
'^\\ r,;^0'Atr\/-

i^av.r

^^ ff'-



\M^ <iii
"
'x>i

liBra3UI9rag»M

1 // '^ 7/ -<

:i^m^„

:fr^>^.

'^ '

'^r,,^^

~'^^_^^'^:r^ T^r^f,

^^^^'rr^^;



^IJ.^/Vl-T,

.#^%'t^^'f*1=><

.-^,^
:c^'>"'^'^''

^/rOrN^/;^.!^^«

't\ii rfi>^\'

_. V'' v/^^-^- /-









<^ >p

M" oiv y
r

^a)rill3E&
4^'

Herausgegeben

Hugo von Mohl,
Prof. der Botanik iu Tübingen.

und

D. F. L. von ScMeclitendal,
Prof. der Botanik in Halle.

Achter JaJirgang^ 1850

Mit zehB lithographirten Tafeln.

Berlin^
bei A. Fürstner.



X3

::^•..^••

, C7 2£l'J(



Inhalts - Terzeichniss.

I. Original- Abbandlungen.

Benjamiu, L., Zur Pbyllogenese. 871.

Bisclioff, G. W. , Ueber die Cassia- Arten, wel-
che die verscliiedeiieii Sorten der bei uns im Han-
del vorkommeuden Seunesblätter liefern. 833. 49.

65. 81. 97.

Caspar y, Rob., Vermehrungsweise des Pedi-
astrum ellij)ticuin. 786.

Choisy, J. , Ueber Seddera. 912.

Crüger, U. , Einige Beiträge zur Kenntniss von
eogeuanutcu anomalen Hül«l)ildungen des Dicoty-

lenstammes. Erster Theil. 99. 121. 37. 61. 77.

V. Flotow, J. , Ephebe pubescens. 73. Cliroolepus

Körberi. 76. Mikroskopische Flecliteiistiidieu. 361.

77. Licbenologlsche Beiträge zur Flora Europaea.
537. 53. 69.

Garcke, A., Ueber Asterochlaena, eine neue Gat-
tung der JVIalvaceen und einige neue Arten aus
dieser Familie. 666. 83.

Göppert, Ueber nietamorpboiiirte Mohnköpfe. 514-

664. Ueber chinesische Galläpfel. 664.

Grisebach, Ein neues deutsches Uieraeium. 638.

Uarope, E. , Palaeoutologisches. 160.

Haunleutner, Ueber Aldrovanda vesiculosa. 600.

Nachtrag zu Aldrovanda. 831. Ueber eine neue
Nymphaea aus Schlesien. 905.

Uoffmann, U. , Ueber die Organe der Saftströ-

mung in den Pflanzen. 17. 33. Ueber die Saft-
wege in den Pflanzen. 793. 809. 42. 57. 76.

Irmiscli, Tb., Ueber Scorzonera Hispanica. 4.

Ueber die IJauer einiger Gewächse der deutschen
Flor. 128. 143. Bemerkungen über Scrofniaria
nodosa L. und S. aquaiica auct. (S. Elirharti Stev.)
168. Ueber Heliacithenium Funiana. 201. Einii;e

Bemerkunuen über die krautartigen Ilosacecn. 249.
70. 94. 324. Ueber die Knolle von Trichonenia
Bulbocoilium. 340. Ueber Scabiosa Snccisa I-. 394.
Ueber die Bractecn von Cardamine pratensis. .504.

Berichtigung und Naciitrag zu dem Aufsatze ülier

die krantartigen Hosacceu. 559. Botanische No-
tizen. 719,

Itzigsohn, H., Die deutschen Brya und ihre Va-
rietäten. 205. Charologischcs. ."IS?. Die Antheri-
dien niid Spcrmatozocn der Flechten. 393. Sto-
mata und Epitlielinm von Nitella syncarpa. 767.
Wimpercpithclium der Chara franilis. 769. Die
märkisclicn Algen. 820. Uchcr die Antheridien
und Spcrmatozocu der Flechten. 913.

Kegel, H., Ueber die Pflanzenansstellung in Gent.
10. 44.

V. Klinggräff, Rechtfertigung. 341.

Kunze, G. , Heterachthia, neue Gattung der Com-
melynaceen. 1. Pteridologiscbe Studien. 57. Bor-

raginearum novum genus Trachelanthus. 665.

Milde, J. , Ueber Antheridien bei keimenden Equi-

seten. 448.

Müller, K., Ueber Aufbewahrung gewisser mi-
kroskopischer Präparate. 729. Ueber Mooss^no-
nymen von Uartmanu's Sc. Fl. 696.

Rabenhoret, L. , Das orthoskopische Ocular. 256.

Reichenbacb, H. G. fil., Ueber Linnaea borea-

lis. 15. Ueber die Aufstellung von Herbarien. 16.

Ueber Orchis longibracteata. 312.

Schacht, H , Beitrag zur Entwickelungsgeschiclite

der Frucht und Spore von Anthoceros laevis. 457.

73. 89. Ueber eigenthümliche, bisher noch nicht

beobachtete Erscheinungen in den Verdickungs-
schichten gewisser Holzzelleu. 697. 713.

v. Seh lech tend al , Ueber die chinesischen Gall-

äpfel. 7. Blumenmissbildung an Ribes rubrum. 63.

Ueber eine Missbildung an Philadelphus. 312.

Kritische Bemerkuugen über Gräser. 585. 601. 81.

Missbildung von Tara.xacum officinale. 732. Ueber

chinesische Galläpfel. 664. Ueber Aldrovanda ve-

siculosa. 680.

Schnizlein, A. , Morphologische Miscelleu. 745.

Ueber Polygala mixta. 864.

Treviranus, h. C. , Einige spracUIiche Bemer-
kungen. 919.

W a 1 p e r s , J. , Melananthus , novum genns ex or-

dine Phrymacearum. 788.

W ig and, A. , Ueber die Oberfläche der Gewächse.

409. 25. 41.

Willkomm, M. , Zwei Beiträge zur Mediterran-

flor. 77. Vegetationsskizzen aus Spanien und Por-

tugal. 505. 21. 617. 33. 49. 761. 77.

Wimmel, Th., Zur Entwickeluugsgeschichte, des

Pollena. 225. 41. 65. 89. 313.

V jt

II. Literatur.

Namen derjenigen Schriftsteller, deren Werke oder

Abhandlungen angezeigt wurden.

A»assiz. 200. Lake superior. 791. Anderson,

Tb 300 1 Andcrsson. PlantaeSoandiuaviae.283.

Appun u. Martin. 894. Austin, R. 286.311.

Babington. 197. 8. 9. 216. 39. 74. 87. 407. 70ß.

26. B a i I c y. 480. B a I f u r. 264. 335. 742. Ball.

J 215. 98. 707. 26. Barth. 911. Beinling. De

1 Smilacearum strurlura. 822, Beneken.2lo. Berg-
a

1 -1

.• ^:.J kJ X -i



— VII — VIII —

haus, Physik, Atlas etc. 660. 75. 87. 703. 21.,

Berkeley. 707. Bertoloni, Aiit. , xMiscellauea i

l)Ot. 692. 70». Betke. 910. Bisclioff, G. W.,
Genera plaiitaruui Fl. Germ. ic. et descr. illiistrata.

281. Blum, O. F., Anleitung zum Studium d. Bot.

260. Blume, Museum bot. Lugd. Bat. 350. Bois-
sier, Diaguoses pl. Or. 30. BoU, J. 308. 910.

Braun, Fr. 196. Bremi. 908. Brouguiart, A.,

Chroiiol. Uebers. d. Floren d. Vorwelt etc. ö4-t. 93.

Bruch et S c li i m p e r , Brj'ol. Europaea. 2ö7.

Buckmaun. 311. Bülow, v. 894.

Calwer. 548. Cauino, Prinz. 312. Carey.
J. 449. 528. Carrington, B. 335. Caspary.
707. Christison. 758. Cleghoru. 264. 391.

C los. 406. 7. Cobbold, Sp.391. Cohn,F. 151.

Colemaii. 96. 728. Coniial, M. 744. Coute,
John le. 606. Cossou, Notes sur quelq. pl. cri-

tiq. etc. 322. Crouan. 406. Cunningham. 359.

Curie, Anleitung etc. 407. Cutanda und Arno,
Manual de Botanica etc. de Madrid etc. 133.

Kawes, J. 545. Debey. 470. 1. 646. Decan-
dolle, Alph. 753. Delalande, Une sec. excurs.

bot. etc. 239. Desmazieres. 406. 544. Dewey.
514. Dickesou et Andr. B ro wn. 464. Dickic,
G. 373. Do eil, J. Cl. , Zur Erklärung der Laub-
knospen der Amentaceen. 29. 151. UucUartre.
372. Durand. 199.

Khrenberg, C. 49. 65. 81. 115. 29. 45. 70. 87.

Emsmaun. 374. Eng elraaun. 481.

Finckh. 548. Fischer, F. E. L. 552. Fle-
ming. 240.64. F r b e s , Edw. 222. 74. 87. For-
tune. 680. Fresenius, Beitr. z. Mykologie. 735.

Fries, El., Wahlbergii Fuugi Natalenses. 147.

iüumraa Vegetab. Scaudinaviae. Sect. post. 303.

Fürnrolir, A. E. , Botan. Taschb. f. d. Anfänger
der Wissenschaft und der Apothekerkuust. 13. F n h 1 -

rott. 469.

©age, Miss C. 407. Gasparriui, G., 562.

Gfeleznoff. 639. Godron, Le genre Bubus etc.

575. Goldenberg. 470. G öp p er t. 151. 218. 646.

Gray, A. 449. Green, T. 200. Greville,R.
K. 706. 57. Griffith's Posthoumous Papers. 844,
Gulirauer, G. E., Leben und Verdienste des Dr.
Joach. Jungius. 388.

Hall, James, Palaeontol. of New- York. 694.

Harvey. 481. Nereis Australis. 599. Has.sal, A.

927. Henfrey, A. 136. 216. 52. 3. 86. 312. 708.

26. 911. Uenslow. 253. Hofle. M. A., Die Flora
der Bodeuseegegend. 751. Hoffmann, U. 544.

Hofmeister, W. 566. Hooker, \V. J., Species

Filicum. 52. 68. 85. 117. 31. 55. 70. 89. 211. 37. 54.

74. 99. 32.5. 45. 69. 85. 401. 19. Niger- Flora. 260.

78.305. Hooker, J. D. 307. Hort, Feuton , J.

217. Huisch. 176. Humboldt, A. v. , Ansich-
ten der Natur. 567.

.Jamesou, W. 741. Jardine, Sir W. 741.

Jaubert et Spach, lllustrat. plautarura or. 770.

Jordan, AI. , Cat. des graines etc. 150. 1 r m i s c h ,

Th. , Zur Morphologie der monokot. Knollen- und
Zwiebelgewächse. 92, 197. 8. Jumann. 198.

Kay, J. 896. Kippist, K. 408. Kirillow,
Die Loniceren des Rnss. Kcichs etc. 48. RIotzsch.
144.70. Koch, F. 309. Koch, K. 911. Kotschy,

Abbild, u. Beschreib, neuer Thiere u. Pfl. 599. Kra-
lik, L. 590. Kreyssig, Noth - u. Hülfsb. geg. d.

Kartoffelkrankheit. 329. Kütziug, Tab. ph^colo-
gicae. 566. 895. Kummer und Seudtuer. 344.
Kuuth. 532. Kunze, G, 198. 481.

Iiandsborough, A populär bist, of British Sea

-

Weeds. 55. Dangmann. 910. Dankaster. 287.
311. 708. Lawson, G. 198. Lechler. 548.

L e i g 1 n , W. A. 298. L e s t i b o u d o i s. 355.
Lesczj'k-Sumiiiski, Graf. 501. L i n d I e y. 95.

Medical and Oeconomical Botany. 520. Theorie der
Gartenkunde. 567. Link. 240. 440. 503. 82. 726.

911. Linn6, C, v. , Anteckningar öfver Nemesis
Divina. 94. 175. LtöJir, 647. - L-oudou^ Hortus
Britannicus._ 845. j j,ii, ^adaij ,.Y/ .3 ,Vloil-j«ill

Macaire, 595. M' Donald. 741. Maclagan.
711.i2. 42. 896. Maddeu. E. 373. Magnus. 535.

Manul, R., Der Führer in Karlsbad etc. 737. Mar-
chand, A., Ueb. d. Entwald. d. Gebirge. 614.
Marck, v. d. 646. Martins, Ch. 436. Ma-
son, F. 310. Meister. 173. Meyer, G. F.
W. , Flora Hanoverana excursoria. 381. 417. 33.

Miers. 307. 706. 7. 8. 26. 8. Milien. 334.

Miquel. 307. 549. M i tscherlic h. 629. M'Nab.
711. 41. 4. 58. Moutagne, C. 355. 500. 32. 3.

707. Moore, Th. 94. 200. 98. SMüller, Joh.
472. Müller, K. , Berol. Anotationes quaedam
de fam. Elaeocarpeacearum etc. 91. Müller, Karl.

215. Syuops. niuscor, frondos, 656. 70. 85. Chro-
nolog. Uebers. d. Vegetationsepochen der vorweltl.

Flor; aus dem Franz. des A. Brongniart. 598. Mun-
ter. 536. Munby, G. 287. 708.'

Ortraann, A. 737.

Fetter. 195. Pfeiffer, Abbild, u. Besclir.

blühd. Cacteen. ."$29. Pineau. 500. Planchen.
273, 355. 88, 500. 32. P 1 u s k a 1. 1 52. 74. P o s t e I.

235. Pritzel, G. A., Thesaurus literat. bot. etc.

791. Purchas, W. H. 251.

Rabenhorst, L. 150. Ralfs. 240. 63. 896.

Raulin , V. 355. Ritter , K, 894. Robolsky,
H. , Flora der Umgegend von Neulialden.«Ieben. 30.

Römer, F., Texas etc. 921. Rogers. 15. Ross,
L. 520. Rudolph, 488. 894. Ruprecht, F. J.,

Bemerk, üb, d, Bau u. d. Wachsth. einiger gross.

Algenstänime etc. 261. 824.

Sa in t - H i 1 ai re , A. de, V03age aux sources

du Rio etc. 406. 609. 25. Salm-Dyck, Fürst Jo-
sepli V., Cacteae iu borto D3ck. cultae etc. 486.

Salter, J. A. 218. Sanderson, J. Sc. 711. 28.

Sau ter, A. 194. Sc h en k. 623. 4. Schieiden,
De uotione folii et caulis, 499, 708. Die Pflanze u.

ihr Leben etc. 776. Grundriss d Bot. 927. Schön-
heit, Taschenb. d. Fl. v. Thüringen etc. 435. 590.

878. Schultz, C. H. Bip. 152. Schnitze, Fr.

536. Scott, R. 264. 707. Sibhald, A. 390.

Smith, VV. 136.725,7. Sonder. 648. Spach.
501. Spruce, R. 706. 7. Stark. 896, Stein-
vorth, Flor v, Lüneburg. 450. Stenzel, De
trunco palmarum fossilium. 828. S t ö c k h a r d t. 578.

Strachy, R. 358. Sturm, Deutsch. Flora. 580.

Syme. 711. 28.

Thedenius, C. F., Obs. de enerv, Scand. spec.

gen. Andreaeae ctc, 926. Tliomas, C. 236.



— IX — — X

Thomson, W. T. C. :W0. Tliuret, G. 43ß.

Tliwaites. 176. 240. Towiiley. 335. T o\v Il-

se nd. Kl. 31*2. 727... Trail. 7)1. Trevclyaii,
Lady. 741. T r e v i ra n ii s , L. C. , Oliserv. circa

gcrminatioiiciB in Myiiipliaea et Eiiryale. 7'J. 470.

646. Tuckcrman, Kdw. 490. 528. Tiila.sne,

i.. B. öOl. 2. T iirczaiiin \v. 639. Twiiiing,
Klisabetli, Illustr. ol' theNat. Ordres of Plauts, etc. 520.

U n g e r. 845.

.Voelcker. 263. 407. 707. 27. Voigt, F. S.,

Haudb. d. prakt. Bot. 613.

"Watson, H. C. 198.9.21.5. Webb, Baiker.

305. Weber, CO. 647. Weddcll. 354.502.33.
Wigaud, A. 501. 878. Willkomiu, M. , Be-
cherclies sur rOrgaiiograpliic et la Classific. d. Glo-
biilar. 546. Wirtgeii. 199. 469. 71.2. Witt-
\v'cr, W. C. , Ge.scliiclitl. Uai-stelliing der versch.

Lehren üb. d. Respirat. der Pll. etc. 756. Wüods,
J. 175. Tlie Xourists Flura cto. 806.

Zeit- und Gesellschafts- Schriften.

AllKemeiiie Garteiizeit. von Dietrich ii. Otto.
49. 65. 81. 115. 29. 44. 70. 87.

Annaics des sc. naturelles. .354. 72. 88. 406. 36.

53. 67. 82. 500. 17. 32. 43. 61.

• "Arcliiv der Pharmacie v. Wackenroder und
nley. 878.

Archiv des Ver. d. Freunde d. Naturgeschiclite in

Mecklenburg. 307. 910.

Beiträge zur POanzenk. des Russ. Reiches. 824.

Bil)liotlife(iue uuiv. de Gcueve. 545. 95. 753. 72.

90. 802.

Botanical Gazette, by Artliur Henfrey. 196.

215. 39. 51. 73. 98.

Bull, de la Soc. iinp. de Moscou. 639.

Flora. 150. 73. 94. 544.

Froriep's Notizen. 236.

Gardencr'.s Chronicic. 95. 440. 520. 82. 615. .32. 47.

«3. 80. 710. 60. 76. 808. 927.

.Jardin de Pctcrsboiirg. .599.

Journal l'iir prakt. Chemie von Er d mann und
Marc band. 330.

Journal of thc Asiatic. Soc. of Bcngal. 310. ,58. 7:j.

Loiid. Edinb. and Dublin. Philos. Magaz. and
Journ. of Sc. 606.

Jliinatshericlitc der K. Prouss. Akad. d. Wisscnscb.
535. 629.

Monatsbcriclit über die Vcrii.uull. d. Gcscllsch. lür
Krdlainüc zu Berlin etc. 894. 911.

i ^i :

Neue allgemeine deutsche Garten- und Blumcn-
zcitung, V. Eduard Otto. 648. 7.56.

Neue Prcus8. Proviii;fialblüttcr. 694.

Polytechnisches Centralblatt von Hülse und
S c h n e d e r m an n. 578.

Programm der Realschule zu Nordhansen. 896.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissen-
schaften. 845. 78.

Skofitz, A., Bot. Wochenblatt. 638.

The American Journal of Science and Arts. ßy
B. SiUiman etc. 449. 64. 80. 96. 514. 28.

The Annais and Magaz. of nat. Hist. 706. 25.

Transact. of tlie Royal Soc. of Arts and Sc. of

Mauritius. 288.

Uebersicht der Arbeiten u. Veränd. der Schlesi-

sclien Gesellsch. f. vaterl. Kultur im Jahre 1848.

218. 35.

Verhandelingen der eerste Klasse van het K. Ne-
derl. inst, van VVctenschappen etc. 548.

Verhandlungen des naturlüst. Vereines der Prenss.

Bheinlandc. 469. 645.

Verhandlungen der physikalisch -medic. Gesellsch.

zu Wiirzburg etc. 622.

Wiegmann's Archiv d. Naturgeschiclite. 908.

Würtembergisclie naturwissenschaftliche Jahres-
lielte. 548-

III. Verzeicliuiss der wiclitigcrn Pflauzeii-

uamcii.

Uer anwesende Trivialname zeigt, dass die Art

mit einer Diagnose versehen, oder sonst näher be-

sprochen sei. Ein * bedeutet eine kryptogamische,

ein ''•* eine fossile PUanze.

Abies 760. Ahutilon stenopetaluin 68.3. *Aca-
lyptospoia 406. Acoritias 532. .\crosc3'|ihus 533.

Aclcgeton 3.55. Acgialopbila 31. *Agaricus 147.

355.438.533. Agave 200. 533. *Aglaopliylluiii .500.

.\grosiis caiiipyla 498. percnnaiis 499. Algarohia
724. AUium 544. Al.^ine 323. Aiiiiuaiithus 31. Amyg-
dalus 771. Anacluiris 50t). Anastropiius 681. An-
listru.s 707. *Andreaca 926. Aiithemis 150. Au-
iliurinni .532. * Antroniyces 737. Arbutus 704. Ar-
i:ieria 706. Arteniisia 150. * Artliohulrys 736. ''Ar-
Ihriniuiu 736. * Artotrosus 500. -= .\^ch^rsonia 3.55.

.\sclepias a:icratoides 530. --Ascochyta 439. '-Asco-
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Jansonia 408. Jaubertia 772. Iberis 150. Hex 760.
Jordaiiia 30. Jovellaiia 407. Isatis 770. Juaiiulloa
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prieurii 325. liiieari.s 302. iiiacropbylla 404. mem-
hiaiiacea 463. parvifolia 325. pendula 346. puinila
336. quadran;;ularis 346. Raddiana 372. recurvala
419. .scaiidens 302. Scbomliurakii 349. stricta 37ü.
irapezilorniis 347. Linuni 150. Lippia 407. Li-
siauthus 582. 1-onicera 48. =? Lycoperdou 149.
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pruinosa 82. pulcherriina 65. purpurascens 81. re-

gia 84. rubidula 117. spleuden.s 50. subulifera 61.
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piua 145. *Marasuiius 533. Marckea 707. Marga-
raiithus 707. 28. Mariscu.s aureus 709. *Marsilea
onin. 482. "^^ Mastoniyces 355. Medicago 150. Me-
lananthus dipyreuoides 788. Melica ininnta 324.

Mcsenihriautheniuiii cri.-itallinum 727. *Microcera
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>Jectouxia 707. NepentUe.s 95.

cotiana 708. Nitraria 772.
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©dontites 707. *Oidiuin pulviuatnm 516. 736.

Oncidium 776. =?Opegrapba 406. Opuntia 675. »8.

90. 722. Oichis 312. Orobanche 253. 324.

Fanicuni carinatum 531. Paracaryum 31. =>=Par-

melia 355. 500. "-''Pcdia.-truni ellipticum 786. *Pe-
uicillinm 736. Peperomia 532. *Periconia 736.

*Pestalozzia 406. 500. Petroselinum Thorci 323.

*Pcziza 438. 544. =!=Phacidium 544. Pliaeopappus

770. Pbelipaea 323. - Pbenacopodium 646. Phi-
' ladolplius 312. Philodendron 532. -Phlyctaena 500.
* Pboma 500. 44. * Phragniidiuni 440. Plirodus 707.

j

*Pbyllosticta544. Physalis maritima 5.30. 707. *Pliy-
' .larum decipiens 516. Phytolacca 532. Picris 150.

j *Pietra fungaja646. Pimpinella533. Pinus LatteriSlO.

150. *Neckera 355.
Nicandra 707. Ni-
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662. 703. Pitcainiia 532. 3. * Plagiocliila 300.
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PteroKlossis 726. *Piiccinia 440. 516. 44. Pulmu-
uaria 639.

Q,ucicus Georgiaiia 530, Ouiina 501.

Kamiuculiis 323. Reauimiria 771. * lllialxloiiia

481. niiat;adioliis 772. KI13 ii(:lios|ioia 449. 530. 1.

»Roccella 500. Riilnis 216. liiidbeckia 533. Rinne.':

274. Rujipia 324.

Sabal umbraoulitera 742. '--Saisedia 500. Salix
235. Salpiglossis 726. Salvadora 355. Salvia 532.

Saraclia 706. Sarcoplosa 707. *Sar^assiiin 500.
706. Sartoria 30. Scliizocaly.x 355. * Schiznthy-
rium 544. Sclioiiwia 772. »Sclerotium 406. 38.

* Scoleciocarpu.s500. Scorzouera Hispaiiica 4. Sor<j-

phularia aquatica, nodosa 168. sciophila 77. 770.

Sciiecio 150. =i=Scptoria 500. 44. Sida deciiinhcns

684. Sidcritis .«stachydioides 78. Solandra 708.

Solanum utile 170. 532. Sonolius 771. 'SSpermoedia
Tripsaci 516. *Spliacelaria 500. ''SSpIiacria 406.

500. 44. *Spliaeronenia 406. 737. * Spliaeropsis

500. 44. Spiraea 5.32. *Sporidesniium 439. Sta-

cliytarplieta407. Stanhopea 808. Staficc 706. =^Ste-

inoriiti.s tenerrima 516. Stenorrliynchus 532. ='SSte-

reuni 149. ^Stenebeckla 149. Stieptosoleu 728.
* Strigula 353. 'i'Stroniantlie sauj^uiuca 648, *Sty-
loniti.s 150. ^Sty.'sauus 406.

Taliiium 662. 89. Tlialictrum 298. *Tlielcplioi-a

5.33. *T:ielcporus 148. *Tlielotrema 353. Tliesiuin
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Drnckfeltler.

S. 687. Z. 8. von oben, lies: fluthendem statt blühendem.
7,31. 7. — — — leicht aufweichen, statt niclit aufweichen.
— — 17. — unten, lies: niederen Kryptogamen statt anderen.

Berichtigung.
Im 48. Stück dieses Jahrgangs (1850), Spalte 853. kommt unten in der Note zweimal der Name

Cass. purijans vor, welcher in C. lenitiva umzuändern ist.

Im 49. Stück, Spalte 866. ist Zeile 6. v. ob. statt C. jemensis zu lesen: C. medicinalis.
Erst nach vollendetem Drucke meiner Abhandlung fand ich, dass Cassia Schimperi Steud. schon

im J. 1839, also ein Jahr vor dem Erscheinen des IN'omenclat. bot. ed. 2., vonjFresenius als C. holo-

sericea beschrieben wurde. Diesem Namen gebührt, als dem älteren, das Vorrecht. Es muss also im
50. Stück, Sp. 884, statt Cassia Schimperi Steud. heissen: Cassia holosericea Fresen. (in Flora
1839. p. 54.), und die Synonymie stellt sich nun folgendermassen heraus: C. pubescens R. Br. , C. pu-
bescens et C. tomentosa E hrenb. et Hempr. , C. obtusata Hochs t. et S teu d. , C. cana Wender.,
C. Schimperi Steud., Senna tomentosa Batka, mit den a. a. O. bereits gegebenen weiteren Citaten.

Es haben sich ausserdem einige Druckfehler eingeschlichen , welche jedoch meist unbedeutend aud
leicht zu verbessern sind; aber auf folgende glaube ich besonders aufmerksam machen zu müssen:

im 50. Stück, Sp. 888. Zeile 8. v. ob., wo statt coucolorum zu lesen concolorem,
und ,, 10. V. ob., ,, ,, abscondite ,, ,, abscondita;

im 51. Stück, Sp. 901. ,, 1. v. iint., „ „ ausdriieklicher zn lesen ausdrücklich.

Bischoff.
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Heterachihia,
neue Gattung der Commelynaceeu.

Von
Prof. G. Ku nze.

(Vorgetragen in der Sitzung der natiirforsclienden

Gesellscliaft zu Leipzig am 14. Novbr. 1848.)

Eine der ergiebigsten Methoden, um für bota-

nische iGärteii neue und interessante Pflanzen zu
erhalten, besteht darin, die bei Original -Sendun-
gen von lebenden Wurzelstiicken, Knollen u. s. \v

Oder von getrockneten Gewächsen, besonders ra-

Bcuartigen Gräsern, Moosen, Flechten aus entfern-
ten Ländern anhängende

, oder sclion während des
Transports abgefallene Erde und andere Abgänge
auf mit Erde gefüllte Kästen, die in erwärmte Beete
gestellt werden, locker aufzustreuen und zu be-
obacliten, was sich daraus entwickelt. Aul diese,

im Ganzen viel zu wenig angewendete Weise er-
liält mau öfters kleine, von gewölinlichcn Sammlern
in der Regel übersehene und desshalb meistens für
die Gärten neue Arten. Im hiesigen botanischen
Garten sind durch Benutzung dieser Methode aus
Mexiko, Venezuela, Cuba , Java u. s. w. eine An^
zahl Neuigkeiten gewonnen worden, von denen ich
eine (Jetzt lebend vor Augen gestellte) Commeli/-
nacee näher beschreiben will, da sie noch völlig
unbekannt zu sein scheint. Die Pflanze ging im
Frühjahre 1847 aus me.xikanischer Erde von den
Sendunj;en des Hrn. Carl Ehreubcrg auf und
blühcte Im Nove]Ml)cr desselben Jahres. Jetzt blüht
sie aus selbst gewonnenem Saamcn zum zweiten
Male, üass das Gewächs einjährig sei, .scheint
theils aus der .«chncllen Sanmenrcile, theils daraus
Iiervorzugchcn, dass die Vermehrung durch Zuci-
ge nicht gelang. Die aulrechten Stengel sind 3 -
6' hoch, entfernt und Inngustig, sticirund, kahl,
oder kaum merklich flaumhaarig, grün und roth ge-

strichelt, am Grunde rolhlich und bereift, geglie-

dert, von den untersten Gliedern aus ebenso ge-

iärbte Luft- oder stützwurzeln nach dem Boden

zu austreibend. Die Blätter eyrund , lang zuge-

spitzt, faltig- nervig, auf der blass gefärbten Un-
terseite fein ledernarbig, am Bande scliarf, an den

Scheiden ausgeschnitten. Die Scheiden bis 6'" lang,

kahl, gestreift, und punktirt, mit enger Mündung.

Gegen das Ende des Stengels und an den Zweigen

nehmen Blätter und Scheiden an Länge ab und je

mehr sieb die Lamina verkürzt, um so mehr erwei-

tert sieb die Mündung der Scheiden, pie Blüthen-

stiele kommen am Ende des Stengels und der Zwei-

ge aus den beschriebenen Scheiden der verkleiner-

ten Blätter, sind lang, getheilt und drüsig behaart.

Die Blütbenstielchen, aus kleinen stumpfen, ver-

wachsenen, drüsig- haarigen Scheidchen .vortretend

und oft bis zu 8 ziemlich doldenartig stehend, sind

von der Länge der Blüthcnhnllen.

Diese bestehen aus einem dreiblättrigen Kelche,

dessen Blättclien eyruud, vertieft, am Ende kurz

und stumpf gespitzt, einnervig, stehenbleibend und,

wie alle Blüthentheile, kurz drüsenbaarig sind und

aus drei BUimenblättern, welche doppelt so lang

als die Kelchl)lätter, eyrund, etwas vertieft, stumpf-

lich, dunkelrosa, oder pfirsicliblüthcnroth, mit breit

weissem Mittelnerven und neben demselben weiss

gcstriclielt sind. Die sechs Staubgcfässe zeigen

stielnuide , rülhliche Träger ; die drei äusseren drei-

mal kürzer als die Kelchblätter, mit sehr einzel-

nen Cl— 3) blass violetten gegliederten Fäden (wie

an den Trägern der TradescantieiO besetzt, nach

Oben umgebogen, verengt und einen, am Ende ge-

spaltenen Beutel tragend, welcher aus zwei ellip-

soldlscheii , in einem weiten Spalte aufspringenden

und mit völlig cntwiikcltcm, bcfrnchtuugsfähigcm,

weissem Dlüthcnstaiihe gefüllten Kächcrn bestclii.

Die inneru, den Blumenblätlorn entgegengesetzten,

1
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aber iiacfc 'jTifiteii ^6dr,äiig,teK.Staubgefässe sind erst

aiifsericlitet oder unterwärts gebogen , dicht über

ihrer iVIitti?' zil''iio?<gfekVi!tiiiht imd verdiclit, dann

aber an äem wiederum verdünnten Ende ein brei-

tes, überzwerches, gekrümmtes Mlltelbaiid von drü-

siger Beschaffenheit tragend , an dessen eingeboge-

nen stumpfen Enden einzeln kleine rundliclie Beu-
tel stehen. Diese entleeren ans einer spaltartigeii

Oetfnung gelben, unvollständig ausgebildeten Blü-

thenstaub. Die PoUenkürner der kürzeren Staub-

gefässe sind kugelig; die der längeren von unbe-

stimmter ellipsoidisch -spindelartiger Gestalt. —
Der freie Fruchtknoten ist stumpf dreikantig,

undeutlich furchig, weiss, mit endständigem, kur-

zem, uiclit die Länge des Fniclitkuotcns erreichen-

dem Griffel und kleiner kopfförmiger Narbe. Die

Frucht ist eine, am Grunde verengte, scharf drei-

eckige, dreifächrigc , fachspaltige Kapsel, mit et-

was vertieften und in der Mitte stumpf gekielten

Seiten. Bei dem Aufspringen legen sich die Klap-

pen zurück. In jedem Fache befinden sich zwei

kurz pyramidale, gestutzte, dreieckige, au der

Oberfläche runzelig -narbige, matt braun-schwarze

Saamen.

Der Blüthen- und Fruchtbau dieser Gattung der

Commelynaceen ist in sofern merkwürdig, als er

eine Mittelform zwischen den beiden Tribus der

Familie, den Tradescantieen und Conimeli/vitceen

darbietet. Bei deu erstem sind alle sechs Staubge-

fässe fruchtbar; bei den letzteren von drei oder

sechs zwei bis vier steril, in eine völlig drüsige

Bildung übergegangen.

Bei HeteracJtthia. dagegen sind der äusseren

Form nach auch , wie bei den Tradescantieen alle

sechs Beutel entwickelt; aber das Pollen von nur

dreien ist normal gebildet, befrnchtungsfähig.

Es mag demnach die Gattung, wenn man nicht

geneigt ist, eine eigene Tribus darauf zu gründen,

ju die Nähe von Tradescantia gestellt werden, von

welcher sie, ausser den erwähnten Merkmalen,
durch die doppelte änssere Bilduns der Träger und
durch einfach kugelige Narbe abweicht. In den

einzelnen Gliederhaaren der Filamente zeigt sicli

unstreitig auch eine Annäherung an Tradescantia.

Unter deu bis jetzt bekannten Pflanzc:i der Fa-
milie scheint Tradescantia disijrega Kunth (enum.
IV. p.97) Tradescantia ür. !)74 Schlechtendal Liu-
naea VI. p. 43, auch aus Mexiko, besonders durch
antheras biformes nahe zu kommen und ist wahr-
scheinlich der Gattung nach von Tradescantia ab-

zutrennen. Dass die Pflanze nicht die raeiuige sei,

bezeugt der Beschreibcr der S ch ie de 'sehen PHan-
zc brieflich.

Die beschriebene mag den Namen Helerach-

lii a*3 pulchella führen.

Nach trägli c h.

Das Gewächs habe ich zeichnen lassen und

werde die Figur bei vorkommender Gelegenheit be-

kannt machen. In dem jetzigen Spätherbste hat

Heterachthia pulchella so reichlich geblüht und so

gut Saamen gereilt, dass ich diese zum näclisteii

.Jahre an die botanisclien Gärleu, «eiche mit dem

hiesiiien in Verkehr stehen, austheileu werde. Die

Pflanze ist im Warmhause zu halten.

Leipzig, Decbr. 1849.

Ueber Scorz-onera hispanica

von

Th. Irmisch.

Ueber die Dauer der Scorzonera hispanica fin-

det man bei den botanischen Schriftstellern wider-

sprechende Angaben. Koch bezeichnet sie in sei-

ner Synopsis als zweijährig; ebenso Do eil in

seiner rheinischen Flora, Garcke in seiner Flora

von Halle und in der Flora des nordwestlichen

Deutschlands. Andere Schriftsteller nennen sie aus-

dauernd; so C. Sprengel iu der Fl. hal. ed. 1

Gunter Sc. glastif'ulia') und A. S p r e nge 1 in seiner

hall. Flora, ferner Kittel, welcher Sc. hisp. und

ylustifol. trennt. In Mösslcr's Handbuche und

in B c ic h e n b ach 's fl. saxonica ist Sc. hisp. als

perennirend, ijlaslifoUa dagegen als zweijährig

aufgeführt.

Ich habe die Pflanze an uusern Kalk- und Gyps-

bergen , wo sie ohne allen Zweifel ursprünglich

einheimisch ist '=*) und wo die deutlichsten Ueber-

gänge zwischen den von manchen Schriftstellern

noch als besondere Arten aufgeführten Formen vor-

kommen, genau untersucht und kann nur bestäti-

gen , dass sie ausdauernd ist. Man findet nämlich

um die Basis des Stengels die Reste von abgestor-

benen Blättern Cals coma squamata radicis von

Koch bezeichnet, obschon sie streng genommen

der Wurzel nicht angehören) iu einer so grossen

Anzahl, dass mau schon daraus, da die Pflanze im

wilden Zustande nicht sehr zahlreiche grundstän-

*) iT^QCi^d-rjg ^ in aitcram parlein incunibcns.

**) Für unsere Gegfendcn hat die Angalie des gründli-

chen Thal's in seiner sylv. herc, , dass die Pflanze

auch in Deutschland eiiiheijnisch sei, eine weit höhere

Bericiitung, als die entgegengesetzte seines gelehrten Zeit-

genossen JVJ a 1 1 i o I i , nach welchem sie ei-st aus Spanien

eingefithrl worden wäre. Es mag wohl mit dieser Pflanze

;
eine ähnliche ßewandliiiss haben, wie mir dem spani-

! sehen Klee, dem engli;.chen und französischen Raigras,
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dige Blätter liat, auf die lüiiirerc Dauer scliliesscii

l<(iiiiite. /»weilen findet man ancli noch denSliinipf

eines alten l)liitlien.sten;;cls zwischen jenen lilatt-

resten ;
gewöhnlich alier trennt sich dieser dicht an

seiner ürspriingsstellc von der bleibenden Achse.

In den Achseln der frischen grundständigen Blätter

findet mau üur lilütlien- und Krnchtzeit ganz kleine

Kuosi)en. Gewöhnlich kommt im nächsten Jahre

nur eine einzige zur Entwich Unig und streckt sich

zum Blüllienstciigel. Endlich findet man sehr häu-

fig noch nicht lilühende, mit einer bereits starken

Wurzel versehene Pllanzen, welche unterhalb ihrer

frischen Blätter mit Blattrcsten umgeben sind , die

mindestens einem, in vielen Källen aber bestimmt

mehreren Iriiliern Jahrgängen angehören. Solche

Kxemiilare haben dann eine von der Basis des in-

nersten frischen jjaubbluKes umschlossene, von

Schujipenblättcrn gebildete terminale Uaujitkuosiie,

die meist allein zur Entwicklung kommt, während

die in den Achseln der andern Laubl)lätler sich

findenden kleinen Knospen verkümmern.

Indem ich mich an einigen getrockneten Exem-

plaren der Scorz. Iiumilis nnterriclilen wollte, ob

die jungen Knospen an dem bleibenden Achsentlieile

bei dieser nah verwandten Art sich ebenso, wie bei

,S'f. lusj). verhielten , ist mir Folgendes aufgefallen,

was ich hier zur weitern Nachforschung für solche

Botaniker mittheile, die Sc. Iium. iu lebenden Exem-
plaren zu beobachten Gelegenheit haben. So viel

ich bemerken konnte, gehören die frischen Laub-

l)lätter, welche an der Basis des Blüthenstengels

stehen, zu der Achse, welche aus dem Winkel ei-

nes Schuppenblattes oder eines mit einer nicht sehr

entwickelten Lamina versehenen Laubblattes her-

vorbricht, und die im nächsten Jahre von dem Blü-

thenstengel abgegrenzt wird. Die frischen Laubblätter

stehen daher nicht um den diesjährigen Blüthcnstengel

herum , sonder neben ihm. IJas erste oder unterste

war an einigen Exemplaren schon eine Spanne lang.

Der ÜMtcrschied beider Arten würde also in Bezug

hierauf darin bestehen, dass bei Sc. huniilis die

Hauptknospe, welche im nächsten Jahre die Blii-

then bringt, ihre ersten oder untersten Laubblätter

zugleich mit dem diesjährigen lilüthenstengel ent-

faltet, während alle Knospentheile bei Sc. Iiinpa-

uica 2ur ßliithe]izeit des diesjährigen Stengels noch

ganz unentwickelt sind und sich erst mit der Aus-
bildung ihren Ulütlienstengels entwickeln*). Ob
Ät-'0'";i. hum. zur Bliilhezcit auch nocli Irische Lanh-

*) Es Ware zwischen Sc. iiisp. \nu\ *c. Jiiim. ein uhn-
Hb'Jl'ci'' -^n1ön;rlHcy","'Avic' s^vischcn Sjif'rnnf/ifif; iwlumttiilis

iiuA '-WA.'alimlis ^ ubscLün die Vei-iüdicilal ii'iitfi'.. beiden

Ar^^n^;.iiii'ljt üii-^tilliu ibt, .^Vfc Lei. diescji Vi\a»^vn.

blälter hat , die mit dem Blilthenstengcl zu einer

Aclise geliören , wäre an lebenden Exemplaren zu

nntersiiciien so wie auch die Lage der Wurzel und

des daneriidep Axentheiles im Boden, ob dieselbe

eben so senkrecht, wie bei Sc. hin)), sei, ob sie

sich stärker, als letztere Art, verästelt und infol-

ge dessen mehr rasig wächst, was bei Sc. hinp.

nicht der Fall ist. Es wäre auch interessant zu
erlahrcn , ob die Itlilthezeit der Sc. Iiitiii., wie man
aus jener Bildung der Ilauptknospe , wonach ein

Theil der >'egetation noch in dem Jahre vor der

Blntlie absülvirt wird, schliessen möchte, unter

sonst gleichen Verhältnissen früher eintritt, als bei

Sc. Uispanica. Die Angaben der Schrifstellcr schwan-
ken in Bezug hierauf, indem manche die Blüthen-

zcit der Sc, hum. vor, aTiderc gleichzeitig mit der

von Sc. hin]), angehen.

Bei dieser Gelegenheit will ich eine Angabe
berichtigen , die sich in der .'Vlonographie der Hy-
pochoerideen von C. II, Schultz, (;act. acad. Ii.

C. XXI. 1. p. 108) in Betreff des Achyrophorus ma-
culatus findet. Es bcisst von dieser Pflanze: ,,ra-

dix scc. cl. Zuccarini flora, bot. Zeit. 1828. 1. 727.

Q, fusiformis est." Sollte hier vielleicht — ich

kann die bot. Zeit, nicht vergleichen — ein Druck-

fehler zu Grunde liegen? Die Pflanze ist ganz be-

stimmt mehrjährig. Die Knospen für das nächste

Jahr sind zur Blüthezeit. wie bei Sc. hisp. , noch

selir klein und werden von Schuppenblättern, von

denen die beiden äussern rechts und links von ihrem

Mutterblatte stehen, gebildet. Seiteuer wachsen sie

noch im Laufe des Sommers aus, noch seltener

bringen sie schon im Herbste [September) ihren

Blüthenstengel, an dessen Grunde dann andere Knos-

pen zu finden sind, welche im nächsten Jahre

blühen.

Bei gar manchen Pflanzen wird man Eigcn-

thümlichkeiten auffinden, wenn man mehr auf ihre

uiiterirdischeti Theile achten wird. So stehen, um
nur einige Beispiele aus der Familie der Compoai-

tae anzuführen, bei Chrysocoma Linosyris an der

mit trockenen Blättern besetzten Stengelbasis dicht

ansitzende, spitz - eiförmige, von Schuppenblältern

gebildete Knospen, welche schon zur ßlüthezeil der

Mutterachsc reichlich mit Wurzelt'ascrn versehen

sind. Nach der Fruchtreife stirbt die IMutterpIlanze

in allen ihren Theilen allmälilig ab, und im näch-

sten Jahre, wo jene Knospen sich zu Blüthcusten-

geln ausgebildet Iiaben , ist sie zwar noch vorhan-

den, aber der Zusammenhang zwischen ihr und

diesen löst sich gar leicht; es ist

.

ähnlich, wie bc;

Epilobium ?nontanum , imU , in Bezug auf die re-

lative .Dauer der Theile, wie bei Oxalis striata,

so abweichend auch die Neubildungen von denen

1
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bei Chrysoc. Linos. sein mögen. Bei Inula sali-

cina und germanica treten die Neubildungen aus

der Basis der Bliitliensteiigel in Form von Ausläu-

fern auf, die zur Blüthezeit der Mutterpflanze (die

später auch in allen Theilen abstirbt) oft scbon eine

I>änge von 3— 4 Zoll erreicht haben und Wurzel-
fasern treiben , bei J. hirta dagegen in Form von

sitzenden Knospen , die erst später Wurzeln sclila-

gen. Bei J. Britanica I<ominen eigentliche Ausläu-

fer ursprünglich nicht vor. Vielmehr sind die seit-

lichen Achsen zur Blüthezeit der Mutterpflanze ent-

weder noch unentwickelte (sitzende) Knospen, oder

sie haben um diese Zeit schon vollkommene Laub-

blätter, die eine Rosette darstellen; von jener zu

dieser Form der Neubildungen kommen natürlich

stetige Uebergänge vor. Die Neubildungen treiben

früher oder später Wurzelzasern , wälirend die

Mutterpflanze gänzlich abstirbt. Häufig fand ich

auf den ziemlich langen , aber nicht starken Wur-
zelzasern Adventivknospen (wie bei Anemone ja-

po7iica') , welche sich bald bewurzeln, aber doch

noch länger mit der sich etwas verdickenden Mut-

terwurzel in Verbindung bleiben. Oft bilden sie

bald Blattrosetten, oft beliarren sie länger im Kuos-

penzustande. Um über den Boden zu gelangen,

strecken sich ihre Achsentheile bisweilen und trei-

ben dann Wurzeln.

Der Hauptunterschied im Wachstbum und in

der Dauer der Scoi-z. Iiisp. und den letztgenannten

Pflanzen beruht wohl darauf, dass dort die Haupt

-

oder Pfahlwurzel sich vorzugsweise ausbildet und

angemessen erweitert, und dass auch immer ein

Tlieil der Achse perennirt, während hier die Haupt-
wurzel (wenigstens an altern Exemplaren, da sie

sich wohl bei den Keimpflanzen bilden wird) gänz-
lich fehlt, und die Achsentheile der Mutterpflanze

früher oder später gänzlich absterben.

lieber die chinesischen Galläpfel

von

Prof. V. Schlecht endal.

Herr Apotheker Bertram legte mir einige

Galläpfel vor, welche in neuester Zeit als Stell-

vertreter der türkischen officinellen Galläpfel in

den Handel kommen und sich durch hilligen Preis

bei nicht minderer Brauchbarkeit auszeichnen sol-

len. Es ergab sich sogleich, dass dieselben nicht

wie die eigentlichen Galläpfel einem Insekt aus der

Gattung Cynips ihre Entstehung verdanken, sondern

einer Aphis-Xrt^ welche, wie bei uns auf den Rü-
stern, den Blattstielen der Pappel, den Blättern der

Schwarzpappel und im südlichen Europa auf den

verschiedenen Terebinthen - Arten , blasige Aus-

wüchse von I bestimmter Gestalt hervorbringt, in

welchen die Jungen geschützt leben. Die chinesi-

schen Galläpfel sind also auch solche Blattlaus-Bla-

sen , wie man schon aus den darin in Menge sich

vorfindenden unvollkommenen Thierchen und deren

abgelegten Häuten sehen kann. Von im Ganzen

spindelförmiger, unten mehr als oben sich stumpf

zuspitzender Gestalt erreichen sie eine Länge von

i% bis gegen 2 Zoll, und einem verschiedenarti-

gen Umfang in der Mitte, haben sehr nianiüchfal-

tige, in grösserer oder geringerer Menge auftre-

tende, konisch -stumpfe Aussackungen oder Erhe-

bungen und sind auf ihrer Oberfläche mit einem sehr

feinen kurzen, hier und da wohl abgeriebenen,

oder in kleinen Eindrücken und Grübclien , die sich

auf der OI)erfläche finden, etwas|dichteren, schmutzig

ockergelben Ueberzug bedeckt, so dass sie gelb-

graulich bestäubt erscheinen. Die Härchen sind aus

einer pfriemlich zugespitzten
,
ganz glashell durch-

scheinenden, aufrecht stehenden Zelle gebildet. Die

Wand der Blase ist durchschnittlich ^/^ Linien dick,

innen , so wie auf dem Schnitt und Brucli glatt, von

knorpeliger etwas spröder Beschaffenheit und von

schmutzig gelblicher Färbung, der stellenweise,

aber nicht in allen Blasen, eine rothe Färbung,

fleckenweise aber keineswegs begrenzt, sondern

wie verwaschen beigemischt ist. Sie haben Aehn-

lichkeit mit künstlich aus Wachs geformten Früch-

ten. Die Oberhaut erschien unregelmässig und et-

was nndeutlich zellig, ohne dass Spaltöffnungen

darin zu bemerken waren; die Wand bestand übri-

gens aus einem bald deutlichen, bald undeutlichen

Zellgewebe, welches theils Körner, die sich zum
Theil durch Jod bläueten, theils eine grumöse, et-

was olivengrünlicbe Masse enthielten. Bündel von

Spiralgefässen zeigten sich auch auf manchen Schnit-

ten, sie schienen aber einer eigenen Veränderung

unterlegen zu haben. Legt man ein Stückchen der

Blase in Wasser, so geht eine Trübung und nach-

her eine Färbung des Wassers vor sich, in wel-

chem sich der färbende Stoff als ein krümliches, oliveu-

grünes Pulver zu Boden setzte, während auf der

Oberfläche eine sehr dünne schillernde Haut erschien.

Wenn ich die Bezeichnung als chinesische Gall-

äpfel für richtig annehme, so lies« sich vermuthen,

dass wenn siejetzt als Ausfuhrprodukt von China kom-
men, sie dort, so wie in dem benachbarten und so

verwandten Japan häufig und allgemein in Gebrauch

sein werden, und dass bei der Stabilität, welche

jene Länder in allen Beziehungen zeigen, diese

Galläpfel auch schon längst bekannt gewesen sein

werden , dass also auch wohl unser fleissiger und

so genau beobachtender Landsmann Engelbert
Kämpfer dieselben schon gekannt haben dürfte.
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Bei dem Naclisuclien im 5teii Hefte seiner Amoeni- und unten 2 " Brcilc Diese Blättchen sind cyriiiid

tates exoticae unter den im fünften Capitel ver- mit sagefürmis gezähntem Rande, unten jjrau ,
das

zeiclinetcn „Phmtae Miscellaneae" fand sicli S. 81)5 un paare ist aber licrzfürmig und endigt mit einer

tolgender Artikel: scharfen Spitze. Die Jiittelrippe ist ge/liigelt, die

,,Daibokf vulgo Fusj. Arhor montana, folils
j
Flügel an jedem Gliede unten schmaler, oben brei-

Itujae Marcyravii spitliamalibus piniiatis speciosis,

Costa alata; surculis in stylos excnrrenlil)ns race-

mosos spithamales et pedales, flosculoruni stipalione

conoidem formam rcfercntes; flosculis perparvnlis

albidis et quod microscopio cognoscitur pentai)eta-

lis; semlne Lenticnlae gibboso, semine t/r«s/ aemulo

sed uiinori, inl^pvai foliorum informi tuberosa mul-

tiplici, tenui, dura, cava, Gallae uostratis usum

praestante.

"

Thunberg, der einen Commentar zur Erklä-

rung der Kamp f er'scben Japanischen Pflanzen

am Knde seiner Flora Japonica gegeben hat, stellt

einmal diesen Kamp f er 'sehen Namen zu der Fu-

yara piperita. die Kämpfer unmittelbar vor der

oben erwähnten Galläpfelpüanze beschrieben hat,

wozu sie gewiss nicht gehört, und dann aber wie-

der unter die plantas obscuras. Hier ist also keine

Auskunft zu finden.

Gehen wir aber die Kämpferische Beschrei-

bung genauer durch, so wird die Blattbildung mit der

der Infla vera W. verglichen, die Mittelrippe der

gefiederten, ansehnlichen, eine Spanne langen Blät-

ter ist geflügelt. Ueber die Zahl der Fiederblätter

uiuss uns die Inga Auskunft geben , sie hat deren

3— 5 Paare. Was den Blüthenstand betriiri; so ist

derselbe eine aus zahlreichen, sehr kleinen gedrängt-

stehenden 5-theiligen weisslichen Blumen zusammen-

gesetzte, konische Rispe. Die Frucht ist wie eine Lin-

se , ähnlich der des Urttsj Coder Rhus verniciferti,

welchen K am p fcr ausfülirlich beschrieben und ab-

gebildet hat) , aber kleiner. Man könnte wohl aus

dieser Fruchtähnlichkeit, da auch sonst nichts wie-

derspricht, scliliessen, dass der Duibolif auch eine

Rhus -Art sei.

Wir kennen ferner, aber nur unvollständig,

durch iMiller einen Rkus Chmeiise, welchen er

aus dem Pariser Garten , wo er aus Saanien erzo-

gen war, crliielt und einige Jahre im Garten zu

Chclsca in freiem 1/ande zog, bis er 1740 in dem
kalten Winter erfror, ohne dass er geblühet hätte.

Auch in Paris scheint diese Art wieder verloren

gegangen zu sein, da sie in neueren Verzeichnissen

ter. Weisser Milchsaft lliesst aus den Wunden. Ob

nun diese Pflanze mit der von Kämpfer gleich

sei oder nicht, lässt sich zwar nicht entscheiden,

aber es ist wohl möglich. Dass aber die Kamp for-

sche Pflanze dleMutterpflanze der chinesischen Gall-

äpfel sei, zeigt die lleschrelbung der Gallen oder

Auswüchse bei Kämpfer deutlich. Man muss auch

schon frülier von diesen chinesischen Galläpfeln in

Europa Kenntniss gehallt haben, da Oken in sei-

ner Naturgeschichte bei der Terpenthin - Blattlaus

noch anführt: ,,Aucli aus China kommen ganz ähn-

liche Blasen vor, von denen man ebenfalls weiss,

dass sie daselbst zur Färberei gebraucht werden.''

ohne dass mir bis jetzt bekannt geworden wäre,

woher er diese Notiz genommen habe. Bei dein

nähern Verkehr, in welchen Europa mit China ge-

treten ist, \\ird sich wohl bald ausweisen, ob mei-

ne hier gegebenen Coiijecturen richtig oder falsch

sind, worüber weitere Mittheilung zu machen, ich

nicht versäumen werde.

Ucber die Pflaiizenausstellung in Gent

von

Hermann Kegel.

Die am 16. Sept. 1849 u f. Tage abgehaltene

Pflanzenausstellung der Gartenbaugesellschaft in

Gent fand, wie gewöhnlich, im Saale des Casino

statt, übertraf aber einestheils durch das Arrange-

ment die frühern Ausstellungen, und lieferte an-

derntheils auch, namentlich für einzelne Familien,

mehr, als ich sonst wohl hier zu finden gewohnt

war. Fehlte ihr auch der Glanz einer Frühjahrs

-

Ausstellung, dem Kenner ward der Mangel an blü-

henden Pflanzen reichlich durch Sammlungen präch-

tiger Palmen und neu eingeführter Pflanzen ersetzt.

Um sich vorerst einen Begriff von der AulslelUiug

selbst machen zu können, muss ich bemerken, dass

das erwähnte liOcal eine ungeheure Rotunde ist,

an die sich gegen Ost und West Säle von liedeu-

tender liäuge auschliesseu. Die Rotunde w.tt durch

Gruppen eingenommen, deren Uaupthestaudthcil

liiclit zu finden ist. Dieser chinesische Rhus hat Palmen, Pandaneeu, Cycadeeu und Karrii bildeten.
Iseine jungen Triebe und Blattstiele mit weicher, ' Hieran lehnten sich zu beiden Seiten Stellagen,

brauner, haariger Wolle bedeckt; die gefiederten die in dcji Sälen sich an den Fenstern hinzogen,

Blätter bestehen aus 3— 4 Paaren BUittcheu, mit ' uud woran sich Tische für kleinere Pflanzen au-

einen unpaaren an der Spitze, die ersten sind 1 /4 " schlössen. Den inncrii Raum der Säle nahmen Ta-
J*"g» % " breit, die obersten über 2 " lang und felu ein, die mit Obst, Bouijucts und dergleichen

Vi" breit, das terminale niisst 3" in der Länge besetzt waien.
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Gleich beim Eintreten in die Rotunde ward der

Besncher durch zwei riesige Cycas rerolufa über-

rascht, die, meines Wissens, in Europa wohl von

keinem andern Exemplare dieser Art iibertroffen

werden*). Der Stamm des einen, vom Kübel aus

gemessen, ist nahe an 9 Knss hoch, l)el einem

Durclimesser von Ui'; der Stamm des andern von

fast gleicher Sliirlie , theilt sich C"'»« gewiss eine

höchst eigenthiiniliche Krsclieinuiig bei Cvcadcen

ist), gegen die Hälfte seiner Hölie in 4Aeste. Hei-

de Exemplare waren reichlich mit üppigen Wedeln

versehen. Weiterhin bemerkte ich ein Kxemplar

von Paudanus driipoceus, dessen StannDliöhe ich

auf !0 Fuss scliätzte, einen Pinidunus Cmidela-

Ijruta von fast glciciier Höhe, und Pun/l. Iniußfo-

lius, dessen Blalier woiii mehr als 15 Kuss lang

sein mochten ; ebenso fehlten nicht Prachtexemplare

von Paiid. utilis und odorutisnimus. Es fronte

mich , von beiden hier gleich starke PDanzeii uelien

einander zw finden, indem dadurch mein Zweifel,

ob diese beiden Arten, so wie sie sicli in den Gar-

ten finden, wohl wirUlich verschieden sein möch-

ten, gehoben ward. Mögen sie sich beide auch im-

merhin sehr gleichen, so glanbc ich doch, sie durch

den Habitus, selbst bei Jüngern Pflanzen schon, nn-

tersclieiden zu können; — dadurch iiümlich , da.'^s

die Blätter des V. vtiiis kürzer und weniger lang

zugespitzt sind, als bei P. odoritiissitnus, und dass

sie liei ersterm mehr aufrecht stehen, wälirend sie

sich bei letzterm horizontal ausbreiten, — ein Um-

stand, der beiden Pflanzen ein etwas verschiedenes

Ansehii gieht. Zwischen diesen Paudanus hatte

man schönen Exemplaren von liulantiiim antarcti-

cinii Presl, deren Stämme, 6 — 7 Fnss hoch, mit

einer Menge von circa 5' langen Wedeln versehen

waren, ihren Platz angewiesen. \a\\ den in der

Rotunde aufgestellten Palmen, die sich besonders

durch ihre Grösse auszeichneten, nenne ich unter a.

mir: Corypha umbraculifeva Latania borbonica,

Sabal Blackburnianiim, Areriga saccharifera, Cu-

ryota Ciimnihujii , Chnriinerops hnmilis , Phoenix

recUnata, Areca rubra, Cocos jdnmosa u. s. w.

Auch 2 Exemplare von Dracaena Buerharei, 9—
10' hoch, verdienen gewiss der Erwähnung. Zwi-

schen diesen grössern Pflanzen befanden sich, um

die Kübel zu maslrireri , kleine weniger selteiie Pal-

men , Cycadeen und Falrn, deren Töpfe durch da-

zwischen ausgebreitetes Moos verdeckt wurden.

Dass man, um dem Ganzen ein recht wildes Aii-

sehen zu geben, und ,.einen tropischen Wald" vor-

zustellen, in diese Gruppen noch eine Menge Kraut
von Asparayns officin. gestellt hatte, war für mich

störend. Von der Rotunde mich rechts wendend,
sah ich zuerst mehrere Sammlungen Farm, nnter

denen ich be.sonders einige mit Hemiteliae sp. be-

zeichnete Alsophila pycnocarpa Kze. bewunderte.

Die Stämme davon waren aus St. Catharina einge-

führt worden, — und kommt diese Art demnacli

auch ausserhalb Fern vor. von wo sie bisher nur

bekannt war*). Andere interessante Farrn waren:

Davallia CSelenidiunO divergens Kze. , Acrosti-

chum scandens L. , Marattia fraxinea Sm. , M-
cicutaefoiia KIfs. , M. macrophylla kort., Marat-
tUiel sp., deren aufrechtes Rliizom ^/^ ' hoch, % '

im Durchmesser hielt, EupodiumKaiüfussii 3.Sm,
Didiimocklaena s nuosa Desv,, Viplaziinii arbore-
scens S\\. , und Alsophila Cnrida Chort. belg.) Be-
sonders auffallend war mir ferner eine Lo?)iariaO')

mit einem ungefähr ^z^' hohen und 4" im Durch-
messer hallenden Stamme, deren Wedel denen des

Blechnum brasiliense zwar sehr ähnlich waren,
aher nicht, wie bei diesem, aufrecht standen, son-

dern nach allen Seite» schlafV herahhingen , was
diesem Farrn ein höchst eigenthümliches Ansehn
verlieh. Ferner nenne ich Kothochlaena laetnsMa.vt.

et Gal., ein ansgezeichuetes .4cro«<i"c/(iH«, vielleicht

Acr. viscosum Sw. , ans Guatemala, Acrosticlnnii

iniicquule W. , ans Surinam , An: flayellif'erum

Wall. Bl. etc. etc. Auch L.'/copoditan caesiimi war
liier, und zwar frnctificirend , was ich bisher noch

nicht gesehen hatte. Mit Chnoopliora eieyans war
ein doppelt gefiederter Baumfarrn bezeichnet, des-

sen Fiederchen e_vrnnd - lanzettlich , 1 — 2 Zoll lang

waren, — eine Art, der der Uainame elegans mit

vollstäniligem Recht zukommt. — Mehrere Samm-
lungen C.vcndeen, die nun folgten, boten, wenn
aux:h nicht neue Arten, so doch Prachtexemplare

von Dion ednie, voit Zaiiiiu horrida und latifolia,

sowie Zaiiiia loiiyifolia mit IMüthenkoIben, Zamia
Fhcheri, ninricata r. piita, debilis. pungens, Ce-
ratoziirnia ?nexecnna, Eticephalarlos lanmjinosns,

Cycas circinnlis u. m. a. — Unter den nun foliien-

deii Orchideen , von deneu, — wenn man nämlich

die Jahreszeit berücksichtigt, — ganz ausgezeich-

nete Stnnmlungen "geliefert waren, steht oben an:

Cattleya heopoldi ("ov. sp.) vöfi ''Sii Catharina,

wohl unstreitig eine der prächtigstien Arten dieser

schönen Gattung. Besonders bemerkenswerth wa-
ren ferner:- MHioiiia. Cloiöesinim \.nu\ spectabilis.

*) Beide habe irh, nebst noch 4 andern von .gleicher

Grösse , aus Surinam an das Etablissement des "Hrn. Yan
H o u 1 1 e eingesandt.

*j Herr Prot. K u n z o hat .einen Wedel dieser Pflanze

g;esfl:c:i , und crkcnut ^ic^'fur'- se'in'e .^fs. pr/cubcarpü ^"Ac-

ren Boschreiburt"g;'^ er n^i:b'^'e:h:-m P öp p i g 'sehen -Exem-

plare auij 'Pt-!lä ^t-goLfen :h,al. '
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Cycnoches iwutricosum ^ Vunda inulti/!or<i , Aeri-

dcs udoratum , Win reu liicolur, Griinii/iat<i/ili!/l-

tum muUißoruin , iiiiL mein- als 4 Kiiss langem lllü-

tlieiistaiide, l'Uajun a l litis , Odoutoijlossum yrande

und lniilatiim, Triclio//iliu lorlilU, ICjiideiidrwii,

lloüUiianum, vilellinum iiiicl cinnaharinum, Ä'o-

jilii-utütis j/terociif/iu, verscliiediie Siiecics Goiiilura,

iVuniwdes aromutica und piirdina r. unicolor,

Mi/iiiitlius cristatas , Oucidiiim l'u/nlio , ornitlio-

rliynclium, iiicurriim, hurhui um, nncru/jhi/lltiiit,

flexuonum und Lmiceaiiui/t , Caluntlie furcata.

Catllcya biculor, elatior und Huri'issoniae , Deu-

dtulnaiii moiClialti?n, cupreuin und GiileoHiauiiin,

liiiilinijloniu venimla, Utaiiliu/iea iiyrina, oculu-

tii , L'liurnea und iimiiiitis , Aiiuectüchilus Lobbea-

nun Plaiich. (_xanihojiliylius liott.'j u. v. a Es wür-

de zu weit fiilircn, wullle ich alle, seihst nur alle

etwas sclleneu Arten, auiriiliren , und will ich es

darnni mit dem hewendcji lassen , was ich f;enannt.

Zu hedauei-n war, dass die blütliezeit liev Stau lio-

jieL-n sclion vorüber war; wäre das nicht gewesen,

.-ü würden sicher sehr schöne Suninilnngen dieser

(ialtnng eingeliefert^ worden sein, da kein l^and,

seihst Eugland nicht, so reich an fitanhupeeii ist,

als Uelgien, —
(^BeschJuss f'o t ^- 1,)

Iiiterat Mr.

Botan. Taschenbuch f. d. Anfanger d. Wissenschaft

u. d. A|)Othcl<erKunst auf d. J. J849. Begründet

von Dr. U a V. U e i n r. Hoppe etc., fortgesetzt

V. Ur. A n g. Em an. Fürnrohr etc. 23. Jahrg

lioppe's Uiograiihie u. etn Uegister üb. d. frü

hern Jahrgänge enthaltend. ]\Iit einem Stahlstich.

Hegensburg 1849. lil. 8. VIII u. 352 S.

Hoppe 's Name ist unter den deutschen Pflan-

zensammleru so wohl heKannt, des vicljührig ge-

treuen Alpenreisendcn Herbarien sind in Ueotsch-

land so weit verbreitet, des nnerniüdliclien Ileraus-

gehers verschiedene pharmaceutisclie und bota-

nische Zeitschriften so viel gelesen, dass es ge-

wiss von vielen dankbar anerkannt wird, dass Hr.

1)' ü rn r h r sich der Jlülie unterzogen hat, seines

botanischen Lehrers, Freundes und Collegcn ange-
fangene Selhsthiograjihie herauszugeben und zu voll-

enden. Dem \\inisi;lic Hop p e's gemäss wurde der

Sclilussband des von dem Verstorbenen von 17'JÜ

bis 1811 in zwei und zwanzig Jahrgängen und liän-

dcii heransgegebcneu Botau. Taschenbuchs für die

Anfänger dieser AVissenseliaft und der Apotliekcr-

Uvinst ausgewählt, um die letzte seiner schrilllicheii

Mitlhcilungeii aufzunehmen. Die eigene Lchenshe-
schreibung gebt bis zu dem Zcilpunkt, wo Hop pc

an dem Lycciin) zu .St. Paul in Kegensburg als

Professor der Botanik angestellt wurde, das Uehri-

ge 'ist vom Prof. Kürnrohr. Ein zweiter Ab-

schnitt spricht über Hoppe's wissenschaftliche Thä-

tigkeit, als Reisender, als Sammler, als Scbrift-

I

steller. Hoppe als Mensch betrachtet, liefert ei-

' neu dritten Abschnitt und den vierten bildet das Re-

gister zu den 22 früher erschienenen Händen seines

botanischen Taschenbuchs. Der beigegebene Stahl-

stich, ein Hildniss lioppe's, ist schon früher in

der zu seinem Jubiläum erscliienencn Schrift dem
Publicum übergeben \>orden. Ain 15. December

1760 als das jüngste von 16 Kindern ward David
ü ein rieh Hoppe zu Vilsen in der Grafschaft

Hoja geboren, wo sein Vater Kaufmann war. Im

J. 1775 kam er als Lehrling in die Uofapotiieke in

Celle und lernte hier bis 17sO. Nachdem er in Ham-
burg , Halle, VVolfenbüttel und Hegensburg cüii-

ditionirt hatte, begab er sich 1791 nach Erlangen,

nm dort Medicin zu studiren. Am 5ten Jlai 1795

promovirle er daselbst, ^vurde am 20. Mai Bürger

von Kegensburg und hatte als solcher Ucclit zur

ärztlicheil Pra.xis. In demselben Jahre heirathcte

er und begann vom Jahre 1798 seine botanischen

Gebirgsreiscn , welclie er bis zum Jahre 1843 mit

wenigen Unterbrechungen fortgesetzt hat. , Im J.

1803 wurde für ihn ein eigener Lehrstuhl der Bo-

tanik am Lyceuni zu St. Paul errichtet und er entsagte

nun der ärztlichen Praxis. Das botanische Taschen-

buch fiir 1790 erschien im Anfange dieses Jahres

und in demselben Jahre das erste Heft seines Her-

bar, vivnm plantarum selectarum. Von dieser Zeit

an setzte Hoppe seine Tbätigkcit als botanischer

Schriftsteller und Sammler ununterbrochen fort und

hat ungemein anregend durch Beides für die \er-

breitung botanischer Kenntnisse und des Studiums

der Botanik überhaupt gewirkt, so wie zur bessern

und allgemein'verbreitetenKenntniss der alpiiiischen

Flor unseres deutschen Vaterlandes. Wenn man ihm

zum Vorwurfe gcniacht hat, dass er durch zu star-

kes Pressen und auch wohl durch etwas gezwun-

gene, nicht mehr natürliche Anordnung seine ge-

trockneten Pflanzen entstellt habe, so ist doch auch

nicht zu verkennen, dass er, indem er auf sulciic

Weise auch den getrockneten Pflanzen noih eine

grössere Schönheit, eine Lebendigkeit der Karlie

und ein frischeres Anselin zu erhalten wusste, den

Sinn für Anlegung von Sammlungen und dadurch

für das Studium der Pflanzen da geweckt und be-

fördert habe, wo er sich sonst nicht gezeigt haben

würde, und wir müssen solche weiter ausgebreitete

Liehe und Würdigung unserer Wissenschaft für

diese und für ihre weitere Ansbildiiug als höchst

crspriesslich crai bleu. Nachdem Hoppe am 5. Jlai
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1845 sein SOjälii-iges Doctorjubiläiiin gefeiert, starb

er am 1. Aug. 1846, iiaclidem er einige Tage das

Bett gehütet halte. Die Gattnng Hoi)i>ea Rchb,,

welche Koch wenigstens für Cineraria speciosa

erhalten wissen wollte, hat Ledebour, da er

diese Pflanze nur für eine Varietät der Ligularia

sibirica erkannte Cs. dessen Kl. Boss. II. p. 620),

wieder als nicht gerechtfertigt bezeichnet. Es ist

daher unseres wackern Landsmannes Name noch

in der Pflanzenwelt durch eine besser bezeichnete

Gattung zu verewigen. »S— l.

Oelehrte Crcsellscliaften.

Bot. Gespllscli. zu London d. 1. Juni. Zu Mit-

gliedern wurden erwählt: Robert Holland,

Esq. , zu Cirencester, W. M'Kwen, Esq. zuArun-

del, und T. G. P. Smith, Esq. zu Liverpool. Die

Fortsetzung der Abhandlung ül)er die Flor von Tiia-

nie, Oxfordshire wurde gelesen.

Bot. Gesellsch. z. London d. G.Juli. Mr. Jas-

per \V. Bogers las eine Abhandlung über den

Nutzen und die Eigenscliafteu des Torfmooses und

den Wertli der Torfkohle als eine desinficirende

lind fruchtbar machende Masse. Die Kohle aus dem

Irischen Torf sei der Holzkoiile vorzuziehen , sie

nehme ungefähr 80 p. C. Wasser auf, welches dem

umgebenden Boden zugnt komme , aber auch die

schädlichen Gasarteu aus ikm z\im grössten Theile

ai)Sorbire. Es sei diese Kohle nicht allein das beste

Dün-'ungsmittel für Pflanzen, sondern man würde

sich derselben auch bedienen können, um den Ge-

sundheitszustand von London zu verbessern und wür-

de auch dabei noch einen Gewinn abwerfen.

Kurxe JVotixen.

Linnaea borealis,

von jeher ein Liebling der Botaniker, eifrig aufge-

spürt von den Sammlern, gehört in die Reihe nicht

tilos der zierlichen, sondern auch der landwirth-

schaftlich nützlichen Pflanzen. Die Itewohner des

Obern Saasthals In Wallis raufen unbekümmert um

Linne's Manen die Stämme aus, verwirren sie und

seihen die frisch gemolkne Milch durch dieses Ge-

flecht, um sie von den anhaftenden Haaren zu

befreien.

Man muss den Wald links des Wegs von Zer-

schmitten nach Saas selbst besucht und die in Mas-

sen das Moos durchziehende Linnaea gesehen ha-

ben , um die Ausführbarkeit dieser Sitte zu be-

greifen. H. G. Rchb. fil.

jSammlnngeni
Heber die Atifstelluny von Herbarien.

Der Dresdner Zwingerbrand gab mir Gelegen-

heit zu beobachten, wie wenig sich unsere Schränke

und Begale bewähren, sobald es darauf ankommt,

im Augenblicke der Gefahr mit geringen Kräften

grosse Massen zu retten. Die Ausführung des Ge-

sagten ist zu leicht, als dass ich dabei verweilen

möchte.

Ich habe mir nun zusammengesetzte Reposito-

rien anfertigen lassen , welche aus je 6 übereinan-

der gestellten, vorn offenen Kästen bestehen, von

denen je der obere in eine Vertiefung der oberen

Fläche der Decke des unteren passt. Jeder Kasten

hat an der Aussenfläche der Seitenwände eingelas-

sene Handhaben. Auch Thüren könnte man leicht

anbringen.

Diese Einrichtung ist zwar etwas thenrer, aber

sie bietet wesentliche Vortheile. Bei Wohnungs-
veränderungen ist der Transport erleichtert und

selbst mit geringen Kräften kann man in kurzer

Frist grosse Mengen retten. H. G. Rchb. fil.

Anzeige
wegen verkäuflicher Pflanzensammlnngen aus Texas.

In einem vor Kurzem erhaltenen Briefe macht

mir der durch zehnjähriges erfolgreiches Pllanzen-

sammeln in Texas rühmlichst bekannte Botaniker

Hr. Ferd. Lindheimer die Mittheilung, dass mit

Rücksicht auf den Umstand, dass von den bis-

her von ihm gesammelten Pflanzen nur sehr wenige

nach Deutschland gekommen, sondern die meisten

an Abonnenten in Nordamerika und ^England ver-

theilt seien, er sich entschlossen habe, sämmtliche

von ihm in Texas bisher aufgefundene, so wie auch

etwa noch neu aufzufindende Arten nochmals in ei-

ner grösseren Anzahl von Exemplaren zu sammeln

und dieselben zur Hälfte des früheren Preises, näm-
lich jetzt für 1 Guinee die Centurie, an deutsche

Subscribenten abzugeben. Er verspricht zugleich,

nur sorgfältig eingelegte und vollständige Exemplare

schicken zu wollen. Für diejenigen , welche ge-

neigt sein möchten, von diesem Anerbieten Gebrauch

zu machen, bemerke Ich, dass ich meinerseits gern

bereit bin, etwaige portofrei mir zugehende Auf-

träge an den Hrn. Ferd. Ll'ndheimer in Nen
Branufels in Texas zu befördern.

Bonn, im December 1849.

Dr. Ferd. Roemer.

Hedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L

Verlag von A. Körstne ' " "'
"
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r in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdrnckcrei in Halle.
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Uebcr die Organe der Saftströmiing in den

Pflanzen.

Von
Prof. H. Ho ffmann in Giessen.

Cllicrzii Taf. I.)

If. Monokotyledonen.

In Nr. 20 des vorigen Jahrganges dieser Zeit-

schrift wurde zu beweisen gesucht, dass die ans

der Krde in die Pdanzen iilicjgehenden Säfte i)ei

den niederen Zellenpflanzcn, der liomogenen Stru-

clur gemäss, keine feste Richtung einhalten, son-

dern, von Zelle zn Zelle durchsickernd, da am
sclinellsteii fortrücken, wo die Lockerheit des Ge-
wehcs ihnen den geringsten Widers(and entgegen-

setzt. Bei den mit Gclässeu versehenen Akotyle-

donen, den Farnen dagegen, fand es sich, dass

bereits besondere Organe, die gestrichelten Ge-
fässc auftreten , welche ausscliliesslich für gasförmige

Fluida bestimmt sind, wälirend die anfgesaugten Krd-
flüssigkeiten zunäclist innerhalb des lockeren, zel-

ligen Gewebes in der Kälie jener Gefässe aufstei-

gen, und erst von da ans sich dem übrigen Pllan-

zengewel)e allmählig mittlieilen ; wohl nicht ohne

vorher die geeignete Verarbeitung und Veredlung
erfahren zn haben.

Bei den monokotj-ledonischen Pflanzen, wo die

Gliederung der anatomischen Systeme noch schär-

fer hervortritt, ergeben sicli ähnliche Hcsnitatc,

und namentlich zeigt sich auch hier, dass die ge-

wölmlich dem Sjstem der Spiralröhren und iliren

Verwandten zugethcilte Rolle gänzlich des thatsäch-

lichen Beweises ermangelt und nur aus Versnchen
gefolgert worden ist, welchen die genügende Be-
rücksichtigung aller einschlagenden Verhältnisse

abgeht. Ich werde bei Al)scliluss des dritten Thei-

les dieser Arbeit, die üiknt^ Iciloneu bclrcirend . a>if

diese Versuche näher eingehen, und die Ursachen

nachzuweisen suchen , worum man in einer so ein-

fach erscheinenden Thatsache so lange auf Vcr-
muthungen nnd Ansichten beschränkt bleiben musste.

Da bei den zunächst zu betrachtenden Pflanzen

neue Organe, Blüthen, Befrnchtungstheile nnd Eier

neben den schon früher betrachteten auftreten; da

ferner in den Formen der inneren Structur und den

lihysiologischen Beziehungen der Wurzeln, des

Stammes, der Blätter u. s. w. bei den Jlonokot^le-

donen bereits eine weit grossere Manniclifaltigkeit

sich benicrklich macht, als diess bei der Mehrzahl der
Akot3lcdonen der Fall war; so gewinnt die Be-
obachtung des Säftezuges innerhalb dieser verschie-

denen Gebilde, wie sie sich in den abweichenden

Familien eigenthünilich gestalten, eine grössere Be-
deutung nnd erlaubt Rückblicke von weit nml'as-

sendcrer Natur. Es sei mir desshalb gestattet, nä-
her auf das Einzelne einzugehen, um an geeigne-

ter Stelle die weiteren Bemerkungen beizufügen.

Die Versuche wurden, \\\e in den friilier mit-

gethcilten Fällen, mit Ausnahme der Cainitt , nur

mit Topfpflanzen angestellt, welche im Uebrigeu
ganz wie gewöhnlich behandelt wurden. Zur .Auf-

findung der Saftwege wurde die Erde mit einer Lö-
sung von Blutlaugcnsalz Cvon durchgehends ziem-
lich gleicher Concentration) begossen und dann nach

geschehener Aufnalinie dieser Flüssigkeit durch die

unverletzten Wurzeln der Ort der Aufnahme auf

Quer- und Längsschnitten der Pflanzen mittelst Ei-

seno.xyd - Suli)hat nachgewiesen.

Anomtitheca cruetttu Lindl. ClricleeiO-

Am 16. .Tuli begossen; schon nach 2 Stunden

konnte das BIntlaugensalz inncrhall) der Zwiebeln

nachgewiesen Merden, während in den Stengeln

vergclilich darnach gesucht wurde. Auch in die

Blumenlilättcr (.selbst in den erst nach der Begics-

snng entwickelten und 3 Wochen nach derselben

2
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iintersuclitenj konnte der Saft nicht verfolgt wer-

den, obsclion es anfangs den Auscliein hatte, da

dieselben einen schnell nnter Blaufärbung sich zer-

setzenden rothen Farbstoff enthalten; allein die Ge-

genprobe mit reinem Wasser ergab selbst bei vor-

sichtiger Anwendung des Reagens auf (von der

Oberhaut durch Schaben mit einem Messer etwas

entblösste) Blumenblätter das Irrige der ersten Ver-

mutUung. In die Kelcliblätter dieser Exemplare stieg

dagegen der Saft schon binnen weniger Tage; eben-

so in einige halbreife Früchte, welche auf anderen

Exemplaren befindlich waren. Die näheren Ergeb-

nisse über die anatomischen Verhältnisse sind nun

die Folgenden.

Die Zwiebel besteht, wie der Querschnitt flg. 1

und der Längsschnitt fig. 2 (natürl. Grösse) zeigen,

nicht aus einzelnen Blättern, sondern bildet eine

Art Knolle, welche grösstentheils aus einer ganz

homogenen, stärkereichen Zellenmasse zusammen-
gesetzt ist: die äussere Hülle bildet eine maschige,

aus zwei Membranen bestehende Schale; im Cen-
trum verläuft ein starkes Bündel von Gefässsträu-

gen. Das stärkereiche Mark M reagirt nicht blau,

ebenso wenig die Gefässmasse im Centrum, deren

einzelne Gefässe unter dem Mikroskope Luftgehalt

erkennen lassen; — desto stärker aber bläut sich

in zahllosen, dicht bei einander gelegenen Pünkt-

chen die Bindenschicht oder Schale. Und zwar be-

ruht der Gehalt der Schale an Blutlaugensalz nicht

etwa darauf, dass dieses bei dem Begiessen äus-

serlicU hier durchgedrungen , also auf dem unge-

wöhnlichen Wege ins Innere gelangt wäre ; denn

gerade die Aussendecke zeigte gegen Eisensalz

durchaus keine Reaction, %vährend sich die Blau-

Färbung selbst innerhalb der feinsten Wurzelzasern
sehr bemerkbar machte. Die Schale enthält keine

Luftgefässe oder Spiralen , sie wird von mannigfach
anastomosirenden Bastbundeln in allen Richtungen

durchzogen, welche sicli scharf von der locker zel-

ligen Umgebung abgrenzen und der Schale das er-

wähnte gross -maschige Ansehn geben. Diese Bast-

hündel zeigen keine BeactiOM , sie ersclieinen im

Querschnitt als grössere gelbliche (in der Zeichnung
fig. 1 quergestrichelte) Kreise, -welche sich inmit-

ten der umgebenden blauen Zellenpuncte deutlich

abzeichnen. Die zwischen diesen Bastbündeln lie-

genden Zellen sind von zweierlei Art, die ilinen

zunächst liegenden sind enger, schmäler, länger
gestreckt, als die übrigen, welche eine abgerundet

4— öeckige Gestalt zeigen; jene gestreckten Zel-
len sind es, welche sich auf Application des Eisen-
salzes blau färben, während die übrigen Zellen
grösstentheils durchaus unverfärbt bleiben. Der
hlaugefärbten Zellen liegen öfters mehrere hinter

einander, so dass man die gerade Linie, in wel-
cher der Saft vorwärts rückte , ohne seit-

wärts abzuweichen , leicht verfolgen kann ; in

anderen Fällen, besonders in dem übrigen Paren-
chym, liegen sie häufig isolirt, woraus hervorzu-

gehen scheint, dass hier die Saftbewegung nicht

nur überhaupt weit unvollständiger, sondern auch

in unregelmässiger Weise und durchaus nicht in

einer und derselben Ebene (der Schnittfläche pa-

rallel) fortsei! reitet. — Diese Knollenzwiebel ist,

wie man sieht, vorzugsweise geeignet, um sich

eine klare Vorstellung von den Saftleitungs- Orga-
nen der Pflanzen zu verschaffen, da hier zur gros-

sen Bequemlichkeit des Beobachters alle wichtige-

ren Theile , die Spiroiden , das Parenchym, die ge-
streckten Zellen und der Bast deutlich und zum
Theil — wie bei den Dikotyledonen — weit von
einander getrennt sind.

Unterhalb der Zwiebel befindet sich die eigent-

liclie Wurzel, welche eine spitz kegelförmige Ge-
stalt hat. Auch hier liegt das Gefässbündel in der

Mitte, während die Blaufärbung in den mehr peri-

pherischen Theilen Statt findet. — Im Stengel konnte
keine Verfärbung wahrgenommen werden, selbst

in den Fällen , wo nicht nur unten in der Zwiebel,

sondern auch in der Kapsel an seinem oberen Ende
deutliche Reaction Statt fand. Es scheint hiernach

der eingesogene Saft in einzelnen Theilen der Pflanze

zu verweilen oder angehäuft zu werden, während
er andere, wie Passagen, nur vorübergehend durch-

eilt. — In den Fällen, wo im Kelche Reaction be-
merkt wurde, zeigte sich bei der mikroskopischen

Untersuchung, dass auch hier niemals die luftführen-

den, feinen, abrollbaren Spiralgefässe oder die Ringge-
fässe, sondern die oft dicht auf denselben liegen-

den gestreckten Zellen die saftführenden Organe
waren. — In Exemplaren, welche neun Tagenach
der Begiessung ausgehoben wurden, gelang es,

auch innerhalb der halbreifen, übrigens ausgewach-
senen Kapseln das aufgestiegene Blutlaugensalz

nachzuweisen. Dasselbe befand sich innerhalb der
gestreckten Zellen, welche die zumal in der Achse
häufigen feinen Luftgefässe begleiten, und bildete,

durch die Lupe besehen, nach der Reaction eine

grosse Menge feiner blauer Pünktchen und Stri-

chelchen, fig. 3, dreimal vergrössert. Auch die

noch weichen, unreifen Saamen zeigten in einzel-

nen Theilen, wie die punktirten Stellen auf der

Zeichnung andeuten, deutliche Reaction; auch hier

war die Flüssigkeit von Zelle zu Zelle durch den
Saamen geleitet worden ; Gefässe irgend einer Art

sind im Saamen nicht vorhanden.

(^B es c hlit SS folg-t.)
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Ueber die Pflanzenausstellung in Gent

von

llermann Kegel.

{Fo rt s e t z un^,)

Die Orchideen verlassend, gelangte ich zn den

Ciicteen, die meistens in schönen grossen Exem-
plaren beigebracht waren. Ich sah hier 4 — 5' ho-

he Cereus Cometes, 3 — 4' hohe Pilocereus seni-

lis, sehr starke Mammitlaria Scitiedeima, verschie-

dene Ecliinocactus von 1

—

iH' Durchmesser, als

z.B. corniyerus, irroratus, cumpylacanthusa.s.vi.,

so wie aucli Ecliinocactus Mirbelii, holopferus,

fosstilatus, haematucanthus, piiiferxis, centeterius,

Cachetia litis , 1onyi/ia?natus , rohustus, liyatrica-

cantlius, gladiatus, ec/uitans , Kunzei, electra-

canihus etc. Auch Astro]ihytum mi/riostiyma, Me-
locactus communis und phicentiformis, Mummil-
laria tmwa vur. iristetta, cirrläfera und aureiceps

M-aren sehr schön. Unter vielen neuen tV) Arten,

deren grüsster Tlieil aber niclit bestimmt war, fiel

mir besonders auf: Cereus brachiatus Gal. nov.

sp. , mit fast ö Zoll langen horizontal abstehenden

Stacheln. — Von der Nordseite dieses Saales mich

zu der gegenüberliegenden wendend, sah ich lange

Kegale seltner und in neuster Zeit eingeführter

Pflanzen. Ks ist schwierig, eine gehörige Auswahl
von dem zu trellen, was ich hier sah, und will ich

deshalb nur das nennen, was icli mir als auffallend

angezeichnet habe: Puya maiilifuliu Dsne., Pour-
retia floccosa Vsne. Causgezeichnet!), Tillandsia

Leopoldi, Fuclisia venusta HBK. , Fuchsia nigri-

cans Linden., Siphocampylus Sceptrum, Ixora ja-
vanensis , Lobeiia nepaleni>is und nicotianaefotia,

Tropaeulum Deckerianui/i , Cuphea vertiviltata

UBK. , Castilleja californica Benih., Capparis
javanica, Crowea ßorida , Ecliites fijco/o?" (neu,

mit schmutzig weisser Blütlie und duuKelpnrpurfar-

liigem Grunde) , Dipladenia crassinoda (ausgezeicli-

iiet starke hliihcnde Pflanzen) und Chaetogastra

strigosa. Jiin Gossppium arboreum, 10—12' hoch,

mit Früchten überladen
, zeichnete sich durch gute

Cultur aus, und erinnerte ich mich hei dessen An-
blick wieder mit Vergnügen derer, die ich in Su-
rinam sah. — Ferner waren da, Nepenthes Rajf-
lesianawai ampullacea , MedineUa exintia, spe-

ciosa und Sieboldtiaiia Planch. nov. sp., Jacuran-
da CUiusseuiana (in starken E-iemplaren), Arlo-
carpus imperialis Hügel , Moussonia elegans Dsne.,

Uliododendrum jaranicimi , Murniita sanguinea,
Pentstemun cordifolitis Benth. , Huga imperiatis,

Coccoloba peltala, PliUodendrnnt pertuswn (un-
streitig eine der ausgezeichnetsten Aroideen), Bho-

'

pala corcoradensis und estreltemis. Aragon abi-

ctina aus Mexico (unter diesem Namen aus Eng-
land eingeführt, ist wahrscheinlich irgend eine Acan-
thacee; jedenfalls ist es aber eine sehr bemerkens-

werthe Art) , Conoclinium jantkinum Morr. , Ca-
panea graiidiftora und tigrina, Ueintzia tigrina,

Aristolochia picta. Episcia bicolor, Lapuyeria ro-

sea , Mitraria cocrinea , Stannia formosn , Steri-

phuma aurantiacum und paradoxwn, ferner Ca-
rapa guianensis und Amajoua yrandif'olia (von

mir aus Surinam eingeführt), Kunzea Schauert,

Ficns D olearia (?) , Clerodendrum paniculatum

und grandißorum, Tritonia aurea (mit grossen

goldgelben Blüthen auf fast 3 Fnss hohem Blüthcn-

stcngel), Yucca quadricolor , Aeschynanthtts sp.

nov. e Java, mit kleinen rundlichen Blättern, die

ihm fast das Ansehen irgend einer Peperomia ge-

ben, Aechmea ?niniata, der Aech. fulgens zwar
hinsichtlich der Rlätter sehr ähnlich, indess durch

einen viel gedrängtem und kürzern Blülhenstand

sogleich zu unterscheiden; Pliarus asper v. vitta-

tus Ch. Leni. , Centradenia ßoribunda Planch. nov.

spec, eine kleine, allerliebste, ungemein reicliblü-

hende Melastomacee aus Guatemala ; verschiedene

Arten Rogiera (gen. nov. Bnbiac. Planch.) als «wioe-

na , eleguns etc. in ausgezeichneten Exemplaren,

Snurauja macroplii/Ila , S. villosa und S. inter-

media. Ausser diesen letztgenannten drei findet

man in den belgischen Gärten noch wenigstens 4

andre hinlänglich vcrschiedne Arten dieser Gattung,

die aber alle in den verschiednen Gärten unter ver-

scliiednen Namen vorkommen. Es wäre wohl zu

wünschen, dass diese gewiss sehr schönen Blatt-

pflanzen durch einen Botaniker untersucht würden,

was sehr leicht geschehen könnte, da die Saurau-

jen sehr willig, schon als 2—3jährige Saamenpflan-

zeu, blühen. Weiter bemerkte ich Eruntliemuni

leuconeuriiiH , Xiipoleona M'liitfieldii, ßJussaenda

macrophylla, Pincenecticia'i glauca und tubercu-

lata (der Gattungsname ist vielleicht durch Hrn.

Galeotti gegeben, welcher diese Pflanze wahr-

scheinlich zuerst einführte?), Pbyllarthruvi liuje-

riunum und comarense (sehr interessante Pflanzen),

Maranta nlbo-lineata und roseo-liiteata , Pre-

pusa Hookeri, Coccoloba guatemalensis hört, (aus-

gezeichnet schön!)? Tkeobroma montatia , Aralia

yuatemalensis etc. etc. Was mir bei Durchsicht

dieser Pflanzen ganz besonders auffiel , war , dass

die Offizinellen oder irgend sonst gebräuchlichen

tropischen Pflanzen verhältnissmässig sehr stark

vertreten waren, angesehen nämlich, dass diesel-

ben alle von Handelgärtnern und nicht von botani-

schen Gärten geliefert waren. L'ehergehe ich die

allgemein verbreiteten Arten, als Musa (wobei ich

indess docii der M- zebrina gedenke), Saccliarui/i



- 24 —

officinarum , Coffea arabica u. dgl., so waren noch

viele andere beigebracht, deren Cultnr inid Ver-
mehrung dem Gärtner oft viele Mühe verursachen.

Ich nenne Manimea americana Cderen Frucht die

Grösse eines KinderUoiifes erreicht, im Geschmack
den Aprikosen nicht unähnlich ist, und im tropi-

schen Amerika von den Einwohnern selir geschätzt

wird), Mangifera indica (c))enl'alls eine beliebte

Fruclit der Tropen) , Dipterix odorata (von der

die Tonkabohnen genommen werden) und Hyme-
naea Courbaril Cdie das Aninie -Gummi liefern soll)

aus Surinam; ferner Areca Catechu, Copaifera of-

ficinalis , Cinchona Calisaya (Königs-Chinarinden-

banni), Coffea IHokJia"?, die sich von der als C.

arabica cultivirten Pflanze durch etwas schmälere

Blätter unterscheidet und die besten Bohnen liefern

soll , Cookia punctata , Zingiber officin. , Theo-

hroma Cacao , Vanilla ai-omatica, Caryopliyllus

aroniaticus , Myristica moschata, Garcinia Man-
gustana u. a. m. Ehe ich diesen Saal verlasse,

muss ich noch der in der Mitte desselben befindli-

chen Tafeln Erwähnung tluin , deren ein Theil mit

Bourjnets aller Art, von allen Grössen und Farben,

mit Blumenkörbchen u. dgl. , der andere aber mit

Obstarten besetzt war. Die Bouquets anlangend,

so ist es auffallend, dass man dieselben in Belgioi

fast immer nur ganz oompakt, in Gestalt eines Krei-

sels, d. h. oben platt, verfertigt, was, wie ich

glaube, in Deutschland weniger Gebrauch ist. un-
ter den dazu verwendeten Blumen nenne ich be-
sonders: Punica Granatimt , Heliotropium perii-

rianum, verschiedne annuelle Pflanzen, besonders
Composilen , Gloxinien , Gesnerien, Fuchsien, Ro-
sen , auch Camellien und einige Eriken. Hieraus
lässt sich auf die Culturen der Floristen scliliessen,

deren unbedeutende Gärtnereien zu besuchen, der
Reisende — wiewohl mit Unrecht — gewöhnlich
der Mühe nicht für werth hält. Auf das Obst wer-
de ich später bei den im andern Saale aufgestell-

ten Sammlungen zurückkommen; jetzt erwähne ich

nur eine Anzahl von Paris eingesandter Ananas
iheswäevs Comte de Paris) , Früchte, die grössten-
theils Cum mich des Gärlnerausdrucks zu bedienen)
10— 11 beerig waren. — Den Saal verlassend, ge-
langte ich in die schon vorher erwähnte Rotunde
zurück , und bemerkte daselbst noch mehrere längs
der Fenster aufgestellte Sortimente von Dahlien und
Rosen, die ich jedoch, — wenngleich sehr schone
Blumen dabei waren, die allen Anforderungen der
Mode entsprachen, — übergelie. Weiter waren
hierselbst einige Pläne von Gartcnanlagen ausge-
hängt, die in Deutschland wahrscheinlich nicht ge-
krönt worden wären, so wie dies hier der Fall
war. Ein Herbarium, von einem Gärtner angelegt,

erregte, — zwar nicht meine, — aber die Bewun-
derung vieler andrer Besucher, ein Beweis, wie

wenig man in Belgien gewohnt ist, dass sich ein

Gärtner mit den Wissenschaften beschäftigt, und

wie wenig wissenschaftliche Bildung man deshalb

bei ihm voraussetzt. — Je weniger Zeit ich die-

sen cbengenannten Gegenständen widmete, um desto

mehr nahmen in dem nun folgenden zweiten gegen

O. gelegenen Saale eiiie Menge seltner Palmen

meine Aufmerksamkeit in Anspruch. Wie ich schon

früher bemerkte, waren dieselben auf einer sich

an die Gruppen in der Rotunde anschliessenden

Stellage aufgestellt, und waren von keiner Familie

so reiche Sammlungen beigebracht, als von dieser.

Wahrscheinlich kommt die Vorliebe, die man hier

für Palmen hat, theilweise daher, dass in neuster

Keit viele herrliclie Arten eingeführt sind, nament-

lich aus Java durch die holländische Regierung,

und aus Central-Amerika durch Privatleute in Bel-

gien. Besondere Erwähnung verdienen: Phytele-

phas macrocarpa, Manicaria saccif'era , Ceroxylon

andicola , Sarabus globosus Hasskrl. , Orania re-

galis , Daemonorops melanochaetes , üiplothemium
littorale, Bhapis javanica und Sierotsikl , Za-
lacca assamica und Blumeana, Deymophlaeus Zip-

pelii , Calamus rudentum, oblongus, ornatiis Bl.,

viminalis, asperrimus , campesfris imi verus, Are-

ca lutescens, rubra, sapida und Catechu, Oeno-

carpus Bolivianus, Martinezia caryotaefolia Bl.,

Acrocoiitia cubensis und horrida. Corypha spino-

sa und rottmda , Thrinax radiata , stellata, tuni-

cata , trifoliata , frayilis, serratifolia ,
pygmaea,

longifolia und elegans, Sabal stellata, javanensis

und columnaris, Cocos aniara, campestris und

botvyophora , starke Exemplare von Latania bor-

bunica und Jenkinsoniana ; weiter Chamaerops
serrulata, fenestralis, lutea, Hystrix, staura-

cantha und tomentosa (sehr schön) , Astrocaryum

pu?nilum und Airi etc. Zu erwähnen ist ferner ein

von mir aus Surinam eingeführtes Astrocaryum,

das in den Gärten den Beinamen guianense erhält,

welcher Name aber durch den von Awarra De
Vriese CJaarboek van de koninkl. Nederland. Maat-
schapp3' tot aanmoediging van den tuinbouw 1848)

zu ersetzen ist. Dasselbe gilt von Astrocaryum
niveum hört, aus Surinam, das hinfort den Namen
Bactris Paraensis Splitg. mss. (De Vriese 1. 1.) tra-

gen muss. Ausser diesen bemerkte ich noch Ba-
ctris caryotaefolia, Wallichia caryotoides , Ba-
ctris pnmila nnd minor, Seaforthia elegans, Ple-

ctocomia elongata , Brahea dulcis , Chamaedorea
simplicifrons , Geonoma Spixiana, Caryota CtifU-

mingii und mitis , starke Exemplare von Phoenix

reclinata und farinifera u. v. a. ; so wie auch ei-
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iiige de» Paliiien beigefüj^tc Pundaneen iiiclit zu

iil)crgelieii sind, als z. B. Pand. jaranensis, spira-

lis ^inerniis, gratissimus , Freijcinetiu ßinieriana

11. s. w. Neben den Palmen waren die Conifcren

aufgestellt, von deneif zwar sehr umfangreiche

Sammhingen beigebracht waren, die sich aber melir

durch grosse schün cultivirte Exemplare als durcli

jieu eingeführte Species auszeichneten. Ich hebe

besonders hervor: Araucuria excelsa , 12 — 15'

hoch, A. ylauca, (_ö'), Cunninghami i\b —-20 0,
BidivilUana, Crypiomeria Japonica (8—10')» -D«-

crydiuM cupresximini (ausgezeichnet) Mai'i, taxi-

folium, Phyllocladus tricliomanoides , aspleniful-

und spec. nov. , Taxodium Ilorsßeldii, sinense v.

pendiilnm , sempervirens und pinnatmn, Cephalo-

taxus driipacea und tardwa, Taxus Dovastonii

und adpressa, Callilris australis, Daminara alba

und australis , Podocarpus longifolius, Totara,

s/iiimJosus , Macicayi, coreanus, Thuja plicata,

nepalensis , filiformis , Warreana und Doniana
(neu und sehr schön), Ju7nperus recurva , Jied-

fordiaiia , Gossanthana, echinif'orinis (sehr aus-

gezeichnete Art), Cupressus Lamhertü, reliyiosa,

timjoides, inlermedia , mexicuna und macrosta-
chya ein Belgien, meines Wissens, noch neu) , Abies

poiiderosa, Morinda, Menziesii, Siinthü, Fraseri,

Piims Webbiana , longifolia , macropitylla
,
patu-,

la, Douglasie , canariensis, Llaveana, Taeda etc.

etc. — Die am Ende und in der Mitte des Saales

aufgestellten Obstsammlnngen voriihergehcnd, ge-
langte ich zu der sich an die in der Rotunde auf-

gestellten Gruppen anschliessenden Stellage, auf

welcher au der einen Seite Prachtexemplare von
Aralien, auf der andern die verschiedenartigsten

Pflanzen bunt durch einander standen. Von erstem
erwilhne ich Aralia crassifolia (15— 20' hoch),

A. integrifolia (vielleicht crassifolia var. integrif.'i),

(luinquejolia , trif'oliata, latifolia (alle fast eben
so hoch), A. jalrophaefolia

,
palmata, elliptica

und pinnata. Unter den letztern befanden sich

viele hübsche Orangcnbäumclien, gemeinere Eriken,
Verbenon, grosse Sortimente Avhimenes , Gtoxi-
itifi , Thunberyia aUtta und a. dgl. Pllanzeu von
geringem Interesse, doch waren auch hübsch blühende
E.xemplarc von Vallota purpurea , Crinuin amn-
bile , Griffiuia hyacinthina da, und ist nicht in Ab-
rede zu stellen, dass die gelieferten Pflanzen, na-
iiamentlicli aber die drei letztgenannten Gatlnngoii,
ausgezeichnet cultivirt waren, und dass von 6Vo-
xinien, die jetzt in den hiesigen Uandclsgiinen eine
gro.sse Rolle zu spielen anfangen, herrliche Varic-
äten zur Schau gestellt waren. —

(.Betc/tluss folg-t.)

Todes fal 1.

D. W. Koc/t in Erlangen.

Der erste Frost, welcher unsere Blumenwelt

wiederum für lange Zeit dem Auge entzog, schloss

auch das frische Grab des scharfsinnigen Pflanzen-

kenners AVilhelm Daniel Koch mitseinerstar-

ren Decke. Der Abend des 14. November war auch

Ende des langen Leidens des berühmten Jlannes.

Er war der dritte Sohn des Rentbeaniten Koch

zu Kusel in der Rheinpfalz und geboren am öten

März 1771. Obgleich er dem eigenen Trieb nach

sich der Naturwissenschaft allein widmen wollte,

so stuüirte er doch das Hauptfach Jledicin und be-

suchte hiczu 17i)0 bis 94 .lena , Marburg und Gies-

sen. Bald nach seiner Hückliehr vernichtete ilini

die von den französischen Freiheitsmännern mitge-

brachte Brandfackel auch seine Wohnung und alle

seine Habseligkeiten. Die Umstände machteji da-

mals Aerzte gesucht, so dass Koch schon im dar-

auf folgenden Jahre Gerichtsarzt in Trarbach an

der Mosel wurde. Die schrecklichen Kriegskrank-

heiten herrschten in seiner Gegend und auch au

Aerzten war bald Mangel, da erhielt er 1797 einen

grossen Bezirk als Kantonsarzt in Kaiserslautern.

Dort wirkte er 27 ./ahre mit ausgezeichnetem Glück

und ward ein allenthalb berühmter Arzt.

Unerachtet so ausgebreiteter Thätigkeit , die mit

vielen Strapazen und Zeitverlusten verbunden war,

hatte Koch sich doch der Botanik vorzugsweise

zugewandt, ja er betrieb auch Entomologie uud Or-

nithologie' so , dass er ansehnliche Sammlungen darin

besass. Die Flora der Heimath erforschte er aber

mit besonderem Eifer und so erschien 1814 sein,

mit Freund Ziz bearbeiteter, Catalog der Pflanzen

der Rheinpfalz. Diejenige Arbeit, welche ihm sei-

nen Kamen begründete, war der erste Band der

mit Mertens bearbeiteten deutschen Flora von

Rohling, welcher 1823 erschien. In jener Zeit war
eine solche Auffassung von allgemeiner Wirkung,

wie auch die Dedication an die baierische Akade-

mie der Wissenschaften , in die er schon 2 Jahre

zuvor aufgenommen war, zeigt. Sogleich erhielt

derselbe auch einen akademischen Ruf von Heidel-

berg , wie von Erlangen; seine Wahl traf letzlere

Universität, an welcher er auch seit 1824 bis aus

Ende seiner Tage als einer der gefeiertsten Män-
ner wirkte. Seinen europäischen Ruf er«'arb er

sich durch die Synopsis, welche 1837 erschien und

durch ihre dem herrschenden Syste/n genehme Form
eine grosse Verbreitung, auch in Frankreich, selbst

in England fand, in Deutschland aber entsprach sie

besonders durch das Lob einer massigen Ausdeh-

nung des Artbcgiilfcs, sowie durch die gesichtete

Synonyniic dem allgemeinen Wunsche. Sic entstand
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auf vielfaches Andringen seiner Freunde nnd wir racter entsprechend war es, sich nur mit einem
können nur dankbar dafür sein, doch blieb leider selbstgewählteii Kreis vorzugsweise abzugeben, da-

dadurch das grosse Werk der Deutschlands Flora her interessirten ihn z. B. ausländische Gewächse
unvollendet, indem seit nun 10 Jahren niclits mehr und Pilze wenig, so Wie auch Pflanzen -Geogra-
ei-scliieii, M-eil durch wiederholte Auflagen, deul- phie, wenigstens im umfassenderen Sinn , ihm ferne

solle Bearbeitungen und Auszüge der Synopsis dem blieb. Seine Gefälligkeit war in weitem Maasse

bereits alternden JManne zum wenigsten .die Zeit

genommen war.

Wie Koch die Wissenschaft behandelte, be-

darf hier nicht näher beleuchtet zu werden , seine

feine, aber streng an das Sichtbare sich haltende

Beobachtungsgabe erlaubte sich nie mit dem der

äusseren Hülle iune wohnenden tiefereu We-
sen zu befassen. Koch's Grösse und Bedeutung

halten wir darin liegend, dass er das Bedürfiiiss

seiner Zeit, etwa 1W20 — 40 befriedigte, und als

solches glauben wir den Grundbaii der heimathli-

chen Spezieskunde ansprechen zu dürfen, daher

konnte er sich auch weder mit der feineren Histo-

logie, Organologie und Morphologie, wie sie die

neuere Physiologie und Entwicklungsbeobachtniig

erheischen, nicht befreunden und öfters war es seine

Klage, dass man von nichts mehr als von Zellen

lese und höre. Als eine der ihn am meisten bezeich-

nenden Eigenthumliclikeiten, welche nicht ohne Ein-

fluss auf das Verstiindniss seiner Schriften sein

dürfte, mag es gesagt sein, dass er die Erfaliruu-

gcii und Ueobaclitungcn Anderer, oder besser Jlau-

clier, mehr als billig war, ignorirte . indem er oft

mit origineller Lebhaftigkeit sagte: ,- ich schreibe

ein Buch, worin die Leute sehen sollen, was ich

von eiuer Sache halte und nicht was die Meinung

anderer darüber ist." — Oefters hatte Referent in

ihn gedrungen, seine Grundsätze über die Species

zum Gegenstand einer Abhandlung zu machen, doch

stets umsonst; sc sehr er ausserdem sich im Gesprä-

che ausführlich einliess , so wenig äusserte er sich

hierin mehr als in den Hauptzügen, die allgemein

anerkannt sind. Daher mag es auch rühren , dass

sich manche Verschiedenheiten in seinen Schriften

finden , auch wenn wir zugeben , dass reifere Er-

fahrung der Wahrheit stets die Ehre geben muss.

K o c h's Lehrmethode war weniger docirend als

erzählend, er bediente sich auch nie des Katheders,

sondern Hess ihn im Winkel stellen und setzte sich

au die schmale Ouerseite einer langen Tafel der

Zuhörer, oder an den Tisch seines Wohnzimmers
mit ihnen, und demonstrirte, oder dictirte seine

Hefte. Die Excursionen waren sehr beliebt, weil

zugänglich , besonders wo es die Wissenschaft galt,

und nicht ohne Aiillug von Stolz mit dem Beisatz:

,,icli habe das Herbar nicht zum Staat" gab er

Exemplare oder deren Theile aus seinem Herbar
zum Opfer, wo es galt, ein Factum festzustellen.

Aber nur besonders Eingeweihte erhielten die Samm-
lungen "zu sehen ; war die Sprache von etwas, wo-
zu das Uerbar erforderlich war, so schleppte er

mit unermüdlicher Emsigkeit die Pakete herbei. Bis

in die spätesten Tage beschäftigte ihn die Sorge für

seine Deutschlands Flora, für die er den Haupt-
wunscli hatte , nur noch die Gattungen Hieracium,
Siili.x und Carex selbst zu bearbeiten, auch ein

Normal -Herbarium zu seiner Synopsis aufzustel-

len, war ihm die liebste Erholung, ja fast schon

Arbeit, und es wird wolil auch fertig geworden
sein. Um so mehr ist es zu bedauern, dass frü-

here bittere Lebensirfahrungen, bei welchen ihm
die für die botanischen Institute notbwendigen Un-
terstülzuugen versagt wurden, Ursache waren, die

IJestiiiuiuiiig zu treffen , diese Sammlung der Uni-
versität El langen nicht zu Tlieil werden zu lassen.

Gar oft war er leider unterbrochen in seinen Ar-
beiten durch kleine körperliche Leiden des Alters

und fast jede seiner Schriften oder Abhandlungen
enthält darüber Klagen. Nichts desto weniger war
er stets munter und liebte seine Abendgesellschaf-

ten, in denen er am bejtimmteu Tisch und an dem-
selben Platz zu finden war, dessen Anziehungspunet

er ausmachte. Auf seinen heimatlilichen Sorgen-
brecher hielt er viel, geiioss ihn jedoch stets wie
Arznei, denn fremd war ihm Ueppigkeit wie Prunk.

Auch am Gemeiiideleben bewährte sich sein

dein practischen Leben ganz zugewendeter Sinn.

Zehn Jahre nahm er den Präsidentenstuhl bei dem
l^auiirath von Mittelfranheu ein! was er da wirkte,

ist eine scliöne Ergänzung zu seiner Laufbahn als

Gelehrter.

Sein Familienleben war sehr stille, seit lange

ohne Gattin lebte er nur seiner einigen Tochter,

welche ihm einen zahlreichen Kreis von Enkeln

gab, mit denen er die stillen Freuden des Hauses

genoss.

Vor Weihnachten 1847 halte Koch das Un-er ein äusserst munterer Gesellschafter war, und oft
1

begleiteten ihn ausser seinen Zuhörern Naturfreunde glück, in seinem Zimmer beim Aufstehen vom ges-

und Collegen aus andern Fächern. Lange Zeit liin- sei an seinem Tische zu fallen und dabei den Schen-

durch trug er auch spezielle Therapie und Patholo- kelhals zu brechen; fast 1 Jahr fesselte ihn diess

gie mit grossem Beifall vor. Seinem ganzen Cha- ans Lager und nie mehr kam er zum Gehen; im
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letzten Sommer erholte er sicli noch einmal et\vas,

so dass er seihst scdriin^cii von Umstünden, die

Botanik in einem Isnrzcii C^klus von Vortrügen

noch einmal gah. Bald aher gesellte sich ein Uii-

terleibsiihcl hinzn , welches endlich ein Schwinden

der Kräfte herheifiihrte, gegen das sich sein sonst

so kräftiger Ban stränhte und nur nach langem

Kampfe den traurigen Sieg erstritt.

Die Anerkennung, welche seine Schriften fan-

den, ist bekannt in Europa. Obwohl die höchsten

Ehren ihn erst später erreichten, als er zu weise

geworden sich ihrer mehr zu freuen , hatte er doch

die allgemeine Achtung der Umgebungen. Bei Ge-

legenheit seines 50jährigen Doctorjubiläums 1844

wurde ihm von seinem Könige der Titel des Ge-

heimen Hofraths verliehen ; im darauf folgenden

Jahre erhielt er aus Schweden den Orden des Nord-

sterns, welcher den meisten PMndruck auf ilin mach-

te; im folgenden Jahre wurde er zum Bitter des

Ludwigordens ernannt. Von 34 gelehrten Gesell-

schaften waren ihm Diplome der Mitgliedschaft zu-

getheilt worden.

Koch's Aufgabe ist noch nicht erscliöpft, möge
der Geist schon im Vaterlande leben, welcher im

VerständTu'ss mit dem Fortschritte der übrigen Theile

der Botanik, die Specieskunde dem Ziele zuführt,

welches wir ihr wünschen. ^4. s.

Text eingedruckte Holzschnitte verauschaulicheu

das im Texte Alitgctheilte. J.

Iiiteratur.
Zur Erklärung der Laubknospen der Amentaceen.
Eine Beigabe zur rheinischen Flora. Von J. Cl.

Doell, Grossherz. Badischem Hofr. u. Prof. in

Karlsruhe. Frankfurt a. M. 1848. IV u 28 S.

8. (5 Sgr.)

Die zahlreichen Freunde, welche sich die rbein.

Flora des Verf. erworben hat, werden dieses Sup-
plement zu derselben mit Freuden begrüsst haben.
Diese durch Zufall verspätete Anzeige liat keinen
andern Zweck, als die kleine, aber gehaltreiche
Schrift denjenigen Lesern der bot. Zeitung, wel-
chen sie bis jetzt noch niclit zn Gesicht gekouimeu
ist, zur eignen Keuntnissnahnie zu empfehlen. Es
werden in ihr die Laubknospen der Vlmaceeji, Cel-
tideen^ Moreen, Plataneen, Saliciiieeii, Siilo)ih!i-

ten (unter welchem letztern Namen äic Hetuliiieeii,

Carinneen
, Juißandeen und Fuyiueen zusaninien-

gefasst sind) ausführlich beschrieben. Ausserdem
begegnet man gründlichen Krörteruiigen über den
Bau der Illüthcnstande und der lllülbcn mancher
Gattungen, z. B. hei Alnus und lietula , bei C„r-
pinus und Cori/lus, welclic beiden Gattuugcn in
der Stellung der Fruchtblätter von einander abwei-
chen, und bei Juylans. Drei und zwanzig in den

Die Märkischen Pflanzengattuugen nach dem Lin-

n^'schcn System geordnet. Brandenburg, Müller

1849. 36 S. m. Sclireibpapier durcliscliossen. 8.

Cn. 5 Ngr.)

Flora der Umgegend v. Neuhaldensleben. Ein Ver-

zeichniss der hier waclisenden Pflanzen, deren

Beschreibung u. Blütbezeit. Von H. Robolskj-.

2, Ausg. Neuhaldensleben (Eyrand) 1349. XXX
H. 175 S. 8. t'i- 22 Ji Ngr.5

Diagnoses plantarnm Orientalium novarum auctore

E. Boissier, Soc. Phys. Genev. Sodal. Pari-

siis 1849. Nr. 8. 128 S. Nr. 9. 131 S. Nr. 10.

122 S. Nr. 11. 136 S. 8.

Nachdem >m 6. Jahrg. dieser Zeitung der Inhalt

der im Jahre 1845 und 1846 erschienenen Hefte der

B issi e rschen Diagnosen orientalischer Pflanzen

angezeigt worden, haben wir nun auf einmal 4 Hefte

erhalten, welclie eine bedeuteude Menge neuer

Pflanzen, nebst Verbesserungen und Berichtigungen

zu den in den früheren Heften genannten oder von .an-

deren bekannt gemachten enthalten. Diagnosen liat

der Verf. auf dem Titel augekündigt, aber er giebt

mehr, er giebt Beschreibungen ausser den Diagno-

sen, Vergleichnngen mit den Verwandten, kriti-

sche Bemerkungen. Die Pflanzen sind zum Theil

von ihm selbst, zum Tlieil von andern gesammelt,

von Kotscliy, Heldreich, Aucher,Pesta-
lozza, Pinard, S prun er u. a. m. Ueber ein

weites Gebiet erstrecken sich diese Sammlungen,

Griechenland und die Inseln, Bumelien, .\natoliea

und fast ganz Kleinasien bis nach Aegypten uud

dem steinigen Arabien und bis nach Persien. Das

8te Heft beginnt mit den Ranunculaceae , dann fol-

gen Papaverticeae, Funiariaceae, Cruciferae, hier-

unter als neue Gattungen: Hiic/iiiigera, Car/wce-

ras (wohin ThUispi ceratocarjioii) und Hussonia.

Ferner Cistineae, Violurieae, Resedaceae, Caryo-

l/hylleae, wobei die neue Gattung Jordania ille-

teruchroae sp. bei J a n b e r t und S p a c h), Liiieae,

MalvKcecie , HmierUaceue , Geraniaceae, Zinjo-

jihylleite und Uiitaceae.

Das 4tc Heft bringt die Rliamneiie und Li'ijti-

minosae , i)ei diesen letzteren sind die neuen Gat-

tungen : Podoci/tisus und Üai-toria und eine grosse

Menge Astrayalus - .Arten.

Das lote Heft liat Rosaceae , Cucuriiitaceae,

Tanuirisciiieiie, Renumwiaceae , Vortnhtceae. I'u-

roni/cliieae , Crassulaceac , Grossulafiaceae, Siiri-

fragaceae, V7/iheltiferae, worunter 2 neue Gattun-

gen Crenosciadiiiin und C'i/cloldxis, dann Ruliici-
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ceae, Valerianeae , Dipsaceae und den Anfang der

Compositae, «elclie sich in das Ute Heft fort-

setzen. Audi liier nene Gattniigen : AecjialophiJa

Cheirolepis , Leucocyclus , Ammanthus . Hayiose-

ris, Ctniiboseris , Psammoseris. Im llteiiHefle sind

dann noch Campanulaceae ^ Oleaceae ,Primnlciceae,

Gentkineae, Asdepiadeae. Convulcuiaceae , Borrci-

qinecie mit drei neuen Gattungen Po^Zonos;««, Mun-

bya oder die 2. Scction von Arnebia in ÜC. Prodr.,

Paracarymn, welches gleicli ist der dritten Uiiter-

abtheiliing von Mattia in PC. Prodr., aoch gicbt

der Verf. hier eine neue Characteristik der Gattung

Caccinia Savi, nebst einer Diagnose aller Arten.

Endlich folgen die Solanaceae und Acanthaceae.

Fersonal-Kotizen.

Die Wiener Zeitung enthält die Ernennung des

Dr. Eduard Fenzl zum ordentlichen Professor

der Botanik und zuniDirector des bot. Gartens mit

Belassung seines Amtes als Custos am K. K. Hof-

Jiaturaltenkabiuet; dann des Professor der Botanik

und Zoologie am ständischen Joanneum in Gratz

Dr. Franz Unger, gleichfalls zum ordentliclien

Professor der Botanik an der Universität zu Wien.

CFrankf. Ober- Post- Amts-Ztg. 16. Dec. 184Ö.3

Eine Lebensbeschreibung von Friedr. Carl

Ludwig Rudolph! (_s. bot. Ztg. VII. Nr. 33 u. 40D

befindet sieh im Noveniberhefte d.Archiv'sd. Pharm,

von Wackenroder u. Bley. Bd. CX. Hft. 2.

&. 22!. Gehören ist derselbe am 20. Sejit. 1801

auf dem Domhofe bei Ratzeburg. Ein W^eidenblatt,

welches er 1811 fand und welches einen einfachen

Stiel und Basis, aber 2 Spitzen hatte und fast bis

zur Basis gespalten war, soll seiner eigenen Aeus-

serung zufolge die Liebe zur Botanik in ihm er-

weckt haben. S— l.

Anzeige
wegen verkäuflicher spanischer Pflanzen.

Der Unterzeichnete, welcher während des Jah-

res 1848 die südlichen Provinzen Spaniens, be-

sonders Andalusien und Murcia botaiiisirend durch-

reiste, kann von der ergiebigen Ausbeute dieser

Reise noch eine gute Anzahl Doubletten aus dieser

so interessanten Flor abgeben. Die Pflanzen sind

gut gehalten und es ist besonders die reiche Alpen-

Uor der Sierra Nevada gut repräsentirf. Die Samm-

lungen werden in 1 — 3 Centurien gegen frankirte

Einsendung von 6 Rchsthlr. CH) Fl. rh.) ä Centurie

abgegeben. Dr. Funk jun.,

prakt. Arzt in Bambei-g.

Inhalt der 1. Centurie:

Ranunculus acetosellaefolius Boiss. , demissus

var. hispanicus B., gramineus var. luzulaefolius

B. Biscidella saxatilis B. Lepidiujn stylatum

Lag. PlUotrichum spinosu/n Boiss., purpureum

Boiss. Vraba hispanica Boiss. Vella spinosa Boiss.

Cardamine resedifolia L. Adenocarpus decorti-

cans Boiss. Oitonis crassifolia Desf. , cephalotes

Boiss. , speciosa Lag. Genista umhellata Poir.,

aspalathoides Lam. Anthylüs tejedensis Boiss., cy-

tisoides L. , IVebbiana Hook. Astrayalus 7ieva-

dcnsis Boiss.; Epiylottis L., narboitensis Gouan.

Lotus aurantiacus Rois^., corniculatus v. glacialis

B. Lavandula lunata Boiss., Stoechas L. Sideri-

tis linearifolia Lk. Hffgg. , hirsuta L. , scordioi-

des ß. vestita Boiss., incana L., romana L. Sta-

chys circinnata l'Herit, Marrubium sericeum^o\ss.

Phlomis Lychnitis L., crinita Cav. , hb. venti h.

Nepeta Nepetella L. , reticulata Desrf.
,
granaten-

sis Boiss. Teucrium Pseudocliai/iaepitys L. , py-

renaicujii ß. yranateiise B. , Polium Li., Polium

var. aureum B. , capitutum L. , nov. spec. de Ven-

tientes. Thymus Mactichina L. , Zygis L. , angu-

stif. var. nevadeusis 'S., ?nembranaceus Boiss., lou"

gißorus Boiss., woy. sp. de Alcaraz. Arenaria

pungens Clem., Amieriastrum Boiss., erinacea Boiss.,

Silene vHipensa Kze. , Boryi Boiss., Saxifraga L.,

rui>estris L., feltitiiia Pourr. Bupleurunl spino-

sttm L. Bianthus brachyanthus Boiss. Helianthe-

mum squamatum Pers.. ylaucum Pers. Viola ne-

radensis Boiss. Cleojne violacea L. Reseda com-

pliccifa Bor3-. Plantago nivalis Boiss. Gentiana

venia L., alpiita Vill. Pinguicula leptoceras Rchb.

Jasione ametkystea Boiss. Campanula velutina

Desf., lierminii Lk. Hflg. Santoliita rosmarini-

folia Mill. Helichrysuin serotinum Boiss. Arte-

niisia granatensis Boiss., ? ? rf« Alcaraz. Pha-
gnalon rvpestre DC. , saxatile Cav. Micropus

bombyciiius Lag. Evax pygmaea Pers. Erigeron

frigidum Boiss. pyrelkrum radicans Cav. Chamae-
peuce hispaiiicaDC. LeuTiea coniferaVC. Jurinaea

humilis DC. Odontites granatensis Boi.'is. Lina-

ria liirta Mch.. supina L., tristis Mill., origani-

folia DC. Eckium albicans Lag. Digitalis neva-

densis Kze., obscura L. Mercurialis tomentosa

L. , Macrochloa tenacissima Kth. Saxifraga mix-

ta Lap. , spatliulata Derf.
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Ueber die Organe der Saftströmung in den

Pflanzen.

Von
Prof. H. Hofftnann in Giessen.

(, B eschl US s.)

Tigridia Pavonia Pens. (Irideeii).

Die Pflanze wurde während ihrer vollkommen-

sten Vegetation am 25. Juli begossen. Nach 6 Ta-

gen war nicht nur in der Zwieljel, sondern auch

durch den ganzen Stengel bis zu den Uliithenthei-

len herauf, aber nicht mehr in diesen selbst oder

im Innern des Fruchtknotens, die Reaction zn be-

merken. Kach 9 Tagen dagegen hatte auch der

Fruclitknoten, naiie unter seiner Oberfläche, das

Salz aufgenommen; sein Inneres dagegen, sowie
die Kychcn zeigten durcliaus keine Reaction. Viel-

mehr war der Strom nach den oberen Theilen

äusserlicli weitergegangen, um die Bliithentheile

zunächst mit Säften zu versorgen, da erst nach
ihrer vollendeten Entwickclung im Fruchtknoten

und den Eyern ein stärkerer Säftezuüiiss und eine

crliölite Vegetation Statt finden. In der Bliithen-

knospc einer an diesem Tage entwickelten Blume
konnte man die Reaction in |den Blumenblättern,

den Staubgefässen , dem Pistill, bis in die Narben
nachweisen. — Wurzel. Diese liegt unterhalb der
Zwiebel und ist von kegelförmig-gedunsener Ge-
stalt. Ihr Inneres ist homogen, im Ccntraltlielle

befindet sich das Bündel der gestrichelten Gefässe;
die Blaiifärl)ung zeigt sich in geringer Ausdehnung
in deren Umgebung, in grosser dagegen in der pe-
ripherischen Schichte. — Zwiebel. Sie besteht aus
etwa G Stcngelbasen, welche scheidig von Blatt-

basen eingehüllt sind; die Gefässhüniicl sind Inner-
halb jener ohne Ordnung zerstreut; in den Stcngel-
basen war keine Reaction hcmerki)ar. InnerhaM. der
Zwiebel- Blätter liegen die Gefässbündcl y.lcmlicli

I

entfernt von einander in der Mittelschichte, wäh-
rend die Reaction eine grosse Zahl blauer Puncte

theils im Mesoplijihim , theils und vorzüglich aber

unter der inneren und äusseren Oberhaut der Zwie-
belblätter zeigte. In den äussersten Zwiebelscha-

len war die Blänung nicht mehr auf einzelne

Punkte beschränkt , sondern hatte sich gleichmässig

dem ganzen Mesophyll mit Ausnahme der Gefässe

mitgctheilt. Im Längsschnitt ergibt sich bei der

mikroskopischen Untersuchung, dass die Gefässe

lufthaltig und unverfärbt sind, während das Zell-

gewebe, und vorzüglich ein Theil der gestreckten,

lockeren Zellen sich intensiv blau färbt. Es ist

auffallend, dass nicht alle, sondern nur ein Tlieil

der gestreckten Zellen bei der ersten Saftführung

betlieiligt sind. Fig. 4 (zweiliundertmal vergrössert)

zeigt, wie diese Zellen beim Drucke viel leichter

seitlich, als an ihren Enden sich von einander

trennen; was in Bezug auf die Saftleitung nich'

unwichtig scheint. — Stengel. Flg. 5 (vierzehnmal

vergrössert) zeigt denselben im Querschnitt, mitten

zwischen zwei Knoten. Die Reaction zeigt eine

grosse Zahl blauer Puncte, sowolil intierhalb der

Rinden-, als Markschichten. Die Rindenschicht

bestellt aus wenigen, engen, gestrichelten Gefässen

aus Bastbündeln mit selir langen glashcUen Zellen,

und aus gestreckten Zellen, welche zum Theil blau

gefärl)t sind; nicht verfärbt ist die dem Baste ver-

wandte Schichte B, welche an dieser Stelle sehr

stark, in den Knoten dagegen weit schwächer ist.

Die Gefässbündcl Ciii der Al(l)ilduiig senkrecht ge-

strichelt), liegen im Innern zerstreut und verfärben

slcii nicht. Sie hängen durch ein sehr lockeres Ge-

webe von feinen Prosencliynizellcn , welche ihnen

als Uülle dienen , mit dem compacten Markzcll-

gewcbe zusammen. Beim Austrocknen rcisscn diese

thcihveisc los, und die Gcfässhiindel schlottern

frei in den so eiilstaiulcncn Rülireii. Im Längs-

3
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scliuitt sieht mau auf's Deutlichste die Gefässbiiudel

VOH gelblicher Farbe; neben und zwischen ihnen

die blauen Strichelchen und Puucte, welche das

saftfiihrende Zellgewebe andeuten. — Blume. Nach

Entfernung der Oberhaut ist es leicht, auch hier

die Ileaction zu bemerken, und zwar zeigt sie sich

gleichuiässig im ganzen (farbstoffh altigen) Paren-

chym der Blumenblätter, während die Gefässc und

die sie begleitenden feinen parenchjmatischeu Zel-

len davon frei bleiben. Die in eine Rülire ver-

»vachsenen Staubfäden Fig. 6 C^reissigmal ver-

grösserter Querschnitt) , in deren Kanten man je

2 Gefässbündel bemerkt, zeigen sowohl an ihrer

äusseren als an der innersten Grenze blaue Puncte,

während der frei in einer von ilinen gebildeten

Rühre liegende GrilTel nur an seinem äusseren

Umfange blau punctirt wird. Die Narben zei-

gen sich sehr gleichmässig von dem Salze durch-

drungen. —
Dioscorea bulbifera h. Cßioscoreen.)

Schon 7 Tage nach dem Begiesscn war das

Salz bereits 5 Fuss hoch im Stengel aufgestiegen.

Wurzel; Die ganze Knolle zeigt sich nach der Re-

action auf dem Längsschnitte Fig. 7 mit zahllosen

blauen Pünktchen und Strichelclien übersäet; niclit

verfärbt zeigen sich die gelblich -weissen Stücken

von Gefässbündeln , M-elclie , aus lufthaltigen gestri-

chelten Gefässen bestehend , hier und da sichtbar

werden, und eine ziemliche Anzahl rüthlicher Puncte,

welche nach der mikroskopischen Untersuchung von

grossen, gelbröthlichen Oeltropfen, die in manchen
Zellen sich vorfinden , herrühren. Das Blau zeigt

sich innerhalb des Parenchyms, welches fast aus-

schliesslich die Knolle bildet, neben der Stärke in

denselben Zellen, Fig. 8, 180 mal vergrössert. —
Im Stengel sieht man auf dem Querschnitte Fig. 9

Czehnmal vergrössert) eine Anzahl kleiner und sehr

grosser Gefässe , welche hier nicht zu Bündeln ver-

einigt sind. Die grossen liegen an manchen Stel-

len in zienilicli regelmässigen Abständen , ein un-

gefähres Sechseck bildend, im Marke des Stengels,

während die kleineren durchaus regellos zerstreut

sind , öfters von einer ziemlich starken Hülle aus

gestreckten Zellen umgeben. Innerlialb des Markes
M finden sich einzelne blaue Puncte, in der brei-

ten holzartigen Schichte H dagegen fehlen diese,

sowie die Gefässe gänzlich, während die bei wei-
tem grösste Masse des Salzes innerhalb der ge-
streckten Zellen der Bast- und Rindenschichte auf-
gestiegen ist und sich von diesen aus bereits mehr
oder weniger in das umgebende Rindenparenchjm
verbreitet hat. — Die erwähnten grossen Gefässe
des Stammes sind so weit , dass man mit Leichtig-

keit ein Haar über Zolltiefe hineinschieben kann.

Beim Zerschneiden des Stengels geschieht es fast

immer, dass etwas von der Flüssigkeit ans den an-

geschnittenen , säftestrotzenden Zellen der Umge-
bung in ihr Inneres eindringt, so dass es, wie bei

den Gartenbalsaminen, wo die Grösse und Durch-

sichtigkeit der Tracheen zu solchen Versuchen ein-

ladet, den Anschein gewinnt, als seien diese Ca-

näle eigentlich niclit luft-, sondern saftführeud.

Abgesehen nun davon, dass ihre Wände und ihl:

etwaiger flüssiger Inhalt bei meinen Untersuchungen

niemals eine blaue Farbe zeigten, lässt sich der

primitive Luftgehalt direct mit Leichtigkeit nach-

weisen. Schneidet man nämlich den verkehrt ge-

haltenen Stengel quer durch, indem man die Wun-
de sogleich in einen Tropfen conccntrirter Gummi-
lösung eintaucht, so gelingt es dann ohne Schwie-

rigkeit, die tbeim Drücken des Stengels von der

Wurzel nach der Wunde zu) hervordrängendeii

Luftblasen langsam ans jenen liüliren durch die

dicke Flüssigkeit hervorquellen zu sehen. Das Auf-

steigen von Luftblasen beginnt alsbald , selbst wenn
man einen halben Fuss unterhalb der Wunde zu

drücken beginnt, und es setzt sich ohne Unterbre-

chung weiter fort, wenn man mit dem Drucke
langsam näher und bis an die Schnittfläche vorrückt.

Aus jenem ganz zufälligen Wassergehalt dieser

Röhren schliessen zu wollen, sie seien normal Was-
serbehälter, ist dasselbe, als wenn mau aus dem
Vorkommen von Blut in der Luftröhre eines Ent-

haupteten schliessen wollte, die Lunge sei an und

für sich für Flüssigkeit bestimmt. — Während die

kleineren Stengelgefässe gewöhnliche Spiralgefässe

sind, so ist der Bau der grösseren sehr be-

mcrkenswerth ; ihre Wände sehen nämlich aus,

als wären sie aus kleinen, fast viereckigen Rah-
men aufgebaut, über «eiche eine vielfach pun-

ctirte zarte Membran ausgespannt scheint. Fig 10.

G. (zweihiindertmal vergrössert.) — Der Blattstiel

ist wie der Stengel sehr reich an stärkehaltigem

Parenchym , er zerfällt Fig. 11 (zelinmal vergrös-

sert) in eine Rinde, deren zum Theil gestreckte

Zellen (nicht aber die Bastzellen) sich stark bläuen;

das innere Gewebe lässt nur sehr wenige blaue

Puncte bemerken , und insbesondere nehmen die

vereinzelten Spiral-Gefässbündel, wciclie unter dem
Mikroskope deutlich Luftgclialt zeigen, durchaus

keinen Theil an der Verfärbung. —
Jihapis flabelliformis Ait. (Palmen.)

Die Pflanze, ein Exemplar von 3 Fuss Höhe,

zeigte sich 10 Tage nach der Begiessung in allen

Tlieileu von der Flüssigkeit durchdrungen.— Stamm
Fig. 12 (zweimal vergrössert). Auf dem Querschnitte

zeigt sich derselbe, wenigstens an den oberen Thei-
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Ion der Pflanze, mit einer (den Zwicbelsclialcn zu'

vergleiclienden;) Blattsclieide ningeben, welclie vor-

2iiji;sweise sallreicli Ist nnd stark reagirt, während
|

dieser Tlicil an der untern Partie des Stammes be-

reits abgestorben nnd grosseutlicils verloren gegan-

gen ist. In jener sclieidigen Blattbasis sind es wie-

der die gestrecliten Zellen, welclie vorzugsweise

das Salz aufgenommen haben, während die C'u der

Zeicliniing querschraffirten) Bastbiindel sich nicht

verfärben, Die Hauiitniasse der Gefässe Cüire Wän-
de sind kurz gestrichelt) liegt einigennassen con-

centrisch, gleichweit vomMiltelpuncte und der Peri-

pherie entfernt; die Gefässbündel mit ihrer holzar-

tigen Hülle sind lufthaltig nnd verfärben sich nicht;

in dcu abgerundet viereckigen, stärkereichen Mark-

zellen zwischen ihnen bemerkt man dagegen blaue

Puncte, welche sich jedoch in der relativ grüssten

Bienge in der Nähe des Mittclinmctes und der Peri-

plierje befinden, Fig. 12, B. — Ira Längsschnitt er-

giebt sich, dass die reagirenden Zellen keine in

derselben Ebene fortlaufenden Linien, sondern zer-

streute Puncte oder kleine Strichelclien darstellen.

Die Gefässbündel verlaufen im Stamme ziemlich

parallel neben einander, selbst die Knoten äussern

keinen Einfluss auf die Anordnung der ihnen ent-

sprechenden Stelle im Innern. — Schneidet man den

Stamm weiter oben durch, wo er anfängt, sich in

Blätter aufzulösen, so erhält man ein verändertes

Bild Fig. 13. Bei der mikroskopischen Untersuchung

ergiebt sich indess, dass auch hier das Salz nicht

innerhalb der Gefässe, sondern nur in deren näch-

ster Umgebung, innerhalb der sie begleitenden ge-

streckten Zellen aufgestiegen ist. — Die oberen,

blattartigen , sowie die peripherischen Theile dieser

Pflanze reagiren weit stärker, als das Innere des

Stammes.

Commelyna coelestis VVilld. (Conimcl^neen.)

Die Pflanzen wurden am 17. Juli begossen ; die

Untersuchung fand am 24. und 26. Juli, am 9. nnd

15. August Statt; aber immer wurde innerhalb der

zwischen den Knoten gelegeneu Stengeltheile ver-

geblich nach dem Salze gesucht, während in den

Kuoten selbst, von den untersten bis zu den ober-

sten leicht die Ilcaction nachzuweisen war. Es
scheint hieraus juit Ueiiiiksicliligung der sonstigen

Erfahrungen gefolgert werden zu müssen, dass der

Saft in einzelneu Theilen der Pflanzen in Knollen.

Stengelknoten , Knospen, Fruchtknoten lange ver-

weilt, während er durch andere, zumal die Intcr-

iiodien des Stengels, sehr rasch vonibereilt. Der
Ouerschnitt der Stengelknoleu Fig. 14 (.vicrzehn-

jDial vergrusscrt) zeigt eine tleutliclic Gliederung in

Mark und Kinde. Die Bündel der Spiralgefässc,

welche unter dem Mikroskope Luftblasen als Inlialt

erkennen lassen, liegen sowohl im Marke als in

der Hindenschichte; in den Internodialthcilen des

Stengels ziehen sich die der Ilindcnschichte weiter
nach innen hinein, so dass hier eine so scharfe

Trennung nicht mehr Statt findet. Die blau reagi-

renden Puncte sind neben einzelnen rundlichen Zel-

len , welche sich aussen und innen in der Naclibar-

schaft der Gefässbündel vorfinden. Im Längsschnitt

zeigen sich die blauen Puncte als ein unregelmäs-

siges Band, welches quer durch den Knoten geht.

—

In den vier Wochen nach der Begiessung unter-

suchten (während dieser Zeit erst entwickelten)

Knospen war die Blaufärbung innerhalb der ge-

streckten Zellen des Kelches und der Narben, in-

nerhalb der kleinen Parenchymzellen der Cnoch

weissen) Blumenblätter und des Connectivs leicht

zu erkennen, während die zarten Spiralgefässe

selbst der jüngsten, noch unentwickelten Theile

niemals eine Verfärbung zeigten. — Es ist bemer-
kenswerth, dass die Oberhaut der Blumenblätter

einen solchen Widerstand gegen die Durchschwitzung

des Eiscnsalzes bildet, dass selbst heim Untertau-

chen des ganzen ßlättchens in Eisensulpliat keine

Roaction Statt findet. Man muss daher das innere

Parenchym durch vorsichtiges Anritzen der Ober-

haut zugänglich machen, wenn man hier eine

Heaction sehen will.

Commelyna piibescens.

Fünf Tage nach der Begiessung konnte man
die Anwesenheit des Blutlaugensalzes innerhalb der

Zellen des Stengels und der Blätter nachweisen.

Commelyna clundestina Mart.

Auch hier war die Aufnahme iiacli kurzer Zeit

mit Sicherheit nachzuweisen.

Commelyna anyustifoUa Michx.

Nach 4 Tagen sicher nachgewiesen.

Commelyna tuberosa.

Schon nach zwei Tagen die Aufnahme nacli-

weisbar, innerhalb länglicher Zellen sowohl, als

innerhalb einzelner grosser Markzellen.

Gladiolus psittacinus Hook, tirideen.)

Wiederum das Salz leicht viele Zoll am Sten-

gel aufwärts zu verfolgen, und zwar vorzugsweise

in den sehr gleichmässig von ihm erfüllten ge-

streckten Zellen Fig. 15 (löOnial vergrössert ),

welche theils dicht bei den lufthaltigen Spiral- und

Hinggefässcn (Fig. 16, Querschnitt einer einzelnen

solchen Stengclschcide aus dem inneren Theile des

Stammes, sechsmal vergrössert), theils aber auch

von ihnen entfernt und nahe an der inneren und

äusseren Oberhaut der einzelnen blaltarligcn

Schichten liegen, aus welchen der Stengel fast

ganz und gar zusammengesetzt wird. Besonders
3^x
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sind es die inneren , weicheren Blattschicliten des

Stengels , welche stark reagiren und demnacli den

Saft am massenhaftesten zu leiten scheinen. Diese

Pflanze muss an und für sich schon ein Eisenoxyd-

salz enthalten ; denn vier Wochen nach der Be-

giessung zeigten die Blätter von der Spitze ab-

wärts freiwillig eine intensiv blaue Färbung. Die

Pflanzen starben nach etwas mehr als Monatsfrist

sämmtlich ab ,
— anscheinend in Folge jener Be-

giessung , da sie sich im üebrigen unter den

günstigsten Verhältnissen befanden.

Tritonia fenestrata Ker. Clrideen.)

Schon zwei Tage nach der Begiessung war das

Salz in der Zwiebel und dem untersten Theile der

Blätterbüsohel nachzuweisen. Fig. 17 zeigt den

senkrechten Durchschnitt, die untere, vorjährige

Zwiebel oder eigentlich Knolle ist durch und durch

und sehr intensiv blau gefärbt; in der oberen heu-

rigen Knolle bemerkt man, dass die blau reagiren-

den Stellen kleine zerstreute Püuctchen und Striche

darstellen, und zwar in allen Theilen. Das Mi-

kroskop weist aus, dass diess in dem innersten

Theile langgestreckte Zellen sind, welche die luft-

führenden Gefässbündel umgeben; in den markigen

Theilen der Knolle zeigt sich die blaue Farbe in-

nerhalb der stärkehaltigen, unregelmässigen Paren-

chymzellen, woraus dieses besteht. — Der Umstand,

dass in allen Fällen , und namentlich hier im

Längsschnitt auffallend, die blaugefärbten Zellen

meist zerstreut sind und nur ausnahmsweise eine

ununterbrochen fortlaufende Linie bilden (siehe die

eingeschlossene Knospenspitze oben), beweist, dass

die Saftführung nicht gleichmässig durch alle be-

liebigen , sondern durch gewisse Zellen vorzugs-

weise Statt findet, welche Zellen nicht in einer

und derselben Ebene (der Schnittfläche parallel)

liegen, sondern mehr oder weniger zerstreut eine

oft sehr unrcgelmässige , baumartige Verzweigung
des Säftestromes darstellen.

Allium tieapolitanum Cyr. Liliaceen.

Selbst vier Wochen nach der Begiessung war
weder im Inneren der Zwiebel, noch innerhalb des

Stengels die Anwesenheit des Blutlaugensalzes

nachzuweisen. Dagegen zeigte sich die äusserste,

abgestorbene Schale der Zwiebel, offenbar durch

zufällige Imbibition des damit in Berührung ge-

kommenen Fluidums, ganz gleichmässig blauge-

färbt sowohl in den Zellen, als innerhalb der

theils netzig -gestrichelten, theils ächten, abroll-

baren Spiralen , welche übrigens hier und da noch

etwas Luftgehalt erkennen Hessen.

Canna indica. (Canneen.)

Diese im freien Lande gewachsene Pflanze

wurde am 17. Juli begossen. Nach 7 Tagen konnte

innerhalb des Stengels die blaue Reaction mi'

Leichtigkeit bemerkt werden. Derselbe zeigt auf

dem Querschnitt ungefähr die Bildung wie die Palme

Fig. 12; doch sind die Gefässbündel der eigent-

lichen Achse zwar im Innern sehr unregelmässig

zerstreut, nach der Peripherie hin dagegen ziem-

lich übereinstimmend radial geordnet. In der

Hauptachse selbst konnte zu dieser Zeit das Salz

nicht mit hinreichender Sicherheit autgefunden wer-

den, desto leichter aber in der Scheide (der Blatt-

basis), welche die ganze Hauptachse fest um-

schliesst. Hier fanden sich die blauen Puncte vor-

zugsweise massenhaft nahe unter der äusseren

Oberhaut, dann aber auch in grosser Menge in der

nächsten Umgebung der (abrollbare Spiralgefässe

einschliessenden) Bastbundol. Das Mikroskop wies

aus, dass sich die blaue Farbe ausschliesslich in

ungemein continnirlich verfärbten kleinen, mit

einem starken Kerne versehenen Zellchen befand,

welche in sehr gerade Längsreihen geordnet und

dicht neben den Gefässbündeln gelagert sind. —
Kine ähnliche Anordnung wie im Stamme zeigte

sich auch innerhalb der Blätter, in Betreff der

Spiralen , Bastbündel und Saftwege.

Panicum pUcatum Lam. (Gramineen.)

Hatte innerhalb 4 Wochen nicht das Mindeste

aufgenommen ; dasselbe galt von Ruscus aculeatus

und Ananassa sativa. —
Arum divaricatwn L. (Aroideen.)

Diese Pflanzen nahmen grösstentheils selbst

nach fast einmonatlicher Frist gar nichts auf; in

den wenigen Fällen, wo sich eine, wenngleicli

schwache Reaction in der Knolle bemerken Hess

fand sich die blaue Farbe innerhalb der grossen

parenchymatischen Markzellen, welche die unge-

wöhnlich dicken, schön pyramidalen und polyedri-

schen , mit gewölbten Flächen versehenen Stärke'

körner enthalten ; während die zerstreuten gelb-

lichen Bündel der theils runden , theils eckigen

Binggefässe sich niemals verfärbten.

Tradescantia discolor Herit. (Commelyneen.)

Schon 4 Tage nach der Begiessung war in dem
Stamme die Reaction sichtbar. Im oberen , mit

Blättern besetzten Theile , obschon derselbe am
stärksten verfärbt wird , ist die Untersuchung sehr

schwierig , weil sogleich nach dem Schneiden aus

der Rindenschichte eine grosse Menge dicken

Schleimes hervorquillt, welche die ganze Schnitt-

fläche überzieht und die sonst getrennten Flüssig-

keiten wirr durch einander mengt. Schneidet man
dagegen den Stamm tiefer abwärts, einige Zoll

von der Erde durch, so zeigt sich derselbe im In-

nern weit säfteärmer, es dringt nur wenig Schleim

hervor.
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aufnähme Statt gefunden hat. Der Querschnitt ge-

währt au dieser Stelle folgendes Bild. Zu äusserst

eine Rindenschichte, ohne Gcfässe , deren stärlie-

reiches Marhparenclijm durch eine Art Bastschichte

scharf von dem grossen Markcylinder im Innern

getrennt ist, welcher die Hauptmasse des Stammes

ausmacht und die zerstreuten Gefässe in zwei Ab-

theilungen entliält, in einer centralen und einer

peripherischen , zwischen welchen ein gefässfreier

Markring sich findet. Die blau werdenden Zellen

liegen in der Nähe dieser Gefässhüiidel; die schlcim-

reiche Bindenschicht ist frei davon. — Bemerkens-

wcrth ist, dass sowohl aus der Grenze zwischen

Bast und Mark, eigentlich aus den äussersten Mark-

zellenschichten , als aus der nächsten Umgebung
der im Markcylinder zerstreuten Gefässe ein zäher

weisser Saft in geringer Alenge hervorquillt, wel-

cher aus Schleim besteht, worin einige Stärke-

liörnchen neben einer ausserordentliclien Menge

kleiner Eaphiden suspendirt sind. — Selbst nacli

Monatsfrist konnte kein BUitlangensalz innerhalb

der Rindenschichte mit Sicherheit nachgewiesen

werden.

Chlorophylum Sternbergianum StJl. (Liliaceen.)

Bei dieser Pflanze, welche den grossten Theil

der nöthigen Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen

scheint, ist es schwierig, eine zur Beaction genü-

gende Menge des Salzes auf dem gewöhnlichen

Wege durch die Pflanze zu verbreiten. Die dün-

nen, fadenartigen Stengel, welche die Blätter-

büschel mit ihren Luftrhizomen und Luftwurzeln

festhalten , sterben in Folge der Begiessung nach

wenigen Wochen ab, ehe noch viel Flüssigkeit auf-

genommen worden ist. In diesem Falle zeigen

dann die Zellen der Blätterbasen sowohl, als der

Luftwurzeln und der rhizomartigen Knollen eine

schwache blaue Verfärbung, wenn man sie mit

schwefelsaurem Eisenoxyd auf durchschnittenen

Stellen befeuchtet. — Man kann auf einem anderen

Wege zu einem klareren Bilde gelangen. Die Luft-

wurzeln nehmen nämlich mit Leiclitigkeit Flüssig-

keiten, — z. B. Wasser, in welches man sie ein-

tauchen lässt — auf; Eisenoxydsulphat wurde übri-

gens zersetzt, der Rost fiel als gelbes Pulver auf

den Boden des angehängten Gläscliens, während
das Wasser in die Pflanze drang; dagegen nahm
eine grössere, bereits in die Erde gesunkene und

dort angewurzelte Luftwurzel mit Leichtigkeit so-

viel Blutlaugensalz auf, dass man dasscll)e im

Längs- und Querschnitte einige Zoll über der Erde

leicht nachweisen konnte. Die centrale Scliiclite

— die punclirten Gefässbündel enthaltend — zeigte

sich frei davon; allein das ganze übrige, aus ge-

gtreckten Zellen bestehende Gewebe, zumal in

deren Nähe, hatte eine bedeutende Menge aufge-

nommen und zeigte auf dem Längsschnitt eine Un-

zahl blauer Puncte und stricheichen.

Caladiujit viviparum Hoxb. (Aroideen.)

Zwölf Tage nach dem Begiessen war in der

Knolle und dem Blattstiele die Flüssigkeit überall

naclizuweisen. Die Wurzel besteht bei näherer

Betrachtung aus einer ächten Knolle, welche sich

3 Wochen uacli der Begiessung erweicht, zusam-
mengefallen, kurz Cwalirschcinlich in Folge jener

Bcliandliing) abgestorben zeigte; sie lief in der

Beaclion durch und durch gleicbmässig blau an,

wie unter gleichen Umständen ein Badeschwamm
tliuii würde Auf dieser Knolle sitzt die zwiebel-

artige Stengelbasis, welche in ihrem Innern die

eigentliche Hauptachsen -Knospe einschliesst. Steu-

gelbhsis und Central -Knospe zeigen in gleicher

Weise deutlich die Beaclion; sie l)edecken sich im

Längs- und Querschnitt mit zahllosen blauen

Pünctcben , welche unter dem Mikroskop als ge-

streckte Zellen erkannt werden. Eine Blattknospe,

welche sieh eben aus der Knolle entwickelte, hatte

gleichfalls, besouders in ihren centralen Theilen,

Salz aufgenommen. Im entwickelten Blattstiele ist

die Untersuchung schwierig, da derselbe so saft-

reich ist, dass die beim Anschneiden ausströmende

Flüssigkeit leicht die Beactions- Versuche vereitelt.

üer blaue Saft befindet sich in den gestreckten

Zellen, welche die runden, zahlreichen Bastbündel

der dünnen peripherischen oder Bindenschicht um-

geben , letztere schliessen einzelne feine, abroll-

bare Spiralgelässe ein.-'') iDas ganze Innere des

Blattstieles besteht aus Parencliynizellen , innerhalb

welcher ausser gewöhnlichen bastartigen Zellen

nebst Gefässen mehrere so grosse Canäle verlau-

fen, dass man mit Leichtigkeit ein Haar hinein-

bringen kann. Diese Canäle, in der erwähnten

Knospe noch mit Flüssigkeiten angefüllt, sind in

dem entwickelten Blattstiele lufthaltig; schon wenn
man 6 Zoll von einem Querschnitte entfernt den

Blattstiel drückt, steigen Luftblasen aus ihnen her-

vor; ganz wie oben bei der Dioscorea auseinan-

der gesetzt wurde. Die Wände dieser Luftlacunen

sind von gro.sszelliger Beschaffenheit, es bilden diese

Buhren also einen Uebergang zu jenen der Dio-

scorea, welche bereits eine grosse Verwandtschaft

mit den gewölmlichcn punctirten Holzgefässen zeig-

*) Die hier vorkommenden zahlreichen , iliekwandipen

Raphidcnzellcn treiben, wenn sie zulaMig verletzt wer-

den, iliren Inhalt von Nadeln langsam hinaus, wobei

sich diese federbuschartig ausbreiten und eijicnthtimliche,

I

ruckweise IJewe;iunf;cn bemerken lassen, nicht unähn-

lich jenen der Üscillatoricn.
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teil. — Im Iiiiierii dieses Blattstieles verrietlieii nur
|

spärliclie blauwerdeude Piiiicte die Aufiialime des

Salzes.

Aloe picta DC.

Nach 5 Wochen so wenig, wie zii mehreren

früheren Zeitiiuncten, konnte hei diesen übrigens

ganz gesunden Pflanzen, an welchen kaiini die

Hauptwiirzclspitze einiges Leiden in Folge der Be-

giessong zu verrathen schien, die geringste Spiir

des Salzes innerhalb "Wurzeln, Knospen, Stamm

oder Blättern nachgewiesen werden. Beim Appli-

ciren des Eiseusalzes auf einen Querschnitt ver-

färbte sicli zwar die gelbe Flüssigkeit Cdas Aloe-

bilter:), welche klar aus den sehr langgestreckten

grossen Zellen nalie bei den Spiralgefässen in der

•ranzen Peripherie des Blattes hervorquillt, aber

nicht blau, sondern braunschwarz; eine Reaction,

welclie auch bei niemals mit Blutlaugensalz begos-

senen Aloeen dieser Art Statt findet, also wohl auf

Gerbsäure gedeutet werden muss. — Es ist die

Nichtaufnahme innerhalb des angegeben Zeitraumes

hier um so weniger auffallend, als diese Pflanzen

während 7 Monaten jeden Jahres an einem trock-

nen Orte des Treibhauses stehen , ohne jemals be-

gossen zu werden, ohne alsdann überhaupt eine

andere Flüssigkeit zu empfangen, als die, welche

beim Begiesseu der anderen Pflanzen verdunstet. —
Zephiiranthes yrandißora Lindl. (Amaryllideen.)

3 Tage nach der Begiessung konnte noch keine

Heaction in Zwiebel, Blumenblättern und Eychen

entdeckt werden; nach weiteren 4 Tagen jedoch

liefen die Zwiebeln theils in ihren äusseren Blät-

tern, theils auch in den inneren deutlich mit blauen

Puncten an, wobei jedoch die gelblichen Gefäss-

bündel keine Verfärbung erlitten. Die einzelnen

Platten der Zwiebeln bestehen hier aus 2 Ober-

häuten, aus stärkereichen Markzellen, aus ge-

streckten Zellen, welche sehr weich und locker

sind und vorzugsweise die blaue klare Flüssigkeit

enthalten; darauf folgen in der Mittellinie die ab-

rollbaren Spiral- und die Binggefässe, umgeben

von einigen feinen prosenchyinatischen Zellen, wie

gewöhnlich bei krautartigen Pflanzen. — In die

Stengel war zu dieser Zeit noch kein Salz einge-

drungen, selbst nicht in den untersten, in der

Zwiebel gelegenen Theil. — Die Pflanzen in dem-

selben Topfe starben sammt und sonders binnen

11 Tagen ab. —
Cyiiertis monandrus Pioth. CCyperaceen.)

9 Tage nach dem Begiesseu zeigte sich das

Blutlaugensalz in Stamm und Zweigen. Das Rhi-

zom , welches nach 13 Tagen ausgelioben wurde,

war wie die ganze Pflanze vollkommen prall und

gesund, wie diess auch von fast allen bereits auf-

gezählten Pflanzen, soweit die angegebenen Be-
obachtungen reichen, gilt. Auf dem Durchschnitt

zeigte sich dasselbe ganz von dem Salz durch-

drungen, mit alleiniger Ausnalinie der gelbiicheu

Gefässbündel, welche in dessen dickem Markcj-
linder verlaufen; übrigens bemerkte man immer
noch eine grosse Menge dunkler blau gefärbter

Zellen inmitten der allgemein hellblauen Zellen-

masse. In den unteren Theilen des Stammes war
die Heaction nur schwach , deutlicher wurde sie in

dem peripherischen Theile (eine Rinde e.xistirt hier

nichtj weiter nach oben; am stärksten zeigte sie

sich an der Spitze, wo die einzelnen Blüthenäste

abgehen, denn hier war nicht nur die Periplierie,

sondern auch das Innere des Stammes reichlich mit

blauen Puncten (auf dem Längsschnitt Striclielchenj

versehen, die sich unter dem Mikroskop als blaue

Längszellen zu erkennen gaben; die theils nahe an
der Peripherie, theils aber auch im Marke des

Stengels tief innen gelegenen, eckigen, punctirten

und klein gestrichelten Gefässe enthalten Luft und

nehmen keinen Theil an der Verfärbung.

111. Dikotyledonen, folgt später.

Ueber die Pflanzenausstellutig in Gent

von

Hermann Kegel.

{B e s eil l ti SS.)

Wende ich mich jetzt wieder zum Obste zurück

und nehme die in beiden Sälen gesehenen Sammlungen
zusammen, so darf ich mit Hecht sagen, dass dieMan-
nichfaltigkeit und Schönheit der gelieferten Sorten

nichts zu wünschen übrig Hess. Unter den Birnen

zeichneten sich als besonders schön aus: Poire du
eure, Philippe, William, double Seigneur, laJardi-

niere, poire Ananas, Calebasse doree und blanche, la

Marquise, Gratiole d'ete, la belle de Flandre,

beurre rose, beurre d' Ardempont, poire de Wittd-

sor , Colmaii d' Areniberg , beurre Jausse, passe

mansii'ete, u. v. a. ; von Aepfeln: Grand Alexrindre-

blanc ylace , Chätaiynier , soleil, flocq ou de vin,

belle Josephine, Calville St. Sauveur, Beauty of

Kent , aryentee, belle fleure anglaise , Simon Le-
pine, Reinette de i'igan etc. etc. Es waren zwar
noch andre Früchte da, als besonders schöne Me-
lonen itriomphe de Metzl) , Wein QChasselas de

Fontainebleaul) , Pfirsichen u. dgl., doch übergehe

ich dieselben, um endlich auch zin den im Freien,

ausserhalb des besagten Lokals aufgestellten Pflan-

zen zu gelangen. — Durch den auf der Xordseite

des Gebäudes gelegnen Hauptausgaug tretend, be-

merkte ich zuerst eine Menge Kalthaus- und in
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Töpfen angezogener pereiinirender Pflaiizeii. Von

erstem nenne ich besonders Proteaceen , unter de-

nen tlieils sehr starke Exemplare, theils seltene Ar-

ten der Erwähnung verdienen. So fand ich liier:

Banksiadryandj'oides, latifoliii, integril'olia, viar-

cescens , SoUmdri, speciosa, serratif'olia , media

und intermedia, littoralis, Brownii, Calei/i, ilici-

folia, fjiiercifulia, fagifulia, brunioides, Ilüyelii,

sphaerocarpa , Menziesii, (en\cv Dryandra plu-

mosa , pteridifolia , Fraseri, longifolia, formosa,

mucronulata, nivea, Baxteri, linifolia, tenuifo-

lia, speciosa, senecioides , nobilis, Drnmiiiondi

etc. etc. Auch von Eriken waren SammUingcu bei-

gebracht , die theihveise ancli bessere Arten ent-

liiclten, — leider waren dies aber Pflanzen, die

man so eben erst Qvud ohne Zweifel einzig um bei

der Ausstellung einen Preis zu erbalten) von Kng-

land hatte kommen lassen; ein Umstand, wodurch

meiner Ansicht ]iach , der Zweck einer Ausstellung

nur halb erreicht wird. Bei einer Pflanzenausstel-

lung sollte es den Exposantcn Pflicht sein, von Pflan-

zen, die schon länger in ihrem Lande bekannt sind,

nur solclie Exemplare zu lielern , die sie schon eine

bestimmte Zeit lang selbst cultivirt haben. Neue
Arten, d. h. solche, die erst kürzlich in Europa

eingeführt sind, müssen natürlich davon ausgeschlos-

sen sein, indem es sogar verdienstlich ist, derglei-

chen aus andern Ländern kommen zu lassen, um
die Sammlungen seines Vaterlandes dadurch zu be-

reichern. Von den ausgestellten Eriken erwähne
ich besonders: E. retorta major uuä jasminiflora
(Exemplare von 3 Fuss Höhe und 3 Fuss Durch-
messer), priiiceps, CJouesiana, refulgens , Der-
byana, nobilis, Webbiana , Sprenyelii, umpxilla-

cea c. varr. , iviceps, Fabiana u. s. w. Wie ich

schon bemerkte, befanden sich auf dieser Seite ne-

ben Proteaceen und Eriken noch perennirende Pflan-

zen. Besonders reichhaltig war die Sammlung von
Phlox -Hybriden und Lobelien (Species sowohl als

Hybriden); von andern Stauden nenne ich u. a. nur:

Kuttallia grandiflora, Asclepias tuherosa , Spige-

lia marylandica, Crucianella stylosa, Gentiana
Saponaria ß. ulbo, Anemone vitifolia und japo-
nica, Pentstemon Murrayanus, Aquilegia jucnnda,
Chelone Lyoni, Liatris polystachya und sphaeroi-
dea, Oenolhera cuprea, Delphinium triste, Aster
eleyansO), Statice Fortunei, sinuata und globii-

lariaef'ulia
, Pentstemon geniianoides ß. alba u. s. w.,

sämmtlich in scliön cultivirteu, üppigen, blühenden
Pflanzen. Ausser 10-12' hohen «äumen von Lau-
rus nobilis, deren Kronen, in höchst regelmässiger
Kcgelform gezogen, 8— 10' im Durchmesser hiel-

ten, erfreuten mich liier noch eine Anzahl Ery-
thrina crista galli, die durch ihrcBlüthcnfülle und

ihren üppigen Wuchs Alles übertrafen, was ich

hislier in dieser Art gesehen hatte. — Auf der Süd-

seite des Gebäudes fand ich ansehnliche Sammlun-
gen von härtern Coniferen, Rhododendru7n , An-
dromeda, Vaccinium, Azalea pont-, Hex n. dgl.,

so wie eine grosse Menge gemeiner Kalthaus-Pflan-

zen , die aber nichts von Interesse boten, und die

ich deslialb weiter nicht erwähnen werde. Diesen

Gruppen gegenüber war ein mehrere Fuss langes

Zelt aufgeschlagen , in dem Ackererzeugnisse aller

Art zur Schau gestellt waren: Getraide, Mals, Heu,

Hanf, Hopfen, Kartoffeln, Rüben aller Art, Möh-
ren Cvon denen die Carotte blanche ä collet vert

besonders hervorgehoben zu werden verdient), Kohl

(vorzüglich schöner CViou äjets de Briixeltes') n.s. w.,

nebst selir reichhaltigen Sammlungen von Kürbis,

unter denen sicli der C'ourge ä quintal (Centner

-

Kürbis) durch seine kolossale Grösse auszeichnete.

Küchenkräuter und Gemüse (wobei auch Spargel

nicht fehlte) waren verhältuissmässig nur scliwacb

vertreten. Alles war von einem so üppigen Wüchse
und das Getraide thcilweise mit so ausserordentlich

grossen Aelircn versehen, wie mir bisher noch nie

vorgekommen war. Ueberliaupt wird der Acker-

bau in Belgien ganz vortrefflich betrieben. Wür-
den Mittheilungen darüber von Interesse sein, so

würde ich es mir zur Aufgabe machen, über das,

was ich dabei zu beobachten Gelegenheit hatte,

später zu berichten. Zugleich würde ick dann ei-

niger hier ebenfalls ausgestellter Ackergeräthschaf-

ten, namentlich Pflüge, erwähnen, die in Deutsch-

land unter dieser Form wahrscheinlich noch nicht

bekannt, oder doch, meines Wi-ssens, wenigstens

nicht in Gebrauch sind, deren veränderte Einrich-

tung mir aber in verschiedenen Hinsichten höchst

zweckmässig zu sein scheint. —
Vollkommen befriedigt verliess ich diese Aus-

stellung, zu der, wie aus obigen Bemerkungen her-

vorgeht, so viele schöne Pflanzen geliefert waren-

Eins nur bedauerte ich, nämlich dass manchen Ar-
ten ganz verunsta'tete Namen beigefügt waren, ein

üebcl , woran noch so viele, namenllich Handels

-

Gärtner leiden. Bliuiia Brazeliim statt Blechnum
brasiliense , Kunthia tichraneri statt Kunzea Schau-

eri, Setaria coriacca statt Tectaria coriacea und

V. a. sind Barbarismen, die durch die traurige, aber

leider! noch gar oft gehörte EiitschiiUligiing der

Gärtner: ,,Eln Gärtner kann kein Gelehrter sein"

gewiss nicht gerechtfertigt werden können. Solche

Fehler zu vermeiden, darf mit Fug und Recht von

jedem Gärtner gefordert werden. Es liegt in niei-

ncm eignen Interesse, die Anforderungen nicht all-

zuhoch gestellt zu sehen , nur allzugut weiss ich,

dass mir selbst, auch in DctrclT dieser Notizen,
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eine naclisiclitige Beiirtlieiluiig iioth ist, aber des-

senuMseacIitet darf ich sagen, dass es mich schmerz-

te zu sehen , wie wenig Mühe sich die meisten

Gärtner in dieser Hinsicht geben, — hier in Bel-

gien, wo die Gärtnerei so eifrig gepflegt und so

kräftig von der Regierung unterstützt wird.

Dass der Minister des Innern am 4. Oct. eigen-

händig die Preise vertheilte, welche den verschiede-

nen Pflanzen und Ackererzeugnissen dieser Aus-

stellung durch die Jur^- zuerkannt waren, ist wohl

hinreichender Beweis, wie sehr es sich das Gou-

vernement angelegen sein lässt, den Gartenbau zu

fördern, und that es durch die bei derselben Ge-

legenheit stattfindende Verleihung des Leopoldor-

dens an die Herren Louis Van Uou tte und Alex.

Verschaffelt gewiss genugsam dar, wie sehr es

Verdienste um diesen Zweig der Wissenschaft zu

schätzen weiss. Bedenkt man, dass durch die Be-

mühung des erstem ein Garten entstand, der, kaum

im zwölften Jahre seines Bestehens, wenn nicht als

der erste, doch gewiss unter den ersten Europa's

zu nennen ist, und mehr als 70 Menschen täglich

liebensunterhalt giebt, bedenkt man, dass erstrer,

in Verbindung mit dem Gouvernement, eine Anstalt

gründete, worin junge Leute im Praktisclien so-

wohl, als im Theoretischen zu Gärtnern herange-

bildet werden, dass von diesem Etablissement Rei-

sende nach allen Welttheilen ausgesendet werden,

zum Nutzen der Wissenschaft, wie der Gärten; —
dass in diesem Garten eine Malerwerkstatt errich-

tet ist, in welcher melir als 150 Menschen beschäf-

tigt sind , um die Freunde der Botanik mit Pflan-

zenabbildungen zu versehen, die den besten Euro

pa's nicht nachstehen, — gewiss giebt man dann

zu, dass sich der Mann, der alles dies schuf, der

alles dies bietet, Verdienste nicht nur um die Gärt-

nerei, sondern nm das ganze Land erwarb; und

es ist erfreulich, zu sehen, dass der Staat dies an-

erkannte. — Wem aber verdankt es Belgien, dass

seine Gärtnereien In industrieller Beziehung zu der

Bedeutung gelangten, von der sie jetzt sind? —
War es nicht Alex. Ve r s c haf f el t, durch des-

sen Eifer Belgien, und namentlich Gent, für den

Pflanzenhandel auf dem Continente das ward, was
es gegenwärtig ist: Der Mittelpunkt, von wo aus

Pflanzen nacli allen Weltheilen gehen, und wohin

Schätze von allen Gegenden zusammendiessen? —
Er zeigte, was ein Gärtner leisten kann, — und

auch seinem Kleisse und seiner Ausdauer Hess man
Gerechtigkeit widerfahren. Möchten solche Beispiele

zur Nachahmung führen! —

Iiiteratar.

Die Loniceren des Rnssischen Reiches geschicht-

lich und kritisch bcliandelt. Eine Abhandlung
zur Erlangung der Würde eines Magisters der

Philosophie verfasse und mit Genehmigung einer

hochverordnet, pliilos. Facult. d. Kais. Universität

zu Dorpat öifentl. vertheidigt von Peter Ki-
rillow, Arzt erster Abtheilnng und Cand. philos.

aus Charkow. Dorpat 1849. 8. 72 S.

In dieser kleinen, seinem Lehrer, dem Staats-

rath Prof. v. Bunge dedicirten Schrift spricht der

Verf. *) zunächst in der Einleitung von der Ver-
anlassung zu dieser Schrift, indem Hr. v. Bunge
gefunden , dass für Lonicera nigra im Bussischen

Reiche zwei neue Arten dieser Gattung gehalten

seien und sich in Ledebour's Flora Uossica einige

Irrthnnier in Bezug auf Lonicera fanden, wel-

che eine Berichtigung bedurften. Eine kurze ge-

scliichtliche Uebersicht der Gattung Lonicera CIj-)

Desf. folgt liierauf, dann eine Beschreibung dieser

Gattung in lateinisclier Spraciie. Von den in Rnss-

land vorkommenden Lonicera - Arten wird nach
allgemeinen Bemerkungen über dieselben eine

synoptische Tabelle gegeben, und nun folgt das

Uauptstück der Arbeit, eine geschichtliche und kri-

tisclie Uebersicht der russischen Arten. Diese sind

1. L. Caprifolium. 2. L. huuiilis Kar. et Kir.

3. L. Persica Jaub. et Spach (jturcomanica F. et M.).

4. //. chrysantlia Turcz. (_Xytosteum Georgi etc.)

5. L. Chumissoi Bunge (nigra Led. e,K parte , Xy-
luiteuin liaccis nigris Pall.). 6. L. hispida Pall.

(alpigend SchanginJ. 7. L. Karetiiii Bge. (nigra

Kar. et Kir.J. 8. L Xylosteu/n L. 9. L. tatarica

L. 10. L. Caucasica Pall. II. L. iherica M.Bieb.

(iilpigena Güldenst. Pall. etc.) 12. L. caerulea L.

Cdazu L. altaica Pall., Pallasii Ledeb.). 13. L.

ISieversiuna Bge. (microphylla a. robuntior Led.)

14. L. liungeana Led. Onicru/ihylla W. non Hoo-
ker, microph. ß. yracilis Led.). Der Verf. giebt

für alle diese Arten verbesserte Diagnosen, aus-

führliche Beschreibungen und kritische Erörterun-

gen. Er lässt hierauf eine Zusammenstellung der

geographischen Verbreitung der Loniceren folgen.

Von weiterer Verbreitung sind L. Xylosteum von

der Ostsee bis zum Flusse Jenisei; L. caerulea vom
höchsten Norden des europäischen Russlands bis

nach Curlaud, im Caucasus bis zu 1150 Toisen

Höhe aufsteigend, in den Bergwäldern des Altai

in ihrem vollen Rcichfhume, in dem eisigen Kamt-

schatka, doch nie in die Thälcr hinabsteigend, auf

•) Nicht 2U verwechseln mit Johannes Kirjlow.

Beilage.
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allen Höhen; L. tatarica von Moskau in einer hei-

iiali geraden l^inie nach Osten immer üppiger und

reicher eniporschlessend, übersteigt den Ural und

findet ihr Uauptvaterland in den Kirghisensteppeu,

wo Thälcr, Hügel und die Flussufer mit ihr ge-

schmückt sind, nach Osten üherschreitct sie den

Irtysch und erreicht au den Vorhergen des Altai

ihre üstliclie Grenze, ncschränktere Gebiete haben

im europäischen Bussland: L. Caprifolinm in den

Thälerii des Caucasus bei 400 Toisen Erhebung

und in Jenikale in der Krim; Lonicera Ciiucasica

an den Abhängen des Caucasus bis zu 800 Toisen

Höhe, der nordischen Birke sich anschliessend, und

Jj. iberica an den rauhen Abhängen des Caucasus

in der reichsten Fülle um Tiflis. Im asiatischen

Russland sind die meisten auf dem Altaigel)irge.

L. his/nda ist auf die alpinen und subalpiueu Ge-
genden des Altai und dessen östlichen Ausläufer,

den Alatan beschränkt; L. Karelini findet sich an

den Ufern der Lepsa, L. humilis nur auf dem
Alatau am rechten Ufer des Sarchan; L. Sieversiaua

geht vom Altai bis südwestlicH nach der Kirghisen-

steppe und L. Bnnyeaiia von dem Altai bis zur

Tsobuja an Russlauds Gräuze. Endlich wächst L.

Persica am Pirc-Zend bei Scliiras und in Tur-
kestan auf den Balkanischen Bergen. L. clirysan-

tha bedeckt die zerrissenen Felseublöcke im öst-

lichen Uahnrien und L. Chamissoi zieht sich zwi-
schen dem 50" bis 60" N.Br. in Kamtschatka längs

der Küste des ocliotskisclien xAIccrcs und erstreckt

sich über die Kurilen. Die Angabe der Bücher,

welche die Literatur für die rnssischen Louiceren
enthalten, fast sämmtlich vom Verf. gesehen, bil-

den den Sclilnss dieser interessanten Abhandlung.

S— L

Allgemeine Gartenzeituii

Otto. 1819.

von Dietrich und

No. 31 — 3-t. Neue Mainillarieti aus Mexico,
eingeführt und beschrieben von Karl Ehren-
berg. 1. MamUlavia procera Ehrbg. Gruppe?
Stamm: sänlculörmig, .schlank, 3— 5" hoch, IJi
bis 2" dick, einfach, mit lauchgrünen, länglichen,

eirund -kegelförmigen Warzen und strahlig-ab-
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stehenden, steifen, bräunlichen Stacheln. Achseln:

nackt. Warzen: länglich, eyrund -kegelförmig,

an der Basis vierseitig, oben schief abgestutzt, oder
stumpf 4 eckig, oben abgerundet, vorn mit stumpfer
Kaute, diese unten in die Länge gezogen, 3 4'"

lang, au der Basis 2— 3'" breit, lauchgrün.
Scheibe: eiförmig, etwas eingesenkt, kurzwollio-.

Stacheln: strahlig, abstehend, zweierlei; äussere:
10— 13, nadelformig, dünn, etwas kantig, spitz

gerade, oder wenig gebogen, ungleich lang und
stark, die oberen dünner als die unteren, von 1J<
bis 3'" an Länge zunehmend , häufig der unterste
etwas dünner und kürzer als die seitlichen , an-
fangs hellbraun mit dunkelbraunen Spitzen und
Flecken, dann leberfarbig oder hornfarbig; mitt-
lere: 1, aus dem oberen Theile der Scheibe, pfrie-
menförniig, um das Doppelte stärker als die äusseren
uud länger, 4'" lang, nach oben gerichtet, sanft

gebogen, selten grade, schwarzbraun. Mexiko.
Eine Form, welche wahrscheinlicli eine neue Gruppe
bilden wird.

2. Muriiillaria splendens Ehrbg. Gruppe:
lleteracaiithae , leucocephalae Salm. Stamm: ku"--
lig, länglich, walzenförmig, 2— 6" hoch, 2—3"
dick, Scheitel etwas eingedrückt, einfach und mehr-
köpfig, mit kurzen, ey rund - kegelförmigen , hell-
graugrünen Warzen und kurzen, schnee- oder
gelblich — weissen Stacheln , wovon die längeren
mittleren, grade abstehend, sie wie eine Sonne um-
geben. Achseln: sehr wollig, spater nackt. War-
zen: kurz, ejrund- kegelförmig, unten vierseitig,

gedrängt, hellgraugrün. Scheibe: eyrund, anfangs
mit kurzer, weisser oder gelblicher Wolle, dann
nackt und goldgelb, später grau. Stacheln: zahl-
reich, weiss, zweierlei; äussere: 22— 2», kurz,
horstenfünuig, fein, fächerförmig ausgebreitet, die

oberen kürzer als die unteren, von 1 i; bis 2)^"'
an Länge zunehmend, die untereir etwas abstehend,
schueewei.ss, milchwciss oder gelblich; mittlere:

stärker und länger als die äusseren, nagcl- oder
pfricmcnförmig; an derselben Pllanzc: 1, 2. 3 auch

4, grade oder sanft gebogen, 3 — 5"' lang; wenn
nur Einer vorhanden, steht dieser immer nach
oben; ,von zweien steht einer nach oben und einer

3
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grade aus oder etwas nach unten gerichtet; vier

stehen über's Kreuz , die beiden seitlichen sind et-

was kürzer als die übrigen; schiieeweiss, niilch-

weiss, gelblich, bei vielen Stacheln ist die äusser-

ste Spitze schwarzbraun, bei anderen nicht.

Mexiko. — Diese zierliclie Art unterscheidet sich

von Main. Klugii durch längere und stärkere Mit-

telstacheln.

3. Mamülaria subulifera Ehrb. Gruppe: angii-

lares S. Stamm: halbkuglig, flach, Scheitel ein-

gedrückt, 4" hoch, 6" dick, mit dnnkellauchgrü-

nen, eckigen AVarzen und einem kurzen, pfrie-

nienförniigen Stachel. Achseln: mit dichter, weisser

Wolle. Warzen: kräftig, anfangs pyraniidenför-

mig, 4 — öseitig, oben spitz, nach innen abgerun-

det, später die innere Hälfte von oben bis unten

abgerundet, die äussere 3 — 4 eckig, stumpf, oben

schief abgestutzt, dunkellauchgrün , 5— 6'" lang,

an der Basis 4'" breit. Scheibe: eiförmig, spitz,

sehr klein, in der Jugend mit langer, weisser

Wolle. Stacheln: einer, 2— 4'" laug, pfrlemför-

mig, nageiförmig, rund, nach oben gerichtet, sauft

gebogen, schwarz, einige mit rüthlicher Basis,

später silbergrau. Als seltene Ausnahme kommt
an einer und derselben Pflanze zuweilen noch ein

zweiter, breiter, eckiger, nach unten gerichteter

Stachel vor, um, wie es scheint, die Pflanze an-

zudeuten , mit welcher sie verwandt ist. Mexiko.

Bei San Toro auf weissem Marmor und Basalt, mit

M. Webbiana. Blüht im Juli, mit kurzröhriger

BUunenkrone, spitzen, rothen , hell geränderten

Krouenblättern.

4. Mamillaria multiseta Ehrbg. Gruppe : an-

gulares , polyedrae S. Stamm: kuglig, keulen-
oder walzenförmig, einfach und zweiköpfig, milchig,

3—5" hoch, 2 — 3" dick, mit vielseitigen, hell-

grünen Warzen
,

gelbwolliger Sclieibe und weni-
gen weissen Stacheln. Achseln: mit langer weisser

Wolle und 20— 30 sehr langen, 6— 8'" laugen,

graden oder gedrehten, weissen Borsten. Warzen:
kurz, pyrauiidenförniig , 6 — 7seitig, an der Basis

4seitig, oben wenig zugespitzt, schief abgestutzt,
3"' lang, 2%'" breit, grasgrün. Scheibe: eyrund,
etwas vertieft, anfangs mit löwengelber, kurzer
Wolle, später nackt. Stacheln : nadeiförmig, grade,

4— 6, weiss, an der äussersten Spitze schwarz-
braun, 3— 35^"' lang, oft einer in der Mitte,

4— 3'" lang, etwas stärker und an der Spitze
mehr gefärbt als die übrigen. Mexiko.

^Fortsetzung folg-t.)

Hooker species Filicum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

CM. v. Botan. Zeit. 1847. Sp. 183— 440. Hyineno-

phyllum et Trichomanes.)

Da der Verf., indem er seit 1846 keine Fort-

setzung seines Werks gab, mir Zeit gelassen hat:

so will ich, in ähnlicher Weise wie früher, den

wichtigen lulialt des letzten Theils von diesem Bande

darlegen und gewissenhaft beurthellen.

Die hier aufgeführten Gattungen Davallia und

Cystojiteris bilden die lll. Tribus (nicht Subordo,

wie es durch einen Druckfehler heisst) Vavallieae;

dagegen Lindsaea und Dictyoxiphium die IV. Tri-

bus: Lindsaeeae , womit, ausser zwei Registern,

für Tafeln und Text bestimmt, der Band geschlossen

wird.

In den allgemeinen Bemerkungen über die Da-
imllifieae, wie es wolil besser lielssen möchte, un-

tersucht der Verf. die Verwandtschaft dieser Ge-

wächse mit den Dicksoniaeen und Lindsaeaeen.

Ref. bat sclion früher bemerkt, dass Ihm die erstere

Tribus aus sehr heterogenen Elementen zusammen-
gesetzt scheint, indem die Hymenophylleen jeden-

falls als besondere Tribus getrennt werden müssen

und Loxosoma , von denselben wesentlich abwei-

chend. Im Baue des Sclileierchens Aveit näiier an Da-
vallia als an Dicksonia ansciiliesst. Auf das Indus,

spurium nimmt U. hier so wenig wie früher Rück-

sicht.

Tribus III. D avalliaeae.
1. Davallia ist ganz in der Umgrenzung genom-

men, welche die Gattung früher hatte und ausser

den alten Synonymen Wibelia Bhdi. imii Humata
Cav. werden nach Saccoloma KIfs. und sämmtliche

von Presl und J. Smith neuerlich abgesonderte Gat-

tungen wieder vereinigt. In der Behauptung, dass

es in Hinsicht auf die Form der Schleicrchen keine

bestimmten Grenzen zwischen den Arten gebe und

ein allmäliger Uebergang der verschiedensten For'-

men in einander stattfinde , wird jeder Pteridolog

mit dem Verf. übereinstimmen. Die Gattung Sacco-

loma in K a u I f u s s ' s Sinne scheint mir aber von Da-
vallia verschieden und auch durch den Habitus be-

stätigt.

Die hier aufgezählten und meist mit Diagnosen

versehenen 112 Arten der Gattung bringt der Verf. in

folgende neun Subgcnera:

Subg. I. Huinata Cav. spec. 1— 14.

— II. Leucostegia Hook. spec. 15— 23.

— in. ProsaptiaPr es\. — 24— 27.

— IV. Eudavallia II o o k. — 28— 47.

— V. Saccoloma Hook. — 48 — 57.

— VI. Odontoloma J. Sm. — 58—65.
— Yll. Microlepia Pres l. — 66— 80.
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Sabg. \lll.CaneataeHooh. — 81—99.
— IX. Ditreoideae — — 100— 112.

Für die beiden letzten Abtlieiliingen hätten sich wohl

leicht den übrigen entsprcohende Namen finden las-

sen. Mit lleclit cililiirt sich 11. bei frosaplia gegen

die Meinung Pres I's iiud J. Sniitli's, welche die

Fnielithaiifen für nackt und die Pflanzen nur für Vo-

lypotlieii halten; er glaubt sogar, dass diese Arten

von Davallia uaturgeniässer abgesondert würden,

als es bis jetzt mit anderen Arten geschehen ist. Im

Ganzen erleichtern die angenommenen Unterabthci-

luiigen das Auffinden der Arten in dieser umfassen-

den und schwierigen Gattung. Seinen Grundsätzen

gemäss hat der Verf. auch liier manclie Arten ziem-

licli weit gefasst und wie sonst, bei einem überaus

reichen Material, doch eine Menge der früher aufge-

stellten Arten in authentischen Ex, nicht gesehen.

Subgen I. Hiimata Cav. (g§. Pachi/i/leura und

Co?;/osorja Pr. zum Thcil ciuscliliesseud.) Die Arten

mit den einfachsten Wedeln beginnen und die ge-

thciltereu folgen.

1. D. heterophylla Sm. H. et Gr. ic. fil. 230.

Malaycu, Java CZoll. u. 920.) Penang, Wall.,

Siiigapore L b I) ; Samar Insel, Cumiiig no. 335.)

2. V. anyustata Wall. cat. no. 242. U. et Gr.

ic. 231. Singaporc, Wall., Cum i ng, no. 367; Pe-

nang , Lady D a I h o u s i e.

3. D. paraUela Wall. cat. n. 251. t. 42. A.

Nephrod. Gaimardianum Gaud. in Freyc. voy.

t. 12. f. 1.

j5. frondib. et segment. anyustioribus , lobis

nullis.

Singaporc, Wall, etc., Moluklien und Sand-
wichsinseln, ß. Luzon , Cuming no. 61.

In der mehr oder minder mit Spreublättchen be-

setzten Mittelrippe ist diese, der folgenden sehr ver-

wandte, Art abändernd.

4. D. pectinata Sm. Sw. WiUd. H. et Gr. ic.

fil. t. 139.

Otaheite, Gesellschaftsinscin, Mathews iio. 24;

Java, Bl. ; Jobie- Insel; Korallen -Inseln.

5. D. alata Bl. en. Java.

Der Verf. fragt, ob diese, ihm unbekannte Art

nicht 110. 3. seyn könnte?

6. D. pedata S w. t.45 A.B. cordifoUa RnM'd t.

(f. J. Sm. ) D. subimbricata Bl.! Humata J. Sni.

Adiantum repens h.

ß. minor NE. et Bl., N. Act. A. C. L. C. XI.
t 13. f. 1.

Mauritius, Marianen und Bourbon; Singaporc
und Sylhet; Ceylon.

Swartz'sche Orig. Ex. sah Ref. im IIb. Willd.
20,133. Wahrscheinlich nach den Altersstufen kommt
diese Art in sehr verschiedener Grösse, Form und

Theilung vor. Die am Schluss der Abtheiinng ge-

nannte U. lepida Pr. (ptcrid.) aber auch in den Nov.

Actis Ac. C. L. C. XIX. Suppl. I. p. 464 mit einer

Diagnose Csit venia verho!) verseilen, von der ich

Orig. Ex. im Hb. g. Uerol. sali und seihst besitze,

kann von U. pedcda nicht getrennt werden.

7. D. iiitramaryiualis Bl. Java.

Dem Verf. wie mir unbekannt , soll sich durcii

weiter vom Rande entfernte Fruchthaufen unter-

scheiden.

8. D. sessilifolia Bl. Java.

Ebenso, vom Verf. nicht gesehen. Was ich da-

für zu halten geneigt hin, habe ich in meinen

Farrnkr. C^chkulir. fil. Suppl. t. 107) abgebildet und

beschrieben.

9. D. serrata W i\lii. Marianen.

Es wird die nicht gesehene Art für eine Form

der D. pedata gehalten, und, wie das von mir

verglichene Or. Ex, Hb. Willd. 20, 134 gezeigt hat,

mit Hecht.

10. D. Belangeri Borjy (ß&l voy, bot. t. 7. f. 1.)

Java, BÄlanger; Mergiii, Griff ith no. 461.

11. D. alpina B 1. cn. Java.

H. vcrmuthet, dass diese Art mit der vorigen

gleich sey und ich bin bei Untersuchung der Zol-
lingcr'schcn Farrn (.Bot. Zeit. VI. 1848 Sp. 215)

dieser Ansicht beigetreten, indem ich no. 270' für V.

alpina erklärte; allerdings aucli ohne Orig. Ex. ge-

sehen zu haben.

liier ist die von mir a. a. O. beschriebene t). loii-

^«i« einzuschalten und J). Moritziattu Kl. Mss. Hb.

gen. Berol. I eine bisher nur steril und zwar auf der

Sierra Nevada von Merida in Venezuelaaufgefundene

merkwürdige Art, die erste der neuen Welt ans die-

ser Abtheilung, schliesst hier nahe an.

12. D. Cuminyii Hook. t. 45. B. Humata pe-

data J. Sm.
Samar -Insel, Philippinen, Cuming, no. 138.

Durch spreublättrige Spindel und Mittelrippe, so-

wie durch kürzere Schleierclien ist diese Art sehr

ausgezeichnet und durch obige Figur leicht zu er-

kennen.

13. JD. vestita Bl. en. t. 41. C. Java.

Diese, wie es scheint, dem Alter nach besonders

veränderliche Pflanze glaube ich in der D. pulyaiitha

yi i p p e I. mss. (non U o o k e r) aus den K o 1 1 m a n n '-

seilen Javanischen Sammlungen zu erkennen und

ziehe hierzu auch J u n g h u h n ' sehe Ex. von 3 — 4"

Höhe Cllot. Zeit. V. 184". S. 216.) Letztere sind we-
niger gcthcilt als das vom Verf. abgebildete, in den

Fiedcrchen und Abschnitten schmäler.

14. D. bipiimatifula B I. en. Java.

Verf. und auch Hef. uribikaiint.

Suhgcu. II. Z,(;hcü4<('(/((( Hoo k. Es enthält aus-
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ser Pi'esl's einziger Art L. immersa noch acht,

aber im Habitus äusserst verschiedene Farni, welche

fast nur durch die zart- häutige Textur des, meist in

den Buchten stehenden, igchleiercheus mit einander

übereinliomuien.

15. D. immersa Wal), cat. 236. iLeucosteyia P r.

tent. t. IV. f. H. Hook. gen. fil. t. 52. A. Indien.

DievouPresl zuerst beobaciitete Eigentbüm-

lichkeit des Farm, dass die beiden Laublläclien in

ihrer Beschaffenheit umgewechselt erscheinen, die

obere matt und blass, die untere glänzend und dunk-

ler gefärbt ist, zeichnet die Art sehr aus. Das

Sohleierchen finde ich weder besonders fein, noch

durchscheinend und aucli Hook er' s Figur (a. a. 0.)

stellt es nicht auf die angegebene Weise dar.

16. D.? nodosa Hook. CAsj/id. B 1. cn. Acro-

phorus PresO-
üeber diese Hook er unbekannt gebliebene Pflan-

ze habe ich in meinen Observ. in fil. Zolliiiger.

contin. (fiot. Zeit. VI. 1848 Sp. 235) weitläufi-

ger gehandelt. Sie gcbürt wohl zu den Uavallien;

aber nicht hierher, woran schon ü. zweifelt; son-

dern in die Nähe der Microlepien; weicht aber

auch von diesen durch die Stellung der Frucht-

haufen vor dem Bande der Abschnitte oder L äp p-

chcn, nicht der Buchten ab und könnte als eigene

AbtbeiUuvi {Acropltorus') getrennt werden. Im Ha-

hitus erinnert die Pflanze an mein Monachosorw/i,

unter den ungeschlcicrten Poli/fodiaceeii. Die Frucht-

haufen besteben aus so zahlreichen Sporanglen, dass

sich das Scniciercheii oft aufrichtet wie bei Cystopte-

ris; docli weicht die Bildung sonst von dieser Gat-

tung wesentlich ab.

17- J>. chaevophiiUa Wall. cat. 259. t. 51. A.

(_Leucuste{/ia J. Sni.) Indien, Wall, etc.

Eine, schon 1821 von Wal lieh entdeckte, aber

bis jetzt unbeschriebene Art Im Herb. gen. Derol.

sind die E.\emplare kleiner als die von H. abgebilde-

ten; aber doch fruchtbar.

18. D. »ffinis Hook. t. 52. B. (_Leucusteyia J.

Sm.) Lnzon, Cuming no. 215 und 117.

Ebenfalls bislicr uubesclirleben. Wegen des

Fundorts s. meine fil. ,Jav. (bot. Zelt. VI. 1848.

Sp. 236.) Die abgcliildete Fieder gleicht unsern

sterilen; die fruchtbaren zeigen weniger dichte

Abschnitte.

{Fortsetzung- folgt.)

Plates and 2 Plates of Fructification. London,

Keeve 1849. 338 S. gr. 16. (10 Seh. 6 D.)

A populär bIstory of British Sea-Weeds; compri-

sing tlieir structure, fructification, specific Cha-
racters, Arrangements, and gcneral distributlon

with Notices of some of the Fresh- Water Algae.

By the Rev. L a n d s b o r u g b. With 20 col.

j§auiinlungeii.

Der dreizehnte Fascikel des Herbarium Nor-

male, welches in Schweden unter Leitung iea

Hrn. Prof. El. Fries erscheint, in Deutschland

aber sehr wenig bekannt geworden ist, enthält

wieder viele neue und seltne Saclien, so z. B. Hie-

racium fuscu7H Vill., hyperboreum n. sp. , Onos-

moides n. sp. , norvegicum n. sp., Orobanche Li-

banotidis Ruprecht, Thalictrum anyustif'olium in

zweifacher Form, von denen die eine C'iVi. Bauhini')

eine Varietät des Th. galioides ist, Batrachium

eonferroiäes , Rosa carelica, Betula viryulosa

und humilis , beide zu den slrauchigen Arten mit

schmalem Flügelrande gehorigj Carex riifina Drej.,

orthostachya C.A.SIey., helvola n. sp., Equisetum

littorale , u. a. m.

Personal - Jtlotizen.

Graf Johann Centurius von Hoff-
mansegge war bis Ende November sich voll-

kommen gleich geblieben: ein Tag glich dem an-

dern, er hatte sich gewohnt, die militärische Ord-

nung und Pünktlichkeit auf sein Privatleben zu

übertragen. Am 1. December fand ihn aber sein

treuer Gärtner Hart mann so schwacli, dass

er nicht mehr zu sitzen vermochte; er inusste

sich aufs Soplia begeben und hütete bald das Bett.

Er fühlte die Nähe seines Todes und erwartete ihn

In der ruhigsten Fassung. Am 13. nahm die

Schwäche sichtlich überhand. Nach 5 Uhr Nach-

mittags fühlte er seinen Puls und sagte: „noch 40

Schläge." Eine Sekunde darauf scblen ilm ein Ge-

danke zu durchzucken, er forderte Sclireibmate-

rial und schrieb hastig: , im Garten", das dritte

Wort konnte Niemand cntzilfern. So beschäftigte

ihn noch zuletzt sein Garten — wenig .Minuten

darauf war er entschlafen. — —
Noch bemerke ich, dass der Geburtstag des

Verschiedenen oft fasch angegeben wurde. Ich

verdanke der verwittweteu Frau Gräfin die fol-

gende Noiiz, ausgezogen ans dem Kirchenbuche

des Stanimgnts Rammenau. Der Graf war geboren

zu Dresden am 23. August 1766 halb 5 Uhr und

getauft am 34. August in der dasigen Hofkirche.

Derselbe hinterlässt einen Sohn, meines Wis-

sens den einzigen lebenden Träger des Namens.

H. G. Rckb. fil.

Hedaction: Hugo von Mobl. — D. F. L. von S c b Ic c h te n d a 1.

Verlag von A. Förstncr in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Pteridologische Studien.

Von
Prof. G. Kunze.

Nr. 4.

Einige Bemerkungen über Dicksonia.

CAls Naclitrag zu meiner Anzeige von Hook er 's

spec. fil. Dicksoii. bot. Zeit. III. 1845. Sp. 769 etc.)

Auf Pliiriiier's t. 6. gründete Willdenow
seine Davallia arborescens C^pec. pl. V. p. 470).

Uooker, welcher ganz richtig eine Dicksonia

darin erkannte , nannte sie (spec. fil. I. p. 25.) D.

Pavoni und gal) t. 26. A. eine Abbildung davon.

Sclion früher machte ich (a. a. 0.) aufmerksam,

dass beide Figuren nicht gut übereinstimmten.

Neuerlich habe ich nun in den Lin den'schen Samm-
lungen , unter Nr. 1031, in Neu Grauada, Provinz

von aiiriquita, bei 5500' Höhe im Febr. 1843 auf-

genommen, und kürzlich wieder, von Dr. Kar-
sten in der Colonie Tovar, unter Nr. 386 gesammelt,

durch ür. Klotzsch eine Pflanze erhalten, wel-

che, wie mir scheint, der PI um ier "sehen Figur

besser entspricht. Leider kam mir die Hook er-
sehe D. Pavoni noch nicht vor Augen. Sie ist aber

von der Linden- K ar st en'schen Pflanze, nach

Beschreibung und Abbildung, so verschieden, dass

ich nicht anstehe, dieselbe zu benennen und zu
charakterisiren wie folgt:

D. recognita Kze. Fronde amplissima, mem-
branacea, glabra, discolori, bipiniiata; piunis pe-
tiolatis, lanceolatis; pinnulis subsessilibus, divcr-

genti-divarivatis, patulisve, e basi latiore oblon-

gis, attenuatis, acuminatis, profunde pinnatifidis,

apice connuentibns. laciniis distantibus, rhombeo-
oblougis, ostusis, marginatis, diniidio supcriore cre-

natis, sorophoris; iudusiis ciipulatis, submcmbrana-
ccis, rufesceutibus; rhachibus strictis, pubcrulis;

caudice (arboreo?)

Die einem Stück der federkieldicken, röthlichen

Spindel aufsitzende grüsste Fiedcr meiner Samm-
lung ist etwa 24" laug und am Grunde 10" breit:

die Fiederchen 5 — 6" laiig und 10"' breit.

D. Pavoni Hook, zeigt völlig aufsitzende, nur

bis zur Hälfte getheilte Fiederchen (nicht Fiedern,

wie es in der Diagnose heisst) und ist durch schwach

geraudete, gewimperte , elliptische, zugerundete,

fast ganzraudige und sich daoliziegelartig deckende

Abschnitte beträchtlich abweicliend.

Dass Dicksonia adiantoides Hook, nicht die

Humb Ol d t-Willden o w'sche Pflanze sei, wur-
de a. a. O. von mir nachgewiesen. Seitdem hat Dr.

Klotzsch (1/innaea XX. p. 445) die Hook er-

sehe Pflanze D. consanguinea genannt. Ich habe

nicht nur die Or. Ex. im Hb. gen. Berol. gesehen,

sondern besitze die Pflanze auch mehrfach aus den

Linden 'sehen Sammlungen unter folgenden Num-
mern: 241. Venezuela prov. de Caracas 5000',

Funck u. S c h 1 i m ; 1227, Venezuela, prov. de

Merida, 6500', iidem ; 1042 Neu Granada prov. de

iMiriquita 5000', J. Linden. Mein Exemplar der

letztern Nummer sieht eigenlhümlich aus, indem

die grossen, weit abstehenden Abschnitte schief ej-

rund und geehrt , sowie ringsum mit Fruchten be-

setzt sind. Verwandte Formen zeigten mir aber,

dass hier nur ein reichlich fruchtbringendes \Ve-

deleude vorhanden ist. Als eine weniger üppige

Form betrachte ich jetzt die von mir früher fälsch-

licli für D. ohtusifolia Willd. (M. s. weiter unten)

gehaltene Linden'sclic Pflanze von Caracas Nr.

156. Die Ficdern sind schmaler, mehr liiiicnför-

mig und die Fiederchen kürzer und etwas stum-

pfer. Hieran schliessl sich als eine Blittclform die

unter den S e 1 1 o w '.scheu Pflanzen des Hb. gen.

Berol. Ijcfindliche V. decurrens KI. (uon D. decur-

rens Kze. Mss. in Hl>. Palat. Viiulob.)- vom Vcrf-

4
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so viel mir bekannt, noch nicht öffentlich erwähnt.

Diess ist eine D. consanguinea , welche weniger

breite Fiedern zeigt als die Linden 'sehe, aber

nocli stumpfere, bisweilen fast gestutzte Fiederchen.

W i 11 d e n o w citirt zu seiner Bicksonia adian-

toides , wovon sich im Hb. Willd. 20,165 das

Hum boldt'sche Exemplar von Caripe und ein ent-

sprechendes von Portoricco, durch Ventenat mit-

getheilt, befindet, die filix altissima et globuli-

gera major Plum. t. 30. Man braucht nur einen

Blicli auf diese Tafel zu werfen , um zu bemerken,

wie wesentlich die Plumier'sche Pflanze durch

grössere, horizontal -abstehende, nach oben nicht

geohrte Fiederchen und die Form der Abschnitte

u. s. w. von der Hum bold t- Wil Ideno w'scheu

abweicht.

Bisher wurde im Ganzen den Zeichnungen in

Plumier's Werk viel zur Last gelegt; je raelir

ich dieselben aber mit der Natur vergleiche, umso
mehr finde ich , dass der Habitus der Pflanzen trefT-

lich wiedergegeben ist und dass man eine Anzalil,

neuerlich aufgefundener Pflanzen erst als die äch-

ten Plumier 'sehen erkennt.

So ist mir auch aus den Linden'schen Samm-
lungen unter Kr. 1224 von Fuuck u. Seh lim

aus Venezuela pröv. de SIerida 6500' mitgebracht,

eine Dichsonia bekanntgeworden, welche, bis auf

die etwas weniger gedrängt stehenden Fiederchen

(worin aber die Wedel dieser Arten nach dem Al-

ter und nach der Höhe, in welcher die Fiedern an

der Hauptspindel stehen, abändern) derPIumier-
schen Figur trefflich entspricht und die ich für noch

unbeschrieben halten muss:

B. exaltata Kze. Fronde amplissima , mem-
branacea, glabra, suhtus flavo-viridi, distincte

fusco- venosa, snbtripinnata
; piunis petiolatis, di-

vergentibus divaricatisve, lanceolatis, acuminatis;

piunulis primariis petiolatis, lineari-oblongis, Ijre-

viter acuminatis; secundariis patenti-divergentibus,

oblique ovatis s. ovato -oblongis, obtusis, subauri-

culatis, Ijasi suhcuneata utrinque decurreutibus,

pinnatifidis; laciniis trapezio- ovatis, obtusissimis

truncatisve , obtuse- deutatis s. repandis, basi supra
sinum rotundatum monosorophoris ; indusiis magnis,
elevatis, cupuliformibus, subcoriaceis, rufescenti-

1)us: rhachibus primariis secundariisque pubescen-
tibus, rufo -stramineis , tertiariis alatis , fuscisj sti-

pite . . . .; caudice Carboreo?)
Diese Art steht der B. consanguinea weit nä-

her als der D. adiantoides Willd. Sie weicht von
derselben besonders durch dreifach gefiedertes, dünn-
liäutiges, bleicheres, braun gerandetesLaub, stum-
pfe Fiederchen zweiter Ordnung; geflügelte Spiu-

delchen und die weit grösseren Fruchthaufen und

Schleierchen , sowie durch die gewölbte Form der

letzteren ab.

Durch die obgleich flachen, doch durch die Fär-

bung so deutlich hervortretenden Adern lässt sich

die Art von allen mir bekannten leicht unterscheiden.

Der Plumier'sche Diagnosen -Käme ist völlig

bezeiclmeud.

Nachdem mir erwünschte Gelegenheit geworden

ist, das Will denow'sohe Original -Exemplar der

D. obtusifoUa (Hb. Willd. 20, 163), aus Carac-

cas von Bredemeyer, ein nicht ganz gut erhal-

tenes Wedelende von Fusslänge zu untersuchen,

rauss ich meine frühere Meinung, dass Linden's
Nr. 156 dieselbe Pflanze sein möchte Ca. a. 0. Sp. 814),

aufgeben. Die B re de m ey er 'sehe Pflanze ist in

den neueren Sammlungen aus Columbien von Mo-
ritz, Karsten, Linden, Funck und S c li 1 i

m

u. s. w. nicht wieder zum Vorschein gekommen.
Sie stellt der ü. Pavoni Hook, am nächsten; ist

aber kahl und durch tiefere, besonders am Ober-

rande deutlich eingeschnittene oder sonst unregel-

mässig, schwach und stumpf gezähnte, grössere

Abschnitte verschieden. Die Spindel möchte ich

auch selbst nicht schwach vielbeugig nennen; sie

ist mit den Rippen nur äusserst feinhaarig und mit

drüsigen Pünktchen bestreut. Was ich mit Unrecht

für D. obtusifoUa hielt, Linden's löG, rechne

ich jetzt, wie Hooker, zu seiner 7). adiantoides,

also der D. consanguinea Kl. fM. s. oben diese Art).

Dass Hook er V. apiifoUa Sw. nicht gekannt

und die von mir früher (spec. fil. Poepp.) irriger-

weise für eine Abart derselben genommene D. an-

gustidens Pr. als jene Grundform betrachtet hat,

ist bei Anzeige der Spec. fil. (a. a. 0. S. 815) be-

reits angegeben worden. Jetzt kann ich zur Be-

stätigung meiner Angabe bemerken , dass sich im

Hb. Willd. 20, 157 ein, dem des J. J. Hömer-
schen Herbars gleichendes, wie immer steriles Ori-

ginal-Exemplar befindet. Der Habitus der Pflanze

erinnert an die Davallien aus der Abtheilung Eu-
davallia.

D. angustidens Pr. iapiifoUa Hook.), wovon
eine Zeit lang nur die Pöppig'schen Exemplare

aus Peru bekannt waren, ist neuerlich von Crii-

ger auf Trinidad Coli. I. Kr. 34 CHb. Schlechtd.),

non Coli. II. (v. V. coriiuta'), und von Moritz Nr.

99 in Columbien wieder aufgefunden worden. Die

Mori tz'schen Exemplare hat Dr. Klotzsch (Lin-

naea XVIII. p. 544. exsl. syn.) als D. adiantoides

Willd. aufgeführt. Dieser Art steht sie allerdings

in Textur, Färbung der Laubsubstanz und im Ha-
bitus nahe ; unterscheidet sich aber durch tiefere
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und schmälere Abschnitte der sehr spitz j^ezälinten

nnd oft am Ende t;escliv, iin/tcii Fiedercheii, luir

sehr schmal f^erandetc »i>iiideln dritter Ordnini};,

(;länzendc piirpiubraiinc Kärhinig von Spindeln und

Strunk, sowie sehr kleine Kriiclithanlen. Uie

Hooker'schc Figur t. 26 C. stellt die letzteren

etwas zu gross dar; ist ahcr sonst charakteristisch.

Meine Ansicht über D. cicutaria und dissecla

Sw. (a. a. 0.) habe ich nenerlich bestätigt gefun-

den. Von ersterer enthält das üb. Willd. 20, 15G

von Swartz selbst gesandte, hinreichend deutli-

cheEx. ausJamaica, u}id dasllb. gen. Herol. nocliden

ebenso bestimmten Theil eines Wedels. Beide kom-
men mit meiner Pflanze nnd der von mir gegebe-

neu Diagnose überein. Diese Art sclieint aber in

den Herbarien selten vorzukommen, gleicli einer

Anzahl anderer, durch Swartz aufgestellter Ar-

ten von den Antillen.

Unter D. dissecla Sw. sind im Hb. Willd. 20.

155 drei verschiedene Farm vorhanden: Fol. 1. von

Tbunbcrg geschickte Fragmente der ächten Pflan-

ze, wie ich dieselbe, von Wickström mitgetheilt,

erwähnt habe. Auf Fol. 2. hefindet sieb das schlecht

getrocknete Bruchstück eines völlig verschiedenen

Farrn, vielleicht zu den Polypodieen gehörig und

nicht zu bestimmen. Fol. 3 endlich ist Davallia

flaccida Br.

Diciisonia dissecta gehört in Bezug auf die

Grösse der secnndären Fiederchen zu den verän-

derlichsten Arten der Gattung. Sie ist jedoch in

den weit ahstehenden, ziemlich gleichbreiteu , am
Ende breit zugernndeten, oder gestutzten, am Grun-
de herablaufenden letzten Fiederchen mit wenigen
breiten und stumpfen, sichelartig gekrümmten Zäh-
nen oder Abschnitten, welche am Ober- und Un-
terende vorkommen, besonders am ersteren nicht

leicht fehlen , ferner an den verhältnissmässig gros-

sen , etwas in die Breite gezogenen Fruchtlianfen,

an den Buchten stehend, so wie durch feste, fast

lederartige Laubtextur zu erkennen. Als sehr ent-

wickelte Form rechne ich hierher eine D. IlooliC-

riana Kl. Hb. ßerol. inter Sellowiana, von der äch-
ten des Herb. gen. verschieden.

Was ich für D. cornuta Klfs. (cnum. fil. p. 227)
zu halten mich berechtigt glaube nnd wohin ich D.
Hoolieriuna Kl.! mss. , im Hb. gener. von des Vf.\s

Hand bezeichnet, als synonym ziehe, steht zwi-
schen D. dhsecta und cicutaria in der Mitte, ohne
jedoch beide zu verbinden. Sic i.-^t von Kaulfnss'
kurz, aber wie ich glaube, gut charakterisirt. Die I

Substanz des Laubes ist dünnluiulig, wie beii>. e£-

|

cutaria; bei dem Trocknen schlagen sich die Bän-

j

der der Abschnitlchcn leicht zurück, so dass sie

hornförmig erscheinen, was wohl zu der Benennung
Anlass gab. Oft kommen die letzten Fiedercheii

auch sehr breit und die Einschnitte kurz vor, be-

sonders an sterilen , ödes sparsam fruchttragenden

Fiederu. Hierher rechne ich Sieb. \r. 198 von
Martinique. Von D. cicutaria ist unsere Art be-

sonders durch nicht geehrte Fiederchen und durch

die breiten F'ruchtliaufen und Indusien (Kanifuss
nennt sie unrichtig ovata') zu unterscheiden. —
Ausser den früher und jetzt eben angeführten Exem-
plaren rechne ich noch hierher: eine Pflanze, auf

Trinidad in Waldern an Flussufern von Crüger
gesammelt und mir mitgetheilt, nnd mit D. atii/u-

stidens einer früheren Sendung verwechselt. Bis

2" liolie Fiedern. Aus Porto-Ricco sab icli Bruch-

stücke desselben Farrn, von Drege gesandt.

Hook er spec. Fil. L p. 81. führt eine Dicls-

sonia glutinosa Wall., Sitolobiuin (richtiger Si-

toboliuiit) ylutinosum J. Sm. (noinenj aus Ostin-

dien auf und sagt, dass er keine solclie Art bei

Wallich erwähnt finde.

Von dieser Pflanze konnte ich ein mit einem

Stücke der Spindel versehenes Original- Exemplar
von J. Smith aus Nepal im Hb. gen. Berol. un-

tersuchen. Dieses Exemplar hat aber nicht ein-

mal dem Bande genäherte Fruchthaufen; kann dem-

nach keine Vicksonia sein und diess ist wohl der

Grund gewesen, warum Hook er die Pflanze nicht

näher erwähnen wollte. Meiner Uebcrzeugiing nach

ist diese sogenannte Dicksonia ghitiiiosa Jiiciits

Anderes als Poliipudixim trichodes Beinw. , Pheyo-

pteris J. Sni., welches der Verf. doch in den Cn-
mi ng'schen Sammlungen wiederholt unter den Hän-

den hatte und ein Farrn, der auch auf Java häufig

vorkömmt.

Ein zweiter , naher mit Dicksoriia verwand-

ter und mit häufigen Drüsenhaaren versehenerW'al-

I ich 'scher Farrn aus Kepal wurde mir von Dr.

liUcae mit der Bezeichnung Wall. cat. Xr. 22.'*

mit"Ctbeilt. Diese Nummer des Katalogs bezeichnet

aber Asplenium paralleltim Wall, und es muss

demnach in der Zahl ein Irrthum obwalten. Die

vorgenommene genaue Untersuchung zeigte mir nun.

da.ss diese Pflanze eine Cheilanthes , oder, näher

bestimmt, Uupolevis ist. Es bleibt demnach Dick-

sonia glutinosa Wall, noch immer unbekannt und

mag wohl einer irrigen Bestimmung ihren Ursprung

verdanken.
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Blumenmissbildung an Ribes rubrum.

Beobachtet van

Prof. V. Schlec htendal.

Die Blumen dei" weissen Johannisbeere QRibesru-

brumlj.~) zeigten an alten Stöcken in einem Garten fol-

gende merliWiirdige Slissbildiingen. In derselben

Traube fanden sich oft Binmen verschiedener Aiis-

Ijildnug; die unteren nämlich waren in der Zaiil

aller ihrer Theile, mit Ausnahme der Pistille, die

wohl ganz fehlten, vermelirt, die oberen dagegen

hatten entweder wenig ausgebildete Autheren, oder

gar keine Staubgefässe , dafür aber allein die Zahl

der Pistille vermehrt. War die Zahl der Kelch-

ilieile vermehrt, so war der Grund des Kelchs ver-

flacht und der Fruchtknoten verschiedenartig, bald

mehr, bald weniger, ausgebildet und daher bald

grösser, bald kleiner; zuweilen enthielt er Eychen,

zuweilen nicht. Innerhalb der Kelchrandzipfel stan-

den , die äussersten mit ihnen alteniirend, ein Paar

Beibeu von Blumenblättern, welche oben breit

«nd abgestumpft, unten verschmälert und ganz grün

gefärbt waren. Ihnen folgten viele Reihen von

Staubgefässen mit grossen und kleineu Antheren,

zuweilen in Uebergangsformeu zu den Bluraenblät-

teni, welche sämmtlich von dem drüsigen unebe-

nen Innern Kelchboden aufstiegen. In den höher

an der Traube befindlichen Blumen war die Bildung

ganz ähnlich , aber die Staubgefässe waren sämmt-
lich nicht vollständig entwickelt; sie hatten zwar
ein einer Anthere ähnliches oberes Ende, aber es

war grünlich, ohne Polleu, ja die inneren dieser

Staubgefässe glichen mitunter mehr einem Griffel.

Die Mitte dieser Binmen nahmen drei, wenigstens

an ihrem unteren Theile verbundene Griffel ein,

welche aus einer kleinen Erhabenheit hervorgingen.

Eine der oberii Blumen hatte fünf Kelchzipfel, dop-

pelt so viele alternirend in erster Reihe gestellte

Blumenblätter, keine Staubgefässe, aber fünf Pi-

stille, welche eine stark convexe Erhebung in der

Mitte bildeten, von welcher die nach aussen gebo-
genen Griffel abgingen , und in welchen, entspre-

chend den Fruchtknoten, Eychen sich vorfanden.

Die Griffel hatten deutlich auf der einen Seite eine

Rinne und da, we zwei von ihnen znsammenstiessen,
lagen nach aussen an dem Rande ein Paar E^clien
vor, während die übrigen Ovula alle im Innern
der HöhliiMg waren.

Bei andern Trauben standen die verschieden-
artigsten monstr^isen Blumen durch einander, theils

solche mit vermehrter Staubgefäss-, theils solche
mit vermehrter Pistill -Bildung, bei welchen jedoch
die Zahl der hinzutretenden nie so gross war wi&
Sei den ersteniv

In einem Falle bestand die Blume aus einer

doppelten Reihe etwas unregelraässig gestalteter

Perigonialtheile, von denen die, welche für Petala

zu halten waren, auch den Kelchtheilen ähnlich

waren. In der geringen Vertiefung des Kelchs stand

ein halbkugeliger Körper , welcher in der Mitte aus

den l>eiden normalen Pistillen zusammengesetzt er-

schien, die von einem Kranze von fünf nicht voll-

ständigen Pistillen oder vielmehr flach -convexen

Fruchtblättern umgeben waren, welche, dem mitt-

lem Ovarium angedrückt, nach oben in ihre Griffel

nnd Narben verliefen. Auf der Innern Seite der

Griifelba3is waren, schon von aussen sichtbar, die

umgewendeten Eychen nahe an jedem Rande her-

vorgekommen. Somit umgaben hier 5 nicht ge-

schlossene Ovarien die beiden centralen normalen.

In einem andern ähnliehen Falle felilten die

iunern normalen Pistille nnd es waren nur die äus-

sern vorhanden, welche aber nicht so gleichmässig

ausgebildet, unten verwachsen eine dichte Masse
bildeten, darüber aber frei, und jedes einzelne mit

einem Griffel versehen , auf ihrer inuern Seite ancli

freie Eycheu trugen.

In den Fällen, wo die Stanbgefässbildnng die

häufigere war, erschienen unter diesen, ganz un-
regelmässig, bald mehr nach innen, bald mehr nach
aussen , solche Staraina, welche zugleich zur Pi-

stillform und Antherenform hinneigten, oder vor-

zugsweise mehr zu der einen oder der andern. Die

mehr pistillarischeu Bildungen waren unten breit,

verschmälerten sich dann , indem sich die Ränder
nach innen rollten , um den Griffel zu bilden, wäh-
rend unten am breitern Theile ein Paar Ovula nach

jedem Rande hin sassen. Andere Stamiua hatten

an beiden Seiten convexe, etwas gelbe Stellen, An-
deutungen von Autheren -Loculamenten, aber den-

noch in der Mitte auf der einen Seite Ovular- Bil-

dung ; die Griffelbildung aber fehlte. Auch ein Ue-
bergang der Petala in Stamiua kam häufig vor,

ganz oben hatte sich dann statt der Lamina, auf

einer Seite wenigstens, ein wenn auch unvollkont-

meues Antherenlocolament erzeugt.

In allen diesen Fällen fand keine Verbindung

der Kelchröhre mit der Frucht statt
,
jene war fla-

cher ausgebreitet als sie sein soll nnd trug dafür

auf ihrer Oberfläche eine vermehrte Production von

Blüthenorganen. Es treten also hier monströs ähn-

liche Verhältnisse anf , wie sie in andern Familiea

als normale erscheinen.
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liiteratur.
Allgemeine Gartenzeituns von Dietrich und

Otto. 1849.

(Fortsetzung-.)

5. Mamillaria variamcmima Elirbg. Gruppe:

angulares
,
polyedrae S. Stamm: knglig, keiilen-

oder \val;!enförmig, milchig, 2 — 3" dick, bis 6"

hoch , mit vielseitigen
,
grasgrünen , sehr verschie-

den gestalteten Warzen, gelbwolliger Scheibe und

wenigen weissen Stacheln, Achseln: mit langer,

weisser Wolle und selil- langen
,
graden oder ge-

drehte]), weissen Borsten. Warzen: von verschie-

dener Gestalt und Grösse, pyramidenförmig, 4, 5,

C und 7seitig, an der Basis 4seitig; scharf 41<antig,

oben schief abgestutzt; mit nasenförmiger, schar-

fer Kante; mehrseilig, mit zwei breiten Seitenflä-

chen, oben sehr schmal; länger und stärker, oben

verdickt, abgeru?idet und ühergebogen , 3— 4"'

lang, 2— 23= "' breit, grasgrün. Scheibe: ejrund,

4eckig, tief eingesenkt, auf der Warzenspitze oder

darunter, anfangs mit kurzem, gelben Filz, später

nackt. Stacheln: 5— 6, nadelförmig, abstehend,

grade oder etwas gebogen, steif, stechend spitz,

3 — 4"' lang, gleich lang oder die unteren kaum
etwas länger, weisslich , durchscheinend, äusserste

Spitze schwarzbraun, Mexiko.

6. Maniillaria butnamtna Ehrhg. Gruppe: au-

lacothelae, eylandulosae S. Stamm: flach, halb-

rund, Scheitel eingedrückt, wollig, 3" Durehmes-
ser, mit breiten, dicken, halbgefurchten, lauchgrü-

nen Warzen und 6 oder 7 gebogenen , hornfarbi-

gen, kräftigen Stacheln. Achseln: mit firaugelber

Wolle. Warzen: breit und dick, über 1 Zoll, an

der inneren Seite mit einer Längenfurche, oben

zweitheilig, abgerundet, lauchgrün. Scheibe : ei-
förmig, sehr wollig, graugelb. Stacheln: 6— 7,

stark, spitz, lang, 8—12'" lang, nach unten ge-
Ijogen oder fast grade; einer oder zwei kürzere
und dünnere nach innen gerichtet, grade oder et-

was seitwärts ab- und in die Höhe gebogen, zwei
oder drei seitliche stärker und länger, und mehr
oder weniger nach unten gebogen, zuweilen sämnit-
lich fast grade, hornfarbig, gelblich oder grau
Mexiko. Unterscheidet sich von M. elephantidens
Lem. durch die geringere Zahl von Stacheln, dik-
kcre Warzen und dunklere Farbe derselben. Jun-
ge Pflanzen entstehen in der Mitte der Furche,

7, Mamillaria pulcherrima Ehrbg, Gruppe:
neteraccnithae, polyacanthae S, hamatae. Stamm
säulenförmig, 4-6" hoch, 2— 3" dick, mit kur-
zen, cyrund -kegelförmigen, dunkelgrünen AVarzen
und zahlreichen langen, sirahligcn , bräunlich

-

Scharlachrothen Stacheln, wobei zuweilen einer an
der Spitze hakenförmig gekrümmt ist, Achseln:

mit feiner kurzer Wolle und haarförmigen Borst-

chcn, die sich auch zwischen den Warzen befin-

den, Warzen: kurz, eyrundkegelförmig, oben

schief abgestutzt, unten nach vorn in die Länge

gezogen, dunkellaucligrün , 2 — 2/2'" lang, \'A —
3"' breit, Scheibe: eyformig, anfangs mit kurzer

Wolle, später nackt und goldgell). Stacheln: zahl-

reich, zweierlei; äussere: 22— 24, kui-z, fein, fast

haarförmig, strahlig, die oberen und unteren ab-

stehend, die seitlichen anliegend, ungleich lang,

oben \'A"' unten 2><"' lang, weiss, durchschei-

]ie))d; mittlere: 9 — 11, borstenfürmig , stark,

lang, sli-ahlig, ungleich, die oberen 4, die unlercn

5, die mittelsten und der unterste 7—8'" lang, von

letzteren beiden ist zuweilen einer an der Spitze

hakenförmig gekrümmt, bräunlich scharlachroth.

Mexiko.

8, Mamillaria jucunda Ehrbg. Grupiic: /if!-

teracaiithae
,
polyacanthae S. hamatae. Stamm:

Säulen- oder walzenförmig, 4— 6" Ia])g, 3" dick,

mit kurzen, eyrund-kegelformigen, hellgrünen War-
zen und langen steifen, strahligen, gelblich-weissen

rothspitzigen Stachel)), wovon zuweilen einer an

der Spitze hakenförmig gekrüuimt ist, Achseln:

langwollig mit zahlreichen Borsten, welche über

die Warzen hervorragen, oder sich umlegen, War-

zen: kurz, eyrund oder eyrund-kegelförmig, oder

stumpf viereckig, vorn mit stumpfer Ka)ite , oben

schief abgestutzt, erst gelbgrfln, später graugrün,

2— 3"' lang, 2-2'A'" breit. Scheibe: eyrürmig,

anfangs mit langer, dichter, weisser Wolle, später

nackt. Stacheln: zahlreich, strahlig, zweierlei;

äussere: 20— 30, borstenfürmig, frei, fast haarför-

mig, abstehend, von oben nach unten an Länge zu-

nehmend, 2 bis 3'" lang, gelblich- weiss, anfangs

durchscheinend; mittlere: 8—12, nadeiförmig, gra-

de, strahlig, abstehend, 3-5"' lang, einer oder

zwei in der Mitte, etwas länger als die übrigen,

und einer davon zuweilen an der Spitze hakenför-

mig-gekrümmt, gelblich-weiss, isabellenfarbig. niit

rother Spitze. Mexiko.

9. Mmnillaria persiciJia Elwbg. Gruppe: W«;-

teracanthae
,
polyacanthae S. hamatae. Stanim :

kuglig, länglich, säulenförmig, walzenförmig, mit

kurzen, graugrünen Warzen und zahlreichen, slrah-

ligen, hellrothen Stacheln, wovon oft einer an der

Spitze hakenförmig gekrümmt ist, Achseln : wollig,

mit Borsten, zuweilen nackt. Warzen: kurz, kräf-

tig, eyrund-kegelförmig, oben schief abgestutzt,

3"' lang, an der Basis eben so breit, hell- oder

dunkel-graugrü)), Scheibe: cjlörmig, in der Ju-

gend wollig. Stacheln: zahlrcicli, strahlig, zweier-

lei; äussere: 22 — 26, kurz, borsten-, fast haar-

förmig, strahlig, abstehoid, von oben nach unten au
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liäiige zunelmieiul, die oberen 1, die unteren 2 '2

— 3"' laug, weiss oder wcisslicli; mittlere: 6— 10,

iiadelförmig, liräftig, slelf, spitz, stralilig; 5—9 da-

von sind 4—5'" lang, 1 in der Mitte, zuweilen

auch einer der unteren länger, 6 — 7'" laug, mei-

stens an der Spitze sauft gebogen und eiuzelne ha-

kenfürmig-gekrümmt, liellrotli , roseurotli mit brau-

ner Spitze, die mittleren oder die läugeren dunk-

ler gefärbt als die übrigen, etwas bestaubt. Mexiko.

10. Mamillaria obliqtia Khi-bg. Gruppe: He-

teracantJuie
,

polyacanthae S. hamatae. Stamm

:

kuglig, länglich, säulenförmig mit schief abgestutz-

tem Scheitel, kurzen, kegelförmigen, graugrünen

Warzen und zahlreichen, strahligen, sehr nngleicli

laugen, weissen Stacheln mit braunen Spitzen, wo-

bei zuweilen einer au der Spitze hakenförmig ge-

krümmt. Achseln: mit langer weisser Wolle und

mehreren über die Warzen hervorragenden Bor-

sten. Warzen: kurz, eyrund-kegelförmig, 2— 3"'

lang, an der Basis eben so breit, graugrün. Sta-

cheln: zahlreich, strahlig, zweierlei; äussere, 20—

22, borstenförmig, selir fein, haarförmig, abstehend,

von oben nach nuten au Länge zunehmend, die

oberen 1—2'", die unteren 2— 3"' laug , weiss-

licb ; mittlere: 9—12, uadel- oder pfriemförmig,

stark, steif, grade, strahlig, ungleich lang und dick;

2— 3 etwas dünner und kürzer, 3 — 4'", 7—

8

etwas stärker und länger, 5—6'", mittlere 8—9'"

lang und die stärksten, zuweilen einer derselben

an der Spitze hakenförmig gekrümmt; röthlicb,

weisslich, nach der Spitze zu dunkel-brauuroth,

später alle milchweiss. Mexiko.

11. Mamillaria ;;refiosa Ehrbg. Gruppe: He-
teracanthae ,

polyacanthae S. Stamm: säulenför-

mig, 5—6" hoch, 2—4" dick, mit kurzen, e3'rund-

kegelförmigen, dunkelgrünen Warzen und zahlrei-

chen, strahligen borsteuförmigeu , weissen, roth-

spitzigen, fuchs- oüer brauurotlieu Stacheln. Ach-

seln: mit kurzer, weisser Wolle. Warzen: ey-

rund- kegelförmig, kurz, an der Basis 4— 6seitig,

oben scliief abgestutzt, 3 — S/2 '" laug, unten 3'"

breit, dunkelgrün. Sclieibe: eyförmig, in der Ju-

gend wollig, grünlich - weiss, weiss, später nackt

und goldgelb. Stacheln: sehr zahlreich, borsten-

förmig, fein, stralilig, grade, zweierlei; äussere:

22—26, sehr fein, abstehend, ungleich lang, die obe-

ren 4, die unteren 5 '"lang, weiss, durchscheinend;

mittlere: 10—12, borstenförmig, etwas stärker als

die äusseren, fast gleich lang, 5—6'" lang, strah-

lig, abstehend, dunkelroth, hellroth, feuerroth, fuchs-

roth, braunrotb, weiss mit rotheu Spitzen, in der

Jugend rosa mit rotben Spitzen. Mexiko. Uuter-

scheidet sich von M. spinosissima Lem. und von

polycentra Berg durch die längeren äu.sseren Bor-

sten , die dort nur halb so lang als die mittleren

sind, wo ein längerer Strahl von einem kürzeren

umgeben wird, wogegen hier die Borstenbündel fast

einen einzigen Strahl bilden. JH. spinosissima Lem.
hat rolhbraune Mittelborsten und wurde 1837 nach

einem einzelnen Exemplare beschrieben , von dem
mau das Vaterland nicht kannte. M. polycentra

Berg, die weisse Borsten mit rothen Spitzen hat,

kam aus des Vf. Sammlung in Mexiko und wurde
1836 gesammelt.

12. Slaiiiillaria mii'abilis Ehrbg. Gruppe : He-
ieracantliae

, polyacanthae S. Stamm : walzenför-

mig, 3— 4" hoch, 2/i — 3" dick, mit kurzen, ey-

rund - kegelförmigen , dunkelgrünen Warzen und

zahlreichen, strahligeu, gelblich- weissen , durch-

scheinenden Stacheln. Achseln: wollig, mit zahl-

reichen weissen Borsten. Warzen : kurz, eyrund-

kegelförmig, oben schief abgestutzt, innen und

vorn mit stumpfer Kante, an der Basis in die Län-

ge, später in die Breite gezogen; an vielen War-
zen die obere Kante schwach gefurcht, und die

Furche mit kurzer Wolle und langen graden oder

gekräuselten Borsten besetzt. Scheibe: lanzettför-

mig, tief eingesenkt, anfangs mit kurzer, weisser

Wolle, dann nackt und goldgelb. Stacheln: zahl-

reich, strahlig, zweierlei; äussere: 22— 24, bor-

stenförmig, fein, grade oder etwas gebogen, ab-

stehend, von oben nach unten au Länge zuneh-

mend, die oberen 1'", die unteren 2— 2/2'" laug,

gelblich- weiss, durchscheinend; mittlere: 11— 12,

stärker und länger als die äusseren, strahlig, gra-

de, spitz, ungleich lang und stark, gelblich-weiss,

äusserste Spitze schwarzbraun; von 10— 11 sind

die oberen 4'", die unteren 5"' laug, einer in der

Mitte ist stärker, nadeiförmig oder pfriemförmig,

6— 10"' lang, unten gelblich, oben röthlich oder

dunkelbraun. Mexiko.

(.Fortsetzung- folgt.)

Hooker spccies Filicnm. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

{F ort s e t z U7ig,)

19. ö. Novae Zelandiae Colenso Tasman.
Journ. t. 51. B. Neu -Seeland, A. Cunn i ngh am,
Colenso.

Ref. unbekannt; aber gewi.ss von den beiden vo-
rigen verschieden. Auch

20. D. membranulosa Wall. cat. n.255. t. 53. A.

sähe ich noch nicht. Nur in Nepal und einer Cysto-

pteris im Habitus ähnlich. Eine noch näher an Cy-
stopteris angrenzende und unbeschriebene Art ist:

20.«. P. pseudocy stopteris Kze.: fronüe
humili, suhmembravacea , rigidula , olivacea, gla-
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lira, breviter oblonga, aciimiiiata, tripinnato -pin-

natifida (,s. i/uadripinnata'); pinnis petiolatis
^
pa-

tentibus , oOlique ovato - oblongis , obtusiusculis^

inferioribus remotis; pinnuUs primariis peliolatisi

subrhonibeis, obtusis; secundariis subsessili/ius, ob-

lique oblongis, pinnatisectis , segmentis e basi cu-

neata falcato- lunceolatis, lange acuminatis , acu-

tissimis , sitbbifidis, basi mono- sorophoris; indii-

sio magno , ovato, acuta, meiiibranaceo; stipite

brevi, tenero; rhaclii universali subflexuona, ver-

sus apicey/i marginata , partialibus alatis, ßexuo-

sis; rhizomate Cystapteris Vavallioides

Kze. in litt. 1842.

Himalaya, aus den SeiKlungeu Fieldings,

von Mo r i c a n d mitgetlieilt.

Die Wedel bis 10" liocli , wovon der Strunk nur

2'|3" einnimmt. Etwa 12 Ficderu au jeder Seite.

Die untersten 2" lang und am Grunde 1 bis 1 '/a"

breit; die zwei nächsten uur wenig liürzer, aber

schmäler, die folgenden verkürzt und verkleinert,

an der Spitze einfacher; aber nicht zusamnienllies-

scnd. Diese interessante Art ähnelt iniAeussern ei-

nigermasseu D. tenuifolia; ist aber zunächst mit

D. meinbranulosa verwandt, von welcher sie sich

durch weit melir getheiltes, völlig kahles Laub und

durch eirunde, spitze Indiisien unterscheidet.

Da die Fruclithaufen am Knde der Adern ste-

hen, kann die Pflanze nicht zu Cystapteris gehören,

wohin ich sie frülier gestellt hatte.

21. D. falcinella P r. rcliq. Haenk. c. f. {^Leu-

costeyia J. S m.) C u m i n g no. 304.

Im Herb. g. Her. ein mit der Cum ing' schon

Pflanze übereinstimmendes kleines und steriles Haen-
ke'sches Or. Kx.

22. D. parvula Wall. cat. n. 247. H. et Gr. ic.

fil. f. 138. iLeucostegia J. sm.) Bis jetzt mir aus

Siiicapore von W a 1 1 i c h 1822.

23. D. pulchra Don pr. fl. Ncp. iLeiicastegia

J. Sni.), eine Wal li cli'sche Pflanze, vermag der

Verf. niclit zu erkennen; noch weniger Ref., dem
der grösste Thcil der Wal 1 ic h'schen Karrn fehlt.

Subgen HI. Prosaptia. Cs. oben.)

24. D. Emersoni H. et Gr. ic. f. t. 105. Cey-

lon. jS. minor D. serraeformis Wall. Pciiang,

Wall, Luzon , C u m i n g no, 261.

Mit der Nornialform für gleich halte ich die von

Mertens auf Ualau, jedoch in überreifen und schon

thcilweise zersetzten Zustande gesammelten E.xcm-

plare (Herb. pr. c.\ Hb. Acad. 1. Pctiopol. no. 241.).

Sic wciclien nur durch dickere und fast lederartige

Textur des völlig kahlen Laubes ab. — Die Cu-
ming'schc no. 261. ist an den Bändern deutlich

kurz- und steifharig. Hierzu rechne ich V. Vreslii

Hook, (nuten 26.)

j
25. D. contigua Sw. H. et Gr. ic. fil. t. 141.

' Prosaptia Pr. Polnpodiuni J. Sm. Trichomanes

Forst. Inseln der Südsce, Java, Ceylon, Philippi-

nen.

Die, ein reichfrüclitiges Exemplar mit am Ende

fiederspaltigen Abschnitten (Bl um e 's Normalform)

ganz gut darstellende Figur von B. Hedwig (.fil.

fasc. IV.) ist dem Verf. nicht bekannt worden. Ueber

die ZoUinger'sche Pflanze s. Bot. Zeit. IV. 1846.

Sp. 458.

26. D. Preslii Hook. Prosaptia pinnatifida Pr.

tent. pterid. p. 1G6. t. 6. f. 25. ü. pectinnta Hb.

Me^'c n nnd Go Idiiian n N. Acta Ac. C. L. C. XIX.

suppl. I. p. 465. cum diaguosi.) flianila, von

M e y e u gesammelt.

Das im Hb. gen. Berol. untersuchte Original-

cxemplar ist eine, nur 3" hohe Form der D. Emer-
soni ß ininor , (s. oben), etwas behaarter als die

Cuming'schen Exemplare und mit gauzrandigen

Abschnitten, xveit weniger tief eingeschnitten, als

es das Presl'sche Bruchstück zeigt; welches übri-

gens von einem grösseren Wedel genonunen seyn

mag. Sicher bin ich, dass die Pflanze von D- ser-

raeformis nicht der Art nach abweicht. — Als zwei-

felhafte Art der Abtheilung steht unter:

27. V. bipinnata Hook. iProsaptia Pr. tent.

pterid. nomcn 166, et t. VI. f. 19), angeblich aus

VVestindien.

Wohl schwerlich hieher gehörig und mehr ei-

ner Lindsaya im Habitus gleichend. Wo der Verf.

der Art die Pflanze gesehen habe, sagt er leider

uicht. Von verwandter Bildung kennt Ref. nur

eine sterile, den Davallicn verwandte Pflanze, aus

den Cum ing 'sehen Sammlungen ohne Nummer er-

halten, durch schief eyrunde, oberwärts geehrte und

nach oben und aussen gezähnte Fiederchen , an de-

ren Rippen einzelne blasige und dunkle Schuppen

sitzen, ausgezeichnet. In der Aderung stimmt die-

ser Farrn mit dem obigen auch überein.

Subg. IV. Eudavallia. Die mehr oder minder

verlängerten, aber auch in's krug- und kegelför-

mige übergehenden, an den Seiten und der Basis an-

gewachsenen Schleierclicri machen diese, meist aus

ostindischen und oceanischen Pflanzen bestehende

Abtheilung kenntlich. Die Arten sind nach der suc-

cessiven Tlieilung des Laubes geordnet.

28. D. triphylla Hook. iA&. A.iStenolobuspen-

taphyllus J. Sm. in fil. Cum ing non Davallia B 1.)

Eine höchst ausgezeichnete Art, bei Sincapore

von Cum ing Cno. 366) gesammelt, wahrscheinlich

aber nur sparsam ; denn ich fand den F'arrn in kei-

ner der C. 'seilen Sammlungen, die ich gesehen. Durch

deutlich vortretende, dichte Adern der am Ende .'Stum-

pfen! Fiedcrn ^'Ou folgender verschieden.
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29. D. pentaphylla Bl. eu. Nur die Diaijiiose

und vom Verf. vielleicht nicht gesellen. In meinen

Farrnkräutern CBd. II. p. 19. t. 108.) war ich be-

müht, diesen schönen Fari-n vollständiger zu cha-

rakterisiren. Es ist aber ein Synouj'm mit einer nn-

zureichendeu, obgleich erkennbaren, Figur von Hrn.

H. und auch von mir anzuführen versäumt worden,

welche ich hier nachtrage; Humata pinnata Desv.
lirodr. CMeni. de la soc. Liuii. de Paris V. p. 324.

t. VIII. e.xcl. sj'n. H. pinnata Ca v.? — Hier möchte

die vom Verf. übergangene und allerdings sehr zwei-

felhafte Butfiata aspleiiioides Desv. (a.a.O. p. 324.3

mit doppelt gefiedertem I.aube einzuordnen sejn. Sie

ist ostiudiscli und steht bei Desvaux mit H. hirsuta

CHooker's uo. 103 unten) in einer Abtheilung.

30. D. solida S ra. Schk. t. 126. D. procera

Hedw. Ci" descr. elegaus) fide Sm.

(3. latif'oUa t. 42. B. ornata Wallic h. Stetiolo-

bus Presl.

y. caudata D. caudataWaW. Can Sw.?) Ste-

nolobus Kunzeanus Fr. t. 4. f. 36. D. elegans K z e.

Hb. Cucc Sw. Fr.) D. solida B. lacera B 1. Tricho-

manes Forst.

Inseln der Südsee. — Java. — /5. Ostindien.

Luzon, Cuniing no. 78. — y. Sincapore, Ins. Va-

nicoro, Java, CBI.).

Diese Art scheint auf den ersten Blick aller-

dings etwas weit gefasst zu seyn, wie die Verglei-

chung von ß und y zeigt. Es fehlt mir aber an hin-

reichenden Exemplaren, besonders der von Hooker
dargestellten Mittelform , um hierüber nrtheilen zu

können. Hedwig's D. procera, wozu übrigens,

neben dein Texte von D. elegans, ohne die Tafel,

auch ein besonderes die Tafel erläuterndes nnd die

Pflanze beschreibendes Blatt in meinem E.xemplar

ier gen. fil. vorhanden ist, neigt schon zu var. ß.

latifolia über. Es ist also die Hooker'sche An-
sicht wohl gegründet. Im Herb. Willd. 20,136. ist

ein, von Spreu gel mitgetheiltes, kleines Exemplar

der Art vorhanden, welches wohl ohne Zweifel von

Forster herrührt Ein Forst e r'sches steriles in

Hb, gen. ßerol. Die von Kaulf uss a\s D. pi/xidata

aufgeführte Pflanze von Chamisso aus Guahau

gehört nach den 0. Ex. im Hb. gen. Bcrol. auch zu D.

solida. — Hier zunächst anschliessend , aber durch

kürzere krugförmige Indusien leicht zu unter>cheiden

ist meine D. stenomera fil. Jav. ZoUing (a. a.

Sp. 216.)

(Fortsetzung folgt.)

Personal - Wotizen.
Am 8. Novbr. 1849 starb zu Kennedy Charles

Lyell, Esq. , ein um die Flora Englands verdien-
ter Botaniker, welchem R. Brown die Moosgat-
tung Lyellia widmete.

Am 1. Januar d. J. starb zu Dessau die Frau
Herzogin von Anhalt- Dessau Königl. Hoheit, ge-
borue Prinzessin Friederike von Preussen, eine
von Allen hoch verehrte Fürstin, welche die Wis-
senschaften liebte und selbst einen Beitrag zurltennt-
niss unserer einheimischen Pflanzen dem Druck
übergeben hat. Geboren d. 30. Sept. 1796 erreichte
sie ein Alter von 53 Jahren.

Die veränderten politischen Ansichten, welche
in Genf an der Spitze der Regierung stehen, haben
ein System des ötfentlicheu Unterrichts eingeführt,

welches der Director des botanischen Gartens und
Professor an der Akademie daselbst Alphons De
Candolle nicht zu dem seinigen machen konnte
und ihn bewog, seine Entlassung zu fordern. Man
hat sie dem Manne gegeben, der nun seit 18 Jah-
ren dem Directorat des bot. Gartens ohne eine Ent-
schädigung vorgestanden hat, dem Manne, der nebst

seinem Vater den wissenschaftlichen Ruhm Genfs
durch die ganze Welt verbreitete und die Schritte

der Gelehrten nach dieser Stadt wendete, deren

botanische Institute geringfügig dotirt, nur durch

den Einfluss so bedeutender Männer gehoben, ge-
tragen und zur Geltung gelangen konnten. Prof.

De Candolle wird die ihm gewordene Müsse be-

nutzen, für die Wissenschaften noch umfangreicher

thätig zu sein. Vom Prodromus wird in diesem Jahre
die erste Abtheilung des 13ten Bandes erscheinen.

Provisorisch ist Mr. Reuter zum Director des

bot. Gartens ernannt, ob er aber, nachdem man die

Professur an der Akademie besetzt haben wird, jene
Stelle behalten wird, ist noch nicht gewiss. Mr.
Reuter hat sich schon durch seine Theilnalime am
Prodromus, so wie durch eine Reise nach Spanien

als tüchtiger Botaniker bekannt gemacht.

Mr. Boissier aus Genf hat das Unglück ge-
habt, im vorigen Jahre bei einem wiederholten Be-
such Spaniens seine Gattin in Granada durch den

Tod zu verlieren. Möge dies traurige Schicksal

des um die Kenntniss der Flora des südlichen Eu-
ropa und des Orients so hoch verdienten Mannes
nicht seinem rastlosen Eifer ein Ziel setzen.

Redaotion: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von S chle ch te nd al.

Verlag von A. Eörstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Ephi-hc pitbescens L.

V II

J ui. V. Fiutoiv.

Naclistchende CharactciistiU der Ejihebe puhes-

ceits L. kann icii nur als Vorai'heit zu einer der-

einstifien sriindliclicii Monographie dieser polvnior-

jilieii Byssacce gelten lassen. Sie mag allein den

Standpnnlit bezeichnen, voii welchem aus ich sie

betrachten gelernt, als sie im Sommer 1841 der

ausschliessliche Gegenstand meiner Nachlorschnngcn

lind microscoiiisclicn Untersnchuiigen geworden war.

Diese eifrig verfolgten Studien wurden aber iinter-

hrochen durch die Entdeckung des Haeiiintococciis

j>litvitilis (Clthivt;i(lococcus AOr.) und die Bescliäf-

tigung mit diesem. RlitUcrweile erschienen die IrelT-

lichen phycologischen Arbeiten meines verehrten

Freundes Külzing, der in den letzten Jahren das

anfangs als Flechte ancrKannte Sliiloiienia atrori-

reiis Ag. wieder zu den .Algen zurückgezogen. Zu
einer mir nun nnerlässlich erschienenen Umarbei-
tung meines geliiuiften Materials von Ejikebe bei

gründlichem Eingehen in Kütziiig's genaue Un-
tersuchungen, um unsere bei'derseitigen Beobach-
tungen zu vereinbaren — hat sich immernoch keine

Müsse finden wollen. Älaiicherlei Zwischenfülle
rucken den günstigen Moment dafür in immer wei-
tere Ferne, und vorerst darauf verzichtend, habe
ich die Publication meiner Vorarbeit über Ei'hehe
mit Dr. Luchs schöiicTi Abbildungen dazu, be-
schlossen, um die weitere Durchführung dieses
reichhaltigen Themas Andern zu überlassen. So-
bald nur die Zeit das Aussuchen gestaltet, sollen

die gesammelten Materialien vorzugsweise meinem
Freunde Kützing zur Disposition gestellt werden.

CFw. Mscr. 1841.)

Ejiliebe Fr.

Tlialliis gelatinöse -filanientosus coufcrvoideus

duplrciter tubulosus: tubulis internis in filis juniori-

bus et raniulis forniae lypicae liberis, goniiiiis ver-

ticaliter seriatis farctis, in (ilis adiiltiorihiis et ra-

inis formae l\picac ttibulu interno cum extcriio con-
nascente gonidiaque liorizoiitaliter seriala fovente.

Apotliecia lateralia scntciliformia formae juuio-

ris biatorina, individua e meris gonidiis enala Ihallo

gaudcnt crustacco, apotlieciis urcculato - scutclli-

formibus.

Kphebe pnhescens (L.) Fr.

E. filis 1. simplicihiis 1. dichotonie varieque ra-

mosis flexuosis torulosisque alrovirentihus plus mi-

nusve fuscesceiitibus, ramis ramulisquo obtusis;

apotlieciis nrceolalo-scutellatis 1. biatorinis.

«. Iniricata (Kliih.) filis gclalinosis crassiori-

bus elongatis tornlosis fle.vuosis dicliolome ramosis,

gonidiis horizontaliter (annulalim) dispositis; apo-

tlieciis urceolato- scutcllalis.

tt. 1. Valida, filis elongatis dichotonie ramosis

decumhentibus la.\e conte.vtis.

Liehen pubescens L. — Liehen iiitrictitit.i

Ehrh, — Cornicularia pitbescens Ach., llchb. et

Schub. Liih. exs. 122. Kphebe pubesceiis Fr.!

L. S. 211. Fw. I). Li. 1G;J. • Stiflunemit alturirciis

Ali. Svst. 42. .Scytuiiemu A g. Synops. llj. l',ii-

melia velulimi
, ß. puliescen.i Wallr. Comp. I. .'>.;2.

f(. 2. Prolifera, Ag. filis in ramulos brevissimos

confertissimos cxcrescentibus setoso - hispidulis; ce-

terum nt in a. — ^
Stiyonema atrnrirens, ß prolifera A.>>yst. }.r.

(c. 3. .Macra, filis abbreviatis rigidulis ramosis

decnnibeiitilius.

n. 4. Pectinata, Fw., filis brevibus crassiuscu-

lis crectis ne.\iiosis I. siniplicilcr I. densissime djva-

ricalo-ramosis tornlosis Stratum velutino-crustaceiiHi
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iiiterriiiitiimqne nigricans formantibus ; ramis brevis-

simis plenimqiie secimdis.

Therinutis cruenta Fr. scc. spcc. Sloiitague;

Sct/t. minutuml Ag. Synops. 117.

p. Paiinosa CWeb.) filis gelatiiiosis temiioribiis

coarctato -ramosis brevibus arcte iiiiplexis, pulvi-

milos conipactos saepe distinctos nieutientibus. Wallr.

Comp. 552. Colletna pannosum Hffin. Funk!
Ci-ypt. 377. C. velullnum Vic\\h. et Scluib. Lieh,

exs. 69.

«'. Velutina (Acb.) filis siibnicmbraüaceis teiiuis-

simis dupliciter tiibiilosis, gonlüiis verticaliter .sc-

riatis, tiibiilo iiiterno (subtilissinio byalino) iiiclusis;

j'. 1. Simplex, filis siniplicibus brevibus erectis

]. panim eloiigatis deciiiiibeiitibns flexuoso-crispiilis

in Stratum nigricans et laxe pulvinnlatiim corapli-

catis; apotbeciis biaforinis.

Fw. D.L. 161. Co'lema reJutmiim Acb. Flk.

D. L. 119. Smt. Ccryt. Norv. 71. c. fruct. Cforma

prodiictior]. Thermutis pannosa Fr. Flora Scan.

294. Scytonenia byssoideum A g. Syst. 39. Syn-

ops. 118.

'/. 2. Ramosa, late efTusa interrnpte pnlvinata

Tiigrofiisca, filis brevibus erectis llcxnosis cnrvatis

varie ramosis implexis I. pcnicillatini congUitinatis,

rainis interduni geniinis subsccundis dein ascendeii-

tibus obtiisis.

y. 3, Medusiila, filis subtilissimis digitatim ra-

inulosis lutescenti-fiiscis, ramulis stipatissimis sub-

adpressis flexnosis attenuatis , quoruni tubi interio-

res denudati albcscentes capillari-cnspidati faciem

circinatam refcrunt.

y. 4. Criistacea, filis ercctinsculis brevissimis

vigidulls llexiiosis e basi digltatim ramosis, ramis

adpressis bi-trifurcatis obtusis stratnm effusum snb-

gelatlnoso - crnstacenm mentientibns.

? Scytonema crustaceum Ag. Syst. 39.

rf. Gonimica F \\.

S. I. Haematodes, crustacca indeterminata ge-

latinoso-granulosa inaeqnabills fiiligineo - rufa, sic-

citate diffracto-rimosa fuligineo- atra, grannlis

exigiiis verrucoso-coiiglomeratis; apotbeciis inna-
tis minutis urceolato -sciUelliformibiis dein subses-
silibus.

Ijamina proligera gelalinosa pallide-fnscescens,

bypothecium griimosiim. Asci ohovati parapbysibns
inixti, sporis 8nis hyalinis, ovalibus subbiserialibus

farcti.

«f. 2. Omenta, vesiculis gonidiorum inaeqnali-
bus aggregato -glomeratis angiiloso-sphaericis sub-
opacis sanguineo-rufis, globulos binos- quaternos-
dein numerosos, angulosos arcte incUidentibns cru-
stam parcam coutigiiam late effusam pityrodem fu-

ligineo-rufara inhumido piirpurasceutenimentieutibus.

Thermnli.i cruenta Fr. p. p. scilicet cnista

gonimica luiic immixta. Gloeocapsa ShutUewor-
thiana Kg. Pliyc. gen. p. 175. sec. descript.

J. 3. Versicolor, vesiculis gonidiorum confcrtis

inaequaliljiis spliaericis pelliicidis piirpiirascentihns,

incliidciitibiis globulos dissite seriatos dein numero-

sos coiifertos e viridi- roseo- sanguineo -umbrino-

rufescentes variegatos, crnstam parcam adnatam

late effusam umbrinara, in humido purpiirasceutem

mentientibns.

Gloeociipsa sanyuinea Kg. Phyc. germ. 152.

Haematococcus sanguineus A g. Ic. Alg. t. 24.

6. 4. Flavida, vesiculis gonidiorum confertis in-

aequalibus 1. spbaericis ellipticisque 1. clongatis to-

ruloso-inflatis peUucidis e flavido -aurantiaco- fu-

scescentibus, inchidenlibus globulos 1. dissitos 1. cou-

fertos e viridi- llavescentcs crnstam tenuissimam

arcte adnatam e viridi -aterrimam mentientibus.

J. 5. Atra, vesiculis gonidiorum e griseo-nigre-

scentibus, ceterum ut in tT. 2. et d. 3.

Gloeocapsa atvata Kg, Pbjc. germ. löl.

Die gonimlschen Formen der Ephebe pubescens

L. sind an Felsen und Steinen im Kiesengebirge

und seinen Vorbergen fast noch reichlicher verbrei-

tet, als Lepra iHridis an Bäumen und gezimmer-
tem Holz in der Ebene. Man sieht im Riesengrun-

de , Elb- und Melzergrunde n. s. \v. naclcte Fels-

wände oft klafterweit damit überzogen; ebenso die

thurmhoheu Felswände auf dem Kynast, dem Pru-

delberge und andern Vorbergen. Sie sind in der

Regel unzertrennlich von den Formen der var. a,

y. und ich sah öfters Uebergänge aus ä. 2 und 4 in

n. 4 und y. 1. — Dem Hochgebirge sind «. 1. und

«y. 3. besonders eigen, doch kommen beide in den

Vorbergen anch vor, z. B. jene am Prudelberge,

diese im Staubregen des Kocbelfalles. — rf. 1. fand

Ich nur zweimal, im JMelzergrunde , unweit des

Liomnitzfalles — und an Felsbänken im Flussbeite

derKochel bei niedrigem Wasserstande, k. 4. mischt

sich häufig zwischen die Areolen vieler Krusteii-

flecbten, den H^pothallus derselben bedeckend, auch

fand ich sie an verwitternden Schindeldächern. End-
lich sind die „ corpnscula fungosa Flk." an Ste-

reocaulon nichts Anderes als Anflöge der Ephebe
pubescens, gonica, welche ich an scbicsischen,

märkischen und an grönländischen Exemplaren in

verschiedenen Entwicklungsstufen bis zur forma «.

4. pectinata vorfand. •

—

Chroolepus Kör her i Fw.
Von

Jul. V. Flotow.
Chr. inodorns, caespitulis depressis macularibus

sparsis couflueutibusque laete ciuuabariuis decolo-



— 78 —

ratisqiie (albissiiüis) , — detrilis croccis; filis dc-

ciiinbeiilibiis trassiiisciilis i;0(loso- lunilusis rifiidis,

papilliilis miiailissiuiis exasperatis, supra incdiimi

i-aiiiüsis, raniis crecto -palcnlibiis slrictis, aiticiilis

diaiiietiO vix sesfiiiilongioi ibus. K\v. Als. Iblö.

All iSaiidsteinfelsen, Ilciisclieiier (_iJ\-dlA) 1. Aug.

18 J5 leg. Dr. Kürbcr.
Die niicroscopiscli iiii(crsiicbte]i Kädeii waren

meist lOfiliederig, docli sab ich iiiitei- den aiis^e-

wacbseiicii ins Weisse verblicbeMcii doppelt längere

und am linde büscbelig- oder bandtöriiMj;-vurz\veii;,te.

Die Glieder sind '/^j'" lang, ',{„'" breit.

Chr. liürtieil koiuiut in Kleinheit der Fäden

dem Chr. Uetii/iiicus Kg, am nüebsteii , doeli sind

seine t'üdan diekcr, steifer, luiotigcr, die Glieder

länger und breiler , an den Scbeidewänden inelir

eingeschnürt, die Karbe lebiial'ter, znin liebten Zin-

iioberrulb hinneigend. — C'/ir. Iiercyiiicus Kg. niid

C'lif. (_Aiiij)lihuiiiuiiO riiiieatrisS. ab K. haben glatte

Fäden, letzterer von der Uasis ausgehende spar-

rige anfsteigejide Aeste.

Zwei Beiträge zur Metlitcrraiiflor.

V ou

Sloritz M' il l/iomm.

Vor einigen Woclicn üiicrsenüete mir Herr

Budoliili V. Koemer in Dresden eine Anzahl

der von mir im iSoninier 18iö in Spanien gesammel-

ten Pllanzcu mit dem Auftrage, dieselben zu be-

stimmen und zu vcrüirentlichen , da ich sie beim

Sammeln für neu oder kriliscli gehalten hätte. Aus-

ser einer hüeiist ausgezeichneten Art von Glubula-

ria, von welcher ich an einem andern Orte aus-

führlicli gesprochen habe*}, waren unter diesen

Pflanzen blus noch zwei neue, die ich hiermit zur

öffentlichen Kenntniss bringe.

1. ScrojtliaUiria ncwjilülii, hcrbacca, fnliis mcm-
branaceis lyrato-ijinnatisectis, segmenlis cnneato-

Oblongis, inciso - crenato - dentatis, dentibus mucro-

iiatisj thjrso oblonge, cjmis pancilloris inferiori-

bus subtrichotomis; pedicellis calyce duplo vel

triplo longioribus; laciniis cal>cinis latis, subrotun-

dis , scarioso -marginatis ; corolla cal.5'cc duplo lon-

giurc , anthera sterili orbiculari; Capsula ovatu-

acuminata rostrata. — Scrophularia n. sp. pl. hisp.

exsicc. 1845. tif. 1073.

Planta perennis, lactc virens, cymarum rajnis

pedicellistjue, qui glandulis brevissime stipatis ob-

tecti sunt, exccptis, glaberrinia. Caulis tetragonus

*) Globultir'ui iUcifolin mihi! S. Rcrhcrchcs sur I' orga-
nograpliic et lu clasaiGcatioD des OluUulariccs. Leip-
zig, 1330.

debilis 2— 3-pedalis, ramis opposllis virgatis sra-

cilibn.'-. Folia inferiera 3— 4" longa, superioia

gradatini minora , omnia petiülala, lenera, pelluci-

do- punctata Csub lenle), summa C-sub infimo tyma-
runi pari aflixaj sessilia lineari - lanccolata iiitegra.

A.'iillae loliorum inferiornm gcnimifcrae ramulos te-

ncrrinio.s fuliatos creanies. Tbj rsus pauca cymaruni

pauciflorarum paria gcien."!, ramis pcdicellisque bra-

clcolalis, bracteolis lineari-subulalis canal culatis.

Calycis luciniae 1''' longae, lacte \irides, glaber-

rimac , late albo -niarginatac. Coiolla ö'" longa,

lobis diiolius superioribus celeris semel longioribus

snbrotundis erenulatis purpurascentibus, infcrjuribus

ublusissiuiis tubo antherisque l'avescenlibus, rndi-

mento staminis quinti vircscenle. Stylus filifuniiis

calyee semel lungior apice incrassatus, stigmatvj

capitato. Capsula Cimmatura] 3"' longa glaberrima.

E sectiüne 111.: Toniiuph_) llum cl. Ucntliain.

CProdr. X. p, 310.) foliis nieiiibranaceis, venissaepu

ana.-toniosantibus pednneulisque subtrichotomis aJ

specics sectionis praecedentis accedens. habilu Scr.

crithmiloliae Boiss,, a qua foliis membranaceis neu

coriaceo -carnosulis, pedicellis calyce mullo longio-

ril)Us ncc brevissiinis, corolla majore rudimentu

staminis quinli instructa iiec eo carcnte capsulisqne

ovato -aeuniinatis nee globoso-di-pressis difl'ert. Af-

linis Scr. laciniatue \V. et K. et Scr. lucidue L.,

quae foliis coriaceis, pedicellis cal^'ce brevioribus,

floribus minoribus eapsulisquc subglobosis a uostrate

distinctae sunt.

Legi juense .Junio anni 1813 ad sepcs umbrosas

huniidas prope puguluui Lagua ad radices montis

dolomitici Sierra de Lujar provinciae Granatensis

ad alt. circ. 1500'. Planta, ut videtur, rara.

2. Sideritis itacliydwides , suffruticosa, totu

niveo - lanata , caulibus siiperne Irichotome ramo-

sis; foliis oblongo-spatliulatis basi angustatis ol)tu-

sis integerrimis , inlcrioribusi minoribus limboovali-

subrotundo, fluralibus cordato-triangularibus dentatis

(lores snperanlibus; verticillastris in spicam brevem

dense congestis 6-lloris; dentibus caljcinis aequa-

libus deltoidoo-acuminalis; corolla purpuroa.

Stachys n. sp. pl. Iiisp. cxsicc. 1815. Xr. 1212.

Sulfrutex cacspites latos densosquc cdens, cau-

dicc interdum pollicem crasso inde a basi in ramus

lignosos erectos terctiusculos 2— 3'" crassos 3"

loiigos cortice rimoso tcstaceo laxe vcslitos diviso.

C'auics (ramuli) tetragoni fragilissimi, Irichotome

ramosi 5 — 7" longi densissiinc sericco-lanati. Fo-

liorum paria infcriura confcrta subimbricala , su-

periora distantia. Folia cauliiia inferiora amplcxi-

caulia connata obovato-spathulala vel ovalia vel

subrolunda 3— i>"' longa, superiora oblongo-spa-

, thulaia vel exactc spaihuJata 8— 10'" longa basi

5f
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aiisustata ol)tns!ssima iiUegerrima, oniiiia crassuis-

ciila, lUi-iiiqiie clen.sissime sericeo - lanata. Folia

floralia iiifima 4— 6'" longa e basi cordala ovata

Iirevilcr acuniiiiata imitica, plerumqiie basi iitrinque

paiicrilentata , saepe integra, siiperiora u;radatim

brcviora la(e cordala, basi iiti-inqtie 2 — 3 -dentata,

dcntiliiis fjrossis acutissimis sed iion spinosls, oinnJa

paj!,iiia Inferiore densis.sinie niveo-lanata , snpeiiore

"viresceutia, venosa, foliis canlinis (eniiiora. Verti-

cillastri iii spicam pollicareni plcriiniqiie dcnsaiii in-

terdnm basi inlerrnptani con};esti. Flores foliis flo-

valilius breviores scssiles. Calyx 4'" loiigus 10-

iicrviiis, venosns, canipannlatns, rxlns deiisissime

serici o-lanalns, indis s'aher viridis, dcii(il)us quar-

tam tnbi partom aeqnantibns delloideis breviter acu-

iiiinatis acutissiniis snbspinosis. Corolla calycc panio

loTiiiior extcis lanata, tnbo iiicinso indis pilofo-aii-

luilalo, labio sniieiiore crecto piano eniart;inato

-

liilülto, loliis lotniidatis , inferiüre patnio trilolio,

lobo medio inaxiino obtusissimo iion cinariiinato, lo-

bis latcralibns dnplo an};nstiorii)"s rolnndatis refle-

xis. Stainina tiibo iiicinsa, infcriora antlicris diiiii-

diatis. Nncnlae inde a basi liberae ol)Ovatae tri-

gonae obtiisissiiiiae laeves diliite fnscae. Stylnni

iioii vidi.

E sectione i^Eiisidcrilis Beiitliam CPi'Odr. XII.

p. 441.), sed foliis floralibiis neu spinosis iiiterdiim

snhiiitei;ri3 ad specics sectionis prioris CEiiipedocIeae)

accedens, bal)i(n Strichi/dis candidne Bory et Chaiil).,

divisioiie cauliiim tricliotoina a.nm\s Sideritidi liolu-

IcKCiie Boiss. et Heldr., foliis Sideritidi siculae

ücria , sed ab iitraqne specie forma foliornin flora-

liuiii, foliis caulinis intcgerriinis, corolla pnrpnrea

aliisqiie characteril)Hs distincfa, }v\ia. S. grandiflo-

rtiiii SalKm. et S. oratam Cav. collocanda.

Crescil in fissiiris riipium in latere sepientrio-

iiali jiiontis calcarei Sierra de Maria provinciae Al-

inerieiisis ad alt. c. 5000', tibi eam meiisc Jnlio

1845 fiorentem legi. Anno 1848 eodcm loco Icgit cl.

Dr. Flink, Bambergeiisis.

liitei'atiir.

Observationes circa germiiiationeni in Nympbaea et

Eiiryale. Scripsit \j. C. Treviranus, Prof.

Bonn. c. tab. lapidi incisa (Ans d. Abb. d. U. Cl.

d. K. Akad. d. Wiss. V. Bd. II. Abtb. S. 397—
403. T. XIII.).

Da noch einige Botaniker und namentlich L i n d -

ley ein» Veget. Kingdom) zweifelhaft sind, ob

wirklich zwei Colylen bei Nyiiii>ltaea vorkommen
oder nur einer, welcher sich spalte, macht der Vf.

seine Beobachtungen über das Keimen bei Nyiii-

phaea caerulea hier bekannt, erläutert dieselben

dnrch Abbildniigcn und fügt anch noch den Kei-

mungsact von Emyiile ferox bin/.n, gleichfalls auf

der beigefügten Tafel abgebildet. Der Eiuliryo

liegt in einer ans Zellgewebe geliildelen Hölilnng

am Ende des Saamens nalie beim Naiiel aufrecht,

besteht ans 2 kleinen concaven, fleischigen Blätt-

eben, welche das Knüspchen ganz einschliessen

;

dieses besteht aus zwei stiiinpten, ungleichen Zähn-

chen , einem längeren grünen, dem llndimente des

er.«ten Blattes und einem kurzen, farblosen, wel-

ches später die erste Stipnla wird. Der Embryo

tritt nun mit seinem Basilartheil aus seiner Kapsel

und entwickelt aus seiner Basis einen iinteii stumpf-

lieben coniscben Körper, das Würzelchen, von

welchem verlier keine .Spur vorbanden war. Zu-
gleich erhalten die Cotylen unten einen Stiel, wel-

cher auch vorher nicht da war, bleiben aber noch

in demselben Saanicn stecken; hierdurch entsteht

eine Spalte, durch welche der Embryo vortreten

kann. Es verlängert sich das Steugelchen, wel-

ches vor der Keimung als ein Stiel des Knöspchens

erschien, zugleich vergrössert sich der farblose

Zahn des Knüspchens zu einem dem Wnrzelchen

:;erade entgegengesetzten pfriemlichen Fortsatz;

dies ist die liäutige Stipnla, welclie bei vielen

Wasserpflanzen jedes noch unausgebildete Blatt zu

umschliessen pflegt. Jetzt ist der grüne Zahn

kleiner als der andere, da er fast unverändert blieb,

anch das Würzelchen ist wenig vergrössert und

bat nur an der unteren verdickten Stelle unter dem
Stengelchen einen Kranz von Haaren [Wurzelhaa-

ren) getrieben. Die noch im Saamen steckenden

Cot^Ien haben eine spatlielförmige Gestalt erhal-

ten, sind etwas dicker geworden und hängen mit

ihren Spitzen leicht zusammen, was ja auch bei

andern Cotylen vorkommt. Der grüne Knösp-

chenzahn wird nun grösser und bildet das erste

immer unter dem Wasser bleibende Blatt. Nun ver-

längert sich auch das Würzelclicn, schickt Seiten-

wurzeln ans und eine solche bildet sich anch ans

der Basis des ersten Blattes. Es folgt endlich das

zweite Blatt zwischen dem ersten und dem farb-

losen Fortsalz.

Bei Ettryale ferox verhält sich Einiges anders.

Der Embryo ist weniger entwickelt, liegt aber auch

in einer häutigen Kapsel, die aber nach der dem
Eyweiss gegenüber liegenden Seite in einen hohlen

Fortsatz übergeht, der aussen einige spitze Hök-

kerchen zeigt. Der Theil des breiten Embryo, wel-

cher gegen das Eyweiss liegt, ist convex mit eini-

gen Vorsprüngen, den Rndimentcn der Cotylen und

des Knöspchens, das andere Ende ist etwa concav.

Beim Keimen tritt der bis dahin hoble Theil des

Embryoualsacks durch den Nabel ohne Zerreissung
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der Snl)s(aii;: liorvor. Dieser mcmbmiii'ise Höcker

hat eine zirUeliiinde Oefriiiiii«; , ans « elclier ein

prricnillilicr Körper hervortritt, welihcr naiie iiher

seiner üasis eine Iciclilc Verdii-Iinnu; ;',ei;;t , von

vclclicr Wurzeln iinil Dliitter aiis^jeheii. Der Verf.

hat hei dieser Pdan/.e nicht alle Madien i:enan ver-

folgen können, da ihm nur «eni^c Saanien y.u Ge-

bote standen, S — l.

AllKfieiiie Gartcnzeitnng von Dietrich nnd

Otto. 1849. i\r. 32—34.
( F o r l s c i z u II if. )

13. Hlnniilhirid hrerisela Ehrliii. Ornpiie:

hetertiraiitliae, prili/acantltne H- iStanini : Inig-

ll'X, Säulen- oder walzenförmig,, 3 — 4" lincli, 2—
3" dick, mit knr/.cn, dnnliel;;;rüucii , e_vrnnd-ko(;el-

förmisen Warzen und zahlreichen, stralilcnförmi-

fjeii ,
Kradcn , weissen, seliwarzroth - spitzigen Sta-

cheln. Achseln: mit kurzer Wolle nnd mehreren

weissen Borsten. Warzen: kurz, eyriind-kegelför-

ini;;, nuten vierseitig, oben schief aliscstntzt, vorn

mit stumpfer Kaute, 2"' lang, 2'i '" breit, dunkcl-

lauchgriin. Scheibe: cj-förmig, anfangs mit kurzer

M'eisser Wolle, dann goldgelb. Stacheln: zahl-

reich, steif, spitz, grade, zweierlei: äussere: 20—
22, knrz, sehr kurz, borsten- oder haarförmig,

fast gleich lang, 1 — 2'" lang, weiss, durchschei-

nend; mittlere: 8— 15, borstenfürmig oder nadei-

förmig, steif, strahlig, stärker als die äusseren, S—
6"' laTig, einer nach oben stehend, der längste

weisslich, gelblich, durchscheinend, äusserste Si)itze

scinvarzrotli. SIexiko.

14. 3Iamillaria caesia Elirbg. Gruppe; hete-

racantliae, polyacfiudiae S. Staiiwn: kiiglig, läng-

lich, 4" hoch, 3" dick, mit kurzen, kegelförmi-

gen, grangrünen W'arzen und zahlreichen, strah-

ligeii , spitzen, starken, bUinlichen Stacheln. Aih-

seln : mit kurzer AVoile nnd laugen Borsten. War-
zen : kurz, cjrund - kegelförmig, vorn mit stumpfer

Kante, oben schief abgestutzt, 2';—3'" lang, un-

ten ci)en so breit, graugrün. Scheibe: eyEörmig,

anfaiig» mit kurzer Wolle, später nackt. Stacheln:

strahlig, kräftig, zweierlei; äussere: 20— 22, kurz,

borstcnförmig, strahlig, abstehend, von oben nach

unten an Länge zunehmend, die oberen 2"', die

nnteren 3"' lang, weisslich j mittlere: sechs, na-

delfünnig, steif, spitz, grade, fünf davon fast gleich

lang, 4— 5"' lang, der unterste etwas länger, 6

—

7"' lang, grade und nur an der änsscrsten Spitze

sanft gebogen: röthlich, ins ülänlichgraue, bestaubt,

nicxiko.

15. Mfimillnritt piirpurascens F.hrbg. Grnppc;
Heteracanthae

, (lolyacanthae S. Stamm: Uuglig,

halbkuglig, 2" hoch, 2/i" dick, mit kurzen, dun-

kelgrünen, kegelförmigen Warzen und zahlreichen,

laugen, strahligen, schwarz- violetten Stacheln.

Achseln: fast nackt, mit einzelnen kurzen, weissen

Borsten. Warzen: kurz, 2'" lang, eyruiul-kegel-

förmig, unten 4seitig, mit lang vorgestreckter, stum-

pfer Kante, dunkelgrün. Scheibe: eyförmig, an-

fangs mit kurzer, weisser Wolle, später nackt.

Stacheln: zahlreich, lany strahlig, zweierlei;

äussere: 2ß , borsteuförmig, fast gleich lang, 2—
2 ,'j "' lang, sirahlig, durclischeineud weiss; mitt-

lere: 9, nadelföruiig, ungleich lang, gerade, strah-

lig, 7 fast gleich lang, r,"', der mittelste 9—10"'

und der unterste 12 — 13'" laug, schwarz violett.

Mexiko.

16. MiimiUaria flava Klirbg, Gnippe: Hete-

racanihiie, cliriixacanthne S. Stamm: siiuleuför-

niig, 3" hoch ,
2"' dick, mit kräftigen kegelförmi-

gen gclbgrüricn Warzen nntf gelben Stacheln. Ach-

seln: mit kurzer W^olle und einzelnen sehr langen

weissen Borsten. Warzen: kräftig, ejrund-kegel-

förmig oder eyrund , unten vierseitig, oben abge-

stutzt, gelJjgrün. Scheibe: eyförmig, anfangs mit

gelber Welle, dann nackt und braun. Stacheln:

zweierlei; äussere: 2(1 — 22, borstenfürmig, kräf-

tig,, lang, fächerförmig ausgebreitet, die unteren

etwas abstehend, die oberen kürzer als die luite-

ren, 2— 4"' lang, schwefelgelb; mittlcEe:. 4, na-

del- oder pfriemförmig, stark, steif, spitz, gerade,

fast übers Kreuz stehend, die seitlichen 3'", der

obere 4"', der untere abwärts gerichtet, der läng-

ste 5'" lang, goldgelb, schwefelgelb mit brauner

Spitze. Mexiko.

17. Mamillaria pruinosa Ehrbg. Gruppe: He-

tet'acnntliae , ckrysacantUae Stamm: säulenförmig,

5 — 6" hoch, 3" riick, mit gelbgrünen, kräftigen,

eyrund-kegclförmigen Warzen und gelben, bcstaulv-

tcn Stacheln. Achseln: wollig und m^it Borsten,

welche über die W^arzen hervorragen. Warzen:

kräftig, eyrund-kegelförmig, oben schief abgestutzt,

4'" lang, 3'" dick, gelbgrün. Scheibe: anfangs

mit gelblicher Wolle, später nackt. Stacheln:

zweierlei; äussere: 30, borsteuförmig. kräftig, l'u-

chcrfürmig ausgebreitet, gerade, steif, von oben

nach unten an Länge zunehmend, die oberen 2,

die nnteren 3"' lang, Ictatere etwas abstehend,

scinvefelgelb, halb durchscheinend; mittlere: an ei-

ner und derselben Pflanze, 4— 6, pfriemförmig,

steif, spitz, stark; 5 sind 3—4"', der sechste nach

unten gerichtet, länger, 5'" laug; röthlich- gelb,

bestaubt, später weiss, zuletzt grün wcrdeud.

Mexiko.
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18. MamiUaria Seetjerii^t Elirbg. Gruppe:!

Heteracanthae, chrysacanlhae S. hamatae. Stamm:]

säiileuförinig, mit eyruiid-kegelfönuigeu ,
geHigi'ü-

1

neu Warzen und gelbliclieii , bestauhten Stacheln,

wovon einer an der Spitze liakenlürniig geUriimnit

ist; 6" liocli, 3" dich. Acliseln: mit weisser Wolle;

die Warzen mit überragenden weissen Borsten be-

setzt. Warzen: e^rnnd-kegelfürniig, luiUtig, nnteii

vierseitig, oben schief abgestutzt, 3'" lang, 2%'"

breit, gelbgrün. Scheibe: eyfürmig, anfangs mit

kurzer Wolle. Stacheln: zweierlei; äussere: 24,

borstenforniig, kräftig, durcheinander gebogen , die

unteren gerade, abstehend, von oben nach unten

an Länge zunehnientl, 2/<—4 "'lang, schwefelgelb,

ziemlich bestaubt; mittlere: 2— 4, stark, lang,

pfrieniförniig, meistens 3, kanimartig, in einer Rei-

be, ungleich lang, 1 , oder 2, oder 3, 4—7'" lang,

der zweite, der dritte oder der vierte etwas nach

unten gerichtet, 10"' lang, gerade oder an der

Spitze hakenförmig gekrümmt, gelbbraun, iusBöth-

liche, isabellenfarben, bestaubt. Me.xiko.

19. MamiUaria Fellnerü ^~'^') Ehrbg. Gruppe:

Heteracanlhae , chrysacanlhae S. hamatae. Stamm:
säulenförmig, 5" hoch, 2>j'—3" dick, Scheitel et-

was eingedrückt, mit hellgrünen, kräftigen, 63'-

ruud-kegelförmigen Warzen und verschieden gestal-

teten Stacheln von gelber und braunrother Farbe,

wovon einer sehr lang und an der Spitze haken-

förmig gekrümmt ist. Achseln: mit gelblich- weis-

ser Wolle und zahlreichen langen, gelblichen Bor-

sten, von welchen eine oder uielirere zwischen den

Warzen liervorsteheu und 7 — 13 '" laug sind.

Warzen: kräftig, eyrund, länglich odereyrund-
kegelförmig, vorn mit abgerundeter Kante, 3'"

lang, 2/i—3'" breit, pappelgrün, grün ins Gelb-
lichbraune. Scheibe: ejförmig, spitz, in der Ju-

gend mit kurzer, gelblicher Wolle. Stacheln: zweier-

lei; äussere: 24— 26, borstenforniig, fein, gerade
oder etwas gebogen, fächerförmig ausgebreitet, von
oben nach unten an Länge zunehmend

, die oberen
2"', die unteren 4"' lang, letztere etwas abste-

hend, schwefelgelb, durclisclieiuend: mittlere; 4 —
6, pfriemförmig, viel stärker und länger als die

äusseren, abstehend, unregelmassig übers Kreuz
oder strahlig ausgebreitet; 3, 4 oder 5, steif, spitz,

4—5'" lang, der unterste, der sechste, etwas nach
unten gerichtet, 8-9'" lang, gerade oder an der
Spitze hakenförmig gekrümmt, braungelb, iusRüth-
liche, an der Basis heller. Mexiko.

•) Nach Herrn Moritz Secger in Leipzig benannt,

**) Nach Herrn Aleiauder Felincr in FranLfurt

am I>laia benannt.

20. Shnnillaria toinentosa Ehrbg. Stamm;
säulenförmig, 4— 5" hoch , 2i^—3" dick, mit cy-

ruiiden
,
gelligrünen Warzen und gelben Stacheln,

wovon zuweilen einer, nach unten stehend, an der

Spitze hakenförmig gekrümmt ist. Achseln: mit

weisser Wolle und weissen Borsten. Warzen: ey-

rund, eyrund-kegelfurmig , oben schief abgestutzt,

3"' lang, an der Basis 3'" breit, gelbgrün. Schei-

be: eyförmig, gross, 3—3"' lang, sehr wollig,

gelblich. Stacheln: zahlreich, steif, gelb, zweier-

lei; äussere: 20—22, horstenförmig, gerade fächer-

förmig ausgebreitet, von eben nach unten an Lauge
zunehmend, uie oberen 2, die unteren 4"' lang,

letztere abstehend, mattgelb; mittlere: 4—6, pfriem-

förmig, stark, steif; davon 3—5, 4—5'" laug, einer

nach unten gerichtet, 6—10'" laug, gelb, mit roth-

licher Spitze, diese zuweilen hakenförmig gekrümmt.

.Mexiko.

21. MamiUaria regia Ehrbg. Gruppe: Hete-

racanthae , discolores Ä. , hamatae. Stamm: Säu-

len- oder walzenförmig, Scheitel wenig einge-

drückt, 4" hoch, 2'j" dick, mit eyrund- kegelför-

migen, grau- oder grasgrünen AVarzen und krauz-

artig, in Doppelreihen stehenden, abwechselnd blut-

reihen und gelben Stacheln, wovon einer an der

Spitze hakenförmig gekrümmt ist. Achseln: mit

kurzer, weisser Wolle und langen weissen Bor-

sten. Warzen: eyrund - kegelförmig, vorn mit

stumpfer Kante, unten vierseitig, oben schief abge-

stutzt, 3'" lang, an der Basis 2 '2'" breit, grau-

grün, auch grasgrün. Scheibe: eyförmig, anfangs

mit kurzer Wolle, dann nackt. Stacheln: zweier-

lei; äussere: 24—26, horstenförmig, sehr fein, fast

baarförmig, von oben nach unten an Länge zuneh-

mend, die oberen 1/i "', die unteren 3'" lang, an-

fangs ausgebreitet abstehend , später die seitlichen

dicht zusammengeschoben, die unteren abstehend,

weiss, durchscheinend; mittlere: C—8, nadelförmig,

dünn, spitz, strahlig abstehend, 4 — 6'" lang, der

obere und untere, oder ein mittlerer und der un-

terste länger als die übrigen, der unterste der läng-

ste
,
gerade oder an der Spitze hakenförmig ge-

krümmt, blutroth, heller, an der Basis gelblich.

Mexiko.

22. MamiUaria «(j-osflni/ujnca Ehrbg. Gruppe:

Heteraca7ithae, dincolores Ä. , humutae. Stamm:
kuglig, säulenförmig, 5" hoch, 3" dick, mit ey-

rund -kegelförmigen , dunkcigrauen Warzen und

zahlreichen goldgelben und duukelrothen Stacheln,

wovon einer an der Spitze hakenförmig gekrümmt
ist. Achseln: wollig, mit vielen Borsten. War-
zen: eyrund-kegelförmig, oben etwas schief abge-

stutzt, 3"' lang, 2'i '" breit, dunkelgrün, Scheibe:

eyförmig, anfangs mit goldgelber Wolle, dann weiss,
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spiiter nackt. Stacheln: zweierlei: äussere: 24 —

30, liorstcnfürnii;;, fein, facliei-förniig ausgebreitet,

die unteren al)steiieiiil , die ojjeren l'^Iang, nach

unten bis 3"' an Länge znncliinend ,
goldgelb,

diirchscIieTnciid , siiätcr weisslich; mittlere: 6, sel-

ten 4, nadeHüniiig, dünn, steif, spitz, strahlig ab-

stehend; 5 davon 3— 3/<"', der sechste der luiter-

ste, T" lang, abwärts gerichtet, gerade, oder an

der Spitze halienförmig geliriinmit, anfangs schwarz-

blntrotii, dann dnnlicl-brannrotli. Mexiko.

23. Mumülaria piiri/urea Einb'^. Gruppe; He-
ieracanlhue 1 discolures S., humatae Qmli/iiciin-

thacl) Stamm: eyrund, säulenförmig, 3—5'" lang,

2" dick, mit kurzen dunkelgrünen, kegelförmigen

Warzen und langen blaurothen Stacheln, wovon
einer an der Spitze hakenförmig gekrümmt ist. Ach-

seln: mit weisser Wolle und iiiclireren weissen

Borstchen. Warzen: kurz, eyrund -kegelförmig,

oben schief abgestutzt, 1^ — 2'" lang, 2— 2J^'"

dick, dunkelgrün. Scheibe: eyrund, mit langer,

krausser, weisser Wolle. Stacheln: zweierlei; äus-

sere: 20—22, fein, kurz, fast haar. örni ig, fast strah-

lig, von oben Dach unten an Länge zunehmende

i^—2'" lang, gerade, dTirchscIieinend, weiss; mitt-

lere: 6, nadelförniig , fein, strahlig, ausgebreitet;

davon sind ö obere 4—6'", der setiiste unterste 6

—8'" lang, gerade, oder an der Spitze liakcnför-

jnig gekrümmt, iiurpurroth, später verblassend,

aiexiko.

Nr. 34. Beschreibung einer neuen Scitaminee

Monolophus Philippianus, nebst Angabe ihrer Kul-

tur. Von A. Dietrich. Von Dr. Philipp! ans

Hilllerindien mitgebracht. Ihre Diagnose ist : foliis

radicalibus longo pctiolatisoblongisacutiusculis ner-

vöse -plicatis, floruni capiUilis longe pedunculatis

radicalibus, labcllo lato profunde bilobo, filamento

apice ligulato, stigmate perforato ventricoso, ore

fimbriato. Ist somit die zweite Art dieser Gattung

und bringt mehrere Monate hindurch täglich neue

BUitheu hervor.

{Fortsetzung- fotg-t.)

Uooker spccies Fillcum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. 6. Kunze.

(Fo rt $ et z U7ig-.)

3J. D. Lindleyi Hook. t. 58 B, ans Neu-See-
land,

32. D. caudata Cav., Sw., von den Philippinen,

in welcher der Verf. eine B'orm von D. solida ver-
niuthct, nnd

33. D. Mauritiana Hook. t. 55. B. sind Bef. bis

jetzt sämnitlich unbekannt geblieben.

34. Z). elegaus Sw. Willd. Wall. Cat. 253.

ct. bidentala D. bidentata Schk. t. 127.

ß. pulchrii t. 43. A. (sub bidentata).

y. subunidentuta t. 43. I).

J. coniifolia D. coinifoliu Wall. Cat. 252.

f. edeiitula ifolis ferlidb. edeniulis.')

C. loborum dentib. duob. hreribus direrijentibus.

«. China, S w. ; Tranquebar, Java, Willd.; Xov.

Hüll., Br. , A. Ciinn ; Madaga«car.

ß. Siiigapore — Otalieite — Cliina.

y. Java, Zoll i n g. 147.

J. Hangoon, Wal 1.

f. Alcrgui , Gri f f i t h.

5. Ceylon, Mrs. Walker.

D. eleyans scheint, so viel ich aus der Kultnr

der Pdanzc schliessen kann, eine sehr vcräuderlichc

-Art zu scjn ; theils zeigt sich dies in dem Umriss

der Fiedereben, theils in der Zähnung der fruchttra-

genden Abschnitte derselben und es mag, Avie bei D.

sotidd , Hr. H. in der Vereinigung dieser Formen
den richtigen AVeg eingeschlagen haben. Die vom
Verf. nicht erwähnte Cum i n g'scUe Pflanze von Lu-

zon (no. 77.) gehört, wie mir sclieint, zu var. i5.

coniifülia. Im Herb. Willd. no. 20,137. ist fol. 1.

ein achtes, von Klein in Indien gesammeltes Exem-
plar vorhanden; fol. 2. eine F'icdcr von Klein, als

Trichuuiaties chaerophylloides I'oir. enc. von Will-
denow bezeichnet, zeigt sparsamer und auiralleml

grössere, an der Mündung mehr erweiterte Indusieu

und stimmt mit einer durch Dr. Peters auf der In-

sel Angorna gesammelten Pdanze, welche im Herb,

gen. Berol. sich befindet. Im H 00 ke r'sclicn Werke
finde icli dieselbe, falls sie nicht unter den Formen der

i>. ef?(/n«i' verborgen wäre, nicht aufgeführt. CS.unt.)

35. D. nitidula Kze. t. 44. A. (_ Die durch

Druckfehler verunstalteten Citate sind so zu berichti-

gen : Acotyledon. Afr. austr. rec. nova Linnaea X.

p. 545. Farrnkr. Schk. Suppl. p. 77. t. 37. f. 2.)

Süd-Afrika, Droge. CSpäter von Port Natal,

G u c i n z i H s.) Die Exemplare von diesem Fundorte

sind weit grösser, lockerer verzweigt und haben

schmälere Fiederchen.

36. D. elaia S w. t. 55. A. Schk. t. 127 ^ Wibe-
lia Bhdi. Schrad. Journ. 1801. (eigentlich für 1800

Ud. II.) t. 1. f. 2. Trichomanes Forst. Uavallia
epiphylla Forst. Sw. Schk. I. I. Trichomanes epi-

phylium F r s t. Wibelia, multifida B h d i.

Otaheite, Forst. Menz., Westl. Java El.

Diese Art sah ich im fruchtbaren Zustande nur

in einem Bnichstück als D. epiphi/llu Hb. Willd. 20,

140, welches von Sprengel als HymenojihyUum
multifidum S w. mitgethcilt wurde und aus den In-

seln der Südsee, walirschcinlicU von Förster ge-

sammelt, herstammt. Kin einziges Ex. von der Ex-
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pedition de l'AstroIabe, welches ich für diese Art

iiach Bichard sert. Astrol. p. XVI. halten iiuiss,

ila er keine andere Art aufführt, ist von Vanicoro ,

und besitzt breitere und stumiifere Fiederchen , als
I

das verglichene Bruchstück nnd die angeführten i

Figuren. Die ebenfalls sterile D. elatn Hb. Willd.

20. 130, von Sprengel, gehört jedenfalls zu der

oben bei V- elegans erwähnten Art auf Fol. 2, und

zeigt einen völlig al)weichenden liau der ludusien,

»vodurcii diese Art vor allen ausgezeichnet ist. Da-

von, dass Trichom. alatum und epipliyUum iden-

tisch seien, liat sich Uooker, wie er sagt, im

Herb. Banks, überzeugt.

37. D. Fejeensis Hook. t. 55. D. Nukalau

Insel, in der Gruppe der Fejee-Iuseln , Barclay.

Diese, nur in Fragmenten bekannt gewordene

Art hält der Verf. für seiir ausgezeichnet. Der Ab-

bildung nach hätte sie Ref. für verwandt witl>. 40-

lida gehalten.

38. D. ptitens Sw. sjn. B 1. enum. Willd. sp.

var. B. B 1. enum.

Ostindien, Swartz; westliches Java, B 1.

Der Verf. kennt diese Art so wenig wie ich

selbst. Das im Hb. Willd. unter Nr. 20, IJl vor-

liandene Kleiu'sche indische Ex. scheint mir die

Verwandte der D. eleyans, wie sie sich sclion bei

dieser Art befindet, zu sein. Was icli in den ob-

scrv. cont. in Fil. Zolling. Ca. a. 0. Sp. 234) dafür

genommen hatte, ist eine durch sehr kurze, jialb-

kreis- oder mondförmige Indusien sicher völlig ver-

schiedene Art. Swartz beschreibt die Indusien

seiner D. ji/itens als
,,
parva, ovata, retusa, levis-

sime emarginata iuter denticulos, eos vi.x superantia.

pallide castanea" und vergleicht die Pflanze mit

D. elegans. — Die Indusien, ohne welche keine

Davallia zu erkennen ist, werden alicr weder von

Blume, noch von Hooker auch nur erwähnt.

39. D. dirariciitaUl. en. et v. B, Java. Eben-
so unbekannt wie die vorige; ja noch mehr, da
keine Beschrcituiig vorhanden ist.

40. D. mucrenata B 1. en. Java.

Dem Verf. gleichfalls unbekannt. Was ich (a.

a. O. .Sp. 216) zweifclliaft dai'ür gehalten habe, ist

ein junges, schlecht gelrocluie^es Ex. Die ,Sori

subrotundi bezeichnen diese Art uud möchte, was
ich früher für D. patens 4iieH, eine zunächst ver-

wandte, aber durch den kurzen nnd dichten Wur-
zelstock, der mit feinen dichten Sprenblättcben be-
deckt ist, ganz verschiedene Art sein. An meinem
E.X. der D. mucronata CZoll. .\r. 1964) ist er 6"
lang, von der Dicke eines starken Hahenkicis, hin

und hergebogen, mit gro.ssen, eingedrückten, ans

eyninder Basis länglichen, zugespitzten, oder be-

spitzten schwarzbraunen Spreublättchen locker be-

setzt, welche sich einzeln und verkleinert an dem
4— 5" hohen, rothbraunen Strunk und die ebenso

lange Spindel binanfzieheu, indem die vorher er-

wähnte Art an Strunk und Spindel völlig kahl ist.

41. D. decurrens Hook. t. 44. B. D. alata

J. Sni. (non Bl.)

riiilippincn, C Urning, nnd zwar in uuserm

Ex. Nr. 350.

42. 1). polyantha Hook. t. 59. A. Singapore,

Thom. liObb. Der vorigen nahe nnd mit den fol-

genden drei Arten mir unbekannt:

43. B. Vogelii Hook. t. 59. B. Fernando

-

Po, Vogel.
44. D. Griffithiana Hook. t. 49. B. et v. ß.

Assam und ,3 Khasiva, W. Griff ith.

45. D. buUata Wall. Catal. Nr. 238. t. 50. B.

Nepal, Wall. 1821.

46. I). Canariensis Sm. t. 56. A. Diese xVb-

bildiing war entbehrlich. Der A f. zitirt aber keine

der vorhandenen Figuren, von denen Hcf. nach den

allen P I u k n e tt '.sehen und Wagnol'schen nur:

l.amarck illust. t. 870. f. 2. , Jacquin ic. pl.

rar. V. 200. und Loddig. bot. cab. t. 142 nennen

will. Zu den Fundorten: die Canarien, Madeira,

Portugal (nach Willd.) Tanger tSalzm.) mögen
noch folgende erwähnt werden: Teneriffa CBrous-
sonet Hb. Willd. und Hb. Kze.), Cintra in Por-

tugal (C. Höchst. Nr. 435. Wel witsch Nr. 308.

(Hb. G u n de 1 s h e i m e r im Hb. gen. Berol.), Spa-

nien, San Roque, H eusclernach Uo issie r: Sierra

de Palma, Willkomm Cs. meine Chlor. Hisp. p.

83) an Bäumen. Ein mit Trickomanes leiitiimP oir,

Enc. bezeiclinetes Ex. des Hb. W i 1 1 d. ohne Fund-

ort gehört hierher.

47. D. pyxidata Cav. etc.

c. pinnulis plerisqne obtusis, incisuris retusis H.

t. 55. C. f. 1. 2.

ß. pinnis et pinnulis magis atteuuatis, incisuris

acutis, soris approximatis H. t. 55. C. f. 3. 4. JD. so-

lida H. u. Arn. ad Bcechey p. 75. (non S w.)

f(. Neu -Holland, Norfolk -Insel.

j3. Port Jackson, Sydney, Korallen - Inseln.

Sieber Synops. Fil. Nr. 126, fl. mixtaNr. 240 sind

nicht angeführt. Sie zeigen, dass die sogenannten

A^arietäten nur Folge der sparsamen oder reichli-

cheren Fruchtentwickelung sind. Der verlängerte,

aufrecht kletternde Stock macht diese Art sehr

kenntlich von D. Ciniiiriemis. Ein von Humboldt
mitgetheilles Ex.. angeblich von den iMarianen. ist

im Hb. Willd. Dagegen zogen wir schon oben

die Ch a ni i SSO- K a u I f u ss'sche ö. piixidata aus

Guaham tenum, p. S2I.) zu D. solida.

Beilage.
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Siibg. V. Saccoloma. Die Aljtlieiliing wird liier

im Presl'sclien Sinne genommen. Nacli meiner

Ansicht sind die beiden ersten Arten als Gattung

zu trennen.

4b. l). Sacculoma S p r. syst. veg. Saccoloma

elegans Kits. etc. — Kunze Suppl. V. ScliU. p.

85. t. 41. c. syn.

Urasll. — Istliinus von Panama. — Inneres

von VVcstmoreland Co. nnd l<'ox's Gap, St. George,

Jamaica, Purdie — Gniana.

Den nach Pnnlie's Angalicn liis 20' hocli

klimmenden oder kriechenden SStück kann ich jetzt

nach Sellow'sthen E.\. des Hcrl). gen. Rerol. be-

stätigen. Kr ist in dem Fragmente etwa tingerstark,

etwas niedergedrückt nnd entwickelt zaiilreiche,

bis 3" lange, starre, bin -undhergehogcne, schwach

bezaserte, schwarzbraune Faserwurzeln, welche-

zwischcn gedrängten , etwas anfsteigenden Lanh-

basen entspringen. Der Strunk soll nach Purdle
1 — 4' und die Wedel 5— 6' und mehr bocli sein.

In einer Anmerkung gicbt der Verf. die kurze

Charakteristik meiner Amauropelta Hreutelii, die,

wie er sagt, ihm unbekannt ist. Statt iiidusiiini

aironilens steht durch einen Druckfehler atrovi-

rens. Meine Abbildung nnd lieschreihnng (Cont.

Schk. t. öl. p. 109) erschienen spater.

49. D. Imrai/rina Hook. t. 4i). A. gen. Kil.

t. 58. B. f. 5. 6. nnd Kunze Suppl. Kil. Sclik. p.

Cnicht t.) 86.

Insel Dominica, Dr. Imray.
Später im britischen Gniana von Rieh. S c ho m-

burgk cutdeckt CK ' o t 7. s c h , Linn. X\UI. p. 544.)

Hb. gen. Berol. et propr.

Der Stock dieser Art ist wohl gewiss ebenfalls

kletternd, da sich Jungermannicn an demselben be-

finden, nur weit diiiiuer und die Strünke stehen

entfernter von einamler. Die Wedel ans Gniana

sind überhaupt kleiner, mit dem Strunk nur 8 —
9 " hoch.

50. i^. 7/oo7,-frJ((n«W a 1 1. Cat. 2684. H. t. 47.

B. Sillict, Kamaon , Wall., Assam , J e n k i ns.

Mit den beiden folgenden sehr ansehnlich nnd

ausgezeichnet; mir unbekannt.

51. D. filtosa Wall. Cat. 244 C»on Don) V-

scabra Don. Hook. t. 48. A.

90

Nepal, Wallich.
52. D- calvesce7is WnW. Cat. 2983. Hook,

t. 48. B.

Kamaon, Wal lieh; Khasiya , Griff.

53. D, Khasiyana üook. t. 47. A.

(3. glabrior pinnis suhsessilihus , levius pinnati-

fidis, oblusius paucidcnlatis t. 57. A. Microle/zia

cristatu J. Sm.
Khasiya, Griffith. — Java, Graf v. Hoff-

mannsegge. — Ceylon, Mrs. Walker. —
jS. Insel Bonin (Dr. Mertens) Hb. Petrop.

Luzon , C u m i n g Nr. 95.

Diese richtiger in der AbtheiluiiK Microlepia

stehende Art, von welcher ich die Hooker'sche
Nornialform nuler den Z o 1 1 i ng e r 'sehen Farrn

(Nr. 2493) in meiner Bearbeitung derselben (a. a.

0. Sp. 235) mit dem Synonym Micj'olejna setigera

Kl.! aufgeführt halte, erläuterte ich später aus-

fiihrliclier in meiner Ptcridographia Japonica (a. a.

0. Sp. 542) als Z). slriifosa S w. ailnot. Früher

schon gab ich Abbildung und Beschreibung in mei-

ner Conl. Fil. Schk. t. 94. p. 229. Hierauf kann

ich der Kürze wegen verweisen nnd habe nur hin-

zuzufügen , dass mir jetzt auch Microlepia crista-

ta J. S m. eine lockere Form dieser, im Habitus, in

der mehr oder minder liäufigen Behaarung sehr ver-

änderlichen Pflanze zu sein scheint.

54. D. lonchitidea Wall. Cat. 240. Hook. t.

46. B. Duvallia platiiphylla Don pr. Microlepia

lilutijplvjlla J. Sm. ! (_uo i) M.loncliilidea utHook.)

Nepal, Wal lieh; Madras, Wiglit; Ceylon.

Mrs. Walker.
Diese Art, welche richtiger den D o n "sehen

N'amcn führt, da sie unter dem W a 1 1 i c b 'sehen

früher nicht beschrieben worden ist, enthält das

Hb. gen. Berol. in J. Smith'scben Ex. Im Ha-

bitus kommt diese Art mit Dicksoiiia Pliiinieri und

Liiideni iiherein CAic allerdings in der Fruchtbil-

dung auch schon zu den Davallicu hinneigen) nnd

ist daher sehr ausgezeichnet.

55. n. pinnata C a v. t. 60. B. f. 1. 4. D. ßa-

gellifera Wall. H. et Gr. ic. Fil. t. 180. (D. an-

(justatti Wall. t. Presl non ex Uook.) Üacco-

loma Prsl., Microlepia J. Sm.
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Philippinen, Cav. ; Lnzon, C Urning Nr. 139

Cad partem) ; Penang , Wal lieh; Java, BI. und

56. D. Luzonica H o o U. t. 60. B. f. 2. 3. 5.

liuzoii , C Urning 139 (ad paitem).

Der Verf. vermiithet zwar seihst, dass beide

uurAbäudernngen sind, trennt sie aber, da er noch

keine Zwischenformen gesehen hat, noch als Arten.

Ref. ist glücklicher gewesen und hat im Kien

-

ze'schen Herbar ans den K o 1 Inian n 'sehen java-

nischen Sammlungen ein Ex. gesehen, weichesauf

einer Seite der Spindel D. pinnata, auf der andern

If. Luzonica ist. Auch sonst kommen Wedel , die

am Grunde doppeltgefiedert, au der Spitze einfach

gefiedert sind, nicht selten vor. In meiner Obs. in

KiJ. Javae Zolling. (bot. Zeit. 1846. IV. Sp. 458

lind 59) habe ich auf diese Verhältuisse schon auf-

merksam gemacht.

57. Z>. serrata (aus Versehen für biserratu')

Hl. en. Java , Bl.

Von dieser Art weiss ich so wenig wie der

Verf., d. i. nichts. (.Fort sei zun^ folfft.)

An.otationes qnaedam de familia Elaeocarpcacearum

specienimqne noiinuUorura generiim etElaeocar-

porum et Monocerarum descriptiones, secundum

specimina ex herbario Wallichiano sumpta. üis-

sert. inaiig. bot., quae auctor. ampliss. philoso-

phorum ord. in nniv. Fridericia- Guilelma ad

summ, in philosophia hon. capess. d. XXIII- ni.

Jiilii a. MCCCXLIX. publ. dcf. auctor Carolus
Müller, BoroUnensis. Berolini 8. 41 S. et tab.

lithogr.

Hr. Dr. Carl Müller, welcher nicht zu ver-

wechseln ist mit dem gleichnamigen Verf. der Syn-

opsis Muscor. frondos. und daher als C. Müller
Berol. zo bezeichnen sein dürfte, bat sich einniclit

leichtes Thema zu seiner Dissertation gewälilt, des-

sen gänzliclie Bewältigung eine grössere Menge
von Hülfsmittcln , als der Verf. benutzt zu haben

scheint, erfordert haben würde. In seiner Vorrede

sagt er auch, dass man sich wundern werde, dass

er eine tropische und in den Gärten sehr selten

vorkommende Pflanzenfamilie ausgewählt habe, dass

aber innere wie äussere Gründe ihn dazu bestimmt

hätten. Zu den inneren recliue er die Verwandt-

schaft der Elaeocarpeen in BUithe und Frucht mit

einigen Gattungen unserer Flor, zu den äusseren

die Liberalität seines Lehrers K unth , welcher ihm

erlaubt habe, aus den WaUich'schen Pflanzen

die Elaeocarpeen zu benutzen und zu beschreiben.

Er würde gern eine Monographie von Elaeocarpus

verfasst haben, wenn er sich nicht dafür zn schwach

gefühlt und bedacht habe, dass dazu auch die An-

schauung der lebendigen Pflanze gehört haben

würde. Der Verf. theilt seine Arbeit in 22 §§., in

deren beiden ersten er im Allgemeinen von der

Gattung und den Characteren derselben bei De
Candolle und Endlicher spricht, darauf im

dritten die Verbreitung der AVallich 'sehen Arten

durchnimmt, deren Synonymik er im vierten erör-

tert. Im 5ten §. ist die Bede von den beiden Gat-

tungen Monocera und Elaeocarpus. Hierauf fol-

gen in ebensovielen Paragraphen die Besclireibun-

geu von El- paniculatus, inteyer, prunifolius, ob-

longus
,
poli/stachys, oralifolius, leptostachys anä.

parvif'olius , von denen die 3 ersteren zur Gattung

Monocera geboren würden; nach der Beschreibnng

dieser drei äussert er sich noch über die Gattung

Monocera im Allgemeinen, welche er beibehalten

wissen will. In den Paragraphen 15— 18 wird noch

über die E u d li ch e r'sche Auffassung beider Gat-

tungen verhandelt und im lOten die übrigen in

diese Familie gerechneten Genera besprochen, so

wie vom Kntzen und Gebraucli der Elaeocarpen

Einiges mitgethellt. Im §. 20 sind einige Abbildun-

gen erwähnt, im 21sten die mit den Elaeocarpeen

verwandten Pflanzen gemustert und im 22sten noch

ein Epiloyiis hinzugefügt, in welchem er sich noch

entschuldigt wegen der Geringfügigkeit seiner Ar-

beit, aus welcher er sich selbst grössere Resultate

versprochen habe, worauf er noch eine enlomolo-

gische Bemerkung hinzufügt. Die Erklärung der

Tafel, auf welcher Blumentheile der verschiedeneu

Arten dargestellt sind , macht den BeschUiss. Da
diese Dissertation in Berlin geschrieben ist, nimmt

es Wunder, dass der Verf. das Kön. Herbarium

gar nicht benutzt, und von den Abbildungen und

Arbeiten Wight's keine Kenntniss gehabt zu ha-

ben scheint. Da Wight au Ort und Stelle die

Pflanzen beobachtete, analysirte und zeichnete, so

gewähren seine Mittheiluiigen sehr verlässliche und

der Berücksichtigung sehr werthe Anhaltepunkte;

daW. aber über die in Wallicb's Liste angege-

benen zwei und zwanzig Elaeocarpus - Namen
nichts zu sagen wusste, weil er eben nur die Na-

men vor sich hatte, so ist es gut, dass durch diese

Dissertation wenigstens ein Theil dieser Namen durch

Beschreibungen erkennbar gemacht wird. Druck-

fehler enthält die kleiue Druckschrift ziemlich viele

und sie beginnt sogar mit eiuem solchen auf dem

Titel (s. oben). S— l.

Zur Morphologie der monokotylischen Knollen- und

Zwiebelgewächse von Thilo Irmisch. Mit 10

Tafeln Abbildungen. Berlin, Druck u. Verlag v.

G. Reimer. 1Ö50. XXII u. 286 S.

Wenn ich ein Werk, welchem der Verf. ne-

ben dem Namen seines Vaters den meiuigen vor_
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zusetzen mir die Freude gemacht hat, mit einer phyUa. Acetoselta , stricta und corniaihita, Vur-
laiit lohenden nnd höchlichst preisenden Anzei'^e^ nassia palustris, Anemo7ie llepcilica , Putscititla

ankündigen wollte, so würde dies vielleicht Ijci pratensis, sylvestris, nerimrosa und ranunciUoi-
aianchem als eine Art %'oii Wiedcrvergeltniig, wolil|rfe4-, Ventaria bulhifera. — Ueber Z^viebel- und
gar als eine That meiner EitelUcit angesehen wer- Kiiollcngchilde im Allgemeinen. — Erklärung der
den und darum unterlasse ich es. Ich glaube aber

wohl diejenigen, welche ein genaueres Eingebn in

die Verhältnisse der Pflanzenwelt, ein genaueres

Slndium eines der wichtigsten, aber im Ganzen mit

grossem Unrecht minder beachteten Theiles der

Pflanzen lieben und wünschen, auf diese Arbeit

aufmerksam machen und ihnen die Bitte ans Herz
legen zu dürfen, sich dem Studium derselben zu

unterziehen und sie mit der Natur zu vergleichen,

was um so leichter geschehen kann und von jedem

wahren Freunde unserer inländischen Flor um so

eher geschehen kann, als das Material überall zur

Uand liegt und leicht zu erlangen ist. Ich glaube

aberauchdarauf hindeuten zu können, dass man noch

manches Andere i}i der Arbeit finden wird, was
der Titel nicht aussagt, der sich nur auf die in

dem Buche enthaltene Haiiplsaclie bezieht. icli

glaube endlich auch das noch sagen zu müssen,

dass, wenn der Verf. auch nicht überall gleicher

Ansicht ist mit denen, welche über diese Pflanzen-

theile früher sich äusserten, diese abweichenden

Ansichten nur auf Naturbeobachtuug beruhen und

wie es dem geziemt, dem es um die Sache allein

zu tbun ist, mit derjenigen Ruhe und Versöhnlich-

keit, aber auch mit derjenigen Sicherheit ausge-

sprochen sind, welche eine redlich gewonnene Ue-

berzeugung gewährt. Ich füge nun noch eine An-
gabe des Inhalts hinzu, aus welchem man ersehen

Kann, welche Gegenstände in dem Buche abgehan-

delt sind: Zwiebelbildungen. 1) Liliaceae. Allium

12 Arten; Gaijea, 4 Arten; Tiilipa, 2 Arten; Fri-

tillaria , 2 Arten; Orniilioyaluni , 2 Arten; //;/«-

cinthus und Muscari , 3 Arten; Scilla, 1 Art; Li-

lium 3 Arten; Antliericum 2 Arten; IlemerocaUis,

Aloe, Agapnnlhus, je eine Art. — II. Irideae. Ti-

gridia 1, und Iris 2 Arten. — III. Amaryllideue,

Galantims, Leitcojuin, Amaryllis , Crinum , AI-

stroeineria, je eine Art. — Knollenbildmigeu: Col-

chicum 1, Spiranthes 2 Arten, l'lutanthera und

Gymnadenia je eine Art, Urcliis einige Arten,

Slurmia eine und Malaxis 2 Arten; Ariun 1 Art,

Crocus 1 Art, Gladiolus 2 Arten. — Beilagen:

Butomus umbellatus , Alisina Plantayo, Sparya-

niurn ramosvm, Triylochin palnstre , Convalla-

ria majalis , Volyyonatum, multißura , Majantlie-

mtwi bifulium , Asaruiit enropaeimt, l'riiiiula of-

ficinalis , Pulmonaria nfßcinalis , Menyanthes tri-

foliata , Adoxa MoschatcUina , Saxifraga granii-

lata, Chrysosplenium alternifolitim, Oxalis tetra-

Csebr sauber iithograpbirten , vom Verf. gezeichne-
ten) Abbildungen (auf denen der grösste Theil der

Beobachtungen bildlich zur Anschauung gebracht

ist). — Register der Pflanzennamen. Berichtigun-

gen. — Biöge diese fleissige Arbeit nur Eingang
finden, Freunde werden ihr dann nicht fehlen.

Ä— /.

Carl von Linnö's Anteckningar öfver Nemesis

Uivina. Jnljudnings-Skrift tili morgondagens
Philosophiska Promotion fran üpsala üniversitets

Stiftelse den Sjuttiondesjunde of tillförorduad

Promotor Elias Fries etc. Upsala 1848. Fol.

6 Bogen u. Titel ohne Paginirung.

Wir führen diese akademische Gelegenheits-

Schrift, obwohl sie nichts Botanisches enthält, den-

noch hier auf, weil sie ein Beitrag zur Kenntniss

Linne's ist, den der Verf. dieser Schrift mit Recht

den Vater der neueren Naturgeschichte nennt. Aus
mündlichen üeberlieferungen wnsste man, dass

Liune Aufzeichnungen über seine Ansicht vou ei-

ner waltenden göttlichen Gerechtigkeit, über eine

wie in der physischen , so in der moralischen Welt
nothweiidige Folge von Ursach und Wirkung ge-

macht habe, aber erst vor wenigen Jahren wurde
diese handschriftliche Sammlung in des verstorbe-

nen üoctor AcreU's Bibliothek aufgefunden und

durch Doctor Ekman in Calniar der Uuiversitäts-

lübliolhek in Upsala übergeben. Ur. Acrell war
ein Sohn des Professor Acrell in Upsala, wel-

cher in des Jüngern L i n n e Sterbehausc die Regu-
lirung der Erbschaft besorgte. Es besteht dieses

Manuscript aus 203 losen Octavbiältern ohne alle

Ordnung, enthaltend Linne's Bemerkungen über

eine göttliche Nemesis , bald in lateinischer , bald

in schwedischer Sprache durcheinander. Aus die-

sen Papieren werden hier Mittheihingen gemacht,

welche zur Vervollständigung einer Characteristik

und zur richtigen Würdigung der tiefiiiuersten Ge-
sinnung Linnii's einen wcrthvollen Beitrag liefern.

S— l.

Kurze WotäKcn.
Ueber die Aussaat der Orchideen finden sieb

einige Notizen in Nr. 3.5 des Gard. Chronicie von

Mr. D. Moore, Glasnerik, Dublin. Er habe

während der letzten 5 Jahre Epidcndriim elonga-

tum und crassifolium, Catllcya ForOesii iu\d Pha-
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jus albus aus Saanien erzoisen. Man iiuisse , so-

bald die Früclite sich zu öffnen beginnen , den rei-

fen Saamcn auf andere Orcliideen - Töpfe oder auf

andere mit älinlicliem Material wie diese gefüllte

Töpfe streuen , sie beständig scliatlig, sehr «-arm

und reichlich feuclit lialten. Acht oder neun

Tage nach der Aussaat bemerlse man, dass die

Saamen dunkler werden , worauf sie dann Ihre

junge Wurzel und das Saamcnl)latt treiben, was

innerhalb 2 — 3 Wochen geschielit. Nach dieser

Zeit wachsen sie selir schnell und breiten ihre

Wurzeln iiberalle Gegenstände aus, die ihnen dar-

geboten sind. Auf Holz wachsend breiten sie ihre

Wurzeln nach allen Richtungen aus, die sich dicht

an die Kinde legen und viel stärker sich ausbil-

den , als die Pflanze selbst. Am schlimmsten ist

das erste Jahr und besonders der Winter für diese

Sämlinge. Im dritten Jahre sind Epidendrum

crassifoHiuii und Phajus albus zum Bliilien ge-

kommen. S— l.

In Nr. 37 des Gardener's Chron. sind die Blalt-

soliläuche dreier Arten von Nepenthes im Holz-

schnitt dargestellt, welche sich lebend bei den HH.

Veitch zu Exeter befinden. Die eine ist iV. Raff-

lesiana Jacq. von tiefem Grün, oder marmorirt, mit

CilienandenFlügelrändern desSchlauchs, nach innen

gebogene Cilien an der Mündung desselben und

einem gefranzten , aufreclit stehenden Desatz an

dem zwischen dem Schlauch und dem Blatte l)efind-

lichen Stiel. Die beiden andern sind neu und mit

Diagnosen von Lindlej' versehen. N. sangiiinea

Lindl. , ascidiis oblongis sanguineis, autice alte ala-

lis et fimbriatis, petiolo laevi, coUo repando lato

inermi (damit ist die Mündung des Sehlauchs ge-

meint). Die Schläuche dieser Art sind grösser mit

weiterer aiündung als bei der ersten. N. albomar-

ginala Lobb., ascidiis ovalibus angustis viridibus,

apice sub collo albo-tomentosis , antice alatis et

dentatis
,
petiolo touientoso, collo angusto inermi.

S~l.

wurde wiederum Gegenstand eines Vortrags und
der Unterhaltung.

Bot. Gesellsch. z. London d. 7. Sept. Brittische

Pflanzen wurden von mehreren Seiten geschickt,

darauf legte Ba hing ton die von ihm genannten
Rnbus incuriuitus und pyraniidalis und J. Bell
Odontites venia v. eleynns vor. Eine Abhandlung
über die in der Gegend von Horsliam , Sussex,

wildwachsenden Pflanzen von Mr. W. H. Co le-
rn a n ward vorgelesen.

Personal - Kotiasen.

Die baierische Akademie der Wissenschaften
liat Hrn. Prof. Dr. Treviranus zu Bonn zu ihrem
auswärtigen Alitgliede ernannt.

Gelehrte ©esellsciiaften.

Bot. Gesellsch. z. London d. 3. Aug. Nach Vor-

lage einiger Geschenke an Büchern, wurden Dr.

Joseph Dickson auf Jersey und Miss M. Wil-
son zu Belfast zu correspondirendcn Mitgliedern

erwählt. Die in vorhergeliender Sitzung bespro-

chene Wirksamkeit nnd Nützlichkeit der Torfkohle

Indem wir noch nachträglich den Todestag des

verdienstvollen Carl Ehrenberg, den 13. Aug.

1849, anzeigen, erfüllen wir zugleich die traurige

Pflicht, noch zwei andere Todesfälle von Botani-

kern, welche das au solclien Verlusten so reiche

Jahr 1849 hcrbeifüiirte , zu melden.

Am 20. November starb, 78 Jahr alt, nach

zweijährigem Kranksein der emeritirte Professor

der Medicin au der Universität Basel lir. Karl
Friedrich Hagenbach, dessen Nekrolog die

Regensburger Flora Nr. 46. p. 732 ff. enthält. Die

von Nees und Martins aufgestellte Gattung Ha-
(jenbachia , welche Sprengel zwar nicht aner-

kannte, aber dennoch bestehen blieb, ist dem Au-
denUen dieses Mannes gewidmet.

Am 12. December erfolgte an Entkräftung der

Tod des Dr. Pliil. et Medic. , vormaligen Hofapo-

thekers und Professors zu Erlangen, Ernst Wil-
helm Martins, der letzte aus der Zahl der

Begründer der botanischen Gesellschaft zu Regens-

burg, welclier ein Alter von 94 Jahren erreichte

und eine anziehende Selbstbiographie über sein

neunzigjähriges Leben herausgab. Die beiden den

Namen Martius bewahrenden, von Sprengel
und Leandro do Sacramento begründeten

Pflanzengattungen sind eigentlich dem in zwei He-
misphären berühmt gewordenen Sohne des Verstor-

benen gewidmet, werden aber, wie so manche an-

dere Gattungsnamen, sich an das Andenken eines

ganzen um die Botanik verdienten Geschlechtes

knüpfen. —

Redaction: Hugo von M o b 1. — D. F. L. von S cb Ic ch t e n d a I.

.Verlag von a. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdrnckcrei in Halle.
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Einige Beiträge zur Kennlniss von soge-

nannten anomalen Holzbiidungen des DiUo-

tylcnstammes.

CKrster Tlicil.)

V II

Hermann Crüger auf Trinidad.

(Hierzu Taf. II.)

Ich bin vor eiiiif^er Zeit iliircli Hrn. Prof. von
S c li 1 e c li t e iid a I autfiefordcrt worden, über die

anomalen Stammliildniif^en der Tropeiizone Beobacli-

tnngeii zu sammeln. ]\Iaii wird im Folgenden fin-

den, was ich gesehen, so weit diese Insel jene

Anomalien aufzuweisen hat, oder diesell)en mir zu

Gesichte gekommen sind.

Um Missverständnissen vorzubeugen , will Ich

hier gleich vorausschiciicn , dass es mir bei weitem
nicht gelungen ist, mir alle in diesen Gegenstand
einschlagende Literatur zu verschaffen, dass ich

aus diesem Grunde nur wenig die Meinungen der
verschiedenen Schriftsteller Ucnneii und iiiicli diircb

dieselben leiten lassen konnte. Nur so viel habe
ich aus Citaten und den wenigen Schriften , die ich

über diese Anomalien besitze, ersehen, dass sich

die Ansichten häufig widersprechen, und dass an-
dere Schriftsteller, auf deren Meinung ich am mei-
sten Werth legen möchte, ganz sich eines Urtheils

enthalten, und zwar aus dem Griuide, dass diesel-
ben die Entstellungsart dieser Unregelmässigkeiten
nicht hcoliachten koinilcn.

Ich habe mich daher im Laufe dieser Arbeit
immer an die KntwicKelungsgeschichte dieser Bil-
dungen gewandt, um Aufschlu.ss über dieselben zu
erhalten. Nur gelegentlich habe ich einige Ab-
schweifungen und Knigerungen mir erlaubt, und
hoffe da mit dcrjcni-cii Nüchternheit zu Werke ge-
gangen zu sein, die der Gegenstand erfordert. Bei
der iHengc von Kragen, die auf diesem Keldc noch
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zu beantworten sind , kann man hier nur zu leicht

auf Abwege gerathen , und es muss .mehr wie ir-

gendwo anders auf eine empirische Untersuchungs-

weise gedrungen werden. Da die Anschauungsart

jedoch häufig den Beobachter sehr zu beeinflussen

im Stande ist, so sollte ich hier vielleicht meine
Ansichten über die Bildungsweise des Pflaiizenstam-

mes, ein botanisches Glaubensbekenntniss möchte

icli es nennen, vorausschicken, was den Leser

tlieilwcise in den Stand setzen wurde, mich von

vorn herein zu controliren. Ich will mich damit

begnügen, zu sagen, dass ich mir bei dcrEntwicke-

luiig aller organischen Körper nur ein Fortschrei-

ten vom Einfachen zum Zusammengesetzten den-

ken kann und nicht umgekehrt, und dass mir bis

jetzt kein praktischer Beweis für die Gau d i ch a u d

-

Thouars'sche Theorie vorgekommen ist, obgleich

ich eingestehe, dass dieselbe auf den ersten Blick

etwas Verlockendes hat. Aus der grossen Meinungs-
verschiedenheit der Anatoniiker lässt sich selbst für

den, der nicht selber Versuche angeslellthal, schlies-

sen , wie schwer dieser Gegenstand auf praktischem

Wege aufzuklären ist. Jedesmal wenn man ver-

sucht hat, die Streitfrage auf diesem Wege abzu-
machen, sind die Resultate, ebensowohl für die

eine, als für die andere Theorie auszulegen, was
hauptsächlich an der Wahl der Gegenstände der

Untersuchung liegt. Die der G a u d i c h a u d - T h o u -

ars'schcii Theorie entgegengesetzte AnscliaiMinf;s-

wcise reicht immer aus, es giebt aber eine Anzahl

von Fällen, wo die crstcre die Ersclieinungen zu

erklären nicht im Stande sein dürfte. Dahin gehö-

ren unter den Farrenkräutcrn, auf welche dieVer-

theidiger dieser Theorie mit so grosser Vorliebe

sich stützen, eine Menge von Arten der Gattung

IHarffiiKiria Bory et I' r e s I , und unter den Itiko-

Ijleii eine grosse Zahl von blattlosen Stamm-

Iheilcri, als Hanken und andere in den Blattachseln

G
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auftretende Gebilde. Die EutwickeliingsgescMchte,

'

die hier unbedingt als eiitsclieidendes Element an-'

gesellen werden muss, streitet in diesen Fällen

durchaus gegen die Znsamniensetzniig des Stammes

ans verwachsenen oder zusammen - entwicUelten

Blättern.

Da mau Anomalien des Dikötylenstammes alles

das nennt, was von dem an der grossen Blehr-

zahl dieser Stämme beobachteten Typus abweicht,

so würde hier vielleicht der Ort sein, auseinander

zn setzen, was ich als den gemeiuschaftlicheu Ty-

pus in der Wissenschaft festgestellt ansehe. Wenn
ein solcher typischer Stamm gewölmlich so definirt

wird, dass seine Bestandtheile von Innen nach Aus-

sen sich in folgenden Lagen nm das Mark stellen

:

a) Spiralgefässe , b) Holz und Parenchj-m und Ge-

fässzelleu von Markstrahlen durchzogen und in

Jahresringe getheilt, c) Cambium , d) Bast mit ver-

schiedenen Parenchymarten und e) eine frülier oder

später verschwindende Oberhaut, —• alles dieses in

mehr oder minder deutliche Kreise geordnet, so

muss es vornehmlich auffallen, dass dieser Typus

etwas willkührlich festgestellt ist, in so fern als

nur in der gemässigten Zone (wo freilich die Pllan-

zenauatomie sich ausgebildet hatj , eine unbedeu-

tende Zahl von Abweicliungen existirt Dort auch

fehlt bald der eine, bald der andere der oben auf-

gezählten Bestandtheile, bald haben sie eine andere

Folge und treten folglich an ungewöhnlichen Stel-

len auf. Jedoch sind die meisten der in Europa

vorkommenden, oft nur scheinbaren Abweichungen

schon untersucht und erklärt, und die Zahl der

Anomalien vermindert sich immer mehr. Es hlei-

Ijeu noch eine Anzahl von ungewölinliclien Erschei-

nungen übrig, meistentheils zu den Lianen der Tro-

penzone gehörig, über welche sich die folgenden

Untersuchungen fast ausschliesslich erstrecken. Man
möge mir erlauben, die nachfolgenden Bemerkun-

gen über den Stamm der Schlingpflanzen im All-

gemeinen vorauszuschicken.

Die bekanntlich hei denselben bedeutende Zel-

lenvermehrung in longitudinaler Richtung und dte

Zellen -Streckung in derselben Art hat zur Folge,

dass bei den meisten die Blarkstrahlenzellen einen

Längendurchmesser haben, welcher den der radia-

len Richtung bei weitem übertrifft. Ausserdem lau-

fen bei vielen selbst die kleinen Markstrahlen von

einem Stengelgliede zum Andern fort; bei allen

sind die Markstrahleu viel länger als bei baumarti

gen Gewächsen oder Sträuchern , die nicht ranken.

Hier treten Verschiedenheiten je nach dem Alter

der Pflanze ein, d. h. in den äusseren Schichten

des Holzes vieler Schlingpflanzen findet man die

Markstrahlen kürzer als in den innersten *).

Eine fernere Eigenschaft, welche die Schling-

pflanzen von den baumartigen Gewächsen scheidet,

ist die, dass die ganze Gefäss- und Parenchym-

masse des Stammes thätig und in dieser Hinsicht

jugendlich und zum Theil vermehrungsfähig bleibt.

Alle Schlingpflanzen zeichnen sich dnrch eine vor-

herrschende Menge von Porengefässen aus, bei vie-

len ist die Holzbildung auf die das Mark unmittel-

bar umgebende Schicht beschränkt, "und es bilden

sich ans dem Cambium später nur noch Gefässe und

Zellen mit dünnen Wänden. Bei allen mir be-

kannten Schlingpflanzen enthalten diese Gefässe je

nach ihrer Weite mehr oder weniger Saft , bei vie-

len ist dieser mit bildungsfähigen Stoffen geschwän-

gert und bei denselben lindet man dann mitunter eine

Zellenbildnng im Innern der Gefässe.

Alles dieses bezieht sich nur auf Dikotjien

;

von Monokotylen kann ich nur sagen, dass ich

ausser dem geraden Verlaufe der Gefässbiindel und

der bedeutendem Streckung der Zellen, keinen

CFnterscIiied zwischen baumartigen und rankenden

Gewächsen derselben Klasse bemerkt habe.

Im Verlaufe dieser Arbeit wird nur allgemein

auf diejenigen Fälle Rücksicht genommen werden,

wo die Holzbildnug nach der ersten Vegetations-

periode fast ganz aufliön, da diese Fälle die häu-

figsten sind und allgemeiner bekannt, und auch eben

nichts dunkles darbieten. Man könnte sagen von

diesen Pflanzen, dass, nachdem in dem ersten Ve-
getationsstadium hier alle Anlagen vorhanden wa-
ren, ein baumartiges Gewächs hervorzubringen,

nachher der Stamm sich krautartig entwickelt hat.

Beispiele für diese Art von Stämmen liefern eine

Menge von Familien , z. B. Ampelidcen (^Cissus),

Papilionaceen QDolichos und verwandte Gattungen)

Malpighiaceen theilweise, Euphorbiaceen (_Dale-

champia') , Rubiaceen n. s. w. Die übrigen auffal-

lenderen Schlingpflanzenstämme werde ich in drei

Abschnitten besprechen, von denen der erste die

Bignouiaceen enthalten soll, der zweite die Schling-

pdanzen mit bandförmigem oder mehrkantigem

Stamme ohne Trennung des Holzes in radialer Rich-

tung, der dritte die Sapindaceen und ähnliche Stäm-

me , wo die Holzparthieen in radialer Richtung

^') Dasselbe habe ich bei nicht rankenden Gewächsen

niilunter auch gefunden, und möchte aus diesem Grunde

den diagnostischen \Yerlh von Charakteren aus der Zahl

von über- oder nebeneinander stehenden Ularkstrahlen-

zelleu , wie ich mitunter dieselben iiir fossile Hölzer an-

wenden sehe, nicht hoch anschlagen. Ich glaube, dass

die Beispiele, wo diese Zahlen variiren , sehr häufig sein

werden, sobald man danach sucht.
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von einander sich trennen. Jedoch sind diese Alj-

theilnn^,en nur zur Uebersicht gemacht, die ver-

schiedenen Anomalien zeigen viele ßeriihrnngsiniiilite

und Uebergäiige von einer zur andern nnd schlics-

sen sich gegenseitig nicht aus, wie man später se-

hen wird.

I. Bignoniaceen.

Obgleich ich eine grössere Menge von Bigno-

niaceen- Schlingpflanzen untersucht habe, so be-

schränlitc ich mich doch zunächst auf Spatlioden

coriimbosa Vent. und Biynonia Untjuis Lin. zur

Zugrundlegung der nachstehenden Untersuchungen

und auf Teconia pentaphylla Jnss. zur Vergleichnng

mit Bännien derselben Familie. Bei beiden Scliling-

pdanzon zeigt sich die Fortsetzung des Hauptblatt-

stiels verändert, während nur die seitlichen Blätt-

clien sich normal ausbilden
,
jedoch zeigt sich dort

auch ein Unterschied zwischen beiden, der auf die

Lebensbildung dieser Pflanzen von direktem Ein-

flüsse ist, und vielleicht aucli auf deren anatomi-

sche Ausbildung. Von Tecoma pentaphijUa glaube

ich, dass dieser Baum wegen seines starken Wuch-
ses nnd schnellen Holzbildung ein gutes Subjekt

zur Vergleichnng mit obigen abgiebt.

Ausser der so eben berührten Verwaudeluug

des mittleren Blättchens, oder der Mittelrippe des

zusammengesetzten Blattes *) findet noch der Un-
terschied zwischen baumartigen und den meisten

schlingenden Bignoniaceen Statt, dass dieses ver-

wandelte Blatt von unbestimmter Dauer ist, da man
es noch an alteii Stämmen vorfindet und zwar le-

bend. Hierzu kommt bei den letztern die bedeu-

tende Stengelentwickelnng in lougitudiualer , und
sehr unbedeutende in radialer und peripherischer

Richtung. Die anatomischen Unterschiede sind aber

viel bedeutender, obgleich sie mit den ersteren in

Zusammenhang zu bringen sind. Ausser dem auch

) Für diejenigen, «eiche sich mit der Krilik einzel-

ner Wörter bcs(h;if1igen , will ich hier gleich bemerken,
dass ich mit dem Worte Verwandelung oder IJmwande-
lung nur einem Sprachgcbrauclic folge, ohne behaupten
zu «ollen , dass eine ^ crHandeliing durch die Beobach-
tung könne nachgewiesen «-erden. Es geht hier «ic niil

der nietamorphose überhaupt , man kann sie niclit durch
die Erfahrung beweisen. Alles, was man beobachtet, ist,

dass die Organe bei ihrem ersten Aufiretcn sich sehr ahn-
lich sehen, liier niuss der nachdenkende Verstand ein
Ucbriges thun , und aus diesem Grunde sollte man die
Beobachtung von Monslrosiliilen nicht so HegHerfond I)c-

handeln als man es mitunter gethan hat. Wir sind nur
zu olt auf unsere Erklarungsw eisen angewiesen in der
organischen Nalur, wo so vieles sich der Beobachtung
entzieht. Vür den gegenwartigen Vall ist übrigens wohl
die richtige Erkliirung die, dass die Ausdehnung des
BlUltchens sich auf den Blatlsliel beschrankt hat, wüh-
rcnd die Laniina unentwickelt geblieben ist.

1 bei diesen Schlingpflanzen viel häufigeren Auftreten

,
der porösen Röhren sind es jene mit hervorsprin-

genden Holzinassen abwechselnden Riudenparlhieen,

die diese Jjianen, wie es scheint, vor allen aus-

zeichnen. Diese sind von verschiedenen Schriftstel-

lern verschieden beschrieben worden ; da die ge-

wöhnlichste Meinung ist, dass es wirkliche Bindeu-

theile sind, die in das Holz vortreten, so werde

ich fortfahren, dieselben so zu bezeichnen, obgleicli

ich Gelegenheit haben werde, einiges dagegen an-

zuführen. Gewiss ist, dass die Neubildung auf der

Innern Seite dieser ins Holz vorspringenden Schich-

ten vor sich geht.

Bevor ich auf die Bildungsgeschichte dieser Rin-

denmassen eingehe, muss ich über die Begriffsbe-

stimmung dessen , was man gewöhnlich Bast nennt,

einige Bemerkungen vorausschicken, da bei diesen

und den übrigen Lianen eine Menge von zweifel-

haften Zellenarten vorkommen. Es kommt hier dar-

auf an , ob man eine Zelle Bastzelle nennen kann,

wenn sie die gewöhnlichen Eigenschaften der Bast-

zellen , als bedeutende Länge mit spitzen Enden,

grosse BiegsaiTikeit , kleines Lumen besitzt, einer-

lei die Art ihres Vorkommens oder ihrer Bildung,

oder ob man nur eine so beschaifene Zelle als zum
Baste gehörig bezeichnen will, wenn sie in mehr

oder weniger deutlichen Schichten oder Bündeln auf

der dem Holze gegenüberstehenden Seite der Cam-

binmschiclit, also von Aussen nach Innen gebildet

wird. Ich muss mich für das letztere erklären,

einestheils well in den äussern Eigenschaften eine

.Menge von Uebergängen vorkommen , anderntheils

weil man nur für eine durch die letztere Bestim-

mungsart erkannte Zelle gleiche oder gleichbedeu-

tende Funktionen voraussetzen kann. Nun hat man

aber schon seit einiger Zeit eine Sichtung dessen

vorgenommen, was man früher Bast nannte, ein

Theil ist der äusseren Hindenschicht des Hrn. Prof.

Seh leiden, ein anderer Theil den eigenen Ge-

fässzellen zugezählt worden. Unter den mir be-

kannten Gebilden gehören hierher noch die im Holze

von ri,?cu?« beobachteter. Bastzellen, die mir nur

eine eigenthümliche Art von Holzzellen zn sein

scheinen , und die in Binde und Mark von Stamm

undVVurzel von Rhizophoru beobachteten bastähn-

lichen Zellen. Die letztern werden in den Inlerzel-

lularräumen vereinzelt gebildet und müssen den

eigenen Gefässen auch noch zugerechnet werden.

Es sind die eignen Gelasse, deren Funktion in Be-

zug auf Zeit nnd Baum sehr beschränkt ist, da man

sie schon sehr früh vollkommen ausgebildet vorfindet,

und leer von der sie früher erfüllenden Substanz.

Ich werde daher Im Verlaufe dieser .\rbeit nur

Bast nennen, was ich als den Theil des Ccffiss-
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biindels erkannt liabe , der sich anf der äussern

Seite desselben in einer seinen übrigen Theilen ent-

gegengesetzten Biclilung aus dem Cambium aus-

scbeidet ohne deshalb die erforderlichen äusseren

Eigenschaften gegen diese durch die Entwickelungs-

geschichte hauptsächtich erworbene Erkenuuugsart

aus dem Gesichte zu verlieren.

Wenn man Spatliodea corymbosa Vent. mit Bi-

gnonia Unguis L. vergleicht, so findet man, dass

die Fortsetzung des Blattstiels in eine Ranke bei

der erstem, in eine Klaue bei der letztern über-

geht. Hierdurch entsteht der Unterschied, dass die

letztere in gerader Linie gewöhnlich an ihrer Stütze

hinaufwächst, und wegen der Kürze der Blätter

an dieselbe angedrückt eine Menge von Wurzeln
heraustreibt. Bei beiden bemerkt man die abnorme
Holzbildung, jedoch bei ß. Unguis viel bedeuten-

der tiefer eindringend und in der weiter unten zu
beschreibenden Modifikation. Die Vervielfältigung

der Bindenvorsprünge scheint mit der mehr oder
weniger starken Zweigbilduug Hand in Hand zu
gehen, jedoch habe ich hier kein bestimmtes Ge-
setz auffinden können. Wie bei allen den Ano-
malieen der Schlingpflanzen findet mau ausser den
ünterscliieden der verschiedenen Arten auch eine

Menge von individuellen Abweichungen, vermuth-
lich durch eine Menge von Nebenumstäuden her-

vorgebracht, die sehr schwer zu verfolgen sind.

Ich habe nie an einem unverzweigten Stamme mehr
als 4 solcher Rindenvorsprünge bemerkt, aber häu-

fig auch an alten Stämmen, die eine grosse Menge
von Zweigen hatten , nur 4 gefunden.

Diese Rindenschichten, die ich in allen von mir
untersuchten Pflanzen dieser Art der Hauptsache
nach identisch gefunden habe, sind so oft beschrie-

ben worden , dass ich liier nur in der Kürze Fol-
gendes hervorheben will. Wenn man einen kräf-
tigen Stamm oder Zweig einer Bignonien -Schling-
pflanze, an dem die äusseren Rindenschichten noch
nicht angefangen haben, sich zu zersetzen, zwi-
schen zwei Knoten durchschneidet, so bemerkt man
auf 4 Seiten desselben, mit den Anheftungspuukten
der Blätter abwechselnd, einen auffallend starken
Bastbünüel und von diesem gegen das Holz zu ab-
wechselnde transversale Schichten von Parenchym
und Bastzellen, von regelmässigen Markstrahlen
dnrclisetzt, die denen des Holzes in Richtung und
Stellung entsprechen.

Das Parenchjin dieser Vorsprünge verdient et-

was näher betrachtet zu werden, da ich Gelegen-
heit finden werde, auf dasselbe im Vergleich mit
andern Schlingpflanzen zurückzukommen. Es ist

mit wenigen Ausnahmen ein in die Länge gestreck-
tes sehr dünnwandiges Zellgewebe mit stumpfen

Enden, welches fast ganz auf seiner ersten Ent-

wickelungsstufe stehen bleibt, und später gleich

durch die nachrückenden Zellenraassen nach aussen

zusammengedrückt wird. Alsdann findet man es

von dnnkeler Farbe und anscheinend veraltet und

abgestorben. Von dem übrigen eigentlichen Rin-

denparenchym unterscheidet es sich durch seine

längere Streckung, jedoch hat es auch mit den an-

deren Parenchymarten des Stammes nichts gemein.

Wenn es noch etwas mehr in die Länge sich aus-

gedehnt hätte , so würde es ganz die Form der

Holzzellen zeigen, ehe deren Enden sich zuspitzen.

Ich will hier dahingestellt sein lassen, ob es wirk-

lich Holzzellen sind , oder nicht. Ich weiss nicht,

ob man hier eine Hypothese wagen dürfte, dass

durch die ausser Proportion schnelle Vermehrung

der Zellen diese hier nicht weiter entwickelt werden,

weder durch Ausdehnung noch durch Verdickungs-

schichten. Mancherlei Aualogien Hessen sich für

eine solche Vermuthung anführen, obgleich es sehr

schwer halten dürfte, etwas Beweisendes aufzu-

finden. —
Die Gränze zwischen den in das Holz vor-

springenden abnormen Schichten und dem Holze

cnlspricht immer einem grossen Markstrahl. An
dieser Stelle scheiden sich das vorspringende Holz

und die abnormen Rindeuschichten durch eine Spal-

te, welche sich häufig später mit etwas Zellgewebe
anfüllt; im jungen Zustande hängen beide nur in

der Rinde und in der Nähe der Cambiumschicht auf

der iunern Seite der Rindenvorsprünge zusammen.
Bei den meisten der von mir untersuchten Pflan-

zen dieser Art erstreckt sich die eigenthümliche

Bastbildung auch auf die Wurzeln. Die Rinden-

vorsprünge sind hier gewöhnlich auch iu der Vierzahl

vorhanden, doch niclit so regelmässig wie im Stam-
me, es finden sich ö — 6 und mehr, und zwar of-

fenbar von gleichem Alter.

Die Bastzellen, welche innerhalb der Hinden-

vorsprünge liegen , sind iu mancher Hinsicht von

denen verschieden, welche sich in den äussern

grossen Bastbündeln befinden. Bei den von mir un-

tersuchten Fällen sind die letzteren von einem weit

engeren Lumen und scheinen aus einer grosseren

Anzahl von concentrischen Schichten von Zellen-

masse zu bestehen. Ferner sind die ersteren mit

viel deutlicheren, grösseren und zahlreicheren Po-

renkanälen versehen , welche , so weit meine Er-

fahrung reicht, bei beiden nie verästelt sind, und

in allen Richtungen vorkommen. Bei den von mir

unter stärkerer Vergrösseruug untersucliten Bast-

zellen der Wurzel finde ich keine solche Poren-

kanäle, jedoch bin ich nicht im Stande, die Allge-

meingfiltigkeit dieser Thatsache zu beanspruchen.
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Bei der Wurzel fehlen die in der Rinde des Stam-

mes vorliommcndeii 4 äussern grossen Bastljündel,

wie man es wohl voraussehen kann. Aus dem Um-
stände, das3 icli auf Längsschnitten immer nielir

Endstücke der Oastzcllen , die in den Bindenvor-

sprüngen sich befinden, bemerke, als unter gleichen

Verhältnissen verfertigte Schnitte aus den äusseren

starken Bastbündeln zeigen, vcrniutlie ich, dass die

Zellen der letzteren länger sind als die der eiste-

rei) , eine direkte Messung hat mir iiiclit gelingen

wollen , auch hielt ich diesen Gegenstand für un-

wesentlich. Der Durchmesser der Breite und Dicke

ist ziemlich gleich bei beiden.

Poröse Gefässe von derselben Art, wie sie im

Holze selber vorkommen, habe ich nie in diesen

Bindenmassen vorgefunden, obgleich ich eine ziem-
lich grosse Menge von diesen Pllanzcn gesehen

habe. Wenn dieselben wirklich darin gefunden

worden sind, so wird dies wohl eine dem weiter

unten bei Ji. Vntjuis zn beschreibenden Falle ana-
loge Ersclieinung sein. Auf eine Art von porösen
Gefässen, die sich aber von denen des Holzes sehr

unterscheiden, «erde ich sogleich zurückkommen.
Die Untersuchung von jungen Zweigen von

Spathodea corymbosa zeigte mir Folgendes. Unter
der Terminalknospe, dem Theile des Zweiges, wo
die kleinen Blätter sich noch mit ihren Flächen be-
rührten, wo sie sich theihveise noch nnzertheilt

zeigten, theihveise noch kein Unterschied zwischen
Ranke und Blatt zu bemerken war, folgten auf ein-

ander Internodien, welche sehr schnell ihre grösste

Länge erreichten. Gewöhnlich ist es schon das 4.

Oder 5te Internodium, bei welchem dies eintritt,

man sieht jedoch leicht ein, dass hier Verschieden-
heiten nach den äussern Verhältnissen nicht selten

sein mögen. Die Gefässbttndel werden alle in der

Knospe angelegt, ganz wie bei andern Pflanzen,

wenigstens konnte ieli keine Vermehrung derselben
durch aiessung und Zählung beobachten. Bis zn
dem Augenblicke, wo der Merilhallus seine grösste
Länge erreicht hatte, ging die Entwickelung des
Holzkörpers in allen Richtungen gleichförmig von
Stalten, auf vier Stellen war nur eine kleine Ein-
biegung vor den dort befindlichen starken Bastbün-
deln bemerkbar, welche Einbiegung jedoch nicht
von dem Vorhandensein von wenigeren Holzzellen
in radialer Richtung abhing, da der Holzkörper
anf der anderen Seite ein Wenig in das Mark vor-
trat. Die Unregelmässigkeit der Rinden- und Holz-
bildung zeigte sich erst in dem Mcrithallus. wel-
cher seine Längenausdchnung bereits vollendet hatte.

Hier bemerkte man an der Gräuze des Holzes vor
den grö.'sercn Bastbündeln zuerst eine starke Cam-
biumschioht, aus welcher sich alsobald die Reihen

von Bastbündeln mit langestrecktem Parenchym ab-

wechselnd ausscliieden. Bei Exemplaren von sehr

üppigem Wachsthum geht dies sehr rasch von Stat-

ten ; in dem Internodiuni , welches sich unter dem-
jenigen befindet, wo erst die stärkere Cambium-
schicht sichtbar war, bemerkt man oft schon zwei

Reihen von Bastbündeln, und nach unten zu fast

regelmässig in jedem eine Reihe mehr. An Exem-
plaren , die mit einem weniger reissenden Waclis-

thum begabt sind; kann man das allniählige Uebcr-

gehen der Zellen des Cambiums in Bastzellen deut-

licher beobachten, ebenso wie das Absetzen der

Verdickungssciüchtcn im Innern der Zelle, wovon
ich einige Fälle abgebildet habe. Bei diesen sieht

man auch das Zusammengedrücktwerden der Par-

enchymzellen deutlich; bei den rankenden Exem-
plaren geht das so schnell von Statten, dass man
nur an der innersten Schicht des Parenchyms eine

regelmässige Stellung beobachtet. Diese langsamer

wachsenden Individuen von üpathodea sind in der

Regel alleinstehend, ohne Banken, d. h. besitzen

alle drei ßlättchen ausgebildet, rait-Jiürzeren Inter-

nodien , zeigen aber immer jene Unregelmässigkei-

ten der Rinde , obgleich weniger stark und tief in

das Holz eindringend.

Durch das schnelle Hervorgehen der Schichten

der Bindenvorsprünge aus der Cambiumlage von

Innen nach Aussen wird die Spalte hervorgebracht,

welche man an allen diesen Bignoniaceen zwischen

dem vorwaltend ausgebildeten Holze unter den Blät-

tern und jenen bemerkt. Wenn diese Rindeumas-

sen, anstatt aus abwechselnden Parenchym- und

Bastschichten zu bestehen, harte und nicht zusani-

mendrückbare Zellen bildeten, so würden an die-

sen Stellen hervorspringende Leisten sich auf dem
Stamme zeigen, anstatt wie gewöhnlich Vertiefun-

gen, das erstere findet auch z. B. bei einer gleich

weiter unten anzululirenden Distictis Statt. Die

wirkliche Zellonvermelirung ist an diesen Stellen

wohl dreimal so stark als an den übrigen Seiten

des Stammes. Das vor den Rindenkeilen liegende

Holz hört nicht sogleich auf, sich zu vermehren;

hier kommen eine !Henge von Verschiedenheiten

vor, die aber in der Hauptsache nichts ändern.

Wenn sich schon eine l)cdeutcnde .Alengc von

diesen Bastbündeln in den Rindenvorsprüngen ge-

bildet haben, treten anf dem ganzen Umfange des

Stammes auch Schichten von nastzelleii auf, die sich

von den obigen nicht unterscheiden. Die Vorsprünge

sind, sobald sie weiter ins Holz treten, natürlich

auf den Ranni den sie dann einnehmen beschränkt,

und treten niclit über den Jlarkstralil der ihre Gränze

bildete hinaus, die scheinbaren .Abwcirluingen die

man in dieser Hinsicht bemerkt, sind durch die
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eben genannten secnndären Bastscliichten anf dem

übrigen Umfange des Stammes hervorgebraclit. Ver-

folgt man den Rindenvorspning durch einen Knoten,

so findet man dass seine Breite liier nicht abnimmt,

so wie die Zalil der Markstrahlen u. s. w., während

das Holz an den Stellen , wo die Blätter abgehen,

eine bedeutendere Ansdehiunig gewinnt.

An älteren Exemplaren findet man häufig , wie

bekannt und schon oben angefiilirt
,

jene Hinden-

massen in grösserer Anzahl vor, dies ist jedoch

kein Gesetz, es giebt Individuen sowohl als Spezies,

die diese Vermehrung nicht zeigen. Ich habe hier

drei Modificationen beobaclitet. Die erste und häu-

figste ist, wenn sich in der Mitte zwischen zwei der

zuerst angelegten Kindenvorsprünge später ein

neuer bildet, ganz dein ersten anlog, ich habe

hier bis zu 32 solcher Rindenmassen beobachtet.

Der zweite Fall ist der , wo sich bei der wei-

teren EntWickelung des Stammes gewisser Arten

auf jeder Seite unmittelbar an dem zuerst angeleg-

ten Bindenkeile ein neues Gebilde der .\rt absetzt,

wo dann der Heizkörper, der sich dazwischen be-

findet, iingetheilt bleibt. Dies sind die treppenartig

ausgeschnittenen Holzbildnngen die man vielfältig

ans Abbildungen kennt. Hier bildet sich also eine

Proportion anderer Art, während man bei der

ersten Modification , wenn man die Bindenmassen

von Innen nach Aussen fortschreitend aufzälilt, die

Zahlen 4. 8. 16. 33. vorfindet , so wird man hier

4. 12. 20. 28. 36. bekommen. Da alle diese Bin-

denmassen sich auf dieselbe Art bildeji müssen und

die Neubildung auf deren innerer Seite vor sich

geht, da sie folglich neben einander, wie neben

dem anliegenden regelmässig entwickelten Holze

vorbeigeschoben und zusammengedrückt werden,

so findet man alle diese Bindenmassen durch eine

Spalte von einander getrennt, und nur durch die

allgemeine Binde miteinander zusammenhängend.

Die einzelnen Bindenmassen können sich aber durch

eine spätere in den Spalten stattfindende Zellen-

bildung mit einander vereinen. Bei den meisten

dieser Pflanzen zersetzt sich die äussere Binden-

schicht ziemlich langsam, bei vielen findet selbst

eine bedeutende Zellenreproduktion dort Statt, wo
dann der Verband zv.ischeu den verschiedenen

Theilen des Stammes sich ziemlieh lange aufrecht

erhält, bei anderen findet man aber die Spalten

zwischen dem Holze und den Rindeuvorsprüngen

nach aussen offen , und hier wird wohl die Pflanze

der tief in den Stamm eindringenden Zersetzung

nicht lange wiederstehen können. Ich habe der-

gleichen Exemplare nur selten lebend angetrolfen.

Dieser zweite Fall trifft iu einer Spezies von

Bistictis mit denselben Bildungen zusammen , die Hr.

Prof. .Schieideu in seinen ,, Grundzügen" 2. Aufl.

II. p. 160 f. 147. beschreibt. Die eigenthümlichen

Parenchymzellen deren Ouerscheidewände eine

so sonderbare Struktur zeigen, sind nicht allein in

dieser Bignoniacee mir vorgekommen, ich sähe sie

im Gegentheil ziemlich häufig. Es scheint mir dass

diese Parenclij'mart ungefähr in demselben Ver-

hältnisse zu porösen Gefässen steht, als die mit

den Bastzellen abwechselnde gewöhnlichere Art

von Parenchj'm zu den Holzzellen. Bei dieser

Pflanze unterscheiden sich die Bastzellen der ver-

schiedenen Schichten noch auffallender von einan-

der als bei den übrigen Gewächsen dieser Art , die

ich untersucht habe. Auf die Wurzel habe ich bei

dieser die Bindenvorsprünge nicht übergehen sehen,

jedoch sind Bastbundel in grosser Menge in der

Binde derselben vorhanden, nur an älteren Exem-
plaren mögen jene wohl existiren.

Der dritte Fall, den ich bis jetzt nur bei ß.

Unguis und deren Varietäten gefunden habe , ist

der aufTallendste , indem hier jene zwei Modifika-

tionen beide zu gleicher Zeit auftreten. Ich habe

es der Mühe werth geachtet diese Bildungen zu

zeichnen, Taf. II. Fig. 8— 21 zeigt verschiedene

EntwickeUingsstnfeu des Stammes sowohl als der

Wurzel mit Ausnahme von Fig 21 alle demselben

Exemplare entnommen. Der erste und zweite Bin-

denvorsprung hat sich hier wie in dem oben be-

schriebenen ersten Falle gebildet, hernach zeigen

sich aber auch jene treppenartig ausgeschnittenen

Holzparthieen und zu gleicher Zeit vervielfältigen

sich die Vorsprünge auf dem ganzen Umfange des

Stammes bedeutend. An älteren Zweigen trennt

sich aber der Holzkörper ganz und gar in ver-

schiedene Theile, indem auf verschiedenen Stellen

des Stammes eine Parench^mbildnug vor sich

geht, durch welche die verschiedenen Stücke des

Stammes eine höchst uuregelmässige Stellung be-

kommen. Die Parenchjmbildung fängt hier an in

der Spalte, die sich zwischen dem vorspringenden

Holze und den in den Stamm eintretenden Binden-
massen befindet, und schreitet von dort gegen das

Mark fort, durch den dieser Spalte gegenüber be-

findlichen Markstrahl. Das Parenchjm dringt in

die Warkhöhle ein, und füllt so auch die Mitte des

Stammes, alle alten Zellengebilde, Bast, Mark imd
Theile des Holzkörpers an die Seite drängend. Auf
der Aussenseite der Holzmassen aber bilden sich

immer neue Holzzellen mit Rindeuvorsprüngen ab-

wechselnd, die auch wiederum durch ähnliche

Parencbj'mbildung von einander getrennt und aus-

einandergerissen werden können.

Ich finde dass dieses Parechj'm sehr dem
gleicht, welches man sich in Pflanzenstämmen nach
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Verletzungen ii. s. w. bilUeu sieht. Es ist ein in

allen BicIUungen beinahe s'c'i^l'müssig ausjjjedehn-

tes , später yetüpfeites Zelljiewebe , Uns liiiuii;;'

mit Slärkjuelil, Krystallen und aiiiicrn S{o.Ten an-

geCüllt ist. leli liabe Jieinen Zweifel , dass dieses

Hilden von Zellgewebe in nicht raukeiulcn Ue-
wäclisen von der allgemeinen Canibiiimscnicht ge-

wühnlicli ausgellt, bei den iSchlingpflanzen ist dies

niclit allgemein zulässig und nicht durchaus iiüliiig.

Dies wird hauptsiiclilich bei den vieHültigeii Schich-

tcubildungcn, vou denen ich weiter uiilen reden

werde , beweisen werden können.

Das thiitige Eindringen von Pareuchym ist bei

den Stämmen von Lianen, wenn ich aus einigen

Citationen i-ichtig schliessc, auch von Herrn v.Jussieu

behauptet worden, dessen berühmte Schrilt über

Schlingpllauzen ich bedauere nicht benutzen zu

können. Herr Metteiiius Ci^'unaea XIX 5 Heft)

hält diese Ansicht nicht für zulässig, ich glaube

indessen, dass selbst für den, der die verscliiedenen

Kntwickelungszusiände niclit vor Augen hat, dieses

die einzige Erklärung sein kann , wenigstens bei

den Bignoniaceen. Ich werde im Verlaufe dieser

Arbeit eine Menge von Beispielen dieser Art anzu-

füluvn Gelegenheit finden, und dabei nachzuwei-

sen suchen, dass es eine constaute Folge gewisser

Verhältnisse ist, so dass es früher oder später bei

den meisten Schlingpflanzen eintritt. Uebrigens

beobachtete Hr. Mettenius in der Spalte die zwi-
schen dem vorwaltend cntwickellen Holze und dem
Rindenvorsprunge sich bildet, so wie ich, eine spä-

ter eintretende Zellenbildung, die mit der, welche

auf den übrigen Stellen des Stammes Statt findet,

vollkommen identisch ist.

Die Entwiciielung der Rindenvorsprunge an den

Wurzeln habe ich an li. Unguis verfolgt, habe sie

an einer Menge anderer Species vorgefunden und

möchte beliauplen , dass sie an der grösseren Mehr-
zahl existiren. Bei li. Vnijuis erscheint der erste

Bast an 3 oder 4 Seiten der noch sehr jungen Wur-
zel und zwar in einem dünnen Bündel von 3—

6

Zellen. Vor diesen legen sich immer mehr Bündel

an, bald eine regelmässige Stellung einnehmend
und wie im Stamme mit Parenchjm abwechselnd.

Während auf diese Weise die Bastschichten durch

das Zurückbleiben des Holzes scheinbar gegen die

Mitte der Wurzel vorschreiten , bilden sich auch an-

dere Bastsuhichten auf dem ganzen Umfange der-

selben, und die Uindenvorsprünge vervielfältigen

sich zn gleicher Zeit auf diescll)e Weise als am
Stamm, nur nicht in so regelmässiger Zahl. Die

Wurzeln mancher Bignoniaceen haben bekanntlich

die Eigenschaft knollenartig anzuschwellen. Bei

diesen findet man, dass die Mitte der Wurzel von

einem viel Stärkmelil enthaltenden Parenchjm ein-

genommen, und der Holzkörper von dem-selbcn

durchdrungen ist, immer vermittelst des Auseinander-

tretens der Tlieile des Holzkorpcrs, wie denn dieses

auch in den grossen Markstrahleii neben den Riu-

denvorsprüngen Statt findet. An einigen Stücken

habe ich beobachtet, dass die Rindenvorsprunge vor

den Holztheilen vorbei sich iiocli eine Strecke ge-

gen die Mitte der Wurzel zu ausgebreitet hatten,

so dass durch die Veränderung der Lage des Hol-

zes vor den Rindenvorsprüngen diese in ihrerVer-

mehrung keine Störung erlitten halten.

Die Zweige der Wurzel befinden sich immer

an den Stellen, wo das Holz regelmässig entwickelt

ist. Die Gesetze nach denen die Verzweigung der

Wurzel vor sich geht, sind so viel ich wr;iss, bis

jetzt ganz unerforscht, vielleicht mit Ausnahme der

ersten Adventivwiirzeln einiger Pflanzen, die man
au bestimmten Stellen hat hervorbrechen sehen.

Das eigentiiümliche Verhalten dieser Bignonienwur-

zeln scheint mir darauf hinzudeuten, dass, früher

oder später, wir hoffen dürfen, diese Gesetze zn

entdecken, und dass hier vielleicht dieselben Ver-

hältnisse obw allen, welche die Verzweigung des

Stammes bestimmen.

Vergleicht man die Entwickelungsart und Struk-

tur dieser rankenden Bignoniaceen mit der ihrer

nächsten Verwandten , so fällt einem zunächst auf,

dass diejenigen unter den Schlingpflanzen dieser

Familie, die jene in Ranken verwandelten Blätter

nicht haben, auch die Holzanomalien nicht besitzen.

Wenigstens hat so viel ich weiss Tecomu radicans

dieselben nicht und was ich unter dem Namen T.

yrandißora gesehen habe, besass dieselben ebenso

wenig'); vergessen darf aber nicht werden, dass,

wie ich oben bemerkt habe, aufrechte Exemplare

von z. B. Spathodea cori/mbosa , auch wenn die

Blätter alle entwickelt sind, jene Rindenvorsprunge

zeigen, wenn auch in geringerem Grade entwickelt.

Die baumartigen Verwandten z. B. Tecoma

pentaphylla Juss. zeigen ganz eine gewöhnliche

Struktur, und auch jene 4 starken Basthündel, vor

denen sicli die Rindenvorsprunge bilden, lilcibeii aus.

Der Unterschied, den man hier beobachtet, und wel-

cher mit der Ausbildung des Stammes in Zusainmcu-

hang zu bringen ist, besteht, wie es mir scheint,

in der Ausbildung der Blätter, oder Blattstiele viel-

mehr. Ich habe meine Beobachtungen hier in Zah-

*) In einem Aiifsalze von Hrn. Prof. T rc v i r .1 n iiü

(Bot. ZeilUMg 1847. ]t. 39'J sehe ich auch Ji. jfriimli-

pora als diese ilolzanuuialic zeigend angegeljen, soll-

ten verschiedene Pflanzen unter diesem Warnen hekannt

sein ?



— 111 — — 112 —

lenresnltate zu bringen versucht, die, wenn aucli

nicht absohUe Zuverlässigkeit darbieten , bei der

Schwierigkeit der Operation und der Menge von

individuellen Abweichungen, doch relativ zu ein-

ander mir von Wichtigkeit zu sein scheinen. Die

folgende Tabelle zeigt die Zahl der Holzzellen bei

Tecoma pentaphylla Juss., und bei Spathodea co-

rymbosa Vent. , 1° im Blattstiele (die Zählung auf

dem Hucken desselben angestellt) 2° im Stamm,

bei der Schlingpflanze unter den Blättern a) in dem
vorwaltend entwickeilen Holztheile, uud b) inner-

halb der Kindenvorsprünge.

Spathodea corymbosa. Tecoma pentaphylla.

Radiale Zahl der Holzzellen. Radiale Zahl der Holzzellen.

Blattstiel. Stamm a. Stamm b. Blattstiel. Stamm.

d
1 Uudei tlich. 4— 6 4— 6

2 do do 6 — 8 8—12
=
•^ 3 6— 8 6— 8 6 — 8 8-12 24-28

^3 4 6 -8 10 6 -8—12 40— 45

^
5 10 — 12 18 12

6 12 — 20 35 24

•5

g 7 16 — 22 36 — 40 24 — 26

V
Ein alter Blattstiel. Alter B attstiel.

30--36 8 — 12

5— 6 von Spathodea hatten 2, sieben 3 Bastschich-

teu in den Rindenvorsprüngen. Die obigen sind

übrigens nur Beispiele, die ich unter mehreren

Beobachtungen herausgegriffen habe, mitunter wa-

ren die Verschiedeuheiten nocli bedeutender. Wenn
mau in einem der unteren Steiigelglleder einen ra-

diale» Längsschnitt verfertigt, welcher durcli den

Stengel und zugleich durch die Basis des Blattstie-

les führt, so bemerkt mau den Unterschied, dass

bei Spathodea eiue nnuuterbrocheue Holzmasse mit

Markstrahlen und verdickten Zellen in den Rücken

des Blattstieles übergeht, während bei Tecoma nur

einige Gefässzellen uud Parcuchj-m ohne eigent-

liche Uolzzellen im Uebergange bemerkbar sind.

Diese Verdickungsschicht des Blattstieles ver-

ändert das Verliältuiss desselben zum Stamme, in-

sofern als dadurch die Gliederung desselben ver-

wischt wird. Während alle Gliederungen der ver-

schiedenen Orgaue, sie seien Blätter oder Zweige,

erst einige Zeit nach ihrem Auftreten entstehen

oder ^venigstens wahrnehmbar werden, so ^vird

diese Art von Individualisirung durch spätere äusse-

re Lagen mitunter wieder aufgehoben, und es ist

hiermit immer, wie ich glaube, eiue fortschreitende

Ausbildung des früher gegliederten Organs verbun-

den. Beispiele hierfür sind ausser den obigen Blatt-

stielen eine Menge von Zweigbildungen als Früchte,

z. B. Bei den Hignoniaceen - Schlingpflanzen tren-

nen sich alle Blättchen von dem allgemeinen Blatt-

stiele und der letztere allein verbleibt. Wenn man
junge Zweige von diesen in verschlossenen Ge-
fässen aufbewahrt oder nachlässig trocknet, falleu

alle jüngeren Blätter ab, während die älteren, wo
sich jene äussere Schicht schon gebildet hat, sitzen

bleiben. An alten Zweigen findet man die vordere

Seite des Blattstiels vom Stamme getrennt, M'äh-

rend die hintern direkt au denselben antritt.

Aus den obigen Zahlen ersieht man, dass zwi-

schen den beiden Pflanzen eine bedeutende Ver-

schiedenheit existirt in Rücksicht auf die radiale

Vermehrung und Ausbildung der Holzzellen. Wäh-
rend in der Einen die Blattstiele nach einer frühen

Epoche sich nicht mehr verdicken, fahren die der

auderen in ihrer Entwickelung fort, die ersteren

sind hinfällige Blätter, die letzteren ausdauernde.

Die Entwickelung des Holzkörpers im Stamme steht

hierzu in einem Verhältnisse, das man wohl nicht

als zufällig bezeichnen kann.

Beilage.
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Das beständige Zusaminenauftreteri derselben

zwei Ersclieiiiuiigeii ist, was uns im Stuiliuiu der

organischen« Natur mehr als irgendwo anders als

Ursache nnd Wirkung erscheinen nuiss. Wenn der

menschliche Geist hier leiclit auf Abwege gerätli,

so ist es vielleiclit anch wieder auf der andern Seite

zu weit gegangen, wenn uiau sich zu sehr fürcli-

tet ein ürtheil abzugeben. Ich will es mir dalier

nicht versagen, anszusiireclien , was ich als die

zunächst wirksamen und bestimmenden Umstän-

de dieser sonderbaren Bildungen ansehe. Ich mache

ausdrücklich darauf aufmerksam, dass erstlich, da

diese Erscheinungen , die ich als auf einander einwir-

kend ansehe, bloss gleichzeitig Statt haben, Wir-
kung auch wohl Ursache sein möchte, und dass

zweitens die entfernteren Ursachen uns uothwen-

dig noch verborgen bleiben müssen.

Ich betrachte als die nächste Ursache also des

vorwaltend entwickelten Stammtheiles die gleich-

zeitige starke Holzvermehrung im Blatte oder Blatt-

stiele mit seiner eigenthümlichen Umwandlung in

Ranken.

Dass diese Entwickeluug sich anf so bestimmte

Stellen beschränkt, kommt daher, dass durch die

bedeutende Längenentwickelung der Internodieu

die Gefässbiindel einen fast durchaus senkrechten

Verlauf bekommen, so dass durch die regelmässige

Blattstellung die uuregelmässige EntWickelung des

Holzkörpers immer auf densellien Slcllen erscheint

und sich auch nur selten über dieselben hinaus

erstreckt.

Ich werde später Gelegenheit haben einige an-

dere Beispiele von Schlingpflanzen auf/.ufüliren,

wo die Unregelmässigkeiten des Stammes erschei-

nen oder verschwinden, je nachdem die Interno-

dien sich verlängern oder verkürzen und die Blatt-

Bjjirale (dadurch?) sich verändert.

Wenn aber die Holzentwickelung im Stamme
auf den vier unter den Blättern bclindliclien Stel-

len desselben vorwaltend wird, füllen sich die ent-

stehenden Lücken mit einem eigenthümlichen Ge-

webe. Ich habe schon oben theilweise meine Grün-

de angegeben , weshalb ich dieses Gewebe nicht

als Rinde ansehen möchte. Im weiteren Verfolg

dieser Arbeit wird man finden, dass es an Analo-
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gieen und Annäherungspunkten mit anderen Schich-

tenhildungon in verschiedenen Lianen nicht mau-
gelt, wobei hauptsächlich auf den Ort, wo diese

Schichten zuerst auftreten, Rücksicht genommen

werden muss. Was vorzüglich sich der Annahme
entgegenstellt, es seicu diese sogenannten Rinden-

vorsprünge ein eigcnthümlich und wenig ausgebil-

detes Holz mit Bast, ist, dass die Vermehrung der-

selben durchaus nach Art der Rinde und ih-

rer Schichten, von Aussen nach Innen vorschreitet.

Ich glaube dass diese Schwierigkeit verschwinden

wird, wenn man die Parencliymzellen , die mit

den Bastschichteu abwechseln, als Holzzellen be-

trachtet, die nicht allein nicht zu dem Grade der

Prosenchjmzellen ausgebildet wurden , sondern an

deren äusseren Seite auch die Cambiumschicht, die

gewöhnlich Holz und Bast von einander trennt, aus-

geblieben ist.

Die Annahme, dass die Ausbildnng des Stam-
mes durch die des Blattes beeinflusst wird, wo-
durch ich die erste Anlage dieser Holzanomalien

erkläre, katu) jedoch in Bezug auf die später sich

vermehrenden Rindenvorsprünge des Stammes und

die der Wurzel nur durchgeführt werden, wenn
man auch einen weniger direkten Einduss der ver-

schiedenen Organe aufeinander gelten lässt , und
hier ist die Beweisführung, wie es mir scheint,

unmöglich.

Es konnte nicht fehlen, dass diese Anomalien
für die Theorie ausgebeutet wurden, welche den
l'danzenstamm als aus Blattstielen zusammenge-
setzt ansieht, und die äusseren Stammschichten als

die Wurzeln der oberen Blätter. Ich sehe nur so-

viel dadurch gewonnen, dass man eine gewisse

Kückwirkung der durch den Stamm gebildeten Blät-

ter auf denselben nicht hinwegläugncu kann,

liierauf beschränkt sich die ganze Sache. Alle

mehr oder minder scharfsirniigen Erklärungen, die

man au diese Erscheinungen geknüpft hat, sind

eben nur Erklärungen, und häufig nur andere Bo-

ueunungen für längst bekannte Sachen.
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Eiiteratnr.

Allgemeine Gartenzeituug von Dietrich lind

Otto. 1849. jSr. 36— 37.

(Fortsetzung-.)

24. Mamillaria umbrina Elirbg. Gruppe: He-
teracantliae, discolores S., haiiiatae. Stamm: kiig-

lig, ejrund, säiilenfoimig, kräftig, 5—6" hoch, 2

—

i" dick, mit kegelförmigen, dunkelgrünen Warzen
und sehr langen braunen Mittelstacheln, wovon ei-

ner oder mehrere an der Spitze hakenförmig ge-

krümmt sind. Achseln: wollig, mit weissen Bor-

sten. Warzen: eyrund-kegelförmig, kräftig, unten

vierseitig, oben schief abgestutzt, 4'" lang, 2/i
'"

dick, dunkelgrün. Scheibe: eyförniig , mit grau-

weisser Wolle. Stacheln: zweierlei; äussere: 22

—

24, borstenförmig, fächerartig ausgebreitet, von oben

nach unten an Länge zunehmend, die oberen 3, die

unteren 3'" lang, durchscheinend weiss; mittlere:

an einer und derselben Pflanze, 2, 3 und 4, lang,

ungleich; bei 4, welche übers Kreuz stehen, sind 2

oder drei,. 4—5'" lang, nadeiförmig, spitz, etwas

gebogen, oder gerade ausstehend, der dritte oder

der vierte, letzterer nach unten gerichtet, 10—12'"

lang, an der Spitze hakenförmig gekrümmt; bei 3

sind die oberen 1 oder 2 länger und mit Haken;

bei 2 ist entweder einer länger und mit Haken oder

beide länger und mit Haken; anfangs braun, spä-

ter graubraun, an der Basis heller. Blülhen: dun-

kelrosa, 9'" lang, 6'" breit; äussere Kronenblät-

ter 13, von aussen grünlich-roth, innen dunkelroth

;

innere 12, dunkelrosa, nach unten blasser, spitz,

1'" breit. Staubfäden: zahlreich, halb so lang als

die Kronenblätter, gelhlich-weiss, Staubbeutel von

derselben Farbe, Grilfel etwas länger, Narbe vier-

theilig, grün. Mexiko.

25. Mamillaria nigra Ehrbg.
l
Gruppe : He-

teracanthae, discolores S., hamatae. Stamm: halb-

kuglig, walzen- oder säulenförmig, 2— 4" hoch,

2—3" dick, mit langen kegelförmigen, dunkelgrü-

nen Warzen und schwachen Miltelstacheln, wovon
1 , 2 oder 3 an der Spitze hakenförmig gekrümmt

sind. Achseln : tief, mit weniger weisser Wolle.

Warzen: lang, ey rund-kegelförmig, vorn mit stum-

pfer Kante, oben wenig schief abgestutzt, 4— 6",

lang, dunkelgrün. Scheibe: e3förmig, anfan};s

kurzwollig, dann nackt und goldgelb, später grau.

Stacheln: zweierlei; äussere: 16 — 18, borstenför-

mig, kräftig, steif, spitz, nur die oberen kurz und

dünn, fast haarförmig, ausgebreitet, von oben nach

nnten sehr an Länge zunehmend, die oberen 1—
i%"', die unteren 3'" lang, anfangs bräunlich,

dann weisslicJi , au der äussersten Spitze schwarz

oder Schwarzroth; mittlere: an einer und dersel-

ben Pflanze 4— 7, nadeiförmig, stark, steif, spitz;

Stachelbüschel mit 4 haben 2 seitliche, 3-— 4-", ei-

nen nach oben, einen nach unten, 6—7'" laug, der

obere meistens gerade, der untere der längere und

an der Spitze hakenförmig gekrümmt, auch oft 2

oder 3 mit Haken; bei 5, 6 und 7 Stacheln sind 4

übers Kreuz, die übrigen unregelmässig oberhalb

derselben; oder 3 nach oben und 3 nach unten ge-

richtet, 1, 2 oder 3 sind mit Haken versehen, sänimt-

lich pechschwarz, später schwarzroth, endlich grau.

Mexiko.

26. Mamillaria mucronata^\\r^^g. Gruppe : Ha-

teracantliae , discolores. Stamm : kuglig , säulen-

förmig, 5—6" hoch, 3—4" dick, mit dunkelgrünen-

eyrund-kegelförmigen Warzen und goldgelben und

rothbraunen Stacheln, Achseln: mit weisser Wolle

und weissen Borsten. Warzen: eyrund- kegelför-

mig, oben schief abgestutzt, 3— 4"' lang, 2— 3'"

breit, glänzend dunkelgrün. Scheibe: eiförmig,

mit weisser, dann goldgelber, später grauer, kur-

zer Wolle. Stacheln: zweierlei; äussere: 26—28,

borstenförmig, dünn, gerade, fächerförmig ausge-

breitet, die unteren etwas abstehend, von oben nach

unten an Länge zunehmend, die oberen 1— 13^'",

die unteren 2'i '" lang, durchscheinend, erst gold-

gelb, dann weiss; mittlere: 6— 9, nadeiförmig, kurz,

steif, spitz, fast gleich lang, 2/^ — 3"' lang, rotU-

i)raun. Mexiko.

27. Mamillaria coroUariu Ehrbg. Gruppe: He-
teracanthae , discolores S. Stamm: kuglig, läng-

lich, säulenförmig, 3 — 5'' hoch, 3" dick, mit

kurzen, hellgrünen, eyrundeu Warzen und kranz-

artig abwechselnden, rothen und gelben Stachel-

büscheln. Achseln: mit kurzer Wolle und mehre-

ren, über die Warzen hervorstehenden weissen

Borsten. Warzen: kurz, eyrund-kegelförmig oder

länglich - eirund oder auch stumpf- viereckig, 2 —
2'/2"' lang, 2— 2'//" breit, ölten schief abgestutzt,

hellgrün, gelbgrün. Scheibe: eiförmig, anfangs mit

weisser Wolle, dann nackt und goldgelb. Sta-

cheln: zweierlei; äussere; 24 — 28, fein, fast

haarförmig, von oben nach unten an Länge zuneh-

mend, die oberen 1 — l'/^'", die unteren 3'" lang,,

die oberen und unteren abstehend, die drei seitli-

chen zusammengeschoben, fast anliegend, anfangs

gelblich, dann weisslich; mittlere: 5 — 8, nadei-

förmig, kurz, fein, spitz, gerade, unregelmässig

gestellt, der obere und untere etwas länger als die

übrigen, 4 — 6'" lang, an der Basis goldgelb, fast

orange, dann blutroth, oder goldgelb mit rothen

Spitzen, später alle verblassend ; abwechselnd zwei
Ringelreihen rothe und zwei Reihen gelbe Stachel-

büschel. Mexiko.
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28. Mamillaria rubidula Elirbg. Gruppe: Tle-

teracanthae, discolores S. Stainiii : luiglig oder

TSäuIenförniig, 3 — 4" hoch, 2 — 3" dick, mit dun-

kelgrünen, kegelförmigen Warzen und rotlilichgel-

"beii Stacheln. Acliselii: mit langer weisser Wolle

und zalilrciclien, die AVarzen überragenden, Ijis

6"' langen, weissen Borsten. Warzen: kräftig,

abstellend, cyriind- kegelförmig, oben scliief abge-

stutzt, 4 — 5'" lang, unten 3'" breit, dunkelgrün.

Scheibe: ej-förmig, anfangs mit weisser Wolle, spa-

ter nackt. Staclieln: zweierlei; äussere: 24 — 26,

borstenförniig, dünn, fächerförmig ausgebreitet, von

oben nach unten an Länge ziincliniend , die oberen

2'/» die unteren 4'" lang, gelblich; mittlere:

4 — 6, nadclförmig, düun, sjiitz, gerade; 3 — 5

sind 4 — 6"', der vierte, fünfte oder sechste nacl:

nuten gericbtet, 9 — 10'" laug, rötlilich, bräun-

lich. Mexiko.

29. Mamillaria auricoma Elirbg. Gruppe:

Crinilae, humiitae. Stamm: lialbkuglig, kuglig,

walzenförmig, einfach, 2 — 3" dick, bis 4" hoch

mit langen dunkel- oder hellgrünen Warzen und

langen, goldgelben, haarförmigen Stacheln, wovon

einige au der Spitze hakenförmig gekrümmt sind.

Achseln: fast nackt. Warzen: lang, dünn, ei-

rund-kegelförmig, unten 4seitig, oben schief ab-

gestutzt oder stuinpf 4eckig, oben abgerundet, vom
mit stumpfer Kante, 4 — 6'" lang, 2'" dick, hell-

grün, zuweilen auch dunkelgrün. Scheibe: eyför-

mig, kurzwollig. Stacheln: baarförmig, lang, un-

behaart, zweierlei; äussere: 18 — 22, gerade,

strablig, abstehend, ungleich lang, von oben nacii

unten an Länge zunehmend, die oberen 2'", die

unteren 6" lang, goldgelb, gelblicli, später ver-

blassend und weiss; mittlere: 6 — 8, baarförmig,

etwas stärker als die äusseren , sehr lang, 10— 12"

lang, einer etwas länger als die übrigen, gerade

oder au der Spitze hakenförmig gekrümmt, gold-

gelb, au der Basis dunkler als oben. Mexiko.

Hooker specics Filicum. Vol. l. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

(jf^'o r t s e t z u n ^,)

Subg. VI. Odontoloma (J. S m.).

Der Verf. sagt mit Recht, dass diese Abthei-

liing sich im Habitus nahe an lÄndsa'ja anscbliesse

und lief, hat sich jetzt auch überzeugt, dass es

rathsam sei, die Pdanzen derselben zu Daral-
lia zu stellen., da reijetiitdssiy [eine Ausnahme
bat der Verf. selbst t. LIU. B. f. 3. am obersten

Theilc der Ficder dargestellt) der Kruchthaufen aus

dem Ende eines einzelnen Venenzu-cijix entspringt.

Wo er normal aus mehreren hervorkömmt, hat

man es mit Lindsaya zu thnn. Dass liier ein Ue-
bergang beider Gattungen vorliege, ist nicht zu
bezweifeln.

58. D. noryana Pr. U. et Gr. ic. f. t. 143.

Viclmonia repens Bor 3-! WiUd. ! (üb. 20,162.)

Dar, repens Desv. , D. Macraeana U. et Arn.
(stat. juv. tl Odontoloma Hookeri J. Sm.) Üdonto-
lomu Boryanum J: Sm."'"

" '''

ß. lobulis serratis Höok. gen. fil. t. 114 B;

Pres! tent. t. 4. f. 20. (_Saccoloina Boryana'). •
'

'

Bourbon und Mauritius, Bory! etc.; Philippi-

nen, Haenke; Cuming! Nr. 50; lirabmakoond

und Khasiya, Bergwälder, Griff.; Sandwichs-In-

seln, M ac rae etc.

Zu diesen Fundorten kann ich noch: Ualan,

Dr. Merteus und Java, ZoUinger hinzufügen.

Die letzteren Ex. haben mir gezeigt, dass D. he-

mijitera Bory, Hook. Nr. Gl., die ich aus den

IJänden des Autors besitze, nur der jüngere Zn-
.s(and der gegenwärtigen Art ist. (ß. in fil. Zoll.

Obs., bot. Zeit. 1846. IV. Sp. 459. und cont. 1848.

VI. Sp. 216.). Die iiäclisten Verwandten dieser

Art sind unter Lindsaya befindlich und es ist dem
Verf. selbst nicht entgangen, wie diese Art durch

Zusammendiesscn der Frucbtiiaufen das Ansehen

einer wahren Lindsaya erhält. Eine eigenthüm-

liche Form, vielleicht Art, mit längeren, am Ende

breiteren, gestutzten Fiedern und gleiclifalls ge-

stutzteren, kürzereu und mehr ga)izrandigen Lap-
pen des Oberrandes, auch festerer Textur und ge-

trocknet dunkler plivengrün gefärbt, unterscheide

ich als:

var. ? jS. Zollinyeriana. Java, Zollinger
Nr. 3172 C'inter Lindsaya pectinata^.

Der Stück ist kletternd, -wie bei D. Boryana,
die grössten Wedel 21" lang und bis 1^/4" breit.

Von D. adianli/olia Hook, kann diese Pflanze

sicher unterschieden werden (M. s. Nr. 62.).

59. D- pulehe.lla Hook. t. 53 lt. Udontoloma

jiulch. J. Sm. fil. Cum. FielU. et Gardn. scrt.

pl. t. 51.

Luzon , C u m i 11 g Nr. 217.

MUSS nach dem Obigen bei Davallia stehen.

«0. D. yarUeri Hook. t. 53. C.

Britisches Guiana, Park. Diese Art ist mir

noch nicht vor Augen gekommen.

61. D. hemi/iiera Bory in Belangcr t. 7. f. 2.

Saccotoma'i h. Prcsl VaralUa diijiluta K 1 f s.

Hb t. Pr.

M. vgl. das unter Nr. 58 Gesagte.

G2. D. ndiantifotia Hook. Aspid. adiantoides

B 1. cn. f. Jav. Saccoloma Pr.

Slolukkcn, Bl.
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Von dieser, Hooker unbekannten Pflanze

scheint Presl Ex. gesehen zu haben. Wie Blnuie

auf den Einfall geliommen ist, diese der obigen D.

Boryana znnächst verwandte Pflanze zu Aspidhuit

zu stellen, ist freilich schwer zn begreifen. Zol-
linger'sche Ex. habe ich (a. a. O. Sp. 216) für

die Art ohne sonderlichen Zweifel bestimmt und

die Unterscheidungszeichen von meiner D. Boryana
augegeben. Hinzuzufügen ist, dass die Fiedern

hier völlig horizontal abstehen. Die Umänderung
des Namens scheint uns unnöthig, da D. adiantoi-

des S w. eine Dicksonia ist.

63. ? D. cuneifolia Hook. — Saccoloma P r.

Hiervon ist nur der Name bekannt.

64. jD. Kunzeana Hook. Lindsaea davallioi-

des Bl. en. K z e. Schk. lil. snppl. p. 12. t. 7. „L.
pectinata Bein \v.

"

Java, B 1. Der Verf. kennt die Pflanze nicht.

Hier mag nur vorläufig bemerkt werden, dass

der Verf. unter Lindsaya später p. 224. L. daval-

lioides CH. schreibt stets davalloides') B I. noch-

mals aufführt und seine D. Kunzeana dazu zitirt.

CM. s. weiter unten bei Lindsaya Nr. 60.).

65. D. Blumeana Hook. t. 54. A. Linds. tenui-

folia B 1. eu. Odontoloma J. S m.

Java, BI. Insel Leyte , Cnming Nr. 309.

Auch diese Art hat den Habitus von Lindsaya,

aber die Fruchthaufen stehen einzeln an den Ader-

eudeu.

Subg. Vn. Microlepia Pr. Hook. gen. fil-

t. 58. A.

Gewiss ist, wie der Vf. sagt, diess die schwie-

rigste und an sich, so wie in den Arten, jetzt noch

kaum sicher zu charakterisirende Abtheilung der

Galtung. Ref. hat sie in seinen Analect. pterido-

graph. p. 38 als Selenidium bezeichnet; aber Irr-

thumlich, obgleich noch zweifelhaft, zu Dicksonia

gestellt. Als Tjpus wird D. polypodioides von H.

angenommen. Hef. glaubt aber, dass dieselbe aus

mehreren Arten zusammengesetzt sei und ist der

Meinung, das ,, melius est discernere quam confun-

dere" wäre bei dieser Gruppe besser ins Auge zu

fassen gewesen.

In einer langen Anmerkung zur folgenden Art

giebt der Verf. über einen 4., wie es scheint nur

Farm enthaltenden Bd. von Roxburgh's Flora

Indica Nachricht, welchen Griffith aus dem nach-

gelassenen WSS. herausgegeben hat nnd den er CH.)
als PI. crypt. Roxb. zitirt. Des nun auch abge-
schiedenen Herau.'gebers Beschwerde, dass R.'s Ar-
beiten so lange unberücksichtigt geblieben, veran-
lasst den Verf., Dr. Wal 1 i c h 's Arbeiten mit gros-

sem Xiobe zu erwähnen und zu erklären, dass er
auf dessen Namen , da ihm die Pflan/en vorlägen,

stets mehr Rücksiclit nehmen würde als auf unvoll-

ständige Beschreibungen, wozu er die angeführten

Tafeln noch nicht erhalten habe.

(Fort sei zjing- folgt.
"j

Reisende.

In politischen Zeitungen fanden wir die Nach-
richt, dass Dr. l. Lhotsky aus Lemberg sich mit

Vorbereitungen zu einer abermaligen Reise nach

dem Westen Amerika's beschäftige. Eine sehr un-

bestimmte Nachricht, da der Westen Amerika's

sich fast von einem Pole zum andern erstreckt.

Die Ueberlandpost hat Nachrichten ans Indien

bis zum 17. December gebracht. An der nord-

westlichen Grenze des britischen Gebietes hatte der

Radscliah von Sikkim , ein kleiner Gebirgshäuptling,

welcher den grössten Theil seines Gebietes von der

englischen Regierung zur Zeit der Verwaltung

Lord Meira's erhalten hatte, die beiden wissen-

schaftlichen Beisendeu Dr. Hooker und Dr. Camp-
bell gefangen nehmen lassen. Man vermochte den

Grund dieses Verfahrens nicht mit Bestimmtheit an-

zugeben; wahrscheinlich geschah es aus Misstranen

oder man wollte die Beisenden als Geissein festhal-

ten, um für vermeintlich erlittenes Unrecht Genug-

thuung zu erhalten. Truppen rückten gegen Dar-

jiling vor, um den Radscliah einzuschüchtern. Doch

liess sich an eine eigentliche Expedition gegen Sik-

kim, wegen des starken Schuee's nicht denken.

Nach den Nachrichten aus London vom 22. Jan.

hatte Dr. Hook er aus Tumlong dorthin geschrie-

ben , dass er nebst seinem Gefährten sich wohl be-

finde, dass aber letzterer strenger bewacht werde.

Ihre Freilassung sei von dem General- Gouverneur

Ostindiens verlangt. (ß&Qh polit. Zeitungen.)

Redaction: Hugo vouMobl. —I). K. L. von Sc b 1 e ch t e nd a I.
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Einiffe Uciträfife zur Keiuilniss von soe;e-

nannten anomalen Holzbildungen tics Diko-

tylenstanimes.

Von

B. Crüfler auf Trinidad.

Hierzu Taf. HI.

(Fo T t s e t z u nif.)

II. Schlingpllanzen ans verschiedenen Familien,

mit liandfürinigem Stamm, oder drei- bis mehr-

Uantigem , ohne Tremumg des Holzkorper.s in ra-

dialer Richtnns.

Die Zahl der Schlingpflanzen, die eine dieser

Formen zeigen, ist bedeutend, und man triflit deren

in einer Menge von Familien, Beispiele gehen

licguminoseii {^Bavhinin ^ Bhj/nrliositi , Muciinn

11. s. w.) CiiÄUi- Arten , Piper iiiyrum , Securidaca

sp. Cisnanipelos, Biihiaceen, einzelne Sapindaceen,

einzelne Malpighiaceen , Convolvnlaceen u. .!. \v.

Die Theile des Stammes, die sich hier vorzugs-

weise und zuerst in die Breite eiitwiciicin , zeich-

nen sich durch eine vorwaltende i\Ieiige von Tüpfel-

gefässcn aus , zwischen denen sich ausser den

Holzzcllcn eine bedeutende Menge von Parenchym
befindet. Bei den meisten wechseln die bedeuten-

der entwickelten Massen mit den Blättern ab, im

Gegenthcil zn dem «as bei den Bignonicii Statt

findet. Aus diesem Verhältnisse entspringt, dass

die Knrm des Stammes mit der Blattstellnng der

Pflanzen iui genauesten Zusammenhange steht, zwei-
theilige Blätter bilden einen bandförmigen (niil-

untcr vicrhantigen), dreizeilige einen dreiliaiitigen,

gel;reuzt entgegengesetzte einen vierkantigen Stamm
hervor.''') Von dieser Art giebt es üebcrgänge inj

den Zustand, wo die bedeutende GeRissvermehruiig

auf allen Seiten des Stammes fast gleichförmig Statt

hat. Unter den bandförmigen Stämmen ist die

schönste Art, die ich kenne, die von Rhynchosia

phaseoloides IJeC. , die aufl'allendste und unregel-

mässigste, die von ßauhinia (_Cciulotretus'), die ich

hier zuerst einer nähern Betrachtung widmen

werde.

Bei einigen Pflanzen, die die Lebensart der

SchlingpUauzeu in geringerem Grade zeigen , z. B.

verschiedenen Mimoseen , wo eine bedeutende

Holzbildung Statt findet, bemerkt man häufig auch

einen vierkantigen Stannn , z«ei von diesen Kanten

stehen unter den Blättern, und die beiden andereu

unter den gewöhnlich in Dornen verwandelten Ne-

benblättern.

Die bandförmige oder mehrkantige Form des

Stammes erhält sich nicht immer bis ins späte Al-

ter der Pflanze. Bei den meisten geht auch auf

den übrigen Seiten des Stammes früher oder später

eine Vermehrung seiner Masse von sich, und es

zeigen sich auch 7uer jene gefässreiohen Holzbil-

dungen , bis der ganze Stamm wieder rund oder

fast rund erscheint. Durch dieses Ausfüllen der

frülier entstandenen Lücken des Stammes in einer

spätem Periode entstellt das wichtige- Verliältni.ss,

dass auf einem in einer gewissen Entferninig iini

das Mark gezeichneten Kreise man nicht überall

Zcllenarten von demselljcn Alter vor sich hat.

Wenn niciit die älteren Zellen in einem solchen

•) Ich «p!ss nicht, ob es allgemeiner hel^.-innl ist, dass
dies Vcrb.iltniss .luib bei Bäumen imil ölräucliein mitun-
ter vorkommt, bei iHclabluniacccn z. B. bei gewissen
bpoc. CUtlcihia uud Sngruen , Di]t!ochilii , liliconiu und

Blakea, namentlich solchen, welche die GcMohnlieil ha-

ben, .1U9 dem Stamme und den iilleren Zweigen .4dven-

livknospcn mit Blällern oder ."Jlulhcn hervor zn treiben,

Natürlich bemeikt man ilies Icicilter an solchen Bilanzen,

wo die iJlattstellung eine unab.andcrtichc , und doi'CO

l'latz durch Knospen bezeichnet ist. Auch liier treten

die vorwaltend entwickelten Stammlbcilc mit den Blät-

tern abwechselnd auf.
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Falle sich iliircli besondere in ilirem Innern ent-

haltene StofTe aiis;^eichnen , so kann man sie nnr

(liircli Vei'sleichuiig jüngerer Staninistiicke , oder

durch den Verlauf der llarkstrahlen , welche iiii-

mer senkrecht auf der Rinde stehen, bestimmen.

Natiirlicli erhält sicli die bandförmige Gestalt des

Stammes vcrhältnissmässig am längsten. Bei de-

nen, die die internodien nicht sehr lang haben,

bemerkt man noch eigenthümliche Krümmungen und

Beugungen, am auffallendsten bei Canlotvetus,

Aveiiigcr stark bei andern, immer nur bei zwei-

zeilig beblätterten Schlingpflanzen.

Eine Art von Organ, welches den Caiilotrettis-

Arten eigen ist, und welches man auch bei vielen

anderen Schlingpflanzen antrifft, sind die Ranken,

womit sich diese Pflanzen an anderen Gewächsen

festklammern. Dieselben scheinen mit der eigen-

tluimlichen Stammentwickelnng in keinem Znsam-

menhange zu stehen, da auch Pflanzen, die jene

Eigenthünilichkeit nicht besitzen , dieselben zeigen,

sie sind aber in anderer Hinsicht wichtig. Diesel-

ben entstehen in der Achsel eines Blattes, weiches

häufig ausgebildet, oft aber auch bracteenartig

schuppig sich zeigt; das letztere findet bei den

C'aulolretus- Arten Statt. Hier erscheint die Kanke
zuerst als ein kleines rundes Stielcheu, sie fängt

aber gleich an, sich abzuplatten, und schlingt sich

dann um alle Körper, die sie berührt, oder rollt

sich Uhrfeder- artig auf. Zu keinem Zeitpunkte

findet man auf diesem Zweige eine Spur eines

Blattgebildes, und ich glaube, dass diese Ranken,
ivelche durch die Gestalt der Blätter, in deren

Achsel sie auftreten , sich den Blüthenzweigeu nä-

hern , vortreffliche Beweise gegen die Gaudi-
chand'sche Theorie abgeben. Diejenigen, die sol-

che Zweige aus verwachsenen oder zusammen ejit-

wickelten Blättern entstanden betrachten , leisten

auf alle direkte Beobachtung und Erfahrung Ver-
zicht, und können folglich auf ähnlichem Wege
auch nichts beweisen.

Bei nälierer Betrachtung dieser Ciniiotretus-

Banken entsteht- die Frage, ob deren Abplattung

ihre Windung und Biegung zur Folge hat, oder

umgekehrt. Die Beobachtung giebt hier keine ent-

scheidende Antwort, beide Erscheinungen haben

gleichzeitig Statt, ebenso belehrt auch die Ver-
gleichung mit anderen Pflanzen uns nur unvoll-

ständig, indem viele Ranken vorkommen, welche
sich in einer analogen Art aufrollen, und dennoch
jene platte Form nicht zeigen. Bemerkenswerth
ist liier, dass auf der äusseren Seite dieser Zweige
die Bastbildung, auf der inneren, dem Haui)tz«eige
zugekehrten, die Holzbildung zuerst vorherrschend

ist, und dass die Biegung nach Aussen Statt hat.

so dass die concave Seite des Zweiges sich anf

seiner äusseren fläche befindet, da wo der Bast,

die am schnellsten sich ausbildende Prosenchyniart,

vorwiegt. Später geht auch auf der äusseren Öeite

eine Vermehrung uud Vervollständigung der Holz-

zellen vor sich, so dass bei diesen Zweigen die

Bildung und Ausbildung der Zelleiiarteu nicht gleich-

artig von Statten geht. Das Mark zeigt auf einem

Ouerschnitte eine halbmondförmige Gestalt, mit der

Bandform des Zweiges äbereinstimniend. An älte-

ren Ranken legen sich die Holzmassen wiederum

nnregelmässig um die zuerst gebildeten an, und

zwar so, dass dieselben wieder beinahe rund wer-

den, jedoch beliält natürlich die Markscheide ihre

erste Form.

Ich habe mich bei diesen Ranken so lange auf-

gehalten , weil ich finde, dass zwisciien der Ent-

wickelung dieser Zweige — eine nach oben abge-

schlossene Axe im eigentliclisten Sinne des Wor-
tes — und der dfcs Stammes bei diesen Cawlotre-

(iti -Arten eine auffallende Analogie herrscht. Die

Hauke durchläuft alle Pliasen ihrer Ausbildung im

Kleinen und in kürzerer Zeit, regelmässiger als

der Stamm. Was diesen letzteren betrifft, so ist

die Hauptschwierigkeit, die sicIi einem bei der Ver-

folgung seiner Entwickelung entgegenstellt, die Un-
gewissiieit, in der man schwebt darüber, ob jüngere

E-^cemplare oder Stammstücke wirklich den Zustand

darstellen, in dem sich ein älterer Stamm, den

man beurtheileu soll, früher befand. Diese Schwie-

rigkeit wird bedeutend bei diesen Pflanzen, wo
zwar die ältesteji Stammstücke eine gewi.sse Ueber-

einstimmung zeigen, wo aber intermediäre Zu-
stände beweisen, dass es einen Theils an indivi-

duellen Abweichungen nicht fehlt, uud dass ferner

die Unregelmässigkeiten niclit immer zu derselben

Zeit anfangen sich zu zeigen. Ich muss daher

hier gleich darauf aufmerksam machen, dass die

wenigen Resultate, die ich später in der Kürze vor-

tragen werde, nicht den Grad von Sicherheit ha-

ben, den ich denselben wünschen möchte.

So lange die Blätter eines gewöhnlichen Zwei-
ges von Caulotretus lieterophyllus und verwandten

Species noch wenig entwickelt sind, hat derselbe

eine ziemlich nalie cylindrische Form, dies dauert

aber nicht lange, es zeigen sich bald auf vier

Seiten des Zweiges hervorspringende Kanten, uud

das Mark nimmt einen diesen Kanten entsprechen-

den Raum ein. Zwei dieser Kanten stehen unter

und über den Blättern , zwei wechseln mit diesen

ab. Jetzt bemerkt man erst, dass die Proscnch^m-

zellen sich in radialer Richtung in regelmässige

Reihen stellen und mit sehr kleinen Marksfrahlcn-

zellen abwechseln. Zu diesem Zeit^junkte bilden
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sich aiicli im Blattstiele die liolzzcllcn aus. Von

jeder Seite des Blattstieles lauleii in einer zuerst

fjeliriimniten , nach nuten gradcn Linie die Geläss-

liündel des Nehenhlattcs herab, so dass in jedem

Internociinin die Gefässbündcl des eifientiiclieii Blatt-

stieles niitcr diesem sich befinden, nnd neben die-

sen , wo die mit dem Blatte abwechselnde Kante

steht, die (jerässliiindcl der beiden zunächst darü-

|]cr belindlichen ]N'ebcnblät(er. Der ftilenf^el bleibt

für einige Zeit vierkantig, indem die Zrellcnver-

inehrung in radialer Bichtuiig gleichmäfsig auf al-

len fe'eiten fortschreitet, daini aber rundet auch die-

ser sich ah, eben wie jene oben bescliriebcnen

blattlosen Zweige, indem sicli die Holzzellen auf

den eintretenden Stelleu schneller vermehren. Aul

Qucrsclmitten alter Stämme und Zweige bemerkt

man immer jene vierkantige Marksclieide.

Die Holzinasse ist schon früh mit Gruppen von

Parenchyui vermischt, und die Poreiigelässe sind

gewöhnlich von Parenthym umgeben, woher diese,

wenn sie allein stehen, auf allen Seiten eine glei-

che Organisation zeigen. Das Parencli;)in zeigt

sich bald in deutlichen transversalen Scliichten CanI

yuerschiiilten) und dessen Zellen unterscheiden

sich von denen der Markstrahlen durch längere

Streckung und weniger tiefe und grosse Tiii)fel. —
Wenn die Bastschiclit deutlich erkennbar ^^ird, be-

steht sie aus einer fast gleiclimässigen Masse von

noch mit grossem Lumen versehenen Zellen, zwi-

schen denen man mir hier und da Spui'en von einem

dunkclen Parenchym wahrnimmt. JJie Bastschiclit

ist aber den grüssten Veränderungen unterworfen.

Schon noch ehe die unregelmässigen Holzmassen

erscheinen, wenn also der Stengel noch rund ist,

zeigt sich zwischen den auseinander tretenden Bast-

zellen eine Älenge von starkverdicKtcin und mit

vielen und verzweigten Kanälen verseliencm Paren-

chym , von dem ich die ersten Spuren in jenen

dunkelgefärbtcn Zellen bemerkt zu haben glaube.

Diese Veränderung gebt in der ersten Bastscliicht

vor sich, auf der inneren Seite derselben bilden

sich dann später die Bastzellcn mehr vereinzelt.

Naclidem die radiale Zellcnvermelirung des

Holzkörpcrs eine Zeillang auf gicichmässige Weise
lurtgedauert hat, laugt derselbe zuerst an auf den

zwei Seiten , die mit den Blättern abwechseln, eine

grössere Proportion von Parenchym zu bilden, zu-

gleich werden die Holzzellen mehr bastartig und

verdicken sich früher. Die verhältnissmässige Menge
von Poreugcl'ässen nimmt ganz bedeutend zu, nnd

dieseliien «erden sehr weil, im Ncrsleich zu denen,

die in dem regelmässigen Holze sich belindcn. Die

Poren dieser Gefässc sind ungemein zahlreich, und
erscheinen dadurch, dass dieselben auf der inneren

Seite des Gefässes spaltenartig in die Breite gezo-
gen sind, nnd hier häufig mehrere auf diese Weise
zusammendicsseu , auf Oueischniltcn verzweigt.

Die Vermehrung der zweiseitigen unregelmässigen

Holzmassen geht sehr schnell von Statten (immer

im Auge behaltend, dass von einer Schlingpflanze

die Rede ist) während auf den andern Seiten die

llolzbildnng fast ganz null wird für eine Zeillang.

Ausser der nackten Thatsache, da.ss bei ein. r

fllenge von Schlingpflanzen der Stamm vorzugs-

weise und zuerst an gewissen Stellen in die Breite

entwickelt wird , und dass diese Kntwickelung zu

der Spirale der Blattstellung in einem bestimmten

Verhältniss steht, lässt sich nicht viel hier sagen.

Kine vollkommen genügende Erklärung dieses son-

derbaren Vorganges finde ich nicht, was theilweise

an der Menge der auf diesem Wege noch zn beant-

wortenden Kragen liegt, jedoch will ich auf Fol-

gendes aufmerksam machen.

Der eigentliche Unterschied zwischen einer

Schlingpflanze und einem nicht rankenden Ge-
wächse besieht darin, dass bei der ersteren die

Kutwickelung des Stammes sehr beschränkt ist, was
die Ausbreitung in die Dicke anbelangt, so dass bei

den meisten nur das unentbehrlichste Gewebe ent-

wickelt wird. Hier kommen alle möglichen Ab-

stufungen vor, von den Cucurbitaceen z. B. Aiiiiii-

via , wo fast gar kein Holz gebildet wird, bis zn

den grossen Eupliorbiaceen iüiiiphalea) und Gaiiu-

iiid , wo man ausser einer grösseren Menge von

Porengelässen keine auffallende Erscheinungen be-

merkt. Es liegt aber in dem Charakter der Holz-

zelle, dass ihre Funktion sich, so zu sagen auf

ihre Bildung beschränkt, da sie in wenigen Fällen

nur naiirungs- oder resorptionsfähige Steife fuhrt,

wälireud poröse Kohren nnd Parenchym — bii

Schlingpllanzen — immer davon strotzen. — Wie
ich schon am Eingange bemerkt habe, sind alle

Schlingpllanzen mit Saft angefüllt, der sich in den

porösen Gelassen beiludet, während bei baumarti-

gen Gewächsen der Saft nur in den jüngsten Ge-

fässcn angelrolleu wird. Wenn man bedenkt, dass

eine Schlingpflanze durch einen verliälluissmässi^i

sehr dünnen Stamm im Veigleich zu der grossen

Menge von Zweigen, Blättern u. s. w. die Commn-

nikatiou mit dem Erdliodeu aufrecht erhält, aut

dessen mineralische Besiandtheile sie doch gröss-

tentheils angewiesen ist, so erklärt sich der starke

Safldurchfluss leicht. Vielleicht dass dieser starke

Saltstroni von unten nach oiien auch wiederum die

Entstehung der sehr weiten Tüplelgefässc bedingt.

Bei einem Baume wird das ynantum des Safies nur

zu gewissen Perioden so bedeutend gefunden, dass

man denselben aus Eiusclmilten u. s. w. anslliessen

7=F
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iiiaclieii kann, da hier die Gefässe so viel enger

und auf einen fi.rö'-sei-en Raum vertlieilt sind.

Zwei Umstände- sind es liauptsäclilicli , die liier

die Entwickelunfi; auf zwei Seiten des Stammes

melir liegünstigen. Erstlicli treten die Gefässl)iindel

der jNebenblätter zusammen und laufen miteinander

am Stamme fort, so dass an diesen Seiten dessel-

ben die Gefässbiiudel von zwei Anhangsorganen

sich befinden , während unter den Blättern , wo die

Ausbreitung niclit Statt hat, nur von einem solchen

Organe Bündel herablaufen. Einerlei ist es hier,

ob man die Nebenblätter als eigene Organe be-

trachtet, oder als Tbeile des Blattes, welcher letz-

teren Ansicht ich micli durchaus anschliessen muss,

so weit meine Erfabrungen über deren Entwicke-

lungsgeschiclite bis jetzt reichen. — Zweitens wer-

den die Gefässbiiudel, die mit dem Blatte selber in

unmittelbarer Verbindung stehen, auch theilweise

durch die Lücke die für das jilark des Blattes und

der Knospe im Gefässbündelkreise sich befindet,

seitwärts gedrängt, und deren grade lanie fort-

während unterbrochen. Dadurch iverdeu auf zwei

Seiten des Stammes vorherrschend Saftströmungen

hervorgebracht, die jene Unregelmässigkeiten er-

zeugen. Hieraus folgt, dass diese unregelmässigen

Stammformen häufiger sein müssen bei Pflanzen,

die eine einfache Blattstellung haben, und wo diese

nicht variirt, was mit der Erfahrung übereinstimmt.

Eine äusserst interessante und iu ihrer weite-

ren Anwendung vielleicht wichtige Erscheinung ist

die eigeuthümliche , meiir oder weniger zickzack-

artige Riegung mehrerer Stämme, die die zweizei-

lig abwechselnde Blattstellung haben. Man bemerkt

dieselbe bei den Cauluti'etus - Arten hauptsächlich

stark, unbedeutend bei obengenannter Rhynchosia,

ferner ist dieselbe bei jüngeren Exemplaren weni-

ger stark als bei alten. Für jede Species mögen

hier Abweichungen Statt finden, so wie ich auch

Verschiedenheiten zwischen verscliiedenen Indivi-

duen bemerke. Ferner sind diese Biegungen so

beschaffen, dass, wenn man eine Messung anstellt,

man eine bedeutende Verschiedenheit findet zwi-

schen der Länge der mittleren mit regelmässigem

Holz versehenen Stammtheile und der der än.sseren

Seite der bandförmigen Ausbreitung. Die älteren

Stämme finden sich häufig auf ganze Strecken in

verschiedene Theile gerissen, indem sich die band-

förmige Ausbreitung von dem mittleren Heizkörper

getrennt hat. Da diese Biegungen unbedingt spä-

teren Ursprungs sind, so fragt es sich zunächst, ob

dieselbe auf einer spät eintretenden Verlängerung

des mittleren Holzkörpers, oder auf einer Verkür-

zung der verscliiedenen Theile und Lagen des band-

förmigen Theils beruhe. Das erstere ist bei Ge-

wächsen, wie unser Caulotretus, wo sich schon

früh eine starke Holzbildung zeigt, so gegen alle

Erfahrung , dass man es ohne Weiteres verneinen

kann. Bekauntlicli gelien die Prosenchj'mzellen in

kurzer Zeit alle Phasen ihrer äusseren Formver-

änderung durcli , und jede spätere Veränderung,

die man bemerkt, besteht nur im Absetzen von

Stoffen im Innern der Zellen, und wohl mitunter

iu den Interzellularräunien.

Es nuiss also die bandförmige Ausbreitung sein,

die sich verkürzt, soliald die Möglichkeit des ent-

gegengesetzten Falles aus dem Wege geräumt ist.

Schwierig ist es indessen, unbedingt nachzuweisen,

wie das gesciüeht.

[Fortsetzung folgt,)

Ueber die Dauer einiger Gewächse der

deutschet! Flor.

Cef. Jahrg. 1847. Sp. 8: über Carlina acaulis

und Gentiana ciliata; 1848. Sp, 529: Vcrbena

offic. und Sagina proc; 898: Cliondrilla juncea,

Falcaria Rivini und Myosotis silvatica; 1849.

Sp. 515 u. 517: Trif'oliiiiit agrarium und pra-

lense; 1850. Sp. 4: Scorzon. hispanica.')

Heracleum Siihondylinm. Die meisten Schrift-

steller bezeichnen diese Pflanze als zweijährig;

z. B. Koch syn. fl. g. et helv. , Reichen back
fi. sax., M össl er Uandb., Dö II rhein. fl., Garcke
fl. V. Halle. C. Sprengel fl. hal. cd. 1 nennt

sie dagegen ausdauernd, A. Sprengel (Fl. v.

Halle), so wie auch Kittel (bot. Taschenb.) be-

zeichnen sie als: zweijälirig oder ausdauernd. Die

Exemplare, welche ich untersuchte, erwiesen sich

immer ganz bestimmt als perennirend. Ich fand

an der Basis des diesjährigen Blütheustengels im-

mer mehrere kräftige Knospen*), welclie frisch

bleiben, wenn im Herbste der Stengel bis dicht

oberhalb der Stelle, an welclier sie stehen, ab-

stirbt. Die oberen Knospen sind die grössern; die

Mntterlilätter der Knospen finden sich, eine Rosette

bildend, zuweilen nocli im October, wo der Blü-

thenstengel abzusterben anfängt ; meistens aber sind

sie schon früher verwest. Sehr häufig fand ich

auch einen Stumpf oder mindestens die Narbe von

dem vorjährigen Blüllicnstengel
,
ja selbst noch von

*) Bei Pnstinaca snitva, welche bestimmt zweijährig

ist, finden sich am Grunde des absterbenden Blijthen-

stengels zuweilen auch Knospen , allein sie sind nur
schwach und sterben bald ab. Aehnlich ist es auch hin

und wieder hei Seucclo Jacohaea , wo sogar aus der
IlaiiptwuTzel zarte Auslaufer, die an ilirer Spitze kleine

Blältchen tragen, entspringen, aber wnhl stets zu Grunde
gehen, ohne zur Bliilhe gelangt zu sein.
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dem zweitvorjälirigen , so class also mit dem dies- Gruppe: Crinitae, humatae. Stainin: liallikugllg,

jälirigen lüiiUieiistengel inid mit den Knospen an kuglig, länglicli, walzenförmig i 2— 5" hoch, l'i

seiner ste!ienhleil)eiidcn Basis vier Jahrgänge an

einem sokhcn Exemplare repriisentirt waren. Deut-

lich konnte icli an einigen im Spälhcrhst unter-

suchten Exemplaren erkennen , dass eine grosse,

ausgebildete DIatlroselte, welche neben dem dies-

jälir. Bliitlienstengcl , an dessen Gründe die neuen

Knospen noch ziemlicli unentwickelt waren, zu dem
stehengebliebenen Aclisenihcile gehörte, welchen

der vorjährige Uliitlienstengcl abgeschlossen hatte.

— An solchen Exemplaren , die noch nicht geblülit

haben und eine oft sehr grosse Blattrosette bilden,

findet man in den unteren Blattachseln auch Knos-

pen. Dieses Alles spricht woUl lünrcichend für die

ol)ige Angabe. Aus der Csich oft ein wenig hori-

zontal streckenden) .\chse der Neubildung bricht

meist eine (;oder einige) sehr lang und stark wer-

dende VVurzelzaser hervor , durch welche jene

unabhängig von der MutterpOanze ernährt werden

kann, falls diese letztere abstirbt; was durch <!ie

. Karbe, welche der Blülhcnstcngcl zuriicklässt, Icichl

lierbeigcfiihrt werden kann, indem dieselbe von

Oben nach unten ausfault. Wahrscheinlich gcböri

H. Sph. zu denjenigen Umbellaten, bei denen die

beim Keimen vorhandene primäre liauptwurzel ab-

stirbt und durcii Nebenwurzeln ersetzt wird , wie

das unter andern auch bei Chaei'Ojihiilluin aiireuiit,

wo die verschiedenen Jahrgänge der stehenblei-

benden unterirdischen Achscntheile (von denen die

hintern, altern allmählich verwesen) dicht an ein-

ander stehen, und bei xVeyopodiiim Podayruria und I als Wollbiischelchen erscheinen, dunkelgrün. Schei-

—3" dick, mit langen, dunkelgrünen Warzen und

langen, purpurrotben , haarformigen Stacheln, wo-
von einige an der Spitze hakenförmig gekrümmt
sind. Achseln: mit kurzer Wolle. Warzen: lang,

dünn, eyrnnd - kegelförmig , unten vierseitig, oben

schief abgestutzt, oder vorn mit stumpfer Kante,

oder stumpf viereckig, 1 — 6"' laug, 2'" dick, dun-

kelgrün. Scheibe: eiförmig, kurzwollig, weiss

oder goldgelb. Stacheln: baarförmig, lang, gerade,

unbehaart, strahlig abstehend, zweierlei; äussere:

16 — 22, von oben nach unten an Länge zuneh-

mend, die oberen 2"', die unteren 6"' lang, gelb-

lich oder weisslich; mittlere: 5 — 8, länger und et-

wasstärker als die äusseren, 10— 12'" lang, einer

etwas länger als die übrigen
,
gerade, oder au der

Spitze hakenförmig gekrümmt, scbwarzrolh , dun-

kel-karmoisin , au der Basis heller oder auch

dunkler als oben. Mexiko.

31. Mat/iillriria aurorea Ebrbg. Gruppe: Cri-

nitae, lufinatae. Stamm: kuglig, halbkuglig, läng-

lich, säulenförmig . 2 — 3" lang, 1 Ji —2" dick, mit

kurzen, dunkelgrünen Warzen und zahlreichen,

liorstenförmigen , fencrrothen Stacheln, wovon eine

oder mehrere au der Spitze hakenförmig gekrümmt
sind. Achseln: mit kurzer, weisser Wolle und

mehreren geraden oder gekräuselten Borsten. War-
zen: kurz, eyrnnd kegelförmig, unten vierseitig,

oben schief abgestutzt, 1 — 2"' laug, 1 — Ife"'

breit, mit weissen Punkten, die unter der l>onpe

Siwii anyustij'oliuiii der Kall ist, bei welchen letz-

teren Arten, wie bei den Me;i</i« - Arten , bei l'a-

leriana uf'ßc. u. v. a., die Neubildungen als Aus-

läufer auftreten und die älteren Achscntheile gleich

nach der Kruchtreife gänzlich zu (irnnde gehen.

Bei anderen perenuirenden Umbellaten, z. B. bei

Falcuria liiv- und Ltisei'/ntimii latifudittii , bleibt

die primäre Hauptwurzcl und erweitert sich ange-

messen, so dass die Ulüthenstengel der verscliie-

denen Jahrgänge immer von ein und derselben

Uauptwurzel ernährt werden.

(Fortsetzung- folg-t.)

Iiitcratiir.

Allgemeine Gartenzeitung von Dietrich und

Otto. 1849. Nr. 38.

( F o r t s c t z ti ji g\ )

Neue Mamillarien aus Mexico, von Karl Eh-
renberg. 30. lUainillaria Uerrmnnni'^) Ehrbg.

') Nach Herrn Assessor A. W. Herrmann in Berlin
benannt.

be: eyrund , in der Jugend mit dichter, weisser

Wolle. Stacheln: borsteuförmig, fein, strahlig,

zweierlei; äussere: 20— 24, fast baarförmig, gerade,

von oben nach unten an Länge zunehmend, die

oberen 2"', die unteren 2%'" lang, weiss, durch-

scheinend: mittlere: 6— 8 und 9, länger, etwas

stärker als die äusseren; sechs davon 5 — 6"',

zwei bis drei 8— 10'" lang, der unterste gewöhn-
lich der längste, zuweilen noch einer oder zwei

länger und einer oder zwei oder drei an der

Spitze bakenförmig gekrümmt; feucrroth, an der

Basis heller als oben, oder nur die längsten feucr-

roth, die andern weiss und an der Spitze nur roth.

Mexiko.

32. Mamillaria Htiselofßi Ehrbg. Gruppe:

Crinitae. Stamm: halbkuglig, kuglig oder läng-

lich, 2— 3" dick, 3 bis 2^" hoch, einfach, mit

länglichen, hellgrünen Warzen und langen, fei-

nen, borstenförmigen, weissen oder gelblicb-weisscn

Stacheln. Achseln: mit kurzer Wolle. Warzen:
gedrängt, cyrund -kegelförmig, länglich, unten

vierseilig, oben schief abgestutzt, vorn mit stumpfer
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Kaute, 4'" laiij;, IJs—2>i"' breit, hell- oiler };elb-

f;i-iiii. Sichcihe: c.vröiinig, mit Kurzer, weisser

Wolle. Stacheln: horsteiifüniMs: , lang, fein, ge-

rade, fast strahlig, gelblich - weiss , halb durcli-

sclieiiiend, zweierlei; äussere: 20 — 22, von oben

nach unten sehr au 1/iiuge zunehuiend, die oberen

2, die linieren 4'" lang; niiltlere: 6, läi;gcr niul

stärker als die iliisseren
,
gerade, strahlig; 5 obere

(j — 8'" lang, der sechste, der unterste 10— 13'"

lang, gelblich - weiss, elfenbeiii« eiss, anfangs

änsserste Spitze hellliraiin , später samiiillich ganz

weiss. Mexiko.

(Foriselzung fatgi.)

Hocker species FUciiiii. Vol. 1. p. 150— 225. An-

gezeigt von Prof G. K ii n z e.

66. O. amboviiennis Hook. t. 56. C. D. Mo-
Ivccana Boxb. pl. er. Wall. Cat. 229 (non Bl.D

DicUsonia straiitinea Bory in Dnperr. ? CnO"

tiabill.)

Jiolukken, Ambojiia, Oifack

,

Papoiisland.

, Ist mir unbekannt.

67. D. inaequalis Kze. syn. fll. Poeppig. !

n. major, pinnis iiltiniis 1 — 3 pollicarib. t. 57.

U. V. aluta He ward mag. of nat. hist. 183S.

ß. intermedia, pinn. ultim.
^/.i
— z» pollicaribiis.

y. Minor, pinn. ultimis Ja— 1" p. vix exce-

dentib. ,
paiillo rigidioribus. t. 58. A. Microlepia

alata J. Sui.

a. Peru, Maynas Pg. ; Paiigoa, Mathews
n. 10'j7. ; Brasil. Corcovado, Gardn. n. 202; 11-

heos, Moricaiul; Trinidad, IiOcKhart, Al-
d r i d g e.

ß. Jamaica, H e w d. et Wiies; Ceylon, Mrs.

Walker; Mindorü , C ii in i n g no. 360.

y. Luzon, Coming no. llt).

Lieber diese, wie mir scheint, mit Fremdarti-

gem vermengte Species habe ich folgendes zu be-

merken: Als meine D. inaeiinulin kann ich nur die

Pöppig'schen Exemplare, welche wenig unterein-

ander abweichen und deren auch das Hb. Gen, Ue-

rol. enthält, anerkennen. Sie ist durch häutiges,

iiirtttgriiues Liaub, verhältnissnuissig kurze und

breite Fiederchen zweiter Ordnung, scliief c_\ruuüe,

längliche, stumpf gezähnte Absclinitte und deutlich

vom Kande entfernte, gestutzte, an der Basis ab-

geschnürte Schleierchen kenntlich. Eine snrinanji-

sche PUanze (.Kapp 1er no. 1352) wird wolil eine

jugendliche Form der D. inaequalis sein; doch mag
teil nach einem einzigen Wedel nichts entscheiden.

Früher schien sie mir D. L'Heriitinieri anzugehö-

ren. Ob die Aia t h e ws'sclie Pflanze hierher gehöre,

lianii ich nicht sagen, da sie mir nicht vor Augen

kam.

Was ich aus Brasilien und namentlich aus 11-

heos von Blanchet unter No. 2507 durch Mori-
cand erhielt, und wozu ich Martius Hb. fl.

Brasil. No. 379 und auch von Godet in Brasilien

gesammelte Exemplare (.aus den JS'euenburger Her-

barien) rechne, ist eine verschiedene Art: D. ni-

yreäceuü Kze. fil. II. Bras. mss. Diese weit

grössere Pflanze mit mehr lederartigera , bei dem

Trocknen dunkel- olivenfarbigenj liauhe zeigt viel

längere und verhältnissmässig schmälere, lang zu-

gespitzte Fiederchen mit spitzen und sciiarf ge-

zähnten Abschnitten, dem Rande genäherte und

gerundete Schleierchen, und Strunk wie Spindel

sind sclimutzig purpurbraun (.bei 1). inaeijuatia tahl

gelbüchj. Hooker's Figur 1.57 IJ. entspricht we-
der meiner D. iiiueijui.ilis , noch der ü. niyreacens.

Eine Gardner'sche PUanze No. 60 und 200 C''-

citirt 202, aber No. 60 nirgends) ist meine D. l'ult-

liiina fil. Fl. liras. mss., der So. 78 D. Ih-ani-

liensis Hook. (_Mivroleitia Pr esl tent. pterid. t. iV..

F. 23) möglicherweise nahe und von D. inaequalin

ganz abweichend ; aber, wie es scheint, sonst niclit

von Hooker erwähnt. Ich kann demnach niciil

sagen, was unter Gar ün. No. 202 verstanden wird,

und die Pflanze von Trinidad ist mir gänzlich un-

bekannt.

Von ß. und y. kenne ich nur die Cuming'-
schen E.Kemplare No. 360, Mindoro und 119, Lnzon.

L)ass beide einer Art angehören, halte ich für um
so wahrscheinlicher, als t. 58 A. eine Mittelform

zwischen den Exemplaren meiner beiden Nummern
darstellt.

Davon aber, dass beide weder der D. inae-

quulis, nach einer der jetzt hier erwähnten Arten

angehören, glaube ich sicher überzeugt sein zu

können. Das weit festere , etwas schimmernde

Laub, die äusserst lang gespitzten und zugleich

gekrümmten Knden der Fiedern und Fiederchen er-

ster Ordnung, die scharf gezähnten letzten, ter-

tiären, Fiederchen und Abschnitte, sowie die über

den Laubrand etwas vorragenden , meist schief ge-

stutzten Schleierchen geben hinreichende Kennzei-

chen, und es werden sich gewiss noch mehrere

ünden, wenn man Stöcke und Strünke dieser Arten

kennen lernen wird, indem bis jetzt nur Fiedern

vorhanden sind. Diese .-Vrt nenne ich D. lam/jy-

turii (_Microlep. aluta J. Sm.).

Ueber D. caudatu Hewd. von Jamaika ist mir

nichts bekannt worden; jedoch könnte sie wohl

gleicher mit einer mir aus L 'H e r m i n i e r's Samm-
lungen auf Guadeloupe von Bory niitgetheilten Art

sein, welche durch dünnhäutige Beschaffenheit der
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sehr lang gcdeliiitcii gi-osscii, lebhaft grünen Wc-
Uel, ziemlicli sclilaff vielbeiigige, lang geschwäUKte

Fiederii, seliarf gezahnte Ahsclmitte, sehr Kleine

niid sparsame, meist rinr einzeln am Oherrande der

Ahsohnitte helindlcclie Fmchthaiilen von I). iiuie-

Cjitullx al)«'elcht nnd in meiner Sammlung den Na-

men D. L'lleriiünieri führt.

Durch sehr stumpf ziigernndcte und nur wenig

eingeschnittene Fiedcrchen zeichnet sich eine Pflanze

der Gattung ans Guatemala (Coli. Friedrichsthal.

No. 51), Avelche mir aber nur in einem, wahr-

sciieinlicli jugendlichen, obgleich schon frucht-

baren Exemplare heliannt ist, aus, die ich zu be-

nennen noch Anstand nehme.

{Fortsetznns fulfft.)

Slanual de Botanica descriptiva o' resnmcn de las

plantas qne se encuentran en las cercanias de

Madrid y de las (|ue se cultivan cn los jardiues

de la Corte, dispuesto segnn el metodo de fami-

lias naturales per los doctores D. Vicente Cn-
tanda y D. Maria no del Amo. Madrid, im-

prenta de Sannatjue, 1848. 12. XVI. 1155 p. in

zwei liäudchen getlieilt.

Seit Lagasca den ersten Band seiner Anienida-

des naturales de las üspaüas (Madrid 1821} her-

ausgab, ist in Madrid selbst keine Schrift mehr über

die Vegetation Spaniens oder über die in dem Ma-
drider Garten cnitivirten Gewächse erschienen. Um
so begieriger dürfte man nach einem Buche grel-

len
, welches dem Titel zufolge eine gedrängte Be-

schreibung der um Madrid wild wachsenden Pllan-

zen
, sowie derer, welche in den dortigen Gärten,

also vorzüglich in dem konigl. botanischen Garten,

cnitivirt werden, eutliült; in der Meinung, darin

nicht nur eine genaue Angabe aller Standürter , au

welchen die bisher ans der Flora von Madrid bc-

liannt gewordenen Gewächse beobachtet worden
sind, sondern auch iuteressaule auf Jalire lauge au

Ort und Stelle gemachte Beobachtungen gegründete
Aufschlüsse über so manclie kritische Pflanze der

Vegetatibii Ncukastiliens, ferner ausführliche Noti-
zen über den im Auslände so wenig bekannten bo-
tanischen Garten Äladrids, vielleicht auch Beschrei-
bungen noch völlig neuer Arten und Gattungen zu
finden. Leider hat Hcf. von alle dem in diesem
«uchc nichts entdecken können, indem dasselbe wei-
ter nichts, als eine sehr mittelmässige und ohne alle

Kritik ausgeführte Compilation aus den Schriften
von Locfling, Cavanilles, Lagasca, Ue'
Candolle, Boissier, Heiitcr etc. ist. Freilich'
lässt sich auch von den Verfassern, welche beide
dem botanischen Publicum wahrscheinlich iinhe-j
kaunt sein dürften, nicht mehr erwarten. Zwar'

ist der eine derselben — Cutanda — erster Pro-

fessor am botanischen Museum und üircctor des

Gartens zu Madrid, der Nachfolger des vor drei

Jahren ver.'<torl>cuen llodri^uez (der andere

ist Lehrer der Botanik und Bibliotliekar bei der

pharmazeutischen Facultät), indessen dürfte sich

derselbe, bis er das gonaniitc Amt erhalten hat,

wohl wellig mit Botanik beschäftigt haben, was

schon daraus hervorzugclieu scheint, dass er bis

zum Jahre 1847 von keinem der wenigen Botaniker

Spaniens gekannt war und bis zu jenem Jahre als

Advocat in Murcia gelebt hat-''J. Wie die Verfas-

ser in der Vorrede sagen, soll der Zweck ihres

Werkes vorzüslich der sein, der studirenden Ju-

.:end als Leitfaden bei Excursionen in die Umge-
iiungen von Madrid und beim Besuch des liotaui-

schen nnd anderer Gärten zu dienen. Diesem

Zwecke kati:i es viellciclit senügen — vorausge-

ictzt, dass die darin aufgerüiirten Pflanzen auch

wirklich die von den citirten Autoren beschriebenen

Arten sind — : für die Wissenschaft selbst aber hat

CS gar kciueu Werth. Nach der Vorrede folgt zu

nächst ein Verzeichniss der gebrauchten Abkürzun-

geii , namentlich der abgekürzten Antorennamen,

hierauf ein ,,Cuadro sinöptico de las familias vege-

tales descutas cn esta obra'', eine auf einen ganzen

Bogen zusammengedrängte kurze Cliaracteristik der.

in dem Buche enthaltenen Pnanzenfamilien des De
Ca ndol 1 eschen Systems zum Gebrauch für An-

länger, um die Pflanzen nach der genannten Me-

thode bestimmen zu können, und sodann die Auf-

zählung und Beschreibung von ungefähr 4000 Pflan-

zenarten (weder Gattungen noch Arten sind nume-

rirt), welche nach De CandoUe's Methode geord-

net sind. Die meist sehr kurzen Diagnosen sind

ebenfalls in spanischer Sprache abgcfasst nnd zum
grossen Theil wörtliciie, aber häufig ohne Kritik ab-

f;ekürzte und deshalb iiiigeiiügenile rcbersctznngeii

aus dem Prodromus und andern A^crkcll. Bei jeder

Species sind der Name des Autors, ein Paar Syno-
nymen und eine Abbildung citirt, ausserdem die

Blüthezeit und der Zustand, in welchem die Verfl".

die Pflanze gesellen und untersucht(?) haben (durch

die gCMÖliulichcn Bezeichnungen v. v., v. s., v. v. c.)-

bei den wildwachsenden auch noch der Standort,

aber sehr allgemein und ungenü;;end, angegeben.

Ucbrigens bilden die wildwachsenden Pflanzen kaum
ein Füuftheil der in dem Buche beschriebenen, aber

auch die Gartenpflanzen sind nicht vollständig auf-

geführt, wie die Verl!", selbst in der Vorrede be-

incrken, sondern bloss eine, Gott weiss nach wel-

chem Princip gemachte. Auswahl derselben. So lin-

*) Vgl. Jahrgang 1S47 dieser Zcilschrill, S. 358.
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det man z. B. bloss 18 Arten Cactceii beschrieben,

wälirend der Madrider Garten deren einige hundert

in hänßg «'ahrhaft praclitvoüeu Exemplaren hesjtzt*)-

Eigene Bcoljathtnngcn fehlen gänzlich, nnd es ist

daher auch weder unter den wildwachsenden nocli

nnter den cultivirten auch nur eine einzige neue

Art aufgeführt. Ja, was die erstereii anlangt, so

sind nicht einmal alle die bi.^her um Uladrid aufge-

fundenen Pflanzen angegeben. Den Beschlnss bildet

ein Conspeclus gcneruni secuiidum ."^ystenia sexuale

Linnaci, welcher die laLeiniscIien Diagnosen der

aufgelüiirten Gattungen entliält nnd 116 Seitm an-

füllt, sowie ein aliihahetisclies Vcizeichuiss der Ab-

theiluiigcn, Klassen, üntcriilassen , Familien, Gat-

tungen und Gattungssynonjnie. Ein Artenverzeich-

niss, welches den Gebrauch des Buches wesentlich

erleichtern würde, fehlt gänzlich. Das Werk ist

>iwar in zwei Bändclien gctheilt, doch fortlaufend

paginirt. Das erste Bändclien scliliesst mit den Eri-

caceen und p. 536. Das Format ist bequem, um

das Buch auf Excursionen mitzunehmen, das Pa-

pier schön, der Druck zwar sehr gedrängt, docli

gut und ziemlich correct, die Ausstattung recht

hülisch. Einer Bemerkung am Schlüsse der "Vorrede

zufolge scheinen die Verfasser im Sinne zu haben,

in späterer Zeit eine grössere Arbeit — un trabajo

niny importante! — über die Vegetation ihres Va-

terlandes, also wahrscheinlich eine Flora von Spa-

nien herauszugeben. Möge eine solche besser aus-

fallen, als die vorliegende Compilation. sonst dürfte

sie nur dazu dienen, den unnötliigen Ballast, wel-

chen die beschreibende Botanik mit sich herum-

schleppt noch vermeliren zu hellen! — W.

lä e i s e nd e.

In den Berliner Zeitungen befindet sich eine

Anzeige des Hrn. Carl Ferd. Appun aus Puerto

Cabello in Venezuela vom I. Novhr. 1849, in wel-

cher er anzeigt, dass sein Reisegefährte C- hot.

Zeitung 1848. Sp. 7095 Hr. Leop. Martin die

Weiterreise aas Gesundheitsrücksichten aufgegeben I

babe. dass er selbst aber allein die Reise fortsetzen

werde, dass diejenigen, welche sich bei diesem

naturhistorischen Unternelimen betheiligen wollten,

Prospecte darüber bei dem Buchhändler E. F. A p

-

pun in Bunzlau in Schlesien erhalten, auch Zah-

lungen an denselben leisten könnten.

Mr. Charles Wriglit ist i. .J 1849 von Texas
nach El Paso am Hio del Morte (ein wenig unter

dem 32" XB.) gereist, um in dortiger Gegend, be-

sonders auf den Bergen, östlich nnd westlich von

dem Thale , bolaniscbe Sammlungen während des

Sommers zu machen. Für 1850 will er, wenn die

Gelegenheit günstig ist, seine Untersnchnngen auf

andere Gegenden ausdehnen , welche noch nicht

von Botanikern besucht sind. Die hieran theilneh-

meiiden öubscribenten erhalten nach der Reihen-

folge der Meldung Sammlungen zu dem Pi-eise von

10 Dollars pro Hundert (s. U. Ztg 1849. Sp. 623.),

•) S. Jahrgang 1S44 dies. Zcitschr. S. 771.

©eleha-tc CJeselischaßeM.
sitz. d. Linn. Ges. z. J.,ündon d. 3. April. Der

Geistliche W. Smith von VVareham legte eine

Reihe Exemplare von mikroskopischen Diatoniaceen

und Desmidieen vor. Eine Abhandlung von Mr.

Arthur Henfrey, über den Ursprung des vege-

tabilischen Eychens wurde vorgelesen. Derselbe

stellte Untersuchungen an Orchis Moria an , und

es stimmen dieselben mit denen von Amici, !V1 o h 1

und Müller überein. Ehe der PoÜens'chlanch in

das Loch des Ovulums dringt, sind an dem Micro-
pyle-Ende des Embryosacks 3 kleine Zellen. Der
Pollenschlauch dringt durch den Micropyle - Kanal
und kommt in Berührung mit der Aussenseite des

Embryosacks. Eefruchtung wird deutlich durch den
Uebergang dcsPoHen-Fluidum's durch die zwischen-
liegenden Membranen bewerkstelligt, nämlich durch

die des Pollensacks seihst, des Embryosacks und

der Keimzelle, welche innerhalb des Embryosacks
liegt. Eine Czuweilen zwei) der Keimzellen er-

weitert sich nnd wird durch Wände in eine An-
zahl von Zellen getlieilt, die Zelle wächst am
oberen Ende durch den Micropyle- Kanal zu einem

confervenartigen Faden ans, dessen Wachsthum
durch Vermehrung der Endzelle vermittelst Quer-

wände vcr sich geht. Die Zellen im Enihryosack

entwickeln dann innerhalb den Embryo. Andere
Beobachtungen , welche der Verf. bei andern Pflan-

zen in derselben Beziehung anstellte, waren nicht

hinreichend vollständig, jedoch schon in so weit,

dass sie mit dem oben Beobachteten übereinstimm-

ten. Der eigenthüniliche zellige Körper, welchen

Müller als aus der Micropyle hervortretend be-

schrieb und abbildete, ist der Funiculus, welcher

eine unmittelbare Fortsetzung der inneren Integn-

niente ist. Müller hat ihn abgebildet, als habe

er ein abgerundetes feines Ende, aber der Verf.

hat ihn wiederholt als an der Placenta befestigt

beobachtet.
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Einige r^eiüägc zur Keiiiilniss von sogc-

iiaiinten anomalen Holzbiktungcn ilcs Diko-

tylcnslammes.

Von
H. Crüyer auf Triiiidail.

(^F risetzu n g.)

Sclioii von aiisse« betrachtet, ijenierkt mau,

dass die transversalen Falten, die sich auf der

Rinde dieser Lianen befinden, scliräge sich nach

aussen einander näliern, d. Ii. nach dem vom Mit-

telininkte ain meisten entfernten Rande der band-

förmigen Ausbreitung zu. Dadurch , dass in dem
Netze, das durch die Bastschicht im Umfange des

jungen Stammes gebildet wird , eine Zellenpro-

duktion Statt findet, welche die Maschen dieses

Netzes immer mehr und immer auf neuen Stellen

in die Breite vergrossert, ist der erste Impuls ge-

geben zu der ^'erki^rzung des bandförmig ausge-

l)reiteten Stengelthcils. Denn obgleich jene Zellen-

prodiiktion , wie ich oben bemerkt, schon an dem
noch runden vStengcl ihren Anfang nimmt, so hat

sie docli an den Seiten des bandförmigen Theiles

des Stammes in ganz anderem Verhältnisse Statt.

Bei vielen Pdauzen werden die ersten Baslscliicliten

schon früh mit dem dazwischen befindlichen Paren-
cliym abgc\\orren, dies findet bei den Caulotrelus-
Artcn sehr spät Statt, und die Maschen des Bast-

netzes fiillcü sich mit cijiem iiarten dickwandigen
Parenchym. Man sieht leicht ein, wie durch die

ungleiche Riudenthüligkcit des Stammes und bei der

Biegsam iieit desselben jene Krümmungen recht gut

in ihrem Anfange erklärt werden.
Hierzu kommt ein anderer Umstand , der für

die fortdauernden Biegungen des Stammes von noch

grösserer Wichtigkeit ist. Ich habe schon oben
auseinandergesetzt, dass zwischen dem regelmässi-

gen Uolztheil und dem bandförmigen der Unterschied

besteht, dass die Holzzcllen in Letzterem länger

und mehr bastartig sind, und das Parenchym hier

in grösserer iMeiige auftritt. Diese Parenchymmas-
sen nun, die die unregelniässigen Holzparthieen

durchziehen, können sich nach der vollständigen

Ausbildung der Gcfässe und Holzzellen noch ver-

mehren und auf diese Weise ausbreiten. Dasselbe

gilt, obgleich in geringerem Grade von den Mark-
strahlen, welchen jene Parenchymstreifen übrigens

so sehr gleichen, dass man auf Schnitten, welche

durch eine der Hanptaxen des Stammes gehen,

Markstrahlcn von zwei Seiten zugleich zu sehen

glaubt. Durch die Vermehrung dieser Parencbym-

arten werden auf die bei der Rinde beschriebene

Weise auch die Zwischenräume des durch die Holz-

zellen und üefässe gebildeten Geflechtes oder Ge-

webes erweitert und der Stammtheil, in welchem
dieses vor sich geht, in entsprechendem Grade ver-

kürzt. Diese Verkürzung einer Portion des Stam-
mes hat zur Kolge , dass .'iich auf seiner äusseren

Seite eine kürzere Schicht absetzt, in welcher

nach einiger Zeit daini auch derselbe Prozess vor

sich geht, und so fort, bis die Spannung so bedeu-

tend wird , dass sehr häufig die Verbindung mit

dem ältesten Uolztheile ganz aufhört, theils indem

sich hier nur noch Parenchym vorfindet, theils in-

dem der Stamm der Länge nach zerreisst.

Der ganze Vorgang, der Vermehrung des Paren-

chyms nämlich im Innern des Stammes, ist bei ei-

nigen anderen Schlingpflanzen ungemein leicht nach-

zuweisen und mitunter noch mit anderen Unregel-

mässigkeiten verbunden, wovon später die Hede
sein wird. Bei Canlotrelus ist die Sache schwie-

riger, da die Holzmassc in so nnregelmässiger

W'eise angelegt wird, dass man immer individuelle

Verschiedenheiten vor sich zu haben fürchten niuss.

Zwei Sachen können hier als Wegweiser dienen.

Erstlich gicbt der Umstand, dass die Parenchym-

8
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arten sich später mit einer braunen Materie an-

füllen, ein Mittel an die Hand, deren relatives Al-

ter zu bestimmen. In den transversalen Beilien von

Pareucliymzellen haben nur die mittelsten jene

braunrotlie Materie, die äusseren, welclie zunächst

an die Gruppen' von Holzzellen austossen, sind

entweder noch leer , oder mit jStoifen angefüllt,

die jene Farbe nicht besitzen, oder füiireii auch

Stärkmehl. Der zweite umstand, auf den ich mich

hauptsächlich stützen niuss, um die spät erst er-

folgende Parenchymvermehrung zu beweisen, ist

der, dass die Form der Markscheide genan die

Stelle anzeigt, wo die ersten unregelmässigeii und

besonders parenchymreichen Schichten sich erzeug-

ten. Wie oben schon beschrieben, sieht man au

jüngeren Zweigen auf Querschnitten, dass zunächst

um die kreisrunde Holzmasse ein wenig mehr Paren-

chym mit Holzzellen abwechselt, worauf allmäli-

lich jenes die Oberliand gewinnt gegen die Aussen-

seite zu, mit vcrhältnissmässig zahlreichen Poren-

gefässen abwechselnd. Auf Querschnitten älterer

und sehr alter Stämme sielit man hier gerade, wo

die ersten wenigen Parencliym enthaltenden Schich-

ten sich befinden sollten , das meiste von demsel-

ben, und der Stammtheil, der das regelmässige

Holz enthält, erscheint durch die gänzliche Tren-

nung der nächsten Schichten wiederum kreisrund.

Dies ist es , was ich als die nächste Ursache

der eigenthünilichen Krümmungen der Caulotretus-

Stämme ansehe, und die einzige mechanische Ur-

sache , die ich dafür zu finden im Stande bin. Da-

durch, dass an jedem Blattstiele die Gefässbüudel

einen Bogen gegen denselben beschreiben, werden

liier Kanten hervorgebracht, wo die ersten Schich-

ten dichter und bedeutender befestigt sind. Im In-

nern des Internodiums selbst aber sind die gleich-

artigen Zellenarten wiederum genauer mit einander

verwachsen als mit ungleichartigen, wie dies be-

kannt ist, und man es täglich selbst im gemeinen

Leben beobachtet. Ob hier Bedingung ist, dass

neben gleichen äusseren Eigenschaften durchaus

gleiches Alter Statt finde, wage ich nicht zu ent-

scheiden, jedoch scheint die Porenbilduug z, B.

darauf hinzudeuten. Immer oder fast immer habe

ich bemerkt, dass, \\o eine spätere Zellenbildung

im Innern des Stammes auftrat, dieselbe an der

Scheidelinie zwischen ungleichartigen Zellenarten

vor sich ging.

Ich kann hier nicht umhin, auszuspreclien, dass

ich glaube, dass ein grosser Theil der Windungen
und Drehungen der Schling- und anderer Pflanzen

eine einfache Erklärung zulassen möchte , obgleich

ich mich bis jetzt nicht mit diesem Gegenstande

näher beschäftigen konnte*). Es handelt sich zuerst

darum, die Ursache der Windung oder Drehung

aufzufinden , die nicht allein die Schlingpflanzen

häufig um ihre eigene Axe zeigen , und die man
so oft unter die vitalen, d. h. unerklärlichen Er-

scheinungen gezählt hat. Von diesen Windungen
um die eigene Axe des Gewächses ist vielleicht die

Xeignng, sich um fremde Gegenstände zu schlin-

gen , nur eine weitere Folge , und jene steht wohl
mit der verschieden schnellen Ausbildung und Aus-
dehnung der Elementartheile des Stammes in einem
mehr oder weniger direktem Zusammenhang. Es
muss einem jeden hier klar sein , dass in ihren

Wirkungen die Ausdehnung ganzer Massen von
Zellgewehe und einzelner Zellen, sobald diese mit

mehreren in Berührung stehen, wie z.B. die Bast-

zellen, von denen so viele zwischen einer grossen

Anzahl von anderen Zellen hindurclilaufen, gleich-

bedeutend sein muss. Bei den Malpighiaceen werde
ich Gelegenheit haben, auf diesen Gegenstand zu-
rückzukommen und zu beweisen suchen, dass auch

dort ähnliche Umstände wirksam sind.

Man würde Unrecht haben, diese Windungen
mit der Blattspirale in einen unmittelbaren Zusam-
menhang bringen zu wollen. Die Erscheinungen an
Caulotretus allein würden hinreichen, eine solche

Idee augenblicklich zu widerlegen. Es muss nicht

aus dem Auge verloren werden , dass die Blattspi-

rale eine Sache ist, die nur in unserer Vorstel-

luiigsweise liegt, oder in der Art, wie die Gelehr-

ten, die zuerst diesen Gegenstand besprochen haben,,

dieselbe vorstellten , und die mit der Natur der
Pflanze gar nichts zu thuu hat.

Mit besonderer Rücksicht auf Caulotretus will

ich hier noch auf Folgendes aufmerksam machen,
um dann auf einige andere Lianen derselben Ca-
tegorie überzugehen. Die Art, wie die Markstrah-

leu dieser Pflanzen sich darstellen in den unregel-

niässigeu Stammtheilen , liefern einen neuen Be-
weis, dass diese Tlieile in viel näherer Beziehung

zur Binde stehen, als zum Marke. Sie stehen nur
vertikal auf der Rinde , ganz der Art entsprechend,

wie diese durch die Entwickelung des Holzes nach
und nach nach aussen verdrängt worden ist. So-

bald man dies als ausgemacht anerkennt, so kann
man durch den Verlauf der Warkstrahlen allein die

Eutwickelungsgeschichte des Stammes errathen, von

dem ersten Auftreten der Holzschichten bis zu den

unregelmässigsten Stammformen.

Ich habe es nicht niithig geachtet, von den son-

derbaren Gestalten , die die Caulotretus mitunter

*) Ich Lcdauerc, Hrn. Prof. v. Itlohl's Schritt üDer

diesen Geeenstaiid nicht henutzen zu künnen.
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geben , abzubilden , da man sie lieutzutagc in so

vielen Bücliern abgebildet voifmdct. leb bemerke

jedoch, dass icli Uaiini glanbcn kann, dass die Ab-

bildung, die Hr. Prof. Schlei den in seinen Gruiid-

ziigen II. Aufl. II. p. 163. giebt, von einem Caulo-

tretus herrührt. Ich vermuthe, dass dieser Stamm-
abschnitt von einer grossen Bignoniacee, vielleicht

von ß. Vnytäs h. genommen »vorden ist, man ver-

gleiche die Abrisse, die ich auf der 1. Tafel dieses

Aufsatzes gegeben habe. Uie bedeutenden Rinden

oder Parcnchymmasseri, die man bei G a u d i c h a u d

(Recherches Tal'. 18) und Lindley CPcnnj' Cy-
clopedia Art. Eiogens) in verscliiedenen Richtungen

durch den Stamm gehen sieht, sind meiner Ansicht

nach immer späteren, und mitunter sehr späten Ur-

sprunges. Alle jüngeren Stämme dieser Art, die

ich untersucht habe, zeigten lieine abgetrennten

Uolzmassen. Ucbrigens träte mit der Annahme der

späteren Uildung von getrennten Holzmassei) unter

der Rinde, nur eine grössere Analogie mit den fol-

genden Produktionen hervor, die ich jedoch keines-

weges aus der Erfahrung behaupten kann.

In den Cavlolretus - Arten bilden sich die nn-

regelmässigen Holzlagcn innerhalb der ersten Hast

blinde! auf jeden Fall , und diess ist das gewöhn-
licliste Verhältniss bei anderen Lianen derselben

Categorie , wie Cüsun - Arten , u. s.w. Bei einigen

anderen bandförmigen Schlingiillanzen - Stämmen
kommen von diesem Verhalten wiederum auffal-

Jeude Abweichungen vor, von denen eine jene
mehrerwäbnte llliyncliosia zeigt. Hier bemerkt
man an jungen Stammthellen eine regelmässige
Struktur, wie bei anderen Schlingpflanzen aber
zeigen sich schon früh eine grosse Menge von Po-
rengefässen mit Parenchym und wenigem Prosen-
chym vermischt, und Ularkstrahlea, deren Lauf
durch die Weite der Gefässe sehr gestört «ird.
Nach aussen bemerkt man ausser der C'anil)iuni-

schicht, regelmässige, stark ausgesprochene liast-

bündel , etwas lllndenparencliym und die Epidcr
luiszellcn. An den Seilen, wo die unregelmässigen
Holzniasseu sich bilden, zerstört sich die Epidermis
früher, was dem Stamme ein grün- und weiss"e-
streifles Ansehen giebt. Uie Cambiunischlcht, aus
der sich die neue Holzschjclit absetzt, bildet sich
im HindeDpareuchym ausserhalb der Basthündcl,
die sich jedoch vor dem Erscheinen dieser Cam-
liiumscliicht sclion seitwärts ein wenig mehr von
einander getrennt liabcu , durch die Vermehrung
der Holzmasse auf ihrer inneren Seite. Verfolgt
man die aussen angelegten Bündel bis zu ihrem
.scheinbaren Ursprünge, so findet man, dass sie ge-
gen ein Blatt nach oben eine krumme Linie be-
schreiben, und dort an der Stelle, wo das Neben-

blatt sass, endigen, und dass sie nach unten an

einer ähnlichen Stelle erlöschen an jungen Stengeln,

während an älteren diese Massen stetig ineinander

übergehen. l>ie Bastzelleu sind nur bei der ersten

Schicht in Bündel geordnet, die später gebildeten

sind mehr zerstreut im Rindenparenchym, und man
bemerkt nur diese an den äusseren Holzbündeln.

Diese treten bereits vor dem Abfallen der ersten

Blätter, ehe noch eine Zweigbildung sich zeigt,

auf, wälirend bei Caulutrelus und anderen solche

Unregelmässigkeiten erst etwas später erscheinen.

Die erste Spur, die man hier von diesen Holzbün-

deln auf der äusseren Seite der Bastbundel bemerkt

ist eine fast cylindrische Cambiumschicht , die bald

hernach Bast nach aussen, nach innen Holz und

Gefusse ausscheidet. Auf der äusseren Seite dieser

Bündel bilden siuli immer mehr Bündel derselben

Art, jede mit Bast und Cainbium versehen, jede

also eine veruichrungsfähige Schicht, die auch nicht

verfehlt, sich nach aussen und seitwärts auszubrei-

ten, die aber immer von der vorhergehenden durch

eine Lage von Parenchyui geschieden bleibt. Mit-

unter bilden sich bei älteren verzweigten Indivi-

duen zwei solcher Lagen oder Bündel neben ein-

ander, auf jeder derselben legt sicli dann nach und

nach Schicht auf Schicht au. Auch auf anderen

Stellen des Stammes, mehr gegen das Blatt zu, le-

gen sich häufig noch solche Bündel an , immer auf

einer oder der anderen Stelle mit der ersten ana-

stomosirend und dann wieder getrennt verlaufend.

Das Gewebe dieser Schichten weicht wenig

von dem älinliclier Bildungen anderer Lianen ab,

aufgefallen ist mir, dass die Bastzellen der ersten

Bündel von weit grösserem Durchmesser sind, als

die später zerstreut im Parenchym gebildeten. Die

Prosenchymzellen des Holzes sind hier verhältniss-

mässig kurz und nähern sich durch stumpfere En-

den der Parenchymform. In den äusseren Stamm-
schichten entdeckt man schwer die Markstrahlen,

tlicils weil sie fortwährend durch die grossen Po-

rengefässe unterbrochen werden, theils weil das

ganze Holz schon sehr parcnchymreich ist.

In diesem Falle ist die forldauernde Xhätigkeit

der C'ambium- oder Parenchymschicht so leicht

naclizuwciscn , dass es keiner weiteren Erortcrunt;

bedarf. Auf den ersten Blick scheint bei dieser

Liane eine bedeutende Analogie mit den Ciitiltitie-

(us-Arlen stattzufinden, es darf jedoch nicht ver-

gessen werden , dass einige wichtige Unterschiede

sich zeigen. Erstlich werden die Cambiuniscliich-

ten bei iihyiicliosiit am gauzen Stamme fortlaufend,

und böclistciis hier und da durcli die Anhcltunas-

stellcn <lcr Blätter und Zweige mit dem übrigen

Stamme verbunden, wogegen bei CuitlDtrelits die

8'
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Parenclijniscliichten fortwälireiid erlöschen mid

wieder auftrete», wodurch die ganze iinregelmässige

Holzmasse mehr an die ersten regelmässig ent-

wickelten Holztheile befestigt wird. Dann treten

die luiregelmassigen Holzbündel bei Rliynckosia

ausserhalb des Bastbiindelkreises auf.

Obgleich ich oben bemerkt habe , dass auch

hier die Entstehiingsart durch den Ort, wo diese

unregeluiässlgen Holzlagen ihren üi-sprung nehmen,

in einem unmittelbaren Zusammenhange mit den

Blättern und Nebenblättern steht, so iiiuss ich doch

liier noch hinzufügen, dass ich nicht damit verstan-

den wissen will , dass ich in der Wirkliclikeit einen

solchen Zusammenhang annehme, da er sich nicht

lieweisen lässt. Das spätere Anlegen von weiteren

zahlreichen Schichten würde augenblicklich einen

solchen Einfluss zweifelhaft machen. Ich kann da-

her nur liier auf das, was ich oben bei Caulotretus

gesagt habe, zurückweisen; glaubend, dass der Ein-

fluss der Blätter eher der ist, die Bildung von Holz-

lageu unter ihnen zu verhindern , dadurch , dass

die Gefässbündel theilweise erlöschen oder aus dem

Stamme austreten und nur ein Theil derselben ne-

1)en den Blättern mit den übrigen am Stamme

lierabläuft.

Die Unregelmässigkeiten des Stammes von Cati-

lotretus und Bhynchosia gehen, so weit meine Er-

fahrung reicht, nicht auf die Wurzel über, im Ge-

gensatze zu dem, was ziemlich allgemein bei den

Bignouiaceen Statt findet. Die Wurzeln der erste-

ren zeigen nur eine Menge von Parenchym mit den

Gefässen und dem Prosenchym vermischt. Die aus

den oft niederliegenden Stämmen entspringenden

Adventivwurzelu entspringen immer auf der Stelle,

wo die unregelmässigen Schichten den regelmässig

entwickelten Stammtheil berühren.

(^Fortsetzung- folgt,')

Ueber die Dauer einiger Gewächse der

deutschen Flor.

(Fortsetzung.)

Foeniculum officinale. Auch diese Pflanze

wird meist als zweijährig angegeben; Kittel da-

gegen bezeichnet sie als ausdauernd. Dies letztere

ist uacli den Beobachtungen, die ich an einigen

cultivirten Exemplaren zu machen Gelegenheit hatte,

richtig. Anfangs November, wo die diesjährigen

Blüthenstengel schon abgestorben waren , waren
aus dem im Boden verborgenen Achsentheile bereits

neue kräftige Triebe fürs nächste Jahr hervorge-

brochen. Auch Lange tlial (landwirthschaftl. Pflan-

zenkunde HI, 220) bezeichnet den Fenchel als 2j.

nud sagt: im zweiten Jahre ist die erste Ernte,

im dritten eine zweite und noch bessere , im vier-

ten lässt der Ertrag nach.

Ueber die Dauer von Cnidium venosum, was

Einige ausdauernd , Andere C"ud wie es scheint

richtiger) zweijährig nennen , so wie auch von

Ostericum pulustre wären bestimmte Belehrungen

solcher Botaniker , in deren Umgebung die eine

öder die andere Pflanze sich vorfindet, gewiss dau-

kenswerth.

Ei'ucastrum PoUichii wird von Koch und

Doli als
2J.

bezeichnet; nach meinen Untersuchun-

gen an wilden und cultivirten Exemplaren ist diese

Pflanze nur ein-, oder höchstens zweijährig, wie

dies auch von Reich enbach, Kittel, A. Spren-
gel und Garoke angegeben worden ist.

Arabis serpyllifoUa wird von Koch als zwei-

jährig, von Kittel als ausdauernd angegeben. Es

mag wohl sein, dass die Exemplare zuweilen schon

im zweiten Jahre absterben*); aber für alle Fälle

gilt dies nicht. Getrocknete Exemplare aus der

Schweiz , welche alle von der Synopsis für diese

Art hervorgehobenen Merkmale deutlich an sich

tragen, erweisen sich dadurch , dass sie neben dem
blühenden oder fruchttragenden Stengeln auch noch

die Reste älterer, gänzlich abgestorbener Stengel

haben, bestimmt als perennirend. Audi Arabis ci-

liata R. Br. ist aus demselben Grunde mindestens

nicht immer Q, wie Koch angiebt. Kittel be-

zeichnet sie also richtiger als zwei- und mehr-

jährig. Bei der Diagnose, welche B. Brown von

jener Art (verm. bot. Sehr. 5, 48) giebt , steht das

Zeichen der Biennen; indess sind die Angaben über

die Daner mancher C'ruciferen nicht genau in der

betrelTenden Abhandlung , indem Turritis ylabra,

Sisymbrium Loeselii und Erysimum odoratum als

O ) Barbarea vulgaris und Erysim. Alliaria als

2i bezeichnet sind. /.

(TTird fortgesetzt.)

Iiitcratur.

Allgemeine Gartenzeitung von Dietrich und

Otto. 1849. Nr. 39.

( F o ri s e t zini^, )

1. Tropaeolum Wagnerianwn Karsten. Eine

neu eingeführte., höchst zierliche spanische Kresse

aus den Hochgebirgen der Provinz Trujillo in

Venezuela. Mitgetheilt von Dr. Klotzsch: etu-

berosum, glabrnm; caule debili radicante scan-

*) Wie das 2. B. auch bei .^r. Jiirsuta vorkommt, die

aTjer meist perennirt und daher nicht richtig von Kittel
bloss mit 2 jähr, bezeichnet worden ist.
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(Jei)te; foliis pcltatis, obloiif^o -triangularibiis siib-

oliliquis liastatis, basi truiicatis, apice aciiiiiiiiatis.

iiitidis, sii|ira satiirate, sulitus palliUc viriclihus;

floiibiis in apice raiiiorum axillaiibiis solilariis jicii-

itiilis; peüiccllis teimissiiiiis circinatis, bipoUicari-

bus ; calycis calcaie tubuloso rccto, satiirate roseo,

liollicem ad sesquipoUicem longo, laciiiiis laete vi-

ridibiis, olitiisis; petalis cuiieiforiiiibiis, satiirate

violaceis, versus apicem septemdciitatis: dentibiis

sctosis caljcis luciiiiis paiiUo loiigioribus; slaniiiü-

biis octo , aeqiialibiis, filameiitis violaceis, aiitheris

coeriileis.

2. Neue Mamillarien aus Mexico, von Karl
Ehreiiberg. Fortsetzung. 33. MamUlaria Lin-

keana *3 Ebrbg. Gruppe : Crinitae. Stamm : laig-

lig, länglich, Keulen-, säulen- oder walzenför-

mig, kräftig, 2— 3" dick, bis 6" hoch, mit lau-

gen, duiikelgriineii Warzen und selir laugen, baar-

foriuigeu Staclicln. Achseln: kurzwollig. Warzen:
lang, abstehend, ejruud - kcgellörniig, stumpf

4seitlg , vorn mit abgerundeter Kante, oben scliief

abgestutzt, 4— 5'" lang, 1 — 3"' breit, dunkel-

grün. Scheibe: ej'förmig, mit kurzer weisser

Wolle. Stacheln: zalilreicli , haarfürmig oder fein

borstig, lang, gerade, strahlig, zweierlei; äussere:

20— 22, ungleich lang, von oben »ach unten an

liänge zunehmend, die oberen 1'", die unteren 5'"

lang, weiss, durchscheinend; mittlere: 6— 9, strah-

lig, gerade, ungleich; 4 — 6 wenig stärker als die

äusseren, weisslich, an der Spitze und abwärts

liräonlich, 4— 7"' laug, 2— 3 etwas .stärkerund

länger, 12— 14'" laug, bräunlich, au der Basis

heller, später sänimtlich wcLss. Mexiko.

34. Dlainiliaria vul/iina Ehrbg. Griippe:^CV8-

nitae. Stamm: niedrig, kuglig, länglich, säulen-

förmig, 3" hoch, 2" dick, mit länglichen kegel-

förmigen grasgrünen Warzen und laugen, dünnen

borstcuförmigen Staclicln. Achseln : mit kurzer

Wolle oder nackt. Warzen: lang, dünn, ejrund

-

kegelförmig, oben wenig abgestutzt, an der Uasis

4scitig, nach vorn in die Länge gezogen, 4'" lang,

2'" breit, grasgrün. Scheibe: cj förmig, kurz-
wollig

, später nackt und orangGfarbig, oder braun.

Stacheln: sehr laug, zweierlei; äussere: 20— 24,

borstciifürmig, dünn, stralilig, von oben nach unten

sehr an Länge zunehmend, die oberen 2"', die

untersten 5"' lang, durchscheinend, weiss; mitt-

lere: 4— 5, länger und stärker als die äusseren,
gerade oder etwas gebogen, der obere etwas kür-
zer, der untere etwas länger als die anderen, oder
alle gleich lang, 9— n'" lang, fuchsroth , an der
Basis heller. Ale.\iko.

•; Nach Herrn A. Linke in Berlin benannt.

35. MamiUaria eximia Ehrbg. Gruppe: Cri-

nitae, polyavanHuie. Stamm: länglich, säulenför-

mig, 3— 4" buch, 2" dick, mit kurzen, kegelför-

migen dunkelgrünen Warzen und laugen strahligen

Stacheln. Achseln: nur zwischen den Warzen mit

kurzer Wolle und feinen haarlürmigen ßorstchen.

Warzen: kurz, cyrund- kegelförmig, oben wenig

schief abgestutzt, unten 4seitig, nach vor» in die

Länge gezogen , dunkelgrün. Scheibe : anfangs mit

weisser Wolle, später nackt und goldgelb. Sta-

cheln: strahlig, zweierlei; äussere: 20—22, haar-

förmig, sehr fein, gerade, 2— 2/i'" lang, durch-

scheinend, weiss; mittlere: 16 — 18 borstenförmig,

fein, strahlig, 10—12 ungleich lang und dünn, die

oberen dünner und kürzer, als die übrigen, 3 bis

4"', die unteren etwas stärker, 4—6"' lang, weiss,

in der Mitte 4— 6, weiss mit röthlichen Spitzen,

einer davon länger, 6— 8"', und einer nach unten,

der längste, 9—10"' lang, diese beiden längsten

anfangs feuerroth oder fuchsroth, später verblas-

send. Mexiko.

36. MamUlaria isabellina Ehrbg. Gruppe:

Crinitae, validae. Stamm: balbkuglig, länglich,

kräftig, 2%" dick, bis 4" hoch, mit gelbgrünen,

länglichen Warzen und bräunlich- gelben Stacheln.

Achseln: mit kurzer Wolle. Warzen: länglich,

Oder stumpf viereckig, eyrund, ejrund - kegelför-

mig, unten 4seitig, oben wenig schief abgestutzt,

4"' lang, 2%'" breit, gelbgrün. Scheibe: eyrund,

mit kurzer, gelblicher Wolle. Stacheln: borsten-

förmig, lang, steif, zweierlei; äussere: 20— 22,

ausgebreitet strahlig, sehr ungleich ; die oberen sehr

dünn, haarförmig, 2'" lang, die unteren borsten-

förmig, stärker und länger, biso"' an Län^e zu-

nehmend, durchscheinend, hellgelb, dann weisslich;

mittlere: 7 — 9, kräftig, fast pfriemförmig, gerade,

spitz, ungleich lang; 6— 7, strahlig ausgebreitet,

5", einer oder zwei in der JMitte , länger, 7"'

lang; isabellfarbig, grünlich - gelb, strohgelb,

bräunlich -gelb, die längeren dunkler gefärbt als

die übrigen. Mexiko.

37. Mumillaria eborina'Ehvh'^. Stamm: säulen

-

oder walzenförmig, 3—4" hoch, 2Ü" dick, Schei-

tel etwas eingedrückt; mit scliöngrüuen länglichen

Warzen und weissen braun - .spitzigen Stacheln.

Achseln: mit weisser Wolle und sehr langen, weissen

Borsten. Warzen: ey rund - kegelförmig, vorn mit

stumpfer Kante, oben schief abgestutzt, 3— 4'"

lang, 2 — 3'" breit, gelbgrün. Scheibe: ej-förinig,

mit weisser Wolle. Stacheln: zahlreich, borsten-

förmig, lang, kräftig, zweierlei; äussere: 20— 22,

die oberen und seitlichen seitwärts zusammcngc,

schoben, etwas anliegend, die unteren strahlig ab-

stehend, 3— 5'" laug, die unteren länger als die
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obereil, anfangs durclisclieinend weiss, später matt

weiss; mittlere: 4— 7, stark, steif, spitz, gerade,

meistens 4 übers Kreuz, die 3 oberen 5"', die un-

teren abwärts gerichtet, 7 — 8'" lang, durchschei-

nend weiss, mit bräunlicher Spitze. Mexiko.

(Fort s et z u ii g j olfft.)

J. A. Wahlberg ii Fnngi Natalenses, adjectis

quibusdam Capensibus, auctore Elia Fries (ex

actis Acad. Societ. Holm. 1848.). Uolniiae

MDCCCXLVÜI. 8. 34 S.

Ausser den von Hrn. J. A. Wahlherg wäh-

rend der Jahre 1839 bis 1841 bei Port Natal und

am Cap gesanimeileii Pilzen , welche , wie dessen

ganze öammlungen, bei der K. Akademie der Wis-

senschaften zu Stockholm niedergelegt sind, und

von dieser zur Bearbeitung dem um die Pilzkunde so

hoch verdienten Fries übergeben wurden , hat der-

scllie hier zugleich einige ihm vom Prof. Kunze
übergebene aus der K ey h e r'schen Saiiinilung pu-

lilicirt, welche von Berkeley, der schon diese

Sammlung bearbeitet hatte, iiiclit in seine Bear-

beitung mit aufgciiommeu waren. Es sind folgende

liier verzeichnet, beschrieben oder kritisch beleuch-

tet: 1. Ayctriciis (_Amanita') praetorius , bisher nur

aus Frankreich und Carolina bekannt. 2. Agar.

iLeinotiO Zeyheii Berk.; 3. Agar. iLep.') Kunzei

und 4. Ay. iLe/i.') cuculliformis, beide den vorigen

verwandt, aus der Gruppe der proceri. 5. Ag.

(_!Mycena~) macrorrhizus ausgezeichnet durch starke

rübenartige Wurzel. Diese sind sämmtlicli von

Zeyher gesammelt. Die folgenden sind von

Wahl b erg. 6. Ag. iPlenrotus') striatulus Fries.

7. Paiitis me'anuj/lii/lhts n. sp. 8. Schizoj/Iii/ltui/i

coniinune. 9. Lenzites deplanuta. 10. Polyporus

iPleuropus') vibecinus bi. sp. Der Verf. erwähnt

hier, dass nacli Herausgabe der Synopsis Hynieno-

myc. die Zahl der Polyporus- Arten ausserordent-

lich angewachsen sei und die tropischen Gegenden

daran so reich schienen, als die unsrigen an Aya-
riCKS- Arten. iVIan werde daher die Gattung wei-

ter theilen müssen; die korkig- holzigen mit einer

hornartigen Kruste bedeckten und mit geschichteten

Poren seien als geeignetes Subgenus Fontes zu

trennen. Die Gattung Trtimetes erweitert der Verf.,

indem er dazu alle kork- oder holzartigen Poly-

porus bringt, bei welchen keine geschichteten Poren

sind, und bei denen ein vom Hute gebildeter Einschlag

(_trania) vorhanden ist, der bald dcutliclier, bald

lüideutlicher auftritt. Er fügt hier aus der Abthei-

lung ,,coiitcxtn ferrugineo", fzu der auch die nach-

folgenden gehören) noch die Beschreibung einer

neuen , bei Upsala gefundenen Art Tr. circinatus

bei, und erwähnt dann noch, dass zu der Abthei-

lung von Tr. perennis die als Polyporus beschrie-

benen Arten: a) poris amplis, trama crassa: P.

muximus , SchiveinizU , rufencens , radicatus,

connatus; b) poris minutis, trama tenui: Tr. circi-

natus., to)nentosus., hulhipas (_= P. oblectans Beck 'i),

Cladonia Berkl. gehören; P. guianensis Mont. und

P. Scleropus Leveill. seien zwar nach der Farbe

ähnlich, schienen aber einer anderen Gruppe an-

zugehören. Eine andere Gruppe der Trametes me-
sopodes werde durch P. sucer Berk. repräsentirt.

Nun werden als capische Arten noch aufgeführt

zuerst Abiheilung Apus: 1). Tr. hydnoides; 12. Tr.

ursina; 13. Tr. iitnata; 14. Tr. Isidioides Berk.

wird nach besseren Exemplaren beschrieben; 15.

Tr. pertusa n. sp.; 16. Tr. Waldbergii n. sp., 17.

Tr. protea Berk., 18. Tr. scalaris und 19. Tr. um-
brina, beide neu. Aus der Abtheilung „contextii

albo" folgen 20. Tr. A'utcilensis neu und 21. Tr. de-

tunsa. Das Subgenus Placoderiiia von Trametes
hat den Hut mit einer latkirt hornartigen Schicht

bedeckt und hat drei neue Arten: 22. Tr. Sceleton,

23. Tr. Sclerudermea , 24. Tr, balttiiina. Von der

Gattung Uexagona sind neu 27. H. peltuta und 28.

H. speciosa, so wie 30. ü. umbrinella, bekannt

25. crinigera, 26. orbiculata und 29. tenuis, zu
welcher sehr variabelen Art auch H. Dregeuna
Lev. uuii-ceri}iiio-]jlui>ibea JuugU. gehören dürften.

Dass in den Plantis Preissianis H. discolor fälsch-

lich als ein Favolas aufgeführt sei , wird bemerkt.

Nun folgt 31. Favolus Nataleiisis , neu, und 32.

Theleporus, eine neue Gattung, ausgezeichnet durch

eine in der Mitte jeder Pore stehende, ihr an Höhe
gleichkoniiiicnde Papille. Eine Art Th. cretaceus.

Verf. bemerkt noch, dass seine Auricularia reti-

ciilata zur Gattung Glueoporus Mout. gehöre. 33.

Guepinia pultniceps Berk. Mit Arrhenia könne
Guepiiiia nicht verwechselt werden, sowohl wegen
der Substanz, als wegen verschiedener Sporenträ-

ger. Es gehören zu dieser Gattung mehrere zu
Cantharellus gerechnete Arten, so auch C. auri-
scalpium., tenellus, cupularis , Mühlenbeckii Trog
(vielleicht nur alpine Form von auriscalpitim)

,

C. crispus nähere sich aber mehr der Trogia. Von
der Gattung Cladoderris Pers. ined. (_Cymatoderma

Jungli., ylciJ7!04fro;/i« Klotzsch) , welche der Verf.,

doch mit einigem Zweifel , ob auch von Thelephora
abzugränzen, aufführt, wird eine neue Art C.

spongiosa beschrieben und eine Uehersicht aller

Arten gegeben: a) stipite centrali: C. spongiosa
Fr.; infimdibuliformis (Avtinostr. Klotzsch) ; for-

tnosa Lew. — b) stip. laterali: C. crassa (_Thele-

pliora Kunze, Aciinostronta Klotzsch) CC Can-
dulleuna Lev. ist wohl mehr Var. von C. infundi-

bulif'oriJtis'); C. elegans iCymatoderma Jungh.); C.
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dendritica Pers. c) pileo sessili: C. Blumei Lev.;

gausapata Epicr. siib Theleph. ; memtiranacea Lev.

Von ittereuiii ist eine neue Art: 37. St. vitile,

ausserdem 35. St. versicolor iind 36. St. hirsutum.

Zu der Untergattung Cilicia vüii Cora Fr. geliüren

Cora sericea (Sw. !) und C. texlUis Spr. , beide

unter Thelepliora früher. 38. Corticiuni coeruleuiii

Fr. Die von Fries im Syst. Orb. Veg. anlgestellte

Gattung Hiriteola ist liier mit 2 neuen Arten rcprä-

senlirt: //. coclilecita und II. Iiemisjiluterica. Der

Verf. gicbt nocli den (jaltungscliaracter und eine

üebersiclit der Arten, von denen viele exotische

von den Autoren als Auricnlarien beschrieben sind.

Ob nicht die Exidia Auriculu ludue der Oestcr-

reicher auch hierher gehöre, scheint zweifelhaft,

die schwedische ist eine wahre Exidia. B u 1 1 i a r d's

und Sowerl)3''s Figuren sind schon so abweichend,

dass sie getrennt werden mussten. Die iSpecies von

Hirneola sind: Sublns villosae'i-Stipitatae: 1. a/iiptu

Pers. 2. nobitis (,Exidiii Lev.'). 3. coclileata, 4.

aurij'orinis (_Pezizu Sc hwein., Exid. protracta Lev.

var. V}; 5. polytriclia (_E.xidia Mont , Ex. jiur-

puruscenn Jungli.). **sessiles: 6. carnea (_Auri-

culuria Ehrl)gO, '. ^liijra iPeziza Sw. Tieiit. au-

riculu caiiis Äley. Esseq. , Exid. f'usco- coccinea

Montagne), 8. rufa iExidia Berl;.), ü. purphyru

(_Exid. Lev.), 10. teiiuis. — Extns glabrae: 11.

heniisphaerica , 12. pcUucida iKxid. Jungh.}, 13-

vitellina (.Exid. Lev.j , 14. auriculciris (_TremeUa

Fr.). Andere Arten sollen später beschrieben

werden. 41. Tremella corriiyis n. sp. Die bat-

tuiig Stervebecliia Lk. (Actiiiodcrtuiiiiit Nces, My-
ceiiaslruiii Dcsv.) wird mit einem Gattungscha-

racter aufgestellt, es gehören dazu 42. S. Geeister

Lk. iMycenastrum Curium Berk.) , bisher nur in

Portugal gefunden, nun auch bei Port Natal. Eine

zweite Art ist ,S. Corinin (.Lycuperdoii DC, 31y-

ceiuistrian Desv.), eine dritte .S. clnleusis Munt.

Wohin St. tAitinodertiiiO Slerrelieckii Schwein,

gehöre, ist ungewiss. Am Schlüsse dieser Abhand-

lung fügt der Verf. noch 2 Arten hinzu , welche

ihm später bekannt wurden : iS. lejosperma (.My-

cenastrujii Moni.) und S. fragilis (.Myceii. Lev.>

Aus der Gattung Lycoperdon sind zwei Arten, die

eine dem L. caelatiirn ähnlich: 43. 7,. Naialense,

die andere in der Tracht dem L. yemmatum, im

lian dem L. piisiltuiit ähnlich: 44. L. Capense. Eine

Lycoperdun und Slerrebeckia verwandte neue Gat-

)ui}g ist LunopUa , verschieden durch das aussen

nackte papierarlige Peridium und das davon ge-

trennte ballarlig verwebte Fasernetz; die einzige

Art ist: 45. L. Wahlberyii. Der Verf. gicbt dabei

iiocii an, dass der von ihm in dem Plant. Preiss.

Volysuccum deyeuerans genannte Pilz eine eigene

Gattung Favillea bilde, für welche er den Cha-

racter angiebt und die einzige Art F. aryillacea

nennt. In dem Vet. Acad. Förhandl. halte der Verf.

eine neue Pilzgatlung Nataliu genannt, welchen

Namen er wegen der gleichnamigen H ochstct-
ter'schen Gattung nun zurücknimmt, und nacli

dem Entdecker mehrerer Pyrenomyceten in Frank-

reich Levieuxia nennt. Sie kommt in ihrer einzi-

gen Art L. Natatensis nach Frucht, Wuchs und

Grösse der in der Fl. Scan, von ihm aufgestellten

Gattung Topospora so nahe, dass er von dieser

Czu welcher Sphaeria iiberifurmis Fries exs. und

iS. probonciden gehören), wie von jener die Cha-

ractere giebt. In einer Observatio bemerkt der

Verf. noch, dass unter den Zeyh ersehen Pilzen

ein Myxogaster ohne Kummer sei, welcher wie eine

Stemoiiitis ohne St\Uis, oder wie eine Cribraria,

deren Netzwerk dem Peridium nicht angcwacliseu

ist, aussehe. Er nennt sie Stylunitis und die ein-

zige Art S. fuloiccps ist von der Statur der Cri-

braria vulyaris, mit schwarzem Stiel und kugeli-

gem goldgelben Köpfchen. ,S— l.

Flora 1849. No. 28 — 39.

No. 28. 1. Ausschreiben der 26. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzie. — 2. l'or-

läu/iyer liericIU über eine Heise durch die üst-

lichen und südlichen Provinzen Italiens, von Dr.

L. Rabenhorst.

No. 29, enthält einen Abdruck der Novitäten

des Herren AI. Jordan aus dem Cutaloyue des

yraines recottees au jardin botanique de la ville

de Vijon en 1848. Der Verf. sah sich genöthigt,

in Folge der Revolution seine „Observalioiis sur

plusieurs pUintes nouvellcs , rares ou critiques

de la Eru7ice ' aufzugeben und seine neuen Beob-

achtungen in obigem Saameneaialoge bekannt zu

machen. Die Flora hat dieselben wieder abge-

druckt. Es sind: Antheniis coltina Jord., Artemisia

suavis ej. , Bu7iias arre7isis ej., Funiaria confusii

ej. , Kralitii ej. , Galeopsis sutfurea ej., Hiera-

cium approxii/ttilum ej. , comniixtuiit ej. , dirisui/t

ej., eltipticum ej
,

furinulentuiit ej.
, finnuiii ej.,

ylaucinuin ej. , luciniosum ej., taericaule ej. , ue-

morense ej , obliiiuum ej., ru/iicola cj., umbrosuui

ej., riryultorum ej. , Iberis a/'finis ej. In No. 30.

ferner: Knautia mollis ej., Tiineroyi cj. , rirgata

cj. , Lactuca ßanidii ej. , Lalhyrus Pyreuaicns ej.,

Jjinum amiliguum ej., Lureyi ej., stixicolu ej.,

Medicayo deprcssa ej., Tinieroyi cj. , Picris slricta

ej. , Viltarsi ej., Senccio /losculosus cj., neinuro-

sus cj. , Silene lilloralis cj. , i/uinquevulneru ej.,

Tragopoyon australis cj.
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Xo. 30. rerbascuin pilosum Qthapsiformi —
j

BlattaricO , eine neue Bastardatt , entdeckt und

hescliiiebeii von J. C li. Doell. Dieser unfruclit-

:

bare Bastard besitzt gestielte Wurzelblätter, auf-

sitzende, wenig herablaufende längliche Stengel-

blätter, einzelne oder in 2— 4bliithigeu Büschel»

stehende Blüthen, Blüthcnstiele so lang wie der

Kelch, an beiden keine Drüsen, längliche oder

länglich - lanzettliche anliegende Kelchzähne, Staub-

fäden mit blass violetter Wolle. Der Verf. Iiat

diese Form F, pilosum genannt , weil sie weder

Drüsen noch Filz hat Er fand sich bei Karlsruhe

und bei Dachslanden zwischen V. ßlattaria und

thapsifor??ie , von denen er sich durch vorige

Merkmale auszeichnet.

\o. 31 und 32. Beiträge zur Physioloyie des

Siiameiis , von Dr. Ferdinand Cohn in Breslau.

Eine deutsche Bearbeitung der ,,S3-mbola ad semi-

iiis physiologiam" desselben Verfassers. Vgl. Bot.

Zeit. 1849. p. 719 - 32.

No. 33. Heber ein Verfahren , Pflanzen oder

deren Theile aufzubewahren und zu versenden,

vom Prof. Dr. Göppert. Verf. verschloss Blüthen

und andere PDanzentheile einzeln in kleinen ver-

korkten Gläsern, in denen sie sich lange Zeit er-

hielten und so versendet «erden konnten , um der

Analyse zu dienen. iMan muss nur darauf sehen,

dass die Gegenstände möglichst feuchtigkeitslos, d. h.

in ihrer natürlichen JB'rische eingeschlossen werden.

Der Nutzen dieses Verfahrens kann in vielen Fäl-

len sicher ein bedeutender sein , und hält Ref. da-

für, dass es eigentlich nur eine Modification der

Ward'scheu Glaskästen im Kleinen sei; denn be-

kanntlich transportirt man heut' zu Tage aus fernen

Gegenden lebende Pflanzen sehr leicht nach Eng-
land , indem mau sie in der Heimath frisch und ge-

sund in hermetisch verschlossene Kasten setzt, in

denen sie die verdunstete Feuchtigkeit fortwährend

wieder aufnehmen und damit lebend erhalten wer-
den. Der Verf. meint, dass bei seiner Methode eine

Suspension des Lebens, eine .\rt Winterschlaf, vor

sich gehe, wenn man den Winter über Früchte in

verkorkten Gläsern zu erhalten suchen wolle. In

der That ist dieses Verfahren auch in vielen Haus-
haltungen, z. B. mit den grünen, jungen Erbsen der

Fall. Der Verf. schlägt für die Aufbewahrung der

Früchte vor, dieselben unmittelbar unter die Decke
des Eises zu bringen.

In einer kleineren Mittheilung erzählt Dr. Wel-
witsch von dem Vorkommen einiger subtropischer

Pflanzen in Portugal. So findet sich Arctotis acau-
lis Brotero (vi.Y L i n n e) , vielleicht eine Cryitto-

stema , auf allen Sandflächeii , Aeckern u. s. w. am
Meeresstrande bis eine halbe Meile landeinwärts

von der Serra de Arrabida angefangen, bis an die

Grenze von Algarbien , also in einer Längenaus-

dehnnug von mehr als 20 Meilen. Oft stehen die

Exemplare mit ihren caleudulaartigeu Blumen so

gehäuft, wie Taraxacujii dens leonis auf fetten

Wiesen. Die Pflanze hat, sagt der Verf., einen

afrikanischen Habitus und Brotero, der sie nur

bei Setubal est. Yves) sah, glaul)tc in ihr die .4)'cfo-

tis acautis h. zu erkennen und hielt die Pflanze

für versvildert. Doch fand sie der Verf. im Mai

und April 1848 auf einer Reise durch das ganze

Littorale von Setuhal bis Algarbien überall und

ununterbrochen in grösster Menge und zwar in Ge-
sellschaft einer Aloe, die sich J^ Meile lang an

den felsigen Meeresufern bei Cabo de öines hinzog.

Ebenso fand derselbe 1847 auch ein strauchartiges

Mesembryanthemum in den heissen Steppen bei

Faro in Algarbien. Gumphocarpus fruticosus sah

der Verf. im Aleuitejo häufig an Bachrändern, ähn-

lich den Epilobien, vorkommend. Die vierte tro-

pische Pflanze ist Soliva Lusitanica auf feuchten

Wiesen.

34. Leber PItytometamorphosen. Von F. S.

Pluskai, Uerrschafts-Piiysikus zu Lomnitz in

Mähren. Enthält kaum etwas Neues und manches

unrichtige, z. B. über die Taschen der Pflaumen-

bäume, deren Entstehung der Verf. durch Nicht-

befruchtung noch nicht kennt. Nur beim Mutter-

korn CSecale cornutum) erzählt der Verf. , dass

dasselbe käufig in Mähren von den Kindern unter

dem Namen des Joliannisbrodes, und zwar iu Menge
genossen werde, ohne zu schaden. Der Verf. bringt

auch noch einige Beneimungeu bei, die wir iu dem
Werke: „Deutschlands cryptog. Giftgewächse von

Vhöbiis'' in der ausgezeichneten Abhandlung über

das Mutterkorn nicht verzeichnet finden. Danach

heisst es im Böhmischen noch cennidlo, sivntojänsky

chleb , malonoha und im Ungarischen aiiyarozs,

vad rozs.

No, 35. Cirsium Gerhardti, eine neue Pflanze,

von C. H. Schultz Bip., Hospitalarzt zu Deides-

heim in der Rheinpfalz. Ist ein Bastard von C.

eriophoruni Scop. und lanceolatum ej. = C. erio-

phoro -lanceolatum C. H. Seh. Bip., nicht Kittel,

auch nicht Fr. Schultz, deren Pflanzen zu C.

lanceolatum var. sevtidecurrens gehören. Der Vf.

giebt eine neue Diagnose der beiden Eltern und

des Bastardes. Daneben spricht er noch über an-

dere CJrsitiWi - Bastarde und sagt schliesslich, dass

Trayopogon niutabilis Jacq. auch ein Bastard sei,

und zwar von Tr. porrifolius und pratensis.

Beilage.
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8. Jalir^an^. Den 22. Februar 1850. 8. (Stück-
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No. 36 lind 37. Die XXVl. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte zu Jleyens-

Inirji , im Allgeiiieineii gestliildcrt von defeii erstem

Gescliäftsfiihier Prof. Ur. F ü r ii ro li r. Naclidein

diese Versainmlinig für das Jalir 1848 der polili-

sclicii Ereignisse im Valerlaiide wegen vertagt war,

trat sie trotz der noi li immer scliwierigeu Lage im

Jahre 1849 zusammen, freuiidlicli begrüsst von den

Dewolinern der Stadt Regenslnirg. Die erste all-

gemeine Versammlung fand in dem alten Keiclis-

saale statt, der mit Bildnissen von Keppler, des-

sen Gral) helianntlich in Hegcnsbnrg, Scli äffer,

Pia cid US H c i n r i c li und Iloiipe, ehemaligen

Koryphäen der Stadt geschmückt war. Prof. F ii rn -

röhr erötfnete die Versammlung mit einer passen-

den Hede , nachdem der Bürgermeister der Stadt

die Versammlung seihst im Namen derselben be-

willliommt hatte. Hierauf verlas Dr. Herrich -

Schäffer die Statuten und legte die Zusendungen

an die Versammlung vor, Nacli diesem hielt Prof.

Kolenati aus Prag einen Vortrag über Acclima-

tisation , Dr. Oscar Schmidt ans Jena über die

Farüer -Inseln, Graf Heinrich von der Mühle
über die Lebensweise der hochiiordischen Vögel im

Vergleiche zn jener der südenropäischen. Hierauf

erfolgte die Bildung dnr SeKtioneii im K. Gymna-
sialgehäude, wohin sich die Anwesenden begaben.

Vorsitzender der botanischen .Sektion ward
Hofrath und Professor v. Martins aus Mnncheii,

Schriftlührer Dr. H. Koch aus Jcver. Die Sektio-

nen begannen ihre Arbeiten am l'J. Sept. mit 24

Theilnehmcrn. v. Martins sprach über die mor-

phologische Bedentung und die Kutwickelung des

Blattes, insbesondere der Palme»; Kegicrungsralh

Mordes über die Mischung der Waldbestände und

über krummes VVachsthnm der Lärche; Geh. Bath

Link über das Wesen und das Leben der Pflan-

zenzclle, über eine durch VslUuyo Caricis vornr-

SRchtc Missbildnng einer (Vov.r - Frucht , über die

Vertheilung der Waldbänme In Europa; Kolenati
über die KInra des Cancasus, besonders des Kas-

bek etc. \ ortrcffliche anatomische Präparate, von

Hermann Schacht in Jena eingesendet, das

Kindringen der Pollenschläuchc in das Ovnlnm dar-

stellend , sowie von S c h n 1 1 ;« - S c li u 1 1 z e n s t c i n

liJ4

dergleichen, die Milclisaftgefässe verdeutlichend,

wurden unter vorzüglichen Mikroskopen in Augen-
schein genommen und boten zn mancherlei Erör-
terungen Anlass.

Die zweite allyememe Sitzung wurde am
21. Sept. abgehalten, in welcher man sich über den
Ort für die 27. Versammlung dahin einigte, dass

man Greifswalde wählte und daselbst die Pro/T. Dr.

Berendt und Horiischnch einstimmig zu Ge-
schäftsführern wählte. Darauf hielt Dr. Merz aus
München einen Vortrag über die geographische Ver-
theilung des Lichtes, Avobci er von der Farben-
pracht der Tropcnläuder zn dem traurigen einför-

migen Weiss der Polarländcr überging. Sein phy-
sikalischer Vortrag ist ganz in der Flora mitge-
theilt. Professor Dr. v. Sc li möger aus Kegens-
burg reihte daran einen Vortrag über die Oscillationen

in der Luftwärmc um Kegensburg; ebenfalls mit

getheilt in der Flora. Prof. W e is s e n b or n aus

Jena sprach über die bisherigen Bemühungen der

früheren Maturforsclier -Versammlungen zur Her-
stellung einer gereinigten und berichtigten Textaus-

gabe der Naturgeschichte von Plinius. Dr. Sillig
zu Dresden hat sich dieser Ausgabe seit 1S31 —
vielfach unterstülzl — unterzogen, und das Werk
soll ins Leben treten, sobald die nöthigen 400 Sub-
scriptiunen an die Buchhandlung der Herren Frie-
drich und Andr. Perthes in Gotha eingegan-
gen sein werden, Das Werk ist auf 250 Bogen in

6 Bänden berechnet; der Preis jedes Bogens soll

2'^ Silbergroschen (S* Kreuzer) nicht übersteigen;

bei grösserer Subscribentenzahl soll er noch er-

mässigt werden.

In der dritten allgemeinen Versammlung wurde
über die Einführung einer allgemeinen deutschen

Pharniacopoe von Dr. Ilundögger aus Hannover
und Dr. Octtinger aus München gesprochen,

ebenso über die Einfüiirnng eines allgemeinen Mc-
dicinalmasses und Gewichtes. Darauf hielt Prof.

Dr. Zienneck ans Stuttgart einen ausführlichen

Vortrag über die äusseren Zweck Verhältnisse in

der Natur, sowohl der organischen , wie unorgani-

schen. Diesem folgte Bat. -Arzt Dr. Seh r au th aus

Neumarkt mit einem \'ortrage: ,,des .Menschen Ge-
rüst'' in poetischer Form. Hieran reihte sich eine

8
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Aufforderung des Oberfeldarztes Dr. Dietrich ans

Leipzig zur Griiiiduiig von Kraukenwärterschuleu.

Darauf gab der Stellvertreter des zweiten Ge-

schäftsführers Cur. Herricli - Schaeffer) Dr.

Popp einen Rückblick auf die Resultate der Ver-

sammlung. Oberuiedicinalralh Dr. Jaeger aus

Stuttgart sprach sodann im Namen der anwesen-

den Gäste den Geschäftsführern, den Behörden und

der Stadt mit herzlichen Worten Dank und Aner-

kennung aus, worauf der Bürgermeister der Stadt,

Satzin ger, freundliche Abschiedsworte an die

Versammlung richtete, und endlich der erste Ge-

schäftsführer, Prof. Fürnrohr, die Versammlung

schloss.

Im Ganzen hatten ihr 199 Mitglieder und Tlieil-

nehmer — 99 auswärtige und 100 von Regeiisburg

— beigewohnt. Für angenehmste Unterhaltung der

Gäste war von Seiten der Stadt aufs freundlichste

gesorgt worden, und nur die Protokolle konnten

wegen Ungunst der Zeit nicht gedruckt werden,

wie früher, weshalb sie von den Fachzeitschriften

aufgenommen werden sollten, ein Grund, der auch

uns veranlasst Iiat, eine kurze Uebersicht der Ver-

bandlungen zu geben.

Ko. 38 und 39 enthalten nur Literatur.

{Besc/ihiss folgt.)

Hook er species Filicum. Vol. L p. 150—225. An-

gezeigt von Prof. G. Kunze.

{Fo rtsetzung;)

68. X>. distaiis K I f s. en.

Brasilien CUb. Mertensii, non Martens.).
Brasilische Exemplare dieser, dem Verf. unbe-

kannten Pflanze, von welcher ich die im Kaul-
fuss-Home r'schen Herbar vorhandenen Bruch-

stücke seit Aufstellung meiner D. inaequalis (1834^

verglichen habe, .sind mir nicht wieder vorgekom-

injn. Von Bory besitze ich dieseliie aus Gujana,

vielleicht von Leprieur gesammelt. Sie unter-

scheidet sich von ö. inaequalis durch stärkereu

und rigideren Strunk und Spindel, festeres schim-

merndes Laub, am Ende stumpfer oder gerundeter,

und daselbst gekerbte , oder stumpf gezähnte Ab-

schnitte und die einzeln am Grunde der Buchten

stehenden kleinen, kurz becherförmigen Schleier-

chen, ohne die bei D. inaequalis am Grunde vor-

handene Abschnürung. Ganz passend vergleicht

diesen, von dem der D. inaequalis ganz abweichen-

den Fruchtstaud Kaulfuss mit dem bei Dicksonia

[n\c\\i Davallia) adiantoides WiWä.. Cnon Hook.
M s. bot. Zeit. 111. 1845. Sp. 844.D.

69. D. hirta Klfs. en. Dickson. Kaulfussiana

Gandich, Cuud bei Hooker oben unter Dicksonia

p. 71.) Davallia villosa Don. t. Spr.

ß. major, pinnis laxioribus,

OabUj Chamisso! etc. Nepal?, Don.
ß. Ceylon, Mrs. Walker.
Ausser meinen, schon bei Auzeige der Dick-

soiiicn gegebenen Notizen (a.a.O. 111. 1845. Sp. 799)

habe ich nur zu bemerken , dass von dieser Art

jede Abbildung bis jetzt fehlt, die der D. striyosa

verwandte Pflanze auf Oahu auch von Esch-
scholz Cöb. propr.) und von Weyen (Hb. Gen.

Berol.); sowie, nach dem letzteren Herbar, von

ü e p p e in Californieu gesammelt worden ist. Ueber

die Pflanze aus Nepal und Ceylon kanu ich nichts

sagen , als dass ich ihre Uebereiustimmung mit X).

hirta in Zweifel ziehe.

70. D. polypodioides Don pr. 11. Nep. Micru-

lepia Pr. , Dicksonia Sw. W. Davallia flaccida

Er. pr. Bl. en. Don. 1. 1.? D. Nepalensis Spr.?

Microlepia flaccida J. Sm. Polypod. Speluncae L.

Poiypod. nudu/n Forst, (t. Hb. Banks.) Polyp,

cristatum Uoutt. (t. Br.) Caenopteris Japonica
Willd. plytogr. t. 8. f. 1. ü- Hr.). Dicksonia

flaccida H. et Arn. in Beech. voy. ad part.).

a. subglabra : Fronde fere glabra , s. parce

hirta s. pubescente. Dav. virens Wall. Cat. n. 264.

Dav. Roxburghii Wall. 1. 1. 2218. D. puberula

Wall, (partim) cat. 262/2.

ß. pubescens: Fronde pubescente pube brcvi

densa saepe ad iiidusia exteusa. D. puberula

Wall. cat. 262/5. 1). r/iomioirfea Wall.? cat. 262y3.

D. pyramidata Wall. cat. 261.

y. hispida: Fronde hirta s. hispida, praesertim

in pagiua inferiore, costa, venis et saepe in iiidu-

siis. D. pilosula Wall. cat. n, 263.

iT. rkomboidea; quavis parte major, fere gla-

bra, pubescens s. hirta. D. rhomboidea Wall.
cat. 257. Microlepia Pr. tcut. f. 22 (lacinia) J.

Sm. nom.

Tropische und subtropische Gegenden , wahr-
scheinlich durch die ganze Welt, Trop. NHoU. B r.

— lt. Ceylon, Ostind. bis Nepal; Java; China;

Oahu; Brasilien; Fernando -Po. —
ß. Indien; Java (Zoll. 513), Slakalisberg

(Burke 513.).

y. Nepal, Wall., Ceylon, Indien.

d'. Nepal, Wall.; Indien; Luzon (Coming
No. 7. t. J. Sm. c? Hook.).

Der Verf. bemerkt im Allgemeinen, dass, je

mehr er Farm untersucht, um so schwieriger er

es findet, sie spezifisch zu characterisiren ; nament-

lich die mit vielfach getheiltem Laube. Ja er

glaubt, was die vorliegende Art betrifft, auch 2
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oder 3 der folgenden Arten würde er, bei hinrei-

chendem Material, noch mit D. polypodioides ver-

bunden hahen.

Dass die Arten der Farrn meist nnr diircli

feine, scheiiiljar iiiibcdeiitenUc Kenujieichen tiiiter-

Bchieden werden können, zu dieser Uebcrzengung

ist Hef. bei seiner vieljälirigen Beschäftigung mit

dieser Familie ebenfalls gekommen, zugleich aber

hält er auch, namenllich durch Aussaatversuche,

für erwiesen , dass so fein unterschiedene Arten

doch beständig sind. Wichtigere, von Stock, Strunk

und dem Habitus der Pflanze abgeleitete Unter-

scheidungen werden, wenn lleisende an den Stand-

orten sorgfältiger beobachten und eine beträcht-

lichere Zahl der Arten in Kultur kömmt, der Sy-

stematik noch zu Uüife kommen und sie befestigen.

Obgleich lief, nur ein weit besckräiiktcres Ma-

terial in Bezug auf die vorliegende Art benutzen

kann, als U.
,
glaubt er doch, dass der Verf. hier

in der Vereinigung allzu weit gegangen ist, und

dass wahrscheinlich einige haltbare Arten zu tren-

nen sind. Leider existirt hier nichts von brauch-

baren Abbildungen ; denn die in Willden. phy-

togr. *) gehört zu den unbrauchbaren und die

Prcsl'schen stellen nur einzelne Abschnitte dar;

ebenso viel giebt der Verf. (gen. Fil. t. 58. A f. 6)

von JM. polypodioides , und hat die Figur selbst

nicht einmal angeführt. Um den Raum einer An-

zeige nicht allzusehr zu überschreiten, mag nnr

Folgendes bemerkt werden:

üie Hauptart mnss den ältesten Namen D. flac-

cida Br. füliren: Uouttuyu t. 99. f. 3. (pinn.)

Polypod. cristatum var. Davallia Japonicu Sw.

Ilook. gen. Fil. 1. 1. Hierzu gehört Datmlliu po-

typodioides S w. aduot. p. 69 iDicksonia S w. Syn.)

und Don etc.

Von dieser Normalform sah ich Ex. im Hb.

WiUd. 20,159 von Sprengel, gewiss durch

Forster erhalten, a.\s Dickson. pohjj)odioides, ans

Nepal von Wallicli (No. 332. Foly/iod. marginale

Wall. Hb. Gen. Berol. , von Hook er nicht citirt),

von Ualan Dr. Mcrt. CUb. pr. ex Hb. Acad. Pe-

trop. No. 277), von Luzon (Cuniing No. 7) und
vom Senegal (Hb. propr. dcd. Bory); ferner ans

Brasilien (meine frühere Dickiionia iSeleuidiuiti)

aurita mss. D. dissecta W i 1 1 d. ! Hb. 20, 155 fol. 3!

und Dicksonia chaeropkylla Schrad. ! Pohl'sche
Ex. der brasilischen Pflanze zeigen bis zolllauge

und 'i'/<"' breite Fiederchen der letzten Ordnung;

doch fehlt es nicht au Ucbcrgängen. Zu dieser bra-

silischen D. flaccida scheint mir die unter den zwei-

felhaften Microlepien No. 78 aufgeführte D. Bra-

siliensis Hook. (_I>Iicrolepia P r. tent. t. 4. f. 23) zu

gehören, in welcher H. Z>. inaequalis zu erkennen

glaubt.

Dagegen scheinen mir folgende Hooker'sche

Synonyme abzusondern zu sein:

1. D. subvolubilis Kze. Die Burke-Zey-
her'sche Pflanze vom Makalisberg (Hb. Gen. Berol.

et propr,), welche sich durch stark gekrümmten

Strunk von strohgelber Farbe, windende Haupt

-

und Nebenspindeln , äusserst schlaffliänliges ,
ge-

trocknet hellgrünes, ausserhalb der Rippen sehr

sparsam behaartes Laub, kurze, gedrängte, wenig

herablaufende Fiederchen letzter Ordnung, sonst

allerdings niclit durch sehr wesentliche Merkmale

auszeichnet. Es ist aber Etwas in dem Habitus

der Pflanze, was mich gleichwohl veranlasst, sie

zu trennen.

2. D. rhomboidea Wall. Cat. 257. Microle-

pia Pr. tent. t. IV. f. 22.

Im Hb. Gen. Berol. vollständige Wedel und im

eigenen Fiedern.

Die auATallende Art ist von rigidem, regelmässi-

gem Bau, doppelt gefiedert - fiederspaltig , selten

wirklich dreifach gefiedert, das Laub nicht dick,

aber fest, getrocknet röthlich oder fahlgrOn , die

Fiedern 1. Ordnung sind ziemlich steif aufrecht-

abstehend, schmal und lang, bis V lang und nur

3" breit, sanft in eine lange, oft etwas aufge-

krümmte Spitze vorgezogen, das erste Fiederchen

nach Oben überragt die folgenden und noch mehr

die nach Unten zu stehenden bedeutend (an etwa

6" langen Fiedern 1%" lang), alle übrigen schief-

länglicli, lang und schmal, die am unteren We-
deltlieile massig zugespitzt, am oberen gerundet

oder stumpf; die Schleierchen sind breit, sehr kurz

und an den Seiten angeheftet (bei D. flaccida, wie

schon U. bemerkt, nur am Grunde).

3. D- Manitertsis Hook, (snb dubiis No. 79.)

Gold mann N. Acta A. C. Leop. XIX. suppl. 1.

(1843) p. 465") (absque loco) Micruli'pia P r. tent.

(iionicn).

Original -Exemplare von Meyen im Hb. Gen.

Berol.

Auch diese Art ist von sehr rigidem Bau der

vielbeugigen , bräunlichen, ziemlich ranli- und

kurzhaarigen Spindel und ihrer Verzweigungen,

') Das Origin.-Ex. d. Abb. Hb. Willd. 20,101.
JMckson, muUijifla , Klein Ind. or. 1793 sub Polijpod. \

jittuctato j erkenne ich, wie Bchon R. Browu die Figur,

Tur Uav. ßaccit/a.

*) Die Dia;;nasc lautet: Krouiirijus [lipinn.itis
,

piiinis

pinnulisque subojipositi.s
,

piiintilis lanceolatis ,
pinnali -

secti:* ad apiretn serratis, lartniis oliovalis, vcnis pinria-

tis plurica furc.Ttis; stipilc subtuü Icrcliii.'^fulo , supra sul-

catu eericeo, und ist Iheib unrichtig, thcils nichts sagend !
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welche abstellend ausgebreitet sind, das Laub von

dichter Textur, getrocknet oben olivengrun, unten

hiassgrün, doppelt- , am Grunde dreifach -gefiedert,

an J^'erven und Adern sehr schwach behuart, die

Fieüerchen entl'ornt stehend, schief eyrund -läng-

lich, massig zugespitzt, die Abschnitte aus schie-

fem Grunde eirund, am Ende gerundet, stumpf

gezähnt, die reich fruchtbaren zusammengezogen;

die Schleierchen halbrund, gewölbt, an den Seiten

nach Oben zu frei und durch die reifenden Sporan-

gien stark gehoben , von bräunlicher Farbe.

Von den C u m i n g'sclien Ex. der D- flttccida

aus Luzon, welche Meyen ebenfalls gesammelt

hat, ist diese Pllanze durcli entfernter stehende,

kurze und breite, auch kurz gespitzte Fiederclien

zu unterscheiden.

{Fortsei zung ) o Ig I )

Iteisendc.
air. Fendler's Sammlungen von Saiite Fe aus

Seu Mexico, sind mit der in der JNeuen Serie der

Memoirs of the American Academy Itefindliclien

Bearbeitung (116 S. in Quart) an die Subscriben-

ten vertheilt. Nur einige Exemplare mit schönen

und vollständigen Exemplaren sind noch in Händen

der Hill). Prof. Gray, Cambridge Mass., und He-

ward in (joudon , und von diesen Herren zu be-

ziehen. Feudler hat eine neue botanisclie Reise

nach dem grossen Innenbassin zwischen der Sierra

Nevada von Californien nnd den Rocky Mountains,

besonders nach den Gegenden uui den grossen Salz-

see und den Utah -See nebst angrenzenden Bergen

unternommen. Durch Prof. A. Gray und Dr. Engel-

mann werden die Sammlungen bestimmt und aus-

gegeben, und hat man sich dieserhalb an jene Her-

ren zu wenden. Der Preis ist derselbe wie frülier,

10 Dollars pro Hundert. Cs. B. Z- 1849. Sp. 633.)

Nach den neuesten Nachrichten aus Ostindien

hatte der Radschah von Sikkini die Gefangenen Or.

Hook er und Dr. Campbell wieder frei gegeben.

P ersoiial - IVotizcra.

Dr. Beinhold Berger, geboren z. Breslau

d. 30ten Nov. 1824, Verfasser der werthvoUen

Dissertation: de fructibus et seminibus ex formatioue

lithauthracum ist am 19teii Januar dieses Jahres

ohne vorhergegangene Krankheit am Nervenschlage

gestorben. Er hatte in Berlin und Breslau studirt,

und war eben im Begriff, einen Theil der in der

G öp p e r t'schen Sammlung aufgehäuften Schätze

fossiler Pllanzen zu btarljeiten , als ein plötzlicher

Tod ihn in der Mitte seiner Studien überraschte und

der Wissenschaft entriss. Reiche Begabung und

unermüdlicher Eifer berechtigten zu den schönsten

Erwartungen.

B. Brown ist einstimmig nach dem Tode des

Bischoffs von Norwich , zeitherigem Präsidenten der

Linneischen Gesellscliaft zu London, von den zahl-

reicher als gewöhnlic h zusammengekommenen Mit-

gliedern zum Präsideuten dieser Gesellschaft am
4ten December 1849 gewählt.

Kurze Alotizeu.

Paläontologisclies.

Die vom Hrn. Prof. Göppert in den Verhand-

lungen der Kaiserl. Leopold. Carol. Academie der

N'atnrforscher •— referirt in der bot. Zeitung, Bei-

lage voiti 7. Sept. 1849 — aufgezählten vorwelt-

lichen Pflanzen des sogenannten Ouadersandsteines,

reihen die Crednerien unter die Dlcot.ijleae dubia e.

affiiiitfitis. Schon vor längeren Jahren verglich

ich, in einer Versauimlung des Vereins des Har-
zes, die Crednerien mit Coccoloba, als die nächst-

stehende Gattung der Jetztwelt, und legte auch

eine Frucht von länglich - runder Form, mit drei

Streifen auf einer Seite, als mnthmasslich den Cred-

nerien angehörig, vor.

In diesem Winter glückte cs mir, einen Sten-

gel der Crednerien aus hiesigen Steinbrüchen zu

erhallen, der genau mit den Stengeln der Cocco-

loba und des Rheum übereinstimtnt, so dass ich

mit grosser Wahrscheinlichkeit meine frühere Ver-
muthung bestätigen kann , dass die Crednerien Lit-

toralpflanzen gewesen sind , der Familie der Po-

lygotieen angehörig, nnd zwar der Gattung Cocco-

luba nahestehend.

In unsern Steinbrüchen haben sich bisher nur

drei Arten von Credneria erkennen lassen: 1. C.

integerrima, 2. C. denticulata . 3. C. subtriloba Z.

Blankenburg, 5. Febr. 1850.

E. Hampe.

Am 10. Aug. brannten in Semmelwitz bei

Jauer zwei Güter, vor deren einem zwei Bosska-
stanieuhäume standen, welche von der durchströ-

menden Flamme fast ganz verkohlten. Am 1. Octo-

ber trugen einige der der Strasse zugekehrten

Zweige junge frische Blätter und vollständig aus-

j;e bildete lilütliensträusse.

Verlas

lledaction: Hngo von Mo hl. — D. F. L. von Sc h I e ch t e n d a I.

von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gcbaner'sche ituchdruckerei in Halle.
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Einige Beiträge zur Kenntniss von soge-

nannten anomalen Holzbildungen des Diko-

tylenstanimes.

Von
H. Crüger auf Trinidad.

Hierzu Taf. IV.

(Fo T t s e t z V ng-.)

Eine dritte Modifikation dieser in die Breite

zuerst entwickelten Ijiaiienstänime kommt bei Se-

curidaca voliibilis L. und vernuitlilicli bei anderen

nahe verwandten Spccies vor. Bei einer anderen Po-

l^galee, der Catacoma lucida Benth., einer Pdanze,

welche, obgleich sich häiilig auf andere Gewächse
stützend, doch keine cigentliclie Liane ist, habe ich

diese Kntwickclniigsart nicht vorgefunden, obgleich

die anatomischen Verhältnisse im Allgemeinen die-

selben sind.

Die Blätter der Securidaca sind zweireihig ab-

wechselnd gestellt, mit bedeutender seitliclicr Ab-
weichung. Die Gefassbiindel, die dnrcli eine ein-

fache Reihe von Alarkstrahlenxellen von einander

geschieden sind, legen sich im Kreise regelmässig

um ein Mark, welches schon früh alle seine Zellen

mit grossen Tüpfeln besetzt hat. Die Spiralgcfässc

sind wenig zahlreich und mit einer dicken, fast

runden Spiralfaser verschen. Die Uolzzcllen sind

alle getüpfelt, der Tüpfelkanal steht immer grade
auf der Wandung einer anliegenden Holzzelle, in

beiden Uauptiiclitnngen, radialer und peripherischer.

Gegen die Markstrahlen sind die Holzzellen nicht

getüpfelt. Die Gefässe sind genau wie die Holz-
zelleu getüpfelt, nur viel zahlreicher, bei deren
viel bedeutenderen Weite. Die Markstrahlenzcllen
haben schon in diesen ersten Holzschichtcn die in

die Breite gezogene Korm , im Gegensatz zu vielen
anderen Lianen

, wo diese Form erst mit den nach
der Verlängerung des Stengels gebildeten Schichten

auftritt, Nach aussen nimmt man ein ziemlich kla-

res Cambium wahr, hierauf früh verdickte nicht

poröse Bastzellen mit Rindenparenchym u.s. w.

Bald nach dem Abfallen der ersten Blätter und

während der Ausbildung neuer Blätter und Zweige

bemerkt man unterhalb dieser an beiden Seiten des

Stammes und mit den Zweigen und alten Blattnar-

ben abwechselnd eine doppelte Camhiumschicht , in

der Mitte einige Gefäss- und Uolzzellen ein-

schlifissend und beide durch Bast begrenzt. Der

Bastring, der gegen die Ausseiiseite zu liegt, ist

der ältere ursprüngliche, während sich der innere

später gebildet hat. Diese Schichten bilden sich

auf einem grösseren Theile des Umfanges des Stam-

mes, als bei den beiden vorhergehenden Beispielen,

breiten sich scheller nach den Seiten zu aus, und

umschliessen denselben bald ganz. Sie vermehren

sich in der Zahl sehr schnell, immer auf eine der

ersten analoge Weise, indem sich die Cambium-

schicht in zwei tlieilt, inncrlialb der äusseren Bast-

büiidel. Die Cambiumschichten fahren in iiirer Thä-

tigkcit noch fort, so dass, während die dem ersten

Uolzkörpcr gegenüber gebildeten Bastbündel nach

aussen verdrängt wurden , man später dennoch im-

mer zwischen dem innersten Holze und der darauf

liegenden Uolzschicht etwas Bast vorfindet. Auf

der inneren Seite der neuen Holzlagen bemerkt

man eine Parenchymschicht, welche viel Stärkmclil,

Crystalle u.s. w. einschliesst, und sich auch, wie-

wohl unbedeutend, noch vermehrt.

Zwischen dem zuerst gebildeten und den schicht-

weise abgesetzten Holzkörpern findet ein nicht un-

bedeutender Unterschied Statt. Die Uulzzellen der

Schichten sind kürzer, stärker getüpfelt und von

weniger gleichförmiger Weite. Hie .Marksfialileu

sind hier häufiger aus mehreren Reihen nchencin-

andcrstehendcr Zellen gebildet. Hie porösen Höh-

ren sind bei weitem zahlreicher und weiter , sie
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sind Kürzer gegliedert und ihre Poren sind so

sehr i)t die Breite j^ezogeu, dass man sie auf Quer-

schnitten fast nicht bemerkt, wodurcli diese Böli-

ren sich bedeutend von denen des innersten Holz-

körpers untei'scheiden.

Beim Abgange eines Zweiges bemerkt man wie

in den vorhergehenden Fällen, dass sich die Scliicli-

(en zuerst an den beiden Seiten desselben bilden.

Der Unterschied von äen Caulotretus - Arten besteht

darin, dass bei diesen sich keine Bastschichteii im

Innern des Stammes zeigen. Von der Bhynchosia^

mit der die Securiddca - Stämme eine äussere Ana-

logie zeigen, unterscheiden sich diese dadurch, dass

die ersten unregelmässigen Schichten sich innerhalb

der ältesten Bastbündel zeigen, wovon bei jenen

das Gegentheil Statt findet.

Diese Schichteubildungeu gehen auf die Wurzel
der Pflanze über. An sehr jungen Wurzeln be-

merkt man nur eine ziemlich feste Holzmassc mit

Gefässen und im Umfange Rindenparenchym ohne

Bastzellen. Au etwas älteren findet man, dass sich

im Umkreise eine neue Holzschicht gebildet hat,

von der älteren durch eine Cambium - und Paren-

ch^inschicht geschieden und einige ßasfzellen. An
noch älteren Wurzeln findet man die Schichten ganz

denen des Stammes analog, nur bemerkt man in

der Binde nicht die ältesten Bastbundel; ferner fiu-

deu sich die Schichten auf dem ganzen Umfange.

Wie lange die Vergrösserung der einzelnen

Schichten des Stammes dauert, lässt sich nicht leicht

bestimmen , da hier auch manche individuelle Ver-

schiedenheiten vorkommen. Die Stämme dieser Lia-

nen werden sehr dick , und Exemplare vcn 18 bis

20 Zoll im Umfange sind nichts Seltenes. Solche

starke ältere Exemplare beweisen die fortdauernde

Entwickeluug der Schicliten selbst in der, jVähe der

Mitte des Stammes aufs uiiwiederleglichste. Auch

au den Stellen, wo die Ringe und Halbkreise sich

unter einander bei ihrer Ausbreitung in circumfe-

reutieller Richtung berühren , findet man eine thä-

tige Parenchymschicht. Die äussersteu Lagen sind

immer viel dünner, als die unmiltelbar darauf fol-

genden, sowohl an alten als jungen Stammstücken,

und dieser Umstand beweist mir, dass deren erste

EntWickelung schneller von Statten geht , als deren

spätere. — Aber auch in radialer Richtung dringt

die Neubildung noch durch das Holz, und es bilden

sich hier Streifen von Pareuchym, ganz dem glei-

chend, welches sich zwisclien den Bastzellen der

einen und dem Holze der darauf folgenden Schicht

befindet, und wie dieses mit Stärkmehl, Crystal-

leii li. s.w. angefüllt. Dies ist sehr leicht durch die

Beobachtung nachzuweisen, es ist im Uebrigen nicht

denkbar, dass ein im Innern des Stammes befind-

licher Holzring sich auf die eine oder die andere

Weise noch ausdehnen könne, ohne bedeutende

Verwirrungen im Stamme hervorzubringen. Bei

diesen Lianen , wo eine solche Ausdehnung Statt

findet, treten die Ringe, um den Raum für den zu-

nächst inneren Ring herzugeben, an gewissen Stel-

len Cimmer zwischen Markstrahlen und HolzzellenJ

auseinander , und in den entstehenden Lücken bil-

det sich das beschriebene Parenchyra*}.

Auf den ersten Blick haben diese Bildungeu,

wo eine Menge von Camhiumschichten sich im

Stamme thätig erhalten , eine grosse Aehulichkeit

mit den Erscheinungen , die man an Nyctagiueen

und Amarantaceeu , z.B. bei Pisonia , Chamissoa,

Alternanthera, IresUte n. s. w. beobachtet. Der
Unterschied liegt aber grade in der angeführten

Eigenschaft, dass die Pareuchj-m- oder Cambiuui-

schichten in diesen Lianen vermehrungsfähig blei-

ben, während sie bei jenen nach und nach abster-

ben und auf der Cambiumgestalt stehen bleiben.

Bei Pisonia z. B. bemerkt mau, dass, wie im ganz

jungen Stengel die Holz hervorbringende Cambium-
schicht sich nur an den äussersten Gefässbündeln

zeigt, diese Cambiumschicht des Stammes die Ge-
fässbündel bald überflügelt, und an denselben eine

Cambiumschicht im Innern des Stammes zurücklässt-

Nach aussen bilden sich immer neue Gefässbündel,

und zwar in symmetrischen Abständen , nnd deren

Cambiumschichten werden immer wieder von der

allgemeinen Xhätigkeit des Stammes überschritten.

Von den Lianen, die die Struktur der Securidaca

zeigen, unterscheiden sich jene also durch eine

*) So viel mir Jbekannt ist, hat nur Mcycn unter den

neueren Physiologen eine spätere Ausdehnung der inneren

Schichten oder Jahresringe eines Stammes angenommen,

obgleich nicht nachgewiesen. Ich weiss nicht, wie er

sich das gedacht hat, und er gicbt darüber an dem be-

treffenden Orte keine genauere Nachweisung. Wie ich

schon oben irgendwo bemerkt hahe, gehen alle Proscn-

chjnizellcn die Phasen ihrer räumlichen Veränderung sehr

schnell dnrch, so schnell, dass man schwer dieselben

beobachten kann. Ferner, wenn man auch annehmen

wollte , dass eine spätere langsame Ausdehnung der Zel-

len noch slatifindcn könne, so müssle man doch eine

allseitige Ausdehnung zulassen, wodurch dann gar kein

Raum fiir die zunächst inneren Zellen entstehen würde,

oder die Zellen würden in ihrer gegenseitigen Stellung

sich verändern , eine Sache , die gegen alle Erfahrung

ist. Ebenso fehlen auch, so viel ich weiss, genaue

Hcobachtungen über Veränderungen, die in den Interzel-

lularräumen vor sich gehen könnten. Jedesmal wo ich eine

Veränderung der Lagen im Innern des Stammes beobach-

tet habe , war sie die Ursache von sehr auffallenden Er-

scheinungen, und die meisten sogenannten Holzanomalieen

sind auf jene Ursache zurückführbar. Ich werde noch

einige Male gezwungen sein, sowohl in diesem ersten

Theile als später auf diesen Gegenstand zurückzukommen.
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überwiegende Entwicliclung des Holzkürpers ge-

gen die Getässbiiiidel. Bei denjenigen Aniaranta-

ceen, die eine regelmässig sicli wiederholende Blatt-

stellung haben , findet man auch diese im iStanime

zurückbleibenden Cambiunischichten von einer rC'

gelmässigen Stellung, insofern als die ersten Oder

innersten mit den Bliitteru abwechseln, und die

darauf folgenden sich regelmässig zwischen diesen

bilden. Bei den Piperaceen, wo die Cainbium-

schichte des Stammes auch erst an der zweiten

Beihe von Gefässbiindeln thätig wird, sind auch die

Giefässe regelmässig im Stamme angeordnet. So

weit meine Erfahrung reicht, feiilen aber jene Cara-

biumscliichtcn im Holze.

So wie die verschiedenen Entwickelungsstufen

eines Gewächses sich einander erläutern, so geben

auch dem Beobachter die verschiedenen Zustände

verschiedener Pllanzen die Mittel an die Hand, die-

selben zu deuten. Wenn man gewöhnlich annimmt,

dass die äusseren Holzschichten eines Stammes nur

die Fortsetzungen der ersten Gefässbündel sind, so

scheinen mir viele dieser Holzanomalien sehr dazu

gemacht, das Gegentheil glauben zu machen. Ge-

gen das Mark zu findet man bei einigen Pflanzen

Stellen, die durch Markstrahlen begränzt sind, und

die auf ihrer inneren Seite, keine Spiral- oder an-

deren Gefässe zeigen , wo also das Holz nicht die

Fortbildung eines Gcfässbiindels sein kann; dies ist

sehr leicht bei Amaranlaceen zu beobachten.

Kerner scheint mir nach dem jetzigen Stande der

Wissenschaft schon kein durchgreifender Unter-

schied zwischen Spiral- uud anderen Gefässen

iStatt zu finden, als etwa der, dass die ersteren

am Stamme gebildet werden, während die Längs-

ausdehnung desselben noch dauert, wodurch viel-

leicht die Beweglichkeit der Verdickungsschicht

liervorgebracht wird, und dass die anderen Gefässe

zu allen Epochen , vorzüglich aber in den späteren

Schichten des Stammes auftreten.

Wenn man annimmt, dass in der Hegel alle

Gefässbündel des einjährigen Stammes in die An-
hangsorgange abgehen (eine Sache, die für mich

jedoch noch nicht hinlänglich erwiesen ist) , so

kann deren Anknüpfung nur in der Knospe, auf

dem Punkte, wo mehrere Blätter von verscliiede-

iiem Alter auf gleicher Höhe auf der Axc sich be-

finden, vor sich gehen. Von hier ans werden die

Gefässbündel mit dem Stamme aus den Blättern in

die Länge entwickelt, nach oben, von einer nach

unten herabgehenden Enlwickelungsart kann über-

all nicht die Hede sein. Dieser Akt muss iiothwen-

digerwcisc für alle höheren Gewächse derselbe sein,

•und ich kann die Erklärung jener in mehrere Kreise

j;cstellteu Gefässbündel mir in dem A'erbalten der

Cambiumschicht des Stammes finden , als etwas von
der Gefässbüudelentwickelung ganz Versciiiedenes.

Ich bin demnach geneigt zu glauben, dass die

fortwährende Holzbildung des Dikotylen -Stammes
auch tlieilweise eine Gefüssbündekiitwickeluiig ist,

welche nur an einigen wenigen Pdanzcn sich in

ihrem wahren Cliarakter zeigt, indem in den ge-
wöhnlicheren Fällen die Bündel so durch die Cam-
biumschicht des Stammes miteinander verbunden
werden , dass man sie nicht einzeln bemerken und
verfolgen kann. Hierdurch fällt der letzte anato-

mische Unterschied zwischen Mono- und Uikot^lcn-

Stämmen zusammen.

Von bandförmigen Lianenstämmen, dreikanti-

gen u. s. w. lassen sich noch eine Menge interessan-

ter Einzclnheiten anführen, die aber im Allgemei-

nen leicht auf einen der obigen Fälle zurückge-

führt werden. Ich will hier noch die Beschreibung

der Bildungen hinzufügen , die ich bei Doliocarjius

Rolandri Gmel. gefunden habe. In dieser Liane
entwickeln sich die Gefässl)ündel , so wie man sie

bei Cucurbitaceen , Clematis dioica und anderen

bemerkt, nämlich so, dass dieselben durch auffal-

lend grosse Markstrahlcn von einander getrennt

sind. Zunächst der Epidermis findet man bei dieser

Pflanze etwas Hindeuparenchym , unter dem sich

einige Reihen tafelförmiger Zellen befinden, worauf
Bastzellen folgen, die in solchen jüngeren E.\em-

plarcn einen ziemlich ununterbrochenen Kreis bil-

den. Auf der anderen Seite der Cambiumschicht

sind die Holzbündel mit weiten porösen Röhren

vermischt, und nach Innen zu durch zahlreiche

Spiralgefässe begränzt. Die Holzzellen sind wie

bei fiecuridaca, stark getüpfelt, und zeigen auf

ihrer inneren Seite scheinbar spiralige Linien und

Spalten ='). Im Innern des Markes, welches früh

•) Tcb kann diese Linien nur als scheinbar spiraligc

bezeichnen, und will meine J>leiniing nicht verhehlen,

dass man viele Bildiinf^en dieser Art den Spiralgclassen

lind Zellen näher gebracht hat, als sie es verdienen,

Mas ihr äusseres Aussehen anbetritft. Ich meine, dass es

bei nianclien Zelienarten leicht zu beobachten sei , dass

diese Spalten und Linien in einer direkten iieziehung zu

der Tu]>tehing stehen , und dieselbe Kicbtung besitzen,

als die diagonale Scheidewand , die sie von den darunter

stehenden Zellen trennt , und zwar je niiher ilieser

Scheidewand, desto mehr so. Die Schichten, die sich

aal" der inneren Seite der Zellen bilden, entstehen in

demselben Zeitpunkte, wo die jungen Zellen sich zu-

spitzen und mit ihren Enden zwischen einander hinein-

treten. Dasselbe, meine ich, müsste Cur ilie porösen

Rühren gelten, obj;leich ich meine Behauptung nicht zu

weit Avicderuiii ausdehnen müchlc. Ich weiss recht w'^hl,

dass alle Zellen mit gerade abgeschnittenen Knilcn gegen

dieselbe streiten, wo sich jene spiraligen Linien zeigen,

9=f
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sclioii dickwandige Zellen zeigt, findet man eigene

Gefässe mit sehr dicken und sclnvacli iiorüsen Wän-
den , und ferner ein Gebilde, welclies icli liier et-

was näher beschreiben will, obgleich ich nicht im

Stande bin , es zu deuten. Etwas innerhalb der

Spiralgefässe, die die Gefässbündel nach Innen be-

gränzeu , bemerkt man nämlich auf Querschnitten

Gruppen von strahlcnartig gestellten sehr dick-

wandigen Zellen, die einige dünnwandige dunkel

gefärbte Zellen einschliessen. Auf Längsschnitten

sieht man, dass die dickwandigen Zellen gewöhn-

liche Holzzellen sind, vom Centrum dieser Bündel

aus an Grösse zunehmend, und um einige gestreckte

Parencliymzellen gestellt. Jüngere Gruppen dieser

Art beweisen, dass die inneren Zellen, die unmit-

telbar das Parencliym umgeben, die ältesten sind,

lind schon deutlich erkennbar sind, wenn das Pa-

renchym selber , das sie einschliessen sollen , noch

sehr schwer untersclieidbar ist. Diese Gebilde kom-

men nicht in allen Zweigen der Lianen an densel-

ben Orten und in gleicher Anzahl vor. In kürze-

ren Internodien sind sie bei Weitem nicht so zahl-

reich, womit der Umstand zusammen eintritt, dass

bei diesen kürzereu Internodien, die später die

Blütheu hervorbringen, die Markscheide nicht hohl

wird, was hingegen bei den längeren ötengel-

gliedern Statt hat.

<iB es chluss folfft,)

ferner jene, wo Bei zwei, in derselben Rtchlung zuge-

spitzten Zellen, die hinter- oder nebeneinander liegen,

die Porenspalten sich kreuzen. Ob diese Fälle häufig

sind, weiss ich nicht, ich sehe selten bei zwei neben-

einander liegenden Zellen die unteren Scheidewände

parallel. Ferner hleiben wohl noch einige eigene Ge-

fässe und Bastzellen übrig, die auf ihrer inneren Seite

spiralige Zeichnungen zeigen. Ich wollte nur darauf hin-

deuten, dass wohl nicht alle Bildungen dieser Art auf die

Beweglichkeit der sich absetzenden Masse, sondern einige

auch auf die Bewegung oder Formveränderung der Zelle

-während ihrer Ausbildung zurückgeführt werden müssen.

So haben die Poren der Mark- und Markstrahlenzellen

fast immer eine Tüpfelung, die in ihrer Form der Aus-
dehnungsweise der Zelle entspricht. Was aber die spi-

ralenartige Anordnung der sonst vielleicht runden Tüpiel

betrifft , so muss bedacht werden , dass im Allgemeinen,

wo anf einem runden Körper, sei er cylindrisch oder

kugelrund, Punkte in gleichen Abständen von einander

sich befinden, sie dem Auge in Spiralen stehend erschei-

nen, wenn sie auch eigentlich diese Ordnung nicht haben.

Aus so manchen anderen Gestalten aber, z. B. den Trep-
pengängen, geht für mich hervor, dass man die spira-

lige Ablagerung der Schichten viel zu sehr verallgemei-

nert hat.

Bemerkungen über Scrofularia nodosa L.

und S. CK/itatica auctorum (5. Ehrharü Stev.),

von 37(. Irmisch.

Ueber die verschiedene Beschaffenheit der neuen

Triebe, durch welche die genannten Arten peren-

niren, finden sich bei den bekanntesten syst. Schrift-

stellern gar keine oder ungenügende Angaben; das

möge die folgende kurze BlitthciUing entschuldigen.

Bei Scr. nodosa bildet sich an den jungen Trieben,

Cwelche bei beiden Arten an der untersten Basis

des Stengels stehen,) zunächst vorwaltend die Achse

aus; diese schwillt au, wird mehr oder minder

kugel-, oder dick- walzeuförmig. Die Blätter an

den verdickten Achsentheilen bleiben klein und

scbuppenförmig und rücken von einander weg. In

den Achseln der untern Blätter bemerkt man wie-

der kleine Anschwellnngen. Erst die Blätter an

der Spitze der Triebe rücken wieder dicht an ein-

ander und stellen eine bleiche Terminalknospe dar.

So ists im October und November. Im nächsten

Jahre wächst die terminale Knospe zum oberirdi-

schen Stengel aus; die erwähnten Anschwellungen

in den Achseln der untern Schuppenblätter werden
nun 'bieder zu neuen knollenförmigen Trieben.

Bei Scr. aquatica tritt die Achse an den neuen

Trieben nicht so auffallend hervor und zeigt keine

derartige Umbildung. Gleich von ihrem Ansatz-

punkte aus ist sie, da ihre Glieder nicht entwickelt

sind, dicht mit Blättern besetzt, welche grün ge-

färbt nnd mit einem verhältnissmässig sehr breiten

und fleischigen Stiele versehen sind. Die untersten

Blätter sind klein, die oberen werden allmälilicli

grösser, ja die obersten haben im October und No-
vember oft schon ganz die Form der spätem Sten-

gelblätter angenommen und haben sich rosettenartig

ausgebreitet. Die Spitze des Triebes streckt sich

im nächsten Jahre zum Stengel , und in den Ach-

seln der untern Blätter jenes Triebes bilden sich

dann die Knospen wieder zu eben solchen Trieben

aus. Bei beiden Arten brechen aus den beschrie-

beneu Neubildungen schon im Herbste zahlreiche

fadeuförmige, sich reichlich verästelnde Wurzel-
zasern hervor, durch welche jene unabhängig von

der Mutterpflanze ernährt werden können. Diese

letztere stirbt auch sehr bald ab ; besonders bei Sc.

aquatica. Bei Sc. nodosa findet man im Herbste

zwar häufig die Mutterachse noch , aus welcher

der nun absterbende Blüthenstengel und seine an-

geschwollene Basis hervorgegangen ist, allein jene

Mutterachse Cdereii Fortsetzung ein Jahr früher

blühte) ist innerlich schon ganz erstorben. Es

schliessen sich demnach heide Arten in Bezug auf

die Art des Perennireiis an die Mentha - Arten , aa
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Lycopns euro})., Oxalis striata, Solanum tiihero-

\

sunt, manche Eiiilobieii n. a. an. Das morphologi-

sche Verhallen von Sc. nod. gleicht mehr dem von

Epilobiu7ii hirsut. und von Stacliys palustris, das

von Sc. aquatica mehr dem von Epilobium parvi-

florum , montanum und dem von Samolus Vale-

randi. Dass grade Pflanzen, welche Feuchtigkeit

lieben, häußg auf diese Art pereuniren , habe ich

bereits anderwärts angegeben.

Während bei beiden Scrofularien die Haupt-

wurzel fehlt C^'e'iigstcns sclir frühzeitig bei den

Keimpflanzen abstirbt), finden wir dieselbe bei an-

deren perennirenden Scrofularineen durch ilire

ganze Lebensdauer liindurch, z. B. bei Antirrhi-

num 7najus. — Bei Linaria vulyaris, aus deren

geselligem Beisammenwachseu man auf ausläufer-

artige Triebe scliliessen könnte, finden sich solche

nicht. Das gesellige Vorliomnien erklärt sich viel-

mehr daraus, dass aus den laugen, meist horizon-

tal verlaufenden Wurzelzasern zahleiche Adven-

tivknospen hervorbreclien. Auf analoge Fälle bei

Epilobium angustifulium , Inula Britanicci und

Anemone japonica habe ich schon aufmerksam ge-

macht. Auch bei Euphorbia Cyparissias finden

sich Adventivknospen auf den Wurzelzasern. Hier,

wie bei Lin. vulij. kommen aber auch Knospen auf

den in der Erde stehenden Achsentheilen vor. Diese

sind bei Euph. Cyp. stärker, als die auf den Wur-
zelzasern sich bildenden , welche in den ersten

Jahren wohl immer steril bleiben. Bei hin. vuly.

ist ein solcher Grössenunterschied nicht zu bemer-

ken, obschon sich hier oft Knospen auf den dies-

jährigen, noch ganz dünnen Verästelungen der

Wurzeln bilden. Auch Rumex Acetosella, wo sich

keine Hauptwurzel zeigt, während sie bei anderen

Kuwex-Arten so auffallend ausgebildet erscheint,

gehört zu den Pflanzen , die sich durch Adventiv-

knospen, die auf den weit umherkriechenden Wur-
zelzasern"-'') sich bilden, vermehren. Auf den noch

jungen und zarten Wurzeln zeigen sich die ersten

Anfänge der Knospen als kleine rundliche An-
schwellungen, in deren Nähe gewölinlich eine neue

Wurzelzaser entspringt. Die Ktiospenaclise streckt

sich später etwas und ist mit Scheidenblättern be-

setzt; an ihrer Spitze bildet sich eine Blattrosette,

die durch Seitensprossen vielköpfig wird.

*) An den Wurzelzasern dieser P/lanzc sieht man rcrht
deutlich, «ic die alte Kimlciihaiit in l'ulgc des lurt-

dauerndcn Wachslhuma der Wurzeln gesprengt nird; sie

liegt in schmalen braunen Sireilen zerspalten auf den
gelblich grünen frischen Thcilcn der Wurzelia^ern. Aeho-
Hell ist's liei Epilob. niifriisUrotiiim.

Iiiteratar.

Allgemeine Gartenzeitung von Dietrich und

Otto. 1849.

( F o r t s e I z 11 n g-, )

No. 40. Solanum utile Klotzsch , eine neue,

unserer Kartojfel ähnliche Art, nebst ihren \'er-

ivandtschaften. Von Dr. J. F. Klotzsch; S. hcr-

baceum asceiidens stoloniferum tuberiferum; caule

angulato angnstissinie alato, sparsim pubescente;

foliis impari -pinnatis, oblongo - ovatis , supra sa-

turate viridibus, pilis articulatis brevibus raris ob-

sitis, subtus pallide viridibus, in nervis pubescen-

tibus, pinnis ellipticis, brevissime petiolatis, brevi-

acHtis, basi inaequalibus , obtusis, 2 — 3jugis, e.xi-

guisintermixtis, exstipulatis; cyina simpliciter dicho-

toma corymbiformi terininali; calyce pubescente

quinquefido , laciniis ovatis, subulato -acuniinalis;

corollis parvis rotatis, decemdentatis, extus satu-

rate violaceis, intus dilute coeruleis, dentihus al-

ternautibus acutis, versus marginein pubescentibus;

baccis globosis glabris, e viridi flavescentibus,

punctis albidis conspersis, succo odorifero; semini-

bus compresso -ovatis minutis. Aus Kio Frio , im

Hochgebirge zwischen Pnebia und Mexico, 10,000

Fiiss hoch über dem JIccresspiegel vorkommend.

Der Verf. nennt diese neue Kartolfel Ä. utile, weil

er von ihr grossen Nutzen erwartet, besonders

durch eine Kreuzung mit Sol. tuberosum, was er

auszuführen verspricht. In Ko. 45. ders. Zeitung

erfahren wir, dass Professor Munter in Eldena

diese Kartolfel ebenfalls erkrankt gefunden habe,

woraus der Schluss hervorgehe, dass alle unsere

Theorien über die Kartoffelkrankheit falsch seien,

und wir beruhigt sein könnten über die Krankheit

unsrer Kartoffel.

^Besc/iliiss fallet.)

U ooker specics Fjjfcum. Vol. I. p. 130—225. An-

gezeigt von Prof. G. Kunze.

{Fo rt s c t z tt ng-.)

71. J?. proxinia ßl. en.

Java, Bl. H ook er unbekannt.

No. 1645 der Zol 1 i ii ger'schcn Javanica habe

ich in meinen Observ. (B. Zeitg. 184G. IV. Sp. 459)

nach Blume's Charakteristik als seine Pflanze be-

stimmt und bin jetzt noch dieser .llcinung.

Die Art zeichnet sich von 1). ßaccida beson-

ders durch weit entfernte, lang zugespitzte Fie-

dern, lederartiges, bei dem Trocknen sehr dunkel-

grünes, nur an den Hanptnerven und äusserst

schwach flaumhaariges Laub, fast aufsitzende Fie-

derchen, undeutlich gezähnte Abschnitte, purpur-
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farbeue, Iiiu- und Iiergebogene raulie Spindeln

und Strunk ans.

72. D. Jamaicensis Hook. D. flaccida H. et

Arn. in Beecliey's voy. Jamaica und Oaiin?.

Durcli nierenförmige Sclileierchen für ausge-

zeichnet erklärt. Ohne Abbildung. Mir unbekannt,

wenn nicht eine Dicicsonia cicutaria des Hb. Gen,

lierol. , welche Bai bis aus Jamaica sandte, hier-

her gehört. Die Pflanze scheint von D. flaccida

verschieden ; doch kann ich eigentlich nierenför-

mige Indusien nicht benierlcen , sie sind aber bis

zum Grunde frei.

73. JP. trichosticha Hook. Microlepia 3. Sni.

Insel Samar, Cuming Ko. 328.

Diese Art fällt, wie ich mich jetzt überzeuge,

mit meiner Javanischen Davall. (.Selenidium^ di-

veryens CLinnaea XX. p. b. und bot. Zeit. VI. 1848-

Kp. 235) zusammen. Sie ist auf Java von Dr.

Ko 11 m aiin und Hasskarl gesammelt worden und

hat sich 1843 zuerst im Van H o u tt e'sclien Gar-

ten unter Javanischen Orchideen entwickelt. Die

an den Leipziger botan. Garten gesandte Pflanze

wurde von mir benannt und beschrieben. Was
Hook er davon sagt, ist auf die einzelnen Fiedern

in der Cuming'schen Sammlungen gegründet und

durch meine Beschreibung des lebenden Farrn zu

ergänzen.

74. ' D. ciliata Hook. t. 60. A. Leucostegia

hirsuta J. Sm. O'oit Davall. h. Sw.).

liuzon , Cuming No. 74.

Ausgezeichnete Art. Die Haare der Rippen

sind gegliedert, schimmernd , was der Verf. dnrch

,,soft silKy Jiairs", aber nicht iüi botanischen Sinne,

bezeichnete. Ebenso sind die long crinite hairs

natürlicherweise Spreublättchen, keine ächten Haare.

75. D.? gracilis Bl. eu. et var. ß.

31icrolepia gracilis J. S m.

Java, Bl.

Ein Bein wa rd t'sches Exemplar, welches J.

Smith besitzt, scheint dem Verf. gleich mit D.

luzonica^ oben J>o. 56; aber nur gefiedert -üeder-

theilig und demnach eine mehr getheilte Form von

1). piniiata. Nach dem oben über die Identität bei-

der Arten Bemerkten wohl nur wahre Uebergangs-

form. — Dagegen vergleicht Blume seine Pflanze

mit Dav. adiantoides iDicks. Plumieri} und Dav.

platyphylla (.Dav. lonchitidea, oben No. 54.). Ref.

kennt sie nicht. "

76. D. Moluccana B 1. C'onBoxb.),
von den Molukken , und

77. D. splendens B 1.

,

von den Ban,dainseln , nur steril, blieben dem
Verf. wie Bef. unbekannt. Sollte letztere vielleicht

ein jugendliches Exemplar von J>. platyphylla sein ? i

Unter den hier angehängten Arten sind:

78. J). Brasiliensis Hook. Microlepia Pr. und

79. D. Manilensis Hook. Microlepia P r e s I,

erstere bei 70. D. flaccida; letztere unter den

von derselben zu treinienden Arten erwähnt worden,

Was die folgende:

80. D. humilis Hook. Microlep. Presl, Dick-

ionia Willd. Hb. No. 20,164

betriirt: so zeigt das W ill den o w'sohe Original

r

Exemplar, welches ich zu uutersucben die er-

wünschte Gelegenheit habe, dass Presl sich in

Bezug auf die Gattungsbestimmung getäuscht hat.

Der von Aubert du Petit Thouars, mit der

Bemerkung: ,, duplo major evadit", eingesandte

kleine Wedel gehört ohne allen Zweifel zu Cy-

stopteris fumarioides Presl und das von Will-
denow dazu bemerkte Vaterland, ins. Mauritii

beruht vielleicht auf einem Irrtbume. Du Petit's

Zettel bringt nichts darüber.

Von den Wicrolepien anzuschliessenden Arten

sind mir noch zwei durch Autopsie bekannt:

1. D. mollie Kze. Polypod. mulle Bichd. mss.

ex Hb. Mus. Paris, in Hb. gen. Berol. — Aus Isle

Bourbon.

Es ist nur eine 15" lange und bis i%" breite

Fieder an einem 2" langen Stücke der Spindel von

der Dicke eines schwachen Gänsekiels vorbanden.

Die Art kommt in die Nähe der D. flaccida zw

stehen. Die strohgelbe Spindel und der starre

Spindclzweig sind dicht mit greisen, feinen, bieg-

samen Gliederliaaren besetzt, und ebenso an den

Nerven und Adern, nur lockerer, das getrocknet

lichtgrüne, feinhäutige Laub. Die Fieder ist ge-

fiedert - doppelt- ftedertheilig; nur am Grunde schei-

nen die sekundären Fiederchen frei zu werden ; die

Spindelchen sind aber bis zur Basis flügelrandig.

An jeder Seite der sekundären Spindel stehen bis

zu der nicht ganz erhaltenen Spitze einige und

zwanzig auf sehr kurzen gerandcten Stielen weit

ausgebreitete, gedrängte und regelmässig geord-

nete, ans etwas schiefer, obervvärts geehrter Basis

längliche , kurz zugespitzte Fiederchen. Die unte-

ren Haupt -Abschnitte Csekundüron Fiederchen j sind

tief fiederspaltig , die mittleren u?id höheren seichr

ter und allniälig durch weiter herablaufende Basis

zusammenfliessend, alle schief eyrund, oder etwas

länglich, am Ende stumpf, die Lacinien kurz, etwas

sichelartig gebogen, mit wenigen stumpfen Zähnen

am stumpfen Ende. Am Grunde derselben, nach

den ziemlich spitzen Buchten zu und etwas vordem
Rande, stehen die äusserst kleinen, aus wenigen

Sporangien gebildeten gelblichen Fruchthaufen, mit

ihren halbkreisförmigen bleichen, am Bande theil-

weise gelösten Indnsien.
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Diese Pflanze hat völlig den Uabitiis der Dick-

sonien , wie der D. rubiyinosa KlTs. nnd meiner

niliclula , besonders aber gleicht die Fieder der D-

moUis täusclicnd einem Wedel von Dicksonia pi-

losiuscula; liat aber die Fruchtbildung der Micro-

lepieu und ist sehr ausgezeichnet.

2. D. Madagascariensis Kze. VicUsonial iSe-

lenidiuni) Madagascar. Anal, pterid. p. 38. Hook,
spcc. Fil. p. 74. K u n z e bot. Zeit. III. 1845. Sp. 800.

Madagascar , G o n d o t.

Hooker a. a. O. vermutliet schon, dass die,

mir 1837 der Gattung nach Ungewisse, Pflanze keine

Dicksonia sei. Als Alt ist sie auch unter Davallia

noch unbekannt und a. a. O. ausrührlicb von mir

beschrieben. Das Indusium ist, im Verbültniss zur

Breite, kürzer als bei den mir jetzt bekannten Ar-

ten dieser Abtheilung,

(^Fort Setzung' folfft.)

Flora 1849. No. 40 u. 41.

No. 40. Veber das Verhältniss der Vegeta-

tionszeit der Cerealien und der initiieren Tem-
peratur während derselben; vom Prof. Dr. Mei-
ster in Frej'sing. Der Verf., dem ausser der

Zeitschrift Flora nur die Schriften von Bous-
singault und Qu etelet bekannt geworden zu

sein scheinen, verlangt in diesem Aufsatze allsei-

tigere Beobachtungen über obiges Thema. Sei»

Satz ist auch der von Boussiiig ault aufgestellte,

dass das Vroduct aus der Vegetationszeit und der

mittlem Teiitperatur jener Pei'iode für dieselbe

Fruclitart an demselben Orte, aber in rerschie-

denen Jahren xmd je bei Verschiedenheit des Or-

tes und der Zeit nahezu , besonders im mehrjäh-

rigen Mittel gleich sein dürfte, dass also jede

Fruchtart ein bestimmtes Wärmequantitm (Q) zu
ihrer Ausbildung brauche. Der mathematische

Ausdruck des Verf. ist Q = T(emperaturJ X Dfies).

In No. 16. der bot. Zeit. 184!) hat bereits Herr Lu-
cas diesen Punkt niiher erörtert und genaue Ver-
gleichungen der Wärmesiimmen gegeben, welche

Winterroggen und Winteriveizen zu ihrer Keife

bedurften. Nach ihm erforderte der erstere nach
lljährigcn Erfahrungen 14y2» R., letzterer 1792

für Arnstadt.

Nach Meister erfordert für Freysing der

Wintericeizen nach ISjührlgen Beobachtungen 149

Tage bei 10,7° K. = 1595
;

Winterroggen nach 15jährigen Beob. 137 Tage
Ijei 10,6» R. =r 1452;

Sommerweizen nach 3jährigen Beob. 120 Tage
bei 15,1» R. = 1812;

Winterroggen im Jahre 1845 110 Tage bei

13,8» R. = 1797;

Sommergerste nach 12jälir. Beob. 100 Tage liei

13,8» R. = 1380
;

Hafer nach ISjiihr. Beob. 110 Tage bei 13,7» H.

= 1507.

Abweichungen von diesem Mittel g'iebt der Verf.

zur Vergleicliung.

Orte

2 n

IS =

1?
-1 —

<-

II
K 5

1

V.

PS'

1595 1452 1812 1797 1380 1.507

1485 1329 — — — 1220 1892

1644 — 1398 1655 — 1.366 —
1729 — — — — — —
1673 — 1436 —
1568 — — — 1432 —
1678 _ 1696 — 1390 —

—
— — 1721

—
1438
1434
1512

—

die

Krcyslng
Regensburg
Elsass
Paris
Alais

Mühlhausen
Kingston
Cincinnati

Cumbal
Santa Fe de Bogota
Aegypten

Im Vergleiche würde dies geben:

für Winterweizen 1625 -}-a,

für Winterroggen 1390+ b,

für Wintergerste 1398-f c.

Die Werthe a, b und c hätten hierbei

Wärme zu bezeichnen, welche schon im Herbste

der jungen Saat zugekommen wäre, und diese be-

trugen für Regensburg und Freysing a = 300

für Regensburg b = c = 500

für Freysing b = 380,

Für die Sommerfrüchte würden sich folgende

Verhältnisse herausstellen:

für Sommerweizen 1782,

für Sommerroggen 1793,

für Sommergerste 1401,

für Hafer 1700.

Also werden hiernach Saat und Ernte um so

weiter von einander entfernt sein
,
je mehr wir uns

vom Aequator nach den Polen, oder von der .Mee-

resebene in die Gebirge entfernen.

No, 41. Wahrnehmungen über abnorme Ve-

getationszustiinde von F. S. Pluskal zu Lomnitz

in Mähren. Es sind 5 Monstrositäten , unter denen

Echium vulgare seine säninitlichen Blüthentheilc iu

ülättchen umwandelte, Anejnone llepatica und Ho-
losteum umlieltatum mit gefüllter Blume erschienen,

Anemone nemorosa ihr drittes Stcugelblatt iu ein

Corollenblatt, aber au seiner natiulichcu Stelle zwi-

schen Blume und Blättern umbildete; bei Ueliis

perennis endlich sämmtliche Rand- oder Stralilcn-

Blümchen in einen , •/.," langen, mit einem eigenen

Kelche und Fruchtboden versehenen Discus vcr-
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wandelt waren, auf dem 23 —30 vollkommen ent-

wickelte zungeiiformige BUimclien sassen; statt der

rölirenförinigen Blümchen des Xebendisciis waren

überdies einige verUrüppelte Blümclien oline Friicti-

ßcatiousorgane vorlianden; der Hauptdiscus der

BUime war normal.

Siimmlungen.

Dr. Junghuhn hat die von ihm in Java ge-

sammelten Pflanzen au die Niederländische Regie-

rung verkauft.

Twenty Lessons on British Mosses. Second Se-

ries. lUustrated with 25 Specimeus. By W. Gar-
diner. London 1849. 60 S. gr. 12. C3 Seh. 6 d.)

Lichenes Helvetici exsiccati, additis speeiebus

exteris. Edit. Lud. Em. Schaer er. Fase. XXIII

et XXIV. No. 501— 600. Bernae, Lipsiae CFr.

Fleischer) 1849. Mit 2 S. Text. 4. (l" Kasten

baar 3 Thlr. 22 >^ Ngr.)

Crelebrte Gesellschaften.

Sitz. d. Linn. Ges. z. London, d. 17. April.

Dr. Wallich Vorsitzender. Eine sehr umfang-

reiche und schön gehaltene Sammlung Nordameri-

kanischer Pflanzen wurde von Dr. Boott vorge-

legt; von Franz Ranch, Esq. eine Sammlung

von 17 verschiedenen Tannenzapfen , so wie ein

fossiles Rolir, welches für Arundo Doncix gehalten

wurde. Eine Abhandlung über die Gattung Atriplex

las J. Woods, Esq., er liob die Schwierigkeit der

Unterscheidung der Arten hervor und sprach über

einige der bemerkenswcrthesten europäischen und

namentlich britischen Formen. Der anwesende Mr.

liabiugton bestätigte die grosse Schwierigkeit.

Ein lateinischer Brief Liuni''s an den Geistl. J o li n

White, Bruder von Gi l b ert W h ite
,

jetzt im

Besitz von J. Gould, Esq., worin der Dank für

einige naturhistorische Specimiua, wurde vorgele-

sen. Einige Proben von Thee aus den Pflanzungen

der ostindischeu Compagnie im Himalaja wurden

vorgelegt, und nachdem ein Aufguss gemacht war,

wurde der schwarze von den Mitgliedern als be-

souders kräftig und gut anerkannt.

Schreibung von Monormia Berkeley, von G. H. K.

Tliwaites, Esq., mitgetheiit durcli John Ralfs,
Esq. Diese Gattung ist mit Tricharmus AUman
verwandt, besonders, wenn niclit einzig, dadurch

unterschieden, dass die Frons bestimmt begränzt

und linealisch ist und einen einzelnen
,
perlschnur-

förmigen , den verscliiedenen eigenthümlichen Win-
dungen der Frons folgenden Faden einschliesst. Die

Bläschen -Zellen liegen eiuzelu in den Interstitien.

Die Sporangieii sind zahlreich uud bilden sich zuerst

von den von den Bläsciieu -Zellen am entferntesten

liegenden Zellen. Mit Aostoc kann Monormia
leicht verwechselt werden, aber die durch die zn-
sammengewundene Frons gebildete Masse ist nicht

von einer gemeinschaftlichen Membran wie jenes

umgeben. Mon. intricata kommt in schwach bra-

kischem Wasser als schwimmende gallertartige

Masse vor, ungefähr von der Grösse einer Wall-
nuss und gewöhnlich von einer röthlich braunen/

Farbe. Die Abhandlung, welche mit einer synopti-

schen Tafel der Nostochinen schliesst, wird in den

Annais of Nat. Hist. erscheinen. — Ueber die Ur-

sachen, welche die Grenzen der verschiedenen

Pflanzen-Arten im Norden von Europa bestimmen,

von Rob. Huish,Esq. , mitgetheiit von William
WaUace Fjfe, Esq. Es ist dies eine gedrängte

Uebersicht der Untersuchungen von Alph. De Can-
dolle über diese Verhältnisse. Dr. Balfour
zeigte interessante blühende Pflanzen aus dem botan.

Garten vor, und Mr. Evans andere aus dem Gar-
ten der Caledonischen Gartenbaugesellschaft.

Bot. Gesellsch. zu Edinburg d. 10. Mai. Fol-

gende Abhaudluugen wurden vorgetragen: Be-

Hurze Xotizen.

In \r. 27 des Gardener's Chronicle wird ein

Holzschnitt von zwei Ulmen gegeben, deren Stämme
durch einen Queerast vollständig mit einander ver-

waclisen sind. Ein anderes Beispiel zweier auf

gleiche Weise durch einen 6 F. langen, an dem
einen Ende 4", am anderen 5", in der Mitte aber

nur Z%" dicken Zweig verwachsener Bäume fin-

det sich ebend. No. 28.

Anzeige.

Eine Anzahl durch den Transport etwas be-

schädigter Exemplare von — Kützing's Phyco-

logia germanica — sind bei Unterzeichnetem ge-

gen Einsendung des Betrags , das Exemplar zu
1 Thlr. 10 Sgr. Pr. Cour., zu haben.

W. Kühne in Nordhausen.

Redaction: Hugo von Mo hl

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Ori

D. F. L. von Schlechte ndal.

lek: G e b a u e r'sdie Buchdruckerei in Halle.
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Einige Beiträge zur Kennlniss von soge-

nannten anomalen Holzbildungen des Diko-

tylenstammes.

Von

H. Crüyer auf Trinidad.

(, B e s c/il u s s,
)

Aelinliclie HoIzbOndel finde icli bei Arcjiirei/i

speciosa Sweet. , dieselhen hilden sich im Marine

in einiger Entfernung von den Gcfässbiindeln , die

von der Caniljinmsciiiclit des Stammes in einen Kreis

veri)unden werden, nnd treten znerst dnrcli das

Sichtljarwerden eines Spiralgefässes und einer an

dessen äusserer Seite hefindlichen porösen Rölire

auf, zti einem Zeitpnnl<te, wo auch die änsseren

Gefassliündel eben erst in iliren einzelnen Theilen

erkannt werden können. Auf der Seite, wo das

poröse Gefäss stellt, bilden sich hieranf einige in

regelmässige Reiben gestellte Parencliymzellen, die

kleiner werden, wie sie sich von dem Gefässe ent-

fernen. Nach einiger Zeit hilden sich aber auch

anf den anderen Seiten, da wo die kleineren Uolz-

zellen stehen, mehr von diesen, so dass man in

älteren Internodien genan jene sternförmig gestell-

ten Gruppen von Holzzellen vorfindet, wie bei Do-
liocarpus. Von diesen unterscheiden sie sich aber

dadurch, dass sie auf der einen Seite einige Ge-
fässe zeigen, und dadurch, dass die Prosenchym-
zcllcn mit kleineren marlistrahleuähnlichcn //cllen-

rcihen abwechseln.

Bei üoUocarpus kann man diese Bündel eigent-

lich keine Gefässbiindel nennen, hei Argyreia sind, sie

es unbedingt, nnd zwar zuerst nngcsclilossene, später

auf eigenthiimliche Art geschlossene Gefässbiindel,

eine Art von Mittelding zwischen beiden. Dennoch
gleichen sich diese Dildnugcn ungemein, nnd sind

vielleicht trotz der eben angeführten Unterschiede

gleichbedeutend. Verfolgt man diese Bündel nach

oben, so findet man, diiss sie sich gegen die Blätter

nnd Knospen biegen, und dort mit den übrigen Ge-
fässbündeln verschmelzen.

Wenn die Bündel von DoHuCiirpus hingegen

mit denen von Arijyreia nicht identisch genannt

werden sollten, so Hessen sich dieselben vielleicht

mit den Gruppen von Parencliymzellen vergleichen,

die man bei einer Anzaiil von Dikot3'leu an der

inneren Seite, aljer unmittelbar an den Gefäss-

biindeln bemerkt, wie dieselben sehr schön bei

grossen Polygoneen, z. B. Polyijoniim acuminatitm
H.B.K. oder Coccoloha Uarhadensis Jacq. zn beob-

aclilen sind. Die oben angegebene Eigenschaft der

Lianen , dass die Schiebten des Stammes bei ihnen

häufiger vermehrungsfähig bleiben, als bei nicht

schlingenden Gewächsen, hätte hier dann die Ver-
schiedenheit hervorgebracht. Auf ganz gleiche

Weise schlösse sich dann Aryyreia au die Ama-
rantaceeu nnd Nyctagineen, an Melastomaceen und
Pipcraceen an.

Wenn der Slainm oder die Zweige von Dolio-
carpun ihr zweites Jahr erreichen , zeigen sie in

der Hegel Folgendes. Die Epidermis fällt ungefähr
nm diese Zeit oder vielleicht schon vorher ab, zu-

sammen mit der äusseren Scbiclit Hindenparcnclivm,

und die unmittelbar mit der Luft in Berührung ste-

hende Hijide besteht ans jenen tafelförmigen Zel-

len, von denen die äusseren wiederum in Blättern

sich alllösen, während dieselben mehr nach innen

von derjenigen Trübheit und Fülle zeigeu, die be-

weisen, dass hier die Heprodnktioa dieser Schicht

zu suchen sei. Unter diesen findet man eine dicke

Schicht stark verdickter gclblichweisscr poröser

Parencbymzellen , zwischen denen man die ersten

Bastzellen zerstreut wicdertiiidct. Hierauf folgt

eine Schicht dünnwandigen braunen Parenchyms,

10
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die weitere Bastzelleii eiitliiilt, daiiu das Holz in-

nerlialb der Camljiumscliiclit. Ein aiiffalleiuler Un-

terschied findet zwisclien den Zelleuarteii der grossen

Markstrahleu Statt. Man bemerkt alle Abstiifuugeii

von den in die Breite gezogenen Parenclij'mzellen,

denen man den Namen inaucrtörmige gegeben hat,

bis zu denen, die schon zuges^iitzte oder abgerun-

dete Enden zeigen, und zwar alles dieses in dem-

selben grossen JMarkstrahl. Verfolgt man die Ge-

fässbündel auf einem Ouersclmitte von Innen nach

Aussen, so findet man, dass eine Menge von ihnen

in einem grossen Markstrahl sicli verlieren , d. h.

dass mit einem Male die Gefäss- und Uolzzellen

aufhören. Es ist aber in diesen grossen Markstrah-

len der älteren Zweige, eben wo man jene ver-

scliiedenen Zellenarten wahrnimmt. Die Zellen der

kleinen Markstrahlen sind aber alle stark in die

Lauge gezogen. Das Mark ist grossen Veränderun-

gen unterworfen. Gleich nach der vollendeten

liängenausdehnung der Stengelglieder höhlt es sich

aus, ohne dass die Zellen absterben, später aber

vermehren sich die Zellenmassen noch , es bilden

sich eine grosse Jlenge von eigenen Gefässen in

den Interzellulargäugen, und die Höhlung des Mar-

kes schliesst sich wieder vollständig. Jene Art von

Holzbündeln, die ich oben beschrieben habe, setzen

auf der Aussenseite auch noch Zellen an, jedoch

glaube icb nicht, dass deren Zahl sich vermehrt.

In der Schicht, welche sicIi unmittelbar ausser-

halb der ersten Bastlage befindet , bilden sich wie

bei Securidaca weitere Uolzscliichten aus, die von

dem ersten Uolzcjlindcr durch dessen Bastscliicht

getrennt bleüjeu. An beiden Holzkörpern bildet

sich fortwährend nach Innen Holz , i\ach Aussen

Bast. In der Begel bildet sich kein Holzbündel vor

einem grossen Markstrahl , so dass eine Art von

Zusammenhang zwischen den inneren und den

äusseren Holzlagen zu bestehen sclieint, jedoch sind

die Markstralilen in dem äusseren Holzkürper zahl-

reicher und von minderer Breite. Sonst ist kein

Unterschied zwischen beiden zu bemerken. Die

äusseren Holzschichten bilden sich spät, viel später

als bei den früher angeführten Lianen. Die Blatt-

sfellnng von Doliocarpus ist wegen der eigenen

Drehung des Stammes schwer zu eutziiFern , sie

scheint mir von
'/s

^-" Va überzugehen, und hier-

mit stimmt die Zahl der zuerst entstehenden Schich-

ten übereia
,
jedoch breiten sie sich bald nachlier

über den ganzen Stamm aus.

An VoUocarpus habe ich nicht mehr als eine

Schicht ausserhalb des regelmässigen Holzkörpers
bemerken können, ich habe jedoch keine Gelegen-
heit gehabt, sehr dicke Stämme zu untersuchen.

Eine grosse Menge von Schichten finde ich an einer

grossen Dilleniacee, die ich noch nicht habe be-

stimmen können, und welclie hier wegen der grossen

Menge Wassers, die sie enthält, Liane k Eau,

Water- with. Water vine, Bejiico de agua genannt

wird. Diese Liane hat die Eigenschaft, mit der

Epidermis ihre erste Bastschicht abzuwerfen, und

später keinen anderen Bast zu bilden. Auf der

Rinde geht später eine starke Borkenbildung vor

sich, und diese Borke fällt in Schuppen ab. Die

erste unregelmässige Schicht bildet sich nach dem
Verschwinden des Bastes, und man findet im In-

nern des Stammes zwischen den verschiedenen

Schichten keine Bastzellen, wie bei einigen der

vorhin beschriebenen. Die Neubildung im Innern

des Stammes ist bei dieser Liane sehr bedeutend,

die Markstrahlen nehmen ganz unniässige Dimen-
sionen an, und die die verschiedenen Holzschichten

trennenden Parenchynimassen, die von Schleim und
Stärkmelil strotzen, sind auch von einer Ausdeh-
nung in älteren Stämmen , dass man nach meiner
Erfahrung hier eine fortdauernde starke Zellen-

vermehrung nur annelimen darf. Die äusseren

Schichten sind, wie bei Securidaca, an älteren

Stämcieu viel schmaler, und dieses Verhältniss zeigt

sich bei jungen Zweigen oder Stamnistücken ganz
ebenso. — Die eigentliümlicheu Holzbündel im

Marke habe ich bei dieser Dilleniacee nicht gefun-

den, jedoch fehlen die eigenen Gefässe nicht, ob-

wohl sie in geringerer Anzahl im Marke vorkom-
men , als bei Doliocai-jjus. Bei beiden enthalten

die Tüpfelgefässe eine bedeutende Menge von Gal-
lerte oder Schleim.

Ich glaube , dass man die meisten an Schling-

pflanzen beobachteten Anomalien , die in diese Ka-
tegorie gehören, durch die oben angeführten und
näher beschriebenen erklärt finden wird. Auf ei-

nige andere Arten von Unregelmässigkeiten werde
ich im zweiten Theile dieser Arbeit zu reden
kommen.

Obgleich die Entwickelungsgeschichte, die al-

lein richtige und zuverlässige Art ist, diese Ano-
malien zu bestimmen , so kommen doch einige Um-
stände vor, die selbst bei der erwachsenen Pflanze

und deren Theilen den Beobachter leiten können,

nm einige dieser Erscheinungen zu deuten , wenn
er die Elementartheile der Pflanze, um die es sich

handelt, genau kennt. Wenn man im Innern des

Stammes wohl unterscheidbare Bastzellen in peri-

pherisch gestellten Schichten antrifft, so kann man
sicher sein, dass in der Binde eine Bildung von

Holzschichten vor sich ging, auf deren äusserer

Seite sich wiederum neue Lagen bildeten. Diese

Begel darf man aber nicht umgekehrt anwenden.
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wie die so eben bescliriebeiie Wasserllane beweist,

welche Iieine Jtastscliiclueii im Innern des Stammes

aufzuweisen hat, und wo sich dennoch die neuen

Holzlageii im Hindcni)arench3 in bilden, liier iiaiin

nur die EDtwiclieliinf;sgcscliichte ausliell'en. Die

im Innern des Stammes häufig in mehr oder minder

beträchtlichen Massen sich zeigenden Parenchym-

artcn Jassen sich auch bei (genauerer Untersuchung

immer bestimmen , und durch Vergleicliung mit den

zunächst anliegenden und den äusseren Schichten

des Stammes wird man auf das comparative Alter

des Parenclijms schliessen können. Die Bichturig

und der Verlauf der MarUstralilen gehen ferner,

wie ick mehrfach erwähnt habe, ein fast unfehl-

bares Mittel ab, die allmählige KntwicUelung des

Stammes zu verfolgen. — Mit diesen Grundsätzen

wird man sich leicht durch die meisten Sclnvicrig-

keiten Iiindurcli finden, und die vermeinten Ano-

malien auf den allgemeinen Typus der Uilioljlen

zurück bringen.

Es scheint mir nicht überflüssig, darauf auf-

merksam zu machen, dass die beobachteten Schich-

tenbildungen nicht durchaus den Jahresringen gleich-

gestellt werden müssen, obgleich es an einer ge-

wissen Analogie nicht fehlt. Bei denen, wo diese

Schichten am deutlichsten auftreten, fangen sie

schon an sich zu bilden vor der zweiten Vegeta-

tionsperiode , wie z. B. bei Uhynchosia. Dann bil-

den sich eine Menge .Schichten in ganz kurzer Zeit,

z. B. bei Securidaca ; hier könnte man allenfalls

mehrere Vegetationsperioden binnen eines Jahres

annehmen, es wird dies aber niclit durch die Blü-

then- und Fruchtbildung bestätigt. Die i)ei Euro-

päischen Hölzern fast ohne Ausnahme beobachteten

Jahresringe deuten nur auf die grosse Verschieden-

heit des Clima's binnen eines Jahres, diese Perio-

dicität ist hier in den Hölzern viel weniger ausge-

sprochen. Bei Schlingpllanzen findet n)an selten

Jahresringe, jedoch giebt es Beispiele, so bei Bigno-

uiacccn, wo man dann die Zonen nicht allein in

dem vorwaltend entwickelten Holze, sondern auch

in dem Tlieilc, der vor den ßindenvorsprüngen liegt,

unterscheiden kann.

Durch die Betrachtung der Bauhrnicn , wo die

Schichten nicht so deutlich und namentlich ohne
BastzcUen auftreten , schliessen sich alle diese Bil-

dungen mehr den täglich sich vermehrenden Fäl-

len an, wo aus dem Cambium abwechselnd Pros-

cuchyra und Parcnchym hervorgehen, wo dann bei

einigen das letztere vermelirungsfäliig bleibt.

Hier ist ferner der Ort, von der Vcrgleichung

zu sprechen , die man zwischen den Uignoniacecn

und den zuletzt abgeliandellcn Lianen anstellen

kann. Während bei den letzteren die stärkere Aus- I

bildung des Stammes an den Stellen stattfindet, die

mit den Blättern abwccliseln, tritt sie bei den er-

steren da auf, wo die Blätter sich befinden. Von der

hiermit zugleich auftretenden weiteren Ausbildung

des Blattstieles habe ich weiter oben gehandelt, bei

den anderen Lianen habe ich nichts Aehnliches ge-
sehen. Es wird aber hier nöthig sein, die zwi-
schen die stärkeren Holzmassen der Bignonieii ein-

tretenden Hast- und Parenchymmassen noch ein-

mal zu beleuchten. AVie bei den übrigen Lianen

gehen an diesen Stellen abwechselnd mit grosser

Schnelligkeit Bast und Zellen von langgestrecktem

Parenchym hervor. Dies letztere ist gewiss kein

Rindenparenchym , sondern es sind wohl nur Cam-
biumzellen , die auf der Stufe des Cambiums stehen

geblieben sind. Im Allgemeinen sind aber vielleicht

alle Parenchymschichten , die niclit zu den Mark-

strahlcn gehören und mit den Prosenchymzellcn aus

dem Cambium hervorgehen, hierher zu rechnen,

und scheinen sich sehr häufig zu zeigen, wo in der

Nähe eine Zelle oder eine Anzahl von Zellen sich

stark ausbilden , wie z. B. Gefässe u. dgl. Diese

Parenchymarten können sich übrigens später noch

eigenthümlich ausbilden. Herr ür. Karsten (Bot.

Zeitung 18-16. p. 111.) glaubt beobachtet zu haben,

dass diese Hindenparthieen sich in Holz umwandeln,

wenn damit gemeint ist, dass diese Parenchym-

zellen, die mit den Bastschichten abwechseln, sich

in HolzzcUen verwandeln , so sche"~ ich die Mög-
lichkeit eines solchen Vorganges HOhl ein, obgleich

ich so etwas nie beoiiachtet liabe. Stellt man aber

die Form dieses Parencliyms, den Linstand, dass

es mit den Blättern am Stamme abwechselt, und

das eigenthumliche mitunter beobachtete Aorkoui-

men von einer Mittelbilduug zwischen Parenchym-

zellen und Tüpfelgefässen zusammen , so muss es

einem einleuchten, dass diese Schichten auch zu

denen gehören . die wir so häufig bei den bandför-

migen und anderen Lianen haben aultreten sehen.

Wie ich schon oben bei den Biguonien gesagt habe,

der einzige Umstand, der diese Gebilde von einan-

der entfernt, besteht darin, dass bei den Biguonien

die Schichten von Aussen nach Innen sich bilden,

wozu ich schon dort die Erklärung gegeben habe.

Dass die Cambiumzellen, wolür ich jene Parcn-

chjmarteu erklärt habe, wenn sie auf einer niedri-

gen Entwickelungsstufe stehen bleiben, auch keine

Vermehrungsfähigkeit auf ihrer äusseren Seite zei-

gen , geht auch noch wieder aus dem Verhalten

der Nyctagineen, Amarantaceen u. a. hervor.

Eine besondere Erwägung verdient das beob-

achtete Auftreten von Xeubildungen zwischen schon

alten ZcUenmassen. Die junge Cambiunischicht

tritt z. B. im Rindenparenchym auf. um hier Zcl-

10*
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Ich liervorzubriiigeii, von den sie umgebenden ganz

verschieden. Ich glaube, dass hier nur eine Inter-

zellularthätigkeit aiigeiioiiimcn werden darf. So

viel ich weiss, kann bis jetzt mir nachgewiesen

M"erden, dass auf eine direkte Weise nur ähnliche

Zellen ähnliche hervorbringen können. Wie auf

entferntere Weise durch Absorption, Resorption

11. s.w. die Gebilde aufeinander einwirken, darüber

kann man bei der grossen Menge unerledigter Fra-

gen nicht viel entsclieiden. Wenn man einen

Schnitt, der eine neue ZellenbiUluug in radialer

Richtung zeigt, z. It. von Securidaca T. IV'. A. K. 6.

genau betraclitet , so findet man, dass alle neuen

Zellen zwischen den alten Markstrahlen und Holz-

zellen sich befinden, und dass diese nicht etwa ge-

rissen, sondern mit ganzen Wänden auseinander-

getreten sind. Man bemerkt genau durch Tüiifcluug

und verschiedene Ausdelmung, welche die älteren

Zellen sind, und findet sie alle unversehrt. Im All-

gemeinen aber, wenn auch die Erfahrung es hier

nicht zeigte, ist es bekannt, dass eine Zelle nur

eine neue hervorbringen kann , wenn sie selber

noch jugendlich ist, und dass, sobald dieselbe durch

Verdickung der Wände u. s. w. den Charakter des

Alters angenommen hat, sie von diesen Funktionen

ausgeschlossen wird. In dieser liinsiclit kann man
diejenigen Zellen, die, wie z. B. Holzzellen, ihre

Metamorpliose mit grosser Schnelligkeit durchlaufen,

Sekretionen nennen, während die Parenchynizelle,

die ihre Thätigkeit länger bciiält, wenigstens für

längere Zeit die Benennung eines Organs verdient.

Hier tritt der Unterschied zwischen Lianen und

Bäumen oder Sträuchern auf, dass in den ersteren

Parenchym und Gefässe länger Organe bleiben, und

sich viel später erst den unthätigen Sekretionen an-

reihen.

Eine Vergleichung der Neubildungen im Innern

des Lianenstammes und der die in gewissen knol-

ligen oder rübenartigen Wurzeln oder Stämmen
vorkommt, dürfte hier nicht am unrechten Orte

sein. Dieselbe beruht immer auf einer an gewissen

Stellen auftretenden Zellenvermehrung , und zwar
kann dieselbe sich zeigen, entweder in der Mitte des

Organs, also dann ein scheinbares Mark hervor-

bringend, wie bei den obigen Bignonienwurzeln und
Carica Papaya , oder auf allen Punkten des Or-
gans zugleich, wie bei Beta und anderen. Nach
Dutroche't's Untersuchungen au Beta ist diese

Zellenvermehrung in den Schichten späteren Ur-
sprunges, als die Entstehung der Schichten selber,

ich glaube, dass man im Stande sein wird, diess

in allen Bildungen dieser Art nachzuweisen, wenn
nicht die Zelleiibildung nur in der Rinde stärker

auftritt, welches dann ein der Kork- und Borkeii-

bildung analoger Fall sein dürfte. Es kann da

von wenigem Belang sein, ob es ein Stamm oder

eine Wurzel ist, wo ein solcher Vorgang Statt hat,

da der einzige Unterschied zwischen beiden nur

darin liegt, dass die letztere ohne, der erstere in

der Regel mit direktem Einfluss der Blattbilduug

entsteht. Von allen jenen Bildungen finden sich

analoge, wie man sieht, in den oben beschriebenen

Lianenstämmen , nur ist die Zellenvermehrung bei

letzteren etwas auffallender, da dieselbe noch
später eintritt, und daher mit noch grosseren Pro-

portionen älterer Zellenarten vermengt erscheint.

Beide Erscheinuiigeii lassen sich aber auf den schon

von ü u t r c h e t hervorgehobenen Umstand zurück-
lühren , dass die Organe einen gewissen Grad von

jugendlichen Eigenschaften behalten müssen, um
dergleichen in sich oder zwischen sich auftreten

zu lassen.

Eine bedeutende Interzellularthätigkeit habe ich

im Marke von DoUocar/JUs nachgewiesen. Wenn
ich auch auf meine eigenen Beobachtungen mich
nicht verlassen könnte, so ist es doch wohl nun-
mehr erwiesen, dass die eigenen Gefässe in den
Intcrzellularräumen entstellen, und folglich im ju-

gendlichsten Zustande keine eigenen Wände be-

sitzen. Im älteren Blarke unserer Pflanze liaben

diese eigenen Gefässe an Zahl ungemein zugenom-
men, und man sieht häulig deren mehrere neben-
einander liegen , was für ihre ungleichzeitige Bil-

dung beweisend ist, wenn man deren Entstehungs-

art im Auge behält. Uebrigeus ist eine fortdauernde

Thätigkeit des Markes wohl nicht su selten, als

man darauf aufmerksam gemacht hat, und es ist

bekannt, dass die älteren Physiologen häufig die-

selbe behauptet haben. Verwechselt darf hiermit

aber nicht werden, wenn, wie in Biyitoniu Unguis
Fig. 21. T. 11. gezeigt worden ist, ein Tlieil des

Markes mit dem Stammtheile, woran es gränzt,

nach aussen gedrängt wird durch neu sich massen-
weise bildendes Zellgewebe. Das Mark an und für

sich bleibt hier nnthätig, und wird nur auf die

Seite geschoben, ohne dass scheinbar seine Theile

an dem Zellenbildungsprozesse Theil nehmen.

Räthselhaft ist das Auftreten einiger dieser

Unregelmässigkeiten in der Holzbildung an der

Wurzel, während andere hier nicht beobachtet

werden. Was den Hauptumstand, das Vorkommen
oder Nichtvorkommcn dieser Anomalien betrifft,

habe ich durchaus keine Gesetzmässigkeit auffinden

können
, jedoch will ich auf Folgendes hinweisen.

Im Allgemeinen treten die Anomalien später an der

Wurzel als am Stamme auf, so dass sie vielleicht

auch an den Pflanzen, wo ich sie nicht vorgefunden

habe , nicht ganz ausgeschlossen sein möchten. —
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Die Aiioinalicii , die im iMarke ihren Sitz liaben,

inöcliten von der Wurzel ganz ausgeschlossen sein,

da in der Hegel die Gelüssi)iiiidel in der Wurzel
so nahe an einander treten , dass das Marie fast

auf eine verschwindend kleine SIciiKe von l'aren-

cliyni zurücktritt. So z. I!. zeiiten die Amaranta-

ceeii und Pisunia nur die aufiallenden Erscliciiiun-

geii des Heizkörpers in der Wurzel , währcnti die

Piperaceen eine isanz regelmässig gestaltete Wur-
zel besitzen. — l>a die Wurzel in ihrer Ent«ickc-

lung nicht durch die Ulatthildnn:;' auf eine nniiiittel-

bare Weise heeindusst wird , so richlei] sich die

Unregelmässigkeiten, die sicli in derselben zeigen

weniger in Zahl und Stellnng nach den Hliittcrn

und Zweigen.

Zum Schlüsse dieses ersten Thcilcs meiner Ar-

beit will ich, obgleich es nicht im Zwecke dersel-

ben liegt, die Kundamentalthcorien der Gewächs-

kunde zu besprechen, die folgende Bemerkung nicht

unterdrücken. Die in den Schlingpflanzen beobach-

teten Anomalien scheinen dem olierilächlichen Reob-

aciitcr manciie Beweise au die Hand zu geben , zn

Gunsten der Theorie von du Petit Tiionars und

Gaudiciiaud, bei genauerem Naclischen fällt das

alles aber über den Haufen. Gerade die stark ent-

wickelten Stengelglieder der Lianen zeigen auf die

unumstösslichste Weise, dass an eine Entwickelung

von oben nach unten gar nicht gedacht werden kann,

und dass die Bildung, nicht allein die Ausbildung,

der Elemeulartlicile von unten nach oben in densel-

ben leicht nachgewiesen werden kaiiTi. Vt'edcr die

ersten Gefässliündel noch die später erfolgenden

Schichlenbildungen steigen im Stamme oder in den

Stamm hinab, und ich habe schon im Eingange ei-

nige Beispiele angeführt, die grade das Gegenllieil

beweisen. Dass durch die Anhangsorgane der Pflan-

zen den Entwickelnngs- Strömungen des Stammes

Cwenn ich mich so ausdrücken darf) eine mehr be-

stimmte Richtung gegeben wird , kann nicht be-

zweifelt werden, und die Jjianen liefern eine Menge
von Beweisen hierfür, das ist aber auch alles, was
man darüber sagen kann, und vielleicht schon et-

was zu viel,

Erklärung der Tafeln II, III, IV. A.

Taf. II.

^'iS- * — 7 Spathodea corijmbosa Vent.

1. Querschnitt aus einem jungen Zweige eines

rankenden Exemplares, es haben sich schon sieben

Beihen von Bastbündeln gebildet.

2. Qneerscbnitt aus einem nicht rankenden

Exemi)larc, man bemerkt in b einen kleinen Basl-

büudel
,
jünger als a.

3. Qneerscbnitt aus einem ganz jungen Zweige

a, junge Bastzelleii.

4. Längsschnitt aus dem Rindenvorsprniige, a

Bast, b Parenchyni.

5. Ouecrschnitt von Bastzcllcn, a ältere, I)

jüngere.

6. Queerschnitt von Bastzellen, a aus dem
grossen Bastbündel der Binde , b aus den Binden-

vorsprüngcn des Stammes, c aus der Wurzel.

7. Bastzellen, der Länge nach gesehen, a, I)

und c wie in Fig. G.

Fig. 8— 21. Aus Biynonia Vnyuis L.

8— 13. Verschiedene Entwickelungsstufeu des

Stammes, 14—20 der Wurzel. 14 a Erste Bastzelleu.

21. Queerschnitt aus einem Stamme, wo der

Holzkörper eben angefangen bat aus einander zu

treten, a neues Parcnchym, b Mark.

Taf. 111.

Fig. 1 — 18. C'aulotretus heteiophyllits.

t. Uolzzcllen des zuerst gebildeten Uolzkörpcrs.

2. Uolzzellen aus dem bandförmigen Tlieile des

Stammes.

3. Queersclinitt eines Theiles eines jungen

Zweiges.

4. Bastzellen mit dickwandigem Parenchym.

5. .Stuck eines Oneerschnittes aus einem Zweige,

wo die Bastbündel anfangen auseinander zu treten.

6. Queerschnitt aus einem Zweige, wo die

bandförmige Ausbreitung anfängt sich zu zeigeu.

7. Längsschnitt, Bastzellen und Parcnchvm.

8. Queerschnitt, Bastzellen und Parcnchym aus

einem älteren Zweige.

9 und 10. Queerschnitte ans der Wand eines

porösen Gefässes.

11. Uolz und Parcnchym aus dem ersten Holz-

körper.

12. Ebenso ans der bandförmigen Ausbreitung.

13. Wie Fig. 7.

14. 15. 16. Verschiedene Entwickelungsstufeu,

die Vermehrung des Parenchyms zeigend im Inne-

ren des Uolzkörpers.

17. Stark getüpfeltes Parencb^m aus dem band-

förmigen Tlieile des Stammes.

18. Ein StammstücU und Zweig, da belindlich,

wo der Stamm die stärkste Krümmung zeigt.

Fig. 15>— 21. Rhynchosia phineoluides UeC.

19. Queerschnitt, ausser den Bastbündehi die

ersten Spuren von den äusseren Holzbündeln zeigend.

20. Ebenso, stärker ausgebildet.

21. Ebenso, ans einem älteren Stamme.

Taf. IV. A.

Fig. 1 — 8. Secm'idaca voluhitis.

1. 2. 3. Queerschnitte aus Stämmen verschiede-

ucu Alters.
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4. Qiieersclinitt aus einem Stamme, wo sich

eben die zweite Scliiclit hililet.

5. Stück aus der Älitte eines Stammes, a Bast-

zelleii.

6. Oiieerscliiiilt aus der Mitte eines Stammes,

a neues Zellgewebe.

7. Längsscliiiitt durcli mehrere Schichten und

die Binde. \) Parenchjm, Ib Bast, I Holz, c Cam-

biuni.

&. Qucerschuitt aus einer Wurzel. Üie Buch-

staben bezeichnen dieselben Gegenstände wie in F. 7.

Fig. 9 — ItJ. Doliocarjius Rolandri.

9. Oueerschnitt eines Stammes.

10. Ein Stück aus demselben, mehr vergrössert.

a Die ältesten Basthündel.

11. Oueersclmilt nahe dem Marke , mit einem

Theile desselben. a Ein Holzbündel im Marke,

b Eigene Gefässe.

V2. Oueerschnitt, nahe der Rinde, links ein

grosser Marksirahl mit verschiedenen Zelleuarten.

13. Ein eigenes Gefäss.

14. Verkleinerter Oueerschnitt aus der hier so-

genannten Wasser -Liane (Tetracera sp.?).

£1 i t e r a t u I-.

Allgemeine Gartenzeitung von Dietrich und

Otto. 1849.

(B c s c/t In s 5.)

ISO. 41. Neue JSIainillarien aus Mexico, von Karl
Ehren berg. Schlnss. 38. Mamiilaria olorina

Ehrbg. Gruppe: Crinitae, liamutae. Stamm: kug-

lig, länglich, säulejifürmig , mit länglichen gelbgrü-

nen AVarzen und laugen, weissen, borstenförniigen

Stacheln. %vovon einer an der Spitze hakenförmig

gekrümmt ist. Achseln: mit kurzer, weisser Wolle

und 6 — 8 langen, weissen Borsten, welche über

die Warzen hervorragen. Warzen: länglich, ey-

rnnd- kegelförmig , nnteu vierseitig, oben wenig

schief abgestutzt, 3—4"' lang, 2/1—3'" breit, gelb-

grün. Scheibe: eyförmig, anfangs mit weisser

AVolle, später nackt. Stacheln: zahlreich, lang,

borsteuförmig, zweierlei; äussere: 24, obere und

untere ausgebreitet, abstehend, seitliche zusammen
geschoben, fast anliegend, die oberen 2— 3'", die

unteren 4—5'" lang, weiss; mittlere: 4— ä, lang,

dünn, aber stärker als die äusseren, gerade oder

etwas gebogen, übers Kreuz stehend; drei obere

6—7'", der untere sehr lang, 12 — 14'" laug, ge-

rade oder an der Spitze hakenförmig gekrümmt,

erst braun mit dunkler Spitze, dann röthlich , spä-

ter schneeweiss oder milclnveiss. Mexiko.

39. Maniilluria tDiiiibUis Ehrbg. Gruppe: Cri-

nitae, validae. Stamm: kuglig, länglich, 3'' hoch,

3" dick, mit länglichen, hellgrünen Warzen und

zahlreichen isabellfarbigen Stacheln. Achseln : mit

wenig AVolle. Warzen : länglich, eyruud oder ej'-

rund -kegelförmig, stumpf 4eckig, vorn mit stumpfer

Kaute, unten 4seitig, oben schief abgestutzt, hell

oder gelbgrün, 4"' lang, 2J^— 3'" breit. Scheibe:

eyförmig, sehr wollig, röthlich -gelb. Stacheln:

zahlreich, borstenfönnig , laug, kräftig, zweierlei;

äussere: 22— 24, strahlig ausgebreitet, fast aulie-

gend, die seitlichen in einander geschoben , obere

und untere abstehend, 2—4'" lang, gelblich - wei.ss,

undurchsichtig; mittlere: 6— 8, strahlig, fast nadei-

förmig, steif, spitz, gerade, 4— 5'" laug, einer in

der Mitte und der unterste etwas länger als die

übrigen; isabellfarbig, an der Spitze braun, die

längsten bräunlich -gelb. Me.xiko.

40. Mamiilaria euchlora ¥.\\vhg. Gruppe: He-
teracanthae, discolores S. , hanintae. (Siehe Allg.

Gartenz. Nr. 34. p. 266.) Neuere Beobachtungen.

Aeussere Stacheln: 16— 20; mittlere: 2—4, na-
delförniig, dünn, dunkel - braunroth, einer nach oben
spitz, 1 -3, au der Spitze hakenförmig gekrümmt.

41. Mamiilaria elephantidens Lern. Gruppe

:

Aulncothelae, eylandulosae- Vaterland: Mexiko.
Das Vaterland dieser Species war Lemaire 1837,

als er sie beschrieb, )iicbt bekannt, auch fand er

zuerst nur 8 Stacheln vor. Die vollkommensten
Stächelbündel bestehen, wie auch Förster aii-

giebt, aus 9— 10 Stacheln. Bei zehn stehen drei

nach innen, davon ist einer in der Mitte etwas iu

die Höhe gebogen, nnd die anderen zwei stehen

eben so, aber etwas nach beiden Seiten gerichtet,

auf jeder Seite liegen nun drei stärkere , abwärts
gebogen und nach vorn der längste und oft auth

der dickste.

42. Mamiilaria Oerijenil-''') Ehrbg. Gruppe:
Heteracanlhae , discolorei. Stamm: kuglig, 4"

hoch, 4" dick, Scheitel etwas eingedrückt, zwei-
köpfig, mit kräftigen, pyramidenförmig-kegelför-

migen, lauchgrüuen Warzer), sternförmigen, weiss-

lichen, durchsichtigen Neben - und 2 3 hornfarbi-

gen Mittelstacheln. Achseln: mit kurzer wei.sser

Wolle und langen weissen Borsten. Warzen: py-
ramidenförmig-kegelförmig, unten vierseitig, oben

wenig abgerundet, fast spitz, schief abgestutzt, an-

fangs hell, spä(er dunkel - lauchgrün. Sclieibe: ey-

förmig, in Qer Jugend mit weisser Wolle, später

nackt. Stacheln: verschieden gestaltet, zweierlei;

äussere: 12— 13, borstenförniig, steif, spitz, stern-

förmig ausgebreitet, wenig abstehend, fast gleich

lang, 3^—3'" lang, weisslich, durchsichtig, anfangs

'') Nach Herrn von Bergen in Burg genannt.
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111 it bi'iiiinliclicr Sjiitze, später lioi'iifarijig; mittlere:

lucisteiis 2, selten 3, selir selten 4, iilVieiiifürinig)

stark, einer nacli ohen fiericlitct , 5 — ö'" lang,

ikauni etwas gehoben , einer oder ;5wei nach unten,

b'" ]ang
,
gerade; bei 4 ist der oberste etwas kür-

zer als die übrigen, und der unterste an der S|ntzc

sanft gehügen ; bornfarliig. Lias Original belindet

sicli in der scbönen Cacteensainnilung des Herrn A.

H a se lof f in Jlerlin.

43. MamUlaria airorvbra Elirbg. Gruppe:

Heteracanthae^ discolores. Stainni : knglig, läng-

lich, walzenlürniig, S'A" hoch, 3" dick, Scheitel

wenig eingedrückt, mit dnnkelgrünen , kräftigen,

kegelfürniigen Warzen und 4 scliwarzrothen Mit-

telstacheln. Achseln: kurzwollig. Warzen: kegel-

törmig, oben schief abgestntzt, vorn mit stumpfer

Kante, später au der Basis ins Breite gezogen, 5'"

lang, 2/i— 3"' breit, dunkelgrün. Scheibe: ey-

förniig, anfangs mit sehr kurzem, weisslichem Filz,

später nackt. Stacheln: zweierlei; äussere: 16,

kurz, sehr fein, fast haarfürmig, gerade, 1 — 3'"

lang, etwas abstehend, durclisclieinend , weiss;

mittlere; 4, nnregelmässig übers Kreuz, pfrieniför-

mig, gerade oder sanft gebogen, fast gleich lang,

4 — 5"' lang, schwarzroth, in der Jugend an der

Basis rothlichgelb , später sänimtlich schwarzgrau-

Die Blüthen erscheinen im Frülijalir und dauern

durch den ganzen Sommer. Aeussere Kronenblät-

ter dunkel - karminroth , in der Mitte grünlich, in-

nere karnioisinrotb, gleichbreit, spitz, 6— S"' lang;

Staubfäden roth , Staubbeutel hellgelb, Grifl'el hell-

rotli , unten heller, Is'arbe dunkelroth , sechstheilig.

Uas Original belindet sich im Besitz des Herrn A.

Ilaseloff in Berlin. K. M.

Ilooker spccies Fil cum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

{F o r l s e t z u ttg".)

Subg. VUI. Cuneatae. CDavallia Odontoso-

ria Pr. et Culjjosuria Pr. (ad partem)). Auf die

Aehnlichkeit der Sclilcierchen mit denen von Liiid-

aaya wird aufmerksam gemacht. Der Verf. hält diese

AbtheiUing für sehr natürlich und bringt die Arten

in zwei Abtheilnngen , a) nicht kletternd und mi-

be wehrt: b) kletternd (eigentlich windend) und mit

Stacheln versehen. Ref. wird darauf zurückkom-
men, wenn er eine schlingende und nnbcwcbrte
Art beschreibt.

81. V. tenuifolia Sw. WiUd. CO exci. ve~

nusta Sclik. (inalel), Pr. tent. t. IV. t. 27. Cad

ß. pertinens'), Bl. en. J). remota KIfs. cn. H. et

Arn. in Becchey voy. Bory in Dupcrr. Adiant.

cuneatum Forst, (nou L.)

ß. scgmentis latioribus.

Ostindien und die Inseln , Nepal et Kanioun

Wall. CO; Mauritius Sw. , China, Java, Ceylon,

Sandwiclisinselii, Madagaskar.

ß. Luzori , C u m i n g No. 59., China; Bonin

CiVlert.)

Diese Pflanze scheint in der alten AVclt, in der

heissen und temperirten Zone, weit verbreitet. Im

Hb. Wind. 20,144, fol. ö. ist die normale Form
von Sprengel ("ahrscheinlicli aus den Fo rst er'-

schcn Sammlungen) und toi. 3. von Venteiiat
aus Indien; fol. 2. aber var. ß., ohne Fundort und

Finder vorhanden. Im Hb. Gen. Berol. ist die Nor-

malform aus Madagaskar, vonJussieu mitgetheilt,

aus Mer teils Herbar vorhanden. Sieber syn.

fil. uo. .55. und Fl. 7/tixla no.302 aus Mauritius, sind

vom Verf. unerwähnt geblieben. In meiner eigenen

.Sammlung belindet sich auch ein junges E.xeniplar

der Art von Borneo und der breiteren Form ange-

hörige aus Java cZolI. uo. 1610) und von den

Neilgherries CSchmid); sowie aus Japan CGÖ-
ring). Zu dieser scheinen mir auch die von Hoo-
ker bei J). Chinensis angezogene D. ferruyinea

Cav. ; gewiss aber B 1. u. NE. javanische Farrn

dieses Namens zu gehören CVgl. meine Pterido-

graph. Japon., bot. Zeit. VI. 1848. Sp. 553.). D.

remota Klfs. , wovon sich Orig, -Exemplare im

Hb. gen. Berol. und im eigenen, im ersteren auch

californische Exemplare von Deppe, also docli

auch aus einem extratropischen Theile der neuen

Welt befinden , während H. das Vorkommen in der-

selben läugnst, kann ich von D. teuuifulia nicht

unterscheiden und geboren besonders von Ksch-
scholtz auf den Sandwichsinselii gesammelte Ex.

(.Hb. propr.) einer sehr breiten Form an. Die

Schkiihr'sche Figur gehört offenbar hierher, und

nicht zu V. ctaratn (No. 84). Exemplare davon

wie von sämmtlichen Davallien (und auch Lindsayen)

sind nicht mehr im S ch k u h r'schen Herbar vor-

handen.

82. J). trichomanoides B 1. en.

Java und Molukkcii , B I. Vom Verf. nicht ge-

sehen. Diese Art, wenn ich sie aus B 1 u m e's Dia-

gnose richtig erkannt habe (rn. s. meine obs. cout.

in fil. Jav. b. Zeit. VI. 1848. Sp. 235), gehört nicht

in diese Abtheiluiig der Gattung; sondern zu den

Eudavallien. Sie ist aber, bei dem Habitus der

Cuneatae , mit keiner der Arten jenes Subgciius

auch nur zu vergleichen. Leider besitze ich nur

eine Wedcispitze.

83. D. Chinensis S w. Willd. L angsd. et

Fischer fil. t. 27. (optima), Trichomanes Osbeck
voy. cd. angl. II. t. 6. Linnii spec. pl. , Duv
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Chusana W. ? Trichomanes L. ? Dav. ferriiyinea
j

C a V. ? S w. B 1. ? jS E. et B 1. N. Acta XI. t. 12. f. 4 ?

Cliiiia, Osbcck, Beecliey; Insel ßoiiiii {Vih.

Ac. Petroi).}; Pliiliiipinen? C a v. ; Java, B I. ?

Ueber den Ausschluss der Synonymen von D.

ferruyiitecc habe ich niicli schon bei Xo. 81. erklärt,

lu meiner Pteridog,r. Japon. Chot. Zeit. VI. 1848.

8p. 553.) äusserte ich , dass mir die Unterschiede

der Art, von welcher ich JVI e r ten s'sche Exem-
plare wie Hook er besitze, nocli nicht klar sind,

obgleicli sie von V. tenuif'olia verscliledcn zu sein

scheint. Eins meiner cliinesisclien Exemplare von

Petersen weicht durch aufgeboseiie und in eine

sehr lange Spitze vorgezogene Eiederu auffallend

ab. Dagegen gehört nacli Original -Exemplaren von

Presl im Hb. Gen. Berol. und im eigenen D. re-

tuiu der Hei. H a e ii k. hierher. Als J). ferruyi-

nea bestimmte Exemplare, welche Ur. Mertens
auf üalan sammelte und ich den Mittheihiugen der

K. Akad. zu St. Petersburg, unter Ko. 234, ver-

danke, gehören elienlalls zu dieser, wie man sieht,

weit verbreiteten Art.

84. D. clavata S w. WiUd. Adiantum L.

Blum. t. 101. ß. D. venusta Schk. Kze. fil.

Poepp. Z>. tenuifoUa P g.

Westindische Inseln; Martinique, Plumier;
Cuba, Poepp ig; Bahama's, S waiuson; Jamaica,

Wiles etc.

Im Hb. Willd. 20,145 ist eine von Lamarck
mitgctiieilte Kiedcr aus IJomingo vorhanden. Das

Kau 1 fu SS- Rom er'sche Herbar enthält ein Vahl'-

sches Exemplar. Die PI um i er'sche Figur gehört

zu den rohesten und schlechtesten des Werks, wenn
sje wirklich die vorliegende Pdanze darstellen

sollte. In meiner Syn. lil. Poepp. bestimmte icli

die als D. teiiuifolia ausgegebene Art irrig als D.

venwita Sclik-, und der Verf. ist mir hierin ge-

folgt. Die Schkuhr'schc Tafel stellt aber gewiss,

wie schon oben erwähnt, D. teiiuifolia dar. Un-
gewöhnlich gestreckte und rigide Exemplare erhielt

ich neuerlich vou J. liindeu in St. Yago de Cuba

an Felsen des Berges Libanon im Mai 1844 ge-

sammelt.

85. D. retusa Cav. t. 52 A. S w. Wilid. Pr,

Bei. Haenk. J. S m. fil. Philipp.

Philippinen, Cav.; liuzon , Cuming No. 411.

Im Hb. Willd. 20,143 ist ein von A. v. Hum-
boldt mitgetheiltes, mehr als fusslanges Exemplar

von den Marianen vorhanden , mit etwas schmäle-

ren und tiefer gespaltenen Fiedercheu als mein

C uming'sches Exemplar. Die Haenke'sche
Pflanze ist, \>ie ich schon erwähnte, abweichend

und gehört zu D. Chinensis. Es ist demnach das

Presl'sche Citat hier zu streichen. M. s. >io. 83.

80. D. bifida H. et G r. Cex err. pro K I f s.) an.

p. 222 (et 282.) U. et G r e v. ic. fil. f. 238.

lirasil. CS'" CatharinalJ, Chamisso; Minas

Geraijs Langsdorff. CHb. Hook.) Orgel-Gebirge,

Gardner ]No. 155; S'" Catharina, Mac Rae.
In den ic. fil. ist nach Sprengel schon Lind-

saea virescens S w. als Synonym aufgeführt, von wel-

cher Art hier weder bei üavallia noch Lindsaya eine

Nütiz vorhanden ist. Der Begründer der Art seihst,

aber in den unbeachtet gebliebenen Addeudis p. 282,

lülirt es auf; jedoch mit Unrecht, wie ich weiter

unten bei Lindaciya Gardiieri nu. 32 zeigen werde.

Original -Exemplare sah ich im Hb. Gen. ßerol.

und im Hb. Kau lt., Sellow'sche im ersteren sind

mit Lindsuya filifurniia Kl. (.nun Hook.) bezeich-

net. B e y ri c h'sclic bei Xovo Friburgo gesammelte

Exemplare sind ebendaselbst und in meiner Samm-
lung, wo auch die Gardn er'sche Pflanze vor-

handen ist. So grosse und ausgebreitete Exemplare
wie das abgebildete L an gsdo r ff'sche sind mir
noch nicht vorgekommen.

87. D. Goudotiana Kze. t. 50. C.

ß. pinnis simplicioribus , scgmentis latioribus.

brevioribns. D. Goudotiana Kze. Anal. t. 22. f. 2.

Madagascar, zu Emirne D. LyaU. /j.Goudot,
Die Pflanze des Verf. 's t'i'iher I). Kminiejisis)

ist dreifach tiedertheilig und mit weit schmäleren
Abschnitteil versehen. Doch hält er sie unbezwei-
felt für gleich,

88. D. Sclilechteiidalii P r. t. 54. C. D. dica-

ricata Schlechtd. Einn. V. (_non B 1.) Mart. et

Gal. m6m. p. 77.

Mexico, Schiede et Deppe (\\o. 803); Ga-
leotti C'io. 6372).

Ueber die Verbreitung dieser ausgezeichneten

Art s. m. Eiebmaiiu Mexico's Bregner , Kopenh.
1849. p. 111.

Schiede'sche und G a 1 e o ttische Exemplare
in meiner Sammlung.

89. D. meifulia H B K. n. gen. Presl. Ret.
Haenk. Varea f'umarioides Willd.

Caracas und Chacao, Humboldt. — Panama
Uaenke.

Diese Art hat der Verf. nicht gesehen und sie

scheint äusserst selten zu sein. Ref. kennt sie nur
aus den Original -Exemplaren im Hb. Willd. ^o.
19,863, wobei bemerkt ist: Rio Negro H u m b. 573.

Iguarote (Caracas) Humb. Die von H. erwälmte
Ansicht J. Smith's, es möchte I). yibherosa sein,

ist völlig unbegründet, vielmehr hat die Pflanze,

welche Klotz seh für eine Lind^aya zu halten

SSeilage.
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geneigt ist, hier ihre richtige Stelle erhalten. Die

länglichen 4— 6" langen und bis IVz" breiten, auf

einem 7 — 8" liehen diinueii Strünke stehenden We-
del sind von länglichem Lniriss; die 12 — 15 feinen

Fiedern jeder Seite sind ausgebreitet, die unter-

sten, am Grunde erweitert, stehen mehr aufrecht,

die obersten, hier nicht miCgerechnet, werden sehr

klein und bilden die Wedelspitze, in der Tlieiluiig

der Fiedern und den Abscliuitten stimmt der Farm
mit J). SchlechtendaHi iibcrein. Die, vielleicht erst

verwelkt eingelegten nnd nicht gut getrockneten,

Exemplare zeigen aber alle Fiedercheu nnd Ab-

Bchiiitte nach unten gebogen (völlig so, wie bei

Lindsaya pendula Kl ). Uie vor den etwas erwei-

terten stumpfen Knden der sehr feinen Abschnitte

stellenden Indusien sind kurz.

90. D. thecigera UU K. n. gen.

Venezuela, Humboldt.
Der Verf. fragt, ob diess nicht eine Form der

D. clavata sein könne? Die Pflanze ist ihm, so

wie mir, gänzlich unbekannt, nnd fehlt im üb.

Will d.

1)1. V. cuneiforinis Sw. Willd. „D. didyma

H e d w. gen. fil." Tiichumaiies Korst, prodr.

luselu der Südsee, Forst er.

Der Verf. sagt, das Ex, im Hb. Banks, sei so

schlecht, dass er nichts damit anzufangen wisse.

Swartz beschreibt auf der nicht angeführten

Seite der Syn, 349 die Pdunze ausführlich und sagt,

dass die Hedwig'sche Figur nicht gut sei und die

Abschnitte zu schmal darstelle. Aach der Abbil-

dung der Indusien, welche Swartz als „ovata,

tuhulosa , ore crenulato deuticnlis subaequalibus"

beschreibt, geliort die auch mir unbekannte Pflanze

niclit in die Alitlieilung der C'uiieatae und scheint

mit D. trichomanoiden B I. Verwandtschaft zu be-

sitzen. Swartz vergleicht sie mit U. retusa,

92. D. biftora KIfs. cn.

Alanilla , Chamisso. U. unbekannt.

• Verglichene Original -Exemplare Cim Üb. K 1 f s.

Rom., Hb. Gen. Herol. und propr.) beweisen, dass

die Art eine, besonders durch dick lederartigo

Textur und kreisrunde feste Indusien sehr ausge-

zeichnete ist, welche vom Begründer mit der, ihm

bekannten, D. cuneiforinis verglichen wird, liu

Aeusseren schliesst sie sich an D. Chinensis nnd

retusa an.

Als zweifelhafte Arten werden am Ende dieser

nicht kletternden Cuneatae folgende aufgeführt:

93. D.1 triloba Willd. Adiant. L. PInm
t. 99. C. Hispaniola. Adiantum? Hook. Keinem
neuern Botaniker bekannt, ebenso:

94. D. ? trifoliuta S w. Willd. Adiant. V.

Plnm. t. 99. B. Ebendaher.

95. D.? cajtillacea Willd. Trichom. L.

PI um. t. 99. D. Ebendaher.

Ob eine nichtssagende Figur von Trichoiiian.

trichoideum'i fragt der Verf.*) Die folgende

96. D. tlialictroides P r. nom. und

97. D. flexuosa Spr. in Sieb. fl. Mart. Suppl.

n. 23. Pr. nom.

gehören in die nächste Uuterabtheilung ** mit sehr

langeu , kletternden t?) und stacheligen Wedeln.
(^Fortse t ziiiiff folfft.)

Flora 1849. No. 42— 45.

No. 42. Mathias Mielichhofer, K. K.
ßergrath. Aekrolug von Dr. A. Sauter in Salz-

burg. Der Entdecker der herrlichen Galtung iVie-

lichliof'eria , der Sohn eines fürsterzbischöflichen

Carabiuiers, ward zu Salzburg den 26. October

1772 geboren. Schon frühzeitig beschäftigte er sich

mit Aalurkunde, augeregt durch den Umgang mit

Braune und Alichl, sowie durch das Wirken
Irasek's und Schrank's. Darum widmete er

sich dem Bergfache. Im Jahre 1794 erhielt er

seine erste Anstellung als ßergpracticant zu Ebenaii,

von wo er bald nach Böckstein und von da nach

Zell am See versetzt wurde. Hier sammelte er

bereits mit Kaplan 3Iichl — der auch erst vor

ein Paar Jahren im hohen Alter daselbst verstarb

— eifrig PUauzeu. Im Jahre 1798 machte er H o p p es

Bekanntschaft, später die von Florke und Horn-
scliuch, wodurch er zum Studium der Laubmoose

*) An Fig. A. der P I u m i c r'sf Iicn t. 99, welrbc schon

Swartz unter den Inquircridis .luffuhrt, scheint sich nur

Desvaux, der sie D. leg^ulnris nennt, gewagt zu haben.

Also 4 jetzt noch unbekannte FHanzen auf einer Hln-
m i e r':icbcn Tafel

!

10
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angeregt wurde. Gegen Eude des Jahres 1798 kam
er iiacli Hiittsclilag in Grossari als Verwessclirei-

ber, und liier entdeckte er an dir Grube Schwärz-

waud die neue Moosgattung ßlielickhoferia Hscli
,

sowie seine Gritnmia atrata und den Vissodon

splachnoides , neben Salix Mielichhoferi Saut, und

anderen Seltenheiten. Im Jahre 1800 kam er nach

Salzburg, bereiste von 1803 bis 1805 Saclisen,

Thüringen, Preussen und den Harz in montanisti-

scher Beziehung, und knüpfte hierbei Verbindungen

lüitSchrader und S cli wäg r i c h e n. Nach sei-

ner Bückkehr ward er zum Uofkammerassessor in

Salzburg befördert, 1812 zum liispectiouscommissär

'n Lend, von wo er 1814 wieder nach Salzburg

kam und 1823 zum Bcrgrath ernannt wurde, wo
er sich vielfach um den Staat verdient machte. Im
Jahre 1843 wurde er mit Ehren in den Ruhestand

versetzt. Seit dem Jahre 1813 war er mit einer

Freiin v. Spruner aus Ingolstadt verheirathet, aus

welcher Ehe ihm 4 talentvolle Kinder entsprossten.

Der Tod dieser Gattin (1838) hatte ihn gebeugt und

den sonst starken, corpnleuten Mann durch wie-
derholte Schleimfieber hager gemacht. So starb er

am 17. Novb. 1847 in einem Alter von fast 76 Jah-

ren, indem er beträchtliche Sammlinigen, botanische

und mineralogische hinterliess. Der Biograph sagt

von ihm, dass er bei all seinen vielfachen Amts-

geschäften doch fortwährend eifrig botanisirt und

besonders der Erforschung der Salzburger Flor sein

Hauptaugenmerk gewidmet habe. Der Biograph

zählt nun die botanischen Entdeckungen des Ver-
storbenen einzeln auf.

Die oben genannte SnUx Mielichoferi, wahr-
sclieinlich ein Bastard von ü. hastuta und nigricans,

figurirt in dieser Aufzählung neben zahlreichen

neuen Fundörtern von Weidenarten mit einer Dia-

gnose. Ebenso beschreibt der Verf. eine neue Carex
castanea Mielichh. unter andern Carices. Endlich

wird noch eine neue Draba pumila Micl. unter

andern kritisch beleuchteten Arten des Mielicli-
Iiofer'schen Herbars beschrieben, als neuer in-

teressanter Beitrag zur deutscheu Flor, vom Rau-
riser -Goldberge.

Ko. 43. Bericht aus Dalnuitien , vom Prof.

Fetter in Spalato. In Dalmatien liegt die Botanik

jetzt gänzlich darnieder. Papafava in Zara und

Stall Cfrüher in Lesiua, jetzt in Spalato) haben

andere Berufsgeschäfte, und so ist ausser Ritter
nur noch Prof. Alschinger in Zara da, nebst

Matteo Botteri in Lcsina. Doch ist gegenwär-
tig die Naturgeschichte in den neuen Studienplan

der Gymnasien aufgenommen, und es fehlt nur noch

an Lehrern und dem nöthigcn naturwissenschaft-

lichen Matcriale. Am thätigsteu ist Botteri, ein

Autodidakt, der sich daneben in 10 bis 12 Sprachen

verständlich zu machen weiss. Der Verf. erwähnt

hierbei noch derjenigen fieisenden, welche Dalma-

tien in neuester Zeit besuchten, z. B. der Englän-

der Richard Cliandler Alexander, F. A.

Buhse, Link, K e n d t n e r. Dabei macht der

Verf. noch die botanische Bemerkung , dass sich

Nicoliana glauca, ganz wie Agave Americana,

in den nächsten Umgebungen von Lesina acclima-

tisirt habe und verwildert sei, nachdem sie vor

melirereii Jahren von einem Seefahrer aus Brasilien

gebracht und in einen dortigen Garten gepflanzt

worden sei.

No. 45. Weltrichia, eine neue Gattung fos-

siler Ithizaiitheen, von Prof. Dr. Fr. Braun in

Bayreuth. Mit stielloser, baucliiger Perigonröhre,

kelch- und glockenförmigem, zehnlappigem Saume,

dessen Lappen am Rande kerbzähnig und einwärts

umgeschlagen sind. Innere Blülhentheile sind noch

unbekannt. Der Verf. stellt dieses Gebilde, das

sich bei Bayreuth im Lias und Keuper fand , zu

den RalTlesiaceen , und unterscheidet eine Art: W.
mirabilis , zu Ehren eines eifrigen Petrefacten-

sammlers, Rentamtmann Weltrich zu Culmbach

benaunt. Eine Tafel stellt das Gebilde in 5 Figu-

ren dar.

Daneben hat der Verf. noch seinen Xylomites

asteriformis abgebildet, warzenförmige Erhöhungen

auf den Stämmen der Zainien desselben Fundortes.

Die Pilznatur dieser Erhöhungen ist mehr als pro-

blematisch, it. M,

The botanical gazette. Edited b^- Arthur Hen-
frey, F. L. S , Lecturer on Botany at St. Geor-

ge's Hospital. London, Richard and John E.

Taylor. 8. No. 1 - 3. Januar — März 1849.

Wir wurden unseren Lesern das Erscheinen

dieser neuen botanisclien Zeitschrift, für England

der dritten, schon früher angezeigt und über deren

Inhalt berichtet haben, wenn niclit durch einen Zu-

fall der Allfang derselben uns bisher gefehlt hätte-

Hr. Henfrey, der Herausgeber dieser neuen bo-

tanischen Zeitung, durch verschiedene Werke und

Abhandlungen auf anatomischem und physiologi-

schem Gebiete bekannt und durch seine Kenntuiss

der deutschen Sprache auch mit der Littcratur un-

seres Landes vertraut, hat offenbar nach dem Vor-

bilde unserer Zeitung die seiiiige gegründet, wel-

che in monatlichen Lieferungen von einem mächtigen

Bogen erscheint, der 28 0ctavseiten Text und 2 Blätter

als Umschlag enthält, von denen das vordere Blatt

nach aussen den Titel und Inhalt des Stückes, nach

innen aber so wie das hintere Blatt buchhändleri-

schc Anzeigen enthält. Der Inhalt jeder Nummer
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Kerfällt in folgende Abtlieilungeii: 1. Original

-

Miltlicilnngen , wozu auch Ueberselziirigcn sclioii

gedruckter «ansläiulischer Arbeiten gcreclinet wer-

den. 2. Litteratnr, liiirzcrc oder längere Anzeigen

erscliicnener Werke. 3. Verliaiullungeri der Ge-

sellscliuften. 4. Vermisclites, tlieils kürzere I!e-

merkuugen und I3oobaclitungen, tlicils Persönliches,

thcils Nachrichten über Sainmhingcn enthaltend.

Wir werden uns bei unser Anzeige haiiptsüchlich

an die eigentlichen Original- Artikel hallen.

1. Januar. iKinleitcnde Ansprache liher den

Umfang und die Absicht bei dieser Unternehmung,

in welcher die einheimische Klor und diejenigen

Arbeiten der Ausländer, welche auf diese Klor lie-

zng haben können, in erster hinie stehen, dafür

sei die MoriJhologie wohl zu beriicksiclitigen und

darin noch viel zur Begrenzung und Feststellung

der einzelnen Arten zu lluin, in welcher I)e-

zichuug er die Arbeit von Irniisch über die

Slolonen von Hpitohium fialustre u. s. w. als ein

Äluster für solche Art der Untersuchung in diese

erste Nummer aufgenommen habe; fernersollen die

im Lande erscheinenden botanischen Werke ange-

zeigt, und wenn es noihwendig, auch dnrcli(jenoni-

nien werden, ancli solle der Inhalt aller botani-

schen Journale angegelien werden, um dadurch eine

Ucbcrsiclit über den Stand der Wissenschaft zu

geben; endlich sollen auch die Verhandlungen der

bot. Gesellschaften in London und l!;dinburg, so wie

der L i II n eischen zur Anzeige kommen, und ebenso

auch bei Einsendung die der sonst im Lande be-

findlichen, überhaupt aber diese Zeitung ein ver-

einigendes und vermittelndes Glied zwischen den

Uütanikern M'erden , da Einigkeit unter denselben

die beste Garantie für die Entwickelung der Wis-
senschaft darbiete.

üeber einige neuentdeckte brittische Pflanzen

von Charles, C. Babington S. 3— 6. Der Verf.

begreift unter dem Ausdruck brittische Pflanzen alle

diejenigen, welche in England, Sclionland, Irland

und den Inseln im Kanal vorkommen , und halt es

für angemessener, diese alle zusammen zu fassen,

als die von Irland , oder die von den Kanalinselii

auszuscheiden. Von den Pflanzen der letzteren

sind nur 11 — 12 nicht nördlicher gefunden und nur

eine , Iliipericiuii liiHtriifoliuiii kommt auch nicht

in England, dagegen häufig im Westen Frankreichs

vor. Die verzeichneten Pflanzen sind: Thliiypi al-

pentve L. , wozu als Synonyme T. sylre.stre und

(idniliiiiaiium Jord. gebracht werden, nebst einer

Var. ß. occitanum Jord. Als verschiedene Art

wird T. t:irens Jord. oder al/iestre Sm. En^l. Hof.

aufgeführt mit der Bemerkung, dass Borrer diese

Ansicht nicht tbeilc. — Alsine tenuifolia ß. ri^icosa.

— MeiUcinjo falcata in den beiden von Fries un-

terschiedenen Formen M. fulcatu nnd sylvestris

Fries. — Knautia arvensis ß. inteyrifulia, — .4'-

lium trii/iietrum L. von der Insel Gncrnsey.

Es folgen nun Uebersetzungen der Aufsätze

von Kunze über drei bisher verwechselte Farru

aus der Flora, und von Irmisch über die Slolo-

nen von Epilob. paluslre u. s. w. aus der bot. Ztg.

Februar. Uebcr Valeriana officinalis L., sam-

Oucifolia Alik., und einige andere zweifelhafte Ar-

ten ; ist eine Zusammenstellung der in der Bot. Zei-

tung über diese Pflanzen gemachten jMittheiluiigen.

Bemerkung über die Wirkungen der Kultur bei

IHantayo lanceolata y. spliaerostachya CW. u. G.3

in Bab. Man. Von Geo r ge Lawson , F. B. S. E.

Der Verf. versetzte die auf sandigem Boden wach-
sende var. Sj/Itaerostncliya der l'lantayo lanceo-

lata zeitig im Frülilinge 1848 in seinen Garten,

wo sie anfangs mehrere Monate unverändert blieb,

bis das wärmere Wetter eintrat, wodurch sie sich

stärker entsvickelte , ihre Wollbeliaarung an der

ßlattbasis verlor und eine Menge Blüthensticle trieb,

welche denen der gemeinen Form ganz gleich wa-
ren. Der Verf. glaubt, dass das weitere Versetzen

in einen reichen nahrhaften Boden sie auch in die

Var. elula Babingt. verwandelt haben würde.

Entdeckung des liroijius tecturum in England.

Wurde in Hartfordshire zusammen mit Setaria

ijlauca gefunden und könnte daher wohl eingeführt

sein. Wird ausführlich beschrieben und mit Br.

diandrus und sterilis verglichen.

Unter den Miscellen befindet sich die Nachricht

von Babington, dass Plantayu l'sylliunt bei

Chelmslörd gefunden, höchst wahrscheinlich einge-

führt sei, nnd dass anch der Standort auf Jersey

sehr fraglich erscheine, da nur ein Exemplar ge-

funden wurde. Ferner über die zweifelhafte Exi-

stenz von Achillea decvlorans in Somerset. Sodann

ül)er einige bei Newca^tle - upon -Tyne auf Ballast-

erde verwilderte Pflanzen, unter denen Linaria

supina erst neuerdings aufgefunden ward.

März. Zusätze zur Flor von Süd- Wales, von

Ilewett (J. Watson, Es(|.

Uebcr die Ursachen des Blätlerfalls. Von Dr.

Juman (aus d. Vcrhaudl. d. Literary and pliilos.

Suc. of Liverpool No. 4. p. 8'J.). In frühester Zeit

sieht man höchstens aussen eine schwache Linie,

wo die Trennung .<;tatflindeu wiid , innen ist aber

nichts zu bemerken. Unter dem Mikroskope zeigt

sich an der äusseren Trennungslinie nur eine ver-

mehrte Ablagerung in den llindcnzellen und ein

sehr kleiner Fortsatz, der von ihrer inneren Seite

ausgebt. Innen sieht man an der Trcnnungsstellc

nur eine stärkere Ablagerung von Haphiden oder
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Krystalleii, oder einer dunklen harzigen Masse.

Jod färbt das ganze Zellgewebe gelb, und liaiim

bemerkt man einzelne blaue Stärkemelilkörner, so-

wohl im Blatt als im Stengel. Allmählig wird aber

die Trennungslinie deutlicher und lässt sich innen

wie aussen bemerken. Das Mikrosko]) zeigt, dass

der anfangs rudimentäre Fortsatz der Binde sich

vergrössert hat, und die früher Bapliideu enthal-

tenden Zellen eine bedeutende Veränderung erlitten

haben, dass Jod die nächste Seite der Verbindung

tiefer färbt, als die entferntere , und dass sich hier

und da blaue Flecken als Anzeigen des Stärke-

mehls finden. Weiter vermehrt sich das Bindeu-

zellgewebe, bis es die Gefässe erreicht, wo es

zwar anfangs etwas in seiner Verbreitung aufge-

halten wird, aber bald wieder fortwächst, bis diese

auch ganz durchbrochen sind und die Verlängerung

der Epidermis die ganze Oberfläche der Gliederung

bedeckt bat. Dann geht eine grosse Veränderung

in dem Inhalte dar Zellen vor sich (was man bei

der Pappel deutlicher, in anderen Pflanzen weniger

deutlich bemerkt) indem sich eine reichliclie Menge

von Stärkemehl erzeugt. Die Zellen werden vor

dem Abfall zusammengezogen , runder, und tren-

nen ihre Wände von einander, und die Erzeugung

von vStärke ist der letzte Lebensakt am Grunde

des Blattstiels. Doch sind die abgefallenen Blätter

keineswegs immer ganz todt , sondern man findet

sie am Grunde des Blattstiels noch ofl^enbar friscli

und saftig. Das Abfallen erfolgt nun durch stär-

kere Austrocknnng, Anschwellen der AchselUnospe,

durch Wind, Begenschauer und das eigene Ge-

wicht der Blattplatte , wodurch die wenigen Ver-

bindungsstellen noch aufgelöst werden.

Ueber Fumaria ayraria Lag. Von Charl. C.

Babiugton. Diese von Hrn. Mitten zuerst nach

Borrer's Exemplaren unter jenem Namen publi-

cirtc Fumaria ist vom Verf. auch noch an auderen

Orten gefunden und wird hier diaguosirt, beschrie-

ben und mit ihrer Synonymie versehen. Es gehö-

ren dazu F. media De Candolle und F. inujor Ba-

darö, auch wird noch über Funiarien der Azoren

verhandelt.

Ueber die Varietäten des JLythrum Salicaria L.

vom Bef. und P h. Wirtgen. Aus der bot. Zeitung.

Ueber eine merkwürdige Thatsaclie in der Phy-

siologie der Wurzeln , ihr Eindringen in Quecksil-

ber , V. Durand. Aus den Ann. d. sc. nat.

Unter den Miscellen befindet sich: die Beobach-

tung Watson's, dass Orobanche minor nicht

allein auf Trifolien waclue, sondern auch auf Crc-
pis virens, sodann die Angabe eines neuen Stand-

ortes von Hyper. Androsaemum in Northumberland.

S— l.

JSaiuuiIungen.

Fungi Americani exsiccati werden in getrock-

neten Exemplaren
, jedoch wenigstens immer in

10 Decaden zusammen, de» Botanikern angeboten

von M. A. Curtls zu Society Hill, Süd -Carolina,

zufolge einer Anzeige vom März 1»48, ohne wei-
tere Angabe der Bedingungen.

Crelehrte Cresellschaften.

Die vom 20— 25. Sept. 1848 in Philadelphia in

den Bäumen der Universität von Pensylvanien täg-

lich dreimal versammelte American Association for

the Promotion of Science war zahlreicher als frü-

her besucht, eine Folge der neuen Einrichtung,

welche dieser Verbindung gegeben war. Sie theilte

sich in zwei Abtheilungen: allgemeine Physik und
Naturwissenschaften. Von botanischen Vorträgen

wurden folgende gehalten: Vergleichung der alpi-

nischen und der nordischen Vegetation, vom Prof.

.igassiz. — Ueber zwei Formen von Rhamnus
laiiceolatas , von T. Green. Die nächste Ver-
sanimhing sollte zu Cambridge, Mass. am 14. August

1849 besinnen.

Bot. Gesellsch. z. London d. 5. Oct. Nachdem
verschiedene Bücher und Pflanzen als Geschenke
vorgelegt waren, wurde die Abhandlung von Co-
lemans (s. d. vor. Sitzung) weiter vorgetragen.

Miirze J^otixcn.

In dem Apothekergarten zu Chelsca blühte 1849

eine Agave, welche für A. iitexicanu Haw. gehal-

ten wurde. Das Alter der Pflanze war unbekannt.

Ihre Blätter breiteten sich ungefähr 7' weit aus

und «aren 4' lang. Der Blüthenstengel war vom
Grunde an IS' 6'' hocli (.10" im Durchmesser dicht

über den Blättern), hatte 8 Aeste, die sich wieder

jeder in ungefähr 8 Nebenäste theilten, und an

ihren Spitzen einen Klumpen Blumen trugen, deren

Gesammizahl sich auf 4U00 ungefähr belaufen haben

mag. Sie hatten einen starken unangenehmen Ge-
ruch, fast wie faulende Kohlköpfe ; der Honig darin

schmeckte süss und widrig. Eine ausführliche Be-

schreibung der Pflanze wird von T. Moore im

Bedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. U. von Schlechtendal.
Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Ueter Helianthemum Fumana.

Von
Th. Ir misch.

1. Die Bliitlienstiele von H. Fumana werden

von Koch (synops. fl. g. et helv. p. 86), von Wall-
rotli (liiuiiaea XIV. 583) und Andern seitliche und

einzelnstehende genannt; Reicheubach nennt sie

in der Flora saxonica vielblüthlg. Andere Schrift-

steller bezeichnen sie als endständig, so Kittel

in seinem bot. Taschenbuche. Er sagt zwar in

der Diagnose : „Blüthen in den Blattwinlieln ein-

zeln", berichtigt das aber in der angefügten kur-

zen Beschreibung, indem er angiebt : ,,die Blüthen

bilden eigentlich eine gipfelständige einblüthige

Cyme, allein unter dem Blüthenstiele, welcher seit-

lich gedrängt wird, innovirt der Stengel, und so

erscheinen die Blütlien seitlicli." Doell in seiner

rhein. Flora erwähnt zwar in der Diagnose des

Blüthenstandes gar nicht, weil H. Fumana bei ihm

iiaoli Spacli's Vorgänge in eine eigene Gattung

Fumana gestellt ist; aber in dem Familiencha-

rakter*) der Cistineae giebt er, wie auch F, nd-
licher in seinem enchir. botanicum, die Blüthen

als endstäudig an. Auch A. Sprengel bezeichnet

sie in seiner Hall. F'lora bei H. Fum. als solche.

Dies ist das Naturgemässe; denn der erste Blüthen-
stiel eines Zweiges bildet die unmittelbare Fort-
setzung des letzteren und ist mithin terminal. Das

•) in welchem ahcr die Angabe, dass die Kapsel in
drei mit den grossen KelchLliil lern abwechselnden Klap-
pen aufspringe, beschränkt werden muss, wie ich schun
früher in dieser Zcitschr. 1847. Spallc 8* gezeigt habe.— Auf einen analogen Wechsel in der Stellung der
Fruchlbliilter macht die vortrefFlicIie Khcin. Flora bei
Hesc<la aufmerksam, indem sie hervorhebt, d.iss bei //.

tiilca u. a. A. das unpaare Fruchtblall nach hinten, bei
n. Liiteoln aber nach vorn, der Jiraclcc zu, steht.

sieht man besonders in Jüngern Zuständen ganz
deutlich. Wenn ich hier nochmals auf den Blütlien-

stand von H. Fumana zurückkomme, so geschieht

es hauptsächlich deshalb, um das Verhältniss des-

selben zu dem BUUhenstande von H. vulgare zu

erörtern.

Von den an der Zweigaclise , welche durch

den Blüthensliel aljgeschlosscn wird, stehenden Blät-

tern sind besonders die beiden obersten (_A. B in den

schemat. Fig. 1 u. 2, T. IV. B.), in ziemlich gleicher

Hüiie eingefügten In Betracht zu ziehen, weil sie

in einem bestimmten Verhältniss zu den Kelchblät-

tern stehen. Diese Kelciiblätter sind bekanntlich

so geordnet, dass zwei kleinere (Fig. 2. Blüthe

1. e. e) aussen, die drei grösseren [i. i. i) nach in-

nen stehen. Mit jenen beiden obersten Stengelblät-

tern (A. B) kreuzen sich die beiden äussern Kelch-

blätter Ce. e) , und von den drei inneren steht das

unpaare ("• vor dem einen Stengclblatte, und

die paarigen (p. i
, p. i) vor dem andern (B). Eine

Linie, welclie man durch die Mittellinie von A und

B zieht, halbirt zugleich die Endblülhe sj-mme-

trisch, indem sie durcli die Mittellinie des inneren

unpaaren und durch den Spalt zwischen den beiden

inneren paarigen hindurchgeht. Die Blätter A und

B bilden mit dem Blüthenstiele zwei Achseln. Ziem-

lich selten fand ich zugleich in jeder Achsel eine

von mehreren Blättern gebildete Laubknospe. AVenn

diese Knospen sich dann zu Zweigen strecken, so

bilden die letzteren eine Gabel. Häutiger ist es,

dass nur in der Achsel des einen Blattes und zwar
desjenigen (.W), vor welchem die beiden paarige i\

inneren Kelchblätter stehen, und das ciu wenig

höher, als das andere, eingefügt ist, eine Knospe

.steht. Diese Knospe ist dann entweder eine Zweig-

knospe, deren äusserstc, von den inneren nicht

verschiedene Blätter links nud rechts von dem Blü-

thenstiele stellen, oder eine Blüthenknospc. Wenn
11
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sich im erste» Falle diese Knosp'e früh'zeitig und

zugleich mit der Eiitwickeliing der davor stehenden

terminalen Blütiie streckt, so gewinnt es das An-

seilen, als wenn der ans ihr sich bildende Zweig
die unmittelbare Fortsetzung der Aclise unterhalb

des Blüthenstieles und letzterer das Achselproduct

des anderen Blattes (A) sei. Dieser Fall mag wohl

die Veranlassung zu der oben erwähnten Angabe,

der Bliithenstiel sei axillär, gewesen sein. Der

axilläre Zweig wird früher, oder siiäter in diesem

oder im nächsten Jahre wieder von einer Bliithe

abgeschlossen, wo sich dann natürlich die eine oder

andere Modificatioii in Bezug auf die am- Grnnde

ihres Stieles hervorgehenden Achsengebilde wieder-

holt. Blüht er schon in diesem Jahre , so gehen oft

nur wenige, oft viele Blätter der Production der

Blüthe voraus.

In dem zweiten, uns hier besonders intcressi-

renden Falle, wo in der Achsel von B eine Blü-

theuknospe stellt, bemerkte ich stets, dass an dem

Stiele derselben abermals zwei Blätter standen, die

sich mit B (dem Mutterblatte der zweiten Blüthe)

kreuzten ; ich habe sie in Fig. 1 und 2. mit a und b.

bezeichnet. Zu diesen beiden Blättern haben die

Kelchtheile der zweiten Blüthe ganz dieselbe Stel-

lung, wie die Kelchtheile der ersten Blüthe zu A
lind B. Die Achsel von a fand ich immer leer, in

der von b aber nicht selten eine dritte Blüthe, an

deren Stiele wiederum zwei Blättchen (sie sind in,

der Fig. 2 nicht angegeben) standen. Mehr als

drei Blütheu habe ich au einem Blüthenstaude nicht

beobachtet.

AVenn man die beiden Blätter an den Blüflien-

stielen als Vorblätter bezeichnen will, so darf man
dabei nicht übersehen, dass sie zu ihrer Blüthe eine

andere Stellung einnehmen , als z. B. die Vorblät-

ter von Viola zu der ihrigen. In Fig. 4. habe ich

von Viola tricolor einen schematischen Grundriss

von deu beiden Vorl)lättern , a. b, dem Mntterblatt

CB) und deu Kelchblättern (K) gegeben. Bei die-

ser Pflanze würde eine dnrch die beiden Vorblätter

gehende Linie nicht (wie es bei H. Fuinana ge-

schieht) die Blüthe in zwei symmetrische Hälften

zerfallen, wohl alicr eine Linie, die das Mutter-

blatt halbirt. Ganz ähnlich, wie bei H. Fumana,
ist dagegen das Verhältniss der Vorblätter zu ihrer

Blüthe, wie ich im Jahrgang 1848, Sp. 720 dieser

Zeitschrift gezeigt habe , bei Cardiospernmm Ha-
licacah., wo auch zwei äussere und drei innere

Kelchblätter sich finden, während bei Viola drei

äussere und zwei innere vorhanden sind.

Mit dem einfachen Blütlienstande von H. Fu-
mana habe ich den von H. vulgare verglichen und

zwar zu einer Zeit, wo die Bluthen derselbeu noch

ganz klein waren und noch dicht gehäuft bei ein-

ander standen. Mau findet hier im Wesentlichen
ganz dieselben Erscheinungen wieder, wie bei jeuer

Art; aber es felilt bei il. vulgare^') das Blatt, des-

sen Achsel bei H. Fumana steril bleibt und dem
unpaareu inneren Kelchblatte opponirt ist CA und a)

gänzlich, uud der Blüthenstand ist weit reichblü-

tbiger. In der schemat. Fig. 3, welche ich zur Er-

läuterung des Blüthenstandes von H. vulgare bei-

gegeben habe, ist die Zeichnung nur bis zur vier-

ten Blülhe fortgesetzt, um ihr die Uebersichtlich-

keit nicht zu iielimeu., "iVeiin sich die Bluthen geöff-

net haben, dann wird die üebereinstimmung des

Blüthenstandes von H. vulgare mit dem von H. Fu-
mana ganz undeutlich.

2. Das Stigma bei H. Fumana ist ganz deut-

lich dreilappig, während die Tlieile desselben bei

H. vulgäre mehr zu einem keulenförmigen Körper
verschmolzen sind. — Die Verschiedenheiten beider

Pflanzen in Bezug auf die Frucht — dass bei H.
Fum. die leistenartigen Saamenträger, an welchen
die eben nicht zahlreichen dunkelbraunen Saamen
sitzen, so weit nach dem Centrum der Fruchthöhle

hineintreten, dass diese in drei Abtheiluugeu ge-
tlieilt wird, während sie bei H. vulg. nur sehr we-
nig aus der Innenfläche der Fruchtwände hervor-

treten — , so wie in Bezug auf die Auheftung der

Saamen sind schon anderwärts, z. B. in der be-

reits angeführten rhein. Flora von Doli, hervor-

gehoben worden. Minder bekannt scheinen die Ver-
schiedenheiten in der Lage des Embrjo uud in der

Form der Keimblätter zu sein. Bei //. Fumana
sind nämlich die Keimblätter lineal uud biegen sich

mit ihren Spitzen etwas abwärts (Fig. 8)j man hat

hier deu Anfang von der EinroUuug, die bei an-

deren Cistineen in weit auffallenderer Weise auf-

tritt, z. B. bei Cistus monspeliensis nach Bische f f's

Terminologie Fig. 1930. Bei H. Fum. wenden die

Keimblätter bald ihre Räuder (=0), bald ihre

Hückenfläche Cl|0) dem Würzelchen zu, ohne in-

dess dasselbe zu berühren. Bei H. vulgare (ß\^. 10)

sind die Keimblätter ziemlich kreisrund, und der

EmbriO erleidet nur an der Stelle, wo die Keim-

blätter mit der Radicula zusammenliängen, eine

Krümmung, nicht aber in den Keimblättern. Ich

beobachtete nur den Fall, dass diese mit ihren

Händern der Radicula sich zuwenden (=;0).

3. Endlich ist auch zu bemerken , dass in den

ersten Stadien der neuen Zweige bei H. Fumana
die Achse derselben noch ganz unentwickelt ist, so

dass die Blätter, welche von den später auflreten-

*) i>Ian vergl. Wydier: ijljer dichotome Verzweigung
der Cluthciiaclisc 5 Linnaea XVII, p. 181.
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den nicht verschieden sind, eine Ideine Rosette Ijil-

den. Bei //. vulg. dagegen treten die jungen Zweige
am Grunde der älteren melir in Form von Ausläu-

fern auf, indem sich ilire Aclisenglieder , an denen

kleine schiippenfurmigc Blättchen stehen, die an

den oberen Gliedern in die geuüluiliciien Blatifor-

nien übergehen, gleich anfangs ziemlich lang

streclien. Bei jener Art stirbt, wenn nicht slarlie

FrüNte darin eine Acndcrnng bewirken
,

jälirlicii

weit weniger ab , als bei dieser.

lürkläruny der Abbildungen T. IV. B. Fig. 1.

.Schematische Seitenansicht des Oliithenstandes von

H. Funianti. A. B oberste Blätter. 1. EndbliitlK',

2. zweite Bliilhe; a. b Blätter an ihrem Stiele,

3. dritte, verliiininiernde Bliuhe. Fig. 2. Schemal.

Grundriss eines solchen Bliithciistandes. e. e äussere,

u. i unpaariges inneres, p. i paarige innere Kelch-

blätter. Fig. 3, Scbeniat. Grundriss des Dliithen-

standes vcn H. vulgare, ß. ist das Vorblatt zur

Bliithe 3; in seiner Achsel steht die 4. Blüthe.

Fig. 4. Sclieinat. Grundriss der Blütlie von Violii

tricolor. M das Äluttcrlilatt ist mit B in Fig. 2.

Gel)iet der Pflanzenkunde nicht erschöpfen werden
und dass Jeder das «einige an Bausteinen für das
ganze Gebäude beizusteuern hat; der Eine Grund-
steine, der jKine Fachwerk, der Dritte Schmuck-
werk. Jedes hat seinen VVerth, wenn es aus un-
befangener, herzlicher Beobachtung hervorgegangen
ist; das Eine Material weggedacht, und der Bau
beginnt zu wanken. So verzeihe man es denn
wenn ich mich daran mache , die deutschen Bryen
wieder einmal einer kritischen Sichtujig zu unter-
werfen ; man verzeihe mir aber auch, wenn ich

nur über das mit Sicherheit mich ausspreche, was
ich selbst zu beobachten Gelegenheit hatte; es kann
diesen Zeilen nur zur Freude gereichen , wenn sie

von anderen Seiten her Berichtigung und N'ervoll-

stäudigung erhalten.

Bei Uurcbsiclit der vorhandenen Litteratur wird
sich jedem Moosforscher die üeberzeugung heraus-
stellen, dass die Aufstellung der Spezies und Va-
rietäten bisher von dem Gutdünken, dem Takte der
jedesmaligen Untersuclier abhängig gemaclit wurde
Es bat es niemand ausgcspi'ocben, dass unter der
Bedingung A irgend ein Moos a die Form a an-zu parallclisircn. a. b Norblätter, mit a. b in Fig. 2

K Kelchblätter mit der zweiten Blüthe in Fig. 2, 1

nehme ; dass daher der Schlu.ss konsequent sei, dass

zu vergleichen. — Fig. 5. Saanienkorn von H. Fum. \

ein anderes Moos b unter derselben Bedingung die

von der Seite CFig. 6. stellt die natürliche Grosse
[

J^'orm ß zeige. Mit anderen Worten, es hat bis-

darj ; a freier Theil des FnnicuUis, dessen Spitze !

her niemand sich über die Gesetze der farietüten
an den Saameiitriiger augcheflet ist. Fig. 7. Das-

selbe von der Vorderseite. Fig. 8. Dnrchschnilt,

die Krümmung des Embryo zeigend. Fig. 9. Saa-

nienkorn von H. vulgare, von der Vorderseite,

a Anheftnngsstelle. Fig 10. Durcliscbnitl ; der Em-
bryo unverletzt. Fig. II. Junges Plläuzchcn von

H. Fu7H., a. a Kotyledonen. Mau findet in ihren

Achseln meistens schon früh ganz kleine Kiiospchei;»

Dio deutschen Bryen und ihre Varietäten.

Erster Theil.

Es ist der deutschen IJotanik vielfach und von

den ersten Autoritäten der Vorwurf gemacht wor-

den, dass sie, abgewandt von der Icbeu.sfrischeren

Seile der Wissenschaft, viel zu viel geistlose

Kämpfe für die Aufstellung waiirer, zweifelhafter

oder verwerflicher Spezies führe; es gezieme der

Wisscnscliaft eher, den Ijebensfunktionen , der Or-

gaucnpolyniorphic, der Entwickclungsgcscliichte der

Gewächse ihr emsigeres Augenmerk zuzuwenden,

als ein endloses Gerede zu führen über den Werth
unil ünwerth selbststäudiger Pllan/.enspezies.

Per treue Heohachter lässt sich aber weder
(lorch neue, noch durch luiutgesclimückte ürlhuilo

von dem Pl'ailc seiner Forschungen ableiten. Er Ist

sich's wohl bewiisst, dass Einzelne das gesammtc

bei diesen Pllanzeii ausgesprochen; wiewohl eine

solche Aufstellung einer gewissen Gesetzlichkeit

erst ein Prinzip in die Bestimmung der Spezies und
Variatronen hineinbringen kann. Der Unterzeich-

nete wagt es, als Anfang einer solchen Betrach-

tungsweise, seine Erfahrungen über die deutscheu

Bryen hiermit der Üeffentliclikeit zu übergeben, und
wie er holft , nicht ohne einiges Licht über dieses

wahrlich schwierige Moosgenus zu verbreiten.

Die Herren Bruch und Schi mp er hatten

einen Augiasstall zu räumen, als sie sich an die

Bearbeitung der Bryen machten, und sie haben in

den betreuenden Monograpbieen ein Meisterwerk

deutscher, einfälliger Beobaclitungsweise geliefert,

was um so aulfälliger hervortritt, wenn man einen

Blick in Hooker's und T a y 1 o r's Muscologia bri-

tanica wirlt, wo Gleiches und ungleiches so bunt

unter einander geworfen ist. Ihr natürlicher Blick

Hess .sie zu vorderst eine ganze Gruppe, die ehe-

dem als l't.iiclioatui/iiim , C'niiudonliuiii , llr<iuiii,

l'vhlia , C'latludium, H'ebera, Mnium und Mcesia

figurirt hatte, in ein einziges gcucrischcs Band zu-

sammenführen. Wenn man bedenkt, was Hedwig,
S c h w ä g r i eil c n , B r i d c I , H o r n s c h u c h . H ü -

bener unter den obigen Benennungen bc.schrichen,

wie sie die ähnlichsten Formen zuweilen sogar in

ganz heterogenen Gruppen untergebracht hatten, so

11 '
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imiss mau walirlicli mit Bewiiiiileiiing der weislicli

ordnenden Hand der Elsasser Forscher folgen , die

hier im Ganzen genommen den Weg der Wahrheit

sicher und ohne Wanken verfolgten. Herr Dr. C.

Müller hat sich ihrer Eintheilung angeschlossen

Cmit alleiniger Ausnahme wohl des Brymn cincli-

dioides 1 das jene zu den Mnien zählen^, und er

konnte der Wissenschaft keinen ersiiriesslichereii

Dienst tlinn, als die, jedem Autoren vielleicht inne-

wohnende Beformationslust von der Hand zu wei-

sen, um in dem nun einmal geebneten Gleise Schritt

lind Spur zu halten.

Fragen wir uns nun aher, ob die Verfasser

der Brjol. Europ. bei der Sichtung der Br3en sich

von irgend einem Prinzipe leiten Hessen, oder ob

sie, gekräftigt durch unzählige Beobachtungen au

Ort und Stelle, liierbei bloss einem gesunden Takt-

gefühle folgten, so müssen wir die erste Frage un-

bedingt in Abrede stellen. Dabei musste sich nun

die Wissenschaft vorläufig genügen lassen ; einen

Schrit vorwärts aber schreitend, dürfen wir uns

die Frage stellen, welches ist wohl der mäclitig-

ste Einfluss, der ein Bryuiii zum Variiren veran-

lassen kann?

Es ist gewiss der Standort, den ich im All-

gemeinen Status nenne; und vor allem ist es a) die

geringere oder grössere Menge der Feuchtigkeit, die

bier in Betracht kömmt; ferner b) die Ai-t der Zu-
samrnengruppirung unter einander, und mit ande-

ren Vegetabilien c) , das Substrat , auf dem sie

wachsen. Letzteres scheint aber weniger von Be-

deutung zu sein , und es wird ihm im Folgenden

nur eine untergeordnete Wichtigkeit beigelegt

werden.

Ich unterscheide demgemäsa für die Specifica-

tion der Bryen:

I. In Beziehung auf die Nässe oder Trockenheit

des Bodens:

1) den Status aridus, den dürren Standort;

z.B. an sonnigen Mauern, Felsen, Abhängen;

2) den Status sicciis , den trockenen Standort;

z. ß. auf nackter Erde, Zäunen;

3) den Status humidus, den feuchten Staudort;

z. B. an Grabenränderu , Flüssen , Fels-

spalten;

4) den Status inuiidatus , den überschwemm-

ten Standort; z. B. auf überschwemmten

Wiesen, in Gewässern selbst;

ö) den Status glacialis seu nivalis, den Stand-

ort an Gletschern.

II. In Beziehung auf die Znsammengruppirung un-

terscheide man:

1) den Status solitarius , vereinzelte Exem-
plare^

2) den Status graminicola , wo Bryeu zwi-
schen Gräsern wacbsen

;

3) den Status gregarius , truppweise;

4) den Status cespitosus , rasenweise vor-

kommend.
III. In Beziehung auf das Substrat kann mau einen

Status arboreus, terrestris , saxatilis , fis-

suralis, muralis , etc. unterscheiden, was
selten von Belang ist.

Man würde noch einen Status apricus und

opacus unterscheiden können ; dieser koinzidirt bei

den Mooseu aber mit den sub I. 1 bis 5 genannten.

Der Status montanus weicht an und für sich

nicht wesentlich von dem Status planitiei ab , nur

dass auf Gebirgen die Bryen um etliche Monate

später reifen , was seineu Grund in dem späteren

Fortgange des Scliuees hat. Es kann also ein Moos,

das auf Gebirgen mehrere Monate später reift,

trotzdem mit einem früherreifenden Moose der Ebene
identisch sein.

Wenn ich nun die einzelnen Status einer ge-

naueren Betrachtung unterwerfe, insofern sie auf

die Varietäten der Moose von Einflüsse sind, so

sieht man, dass die Begriffe aridus, siccus, humidus
und inundatus nur quantitative Verschiedenheiten

der Bodenfeuchtigkeit bedeuten, die iu der Natur
nicht scharf gesondert vorkommen , die aber hier

als feste Anhaltspunkte bei unseren Betrachtungen

dienen sollen. Der Status aridus ist der wasser-

ärmste, der inundatus der wasserreichste; der Sta-

tus glacialis, den ich in der jVatur nicht kenne, un-
terscheidet sich wahrscheinlich niclit wesentlich von
dem Status inundatus ; sehr grosse formae inundatae

des Br. pseudotriquetrum (_Br. pseud. ß. Duvalioi-
des mihi) aus unserer Ebene haben mit den Gletscher-

formen des Br. Waldenbergii und turbinatuin die

giösste Aehnliclikeit. Aus Mangel eigener An-
schauung übergehe ich daher den Status glacialis.

Nehmen wir nun den Status aridus als den der

EntWickelung der ßrjeu am wenigsten zusagenden,

den Status inundatus dagegen als den günstigsten

Standort an, so werden sich als Extreme der Ent-

wickeUnig folgende Verschiedenheiten licrausstellen,

zwischen welchen die Formen des Status siccus

und humidus mitteninne liegen:

1. Status aridus. Stengel kurz, Blätter dichtT

gedrängt, Blattform verhältnissmässig schmal, aber

lang, die Blattbasis nicht am Stengel herablaufend,

sondern gegen die Insertionsstelle allmälig ver-

jüngt, der Nerv möglichst weit hervorlaufend , oft

das Blattparenchjm als lange Haarspitze überra-

gend , die Zahnung der Blattsubstanz so wie des

Nerven scliarf, Maschennetz eng, chlorophyllarm,

der Fruchtstiel verschieden lang, gewöliulicb den
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Stengel um das Mehrfache an Länge ühcrtrcffeiid. sainmengriippirung der Aloose nnd ihr Znsanimen-

— FrwklifiKation bei glciclizeitigeni Vorliaudcnsein gedeihen mit der übrigen Vegetation beziehen,

beider Gesclilechter selten. I. Der Status sotitarius , derjenige Standort,

II. Status inundatus. Stengel aufrecht, vcr-
,
an welchem nur vereinzelte Exemplare vorkojn-

Jängert, Mascliennetz locker, Zellen gross und men. Es Hegt dies vielleicht in einer Eigeutliiini-

chloroiihyllreich , Randung der Ulätler schwach, lichkeit mancher Moose seihst, und köniiiit selten

Zähnung versclnviiidend, der Nerv nicht weit in das 'vor; von den von mir selbst beobachteten Bryen

Blattparenclom hineinlaufend, wohl nie über die gehört \\ierher an7iolinu?ii, gewissermassen auch Vi:

Blattspitze hinaustretend; die Blattform breit, am atropur/iureum, roseum, waUrscbeitilich auclx Bryum
liebsten sich der Eiform annähernd, die Blattspitze I i'ewicoJor etc. Es soll damit nicht gesagt werden,

verkürzt, öfters abgerundet, die Blattbasis sich der dass dieselben Bryen wohl auch in Rasen niög-

gefliigelten mehr oder weniger annähernd; der ,
lichcnfalls vorkommen können. Die Stämmchen

Fruchtstiel vcrhältnissmässig kurz, indem er ge-

wöhnlich nur die Länge der hier freilich verlänger-

ten unfruchtbaren Pflanzen um ein Geringes über-

ragt. Fruktifikation bei gleichzeitigem Vorhanden-

sein beider Geschlechter üppig, am häufigsten bei

Status bumidus. —
Als Schema diene hier Bryuni pseudotriquetrum

mit seinen Formen. Die forma arida von pseudo-

triquetrum ist nach meiner Ansicht Bryum caespi-

bleiben in der Regel kurz, zuweilen, wenn der

.Status graminicola hinzukömmt, bilden sich Flagelli.

II. Der Status yraininicula. Manche Bryen

nehmen , wenn sie locker zwischen Gräsern ivach-

sen, einen eigeiuhümliclien Habitus an; die umge-
benden Grashalme geben ihnen dauernden Schat-

ten, so dass sie Flagelli treiben; öfters dienen die

Grashalme ihnen gleichsam als Spaliere, so dass

die Flagelli eine beträchtliche LäJige erreichen.

ticium; alsdann folgt die gewöhnliche Form, als :
Beobachtet habe ich diesen Status bei pseudotri-

forma humida; dann ßr. pseudotriquetrum va.r. ' quetrum ,
pallens, Warneum, carneum, auch an-

cavifulium Schimper (ßr. neodamense C. Müller), notinum, uliyinosum etc.

zuletzt Bryum pseudotr. var. Duvalioiäes mihi, die

den alpinen F"ormcn des Br. carneum und turbina-

tum analog ist. — Aehnliche Stufenfolgen bildet

also auch Bryum carneum mit seinem ß. Wah-
lenberyii mihi und y. glaciale; ferner Bryum tur-
binatum ct. minus, ß. majus und y. latifolium--,

Bryum bimum, dessen ß. murale eine F'orm des

Status siccus ist; die gewöhnliche, mit Br. pseudo-
triquetr. häufig verwechselte Form gehört dem Sta-

III. Der Status yreyarius; das truppweise Vor-

kommen, gewöhnlich beim Status siccus; dieselben

Moose bilden den

IV. Status cespitosus , wo sie an feuchteren,

schattigeren Orten vorkommen, und durch üppigere

Würze IfilzentWickelung zusammenhängende Rasen,

mit verlängerten , dicht an einander grdrängten

Stengeln und Aestcn bilden; hierliin gehören Bryum
crudum, cespiticium, die alpinen Bryen (cucnJ-

tus inundatus an. — Aclinliclie Formen durchläuft
i
'a<uw», julaceum, demissum etc.) bei den Bryen

auch Br. pallens, dessen forma inundata das Bryum der häufigste Status.

Duvalii der Autoren ist. — Ich werde hierauf bei

der Kritik der einzelnen Species in meinem zwei-
ten Artikel zurückkommen. Man sieht aber bereits

aus dem Vorstehenden, dass ich auf Xaturanschaunng
und Analogieschlüsse gestützt, Bryum caespiti-

ciu7ii als die Grundform des Br. pseudotriquelrum
halte, so wie Br. bimum ß. murale auct. für die

vorläufige Grundform von Br. bimum; desgleichen

Bryum Waldenberyii und dessen ß. ylaciate zur

Einer Betrachtung werth ist auch V. der Sta-

tus fissuralis rupiunt. Er ist wohl stets ein bumi-

dus. Hier gewinnen die Bryen gewöhnlich eine

stattliche Grösse, und wo sie durch abfliesseudcs

Gebirgswasser auch von oben her stets getränkt

werden, gedeilien sie zu einer ansehnlichen, oft

von der Stammform sehr abweichenden Gestalt.

(Auffallend ist, dass an solchen Standorten die

Br3-cn nie einen sichelförmig gebogenen Habitus
Grundform /Jr. c«rne!(W ziehe; Bryum latifolium' A'imQ\\mc\\.^ Als besonders hervorzuhebendes Bci-

lind Schleicher c haben Bruch und Schimper be-

reits richtig zu turbinalum geführt. So gehört Br.
Duvalii als Form des Status inundatus zu pallens;
Br. lacuslre ist forma humida von Br. inclinatum,
und bietet Ucbcrgange dar; desgleichen scheint ßj-.

cyclophyllum, das ich aber nicht in natura gesammelt.

spiel gehört hierher Bryuin alpinum; liat man die

verschiedenen Variationen , die der Standort auf

die einzelnen Organe der Bryen ausübt, erst an

einigen Spezies durchschaut, so kann man mit

ziemlicher Gewissheit vermnthen , dass dies Moos

zu Bryum erythrocarpon gehört, welches letztere

zw Br. capillare zu gehören, als forma inundata.
j

wahrscbeinllcli zu atropurpureum als siamnilorm
Ich will nun von einigen anderen Verschieden- zu rcduziren ist, so parado.\ dies aucii noch augen-

liciten des Status sprechen, die sich auf die Zu- i blieklich scheinen mag, und so wenig es mir bis-
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her uiöglicli gewesen ist, Uebergaiigsfonnen zu

erhaUeii. Ich selbst liabe es mir einmal im Biide-

tlial verlangen Jahren gesammelt. Bryum ulinnum

also halle ich für forma huinida riipestris von Hr.

atro/jur/nireum; wie denn iiberliamit die kleinsten

Kormen immer als Stammtürmen der Bryeii aiiüu-

sprethen sind. Liebergangsfurmen des wahrschein-

lich einjährigen ßr. atroiiur//. zu erytlirucariton

kommen häufig vor. Ueber Bryum Miildenbecliu

mag ich mich augenblicklich nicht entscheiden; es

läuft den Gescizen der Variation durchaus nicht

zuwider, es ebenfalls hierher 7.a ziehen, und zwar

als forma glacialis. Selbstbeobachter mögen es er-

örtern.

In einem zweiten Aufsatze werde ich mir er-

lauben , die tiesetze der Variation noch an den ein-

zelnen Organen nachzuweisen, so wie die bisher

geltenden Si)ezies überdies einer siiezicllen Wür-

digung zn unterwerfen , worüber hier schon an-

deutungsweise Eiuüclue.s mitgelheiit. Uis dahin bitte

ich meine gütigen Leser, in der 3iatur selbst Ma-

terialien für die gegebenen Andeutungen mit sam-

meln zu wollen. Ich selbst werde mich dafür noch

einigen Untersuchungen unterziehen müssen.

Neudamm, d. 21. Janr. 1S50.

Ur. H. I.

Eiiter ii t ur.

Hooker species Filicum. Vol. I. p. 150—225. An-

gezeigt von Prof. a. Kunze.

{F o rt s e t z II ng-,)

98. V. aculeata Sw. t. 54. B. Sm. , Sw.

,

WiUd. — D. dumosa S w. WiUd. (non Kze.)

AdiantuiH h. ,, S p r e n g e I Anleit." Adiant. P laxa.

t. 34. »loan e Jam. I. t. 61.

Westind. , Menzies; Hispauiola , PI um.; Ja-

maica, swartz, Dr. Bancroft; Uominica, l)r.

1 m r a y.

Uer Verf. sagt, nachdem er P 1 u m i e r's Noti-

zen über den Habitus der PDanze mitgelheiit, dass

Sloane's und Pluiiiier's Tafeln dieselbe Pllanze

darstellten, und dass Swartz die letztere in d.

!!. Ind. occ. richtig zn aculeata; in der Synops.

aber fälschlich zu seiner D. dumosa gezogen, lief,

stimmt zwar im Wesentlichen hiermit überein; kann

aber daraus nicht die Folgerung ziehen, dass

Swartz's D- dumosa, welche durch seine Dia-

gnose so deutlicli bezeichnet wird, dieselbe -Art

wie D. acuteiita sei. Er will, um diese Gruppe

deutlicher zu machen, erst vorausschicken, was

der Verf. über D- fiunarioides S w. sagt, und dann

die, seiner Ansicht nach, zn unterscheidenden Ar-

ten neben einander stellen. Die älteren Figuren

ohne Darstellung der Indusien sind nicht sicher un-

terzubringen. *3

99. i). fumarioides S w. S c h k. t. 129. CoptimaD

Willd. ü. aculeata „Hedw. lil.'' (ex "Willd.D.

Trickomaues acalealiim S w. Prodr. Acrosticli. L.

üavallia dumosa P o e p p. F'il. in hb. Hook, et

Kze. Syn. lil. Poeppig. (non S w.) (ex Presl
D. aculeata.')

Westindische Inseln; Jamaica, Sloane,
Swartz, ]\l e n z i e s , W i 1 e s , M c. F a d y e n

,

Cuba, Poeppig.
Nach lief.'s Ueberzeugung sind folgende 6 Ar-

ten so zu unterscheiden:

1. D. aculeata Sw. CHook. ad part. et t. 54, B.):

rhaclübus aculeatis: aculeis cumpressis, partialibus

Crhachibus) alatis; fronde membrauacea, piunulis

ultimis distincte venosis, trapezoideo-cuneatis, in-

ciso-Iobatis, lobis obtusis, 'sterilibus denticulatis,

fertilibns apice planis; soris subgeminis; indusiis

poculiformibus, porrectis
,

patejitibus.

Ilierlier gehörige K.xemplare besitze ich aus

S. Juan de Porloricco, von Havn gesammelt, un-

ter i>. aculeata aus dem L e h man n'schen Herbar.
— Fiedern sandte mir neuerlich Drege aus Por-

toricco mit folgender Bemerkung des Sammlers:
.,12— 15' hoch im Gesträuch emporsteigend, Stengel

und Wedel mit gekrümmten Stacheln besetzt. Die

\\'edel erst an der Spitze fructilicirenü."

2. B. dumosa Sw.: rhachibus aculeatis: acu-

leis compressis, partialibus Csc. rhachibus) angula-

lis, pinnarnm fertilium rctrorsis; fronde subcoria-

cea; pinnulis ultimis obsolete venosis, sterilibus

flabellato-cuneatis, sublobatis, lobis crenalis, fer-

tilibus cnneatis, lobatis, loliis, cuneatis apice re-

llexo truncatis, retusis; soris subgeminis: indusiis

abbreviatis, refle.iis.

Var. Poeijpiyiana: gracilior; aquleolata, pin-

nulis miautis. Zur Hauptform scheinen Plumier's
und Sloane's Figuren zu gehören. Sprengel's
Abbildung zieht WiUdenow hierher; nach den

E.xemplaren des Kau I f n s s-Hom e r'schen Herbar's

gebort sie aber zu No. 4. Der Name D. thalictroi-

des Presl (teilt, pterid.) bezeichnet vielleicht die

sterile Form. Die Normalform findet sich im Hb.

WiUd. 20,147, in einer sparsam fruchtbaren F'ie-

*} P 1 11 m 1 e r t. 94. Die untere Figur wurde, wie ich.

glaube, sehr gut sierije Fieilern von />. thtinosa darstellen

und ist vielleicllt nur durch Versohen iWi Zeichners oder

Stechers mit Fruchthaufen geziert; die obere gicht die

Friichlfie<icra ^anz gut.

Sloane 1. t. Hl... zeigt einen wahrscheinlich sparsa-,

nicr fruchttragenden, höheren Theil des VA'edels; welcher
Art sie augehören niag, ist nicht zu s.igen, und ich kann
H.'s Ansicht nicht theilen, nach welcher sie der D. acu-

leata zu Grunde zu legen wiire.
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der oliiie Fundort, aber als f). (Uirnnsn von Dcs-
foiitaines iiiit<;ellicilt. In mrincr (SaniniliinK sind

sterile und fniclitliaro Kxctnijlare von J. L i n d (! n

No. 1757, in (St. Jaso de Cnba, Sra. Älocstic, 4000',

im April ImU jjcsanimelt.

Die Abart, I'uej>i>i(Jiana , sab ich in einem

S wartz'sclien Original -Exemplare als D. dtimosa

gesandt in dem J. J. Römer-Schuttle wortli'-

scbeii Herbar. Im Hb. Gen. Derol. befindet sie sich

als P. acule/ita ans DominKO von Bai bis gesandt,

wohl jedenfalls von Oertero daselbst scsaninielt,

in dem Exemplare eines allen Herbar's und in den

verbreiteten Pö ppig'scbcn Exeinjilaren ans Cirba,

welche mit der Etiquette D. fumarioides ausgeue-

ben, in meiner Sjn. fil. Poepp. aber als ö. dumosit

aufgeführt wurden. Presl hielt sie (s. oben^ für

/). aculeata.

3. /). flexHOSfi Spr. : rhanbibns parce afuleatis:

aculeis brcvibns, terelibus, obtusis, partlalibns Csc.

rbachibus) abbreviatis, alatis; fronde snbcoriacea;

piiiinilis nitimis distincte venosis, Habellato-cunea-

tis, lobis sterilibus obtnsis, fcrtilibus truncatis, re-

tnsis cmarginatisve ; soris subgcminis; indusiis se-

niiorbicularibns.

D. flexuosa Presl tent. ptcridogr. p. 129

(nomen).

V. aculeata Spr. Anleitung, ed. I. 111. p. 150.

t. 3. f. 37. sec. Hb. K a u 1 f. Cteste de Roeni. in

litt.).

Im Herb. Gen. Ucrol. fand ich die Sieber'sche

Pflanze C"- Jlartin. snppl. no. 23.), nach welcher

obige Charaliterislik entworfen ist. — Ein Bruch-

stück derselben Art, als P. dninosa aus Ulspaiiiola,

von Mer teils dem Vater mitgethcilt, findet sich

ebendaselbst. Der Sp renge l'sche Farrn im Hb.

Kaulf. Uöm. ist auch von St. Domingo. — Kaul-
fuss hatte im Hb. zu dieser Art sclion bemerkt:

,,a i>. aculeiita videtur divcrsa."

4. D. iincbiella K z e. : rhachiluis acnloolatis:

aculeolis teretibns, partialibus (sc. rbachibus) elonga-

(is, compressis, fronde crassa, coriacea; pinnulis niti-

mis iminerse venosis, fcrtilibus trapezoideis s, tra-

pezoidco-flabellalis, sublobatis, creiiatis; soris se-

riatis; indusiis coriaceis, immersis, urceolatis, obli-

que truncatis.

Aus St. Yago de Cnba, 4000', im Scptbr. 1844

von J. Linden gesammelt (nnter No. 2175.).

Im Hb. Gen. Berol. eine Fieder als D. aculeata
aus Westindien und aus dem Hb. Mertcns.

Dicss ist unstreitig die, durch ihr Adiantnm-
artiges Ausselien, so wie durch die dick -lederar-

tige Textur und die rcihcnfiirmig stehenden , einge-

senkten und desshalb auch auf der Oberseite der

Fiedereben erkennbaren, Fruchthaufcu ausgezeich-

netste Art der Gruppe, welche ich nocli nirgends

erwähnt finde und bei Gelegenheit durch eine Ab-

bildung kenntlicher machen werde.

5. D. mitis Kze.: rhachibns inermibns, cur-

vato- (lexuüsis, jiartialibns divergenti- divaricatis,

incurvis, marginatis s. alatis; fronde snbcoriacea,

subtus squaninloso - alntacea, pinnulis ultiinis valide

et distincte venosis, (labellato - cuiieatis, lobatis, lo-

bis apice rotundato rufo - membranaceis; soris sub-

geminis, conlluentibus , lobo angustioribus; indusiis

abbreviatis, .subluiiatis. >

Im Jahre 1834 gab mir H o r y de S t. V i n c e li f

eine IM Fuss lange, einem federkieldicken 2% Zoll

langen Stück der Spindel ansitzende Fieder mit der

Uezeichiumg : Guiana, par Poiteau.
Sic ist mit keiner beschriebenen Art auch nur

zu vergleichen und muss eine sehr ansehnliche

Pflanze bilden, üie bräunlich -häutigen Enden der

Lappen erinnern an das falsche Schleierchen der

Dicksonien. Jedoch gehört die Pflanze sicher hierher.

Die von Desvanx in seinem Prodrome zu-

nächst dieser Gruppe gestellte D. lenta (_Tricliuina-

iies Poir. Enc. VIU. p. ÖO.) gehört einer anderen

Abtheiinng an. CS- oben J*'o. 46.)

6. J). fumarioides S w. : rliachibns aculeatissi-

mis: aculeis brevibus, teretibns, acntis, partialibus

(sc. rbachibus) elongatis, marginatis subalatisve;

fronde membranacea, rigidula; pinnulis ultiniis valide

et distincte venosis, trapezoideo-Habellatis, profunde

incisis, lacinulis liiicaribus, sterilibus obtusis, emar-

giuatls, fertilibus snbtruncatis; soris subsolitariis;

indusiis breviter urceolatis s. seniirotundis.

D. I'uimirioides Schk. t. 129.

U. aculeata H c d w. gel), fil. IV.

Dass Swartz früher diese Art nicht getrennt

habe, geht Iheils aus dem seihst citirten Tricliom.

aculeatum des Prodromus, theils daraus hervor, dass

er an Hedwig das aligebildete Exemplar aus Ja-

inaica als D. aculeata sandle. Im Hb. \V i 1 1 d.

(20,148) befindet sich die von Tliunberg einge-

schickte ebenfalls janiaicensische Pflanze schon als

D. fumarioides. Meine Sammlung enthält ein auf-

geklebtes Wedelende aus dem L eh m a u n'schen

Uerbar freundlich mitgethcilt mit der Bezeichnung:

„.(amaica ; ex pl. U o h r i i ad H y a n u m in issis,

donante Schumacher, haercde hb. lljani." Im

Kau 1 fnss'schcn Herbar befindet sich ans den

Bre y ii'schen Sainnilungeii als I). aculeata eiu

I<;xcmplar ohuc Fundort (de Roeni. in litt.)

Von J). du?nosa v. Puepplißaua, womit sie

Hook er verwechselte, ist die .Art durch den Bau

der Stacheln, sowie durch Form und Richtung der

Indusicu sicher zu unterscheiden.
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In diese Gruppe der Aculeatae scheint auch

noch folgende, vom Verf. übersehene und mir gänz-

lich niihekannte Art zu gehören, welche Desvaux
(prodr. Ann. d. 1. Soc. Liiin. de Paris V. p. 324.)

in der Abtheilung seiner Gattung Humata unter:

4. froud. tripiunat. aut compositac, aufstellt: H.

scandens N. : frondib, scandentibus, tripinnatis, sub-

aculeatis; pinnis oppositis distantibus, pinnulis in-

fiinis 2— 4 pinnatis, extiniis cuneato-rhoinbeis lo-

batisque; piiiclUs subdccurrentibus, basi cuneatis,

apice oblique bilobis; soris in margine incrassato

affixis.

Crescit in fruticetis Peruvianis.

Bhachis funiculosa, glabra, subquadrangularis.

Was sind frondes subaculeatae , wenn die rba-

chis glabra , welches doch M'ohl iuermis heisscn

soll? Gewiss keine Hnmata.
^Fortsetzung folgt.)

The botanical gazette. Edited by Arthur Heii-

frej', F. L. S., Lecturer on Botany at St. Geor-

ge's Hospital. London, Richard and John E.

Taylor. 8. No. 4 — 8. April — August 1849.

April, lieber Sagina ciliata n. apetala von B e -

ji eisen und über die ümbildnng der perichaetialen

Theile der Moose von C. Mttlleri beides aus der

bot. Zeitung.

Aiinorine Morphologie. Von Hewett C. Wat-
s n , Esq. Anchiisa paniculata bringt an Herbst-

blütbeii stark entwickelte Corollen und Genitalien,

auch war wohl ein Blattbiischel oder ein kleiner

Blattzweig statt der Frucht, die gewöhnlich nicht

recht zur Ausbildung kam. Einmal wurde auch ein

ganzer, wenn gleich kleiner Bliithenzweig inner-

halb einer blattartig gebildeten 1 "< Z. langen Frucht

gefunden. Diese Fälle sind ausführlicher beschrie-

ben. Der Herausgeber schliesst daraus, dass die

Saamen bei den Borragineen, vielleicht auch der

Labiatae axillar und nicht marginal erzeugt wer-

den. — Bei Bellis perennis fand sich ein Köpfchen,

welches sonst auf gewöhnliche Weise gebildet ge-

wesen zu sein schien, es war schon verblüht, aber

aus der Mitte des conischen Bliithenträgers 8 kurze

Stengel getrieben hatte, deren jeder ein kleines

Köpfchen mit 4— 5 Rand- und zahlreichen Schei-

lienblumen trug. Bei Kohlblättern sah der Verf.

die schon sonst bekannte Erscheinung, dass von

der Mittelrippe sich wieder blattartige Gebilde er-

hohen.

Unter den jUiscellen finden wir: Beiträge zur

Flor von Süd- Wales von John Ball. Bestäti-

gung des Vorkommens von Orob. minor auf Crepis

vireiis durch VV. W. Spicer. Angabe von Ba-

biugton, dass er Hyper. linarifoliwn am Cape
Cornwall gefunden. Beobachtuugeu von Arth.
Henfrey, wonach Valevianella carinata sich zu

V. olitoria verhält, wie V. Auricula zu F. den-

tata, und dass der Werlh von carinata und Auri-
cula als eigenen Arten sehr problematisch sei.

Mai. Ueber den Bubus nitidus der Autoren

und einige andere Arten, von Charles C. Ba-
bington. Betrifft die Berichtigung verschiedener

Bestimmungen verschiedener Autoreu über englische

Rubus - Arten.

Juni. In den vermischteri Nachrichten spricht

Hr. Arth. Henfrey über eine Monstrosität einer

Viola tricolor ans einem Garten. Der Blnmenstiel

war oben zu einer dicken Masse erweitert, welche,

wenn die petaloidischen Theile entfernt wareu,

mehrere Wachsthums - Centra darbot, als wenn der

Blumenstiel ein Blüthenköpfchen hätte hervorbringen

wollen. Um jeden dieser Punkte, der die Form
einer konischen Warze hatte, wareu zahlreiche

blattartige oder vielmehr petaloidische Körper ge-
stellt, welche alle üebergäuge zwischen purpurnen
Petalen und kleinen gelblich -grünen verflochtenen

Fäden zeigten, au deren zwei nur Spuren von Pol-

leubildung beobachtet wurden. Diese blättrigen Kör-
per waren sehr dicht zusammengestellt, und die

eines jeden besonderen Köpfchens oder Mittelpunk-

tes waren mit denen ihrer Xachbarn verwickelt, so

üass das Ganze einen dichten Kopf bildete, der

mit dem Zustande verglichen werden kann, weun
bei einem Kohlkopf der ursprüngliche Kopf abge-

schnitten ist, und nun eine Anzahl sprossender Sei-

teuköpfe sich wieder zu einer Masse vereinigt hät-

ten. Nicht die geringste Beziehung zeigte sich zur

normalen Stellung der Xlieile, und dieser Fall nu-

terschied sich daher von den bandförmigen Bildun-

gen, welche bei Blüthenständen vorkommen, da

liier alles von einem einblumigen Blüthenstiele aus-

Juli. Indem aus der bot. Zeitung die über

n^cum albu9ii sprechenden Bemerkungen niitge-

theilt werden, fügt der Herausgeber noch hinzu,

dass bei Untersuchung englischer Exemplare , sich

5 Nerven an breiten Blättern fänden, welche an

trocknen Exemplaren auch auf beiden Seiten her-

vortreten, dass aber die äusseren Nerven sich un-

regclmässig spalten, so dass zuweilen 6, häufiger

aber 7 Nerven vorkommen. Der Wechsel von 5 zu

7 finde durch Theilung des mittleren Nerven jeder

Seite statt, welche zuweilen in der Mitte des Blat-

tes vor sich gehe, die äussersten Nerven seien oft

sehr schwach, nnd das Ganze sei mehr in breiten

kräftigen Blättern zn sehen. Was das V. stelta-

SScilage.
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tum Ham. betreffe, so gliche» diese Blätter denen ' zwei Arten, von denen die crstere die in England

des r. albuiii in jeder IJinsiclit, die Zweige aber

ständen meist zu 6 in einem Wirtel, während die

von V. albuin gewulmlieli dicliütoni seien , doch

solle nach Kittel an alten kräftigen Kxemi)laren

von F. album auch die wirtelige Zweigstellung

vorkommen. Aber die Zweige erscheinen an den

Exemplaren von ('. stellatum nicht so sparrig als

bei der gemeinen Mistel, es sclieine jedocli jene

Stellung wohl nur eine Folge des Einicgens zu sein.

Uie Ansiclit von Benekeii, dass Srcyina ci-

liata Fries und apetala L. nicht zu trennende For-

men einer Art seien, widerlegt Babiiigton, in-

dem er anführt, der Kelch der reifen Frucht bei

iS'. apetala ötfue sicli horizontal, so dass er ganz

von der Kapsel sich trenne und abstelle, und ein

Kreuz bilde, während bei S. ciliata derselbe in

gleichem Stadium dicht an die Kapsel angelegt sei,

und selbst wenn er zuletzt eine unvollständig kreuz-

förmige Gestalt annehme, sei dies offenbar nur

eine durch die Elasticität der aufspringenden Kapsel

hervorgebrachte Stellung, an deren Klappe er dicht

anliege. Der Verf. beschreibt ferner noch die Kelche

genauer, und gicbt weitere Bemerkungen über ver-

schiedene Exemplare von mehreren Fundorten in

England und von anderen Gegenden. Er diagnosirt

beide Arten dann auf folgende Weise: .S. apetaUi

li., Stengel verlängert gabelig. Zweige aufsteigend,

Blätter linealisch-stachelspitzig, Kelchblätter stumpf,

viel länger als die Blumenblätter und kürzer als

die Kapsel, endlich sich kreuzförmig ausbreitend;

Blumenstiele aufrecht. Engl. Bot. 881. S. cUiittK

Fries; Stengel verlängert, Zweige ausgebreitet oder

aufsteigend; Blätter lincaliscli mit einer Borste

(awned), äussere Kelchblätter stachcispilzig; Kelch

der reifen Frucht der Kapsel aiigedrückt ; Spitze

des Blumenstiels nach dem Blühen zurückgebogen,
zuletzt aufrecht.

Unter den Miscellen ist eine Liste neuer Fund-
orte für englische Pdanzen- Arten und Varietäten,

welcher Artikel in den folgenden Nummern fortge-

setzt wird.

Auguüt. Uebcr Viola nßvatlca und caiiinii,

von Fcuton, J. Hort, Esq. Der Verf. beschreihl

(mit Ausschluss der Frucht) und unterscheidet jene

häufigere ist, und spricht über einige Synonymen

englischer Botaniker.

Beschreibung einer Gurkenfrucht, deren eines

Carpell blattartig ist. Von James A. Salter,

Esq. Ein interessanter, durch einen Holzschnitt

verdeutlichter Fall, wo an einer sonst vollständi-

gen Früchte tragenden gesunden Gurkcnpllanze eine

Frucht erschien, welche klein und auf sich selbst

zurückgekrümmt war, und von welcher an ihrer con-

caven Seite, ungefähr ein Driltheil über der Anhef-

tung am Blumenstiel , ein von einem langen Stiele

getragenes Blatt hervorging, welches nach rück-

wärts gebogen war. Der Blattstiel ging, mit der

Bückennaht eines der Carpelle verbunden, in das

Innere; dieses Carpell aber bildete mit die PJnd-

spitze der Frucht, fehlte aber an deren unteren

Theile , und das Gewebe der Uorsalnaht konnte

man abwärts von der Spitze der Frucht bis in den

Blattstiel verfolgen und nicht in den anderen Tlieil

der Frucht. Die äussere Oberfläche derselben un-

ter der Anheftung des Blattes trug die Zeichen

ihrer drei Elemente, aber der dem Stiele nähere

Theil zeigte nur noch z^\•ei. Beim üurchschnei-

den war dies Verhältniss auch zu sehen, das

obere Ende der Fruclit hatte drei Placenten und

drei Reihen von Saainen , das untere deren nur

zwei. Diese Monstrosität ist sehr eigcnthOinlich,

indem nur ein Theil des Carpells blattartig ist und
dies Blatt von der Achsenseite ausgeht, indem fer-

ner der Blattstiel sich von dem oberen, die Blatt-

platte dagegen von dem unteren Achsentheile des

Carpells gebildet hat.

Der Fund von Poterium muriciitttut Spaeh,

einer für England neuen Pflanze, au zwei Orten

wird unter den .Miscellen angeführt. ,s'— t.

üebersicht der Arbeiten und Veränderungen der

Schlcsischen Gesellschaft für vaterländische Kul-

tur im Jahre 1848. Breslau I8i;t. 248 S. 4.

l'eber die fossilen Coiiil'eren , reriiUclien mit

denen der Jelzliielt. >'orn Professor Göppert;

p. G2— 70. Dieser lehrreiche Aufsatz behandelt

I. die allgemeine Verbreitung der fossilen Konitc-

11
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reu, 2. die Organosrapliie der fossilen und leben-

deu von der Wurzel bis zur Frucht.

1. Die fossilen Koniferen folgen, -ivie die le-

benden, ganz l)estininiten geographisclien Gesetzen.

In der ersten Periode, znr Zeit der üeberganys-

uwA Steinkohlen - Flora herrscht eine grosse Gleich-

uiässigkeit über die Erde, da in dieser Formation

nur wenig Gattungen (.Araucaria, Dammara und

Pinus) auftreten und den Beweis für ein gleich-

massigeres Klima zu jener Zelt liefern. — Im

Beckstein gesellen sich zu jenen Abietineen die

Ciijires^ineen mit der Gattung Lllmaunia. — Im

Muschelkalk fanden sich bisher nur Pjjius- ähn-

liche Arten. — Im bunten Sandstein herrsclieu

noch andere Ciipressineen, die bis jetzt nnr der

fossilen Flora angehören : Voltzia, Albertia, Füch-

selia. — Im lieuper erscheinen ausser Pinus und

Araucaria die ersten Taxineen; im Lias und Jura

finden sich ausser Araucarien auch Ciipressineen

(,Thu]a, Taxodium ähnliclO; älmlich ist es in der

W'eaWe«- Formation. — In der Grünsand- oder

der vereinicjten Kreideformation beginnt eine

«rossere Jlanniclifaltigkeit: Cunninghatnia , Dam-

mara, Araucarien, Repräsentanten fast aller jetzt-

lebenden Koniferen - Gattungen , Vermehrung der

Gruppe der Gnetaceen in der liraunkohlenf'orma-

tion. Im Allgemeinen herrschen in der Braunkohle

die Cupressinecn vor; es ersclieineu aber auch

Araucarien, vergesellschaftet mit riesigen Ahornen

und Palmen. —
In den jüngeren Formationeu überwiegen also

die Koniferen die der älteren Formationen. Damit

verbreiten sie sich aber auch um so allgemeiner

über die ganze Erde, je näher die fossilen Konife-

ren der Jetztwelt stellen. Doch stimmt nur eine

einzige fossile Art (_Pinites Pumilio) mit einer jetzt

lebenden (.Pinus Pumilio') völlig üherein ; aber keine

einzige tritt in 2 verschiedenen Formationen zu-

gleich anf. Endlich bildeten die Koniferen der Vor-

welt ähnlich der Jetztwelt ganze Wälder.

2. Sehr selten finden sich noch Stämme mit

Wurzeln , woraus man zu schliessen berechtigt ist,

dass die Steinkohlen- und Braunkohlen- Lager durch

znsanimengescliwemnite Wälder entstanden sein

müssen. Wo sicli aber Wurzeln finden, entspre-

chen sie auch denen der jetzt lebenden Koniferen. —
Der dickste und umfangreichste Stamm besass

4 5 f'iiss im Durchmesser, besass zahlreiche

Wurzeln und wog an 100 Centner. Man fand ihn

zu Hilbersdorf hei Chemnitz. Dagegen findet sich

die Länge von Stämmen des versteinerten Waldes

bei Cairo von 70—140 Fuss. — Jahresringe finden

sich bei den Koniferen des Uebergangsgebirges meist

nicht; deutlicher werden sie im Kohlenkalk, fehlen

wieder bei den Stämmen im Knpfersaudstein , sind

aber unzweifelhaft da in allen späteren Formatio-

nen. Ueberwiegend enge Jahresringe besitzen die

Hölzer der Braunkolilenformation , insbesondere die

Cupressinecn, welclie sogar noch die Taxineen der

Jetztwelt mit ihren engen Jahresringen übertreffen.

Bei Pinus Protolarix fand Verf. 700 Jahresringe

auf einem Baume you 12 Zoll im Breiten - und 16

Zoll im Längeiidnrchmesser*3. Bei einem anderen

Stamme derselben Art fand er jedoch bei einem

Durchmesser von 16 Zoll nur 400. Auffallend ist,

dass die Stammstrnctur der wahren fossilen Pinus

-

Formen trotz der analogen Zapfen in unseren heu-

tigen P(KMS- Formen iCenibra, Strobus , Pseudo-

strobxis, Taeda , Pinaster, Pinea, mit den cha-

racteristischen ungleichartigen Markstrahlen) keine

Analoga besitzt. Ebenso besitzt Prutopitys aus

dem üebergangsgebirge Holzzellen, welche sich

der Treppengefässtorm nähern, wofür in der Jetzt-

welt kein Analogon da ist. —
Die verschiedenen Blattformen der lebenden Ko-

niferen, also einzelne nadeiförmige, wie zu 3, 3

und 5 vereinigte, finden sich auch bei den fossilen

Koniferen, mit Ausnahme der büschelförmigen.

Auch ihre Nerven, ihr Rand, ihre Struktur und die

Stellung ihrer Stomatien sind ähnlich. Für ver-

breiterte Blätter mit parallelen Nerven (^Dammara')

und fächerförmigen Nerven (Gingko^ fand sich

noch kein Analogon ; doch tritt etwas Aehnliches

in den breit-eyförmig elliptischen, zartnervigen

Blättern der fossilen Gattung Albertia auf. Auch

doppelt gestellte Blätter sind, wie bei den jetzt-

weltlichen Gattungen Cryptomeria und Araucaria,

bei der fossilen Voltzia da, alternirende und 4 bis

/fach spiralige Stellungen bei Vllmannia.

Die Blüthen der vor- wie jetztweltlichen Ko-

niferen sind nach einem Typus gebaut, wie es die

Untersuchungen der, im Bernstein eingeschlossenen,

Blütlienreste erwies.

Hinsichtlich der Früchte fehlen noch für viele

jetztweltliche Koniferen die Analoga in der Vor-

welt; dagegen besitzt letztere wieder eine Jlenge

eigenthttmlicher Gattungen. Analoga sind gefun-

den für folgende Gattungen der Cnpressineeu

:

Actinostrobus , Frenela, Callitris, Libocedrus,

Thuja , Cupressiis , Chamaeciiparis , Taxodium

;

für folgende Gattungen der Abietineen: Abies , Pi-

cea, Larix , Cedrus, die Abtheilungen Cembroides,

Stroboides , Taedaeformis und Pinaslriformis <\er

Gattung Pinus: ferner für Araucaria , Dammara,
Cunninghamia. Verniisst werden die Analoga für

Glyptostrobus , Cryptomeria, Thujopsis und Juni-

*) Vgl. bot. Zeit. 1S49. p. 562 cf. Ref.
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perus Clcrcii mäimliclie Kätzchen aker nacHgewie-

seii sind) unter den Cuprcssineen. Dagegen treten

6 neue fossile Gattungen auf: Geiiiitzia , Voltzia,

Passaluslrubus , Suleiiustruhus, IJybotlii/a. und VU-

mannia. l''iir die xMiieliiicen felilcn nur Ucprüsen-

tanten zu ArlltroUixis , Set/ituia und Scitidoj)itysj

dagegen ersclieiueu 5 neue fossile: Steitoiiia, Stein-

hauera, Aiberlia , Füchselia und ftdissiia. Die

Fruclitfornien von l'odocarinis, der Taxineen (Taxu«,

Ceiihalotuxiis und Turre!/(0 und der Gnetaceen

(ßtiieluin und Efliedra) fclilcn zur Zeit nocli gänz-

lich ; nnr von E//Iiedrii sind wenigstens weibliclie

Dlüthcn bekannt.

„Wenn wir nun, sagt der Verf. schliesslicli,

von dem Grundsätze ausgehen, dass die einzelnen

Floren der verscliiedcnen Formationen mit der der

Jetztwelt uur ein und diesell)e Flora l>ildcn, in

welcher hald die eine fehlende Kenn durch eine

andere vertreten werde, alle aber zusammen ein

grosses inniges Ganze bildeten , und nun untersu-

chen, wie sich etwa die Koniferen, welchen stets

eine so grosse Bulle in allen Bildungsperioden der

Erde zugethcilt war, verhalten, so lässt sich niclit

längiien, dass, wenn wir die bis jetzt nur eben

bekannten fossilen Formen mit denen der Jctztwelt

zusamnieustellen , der Faniilicubogrtir an Alanuich-

faltigkeit sehr viel gewinnt. Die interessanteste

Form bleibt in dieser Hinsicht unstreitig Vrotopilya

Jiuclieanus Göpp. aus dem Uebergangsgcbirge mit

so nucrbreiten und stets in einer Reihe stehenden

Tüpfeln, dass man sie unbedingt für Treppcuge-

fässe halten würde, wenn sie sich eben nicht bloss

auf zwei Wänden der Prosenchymzellen parallel

den JlarKstrahlcu befanden, also doch wieder an-

derwciti,:; mit den Koniferen sehr übereinstimmten.

Die Treppcngcfässform ist aber die überwiegende

bei allen Pllanzen jener Periode, wie bei den Farm,

den Sigillarien , Stigmarien, Lycopodiaceen, C5-

cadeen und, nach des Verf. 's neueren Beobachtun-

gen, selbst bei den Calamiten. Ualier konnte die

Natur nicht umhin '=), die mit jenen zugleich vor-

kommenden Koniferen wenigstens mit einer Andeu-

tung derselben zn verschen, zugleich aber auch

mit einer anderen Eigenthümlichkeit auszustatten,

dem Fehlen der concentrischeu Anordnung der

Uolzzcllcn, welches in anderer Itczieliung hin-

sichtlich des Klima's jener Vegetationsperiode von

grossem Interesse ist, da man hieraus auf ein fort-

währendes, durch keinen Wechsel der klimatischen

Findüssc behindertes"''*) Waclistbum , also auf das

Yorliaudcuseiu einer sehr hohen, walirluift tropi-

*) Aber wariini ? ? U c f.

••) Vgl. Uiigcr bul. Zeit. ISl?. p. 271 11". Ref.

Ischen, gleichmässig verbreiteten Temperatur, uui

so mehr zu schliessen sich berechtigt halten darf,

I

als die ganze übrige Besebatfenheit der gesammten,

bis jetzt mit den Steinkohlen entdeckten Vegetation

noch mehr den tropischen Character als unsere Ko-
niferen an sich trägt. Je mehr sich die Tempera-

tur in den darauf folgenden, bis jetzt als selbst-

ständig erkannten Frdperioden verminderte , also

ein grösserer Wechsel der Jahreszeiten, verbunden

mit immer schärferer Scheidung der Zonen, ein-

trat, um desto deutlicher erscheinen jene conceu-

triscben Kreise, die höchst wahrscheinlich auch da-

mals schon als jährlich sich bildende Lagen, also

als Jahresringe, anzusehen waren, und um so mehr

traten auch Verschiedenheiten zwischen den ein-

zelneu Kloren verschiedener Gegenden hervor,

während dies iu der Steinkohlenperiode nicht der

Kall war.

Die Früchte der bis jetzt in den älteren For-

mationen entdeckten Koniferen sind uns zur Zeit

noch unbekannt , welche uns gewiss über ihre

wahre Stellung einst erwünschte Auskunft geben

und sie den Ljcopodiaceen vielleicht noch näher

stellen werden, als sie eigentlich ihnen gegenwär-

tig verwandt erscheinen*). Am wichtigsten sind

in dieser Beziehung die beiden so wohl erhaltenen

fossilen Gattungen Vultzia und Alherti/t geworden,

indem die erstere otfeuhar eine Lücke ergänzt,

welche unter den jetztweltlichen Cuprcssineen zwi-

schen diesen und den Ahietineen stattfindet, indem

sie insbesondere sehr schön auf die Arancarien hin-

weist, und indem die Gattung Albertia unter den

Abictiueeu, die Kluft zwischen Pinus und Dnm-
niara einigermassen ausgleicht." —

{ ß C S C fl l u s s fol^t.)

Gelehrte Oesellschnften.

In Prag hat sich ein naturhistorischer Verein

„Lotos" gebildet, an dessen Spitze Prof. Dr. Ko-
lena ti steht.

Kurze ÜVotizcn.

In Kürber's Grundriss' der Kryptogamen-

Kiinde steht S. 1.35 unter der Literatur der Laub-

moose auch De Ca nd olle note sur la monsse de

Corse , das ist aber lU'lmiiUliucItortun '.

') Wodui.h .iicli cignillich Iicidc , so sehr cnlfernl

stehende Familien, vrrMaiult sein sollen, wie das alle

SchiiflCPi iiber vor\i ellli» he PHaiizcn aussa(;cn , ist iiichl

wohl einzusehen. K e i".
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Zur Entwickelungsgeschichte des Pollens.

Von
Theodor Wimmel , Dr. philos.

Hierzu Taf. V.

Ohgleich schon von den aussejteichnetsten For-

schern die Bildung und Entwickeliing des Poll."ns

der phanerogamcn Uewächse beobachtet worden

Ist: so sind über diesen Gegenstand doch noch man-

che Fragen unerledigt geblieben; wenigstens wei-

chen die Beobachter in Beantwortung derselben so

von einander ab, dass man sie als noch unent-

schieden betrachten mnss. —
Zwei Punkte nanientlicli, und zwar die we-

sentlichsten Momente in der Eiitwickelnngsgeschichtc

des Pollens sind es, über welche noch ganz entge-

genstehende Ansichten verbreitet sind, nämlich die

Bildung der iMutterzellen für den Pollen, und die

der Pollenzelle seihst. Dieser Umstand erklärt sich

lelclit aus den der Untersuchung über die Ent-

wickeliiiig des Pollens entgegenstehenden Uindor-

nissen, die besonders darin bestehen, dass man nur

schwer an einer Pflanze alle Ent^vicUelnngsstufen

vollständig erhalten und dieselben nicht leicht In

ihrer richtigen Folge anordnen kann. Hierzu hat

man nämlich durchaus keinen sichern Anlialls|)uiikt.

Die Grösse der Knospen kann niclit entscheiden fiir

die Folge naheliegcndm' Entwickcinngsstufen, denn

man findet sehr häufig, dass kürzere Knospen einen

olTcnbar mehr ausgebildeten Zustand der Anthcren

zeigen als längere. Die Stellung am Stengel wäre
jedenfalls der sicherste Anhaltspunkt für Destini-

iiiung der Reihenfolge mehrerer EntwickeUiiig.sstu-

fen, doch tritt hier wieder der UebeNtand entge-

gen , dass niemals an einem SStengel oder Zweige
alle einzelnen Uehergänge zu linden .sind , niid

ausserdem kommen häufig Knospen vor. die ganz
der Regel gemäss grösser als die des höher .ste-

henden Knotens, dennoch einen offenbar weniger
ausgebildeten Pollen enthalten als diese, ohne dass

die Anthcren verkümmert sind. Es findet hier nur,

wie es scheint, eitle langsamere Veränderung im

Innern der Antherenfächer statt, und man bemerkt

auf recht feinen Ouerschnitten durchaus nichts Ab-
normes an den einzelnen Tlieilen der Autliere; bei

et\\'as stärkeren .Schnitten findet man allerdings,

dass die im Umkreise der Mutter- oder Pollenzel-

len stehenden, transilorischen Zellen besonders

dicht mit einem gefärbten körnigen Inhalte erfüllt

sind. Da dieser zur Ernährung der Pollenmasse

verbrauclit wird , so findet hier keine Antherenver-

Uünimerung statt, sondern es sind wahrscheinlich

nur die Mutter- oder PoUenzclIen in der Ent-

wickelnng zurückgeblieben, woher die Anhäufung

des körnigen Inhalts in den umherliegenden Zellen.

Zu den nachstehenden Untersuchungen habe ich

eine Reihe von Pflanzen ans verschiedenen Fami-
lien gewählt, nnd dabei weniger auf schon unbe-

zweifelt feststehende Thatsachen Rücksicht genom-
men , als auf diejenigen Theile der Entwickelungs-

gescbichle, welche noch verschiedener Beurtheiliuig

unterliegen.

Die schon vorhandenen Arbeiten über den vor-

liegenden Gegenstand, welche ich hauptsächlich be-

rücksichtigt habe, sind:

Dr. Carl Nägeli: Zur Entwickelungsgeschichte

des Pollens bei den Phaneroganicn. Zürich 1842.

Dr. F. Unger: Ueber nierisiiiatischc Zelll)ildHng

bei der Entwickeluiig des Pollens. 1844. ,,

H. v. M h 1 : Ucher die Entwickelung der Sporen

von Atithoceros liierin. Linuaca 1839.

Wo also von diesen Herren Autoren die Hede

sein wird , beziehe ich mich auf ihre hier genann-

ten .Schriften, und werde an den betrclfcudeii Or-

ten nur die Seitenzalil angeben. — ...

12
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Es lässt sicli die Entwickeliingsgescliiclite des

Pollens leicht in drei Epochen mittlieilcn, welclie

diircli die Hauptmomente des ganzen Verlaufes der

Eiitstelinng nnd Ausbildung jenes Körpers ilire na-

türlichen Grenzen finden. Sie sind folgende:

I. Die Bildung und Entwickelung der JMutter-

zellen bis zur Entstehung der Pollenzellen in

iluieu. — c~ fe ' '?>

II. AVeitere Veränderungen det Mtrtterzellen bis

zu ihrer Resorption oder dem Freiwerden der

Pollenzellen. •

—

III. Die Entwickelung der Pollenzelle bis zur

Reife. —

I. Bildung und Entwickelung der Mutterzellen bis

zur Entstehung der Pollenzellen in ihnen.

Die junge Anthere besteht anfangs aus ganz

gleichförmigem, zartwandigem Zellgewebe, wenn

aber die vier Fächer, zuerst als blosse Anschwel-

lung, sich äusserlich erkennen lassen, bemerkt

mau auch deutlich eine Verschiedenartigkeit im Bau

der Zellen. Nimmt man um diese Zeit einen fei-

nen Querschnitt aus der Anthere, so sieht man die

späteren Fächer durch vier Gruppen besonders hel-

ler, dünnwandiger Zellen angedeutet. Die Zellen

der Scheidewände zwischen vorderen und hinteren

Fächern sind von der Peripherie nach dem Mittel-

band zu horizontal in die Länge gestrecUt. Die

äusserste Zellenreihe im Umkreise der ganzen An-

there, die Epidermis, zeichnet sich durch vier-

eckige Zellen aus, Fig. 1. Ist die Anthere wenig

weiter entwickelt, so findet man auf dem Quer-

schnitt in jedem Fache eine Zelle, und zwar die

mittelste durch grössere Ausdehnung und rundliche

Form, durch losen Zusammenhang mit den umge-
benden Zellen, oftmals auch durch gefärbten luliall

von den übrigen verschieden (Eig. 1, 28, 29, 53, 73.).

— Die einzelne, senkrechte Zellenreilie , welcher

diese Central -Zelle angehört, wird allein zur Bil-

dung des Pollens verwandt. Die Zellen derselben

verdoppeln sich seitlich durch einen Zellbildungs-

process, aus jeder neu entstandenen Zelle können

wieder zwei hervorgehen u. s. fort. Alle nach

beendeter Vermehrung aus der einzelnen centralen

Zellenreihe hervorgebildeten Zellen sind Mutter-

zellen für den Pollen. Die Zahl derselben ist sehr

verschieden. Mitunter, z. B. bei Oenotliera bieit-

nis und rhizocarpa sieht man nur zwei neben ein-

ander, -welche also die erste Generation nach den

ursprünglichen Parenchymzellen sind, mitunter vier,

z. B. bei Fuclisia, bei anderen Ptlanzeii, z. B.

Allium Spirale , mehr als zwanzig.

Während dieser Zellbildung findet auch in dem
übrigen Zellgewebe des Aathereofaches eine Ver-

mehrung der Zellen statt. Auf den Querschnitten

sieht man, dass die Zahl der neben einander lie-

genden Zellen allmählig zunimmt, mitunter auch

die Zahl der Zellenreihen, welche die zur Bildung

des Pollens dienenden Centralzellen umgeben, in

radialer Richtung sich vermehrte. Diejenigen Zel-

len, welche die Centralzelle unmittelbar und mehr

oder weniger strahlenförmig umgeben, verändern

ihre rundlich -eckige Form in eine längliche, von

dem Centrum nach der Peripherie des Faches hin

radial gestreckte, und füllen sich mit hörnigem

Inhalt von gelblicher Farbe, welchen auch die Zel-

len der ihnen nach aussen zunächst liegenden eiuen

oder zwei Zellschichten erhalten, die übrigens um
diese Zeit ihre anfängliche Gestalt wenig verän-

dern, später jednch durch die Ausdehnung der Mut-

terzellcn für den Pollen radial immer mehr zusam-

mengedrückt werden (Fig. 1,2,3 und 25). Der

körnige Inhalt dieser Zellenreihen, welcher durch

Jod braun gefärbt wird, dient oftenbar zur Ernäh-

rung der Mutterzellen des Pollens; denn so wie

diese ihrer vollständigen Ausbildung sich nähern,

verschwindet er allmählig CFig. 2 und 3), und bei

anfangender Theilung liegen die Mutterzellen von

den leeren, meistens zerrissenen Membranen jener

Zellen umgeben im Fache (Fig. 4, 14, 82 a.). Die

zwischen diesen transitorischen und der Epidermis

liegenden Zellen werden später in Spiralfaser

-

oder poröse Zellen verwandelt. —
Was nun die Vermehrungsweise der Zellen in

den Authereufächeru anbetrifft, so nimmt Nägeli
Cpag. 27) in allen Theilen des Zellgewebes eine

Bildung von Zellen in Zellen an. Er sagt freilich

nicht, auf welche Weise diese Zellbildung vor sich

gehe, doch glaube ich annehmen zn dürfen, dass

Nägeli hier die Bildung von Zellen um einen Cy-

toblasten und vvn ihm oas meint, ünger, der

überhaupt die Zellbildung aus Cytoblasten verwirft,

nimmt hier, wie überall im Pdauzen- Organismus,

mit Ausnahme der Pollenzelle , die Vermehrung

durch Zwischenwandbildung, die merismatische

Zellbildung an.

Ich finde keinen Grund, mich für die eine oder

andere dieser Ansichten zu entscheiden, da, wie

ich glaube, beide nicht überzeugend bewiesen wor-

den sind, und meine Beobachtungen mich zu an-

deren Vermuthungen geführt haben. Was ich mit

Sicherheit beobachtete, ist Folgendes: Die ursprüng-

liche, noch iingetheilte Centralzelle enthält in ih-

rem körnigen , mehr oder minder gefärbten Inhalt

gewöhnlich einen scharfgerandeten Cytoblasten,

welcher entweder schon ohne Anwendung von Rea-

gentien, oder sonst mit Hülfe von Jod -Lösung (ich

wende eine Auflösung von Jod in Jodhalium statt
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der Jodtinctiir an) zu erkennen ist, nnd nicht an

der Zellwand, sondern frei im Innern der Zelle

Jiegt. Kr ist im jniigen Zustande Tarblos und ohne

Kernküri)erclien, wird aber mit zunelimender Grosse

dunkler gofürht, und zcij;t dann aucli oft einen

Muclcolus. Später sielit man au der istclle dieses

einen Cjtoblasten zwei andere, welolie hart an-

einander oder etwas von einander getrennt in der

noch immer uugetlieilten, aber sichtlich vergrosser-

tcn Centralzelle liegen CJ'if?- 74, 75), niid noch et-

was später hat sich um jeden der beiden neuen

Cj toblaste eine Zelle gebildet, welche den halben

Inhalt der Cenlralzelle einscliliesst, deren Membran
aber deutlich die beiden neuen Zellen uniliüllt

CFig. 54, 773.

Dies beobachtete ich an den mcislen der von

mir untersui litcn Pflanzen. Bei Allium tpirule sali

ich mehr, da hier der Inhalt der Zellen weniger
undurchsichlig ist. Uie Centralzelle zeigt immer
vor der Tlieilung einen centralen Cjtoblasten. Die-

ser, anfangs wasserliell und oline Kernkörperchen

(Fig. 30) nimmt bedeutend an Umfang zu und wird

dabei dunkler als die übrigen Tlieile der Zelle

Ct'ig. 28 H. 31), nimmt allmählig eine längliche Ge-
stalt an C^'b- '^'^1 33) ""<! beginnt nun in zwei
Hälften sich zu theilen (Fig. 34), woliei sich im-

mer ein, oft noch ein zweites parietales, farbloses

Kernkörperchen zeigt. Nach beendeter Xheilung

liegen die beiden daraus hervorgegangenen klei-

neren Cyloblaste noch neben einander im Centrum
der Zelle, nehmen aber jetzt an Umfang zu nnd
entlerucn sich von einander, und zwar sieht man
sie dalici iinmi>r in der Längsa.'ce der nuumelir
längliclien Zelle. Wenn sie bis an die Wandung
geruckt sind (Fig. 35), haben sie ganz uie Grösse
und runde Gestalt des ursprünglichen Cytoblasten,

auch immer ein helles, wandsländiges Kernköiper-
chen, und es hat sich um jeden von iliiien eine

Zelle gebildet, welche den halben Irilialt der Mut-

terzelle einscliliesst. Die Cvtoblasle liegen an der

Wand dieser Zellen, welche allmählig eine runde

Gestalt annehmen, und, wahrscheinlich durch Zer-
rcissung und Resorption der sie umscliliesscndcn

AVandung der gemeinsamen Muttcrzellc, frei wer-
den. Gewöhnlich beginnt aber in den jungen Zellen

wieder eine neue Tlieilung, wenn dii^selben noch
von der Membran der Mutterzelle uniliiiUt sind, und
es beginnt diese Tlieilung wie die der ursprüng-

lichen Central/.cUc mit dem Erscheinen eines farb-

losen centralen Cytoblastcn (Fig. 36) , welcher in

zwei neue Cytoblaste zerfälll und damit eine Tliei-

lung der Zelle in zwei jüngere Zellen hervorruft.

Der parietale Cytoblast, welcher bei Uildung der

nunmehrigen MutlcrzcUe Ihätig gewesen, und aus

dem centralen der noch angetheilten Centralzelle

durch Selbsttheilung hervorgegangen war; ist mitt-

lerweile verschwunden.

Was ich hier bei AtUum Spirale beobachtete,

ist also eine Zellbildiiiig durch Tlieilung des Inhalts

einer Zelle in zweiTheile, nach vorhergegangener
Tlieilung des freien, centralen Cjtoblastcn. Ein
Heranwachsen einer um den Cj-toblasten sich nu-

mittelliar erhebenden Zelle habe ich weder hier

noch an anderen l'llanzen bemerkt. Wenn Nä-
gel i diese Zellbildung annimmt, so sprechen al-

lerdings die unter Fig. 4, 5, 34 seiner Schrift ge-

gebenen Abbildungen mehr gegen als für dessen

Theorie, wenn ich auh eben nicht einsehe, in ^-ie-

fern sie , wie Unger meint, eine Verdoppelung

der Zellen durch Querscheidewände darstellen.

Uuger nimmt hier die merismatische Zellbildung

au, sagt jedoch in seiner Schrift nicht, dass er sie

in diesem Falle wirklich verfolgt habe, giebt auch

keine Abbildungen davon. Ich habe auch nicht in

einem einzigen Falle das Entstehen oder Wachsen
von Scheidewänden beobachten können, noch die-

selben fertig gesehen. Allerdings liegen die jungen

Zellen oft so in ihrer Mutterzelle, dass es aussieht,

als ob diese durch eine Scheidewand in zwei Uäll-

ten getheilt sei, da eine dunkle Linie sich quer

durch den Inhalt zieht Ct'ig. 78, 93), diese zeigt

sich aber niemals als eine von der Mutterzelle aus-

gehende Wand, es scheint vielmehr, dass sie ent-

weder die beginnende selbstständige Souderung des

Inhalts, wodurch sich zwei neben einander lie-

gende Oberflächen bilden, anzeigt, oder durch die

.\usdeliiiung der neuen Zellen entstanden ist. —
Oft liegen dieselben völlig rund neben einander,

wie z. B. in Fig. 55 e; dehnen sie sich nun mehr

aus als ihre gemeinsame Mutterzelle, und ohne

dass sie diese sprengen , so müssen sie sich noth-

weiidig durch gegenseitigen Druck an den Berüh-

rungspunkten abplatten , wie in Fig. 55 f.. — Auf

welche Weise die Tlieilung des C^toblastcn vor

sich gehe, habe ich nicht beobachten können; schein-

bar genau so wie die Tlieilung der ganzen Zelle.

Er dehnt sich nach einer Hichlung besonders aus,

so dass er eine längliche Gestalt annimmt, später

ist er in zwei junge Cj toblaste zerfallen, die wie

die jungen Zellen anfangs neben einander liegen,

und so wie jede von diesen ihren waiidstünUigen

Cytoblasten , so hat auch jeder neue Cyloblast sei-

nen wandsläudigen Nucleus (.m. vergl. Fig. 31 — 35 )

Ob sie aber, bevor sie aus einander rücken, von

einer gemeinsamen Membran umschlossen sind, also

aus Uiille und Inhalt liestcheu, kann ich nicht an-

geben. Wo ich übrigens die TheiUiiig der Cvto-

blaste beobachtet habe, ging dieselbe immer der

12-
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Theiliing des Zell -Inhaltes voraus, es sclieint da-

her, dass der Cytohlast eine sehr wesentliche Rolle

bei dieser Zellbildung spielt.

Niemals sah ich bei Bildung der Mutterzellen

für den Pollen mehr als zwei neue Zellen aus

einer alten unmittelbar hervorgehen. Zuweilen lag

l)ei Oenothera biennis (Fig. ö7) neben den, noch

von ihrer gemeinsamen Mutterzelle eingeschlosse-

nen Tocbterzellen ein freier Cyloblast, doch war
weiter kein Iiilialt voriianden, der sich um ihn zu

einer Zelle hätte anordnen können; vermutlilich

war dies der noch nieht resorbirte wandständige

und ursprüngliche Cytoblast der Mutterzelle; denn

dieser scheint mir niemals au eiuer neuen Zellbil-

dung Theil zu nehmen, sondern ein C^toblast, wel-

cher getheilt wird und Zellbildung veranlasst, im-

mer ein freier, centraler zu sein. —
Dass die Vermehrung der centralen Zellen,

oder, was gleichl)edeutend ist, der Bildungsprocess

der Polleu - Mutterzellen von unten nach oben in

der Anthere fortsclireite , ist schon von Nägel i

angegeben und durch Unger bestätigt worden.

Bei Oenothera biennis gelang es mir nicht selten,

den ganzen Strang centraler Zellen aus einem

Stück der Anthere zu ziehen. Derselbe liess deut-

lich alle üebergänge erUennen (m. vergl. Fig. 55)

;

während die obersten Zellen (a und b) noch un-

getheilt waren, schritt der Vermehrungsprocess

nach unten zu vor (c, d, e, f) , und die unterste

Zelle enthielt in einem Fall schon zwei fertige

Mutterzellen, in denen die Theiluiig in vier neue

CPolIen-) Zellen bereits durch dunkle Linien an-

gedeutet war (Fig. 57).

Auch bei 31omordica Elaterium sah ich meh-
rere Eutwickelungsstnfen über einander stehen, die

jüngeren immer oben (Fig. 75).

Es könnte wohl sein , wie es von M i r b e I

(Recherches s. 1. Marchantia. 1833) auch von
Schieiden und Vogel (Beiträge z. Entwicke-
lungsgeschichte der Blüthentlieile bei den Legumi-
nosen 1838. Acta acad. Leop.-Carol. Tom. XIX.)
angegeben worden ist, dass in manchen Fällen,

namentlicli da, wo sehr viele Mutterzellen neben
einander liegen, die also aus einer einzelnen senk-
rechten Zellenreihe erst nach vielen Zwischenbil-

dungen hervorgegangen sein können, mehr als

eine senkrechte Reihe von Parencliym- Zellen zur
Bildung von Polleu -Mutterzellcn dient, doch scheint

mir das, was ich an Allium spirale beobachtete,

wo jener Fall Statt hat, indem wohl 20 Mutter-
zellen horizontal neben einander liegen, nicht für

jene Angabe zu sprechen. Die Zahl der Zellen-

reiheii, welche horizontal oder radial zwischen

Epidermis und der Centralzclle liegen, vermindert

sich hier nicht, bis die ganze Anzahl von Pollen

-

Mutterzellen fertig gebildet ist. Ganz wie Alliuin

verhält sich in dieser Beziehung Convoluulus se-

pium. Hier ist die Centralzelle von 4 Zellenschich-

ten umgeben (Fig. 1), und diese 4 Schichten um-
geben auch noch die Multerzellen für den Pollen,

deren 5— 7 vorhanden sind (Fig. 2 u. 3).

Die Ansicht von Mej'en. wonach eine Gruppe
von Parenchym - Zellen sich auflöset, aus der daraus

entstellenden formlosen Schlcimniasse wieder Cyto-

blaste und um diese Zellen entstehen, die er Ur-
mutterzellen nennt, ist schon von Nägeli erklärt

und widerlegt worden. Der ebenfalls nicht mehr
gültigen Ansicht von Brongniart und R. Brown,
über die Bildung der Pollen -Mutterzellen will ich

weiter keine Erwähnung thun. —
Was nun die Verniehrungsweise des übrigen

Zellgewebes der Antherenfächer anbetrifft : so habe

ich hierüber mir keine Gewissheit verschaffen kön-
nen. Zwei Cytoblaste in einer Zelle sind um die

Zeit der Zellbildung oft vorhanden , doch habe ich

weder die Bildung von jungen Zellen um dieselben,

noch die Entstehung von Zwischenwänden in den
schon fertigen Zellen beobachtet. Füllen zwei
junge Zellen ihre Mutterzelle schon ganz aus , so

kann man , wenn diese im Zusammenhang mit au-

j

deren Zellen ist, niemals mit Sicherheit angeben,

ob sie durch eine Scheidewand halbirt sei, oder

aus ihrem Inhalt heraus um Cj toblaste sich zwei
neue, selbstständige Zellen gebildet haben; die Iso-

lirung einzelner Zellen gelang mir nicht in dem
Maasse , dass ich mir hierüber Gewissheit hätte

verschaffen können. —
Alle aus der senkrechten centralen Zellenreilie

jedes Anthereufaches durch ein- oder mehrmalige

Verdoppelung endlich hervorgegangenen Zellen sind

also Mutterzellen für den Pollen. Die Mutterzel-

len selbst vermehren sich nicht mehr, sondern

wachsen nur und werden anderweitig au.sgebildet,

bis aus ihnen auch wieder eine neue Art von Zel-

len hervorgeht.

Gleich nach ihrer Bildung hängen die Pollen -

Mutterzellen jedes Faches mehr oder minder fest

aneinander, sind dagegen mit dem umgebenden,

auskleidenden Zellgewebe des Faches nur in sehr

loser Verbindung. Sie stellen in dieser Vereinigung

einen cylindrischen Strang von mehr oder weniger

Zellen dar, den man oft leicht und vollständig aus

der Anthere trennt. Die einzeljien Zellen sind rund

oder unregelmässig eckig, mehr oder minder mit

körnigem Schleim erfüllt, und zeigen im jungen

Zustande gewöhnlich deutlich einen wandständigen

Cytoblasten, welcher ohne Zweifel derselbe ist, der

bei Bildung der Zelle schon vorhanden und thätis
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war. Sie nclmien allmälilig bedeufeiid an Grösse

zu, MOliei ziij;leich die Meiiibrau verdickt wird, in-

dem sicli Gallerte scliiclitenweis auf die innere

Oberfläche derselben ablaj^ert (m. vergl. Fig. 37

bis 48, 79 — 87 und die entsprechenden der übrigen

Pnanzcn). Durch diese conoentrischen Ablagerun-

gen wird das Lumen der Zellen mehr und mehr

der Kugclforin genähert, wo also nach aussen her-

vorspringende Ecken vorhanden sijid, da werden

diese, als am weitesten vom Cenlrum entlcrnt, zu-

erst mit Gallerte erfüllt.

Nägel i betrachtet diese Verdickung der Mut-

terzellen als den gewöhnlichen VerdicUungsprocess

anderer Pllanzenzellen, Unger dagegen als eine

Nahrungsallhäufung. Mir scheint Letzteres insofern

wahrscheinlicher, als die Gallerte später wieder

resorhirt wird, und ohne Zweifel zur Ernälirung

der PolIciiKörner beiträgt. Auch lässt sich wohl

annehmen , dass die Gallerte zum Schutz der jun-

gen Pollenzelle gegen äussere Einflüsse dient, bis

dieselbe die äussere dickere Membran erhalten hat;

denn die Absonderung von Gallerte dauert so lange

an, bis die Pollenzellen ganz von ihr nmschlcssen

sind.

Während dieser Verdickung der Wandung ge-

ben auch in dem Inhalte der Mutterzellen verscliie-

dene Veränderungen vor sich. Zuweilen sehe ich

lieinen Cytohlasteii in dem liörnigen Schleim , mit-

unter deren zwei, von denen einer ein freier, cen-

traler ist, und bisweilen eine ganz helle, feine

Zelle um sich gebildet zu haben scheint. Dabei

sind die Cytoblasle oft dunkler als der übrige In-

halt, oft ganz hell und farblos, mit oder ohne er-

kennbares Kernkörpereben. — Constant scheint mir

Folgendes zu sein: der anfangs in der Blutterzelle

vorhandene parietale C^toblast wird während der

Vergrösserung und Verdickung derselben allmälilig

resorbirt. Zugleich entsteht aber ein neuer, cen-

traler, welcher zu den später in der Mutterzclle

stattfindenden wichtigen Umbildungen Veranlassung

giebt. Bei Alliurn linde ich anfangs einen parie-

talen Cytoblasten, gewöhnlich mit hellem, eben-

falls wandständigen Nucleus (Fig. 35); später, wenn
schon die Zelhvandiing cinigerniassen verdickt ist,

entweder nur einen kleinen wandsländigen (Fig. 37),

Oder einen centralen Cytoblasten (Fig. 38), oder

aber beide zugleich CFig. 39), in welchem Falle

der parietale immer nur klein und gewöhnlich klei-

ner ist als der centrale, dabei wasserhell und ohne
Nucleu.'i, also augenscheinlich in Kesorption be-

grilTcn, vielleicht sogar Nichts weiter als das allein

noch übriggchliebcue helle Kernkörperchcn ist. Uat
die Mutterzelle ihre höchste Ausbildung als solche

erreicht, nämlich dicht vor dem Beginn der Thci-

lung ihres Inhalts, so zeigt sich bei Alliuni Spi-

rale gewöhnlich nur ein centraler C^loblast, wel-

cher sehr gross, dunkler als der übrige Zellinhalt

!
ist, und oft einen hellen parietalen Nucleolns ent-

hält CFig. 40). — Bei Moiiwrdica Etttlerium und

Uenotitera biennis sah ich um diese Zeit selten

noch einen Cytoblaslen, sondern nur eine gleichför-

mige körnige Masse (Fig. 4, 10, 83). Bei C'onrol-

Ivulus s?/)(«?/j verseil winden die Cytoblaste der Mut-

I terzelle schon mit anfangender Verdickung ihrer

Wandung, doch ist der am längsten noch sichtbare

immer ein centraler (Fig. 2, 3, 4 n. 10), nur in

einzelnen Fällen, die ich als Ausnahme hinstellen

muss, schien in der schon ganz ausgebildeten, zur

Theilung fähigen Multerzelle noch schwach er-

kennbar ein parietaler Cjtoblast zu sein (Fig. &).

Aber auch bei diesen Pdanzen scheint mir der bei

Allium so deutliche Vorgang stattzuhaben, näm-

lich Kesorption des parietalen und Bildung eines

centralen Cjtoblasten , und nur die Undurchsichtig-

keit des Inhaltes das Beobachten zu hindern; denn

nicht selten wird der centrale Cvtoblast durcli Jod-

lösung, welche ihn etwas dunkler färbt als die

übrige Körnermasse, zuweilen auch durch kurze

Einwirkung von Kalilösung sichtbar. Bei Momor-
dica z. B. gelingt dies. Hier enthalt die iVlutter-

zelle anfangs nur einen wandständigen Cytohlasten

(Fig. 79) , hernach ausser diesem noch einen cen-

tralen (Fig. 81b) oder diesen allein (Fig. bü, 81a),

und zuletzt sieht mau unter AVasser gar keinen,

durch Jodlosung aber allein noch den centralen.

Nicht seilen sieht es so aus, als sfi um diesen cen-

tralen Zellkern eine belle
, leere Zelle innerhalb

der Mutterzelle gebildet (Fig. 81 b). Wenn dies

wirklich der Fall ist, was ich übrigens bezweifle,

so findet hier eine transilorische Zellbilduiig statt.

Nägcli beobachtete eine solche an mehreren Pflan-

zen und in verschiedenem Umfange, indem eine

oder mehrere höchst zarte Zellen entstanden, je

nachdem jinr einer, zwei oder mehr Cytoblaste

vorbanden waren; auch .s.igt Nägeli, mit diesen

Zellen seien ihre Cytublaste zugleich wieder ver-

schwunden. Uiernach mochte ich wohl annehmen,

dass diese transilorische Äellbildnng an den von

mir untersuchten Pllanzen nicht vorkommt. Bei

Momordica , der einzigen Pflanze, an welcher ich

etwas Derartiges gesehen habe, sind die Mutler-

zellen, ebenso wie nachher die Pollenzellen,

äusserst cmiifindlich gegen Wasser, welches liiu-

eindringt und sie sehr bald .sprengt. Vielleicht war

das, was allerdings das Ansehen einer ziemlich

grossen, hellen Zelle mit einem kleinen, clicnlalls

wasserhellen, parietalen Cvtoblasten ohne Nuclco-

lus im Innern der Miitlcrzcllc hatte (Fig. 81 b), nur



— 233 — 230

ein centraler Cjtoblast der Mutterzelle mit waiid-

ständigein Siiclens, durch Wasser verändert. Dann

sah ich auch niemals mehr als einen Cytohlasten,

der so verändert war, und derselbe Cjtohlast fand

sich aucli, wie schon angegeben, in der vollständig

ausgebildeten Mutterzelle noch vor, wo jVägeli

freilich überhaupt keinen mehr bemerkt hat. —
{Fortsetzung- folgt.)

Sjiterattir.

Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der

Schlesiscben Gesellschaft für vaterländische Kul-

tur im Jahre 1848. Breslau 1849. 248 S. 4.

(^ B e s chl ti s s.)

Von S. 114— 124 befindet sich eine Flora von

Parchuitz in Schlesien, vom Herrn Kantor Pu-
stel in Parchwitz, im Auszuge niitgetheilt vom

Herrn Lehrer Gerhardt in Kunitz bei Liegnitz.

Sie bietet nur ein lokales Interesse dar.

Von S. 125— 127 befinden sich „Neuigkeiten

der scMesischen Flora iwm Jahre 1848." Es sind:

Potentilla Fragariastrum, Curex tricostata Kries,

Anemone nemorosa - ranunculoides, Fpilohiuiit liir-

sutum-parvißoruni'i, E/nloh. nutana Schmidt, Ei'i-

lob. origanif'olium , microi/hijüum , Lathyrus ma-
crorrhizus , Campanula lutifolia , Cirsium rivu-

lare-oleraceum, Carex cyjieroidea , Eriophorum

gracile, Montiu minor, Salix aurita, ariientis

coaetaneis , Omphalodes scorpioides , Salix pen-

tandra , niiinnlich, amentis breribus ovali- obton-

gis . Salix Caprea-viminalis , Gentiana Germa-

nica, calycis laciniis inaequalibus, Salix cinerea

-

viminalis , Salix aurita -purpurea , a. foliis ob-

verse lanceolalis demuni glabris und h. mascula.

Salix sileniaca- ptirpurea: a. germiiiibns cano

-

subsericeis, stylo brevissinio, foliis oblongo - lanceo-

latis; b. germiiiibus iiubcscentibus viridulis, stylO

mediocri, foliis lato - lanceolatis subtus juiberulis;

c. germinibus sericcis cauis vel albicantibus , stylo

mediocri, foliis lato -lauccolatis subtus puljerulis;

d. gerniinibus glabris viridibus, stylo brevi, foliis

lato- lanceolatis; Salix aurita -silesiaca: a. julis

parvis laxiusculis, germiuibns pnberulis vel gla-

brescentibus , stylo brevi, foliis obovatis l)revi cu-

neatis subtus pubesceutibus; b. julis longis laxis,

germinibus tomentoso - canis, stylo brevissinio,

stigmatibus divergentibus, foliis ovali-oblongis sub-

tus puliescentibus; c. julis cjlindricis basi laxis,

germinibus glabris viridibus, stylo brevi, stigma-

tibus discretis, foliis obverse lanceolatis.

Mittheilungen über die Schlesisclien Arten der

Sippe Cirsium. Vorgetragen in der schles. Gesell-

schaft am 2. Xov. 1848. Im Ganzen sind 10 eigent-

1 liehe Arten und 12 hybride Formen aufgeführt; die

' mit einem * bezeichneten sind für Schlesien neu :

*C. lanceoluto -palustre Näg. , * C. pulustri-ri-

ivulare ej. , C. paluntri-oleraceujn ej. , C. cano

-

oleraceu?nB.c\\b., '€. rivulari-heterophyllum^ä^.,

C. rivulari -oleraceum Dec. , C. oleraceo - hetero-

phylluiH Näg., C. cano - palustre Wimm. , C. ole-

raceo -lanceolatum, -'C. lanceolato-arvense , *C
cano-rivulare , * C. cano-acaule.

Beiträge zur Schlesiscben Flora. S. 129— 130.

1. Verbascum niyro - Lychnitis Schiede; 2. The-

sium pratense Elirb.; 3. Geranium Sibiricu7it L.,

vom Kantor Schumann bei Heichenbach zahl-

reich gefunden, vielleicht nicht wirklich einhei-

misch ; 4. Populus canescens Smith ist nach dem
Verf. eine Bastardform von Populus alba und tre-

mula, er streicht sie deshalb aus der Reihe der

guten Arten und nennt sie Populus alba -tremula;

ö. Luzula ulbida Dec. in der Ebene um Lissa, frü-

her nur im Vorgebirge ; 6. Ononis spinosa L. , im

Müusterbergischen bei Schlause ; 7. AnayalUs ar-

netisis , florihus carneis
,
petalis fimbriatis , bei

Koberwitz ; 8. Sluchys urvensis auf Aeckern bei

Lissa, seit Schummel zum ersten Male wieder
aufgefunden; ^. Arena flexuosaM.K. Um Muckerau
bei Lissa häufig; 10. eine interessante Metamor-
phose der Blüthen an Piatanthera bifolia, \ou\

Director Siege rt in einem Exemplare bei Zobten
gefunden. Die Blätter des inneren und äusseren

Perigons sind unter sich fast conform, der Sporn
fehlt gänzlich, das Labellum ist verkürzt, die Stel-

lung der Blätter gleichförmig ausgebreitet, wodurch
die Blumenbülle eine regelmässige Gestalt erhält.*)

Der Bericht über die Verhandlungen der Sektion

für Obst- und Garten - Kultur im Jahre 1848 uin-

fasst S. 181— 210. Unter dem Gegebenen ist ein

Aufsatz des Herren Lehrer C. Thomas zu Rati-

bor: .,nber seine Erfahrungen in der Cacteen- Kul-

tur anzumerken. Der Verf. suchte von Cactus

grandißaras eine Frucht zu erzielen, doch häufig

vergeblich. Endlich kam er auf den Gedanken,

seine Pflanzen der Luft unmittelbar auszusetzen,

während er sie früher hinter Glasfenstern gehalten

hatte. Nun befruchtete er sie mit Pollen von Cactus

speciosus und erzielte Früchte, deren Saamen schon

nach 2 bis 3 Tagen keimteij. K. M.

Von den F r or iep'schen Notizen, welche spä-

ter als Neue Notizen fortgesetzt wurden, ersclieint

vom Jahre 1850 an eine in Format und Einrichtung

•) Also ist die Blume eigentlich auf ilirer ursprüng-

lichen Stufe stehen geblieben , da alle unregelmassigen

Blumen anfangs regelmässig sind. Ref.



237 — — 238 —

verschiedene Fortsetzung unter dem Titel: ,,Tages-

lierichte iilier die Fortschrilte der Natur- und Heil-

kunde , erstattet von R. Froriep in Weimar."
Wir eruälmen diese Zeitsclirift liier, weil sie aucli

eine Ahtlieilung für Botanik enlliiiU. Ks ist näm-
lich die Einrichtung getroffen, dass unter 18 Bu-
lirikcn die einzelnen Displinen so gesondert gehal-

ten werden, dass sie vollsländigc, durch Numerirung

und Pa^inirung zusammengehaltene Collectaneen-

liclte für die einzelnen Uispilinen und ^also auch

für die llulanik) hilden , wriche zugleich für be-

stimmte Zeiträume als Jahresberichte dienen und

von fünf zu fünf Bänden eine sammarischc Ucher-

sicht erhalten. Jeder Bogen, 2 Nummern enthal-

tend, wird, so wie er feiii^ ist, vers nilct, der

Band (ä öü Niinimcrn in 8vo) ivostet 2 Tiialer, Ab-
bildungen werden als Nummern gerechnet. Es
scheint aber niclit, als ob die einzelnen Disciplinen

abgesondert erlassen werden, sondern man das

Ganze übernehmen müsse. Die erste Nummer des

ersten Bandes für Botanik enthält aus Uooker's
Flora antarctica einen Aufsatz über die riesigen

Seepllanzen des südlichen Oceans, einen Aufsatz

von Ucnfrey aus den Ann. Mag. of Nat. Hist.

über die KntwickeUing des Ejcbens, bei Urcliis

Moria. Die Miscellen enthalten aus llook. Journ.

of Bot., Nov. ein Paar Mittheilungen über Frncht-

tragen tropischer Gewächse in englischen Warm-
häusern, über eine herauszugebende corsicanische

Flor. Zuletzt folgen bibliographische IVeuiglicitcn.

Es geben somit die Collectanecn nicht von einem be-
stimmten Zeitpunkte aus, sondern beginnen mit

der zunächst vor lööO gelegenen Zeit.

S— l.

Ho oke V Bjtecies Filicum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

(.Fo rt sc t zviig.)

Subg. IX. Dareuideae.
Der Verf. cbarakterisirt sie durch: Sori late-

rales s. sublaterales und erklärt die Abtheilung für

sehr natürlich. Diese Meinung kann lief, desshalh
nicht theilcn, weil die Fruclitbaufcn offenbar nur
durch die Verkürzung oder Verwachsung eines ge-
krümmten Laublappoiis seitenständig werden, an
diesem selbst aber miltelständig sind, wie denn bei

D. bißora Klfs. ofler solche Vcrhällnisse vortre-
ten; diese Art aber, ebenso wie V. yibberosa, von
den übrigen Arten im Habitus bedeutend abweicht.
An V. coiicimia und Lindeiii aber siebt man deut-
lich

,
dass der neben dem Frucbthaufcn hervorra-

gende Lappen, der auch einen besonderen Ader-
zwcig erhält, der eine Abschnitt der Gabeltheilung
ist, während durch Productiou des grossen Frucht-

haufens der aridere Abschnitt sehr verkürzt ist. Ja

es kommen bei sehr entwickelten Exemplaren von

D. conrinna an den Enden der Fiedern bisweilen

mittelständige Fruchthaufen vor. (M. vergl. über-

haupt Schk. t. 128. D. ijibberosa f. a c d ; [a b d.

ist nicht genau] und Hook. t. 56 B. f. 3.0

100. D. yibberosa S w. Schk. t. 128 (very

accnrate), Willd. Trichomaiies Forst. Dav.

ijlaucescens ,,H d w. fil."

Südseeinseln, Bau k s, N i gli t i n gal e; Otaheite,

Beechey; Pitcairnsinsel, Coming (no. 1373.).

In Hedwig gen. fil. ist der Text mit D. ylau-

cescens , und dem Synonym Trichamanes yibbero-

sum Forst., die Tafel aber mit D. yibberosa be-

zeichnet und mit der Schk u h r'schen überein-

stimmend. Im Augenblick kann ich die Pflanze,

welche im Kaulf. -Böm. und S p ren g e Ischen

Herbar befindlicb, niclit vergleichen. Wie bemerkt,

ist sie von den folgenden 3 Arten im Habitus gänz-
lich abweichend.

101. D. Lindeni Hook. t. 56. B.

ß. segmentis minoribus, angustioribus, apice

acutioribus.

Caracas, L i n d e n no. 70 ; H a r t w e g no. 1507

;

Funck IN'o. 648. — ß. Orgelgebirge an einem alten

Baumstämme, Gardner no. 200.

Diese Pflanze wurde mir zuerst in der von

Hooker aufgeführten Abart (?}, mit jungen Früch-

ten versehen, aus dem Hb. Palat. Vindob. bekannt,

und ich hielt dieselbe, obgleich den Habitus der

Davallien erkennend, doch den Frucbthaufen nach

für ein Asjjlenium, das ich A. liiiipuiitarulliruiu

nannte. Wenn ich auch jetzt wegen der Gattung

meinen Irrthum erkenne, so verniutbe ich doch,

dass das Gewächs als Art von D. Lindeni getrennt

werden konnte; es ist mir aber jetzt nur eine

flüchtige Zeichnung zur Hand.

Die Pflanze von Venezuela ist neuerlich öfters

gesammelt worden, zuerst von aioritz No. 160

CS. auch Klotzscb liinnaca XVIII. p. 544), dann
von Karsten und später von F u n c k und S c h I i m
(.Hymenopfii/tlwn No. 265 et 594). Von D. con-

cinna wesentlich verschieden.

102. D- Sclnmiieri Hook. t. 50 A. P. con-

cinna spec. maxinia Sc bim per it.Abyss.sect.il.

No. 11S4.

Baumstämme bei Adcsnla, Schimper.
Diese Suh imper'sche Pflanze habe ich selbst

mit der Bestimmung versehen, und auch die D.
lAndcui Hook, von D. cuncinnu früher nicht für

verschieden gehalten c Linnaca XVIll. p. 122.)-

Das Nähere folgt sogleich bei:

103.? D. concinna Sclird. fil. Cap. Glitt. Anz.

1818. p. 918. Cnicht Presl = Dicksoiiiii (P(il(ini<0
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conciima, Kunze emendat. Liuii. 1. 1. (nicht XIU.
^

p. 152 durch Druckfehler) und Schkuhr fil. siii)i)l.
|

p. 75. t. 37. (f. 2.) 1>. campyloplera Kze. Linn. X.

p. 544.

Inneres von Siid-Africa, Drege, Kraiiss

(Xo. 742). Hook er unbekannt und zweifelhaft;

nur mit meiner Diagnose anfgenommeii.

Von dieser Art erhielt ich zuerst 1836 durch

Droge das später in meinen Farrnkräutern dar-

gestellte verkümmerte Exemplar mit ungewöhnlich

stark bewurzeltem, schief abwärts steigendem Wur-

zelstocke, und konnte es aus der S c h r a de r'schen

Diagnose nicht erkennen, wesshalb ich es i>. cam-

pyloptera nannte. Später 1841 sandte mir Krauss

mehr entwickelte Exemplare, aus denen ich D-

concinna erkannte; sie waren jedoch für meine

Tafel niclit mehr zu benutzen. Endlich 1843 und

44 sandte mir Gueinzius den Farm in den voll-

ständigsten Exemplaren mit zum Theil nielir als

fusshohen Wedeln. Mit D. Schimperi ist diese Art

sehr nahe verwandt und nur durch dünnereu, we-

niger flachen, vielbeugigeren Strunk und Spindel,

durch längere Abschnitte der Fiedern, sowie durcli

kleinere Fruchthaufen verschieden. Der Wurzel-

stück von D. Scliimperi scheint auch etwas dünner

und wurzelärmer zu sein; doch sind meine Exem-

plare in dieser Beziehung nicht ganz vollständig.

{^F ort s et zti7i^ folgt.)

zu entscheiden, ob ihre übrigen Unterschiede con-

stant und nur dieser eine der Frucht unbeständig sei.

S— l.

Gelehrte Oesellschaften.

In der Sitz, der Gesellsch. naturforscli. Freunde

zu Berlin vom 18. Decbr. legte Hr. Link Zweige

von der Kiefer {_Pinus silvestris') vor, welche er

vom Hrn. Prof. IIa tze bürg erhalten hatte, und

welche sich dadurch auszeichneten , dass an ihnen

Knospen zwischen den z\^ei Blättern eines Büschels

hervorkommen. Sie geben einen entscheidenden

Beweis, dass die Doppelblätter der Pjni(s- Arten

am Ende eines Astes stehen, wie der Vortragende

schon früher behauptet hatte , weil die ersten Blät-

ter eines Stammes einzeln hervorkommen, und aus

ihren Winkeln erst die Doppelblätter. Morpholo-

gisch betrachtet giebt es im Pflanzeiireiclie Keine

büschelichten Blätter. CBerl. Nachr. N. 300.)

Une seconde excursion botanique dans la Cha-

reutc-lnferieure , en Aoüt et September 1848, par

M. l'Abbe J. M. Delalande. Nantes, Mellinet,

1849. 4 Bog. gr. 8.

The botanical gazette. Edited \>y Arthur II e u

-

frey, F. L. S,, Lecturer on Botany at St. Geor-

ges Hospital. London, Richard and John E.

Taylor. 8. No. 9. vSeptember 1849.

Bemerkung über Fumaria Vaillantü, von

C. C Babington. Der Verf. erhielt Exem-
plare der genannten Pflanze , welche nicht eine

stumpfe Frucht hatten, sondern entschieden eine

Spitze an derselben zeigten, sonst aber ganz und

gar wie F. Vaillantii waren. Das einzige vom
Verf. aus England gesehene Exemplar der F. piir-

viflora möge, glaubt er, auch wohl eine ähnliche

Abänderung der F. Vaillantii mit spitzer Frucht

gewesen sein, und er wünscht daher, dass man
auf diese beiden Arten sein Augenmerk richte, um

Bot. Gesellsch. z. Edinburg d. 14. Jnni. Vor-
gelesen wurde: Ueber die Nostocliineae , von d.

HH. Ralfs und Thwaites. Eine Fortsetzung frü-

herer Mittheilungen, Beschreibungen der Arten von

Trichorijius, Aphanizomeiion nnd Dolichospermum.

Wird in den Annais of Nal. Hist. erscheinen. —
Bemerkungen über den Ursprung der Pflanzen nnd

die physikalische nnd geographische Vertheilung

der Arten; vom Geistl. Dr. Fleming. Der Verf.

verwirft die Ansicht, dass es Verbreitungscentra

für die Arten Cvon 1 oder 2 Individuen) gegeben

habe, von welchen sie ausgegangen seien , sondern

dass ganze Stellen zuerst mit einer Art be.setzt ge-

wesen seien , daher man lieber von Verbreifnngs-

Flecken reden müsse. Derselbe legte auch ein

Exemplar von Xanthorrhoea hastilis von St.

Georgs Sund vor, nebst einigen von den Eingebor-

uen vermittelst des am Grunde der Blätter aus-

schwitzenden Gummi verfertigten Geräthen. Dr.

Balfour und Andere legten Garten- und andere

Pflanzen vor. : yu:\Ai-i -n-r, -.-jUi-.

Kurze iKTotizen.

Der kürzlich aus Abyssinien zurückgekehrte

Reisende Kocher d'Hericourt hat aus jenem

Laude Exemplare einer Wurzel mitgebracht, wel-

che pulverisirt dort als unfehlbares Heilmittel der

Wasserscheu bei Menschen und Thieren angewendet

wird , wovon er sich durch eigene Anschauung

überzeugte.

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schle ch te ndal.

Verlag von A. Förstncr in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdrnckerei in Halle.
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Zur Entwickelungsgeschichte des Pollens.

A'oii

Theodor Wimmel , Dr. phjlos.

(Fortsetzung-,)

II. Weitere Veränderungen der Mutterzellen bis

zu ihrer Resorption oder dem Frcisverden der

Polleiizellen. —
Die «eiteren Verüiiderunf^eii, welche die aiis-

gebildeten Mutterzellen erleiden, bevor sie resor-

birt worden, sind, obgleich ihrer Wichtigkeit we-
gen besonders sorgfältig beobachtet, ganz ver-

schieden gedeutet worden. Einig ist man nur darü-

ber, dass im Innern der .Mutterzelle mehrere und

zwar in der Regel vier Pollenzellen gebildet wer-

den. Ob dieselben aber unmittelbar aus der Mut-

terzelle hervorgehen, oder ob erst eine Zwischeu-
bildung eintritt, indem zuerst Speclalnuitterzcllcii

entstehen und in jeder von diesen eine Pollenzelle

gebildet wird, und auf welche Weise diese Bildun-

gen vor sich gehen , diese Fragen sind noch durch-

aus iiirlit erledi;;t. Ihre sichere Beantwortung ist

aber auch schwer; man sieht fast immer nur been-

dete Processe, die Vorgänge selhat bleiben ver-

borgen, weil das Innere der Multerzcllen um diese

Zeit gewöhnlich stark mit körnigem Schleim er-

füllt und undurchsichtig ist.

Bevor ich auf die verschiedenen, über die hier

zu besclireil>cnden Vorgänge herrschenden Ansich-
ten eingehe, will ich nun das, was ich selbst beob-
achtete, darlegen:

Wie schon oben angegeben, sehe ich in der
fertiiicn Mutterzelle bei AUimn spirale und Mo-
mordica Elaterium immer, zuweilen auch bei

Oenolhera biennis, einen centralen f'ytoblast (den
auch niitiinlcr daneben vorhandenen Meinen wand-
ständigen will ich vorläufig nicht weiter beruck-
sichtigeiO- — Bei AUium Ist derselbe sehr gross

und deutlich, oft mit hellem wandsländigem Kern-

körperchen CFig-39)- H'^r zeigen sich nun folgende

Erscheinungen: Der Cj'toblast nimmt eine längliche

Gestalt an (•''ig' 40) , auf seiner Mitte zeigt sich

eine dunkle Linie und eine Einschnürung, und er

zerfällt an dieser Stelle in zwei Hälften, welche

allniälilig aus einander rücken und dabei eine runde

Form annclimen Clig- 41). Sie bleiben immer in

der liängsaxe der Zelle, und haben sie fast die in-

nere Oberüäche der Wandung erreicht, so zeigt

sich zwischen ihnen, quer durch den Inhalt der

Zelle eine dunkle Linie (Fig. 42, 43), welche mei-

stens in der Mitte entstellt und nach der Peripherie

hin sieb verlängert. Während nun die neuen Cy-

toblaste an die Wandung sich gelegt haben, ist die

Linie breiter und heller geworden , und man sieht,

dass der Zellinhalt in zwei Theile getheilt ist, und

dass diese durch eine feine Schicht von Gallerte

getrennt sind, die sich als solche besonders leicht

dann erkennen lässt, wenn, vielleicht in Folge

einer Verletzung der Zellenwandung der Inhalt aus

der Zelle entfernt ist (Fig. 44 und 45). Die beiden

eben entstandenen Cyloblaste theilen sich nun ge-

nau wie vorher noch einmal, so dass aus jedem

wieder zwei neue hervorgehen, welche auseinan-

derrücken, worauf auf jeder Seite noch eine Thei-

luug des Inhaltes erfolgt, und die Bildung einer

Gallcrtscblclit zwischen den neu entstehenden Thei-

lungsstückcn (Fig. 44 bis 48). Der Inhalt der .Mut-

terzelle ist also nach vorhergegangener Tbeihing

des Cytoblasten in vier Theile getheilt, die durch

gallertartige Scheidewände, welche von der innern

Obernächc der Mutterzelle hincingespannt zu sein

scheinen, und allmählig an Breite zunehmen, von

einander gelrennt sind.

Bei anderen Pflanzen sah ich die Tbeilung des

Cytoblasten nicht deutlich. Momordica zeigt plötz-

lich statt des einzelnen, runden centralen Cy-

13
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toblasten zwei mehr oder weniger linsenformise

tFig. 82 !).)• üiese verschwinden aber, so wie der

Iniialt anfängt in zwei Theile sich zn sondern

(Fig. 833. Ist diese Sondernng beendet, so sieht

man entweder nocli gar keinen (Fig. 85). oder

gleich zwei Kleine rniide Cvtoblaste auf jeder Seite,

selten, wie in Fig. 84, nur einen in einer Hälfte

des Zellinhaltes. Die beiden Hälften theilen sich

nun von neuem in je zwei Stücke, und so wie

diese Theilung beendet ist, sieht man immer, wenn

nicht schon früher, in jedem Viertel einen Cjto-

blasten. Zwischen den TheiUingsstiicken zeigen

sich wieder Scheidewände, wie bei Alliuni (V\^.

86 und 87).

Bei Concolvulus sepium und Oenothera bien-

7iis siebt man gar keine Veränderung mit dem cen-

tralen Cytoblast der Mutterzelle vorgehen. Er liegt

entweder ungetheiU in der noch ganz unveränder-

ten JJutterzelle C^JJ?- 7 und 59), oder statt seiner

4 kleinere, in welchem Falle alier die Theilung

des Zell -Inhalts in vier Portionen schon durch,

meist noch unbestimmt verlaufende , dunkle Linien

angedeutet ist C^'ig- 9 "• ff- ; GO u. ff.). Allinäblig

entfernen sich die einzelnen Viertheile von einan-

der, und endlich sind sie auch ringsum von Gal-

lerte umgeben und dadurch von einander gqjrennt

CKig. 13— 16; 62 — 66). Fuchsia weicht von den

letztgenannten Pflanzen darin ab, dass die Zahl

der entstehenden Theile nicht bestimmt, ihre Form
nicht gleich und regelmässig ist. Ich habe deren

2— 5 in einer Zelle gesehen, aber in jedem immer
einen Cytoblasten (Fig. 97 — 103). Sind nur zwei
vorhanden, so sind dieselben sehr gross, rund und
von gleichem oder doch ziemlich gleichem Umfange.
Von dreien in einer Zelle ist einer weit kleiner

als die beiden anderen. Sind vier vorhanden, so

sind sie ziemlich von gleicher Grösse; von fiinfen

sind immer zwei kleiner als die übrigen drei.

Die Sonderung des Inhaltes der Mutterzellen

zeigt sich immer zuerst in dunkeln Linien, welche
anfangs unbestimmt und undeutlich begrenzt, dann
scharf gezeichnet hindurch sich erstrecken, zuerst
gewöhnlich grade sind, allmählig aber bogenförmig
werden und mit ihrem weiteren Auseinanderrücken
sich als die Oberflächen neuer Zellen otfenbaren,

welche erst da, wo sie ganz sich von einander
getrennt haben, durch Gallerte geschieden werden
(m. vergl. Fig. 9-16; 42—48; 60—66; 83-87;
97—103; 107— 109).

In der Lage der einzelnen Theile zu einander
und zur Mutterzelle herrscht Regelmässigkeit, aber
keine Gesetzmässigkeit, was mir jedoch festste-

hend zu sein scheint, ist, dass sich nicht mehr oder

weniger Theile bilden, als Cj'toblaste vorhanden

sind, und dass jene sich auch in der Lage nach

diesen richten. Die Meinung, zu welcher mich

eine vorurtheilsfreie Beurtheilung der Thatsachen

fülirt, welche bei dem in Rede stehenden Theilungs-

process der Mutterzellen auftreten, ist diese: Es

beginnt dieser Process mit einer selbststäudigen

Theilung des centralen Cytoblasten der Mutterzelle,

welche eine Theilung des ganzen Zelliuhalts her-

vorruft. Der C3 toblast zerfällt zuerst in 2 Theile;

um jeden der neuen Gytoblaste lagert sich eine

Hälfte des Zellinhalts; diese Hälften theilen sich

entweder sogleich, oder erst etwas später wieder

in je zwei Hälften, je nachdem ihr C^toblast frü-

her oder später in 2 neue wiederum zerfällt. Die

nun vorhandenen 4 Körnermassen, die jungen aber

noch nicht von einer %virkliohen Membran umklei-

deten Pollenzellen, ziehen sich im Innern nach ih-

ren Cytoblasten hin zusammen und weichen auf die

Weise immer mehr auseinander. Dabei dauert die

Absonderung von Gallerte, welche schon in der

iingetbeilten Mutterzelle stattfand, an der Oberfläche

der einzelnen Pollenzellen noch fort, so wie also

durch das Auseinanderweichen derselben ein leerer

Raum in der Mutterzelle entsteht, füllt er sich mit

Gallerte. Da die Pollenzellen das Bestreben haben,

eine runde Form anzunehmen , so trennen sie sich

gewöhnlich zuerst im Centrum der Zelle, wo sie

zusammenstossen , oder da, wo je zwei von ihnen

an die Älutterzellenwand grenzen. Von diesen

Punkten aus setzen sich daher die Gallertablagerun-

gen fort. Sind die Pollenzellen vollständig aus-

einandergewichen, so sind auf diese Weise Schei-

dewände zwischen ihnen gebildet, welche die Mut-
terzelle in so viele Fächer theilen , als Pollenzel-

len vorhanden sind. Haben sich die Pollenzellen

auch von der ganzen Wand der Mutterzelle zu-

rückgezogen, so lagert sich auch z^^ ischen dieser

und jenen Gallerte ab, so dass zuletzt die 4 Pol-

lenzellen immer dicht von Gallerte umschlossen in

der Mutterzelle liegen. Diese verändert sich nun

nicht weiter bis sie resorbirt wird.

Betrachtet man den ganzen Vorgang der Thei-

lung der Muttorzelleii und der daraus hervorgehen-

den Bildung der Pollenzellen: so zeigt sich eine

genaue Uebereinstimniung darin mit der Bildungs-

weise der Mutterzellen selbst. Hier wie dort theilt

sich ein freier, centraler Cytoblast, die einzelnen

Theile entfernen sich von einander und um jeden

von ihnen lagert sich ein Tbeil des Inhalts der Zelle

und wird durch allmählige Bilduiig einer Membran
an seiner Oberfläche zu einer neuen Zelle. Immer
ist der sich theilende Cjtoblast ein freier centraler,

der erst nach dem wandständigen gebildet wird und

nur einmal zur Zellbilduug dient. In der neu um
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ihn eutstelienden Zelle ist er tvandständig nnd wird

meistens resorbirt. Niemals hildet sicli um einen

einzelnen Cytoblasten in einer Zelle nur eine neue, i

Niemals zeigt sich die üildiint; einer einzelnen blei-

benden Zelle in einer andern. — Wenn man die

UnreKelmässigkeit in der Zaiil der Pollenzellen bei

Fuchsia als Aiisnalwne hinstellt, so kann man so-

gar die Analogie in beiden Zclll)ildtingsprücessen

noch weiter fortführen. Die Vermehrung der Cen-

tralzellcn gescliieht auf die Weise, dass sich immer

zwei neue Zellen in einer älteren bilden. Auch

bei der Theilung der aiutterzellcn für den Pollen

sclieinen zur Zeit nur zwei Zellen zu entstehen,

welche dann wieder in je zwei zerfallen, mitunter

auch nicht weiter gelheilt werden. Hier ist nur

der Unterschied, dass die neuen Zellen aus zwei

Generationen zusanunen von einer Membran um-

schlossen sind, während hei der Uildung der iMut-

terzellcn die zwei zugleich eutstandcuen Zellen

sich trennen, bevor sie von Neuem zu je zwei

Zellen zerfallen. —
Die Bildung der Palleiizellen findet also meiner

Meinung nach unmittelbar durch Theilung des In-

halts der Mutterzellen statt, und ist nur eine Fort-

setzung des Zcllbildungspiocesses, welcher mit der

Vermehrung der Centralzellen beginnt.

Die ErscheinuTig von Scheidewänden oder Fä-

chern innerhalb der Mutlerzellen hängt mit der

Hilduug der Pollenzellen nicht weiier zusammen,

sondern ist eine Folge desselben Processes, der

sich in der nngetheillen Mutterzelle als Verdickung

ihrer Wandung zeigt. Wie die hier aligelagerte

Gallerte , so miigen auch wohl die Scheidewände

zum Schutz und später zur Nahrung der Pollen-

zcllc dienen. —
-t'.iDass die Theilung des Inhalts der Matterzellen

eine selbstständige sei, ist sclion von Nägeli be-

hauptet worden, ebenso von Mo hl tüeber die Knt-

wickelung der Sporen aOu Anllioceros liievis. tiin-

naea 1»39.) und ü n g c r. Mir bei und Meyen
sind dagegen der Ansicht, dass die Theilung eine

mechanische sei, eine Folge der Entstehung von

Scheidewänden, welche der Mntterzellc angehören

und als :Fortsätze ihrer inneren Oberiläche zu be-

trachten seien, dass dieselben von der Wandung
aus alluiählig dem Ccritrum xu sich verlängern, und

hier zusaninieustossend -t gesonderte Fächer liilden.

Mohl und Unger bchauplen allerdings auch das

Entstehen von Scheidewänden , welche der Mutterr

Zelle angehören, von ihr aus in die Mitte de^ hir

halts hineinwachsen, und indem sie sich hier ver-

einigen, vollsiändig gesonderte Fächer bilden; doch

nehmen die Ictztgcnuuntcu .\ulorcn zugleicii auch

eine selbstständigc Scheidung des Inhalts an, also

zwei selbstständige, von einander unabhängige Pro-
cesse, die aber immer in gewisser Beziehung stehen

müssen ; denn immer entstehen die Scheidewände
grade da, wo sich der Inhalt theilt, und umgekehrt

wird jede Lücke, welche durch das Auseinander-

weichen der inneren Theile entsteht, regelmässig

und vollständig durch eine von der Muttcrzelle

hineinwachsende Scheidewand wieder ausgefüllt.

Mohl selbst findet es im hüchsten Grade auffallend

und unerklärlich, dass die selbstsiändig an der In-

nern Oberfläche üer Mutterzelle entstehenden Schei-

dewände sich nach der schon im Werke begriffenen

Theilung des Inhalts richten, in Bezug auf ihre

Zahl und Stellung. In der That würde ein solcher

innerer Zusammenhang der Wandung mit dem In-

halte der Mutlerzclle durchaus räihselhalt sein, doch

scheint mir Manches gegen die Ansicht zu s| rechen,

dass überhaujit die Scheidewände von der Jlutter-

zelle ausgehen müssen, dass also die Bildung der-

selben ein selbstsländiger von der Mutlerzclle aus-

gehender Process sei, und wenn dies nicht der Fall

ist, so erklärt sich obige Erscheinung neben der

selbstsländigen Theilung des Inhaltes leicht. Dass

diese Tlieilung nun wirklich ganz unabhängig von

der Bildung der .Scheidewände ist, lässt .sich leicht

dadurch beweisen, dass die Tlieilung immer früher

beginnt, als Scheidewände vorhanden sind, dass

dieselbe ferner sehr oft im Cenlr.um der Zelle zu-

erst sich zeigt, wälirend ringsum die Theile noch

dicht an einander liegen, also noch keine Schei-

dewände gebildet sein können <; m. vcrgl. z. B.

Fig. 42 und 61); ich werde mich nun aber noch

bemühen darzulhun , dass im Gegcntlieil die Bildung

der Scheidewände erst eine Folge der Theilung des

Inhalts, also kein selbstsländiger Process ist, auch

nicht von der JUntterzelle ausgeht und mit der Bil-

dung der neuen Zellen Nichts zu thun hat. Ein

Uauplljeweis hierfür ist gewiss der, dass die Schei-

dewände sich immer genau nach der Zahl und Liagc

der Pollenzellen richten, und selbst bei der uure-

gelmässigsten Stellung derselben sie dennoch von

allen Seiten dicht umschlicssen. Dieser Beweis

würde aber nach der v.on ^loM a>isgesprochenen

Ansicht nur dann entscheidend sein, wenn sich

nachweisen liesse, dass die Gallert- Scheidewände

nicht Uüthweudig von der Mutterzelle aus entstellen.

Hierfür scheint mir Folgendes zu sprechen: Zuerst

fragt es sich, woraus die Scheidewände gebildet

werden? liier Jiesseu sich doch nur zwei Fälle

ai^nehmen: entweder ejitstcheu ^ie ,erst bei ihrem

Erscheinen aus dein Zellinhalt, oder dadurch, dass

die an der inneren (»berdäche der Jlutterzelle ali-

gelagerte Gallerle durch Druck oder eine andere

unbekannte Ursache in den Inhalt der Zelle liinciu-
'"'" " '

'
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geschoben wird. Letzteres scheint mir unwahr- 1
den Eclten verschwunden sind , und der dadurch

scheinlich, weil die Wandung während der Bildung zwischen ihr und der Scheidewand entstehende

und Verbreiterung der Scheidewände an Dicke nicht

abnimmt, sondern vielmehr zunimmt. Werden aber

die Scheidewände erst bei ihrem Entstehen aus dem
Inhalte der Mutterzelle bervorgebildet , wie es mir

gar nicht unwahrscheinlich vorkommt, schon dess-

haib nicht, weil die gallertartige Substanz, welche

an der inneren Oberfläche der Mutterzelle abgela-

gert ist und ganz gleiche Beschaffenheit mit den

Scheidewänden hat, offenbar aus dem Zellinhalt

herausgebildet wird: so sehe ich nicht ein, wess-

balb die Scheidewände grade immer zuerst an der

Wand der Mutterzelle hervortreten sollten. Ferner

Iiabe ich die Bildung der Scheidewände, wie sie

Mo hl und Uiiger angeben, niemals beobachten

können. Liegen die vier Pollenzellen noch dicht

an einander und lassen sich nur durch dniikle Li-

nien erkennen, so entfernt sich leicht, wenn Was-
ser iii die Mutterzelle tritt, der ganze Inhalt von

der Wandung, ohue dass hier Vorsprünge zurück-

bleiben (z- B. Fig. 11, 83.3, und wo ich diese iji

anderen Fällen zu sehen glaubte, da überzeugte

ich mich bald , dass dieselben , wenn auch nur in

feinen Linien, so doch vollständig durch den Inhalt

der Mutterzelle verliefen. Immer sah ich nur voll-

ständige Scheidewände, welche aber sowohl vom
Centrum oder von andern Regionen der Zelle als

von der Wandung aus gebildet sein konnten. Auch
Nägeli war es nicht möglich, das Hineinwachsen

der Scheidewände zu verfolgen (pag. 15). Selbst

Mo hl erklärt, dass er diesen Process nicht mit

Sicherheit verfolgt habe. Allerdings sind die Schei-

dewände gewöhnlich am Rande, wo je zwei Pol-

Icnzellen der Mutterzelle anliegen, am breitesten,

doch ist dies keineswegs immer der Fall; sehr oft

haben sie im Centrum der Mutterzelle, wo die 4

Pollenzellen znsammenstossen , die grosseste Breite

und verlaufen fein nach der Wandung hin. — Wenn
die Scheidewände nur von der Wand der Mutter-
zelle aus gebildet würden , so wäre es auch son-

derbar, dass die Verdickung derselben an verschie-

denen Stellen später noch erfolgen kann, und zwar
wirklich von allen Seiten der Pollenzellen aus er-

folgt; denn die Scheidewände sind anfangs dünn
und bilden eckige Fächer, weil die Pollenzellen

noch mehr oder weniger eckig sind. Später neh-
men diese eine runde Form an, dann findet man
auch die Scheidewände auf ihrer inneren Fläche
abgerundet und ganz genau der Pollenzelle anlie-

gend (Fig. 66— 68 u. a.). Durch Druck haben sie

diese Form nicht erhalten, denn sie sind breiter als

anfangs ; es muss also die Pollenzelle sich in sich

zusammengezogen haben, wodurch die vorspringen-

leere Raum ist aus dem Inhalte der Pollenzelle

heraus sogleich wieder mit Gallerte angefüllt wer-
den. — Endlich zeigen noch gewisse Verküm-
merungen sehr deutlich, dass von dem Inhalte der
Mutterzelle aus die Bildung der Gallertwände er-

folgt, und dass nach Umständen die abgeschiedene

Gallerte gar nicht in Form von Scheidewänden auf-

tritt. Bei CoiivoltJulus sepiitm sehe ich mitunter,

dass statt der vier Pollenzellen nur zwei ausgebil-

det sind, welche jedoch, wahrscheinlich Meil die

andern beiden vollständig aufgelöst worden sind

nur den halben Raum der Mutterzelle erfüllen

CFig. 27). Von diesen beiden Zellen aus verlaufen
dann viele Stränge von Gallerte nach der Wand
der Mutterzelle bin. Warum bildeten sich hier

nicht regelmässige Scheidewände, wenn diese doch
unabhängig von der Tlieiluug des Zellinhalts wä-
ren ? -^ Zu%veilen löst sich auch bei Cunvolvulus
der ganze Inhalt der Mutterzelle auf und wird in

Gallerte verwandelt C^"'S- 26); in diesen Fällen
liegt gewöhnlich ein ziemlich grosser, deutlich aus-
gebildeter Cyloblast frei im Innern der Zelle, und
von ihm aus verlaufen nach allen Richtungen gegen
die Zellwandung bin dickere oder feinere Stränge
von Gallerte. Auch hier hätten doch offenbar re-
gelmässige Scheidewände gebildet werden müssen,
wenn ihre Bildung unabhängig wäre von der Thei-
lung des Zellinhaltes, und es lässt sich kein Grund
augeben ; aus welchem sich dann keine Scheide-
wände bilden sollten, wenn zufäUig kein Inhalt da
ist, den sie tbeilen können. — In beiden eben au-
geführten Fällen war Gallerte gebildet worden, und
offenbar aus dem Inhalte; statt dass dieselbe aber
sonst in Form von Scheidewänden auftritt, bildete

sie hier unregelmässig verästelte Stränge. Diese
Abweichung ist jedoch sehr einfach zu erklären.

Die Substanz der Gallertwäude tritt gewiss im
nüssigen Zustande aus dem Zellinhalt hervor. Fin-
det sie nun einen weiten Raum, den sie nicht ganz
erfüllen kann, so vertheilt sie sich darin nach allen

Richtungen, bis sie eben gallertartig wird, und so
entstehen die unregelniässigen Stränge. Ist aber
der Raum, in welchem die Substanz abgeschieden
wird, enge, gleichsam ein Kanal, wie in der Re-
gel, da die vier Portionen des Zelliubaltes nicht

weit auseinander rücken, so kann die )ioch flüssige

Masse sich nur dorthin vertheileu; sie erfüllt end-
lich den Raum ganz und bildet auf die Weise eine

Wand von Gallerte, deren Gestalt sich ganz nach
der äusseren Form ihrer Grenzen, der Pollenzellen,

richtet. —
(Portsetznng folgt,

")
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Einige Bemerkungen über die krautarligen

Rosaceen,

_.,,.. Von Thilo Irmisch.

' ': Bei den- perennircnden krantartigen Rosaceen

sind die aiisdaiieinden Triebe hald lateral, bald

terminal. Herr Piof. IJ ö II hat bei der Bearbeitung

der Rosaceen in seiner vortrelTlicheii Rheinischen

Flora a;if jene Verhältnisse bereits RücUsicht ge-

iionimen, ancli Herr Prof. Wydier hat in seiner

Äusserst lehrrciclieu Abhandlung: über diclintomi-

sclie Verzweigung der Blüthenaxen dikotylischer

Gewächse (Linnaea XVll , 153), manches darauf

Bezügliche heigebraclit. Wenn ich in Folgendem

die Resultate einiger üntersiiclinngen mitzntlieilen

mir erlaube, so glaube ich, reclitferligt sicli dies

dadurch , dass ich meine Untersuchungen auf einige

Arten ausgedehnt habe, über welche in Bezug auf

das erivähnte Vcrhältniss jene Forscher nichts er-

wähnt haben, und dass bei einigen wenigen Arten

die Angaben derselben eine Rericlitigung bedürfen.

Ich folge hierbei der Anordnung der Gattungen.

wie sie Koch in der Synopsis gegeben hat.

fifiiraea Vhnaria. Die diesjälirige, bald län-

gere, bald kürzere Grundachse steht mit der vom
vorjährigen Blütlienstengel abgeschlosseneu noch

in lebendigem Zusammenhang. An den nntern

unentwickelten Gliedern jener stehen die s. g.

Wnrzelblätter; die darauf folgenden Internodicn

strecken sich mehr und mehr und bilden so den

terminalen Blütlienstengel. In den Achseln der

grundständigen Blätter finden sich Knospen: die

grösseren in den Achseln der mittleren, kleinere

in den der oberen und unteren. Gewöhnlich kom-
men nur einige dieser Knospen zur Entwickelung,

oft nur eine. Diese haben dann schon im Uerbst

aus ihrer Ach.<:e Wurzelzasern getrieben. Im Gan-
zen ebenso ist es bei Sj). Filiiiendula ; nur pflegen

hier mehr Knospen zur Ausbildung zu gelangen,

weshalb die Pflanzen oft so rasig beisammenstehen.

Dryas octopetala. Auch hier sind die Knospen
lateral; es finden sich am Grunde des terminalen

Ulüthensticles mehrere Blätter, in deren Achseln

die perennirenden Knospen stehen. Auch hier sciiei-

nen die mittleren die vorzugsweise sich ausbilden-

den zu sein.

Geum urbanum. Hier ist die Grundachse nach
Oben unbegrenzt, und die Pflanze perennirt durch
den terminalen Trieb derselben. Die Blütlienstengel,

— deren Zahl meist gering ist, ja häufig ist nur

einer vorhanden — stehen in den Achseln der Blät-

ter der Grundachsc. Ziemlich selten entwickeln

sich laterale Knospen, deren erste Blätter links]

und rechts von dem Miittcrblatle stehen, zu unbe-

grenzten sich bewurzelnden Achsen , die sich dann

wie die Mutteraclisc verhalten, und dadurch selbst-

ständig werden, da.ss die letztere, deren ursprüng-

lich vorhandene Hauptwurzel frühzeitig abstirbt,

von unten nach oben zu Grunde geht. Wenn ich

mich bei der Untersuchung trockener Exemplare

nicht täuschte, so verhalten sich, abgesehen von

manchen Eigenthümlichkeiten , Genm rivale
,
jiyre-

tiuicam Ram. (.bei welcher Art einzelne Seiten-

knospen häufig wieder zu neuen unbegrenzten Ach-

sen oder Blattrosetten auswaclisen , so dass die

Exemplare vielköpfig werden), und G. reptans

ebenso. Dasselbe Wachsthuni zeigt, wie auch

VVydIer angiebt, Waldsteinia yeoides. — Ilubtts

naxatilis perennirt durch seitliche Triebe.

unsere Erdbecrarten werden von Doli und

Wydier zu denjenigen Rosaceen gerechnet, deren

Blütlienstengel lateral sei. Wiederholte Unter-

suchungen von Frayaria vesca, collina und elatior

haben mich aber überzeugt, dass sie mit einem ter-

minalen Blüthenstengel versehen sind. Das Blatt

der Grundachse, welches zunächst unterhalb des

BUUhenstengels steht, unifasst mit seinen Neben-

blättern ganz deutlich die Basis des letzteren, und

aus der hierdurch gebildeten Achsel tritt der neue

Haupttrieb hervor. Zur Blüthezeit ist dieser schon

ziemlich ausgebildet und hat sein Muttcrblatt meist

so weit zurückgedrängt, dass das geschilderte Ver-

hältniss dann undeutlicher wird. Gar nicht selteu

ist es, dass der laterale Trieb, nachdem er erst

wenige, oft nur zwei Laubblätter entwickelt hat,

wiederum durch einen terminalen Blüthenstengel

abgegrenzt wird*); vielleicht, dass grade solche

Fälle die Annahme lateraler Blüthenstengel her-

beigeführt haben. Neben dem zweiten Blüthensten-

gel tritt dann wieder eine axilläre Laubknospe auf.

Selten fand ich Exemplare von Fr. vesca , wo sich

die oberen Internodien der Grundachse , die sonst

unentwickelt bleiben, bis zu einer Länge von 4

bis G Linien gestreckt hatten, an die sich dann

der Blüthenstengel anschloss. Die Achseln der un-

teren Blätter an jenen gestreckten Internodien hat-

ten dann Ausläufer getrieben; die des obersten

Blattes war aber steril. Es fehlte also der laterale

Uaupttrieb mit unentwickelten Internodien, der sonst

die Grundachse nach oben fortsetzt. Ich beobach-

tete dies an Exemplaren, die an feuclitcn , schatti-

gen Stellen im Herbste noch einmal blühten*) und

•) Aohnlich wie bei Trig-hc/iin (man ver^l. ineiNC

Schrift: Zur J^lorphologie derZ\wcLcl- und Knallfupilan-

zen p, 175.) und bei -t//t>(j inar^nrili/era , cbeud. p. ö7.

••) Die Erdbecrarten gehürcii in unserer Gcpcnd zu

(len)riiigen pcrenniri'nderi FrUiilings - Pflanzen » «lie häufig
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sich so wuchernd zeisten, dass selbst hoch oben]

aus de» Verxweiguiijsen des Bliitheiistarides oft

dicke Nebeinviirzelu hervorbrachen. Es leuchtet

von selbst ein, dass an solchen Exemplaren mit dem

Blüthenstengel die ganze Spitze abstirbt. — Aus

den Achseln der ersten Blätter des Hanpttricbes

kommen nieistentheils Ausläufer hervor; daher heisst

es bei Wydler I. 1. p. 183: Die Btolonen entsprin-

gen aus den Achseln der höher stehenden Laubblät-

ter. Sie haben zunächst an ihrer Achse ein Schup-

penblatt, in dessen Winkel gewöhiilicli wieder ein

Ausläufer entspringt. Häufig ist es, dass gleich

oberhalb des zweiten Blattes die Achsenglieder des

Ausläufers sich wieder so weit verkürzen, dass an

seiner Spitze eine Blattrosette gebildet wird; bricht

dann aus der Achsel ihres untersten Blattes ein

Ausläufer hervor, so scheint es, als ob dieser die

unmittelbare Fortsetzung der gestreckten Achse un-

terhalb der Blattroseltc sei. Oft ist es aber auch

der fall, dass selbst der zweite und dritte Trieb

am Ausläufer axilläre und sitzende sind. Ausser

den Ausläufern und bisweilen statt derselben bilden

sich in den Blattachseln der Grundachse sitzende

td. h. mit lauter unentwickelten Gliedern versehene)

Triebe, deren erstes Blatt auch ein dünnhäutiges

Schuppeublatt ist. Ich will andere Modificatiouen

nicht noch besonders aufzählen; man sielit schon

aus dem Milgetheilten die Mannigfaltigkeit der Ver-

ästelung , und wird andere Fälle leicht daraus her-

leiten.

(Fortsetzung' folgt,)

Bjiteratnr.

The botanical gazette. Edited by Arthur Hen-
frey, F. L. S., Lecturer on Botany at St. Geor-

ge's Hospital. London, Kichard and John E.

Taylor. 8. No. 10. October 1849.

Leber Viula sylvatica und caniiia. Von W.
H. Purchas, Esq. Die Lücke, welche in der

oben angeführten Abhandlung Hort's rücksiclitlicli

der Frucht geblieben, füllt der Verf. der gegen-

wärtigen durch Beschreibung und 'Abbildung der

verschiedenen Fruchlformen , welche er bei beiden

Veilchen gefunden hat, aus. Er bemerkt dann noch,

dass bei V. canina eine Keihe von Knospen gegen

den Herbst hin in den Achseln der niedrigsten Blät-

ter jedes blülienden Zweiges gebildet werde, von
denen zuweilen nur eine oder zwei sich zu Blumen

im Herbsle zum zweiten Male Mühen. Solche Pflanzen

sind noch: f'iola sUvcstris , seltner /^. Iiirta j Poientilla

venia und nlOa , Anemone Ptilsntilfa , ^4jiig-a geiievciisis^

yeronica ofßcilialis ^ seltner Uippocreitis coiiiosa.

tragenden Zweigen im nächsten Frühling ent-

wickeln, und die übrigen dann unter oder über der

Basis des neuen blülienden Schosses stehn, je nach

der Lage der Knospe , aus der dieser hervorgegan-

gen ist. Später im Jahre verlängert sich der Best

dieser Knospen in Zweige, welche Frucht bringen,

ohne eine Korolle auszubreiten oder zu bilden; die-

selbe Erscheinung des Zurückbleibens der Corollen-

bildung zeigt sicli gleichzeitig an den älteren Zwei-
gen. Der alte blühende Stengel stirbt im Winter

bis zu dem Punkte herab, wo die eben erwähnten

Knospen sicIi bilden, und so wird er immer über

der Stelle gefunden, aus welcher die neuen ent-

springen , wäiirend bei V. syli'atica das Gegentheil

stattfindet, indem die todten Blüthenstengel sich im-

mer unter dem Ursprünge der neuen befinden. Zu
den erwähnten Knospen kommen noch zufällige,

häufig, wie Verf. glaubt, von irgend einem Punkt
unter dem Ursprünge der letztjährigen Zweige und

selbst aus der Wurzel. Dies letztere ist zuweilen

bei V. sylvutüa der Kall (s. Engl. Bot. t. 620 und

£. B. Suppl. t. 2736. die Figuren links). Wenn
diese Pflanze nämlich auf frei liegenden Ufern

wächst, und die Entwickelungssiellen der blühenden
Zweige durch das Uerabgleiten der Erde verletzt

werden, so entwickelt sich ein neuer Zweig aus

einer der Ulattachseln , der nun , da er unter dem
todten Xheile erscheint , eine gewisse Aehuliolikeit

mit V. caÄJno herbeiführt. •laJUiMlasiiiW

Ueber Fwnaria parvißora Lam. und Vaillantii

Lois. , von A rthu r H enf rey. Durch Babing-
tou's oben milgetbeilte Bemerkung erinnerte sich

der Verf., dass er zu Colliam in Keut früher die

Fumaria parviflora gefunden habe, welche er auch

für die von Gibson von Suffron- Waiden und für

die äclite hält, und sie von F. VaUlantü unter-

scheidet.

Ueber, eine merkwürdige Monstrosität bei einer

Vinca. Vom Prof. Edward Forbes. Die hier

mitgetheiUe Tliatsache wurde in der Sitzung der

British Association zu Biriiiingliam im September

d. J. vorgetragen. Kelch und Blumenkrone normal.

Die Staubgefässe in Petaleil verwandelt, mit Spuren

von Antheren au den Bändern ihrer verschmälerten

Basen, iunerhtilb derseliien 6 Ovarien in 3 Kreisen,

die des äusseren oline Griliel und ohne Naht an der

inneren Seite, die 3 inneren grösser, mit einer

Jiaht und mit Grifleln, welche unter der für die

drei gemeinschaftlichen Narbe vereinigt sind. Zwei
der Griffel waren durch Auswachsen einer Achsen-
verlängerung im Centrum der Ovarien abgebrochen.

Auf dieser Verlängerung befand sich eine rudimen-

täre Blume, bestehend aus 5 äusseren lanzettlichen

Abschnilten als Sepalen, 5 mit diesen alternireiiden



- 233 - - 234 -

liiiearisclicn Körpern als Petalcii, aus einem 5- lap-

pigen fleiscliigen Ringe, ohne Spur von Antliercn,

und aus 4 Körpern, von denen zwei grösser waren

als die beiden anderen, indem einer von den grüsse-

veu einen Griffel mit Narben trug. In der Mitte

dieser Ovarien erbob sieb eine folgende aber sehr

Jiurze Verlängerung der Achse , welche eine näpt-

clienahiiliche ticiieihe trug, die von 5 blattarligen

Lappen umgrenzt war; innerlialb des Randes des

Näpfchens war ein Kreis von winzigen Ej eben ähn-

lichen Körpern. Alle Theile der verlängerten Achse

waren grün. Das Exemplar befand sich unter eini-

gen vom Markt crliallenen Blumen.

Unter den Miscellen linden wir "eine Nachricht

vom Prof. Ileus low, dass Orohaiiche minor auch

von ihm, nicht allein auf Cre/iis vireiis, sondern

auch auiCiirdiinsnultiits gefunden sei. Aus einem

Briefe vom Geist!. Thomas E w i ii g in Hoharl

Town eine Nachricht über sehr grosse E.\em-

plare von einem Baume, Swamp-guni genannt,

wohl eine Eucali/iitus. Per eine war umgestürzt,

niass bis zu den untersten Zweigen 220 E. , und

von da bis zum abgestorbenen Gipfel noch 04 F.,

an der Basis hatte er 30' Ouichmesser, und bei den

nntersten Zweigen noch 12'. Ein anderer noch in

voller Gesundheit wachsender hatte am Grunde 130'

Umfang und 3' über dem Boden 102'; die Höhe

lionnte man wegen Dichtigkeit des Waldes nicht

schätzen. Andere von fiO' , 40' bei 3' über dem

Boden fanden sich mehrfach. — In der Blaltachsel

einer Gartentulpe beobachtete Hill die Bildung einer

Zwiebel. — Der Herausgeber beschreibt eine Mon-

strosität von Reseda odovata {,ei\\e Synanthie der

Franzosen). Der Hauptstiel trug auf jeder Seite

einen breiten, grünen, fast lleiscliigen Elügel, der

aus den verbundenen Blumenstielen zusammenge-

setzt war. Am Ende des Stengels wurde der Flü-

gel dreifach, und an der Kante der Flügel standen

die Blumen in einfacher Reihe, wie ein Kamm. Die

äusseren Blumentheile hatten alle wirtclige Anord-

nung verloren, und die Kelch- und Blumenblätter

aller Blumen jedes Flügels waren an den Händern

derselben in Paaren einzelner grader Reihen von

unlen nach oben gestellt; die Discus, welche die

Staniina tragen, flössen an der ganzen Länge des

Kammes eines jeden Flügels in ein Paar fleiscliiger

Rücken zusammen; am unteren Tbeile waren die

Ovarien getrennt, aber beinahe in 4 -eckige Form ge-

drückt und dicht stehend, wälirend sie nach oben hin

zu zweien und dreien verwachsen waren. Ganz an

der Spitze waren die verschiedenen Organe nur un-

vollkommen ausgebildet, aber nach unten schienen

vollkommene Saamen zu sein. Ä— l.

H ook er species Fiffcum. Vol. 1. p. 150—225. An-

gezeigt von Prof. G. Kunze.

{F o rtsetz u n ^,)

Arten, welche sämmtlich zweifelhaft:

104. /). (ilaura Cav. W i II d. Alpen von Peru.

Wahrscheinlich keine Davallia,

105. D. himuta S w. Willd. Trichom. T h b g.

Japan.

M. s. meine Pteridogr. Japon. bot. Zeit. VI.

1848. Sp. 542., wo noch: Humala himuta Desv.

pr. a. a. O. p, 324. nachzutragen ist. Mir unbe-

kannt.

106. D. ülagellanica Desv. Spr. syst. IV. 120.

Der Verf. weiss aber nicht, dass der Autor die

von ihm im Berl. Mag. 1811. p. 328 beschriebene

.Art im Prodromus selbst wieder mit seiner Huinata

solida (.Duo. S w.) vereinigt hat. Im Hb. Willd.
befindet sich unter No. 20,14ö eine unedirte Art als

D.pumila, von D esfon ta i nes mitgetheilt, und

mit der Bezeichnung: Hab. ad fretum Magellauicum?

Die D e sva H x'sclie Art kann diess nicht sein, viel-

mehr scheint das kleine Exemplar zu /). yibberosa,

oder in die Nähe zu gehören.

107. D. pellucida Desv. pr. I. 1. p. 316. (nicht

346.) Ist von Mauritius.

(D.? lobata ist Linds. lobata Poir. Mit sol-

chen Namen , sagt der Verf. , könnte der Katalog

in's Unendliche vermehrt werden. In einem Werke,

spec.fil. betitelt, sucht man dieselben aber. Swartz
in seiner .S^n. giebt am Ende seiner Gattungen stets

die Inquirendae, und solche Nachweisungen sind

von grossem Nutzen.)

108. n. urophylla Wall. cat. n. 2683.

Berge von Sylhet. Der Verf. konnte die Art

in keiner der verglichenen Sammlungen auffinden,

loa. D. cordifoUa Roxb. crvpt. Ind. p. 22.

mit Diagnose wie die folgenden. Berge von Ro-

hilcunde.

110. 1). serrata Roxb. a. a. O. p. 52.

Prinz von AVales Insel.

111. P. pilosa Roxb. a. a. 0. p. 53.

Oestlicher Theil des Ganges- Delta und in den

Garten von Caicutta cingcfülirt.

112. JT). trapeziformin Roxb. a. a. 0. p. 54.

Malacca.

(D. aiuinstifolia Roxb. a.a.O. ist D. aiiijustata

nach Griffitli oben No. 2. D. muKi/lura Hoxh.
ist nach demselben /). paraltela Wall, oben No. 3.

l). lonciifolia Roxb. wahrscheinlich I). Ktitersuiii.

oben No. 24.)

D. V acliilleaefolia W a I l. cat. n. 248. mit t. 56.

D. und Diagnose.

Penang , W a 1 1 ic h.;
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Der Verf. schwankt , ob er Stamm (caudex),

oder kneclieiideii Slniiik (.stipes) vor sich hat. Der

Farm ist ohne Früchte und dem Verf. zweifelhaft.

J. Smith theilt ihm mit, dass er von Prof. Bein-
war dt als Lomaria poliDiiorpha iL. aculeata B I.)

etwas Aehnliches erhalten und auf Stenochlaena

scandens von Cnming analoge abnorme Wedel
gefunden habe. J. Smith kann aber niciit erklä-

ren , unter welchen Verliältuissen solche Formen

entstehen , und erinnert an die Tric/iowianesartigen

Bildungen am Strunk von llemitelia capensis. Die-

ser Ansicht kann der Verf. kaum beitreten und

sagt, M-alirscheiulich würde gefunden werden, dass

der vermeintliche Caudex ein Stipes und die ver-

meintlichen Wedel Fiedern wären.

Ref. hat schon 1834 auf solche merkwürdige

abnorme Wedelbildungen (wie sie Blume an üwei

seiner Lomariae daliiae, die zu Stenochlaena ge-

hören, wohl zuerst, aber sie irrig für fruchtbare

Wedel haltend, beobachtete) an Cyatheaccen und

einer Lycopodiacee in seiner Syn. fil. Poeppig.
aufmerksam gemacht und später die Bildungen an

Hemitelia capensis als luxurirende Spreublältchen

nachgewiesen (fil. Afr. austr. rev. nova). Neuer-

lich hat er in seinen observ. contin. in fil. Javae

ZoUinger. C ''Ot. Zeit. VI. 1848. Sp. 142) die

verschiedenen Beobachtungen kurz zusammenge-

stellt, aus welchen die ünhaltbarkeit der Hooker'-
schen Hypothese und was an J. Smitli's Mitthei-

lungen Wahres ist, hinreichend hervorgehen wird.

Am Schlüsse der Davallien will Bef. nur noch

auf einige vom Verf. entweder absichtlich oder zu-

fällig übergangene Arten und Synonyme aufmerk-

sam machen.

Dass Swartz Cadiiot. p. 69) die No. 7— 12

seiner Dicksonien später für Davallien erklärte, ist

beiläufig schon bemerkt worden. Davon sind in

unserem Werke noch als Dicksonien aufgeführt:

J). striyosa S w. p. 81. No. 43.

— multifida S w. p, 81. JVo. 50., fehlt als

Synonym bei Vav. pulypodioides.

— Japonica S w. p. 73. No. 21.

— Zeylanica S w. p. 73. No. 23.

Desvaux im prodr. trennte die Davallien nach

Cavanilles in Davallia und Huniata. Unter

den ersteren ist /). repens bei Doryana aufgeführt,

aber ohne Zitat: p. 314. Dav. adiantoides S w.

Desv. gehört zu Dicksonia. Dav. lenta ist von

mir bei No. 99. 5 erwähnt werden.

ße\ Dav. tenuifolia ist das D e s vau x'sche Zi-

tat : Trichoinanes polyspermiim Poir. Enc. VIII.

p. 82 und die schlechte Figur Lam. illuslr. t. 871
,

nachzutragen.

D. tei/ulai-is Desv. habe ich in der Anmer-

kung zu No. 95 erwälmt. " ,

Unter den vielfach übersehenen Humata - Art^ii

ist H. heterophylla Desv. No. 1., H. pectinata

Desv. (non .1. Sm.) und zugleich Trichomanes

Poir 1. I. No. 8; H. contiijua No. 25; H. serrata

No. 9 des Hooker'schen Werks. H. serrula

wurde unter No. 29 von mir erwähnt.

H. asplenioiäes Desv. pinnis subremotis al-

ternis decurrente pinnatis; pinnulis cuneatis apice

obliquis deutatis glaberrimis, snpra strialis subtnS

enervibns; soris subgemiuis; stipite subtetragono

;

caudice squamoso piloso Cp. 524) Hab. in Ind.

orienlali

,

mag hier nachgetragen werden (s. No. 29) , ohne

eine Vermuthung zu äussern.

H. hirsuta s. bei No. 106. — H. scandens habe

ich hinter 99. 6. angefügt. H. solida zu No. 30;

H. elegans zu No. 34; II. pyxidata zu No. 47; H.

elata und epiphylla zu No.36; H.patens zu No. 38.

H. chaerophylloides Desv. ist das gleichna-

mige Trichonmnes Poir. Enc. VIll. p. 80 aus Ma-
dagascar, uud scheint nirgends erwähnt als im Hb.

W i 1 1 rt. bei D. elegans fol. 2., welche ich als ver-

wandt bei dieser Art aufgeführt habe. Was a. a. O.

davon gesagt wird, passt ganz gut auf diese Pflanze,

welche D. chaerophylloides heissen könnte. — H.

polypodioides ist 70. eine 3Iicrolepia, die sich ge-

fallen lassen muss , unter Humata rangirt zu
werden.

Humata falcata Cav. wird nach der Abbil-

dung im Hort. Madrit. von Swartz zu Aspid. un-
dulatum Af zel. QNephrolepis J. Sm.) gezogen.

Einige von Steudel nomencl. nach Poiret
aufgeführte Davallien scheinen mir zu Trichomanes

zu gehören.

Davallia truncata Don prodr. fl. Nepal p. 10

habe ich ebensowenig erwähnt gefunden als die in

Bees Cyclop. aufgeführten E. Smith'schen 3 neuen

Arten, 10. D. pilosiuscula , 18. D. setosa und 24.

D. microcarpa, über welche doch wohl im Smith'-
schen Herbar Auskunft zu erhalten gewesen wäre.

Was die sterile f».? ciliata in Presl Del. Prag,

p. 188 sein mag, wird ausser dem Verf. Niemand
wissen, und dieser hat im tent. pteridogr. den Na-
men nicht einmal aufgenommen. Somit habe ich

nach meinen Collectaneen das Material zu Daval-
lia möglichst zu vervollständigen gesucht. Gewiss

ist die Gattung eine der schwierigsten.

^Fo rts e t zung- fotg-t.)

Beilage.
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Bryolojjia Europaea. Auctorihiis Bruch, W. P.

Schimper et Th. Güiiibel. Kasc. XLII. Cum
tabulis XI. 1849.

Inhalt: Pluiscaceae. Gattungen: Acaulon, Vhysco-
viitrella , E/ihenierum.

Diese Arbeit ist eine theihveise Uinarbeituni;

derPliascaceen undEiilieinereen der Synopsis nuisco-

riim des Ref. Aciiulon ist beibehalten für A. mu-
ticutn, trii/uetrum und Ftvrlceaiium. A. Curniuli-
cum fülireii die Hlln. VerlF. zu Vluticum znrücli.

Die drei ersten Arten sind wiederum abgebildet,

was vielleicht nur bei A. triquetium und höchstens

A. muticum nutbig gewesen wäre. Den Namen
Acaulon lialten die HHrn. Verff. für unpassend;
docli kann ja derselbe nur ein sciieinbares relatives

Verhällniss ansdrüulien, da es nirgends eine sten-

gellose Pllanze geben l<aiiii, und zuletzt ist ein

Name ein Name, auf dessen inneren VVerth wir
nie was legen sollten und auch nie was legen dür-
fen, weil wir damit alsbald eine vollständig neue
Nomenclatur consequent aufl)auen niüssten. Aus
diesem Grunde habe ich in der Synopsis Namen,
wie üchistoslega u. dgl. stets beibehalten. Auch
müssten mit dem Wegfalle des Gattungsnamens^cau-
lon aUetrivialndineii iGentiann ucaulis u. dgl) von

gleichem Wertlie, auch l'hyscomitrelta, wegfallen !

Warum endlich A. Curinolicutit ein achtes l>huscuin

sei, haben die HHrn. Vcrfl. niclit angegeben. —
Die Gattung l'ltyscomitrella ist auf Ephemerum

patens gegründet und ist diese Art auch wiederum
abgebildet. Hier scheint es uns, als ob der Degrilf

der Gattung bei den HHrn. Verff. unser Bcgri/T von

Sectio7i sei; doch steht damit in Widerspruch, dass

bald darauf unter der Gattung Ephemerum mit

einer culyptra vtitraeformis meine neue Gattung

Ephemevelta mit einer calyptra dimidiata figurirt.

Somit ist wenigstens Hcf. nicht klar, was bei den
UUrn. Verff. eigentlicli Gattung sein soll. Noch
mehr; die Gattung Ephemerum ist hier zu der Tri-

bus der Phuscticeae mit parenchymatischcm Zell-

gewebe in den Blättern gezogen, währen die Ephe-
tiiera ein prosenchjmatisches besitzen. Sobald nun

die Hllrii. Verff. die Ejihemereue mit den l'/iasca-

eeis verbinden — wogegen freilidi die Natnr eut-
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schieden protestirt — so müssen alle Ephemera zn
Acaulon wandern , da sich dann beide Gattungen
in Nichts von einander unterscheiden, wenn das
Zellgewebe unberücksichtigt bleiben soll. Dann
muss auch Ephemeretlu pachycarpa mit einer ca-
lyptra dimidiata zu l'hascum mit gleicher Mützen-
form gebracht werden. Abgesehen aber davon, dass
die HHrn. VerlF. auf die .Mützcnl'orm nichts geben,
und al.so Ephemerella y.u Ephemerum gebracht ist,

so ist es doch wieder klar, dass die HHrn. Verff.

auf das Ulattnetz etwas gegel)en haben , indem sie

Ephemerum von Acaulon und Phascum trennen.

Also besässen wir hier innerhalb ein und derselbeu

natürlichen Tribns zwei nach den Begriffen der

.Synopsis muscorum , die Phascaceue und Ephe-
mereae. Dies kann aber die Uryotuyia Europaea
aucli selbst nicht zugeben, da sie z. B. die Mnia-
ceae von den JJryaceis nur durch das Zellgewebe
getrennt hat, wie es in der Natur auch ganz rich-

tig ist. Durch diese gewichtigen Gründe hält Kef.

die Bcarl)eitiing der kleistucarpischen Moose in der

Synopsis fiir durchaus gerechtfertigt, und überzeugt

sich fortwährend immer mehr van der Hichtigkeit

seiner Klassificatiouspriucipien, wie sie die Vorrede

der Synopsis kurz und klar aus einander gesetzt

hat. Eines scheint jetzt von allen Seiten her durch-

aus angenommen zu werden, dass nämlich dieTribus

auf das Blattnelz zu basiren sei; dann aber forder»

Ref. als entschiedener Vertreter dieser Ansicht Con-
sequenz. Was die Bedeutung der Mützenform für

die Gattung'anlangt , so gelien hier die Wege bei

vielen Bryologen auseinander, und noch neuerlich

hat dies Hr. Dr. Itzigsohn in seiner freundlichen

Recension der Synopsis gezeigt. Ich kann indcss

auch heute nur vertreten, was ich darüber con-

sequent in der Synopsis getliau nud gesagt habe,

und hoffe, dass die.-ier Punkt in einer anderweiti-

gen bryoiogischcn Arbeit nach der baldigen Beendi-

gung der Synopsis seine Erledigung finden soll und

die brjologische Welt von der vollständigen Rich-

tigkeit dieses Principes ülierzeiigt werde. Abgebil-

det sind wiederum: Ephemerum serrutut/t, tene-

rum , cohaerens , sessile und Ephemerella pachy-

carpa als Ephemerum pachycarpxtm. Hierbei

13
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schliesslich noch die Bemerkung, dass, wenn Ephe-
tiierum patens einmal eine neue Gattung werden

sollte , dieses Moos schon den Namen Genthia pa-

tens von Bayrhoffer im Jahresberichte des Ver-

eines für Naturkunde im Herzogthume Nassau 1849.

,5. Heft. p. 2 erhalten hatte!

Pottiaceae. Pottia. Suppl. I. Von Pottia ca-

rifolia wird eine Varietät mit kleinerem Frucht-

stiele als var. incana abgebildet und beschrieben.

— Daneben figurirt als neue Art Pottia crinita

Wils. aus England, wo sie Wilson au der schot-

tischen Küste bei Aberdeen und Ralfs an den Ge-

staden von Cornwallis sammelte». Sie unterschei-

det sich von der verwandten P. Wilso/ii besonders

durch die calyjiti'a glabra.

Distichiaceae. Eustichium. Hier wird das

Phylloyonium ( Eustichia ) Korvegicutn Brid. als

Eustichium n. gen. beschrieben und abgebildet, also

als eigene Gattung von Eustichia der Synopsis

mascorurn getrennt , indem es die HHrn. Vcrff.

selbst ohne die Ansicht von Originalexemplaren der

Eustichia longirostris Brid. (_Didyinodon coinj)ressus

oder distichus Schvv. ) für verschieden balteu.

Hierzu muss ich bemerken , dass beide Moose in so

vielen Stucken verwandt sind, dass ich es nicht

wagen durfte, Bridel's Klassification zu negiren

und dass wir, so lange die Frucht von E. Norve-

gica nicht bekannt ist, auch kein Recht haben kön-

nen, diese innige verwandte von E. longirostris

zu reisseu. Uebrigcns ist diese letztere Art später

von dem verstorbenen Taylor im London Jour-

nal of botany 1848. p. 190, wiederum als neue Gat-

tung Cymbaria (_Ja7nesoniJ , vom Pichincha in den

Anden von Quito, aufgestellt worden!

Fissidenteae. Fissidens. Suppl. I. Beschrieben

und abgebildet werden: F. Dloxami, schon in der

Synopsis rnuscorum I. p. 66. aufgenommen und F.

crassipes Wils. := Fissidens incurvus var. fonta-

nus Br. Eiirop. und der Synopsis 1. p. 59. Uebri-

gens figurirt diese Art auch als F. fontanus Schimp,

in den Muscis Pyrenaicis von Spruoe unter

No. 316!

Grimmiaceae. Grimmia. Suppl. I. Eine neue

Art Gr. mollis aus Teilemarken in Norwegen , von

Holmgren gesammelt, wird nachgetragen. Nach
der Br. Europ. steht diese Art der Gr. sulcata oder

richtiger der Gümbelia caespiticia Synops. p. 773.

am nächsten, unterscheidet sich aber durch die bei-

nahe ins Perichätium eingesenkte kürzere Kapsel,

die längeren durchbrochenen Zähne des dunkler ge-

färbten Peristomes, die breiteren, durchaus falten-

losen und mit einer stielrunden Rippe versehenen

Blätter und deren weiteres Zellnetz, endlich durch

das Vorhandensein dünner, entferutblättriger Aeste,

welche in verschiedener Höhe des Stengels ent-

springen. Die Haube ist bis jetzt nicht bekannt;

darum ist für uns auch das Genus noch zweifelhaft.

Orthotrichaceae. Orthotrichum. Suppl. i. Nach-

getragen werden die schon von der Synopsis ge-

brachten Orth. alpestre Hsch. und 0. Sprucei Mont.

Weisiaceae. Hymenostomunt. Ueber Familie

und Gattung vergl. man die Synopsis des Ref. Nach-
getragen wird ein neues Hymenostomwn phascoi-

des Wilson aus Clieshire und Sussex, von Wilson
1834 entdeckt. Es unterscheidet sich beim ersten

Anblick von H. squarrosum durch die kürzer ge-

stielte, zwischen die Perichätialblätter eingesenkte

Kapsel und die längeren, schmäleren Schopfblätter.

Nach den Ansichten der Synopsis wird diese neue
Art Weisia iHymenostomum') phascoides heissen

müssen. Durch die Bearbeitung der umfangreichen

Galtung Entodon m. habe ich mich unlängst auch
bei den pleurokarpischen Moosen vollständig über-

zeugt, dass die Ausbilduug der Columella durchaus

keinen Gattungscharakter abgeben kann; denn hier

ist sie bei einigen ausserordentlich schön kegelför-

uiig bis ins Operculum erweitert und verlängert,

bei anderen Arten ist sie weit unter dem Kapsel-

muüde zurückgeblieben. /i. M.

Anleitung zum Studium der Botanik oder Pflanzen-

kunde von 0. F. Blum. Leipzig. Verlag von

OttoWigand. 1849. Kl. 8, 113 S. 15 Sgr.

Dieses Büclilein ist der zweite Band der Bil-

dungsbibliothek des Verlegers, und ist eigentlich

nur eine verbesserte Ausgabe der Botanik aus dem
„Hausschatze" desselben Verlegers unter fingirtem

Namen. Für den ersten Anfang in der Botanik ist das

Büchlein nicht uubrauchi)ar. Auf grösseren Werth
macht es wohl selbst keine Ansprüche. K. M.

Niger -Flora or an Enumeration of the Plauts of

western tropical Africa, collected by the late Dr.

Theodore Vogel, Botanist to the voyage of

the expedition sent by her Britannic Wajesty to

the River Niger in 1841 — edited by Sir W. J,

Hook er, with 2 views, a map and 50 plates.

— London, Hippolyte ßailliere, 219 Regent Street

1849. 8. 587 S.

Dieses für die Flora des westlich -tropischen

Afrika jedenfalls höchst wichtige Werk , dessen

übermässig langen Titel wir durch Weglassung be-

trächtlich abgekürzt haben, ist nur von Sir W. J.

Hook er herausgegeben, enthält daher nur wenig

von seiner eigenen Feder und ist die vereinigte Ar-

beit von Bentham, dem jüngeren Hook er, Dr.

Miquel, Miers, Barker -Webb, Dr. Le-
niaun und Anderen. Der jüngere Hooker hatte
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nach seiner Ziiriickkiinft von der antarlttisclien

Reise angefangen, das Herbarium von Vogel zu

bearbeiten , war aber durcli seine ostindisclie Reise

an der Vollendung seines Unternehmens geliindert

worden und hatte es anderen Händen überlassen

müssen. Dieser Wechsel der Bearbeiter erklärt die

so späte Veröffentlichung der botanischen Resultate

der Niger -Expedition. Im Ganzen sind etwa 1221

Pflanzenbesclireibungen in dem Werke enthalten;

330 Specien sind neu, und den bei weitem grösse-

ren Theil derselben bat unser so früh verstorbener

Landsmann, Dr. Theodor Vogel mit seinem Le-

ben erkauft. Wir wenden uns zur Angabe des

Einzelnen.

Das Werk ist dem Kapitän Trotter, der die

Niger-Expedition komniaudirte, gewidmet. Nacli

der Vorrede, der wir das Wichtigste sclion ent-

nommen haben, folgt ein kurzer Abschnitt von

Bentham, mit der Ueberschrift: Desideiata. Er

hat kaum ein botanisches Interesse, da er nur ei-

nige Winke für Nichtbotaniker enthält, die etwa

das westlich- tropische Afrika besuchen möchten,

wie und welche Theile von Pflanzen zu sammeln

seien, und dass Beobachtungen in Bezug auf Pllan-

zengeograpbie , Kulturpflanzen und die sie beglei-

tenden Unkräuter, in Bezug auf ökonomische und

kommercielle Pflanzenprodukte jener Gegenden sehr

wünschenswertb wären. Zum Schluss werden dann

4 der bisher erschienenen Werke über die Flora

jener Gegenden angeführt. Der ganze kleine Ab-

schnitt hat einen höchst populären Charakter, wo-

mit denn wohl auch zu entschuldigen ist, dass nur

4 Schriften von der gar nicht unbeträchtlichen bo-

tanischen Literatur des westlich - tropisclien Afrika

genannt sind. Wer sich über die betreffende Lite-

ratur in grösserer Vollständigkeit unterrichten will,

den verweisen wir auf eine ebenfalls sehr populäre,

aber erschöpfende Aufzählung derselben von Ur.

Vogel selbst hin, in: The Friend of Africa, vol. 1,

p. 99 und p. 134 ss. 1841.

Darauf folgt eine Skizze von Vogel's Leben,

mit Auszügen aus seinen Reisebriefen an seine

Freunde, dem 10. Bande der Linnaea entnommen,

von Treviranus, übersetzt von M. J. B er k el ey.

Da ausser dieser kleinen Biographie noch eine in

Deutschland erschienen ist, führen wir von ihr wei-

ter nichts an.

(.Fortsetzung folgt,)

Bemerkungen über den Bau und das Wachsthum
einiger grossen Algen -Stämme, und über die

Mittel, das Alter derselben zu bestimmen. Von
F. J. Ruprecht. tAus d. Mim. de l'Acad. Im-

I p^r. d. Sc. etc. nat. T. VI. bes. abgedr.) St. Pe-

tersburg, 1848. 4. 14 S. Cp. 59— 70) u. 1 Taf.

Der Verf. sagt, dass er beschäftigt mit Abfas-

sung einer bedeutenden Abhandlung über die See-

gewächse des Ocliotzkiscben Meeres, einige neue

Entdeckungen gemacht liabe, welche in Verbindung

mit frülier gemachten Erfahrungen Anderer geeig-

net seien, auf die Art und Weise der Entwickelnng

einiger grossen Algen ein neues Licht zu werfen.

Er führt deshalb zunächst jene früheren Beobach-

tungen auf, welche von Lamouroux, Borrer,
üingham, Despreaux, Greville, Griffith
u. a. gemacht worden sind. Sie beziehen sich zu-

nächst auf die jährliche Erneuerung der Lamina bei

Luvtinaria naccharina und digitatii: indem näm-
lich vom Stiel aus eine neue Lamina sich unter-

halb der alten erzeugt, worauf diese abgestossen

wird. Ob dabei auch Veränderungen an dem Stiele

durch Verlängerung desselben auftreten, ist zwei-

felhaft. Dagegen hatte man concentrische Ringe

im Innern des Stiels von Laminaria diyitata beob-

achtet, so wie die Zusammensetzung dieses Stiels

aus verschiedenen Lagen, von denen die innere

oder Markscliicht mit dem Alter zu einer Höhlung

wird. La Pjlaie glaubte daher an ein Wachsen
von innen heraus, wie mau es sich früher bei den

Palmen dachte. Der Verf. ist nach anatomischen

Untersuchungen bei verschiedeneu Algen geneigt,

anzunehmen, dass durch neue Zellenbildung in der

Peripherie des Stammes, die dem Rinden -Systeme
zunächst liegenden Partieen mit gefärbtem Zellen-

inhalt nach und nacli mehr einwärts zu stehea

kommen und die concentrischen Ringe bilden. Aber
diese Ringe sind nicht im ganzen Stamme von glei-

cher Zaiil, oben wenigere als unten, sie sind fer-

ner bei ganz deutlich alten Exemplaren zuweilen

in sehr geringer Menge. Ferner untersuchte der

Verf. die gabelartigen Stämme \oi\ Lessonia lamina-

riaeformis , sie hat dieselbe Absclmürung der Blät-

ter wie Laminaria,, und ausserdem spalten sich

die Blätter in zwei gleiche Hälften. Beides ge-

schieht jährlich einmal, und also findet ancli nur

eine einzige Gabelspaltung des Endastes statt. Man
würde also aus der Zaiil der Blätter oder der Eud-
äste auf das Alter schliessen können, doch stimmte

dies nicht immer genau, sondern bei höherem Alter

waren gewöhnlich weniger Blätter, \ind 8 Jahre

alte Exemplare hatten 7 DIchotumIcn und nur 36

bis 50 Blätter. Ein höheres Alter erreicht Leaioiiia

fuscesceiit:, welche nacli D u r v i 1 1 e bis 3Q F. gross

wird und am oberen Ende des beblätterteu Stammes
8—12 Dichotomien übereinander hat, dabei nimmt

die Dicke des Stammes nach unten bedeutend zu-

Die riesigen J)/(/cJ0<i/4<is- Arten wachsen jung wie
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die Lessoiiien, haben Blätter ohne Blasen, welche

sich der Länge nach spalten, bald aber entwickelt

sich der eine oder der andere Nebenast auf Kosten

der iibri);en und uächst zu bedenteirder Länge ans,

welche bis zu 200 F. angegeben wird. Eine neue

Laminarieen- Gattung Arthrothamnus QKurilensis

von der Insel Urnp) , von welcher der Verf. das

gewonnene Stück abbildet, scheint nur in ge-

wissen Zwischenräumen je 2 Blätter, und also eine

Dichotomie zu bilden ; an diesen Gabelästen erschei-

nen nur eine zcillang bloss einzelne Blätter, in-

dem das andere regelmässig fehlschlägt , welche

also eine zweizeilige Stellung einnehmen und durch

eine queergehende Narbe unter ihrer Basis bezeich-

net sind. Uie Acste erhalten so ein flexuöses An-

sehen. An dem abgebildeten Stück liegen zwischen

der tieferen und der EndJicholomie , welche noch

blatttragend ist, neun Glieder. Hei Fuviis bifidus

Gmel. fand der Verf. auch diese .Narben, aber hier

sind immer 2 Blätter und Wurzelbildung an der

Basis jedes Blattes, daher stirbt hier auch der Sten-

gel unten ab und man findet nur den oberen lebenden

Theil. Hieran schliesst sich noch Thalassiophylluiii,

wo das jung dütenförmig eingerollte lllatt sich, in-

dem der Stamm auswächst, spiralig um den Sten-

gel zieht, aher ahgestossen wird, und so eine nar-

beuförmige Spiralleiste bildet. Horizontale Schnitte

nahe der Spitze zeigen, wie die Marksubstanz vom

Centrnm aus sich in einen halben Rogen gegen die

Peripherie in Gestalt eines allmählig dünner wer-

denden Bogens zieht, was sich mit dem Auftreten

vollkommen geschlossener conceiKrischer Ringe ver-

liert. — Zum Schlüsse spricht der Verf. noch von

den Schleimhöhlen der grösseren Algenstänime. Es

sind nach dem Verf. meist ovale Höhlungen, aber

keine Gefässe, welche einen Schleim, aber nicht

Luft enthalten, sie kommen mit und ohne die con-

centrischen Hinge vor, und liegen im ersten Falle,

ausserhalb derselben, oder zwischen ihnen, oder

im Innern von sämmtlichen Ringen umschlossen; wo-
für der Verf. Beispiele angiebt. s

—

l.

Creiehrte Ciesellschaften. 1

Bot. Gesellsch. z. Edinburg d. 12. Juli. Nach-

j

dem verschiedene Bücher uud Pflanzen als Geschenk
j

übergeben waren, wurde von John Ralfs, Esq.

die Fortsetzung der AbhandUiiig über Noitochineae
\

vorgetragen, enthaltend die Beschreibungen der Ar-
ten von Spliaerozyga und Ci/lindrospermu/n, welche

i

in den Annais abgedruckt werden. Ebendaselbst

soll auch die Abhandlung des Dr. A. Voelcker
von Frankfurt über die chemische ZusammensetKung
der Flüssigkeit in den Schläuchen von Kepenthes,

abgedruckt werden. Er hatte das Wasser aus Gar-
tenexemplaren der N. destillaturia von verschiede-

nen Orten untersncht, die feste Materie betrug 0,22

bis 0,91 pro Cent. Oxalsäure, welche Dr. Turner
gefunden, konnte er nicht entdecken. In der festen

Materie waren 38,61 p.Ct. organische Materie, be-

sonders Apfel- und ein wenig Citronensänre. Chlor-

natrium 50,42; Kali G,36; Kalk 2,59; Magnesia 2,59.

Dr. Fleming sprach darüber, dass die jungen

Biälter der Gerste eine klare Flü.ssigkeit an ihren

Spitzen absondern , welche von den Landleuteu

Thau genannt wird ; ob ciie Anal^ se derselben

existire, wisse er nicht. Balfuur erwähnte das

ähnliche Phänomen bei Ricitardia aetliiopica und

Dr. Cleghorn machte einige Bemerkungen über

die saure Ausscheidung ^Oxalsäure) bei Cicer arie-

tiiitim. — Hr. Balfoiir sprach über seine Excur-
si(]iien in der Gegend von EdlMl)urg und über das

tiiidi ingen von Wurzeln verschiedener Gewächse
in gebrannte Rühren, welche sie zum Theil ganz
verstopften , wozu auch andere iMilglieder Beispiele

vorbrachten. Ferner gab derselbe von einer Ulme
Nachricht, bei welcher ein Seilenzweig, nachdem
der Haupt.stamni aligehrocheu war, mit Knoten be-

deckt war, welche Beschaffenheit sieh auch an

Pfropfreisirii erhielt. Derscllie berichtet über eine

Esche, deren Stamm bis ins Centruni verletzt, hier

Wurzeln trieb, welche zwischen den Zweigen her-

abgingen. Endlich zeigte er Ahornwurzeln, welche

sich verflacht und so ausgehölilt hatten, dass sie sich

um die Steine im Boden legten nnd diese zum Theil

beim Herausziehen eingeschlossen hiellen. — Be-

merkungen über das Wachsthum von Jiambusa
arundinacea von .Mr. Robert Scott, milgeth. v.

R. M. Stark, Esq. In einem Gewüchshause zu

Chatswortli wurden Messungen an einem Bambus-
schoss angestellt , der am 19. Aug. 1846 sich zeigte

und am 1. Sept. 8 F. hoch war , täglich abo unge-

fähr 7 % Z. gewachsen war, bis zum 7. Sept. wuchs

dersellic täglich 1' 10", bis zum 30. Sept. täglich 1',

so da-s mit diesem Tage seine Hölie 42' betrug

Als er im December abgescluiittcn ward, hatte er

32 Glieder, von denen das längste 1' 6" war, der

stärkste Umfang 9" betrug. Uie Temperatur war
zwischen 60— 87" F. — Dr. Cleghorn von der

Madras -.\rmee legte interessante Pflanzen -Abbil-

dungen aus West-Mysore vor, deren Zahl 500

übersteigt, während die Zahl der gesamelten sich

bis auf 2000 beläuft. — Endlich wurden auch von

l)r. Balfour, Mr. Evans, Pflanzen und Früchte

u. a. m. aus dem butanisclien und dem Versuchs-

Garten vorgelegt.

Redaction: Hugo von Mohl. —
Verlag von A. Förstner in Berlin. — Dru

D. F. L. von Seh lech te iid a I.

ck: Ge b au e r'sclie Hucbdruckerei in Halle,
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Zur Entwickclungsgcschichte des Pollens.

Von

Theodor \t'im7nel , Dr. pliilos.

( Fortsetzung.)

Da mm die Tlieiinng des Inhalts der Pollen

-

Miitterzellen ein selbstständigcr Piocess ist, und

keine Folge des Entstehens von Scheidewänden,

ich im Gcgeiitlieil nachgewiesen zu haben glaube,

dass diese Scheidewände iiiclit in Folge eines ge-

sctzinässlgen Blldungsprocesses an der inneren

Oberfläche der ZelUvand entstellen, sondern viel-

mehr eine Folge der Tlieilung des Inhaltes sind

und ans ihm herausgcl)ildet werden, ancli nicht

iiothwendig nur von der Mutterzelle aus die Schei-

dewände sich vergrössern und nach innen hinein-

wachsen: so scheint mir die Entstehung von Zellen

mittelst Fachbildung ebensowenig hier wie bei der

Bildung der Pollen -.Mutterzcllcu statt zu finden. —
Nägel i hat sich gegen die Annahme von

Scheidewänden, welche der Mutterzelle angehören

und von ihr ausgehen, erklärt. Er nimmt an, dass

sich durch Theilung 4 neue Zellen im Innern der

Mutlerzelle bilden , welche aber nicht gleich die

Pollenzellen, sondern Si)ccialmultcrzellen sind, in

deren jeder erst wieder eine Pollenzelle entsteht.

Mehrere Tliatsaclicn scheinen mir gegen Nägeli's
Ansicht zu sprechen.

Was zunächst die Bildung der sogen. Spccial-
niutterzellen betrifft, so ist dieselbe von Nägel i,

wie er .selbst sagt, nicht genau verfolgt worden,
doch meint derselbe, dass sie nicht von einem Cy-
toblasten aus sich erheben und heranwachsen

, son-
dern dass sie um den ganzen liürnigen Inhalt, in

dessen Jlittc ein freier Cytoblast liegt, ans der
gummihaltigcn Flüssigkeit der Mutterzelle coaguli-
ren (pag. 17). Dagegen sagt aber Nägcli auf
pag. 18, dass die Schicimmasse sich in 2. dann -1

Haufen oder Cj toblaste sondere, dass dann auf der

inneren Seite der gallertartig verdickten Älutter-

zelle 6 vorspringende Leisten entstehen, und nun

um jedes einzelne Viertel des Inhalts eine gallert-

artige Zellmembran gebildet werde. Dass bei der

Theilung ein Cytoblast vorhanden sei, der sich, we-
nigstens bei Allium Spirale, deutlich theilt, habe

ich seilen angegeben. Auch Nägeli glaubt, dass

die Bildung der neuen Cjtoblaste durch Theilung

eines älteren hervoi'gerufen werde, doch hat er

diese Theilung nicht beobachtet. — Dass sich von

den jungen Cyloblasten aus Zellen erheben, habe

auch ich nicht gesehen, dagegen mit Sicherheit mich

überzeugt, dass jeder Viertheil des Inhalts der

Mntterzelle nicht bloss ein Cytoblast ist, sondern

eine körnig - schleimige Substanz mit einem Cyto-

lilasten. Dieser Cytoblast scheint mir aber wand-
ständig zu sein ; bei Allitun wenigstens ist er es

immer, liäulig auch bei allen anderen von mir un-

tersuchten Pflanzen.

Dass der Cytoblast bei dieser Zellbildung eine

wichtige Rolle spielt, muss ich annehmen, auf wel-

che Weise er aber wirkt, ist auch mir nicht klar

geworden. Auffallend ist mir nur bei Alliu?n s/ii-

rule die Lage der neu entstehenden Zellen zu ih-

ren Cytoblaslen und die Stellung dieser zu einan-

der. In der noch ungetheilten Muttcrzelle liegt

der grosse Cytoblast immer im Ccntruni (.Vi^. 40);

die aus ihm zunächst hervorgehenden beiden legeu

sich in die Längsaxe der aiutterzelle an deren Wan-
dung {Vig. 43, 44), also so weit als möglich von

einander entfernt, und giade in der .Aliitc zwischen

ihnen entsteht die erste Theilung des Inlialtcs. Sind

nun aus den zwei Cyloblaslen vier, aus den zwei

Zellen auch deren vier geworden iVig. 48), so lie-

gen die Cytoblaste wieder so weit als möglich aus-

einander, und ebenfalls von den freien Seilen ihrer

Zellen möglichst ciilfcrnl: ?o dass man denken

14
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könnte, die Tlieilnng des Inhalts der Mutterzelle sei

dadurch hervorgerufen , dass von jedem Cj'toblast

aus ein Viertheil desselben angezogen und dadurch

verdichtet worden sei. •

—

Sieht man übrigens ganz von der Bedeutung

des Cytoblasten ab, so muss ich insofern Nägeli's

Angaben bestätigen, als zuerst eine Sonderung der

Schleimniasse eintritt, und erst später um jedes

Viertel eine Gallertschicht entsteht. Es bleibt also

nur die Frage zu beantworten: Sind die Gallert-

schiohten Zellwände, uiid das, was sie einschliessen,

ihr Inhalt, oder ist Letzteres die junge Pollenzelle,

und die sie umhüllende Gallerte eine Absonderung

aus ihrem Innern , welche mit den gallertartigen

Absonderungen auf der inneren Oberfläche der Mut-

terzclle und auf der äusseren Oberfläche der drei

übrigen Pollenzellcn verschmolzen ist?

Das erste Stadium der Theilung hat sich mir

immer so gezeigt, wie Nägeli es pag. 15 be-

schreibt , und z. B. in Fig. 35 und 50. a abbildet.

Man sieht vier durch dunklere Linien anfangs nicht

deutlich, dann aber scharf begrenzte Theilc , aber

noch durchaus nicht die gallertartigen Zwischen-

wände, welche nach Nägeli ihre Membranen sind.

Was bewirkt hier die scharfe Begrenzung der

Theile? In diesem Zustande kann man sie gewiss

ebensowohl für Pollenzcllen als für den blossen In-

halt von Specialmutterzellen halten. Am überzeu-

gendsten zeigt sich nach Nägeli die Bildung der

Specialmutterzelleu da, wo sich zuerst 2 primäre,

dann aus diesen je zwei secundäre bilden, wie es

z. B. bei den Liliaceen der Fall ist. Hier, sagt

Nägeli, entstehen 2 Cytoblaste, dann 2 Zellen,

die aber, sobald sie deutlich werden, in der Ge-
stalt einer Scheidewand sich darstellen. — üiese

Scheidewand bemerke ich allerdings immer, und

genau so, wie Nägeli sie in den Abbildungen zu

Lilium tigrinum Fig. 11— 22 und zu Tradescantia

Fig. 29 angiebt, aber weder diese Figuren noch

die von mir angefertigten (m. vergl. z. B. Fig. 44

bis 49) zeigen etwas Anderes als eben Sclieide-

wände, und keine Zellen mit gallertartigen Wän-
den; denn die 4 Körnerparthien liegen aussen noch
an der Wandung der Multerzelle, und wo dies

jiicht der Fall ist, nämlich im späteren Zustande,

da sieht man doch niemals, dass sich die Scheide-

wände auch auf den Seiten der Körnerhaufen fort-

setzen, mit welchen sie unmittelbar an der Multer-
zelle gelegen haben , sondern die hier neu abge-
lagerte Gallerte ist mit den Scheidewänden und mit
der Mutterzelle gleichmässig verschmolzen. — In

manchen Fällen scheint allerdings ein breiter Ring
von Gallerte sich rings um die einzelnen Theile,

welche ich Pollenzellen iienne, zu ziehen, z. B.

Convolvulus sepium, Oenothera biennis, besonders

aber bei Alcea rosea CFig. 16, 68, 109), indess

grade letztere Pflanze, welche dies so deutlich zeigt,

hat mich überzeugt, dass dieser Ring nicht die

Specialmutterzelle Nägeli's ist. — Bei Alcea ro-

sea zeigt sich immer, auch schon an der ungetheil-

ten Mutterzelle, eine sehr starke Absonderung von

Gallerte, und die später vorhandenen Scheidewände

zwischen den Polleuzellen sind sehr breit; um die

Zeit nun, wenn die Pollcnzellen schon ziemlich

ausgebildet, d. h. mehr oder minder klar und von

runder Gestalt in der Multerzelle liegen, sieht man
um jede von ihnen einen breiten Gallertring, der

etwas heller erscheint als die übrige Gallerte, und

durch Wasser leicht von der Pollenzelle, die dann

auch schon eine deutliche Membran hat, gelöst wird.

CFig. 109) — Ausserdem sieht man zwischen je

zwei von diesen Ringen, welche sich fast niemals

gegenseitig berühren, eine dunklere Linie, also im

Ganzen deren 4, welche im Centrum der Multer-

zelle entweder unmittelbar oder in eine gemein-

schaftliche 5te Linie sich vereinigen , und nach

aussen gegen die Wand der Mutterzelle hin unbe-

stimmt verlaufen. üiese Linien sind aber auch

in früheren Zuständen der Pollenzellen schon

sichtbar {_Fig. 108). Nägeli hat dieselben freilich

in Fig. 58 und 59 so gezeichnet, als setzten sie

sich rings um die Pollenzelle fort, allein so habe

ich sie nie gesehen, und schon Unger giebt an,

dass diese Linien sich nach aussen unbestimmt ver-

lieren. Wird die Mutterzelle nun durch Endosmose

von Wassser gesprengt (Fig. HO), so geschieht es

oft, dass die einzelnen Pollenzellen von jenem

Ringe umgeben austreten , welcher gegen Kali sich

allerdings wie die Membran der Mutter- und Pol-

lenzellen verhält, Indem er schwerer gelöst wird

als die übrige Gallerte in der Mutterzelle, mit die-

ser aber darin übereinstimmt, dass er durch Jod

nicht gefärbt wird. Bei diesem Austreten der Pol-

lenzellen bleibt aber der Theil der Scheidewände,

welcher die dunklen Linien trägt, zurück. Da diese

Linien nun nach Nägeli die zusnmmeustossenden

Oberflächen zweier Specialmutterzellen sind: so

liönnen die gelösten Ringe unmöglich Specialmut-

terzellen sein, sondern höchstens nur die inneren

Theile derselben. — Die Ringe um die Pollenzel-

len bei Convolvulus sepium (tig- 16) verhalten sich

ebenso. Sie zeigen sich nur dann , wenn die Pol-

lenzellen schon dem Austreten nahe sind, und be-

rühren sich selten gegenseitig. Zuweilen sieht man
auch noch die freigewordonen Pollenzellen mit einer

scheinbar ringförmigen Gallertschicht umgeben, wel-

che unter Wasser bald platzt und von der Pollen-

zelle ganz gesondert erscheint C^'S- ^^ "• ^^^>
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aber aucli diese Uüllen küntieii keine Specialnuit-

terzelleu sein, da sie in der Mutterzelle sich nicht

gegeaseitis berührten. — Mir scheint nach allem

Diesem die Ansiclit Schi cid en's (Grundzüge d.

wiss. Botanik. 2te Auflage. II. pag. 295), dass die-

selben nichts weiter seien als Gallerte, die sich

durch den Druck der sich ausdehnenden Pollenzel-

Jen um diese zu einer Membran verdichtet habe,

die annehmbarste. Die dunkeln Linien bei AIcea

rosea halte ich für die ersten, also ältesten Abla-

gernngssclüchten von Gallerte ans den einzelnen

Pollenzellen, welche sich nach eben vollendeter

Thcilung als feine Streifen zeigen. Auch auf der

inneren Olierdiiche der Mutterzelle brechen die äl-

teren Schichten das Licht anders als die jüngeren.

Bei anderen Pllanzen sah ich die 4 dunkeln Linien

seltner, und immer nur dann, wenn die Scheide-

wände sehr breit waren, immer aber hatten sie

nach aussen einen unbestimmten Verlauf. — Die

gallertartigen Hüllen um die Pollenzelien zeigen

sich auch niemals schon gleich nach beendeter Thei-

lung. Um diese Zeit zeigt das Innere der Mutter-

zelle nichts weiter als eine gleichförmige Gallerte,

in welcher 4 nach innen zu eckige Körnermassen

eingebettet liegen. Tritt eine von diesen heraus, so

behält sie oft schon ihre Form, zerfliesst nicht, ist

aber Jiienials von einer Gallerthülle umgeben, son-

dern diese Erscheinung zeigt sich, obschon über-

haupt selten (denn ich sah sie bisweilen nur hei

Conrolrulus sepium') , nur dann, wenn die Pollen-

zelleu schon eine rundliche Gestalt angenommen
haben. —

Da nun die Entstehung von Specialmutterzellen

weder von Nägel i selbst, noch von anderen Beob-

achtern genau verfolgt worden ist, für das Vor-

handensein solcher Zellen auch keine beweisenden

Thatsachen augegeben worden sind, vielmehr man-
che durchaus dagegen sprechen, auch die Entste-

hung und Bedeutung der Gallerlsclieidewände sich

weit einfacher erklären lässt : so liude ich keinen

Grund , das Vorhandensein von Specialmutterzellen

anzunehmen, sondern nniss mich zu der schon oben

ausgesprochenen Ansicht bekennen, dass die Pollen-

zelien unmittelbar als erste Generation in der Mut-
terzelle entstehen , und nur durch aus ihrem In-

halte hervorgegangene und an ihrer Oberfläche nie-

dergeschlagene Gallerte uujhüllt werden, welche
später, vielleicht durch den Druck der sich aus-

dehnenden Pollenzellen, theilweise zur Membran
verdichtet werden kann. — Die primären Special-

muttcrzellen iV'ägeli's glaube ich für zwei verei-

nigte Pollenzelien halten zu dürfen. Es scheint mir
7iämlich, wie schon oben erwähnt wurde, die Tliei-

lung des Zellinhalts immer auf die Weise zu er-

folgen, dass zuerst zwei doppelte, dann aus diesen

vier einfache Pollenzelien gebildet werden, denn
man findet viele Uebergänge von den Pflanzen, bei

welchen diese Art der Theilung sehr deutlich statt-

findet, z. B AUium , bis zu denen, wo auf einmal

gleich 4 Zellen zu entstehen scheinen. Bei Mo-
inordica Elateriiiin bleiben nun diese doppelten

Pollenzelien, oder primären Specialmutterzellen

nach IS'ägeli, oft sehr lauge vereinigt, obgleich

sie zwei Cytoblaste enthalten, und sich durch Nichts

von den oft daneben liegenden einzelnen Pollenzel-

ien unterscheiden. Man sieht sie , aus der Multer-

zelle getrennt, mit deutlicher, oft ziemlich dicker

Membran versehen und in der Mitte ringsum ein-

geschnürt CPiS- SO), und muss sie in diesem Zu-

stande für zwei vereinigte Pollenzelien halteji. —
Das Leben der Mutterzellcn endet mit ihrer

Resorption. Diese betri/ft zunächst die innen ab-

gelagerte Gallerte, dann die äussere Membran, doch

erhält sich von Ersterer immer der Tlicil, welcher

zwischen den Pollenzelien liegt, also durch sie ge-

schützt ist, am längsten. Bei Oenothera biennis

und Alliiim spirale treten sehr häufig die 4 Pol-

lenzelien, nach aussen frei, aber durch zwischen

ihnen befindliche Gallerte gleichsam zusammenge-

klebt, aus der, nur als ganz feine Membran noch

sichtbaren Mutterzelle hervor (V\^. 49, 50, 69).

{Forlsetzung- folgl.)

Einige Bemerkungen über die kraulavligen

Rosaceen.

Von Thilo Irinisch.

( Fortsetzung, )

Bei Cojiiarum jialiistre ist der Elüthcnstengcl

terminal; ausserdem entwickeln sich zuweilen noch

laterale Knospen zu ßlüthenzweigen. Der laterale

Trieb, durch den die Pflanze percnnirt, streckt

sich ausläuferartig und geht im nächsten Jahre,

ohne eine Blattrosctte gebildet zu haben, in den

Blüthcnstengel über.

Wie die Gattung Polentilla unter den einhei-

mischen Rosaceen überhaupt die formenreichste ist.

so herrscht bei den Arten derseliien auch in Bctrelf

der Anordnung der Achscriiheilc eine grosse Ver-

schiedenheit. Ich kann in ne7A\^ auf diese Gattung

nur die Angaben bestätigen, welche von Doli und

Wydier gemacht worden sind. Es gehören näm-

lich von den norddeutschen Arten P Fragariastruiii.

alba, rejildHS, Aiiserinu , rerna , opaca, Tormen-

titla und prnciunheiis zu denen, «eiche durch einen

terminalen Trieb perennircn und deren Blüthcn-

stengel lateral sind, P. siipina , j-upestris , anjeii-

iea, pilosa und i-ecUi dagegen zu denen, deren

14 f
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Bliithenstengel terminal ist und die Cfindestens die

vier letztgeuaiiutcn Arten) dinxli laterale Triebe

jierenniren. Ausserdem zeigen die Arten nocli man-

clie Verschiedenheiten. Bei P. Fragariastrum hat

die unbegrenzte Achse, so weit sie mit Seiten-

zweigen versehen ist, .unentwickelte oder minde-

stens sehr kurze Internodien. Von den Seitenzwei-

gen sind zwei Arten zu unterscheiden:

t) Solche, die zu neuen unbegrenzten Achsen

werden und jierenniren. Es sind die untern an der

Mutterachse ; sie haben zunächst gestreckte , aus-

läuferartige Internodien; dann werden an der Spitze

die Internodien wieder kürzer, und ihre, dadurch

aneinandergerückten Blätter hilden eine perenni-

rende Rosette. Aus den Achseln der Blätter, die

an den gestreckten Internodien stehen , bilden sich

häufig sofort Blüthenstände, deren Blüthen zugleich

mit denen der Mutterachse zur Entwickelung ge-

langen. — Die Mutterblätter dieser Zweige sind

zur BUithezeit meist schon abgestorben. Zuweilen

sind diese perennirenden Triebe ganz sitzend.

2) Solche, die durch eine Blüthe begrenzt wer-
den, oder Bluthenstengel. Sie sind bei dieser Art

sehr einfach. Es stehen an ihnen 1 — 3, mehr oder

minder vollkommene Blätter. Häufig ist nur die

terminale Blüthe vorhanden; zuweilen steht in der

Achsel des obersten Blattes (Vorblatt erster Ord-

nung) eine zweite Blüthe, deren Stiel wieder ein

oder zwei sterile Blättcheii (Vorblätter 2ter Ord-

nung) trägt. Ziemlich selten ist es , dass eine

zweite laterale Blüthe aus der Achsel des vorletz-

ten Blattes tuuteres Vorblatt 1. Ordnung) sich bil-

det, Sie blüht später auf, als die in der Achsel

des oberen Blattes, während hei P. alba, venia
u. a. von den zwei lateralen Blüthen die untere

sich zuerst öffuet*).

Aus den Blattachseln oberhalb derjenigen , aus

denen die Bluthenstengel kommen, bilden sich wie-
der Knospen zu perennirenden Trieben, von denen
manche gar nicht, andere aber im nächsten Jahre
sich wieder ausläuferartig entwickeln. Mit P. Frag.
stimmt im Wesentlichen P. alba überein, nur er-

scheinen die perennirenden Triebe nicht als Aus-
läufer; auch hier sind die Bluthenstengel unterhalb
der ersten Blüthe ziemlich armblättrig, während

') Zuweilen sind bei P. venia unterhalb der Terminal-
blüthe in den zunächst unter ihr stehenden Blattwinkeln
drei seitliche Blüthen vorhanden, von denen die unterste
zuerst, dann die mittlere und zuletzt die oberste sich
entfaltet. — Bei P. Tormeniilla beobachtete ich beide
Fälle des Aufblühens, dass die oberste der beiden la-

teralen und dass die unterste zuerst nach der terminalen
sich öffnete.

sie bei P. verna meistens mit mehreren Laubblät-
tern besetzt sind.

Bei P. Anserina haben die Ausläufer eine ganz
andere Bedeutung, als bei P. Fragariastriun und
unseren Erdbeerarten. Sie sind bei jener Art die

lateralen Bluthenstengel, die, wie bei den übrigen

Potentillen, von einer terminalen Blüthe abgeschlos-

sen werden. Unterhalb der ersten terminalen Blüthe

findet man 3— 4 Blätter an dem Ausläufer: die bei-

den oberen entsprecken den s. g. Vorblättern*)-

die Achseln des einen oder der zwei Blätter unter-

halb der letzteren tragen kleine Knospen, die im
Ganzen nur selten zur Entwickelung gelangen und
dann, ob immer, will ich nicht behaupten, unbe-
grenzte Achsen mit unentwickelten Internodien dar-

stellen. Ein eben solcher unbegrenzter Trieb ent-

springt regelmässig aus dem Winkel des vntersten

Vorblattes; er bewurzelt sich bald und treibt dann
später wieder laterale Bluthenstengel. Zuweilen
bleibt indess dieser Trieb ziemlich lange klein und
unentwickelt. In der Achsel des obersten, von den

unteren durch ein meist kurzes Internodium ge-

trennten Vorblattes
, das mit seinen häutigen schei-

denartigen Nebenblättern oft die Basis des Stieles

der terminalen Blüthe umfasst, bricht eine langge-

streckte Achse hervor, welche wieder zwei Vor-
blätter trägt und abermals von einer Blüthe be-

grenzt wird. Jene beiden Vorblätter (zweiter Ord-
nung) verhalten sich in Bezug auf ihre Achselpro-

dukte ganz wie die unter der ersten Blüthe. Das
wiederholt sich nun vielmals, indem man oft bis zu
zwanzig Blüthen zählt, wo die Bluthenstengel

(Koch's caules sarmentosi repentes) dann eine

Länge von mehreren Ellen erreichen. Das geschil-

derte Verhältniss wird aber undeutlich : 1) dadurch,

dass die Stipulä der Vorblätter an ihren Rändern
mit einander verwachsen und so eine einzige

Scheide darstellen , wo man nicht mehr unterschei-

den kann , welches das obere , welches das untere

Vorblatt ist; auch wird die Laniina der Vorblätter

(zuweilen schon bei den Vorblättern unterhalb der

ersten Blüthe) ganz undeutlich, und besteht bloss

aus einzelnen schmallanzetüichen Läppchen, die an
der Mündung der Stipularsclieide fast fingerförmig

stehen und nicht mehr fiederig (pinnatim) geordnet

sind; 2) dadurch, da.ss die Blüthen höherer Ord-
nungen in der Regel sich nicht vollständig ent-

wickeln, vielmehr ganz klein bleiben und ein äusserst

kleines, von einem kurzen, kaum linienlangen

Stielcben getragenes Knöpfchen darstellen; dieses

Rudiment fand ich aber immer. Der Blüthenstand

*) Bei P, repfans finden sich oft vier Blätter unterhalb
der Vorblättcr.
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dieser Art würde mit dem von P. venia im We-
sentlichen übereinslimnien , wenn bei der letztjje-

iiannten in der Achsel des je unteren Vorblattes

sich statt einer Bliithe stets eine nnbegrenzte Lanb-
Jinosjie erzeugte. Mit P. Anserina stimmt in der

Uaiiptsache P. replnns''^'), so wie aiicli Ducliesnea

indica iiberein. Meistens dürfte es so auch bei P.

procumbens sein. Es kommen hier aber auch Fälle

vor j dass der aus der Achsel des unteren Vorblat-

tes hervortretende Trieb gleich entwickelte Inter-

nodicn hat , und nachdem er mehrere Lanbblätter

prodncirt hat, wieder von einer lilüthe begrenzt

wird. — Sitzende Lnubknospen bilden sich auch an

der Mutterachse der P. Anserina und reptans. Die

Mutterpllanze stirbt iudess häufig ab.

Sibbaldia procumbens perennirt nach den An-
gaben von A. Braun CFiora XXV. B. 2. p. 696)

und Düll durch einen terminalen Trieb *='0-

{Forlseizung j'ol^l,^

Iiitcmtur.

The botanical gazette. Edited h^^ Arthur Ileii-

freyctc. Iö49. ]N'o. 11. jVovember.

Nachdem eine Uebersetzung von Plancliou's

Arbeit über die Gattung Vlex aus dem ApriUielte

der Ann. d. sc. nat. mitgetlieilt ist, folgt eine Nacli-

riclit über die in Dorsetshire wachsenden Ulices vom

*) Man vcrgl. Wyillcr 1. 1. — Die Elällcr dieser

Art «eidcii von Doli passend l'ussfürinig - funl'zUhlig ge-
nannt. Streng digilala, wie z. B. bei den Lupinen, sind

sie liier und nohl auch bei den anderen Polcntillen, de-
nen man folia <ligilala beilegt, nicht. Die Entstehung
der fünl'zähligcn blalter aus den drcizähligeu sieht man
recht gut bei P. procumbens.

"*) Wenn man bei dieser Gattung auf die Stellung der
Staubblätter zu den iSlunienbliiltern Rucksicht gcnnninien
hat, so Jiälte dies auch bei anderen Rosaceen - Gattungen
conscquenterweise geschehen müssen, Rei den von mir
untersuchten cinlieimischen Potentiilen , z. R. P. penin,
argentea, siipina und rrptans, sind die in der Regel vor-
handenen zwanzig Staubfäden so vcrihcilt, dass die fünf
grüssten vor den Kelchblällern , die liwii' kleinsten vor
deu Kronbliitteru, und die 10 Staubl.iden uiitllercr Grösse
links und rechts an den Rändern der Kronblätler stehen.
Kbenso ist's bei Fragaria , Cumarim und hei P. 7'or-
menlilln, welche IG Staubfäden hot. — itei P. frnlicusu
fand ich, wenn zwanzig Staubfäden in einer Rliilho wa-
ren, dass links und rechts von dem Miltelncrv der Kelch-
blätter zwei grössere, und links und rechts von der Ein-
fügung der kronblätler zwei kleinere Staubfäden stehen;
nfi steht auch vor dem Illillelnerv <ler Kelchblätter ein
Staubfaden, vor der ftlittc der Kronblältcr fand ich kei-
nen; andere Modificationen übergehe ich. Rei Geiim ur-
baiiiim sind weit mehr Staubfäden, 36 und darüber, noch
mehr bei G. riiah; hier wie bei /losa und /:ii/iiis sind
die Siellungsvcrhällnissc zu den Kelch - und Kronblättern
undeutlich.

Prof. E. Forbes, wonach dort auf Kalk lUex eu-

ropaeus in Menge wächst, unter welchem V. nanus

sich nur selten zeigt, wogegen auf tertiärem Boden

V. nanus vorherrschend wächst und nur hier und

da U. europaeus. Er macht dann noch einige kri-

tlsclie Bemerkungen über die von Plauchon für

U. Galii und naiius gegebenen Cliaracterc, wonach

er diese beiden Arten in der Natur nicht so unter-

scheiden könne, wie sie auf dem Papiere sich ge-

schieden darstellten. Eine folgende Note von Ba-
li ington über Vlex Galii giebt an, dass V. nanus

ß. major Bab. der V. Galii Planch. sei , und das.«!

diese Art in den westliclien Theilen des Königreiches

häufiger zu sein scheine.

Ueber die britischen Formen von Daucus Ca-

rola giebt Prof. E. Forbes seine ausführlichen,

in der Versammlung der Brit. Association zu Bir-

mingham vorgetragenen Beobachtungen. Drei Va-

rietäten will er untersclieiden: «. campestris, Uolde

fruchttragend vogeluestartig, Blumen weiss mit kalil-

randigen Petalen. — ß. mariliiiius. Dolde frucht-

tragend flach oder coiivex ; Blumen weiss mit kahl-

randigen Petalen. — y. ciliatns. Dolde fruchttra-

gend flach oder convex , Blumen grünlich-gelb mit

gewimperten Petalen.

Ve\)?:t Rumex palustris ^aM\. Von C. C. Ba-
bington. Betrifft die Auseinandersetzung ver-

schiedener verwandter Formen, wclclie der Verf.

folgendermassen versucht:

R. maritinius h., Sm. Engl. Bot.. Sturm

Deiitschl. FI., Koch Syn. Obere Wirtel gedrängt,

lange Zähne an den Petalen, Blätter alle lineal-

lanzcttlich, an beiden Enden gleicli verschmälert,

Früchte klein.

"i R. limosiis Thuill. , Lois. , R. palustris Koch,

Sturm, Bertol., Coss. et Germ., Gold Dock Pet.

Hb, Brit. t. 2. f. 7. Wirtel alle entfernt, Blät-

ter alle lineal-lanzettlich , an beiden Enden gleich

verschmälert. Wahrscheinlich nur Var. von /{. ma-

ritimus, nnd walirscheinlich der II. palustris der

meisten continentalen Botaniker.

B. palustris Sm., Engl. Fl., Engl. Bot., /{. iiia-

ritimus Curt. Fl. Lond., R. Steinii Koch, .Sturm.

Wirtel alle entfernt, Wurzclblättcr ans rundlicher,

oder hcrzrürmigcr, oder leiclit licrahlanfeiider Ba-

sis schmal lanzcttlich , Früchte grösser. Ä— /.

Hookcr spccies FiJ/'cHWJ. Vol. I. p. 130—223. An-

gezeigt von Prof. G. K u n z c.

(/*'o r t s c t z ti n g.)

2. Cystopteris Beriihardi.
Arten von Puli/jJodiuin L.; Aspidium S w. etc.,

Nephrodium Michx. , Cyathea und Cystea Sm.,

Alhyrium ilth.
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Figuren zur Erläuterung der in gewölinlicher

Weise gegel)enen Gattuiigsmerkniale sind nicht an-

geführt, nicht einmal die brauchbare des Verf.'s

selbst: gen. fil. t. 52 B. , welche aber von der

Schott'schen gen. fil. läse. 11., besonders in Hinsicht

der eigenthiimlichen gestreckten Zellen des Schleier-

chens, der Si)orangieu und der fein staclieligen rei-

fen Sporen , an Genauigkeit weit iibertroffen wird.

Dass die Untersuchung dieser Farm schwierig ist,

wird bemerkt, ebenso, dass nur wenige Arten ohne

Noth sehr vermehrt und fremde Pflanzen einge-

mengt wurden. Auch wird auf die Verwandtschaft

mit VavaUia subg. Lemostegia und sogar mit Lind-

saya aufmerksam gemaclit; mit letzterer Gattung

kann Cystopteris aber nur bei sehr flüchtiger Unter-

suchung verwecliselt werden, vorausgesetzt, dass

junge Fruchtorgaue vorhanden sind. bic Ver-

wandtschaft mit LeuCüsteyia ist schon oben bei

Gelegenlieit einer neuen eingesclialteten Art J).

pseudocystopteris besprochen worden. Die termi-

nalen Fruchthaufen lassen Davaltia stets siclier

von Cystopteris unterscliieden.

1. C. f'rayilis Bhdi. in Scbrd. n. J. d. Bot.

II. etc. Scbk. t. 54 (.trefflich) und 55,56 (Abarten).

Cyathea Sm. Engl. Bot. t. 1587. Cystopteris orieii-

talis ü e s V.

Die Normalform a. vulgaris an Felsen und

Mauern, besonders in nördliclicn und alpinisclien

Gegenden durch ganz Europa. — Kamtschatka,

Island, Abyssinieii , N.Amerika, von den mittleren

Staaten bis zum Eismeer, an den amerikan. Küsten

des stillen und atlantischen Meers. ~ Madeira;

Nördliclies Indien, Alfgauistan; Kaffcrland und Kap.

In den verschiedensten Formen vorkommend,

nimmt die Pflanze in Süd -Amerika, eine beson-

dere Färbung an. H. nennt sie

b. nigrescens ,
getrocknet dunkel Olivenfarben

oder schwärzlich.

C. fumarioides auct. quorund. ( vix Fr.) C.

translucens Desv. Äspid. fragile Marl, et Gal.

fil. Me,x.

Anden von Peru CMathews no. 601.); Co-

lumbien (Hart weg no. 1526), Guatemala. Pic v.

Orizaba (Galeotti iio. 6329).

c. dentata, fronde bipinnata, pinnis ovato-

lanceolatis, pinnulis ovatis obtusis, grosse et in-

aequaliter dentatis, raro pinnatifidis.

Hierauf werden die S^non^me dieser Form so

zusammengestellt

:

1. Europäische und Kord -Asiatische :

Cystopteris dentata Hook. br. fl. etc.

2. Nordamerikanische,

Cystopteris tenuis Schott, etc.

3. Südamerikanische,

Cystopteris fumarioides K z e. Athyr. P r e s 1 etc.

und wieder eiue Reihe einzelner Fundorte aufge-

führt.

Die Rücksicht auf den Raum verbietet, diese

wiederzugeben und zu kritisiren,

Kur soviel mag bemerkt werden, dass Presl
zuerst (Rel. Uaenk. p. 39.) von seinem AJ/ii/r. fu-

marioides ztvei Formen aufstellte: ct. pinnulis la-

tioribus t. 6. f. 2., welche c. dentata Hook, ist,

und ß. pinnulis angustioribus, wuliiu ich die Form
b. nigrescens gerechnet habe. Diese scheint mir,

sowie Hook er, noch immer, ausser der Färbung,

durch aus kurz keilförmiger Basis sehr ungleich

längliche oder verkehrt ejrund- längliche Fieder-

chen, von denen die erste nach Oben vergrössert

oder verlängert ist, etwas Eigenthümliches zw ha-

ben, so dass ich sie «och nicht aufgeben mochte.

Diese Art wäre noch an den Standorten, oder

durch Kultur zu prüfen.

Dass Microlepia humilis Presl hierher gehört,

ist unter Davallia Ko. 80. bemerkt.

Auf die Desvaux'sche Bearbeitung legt der

Verf. keinen Werth und mit vollem Rechte.

Aus Guatemala CF r i e d r i c h s t h a 1 No. 1296) ist

mir ein Wedel zugekommen mit bis 4" langen un-

teren Fiedern und bis 1" laugen Fiederchen. Er
würde zur forma nigrescens zu rechnen sein, die

mir aber in solchen Dimensionen noch nicht vor

Augen kam. AVesentliche Verschiedenheiten kann

ich jedoch nicht auffinden.

2. C. alpina Desv. Hook. br. (1. Aspid. Sw.
Willd. Scbk. t. 62. Polypod. Jacq. ic. rar. III.

t. 642. (optima) Polyp, crispum Gouan, Cystopt.

regia Presl, Cystea Sm. engl. Fl., Cyathea Sm.
11. Brit. , Polyp, regium L., Aspid. Sw. Willd.

Alpen , besonders im Süden von Europa. In

England sonst an einer, nun zerstörten, Mauer in

Essex.

Nach einem Original -Exemplare gehört hierher

Aspid. Taygetense Bory exp. de Moree 111. 2. Bo-

tan. p. 288. Man vergl. über die beiden unter C.

regia aufgestellten Formen, sowie über C. fragilis,

Koch s^n. fl. Germ. ed. 11. pars 111. p. 980.

3. C. Tasmanica Hook. Nicht abgebildet.

Eiue neue , der C. fragilis verwandte Art aus

Van Diemens- band von Gunn gesandt. Mit ver-

bällnissmässig breiten und kurzen Fiedern und von

sehr zartem Bau; 4 — 5" hoch.

4. C. bulbifera Bhdi. Aspid. S w. Schk. t. 57.

(optima) Willd. Polypod. L.. Nephrodium Mchx.
N Amerika, besonders in den mittleren Staaten

und Canada. — Bügel sandte die Art auch aus

Kord -Carolina.
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5. C. moiitcma L]{. Aspid. S w. AVilld. Sclik.

t. 63. (optima), Polyp. H.ieiike, Polyp, myrrhi-

difoliuin V i 1 1. Cuiid CyiUheii iitontana ilotli.)

Alpen des ganzen Kiuopa's, hesondeis im Nor-

den; auch Britannien. Kelsengebirge in N.Ame-

rika, Drnm m ond.

6. C. crenata Fries Nov. fl. Suec. Aspid.

Sommerfeit Vet. Ac. Ilaudl. 1834. Giildbrands-

daleii , So m merfe 1 1.

Der Verf. glaubt E,\-empIare des Farrn , nur mit

zu jungen FriicI'.tcn zu besitzen, nimmt deshalb

nnr Fries's Diagnose auf und vermutliet schon aus

der Beschreibung ganz richtig, dass es ein Presl'-

sches Athyriwii sei.

Es ist das in meinen Analectis C1837) p. 2.3.

t. 15. beschriebene und abgebildete A6]>lenium hi-

biricum *). Unter Aspidium hatte ich den Farrn al-

lerdings nicht gesucht. Er fülirt jetzt nacli Fries

CStimma veget. p. 253) den Namen Anplenium cre-

natum, und es sind daselbst die weitereu Citate

nachzusehen. Der Farrn scheint im ganzen Nor-

den nicht selten zu sein und wurde im Leipz. bot.

Garten aus Sporen erzogen.

7. C. Voiiytasii üooli.

Sandwicliinseln, D. Douglas n. 51.

Neue Art , mit C. bulbif'era verglichen ; aber

steif und nur spanneuhoch, Das Sclileiercheu wird

„rundlich" genannt.

8. C. albescens Lk. hört. Berol.

Island ?

Dem Verf. und auch mir unbekannt. In Link's

fil. spec. ri. Uerol. 1841. p. 48. wird die Pflanze mit

Physematium'ffagUe verglichen**).

9. C. squamata Decne. in Jacquemont
voy.

In Caschmir, Jacquemont.
Der Verf. kennt den Farrn nicht und erklärt

die Diagnose für unzureichend.

Zweifelhafte Arten, zugleich mit einigen, icelche

anderen Gattungen angehören.

C. oblusa Presl ist IVoodsia obtusa der

spec. fil,

C. obovata P r. Asplen. Viv. und als solches

in H. et Gr. ic. fil. abgebildet, mit der wahren
Fruchtbildung von Asplenium.

C. atomaria P r. QAspid. M ii h 1 b g. et W.) Der
Verf. hat die zweifelhafte Art, die er nie gesehen,

•) y/. Sibiriciim Tiircz. cat. pl. B.likal. etc. (1838).

*•) Die freundlich gcwiihrtc Ansicht des Original -

Gxcmplares Iiat mir gezeigt, dass dieser Art eine ju(:cnd-

liche IMlanze von ff'ooJsin olitma des H o o k e r'schen

Werks zu Grunde liegt. Spiiterc Anuicrkurg.

bei C. frcigilis ß. dentata nach Localität und Be-

schreibung untergebracht. Er glaubt, Willdenu w
würde es üu Aspid. teuue gebracht haben , wenn
er die Pflanze zu der Zeit kannte, wo jene Müh-
len b e rg sandte.

C. emarginata P r. tent. {\\\it der Name).

C. lej/tophylta Pr. (^Lonchifis tenuifotiu Hb.

Bej'r.) Nur der Name ist gegeben und U. vermu-

tliet darunter ('. fragilis, wenn die Pflanze aus

Nord -Amerika herstammt.

C. atrovirens P r. (Cystojßt. sp. H. B. lierol.)

Nur der Name. Auch lief, mit den vorhergehenden

unbekannt.

C. veslita P r. QDicIiSOti. sp. Hb. Brasil. Berol.

Sei low.) Nach einem authentischen Exemplare

von Dr. Klotzsch ist es Woodsia incisa dieses

Werks. (So scheint es auch Bef. Die Brasilische

Pflanze kam wohl von einem mageren Standorte.)

C. odorata V r. (_Aspid. Bory) von Mauritius.

Der Verf. erklärt mit Recht ein Sieber'sches Ex-
emplar unbezweifelt für eine Lastrea.

C. ? ISrasiliana P r. iAspid. B r.) Nur Name.

C. gigantea P r. (,As]nd. fotiosuin Wall.) ist

nach H. Diuciilpe aspidiuides B 1. s. oben.

C. comosci P r. iPolyp. foliosiun Wall.) ist

Alsophila comosit Hook. sp. fil. I.

C. aspidiüides P r. (_Dickson. Willd. Hb.)

Ob Diucalpe'^ fragt H. Mir scheint das ver-

glichene unvollständige Exemplar aus Mauritius von

Du Pet. Th. eher zu den Microlepicn zu gehören.

Zum Schluss -werden noch 3 von üesvaux
unter Cyslopteris aufgenommene Arten erwähnt,

über Avelche Bef. auch nichts zu sagen wei.ss.

{Fortsetzung- folgt.)

Kiger- Flora or an Enumeration of the Plauts of

Western tropical Airica, collected hy the late Dr.

Theodore Vogel, etc. Edited by Sir \V. J.

Hook er etc. London, 1849. 8. 587 S.

( Fo ri se I z it ng. )

Höchst interessant ist der folgende Abschnitt,

Seite 22— 72, der das Heisetagebuch von Dr. Vo-
gel selbst enthält. Diess Tagebuch, welches von

Vogel natürlich deutsch niedergeschrieben wurde,

aber hier in einer cnglisclieu Uebersetzung von

Scheer veröffentlicht ist, fiel kontrakigemäss nach

seinem Tode der afrikanischen Civilisations- Gesell-

schaft anhcim, und sie übergab es Sir W. J. Uoo-
ker zur Vcrüffenllicliung. Wir erlauben uns in

einem Kurzen Auszuge das Wichtigste aus diesem

Tagcbuchc niitzutlicilcn.

Die für die Niger -Expedition bestimmten 3

Schiffe, Albert, Wilberforce und Soudan verlassen

Devonport am 12. Mai 1841. Vogel war im Wil-
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berfoi'ce, leidet sehr von Seekrauklieit und beobach-

tet daber mir die Temperatur der See, obgleich mit

unzureichenden Instrumenten. Den 21. Mai gelangt

er nach Madeira und macht hier während seines

4-tägigeu Aufenthalts in der Umgegend von Fun-

chal so viel Exkursionen als möglich , oft iu Be-

gleitung von Lowe, durch den die Flora von Ma-

deira bekannter geworden ist. In Folge der zu

grossen Anstrengungen auf diesen Exkursionen wird

Vogel krank und bleibt diess, bis er am 25. Mai

nach St. Vincent, einer der Inseln des grünen Vor-

»ebirges kommt. L)a die Kegeuzeit in St. Vincent

von August bis Oktober dauert, fand Vogel na-

türlich die Vegetation auf dem niederen Theile der

Insel vollsändig verdorrt; auf dem Monte Verte,

etwa 2300' liocli , lindet er jedocb etwa 80— 90

Pllanzen. Er besucht auch eine andere der Kap-

verdischen Inseln, St. Antonio, wo ein wohlbewäs-

sertes Tliul mit üppiger Vegetation reiche Ausbeute

versprach, aber sein Aufenthalt war zu kurz, um

die Flora nälier kennen zu lernen. Am 26. Juni

"elan^t er nach Free Town in Sierra Leone. Die

Kegenzeit hat begonnen. Vogel spricht mit grosser

Befriedigung von der anziehenden Landschaft und

der üppigen Vegetation um Free Town, er macht

mehrere Exkursionen und sieht bei einem Herrn

Whitfield eine Sammlung von mehr als 30 Spe-

zien inländischer Orchideen, mehr als bis auf die-

sen Tag von dem westlich -tropischen Afrika be-

kannt gemacht sind. Dann bringt er einige Tage

in Monrovia, dem Hauptorte der Amerikanischen

Kolonie Liberia, zu. Bei Grand ßassa, an der

Afrikanischen Küste, wo gelandet wird, findet er

eine üppige Vegetation und sammelt mehr als 100

Pflanzen ; Oelpalmen (_Elaeis Guiiieensis^ und Fici

hilden den Uauptbestandtlieil der Waldungen. Am
14. Juli landet er am Kap Palmas. Ueberall, wo

Vogel die afrikanische Küste berüiirte, bestand

der Boden aus wenig versprechendem Lebm, der

»ar keinen oder nur stellenweise Humus entbleit.

Ueunocb ist die Vegetation reich und üppig, da die

Keu'enzeit begonnen bat. Bei Kap Palmas sind Bu-

hiaceen, Convolvulaceen und Leguminosen vor-

herrschend. Bei Kap Coast Castle verbietet am

18. Juli Kapitän Trotter, der Führer der Expe-

dition , dass irgend Jemand filier JVacht auf dem

Lande bleibt, denn schon fängt man an, gegen die

schädlichen Einflüsse des Klima's vorsichtig zu wer-

den. Bei Kap Coast Castle ist das Land stellen-

weise sehr fruchtbar und hat den üppigsten Pflaii-

zenwuchs. Die Rubiaceen sind weniger zahlreich,

die Leguminosen vorlierrschend und Mimosen häufig.
|

Dann landet man bei Brittisch Accra, und Vogel

macht eine Exkursion nach dem dänischen Accra

dem klassischen Boden der tropisch -west- afrika-

nischen Flora, wo Isert und Tbonniug ihre

guineischen Pflanzen sammelten. Aber die Zeit ist

zu kurz und Vogel sieht die reiche Vegetation nur

im Fluge. Endlich ankert mau am 5. Aug. vor dem
nördlichsten Arme des jN'iger, dem Nun. Man ist

so unvorsiciitig gewesen, sich im dänischen Accra
nicht mit Wasser zu verseben, wo man es im

Ueberfluss und von bester Beschaffenheit hätte haben

können, und muss scbon in dem Augenblick, wo
die eigeiitlicbe IViger- Expedition beginnt, zu dem
schlechten, vergifteten Äigerwasser seine Zuflucht

nehmen, welches nun zur Regenzelt und bei dem
hohen Wasserstande des Flusses, der die üfer

überflutbet hat, die Quintessenz aller faulenden und

verwesenden vegetabilischen und animalischen Sub-

stanzen der sumpfigen Umgebungen des Flusses ent-

bält. Es ist wohl ohne Zweifel, dass der Genuss

dieses Wassers viel zu dem Fehlschlagen der Ex-
pedition beigetragen bat. Vogel untersucht, wäh-
rend die Schiffe einige Tage vor Anker liegen, das

rechte Cfer des Nun. in den Sümpfen am Ufer

wächst Rliizophora Manyle, Oelpalmen, letztere

oft mit parasitischen Farrnkräutern bedeckt, Drepa-
nocarpus liinatiis , Ormocarpus verrucosus , einige

strauchartige Rubiaceen und Mimosen. Der Boden

besteht aus Sand, Glimmer und vegetabilischen Re-

sten. Hin und wieder befindet sich an der Küste

ein niedriges Dickicht, bestehend ans Chrysobala-

nus Icaco , Ecastophylium Brownei, Melastot/ia-

ceae , Viodia inaritima Tb. etc. Ferner fanden

sich hier Hibiscus titiaceus , vi_el Cyperaceen, von

Mannshöhe und verbunden äurcU C'onvolvulaceae,

Cassi/tu und anderen Lianen, Stylosanthes Gui-

neensis, Teleianthera R. Br. , w\e Euphorbia, Do-
tickos , Convolvulus pes caprae , Hydrocotyle in-

terriipta ß. platyph. DC. , eine Habzetia u. A. Am
20. Aug. endlich beginut man stromauf zu segeln.

Bis 13 engl. Meilen von der Küste wächst Rliizo-

phora dicht am Ufer, weiter vom Ufer entfernt

kleine Oelpalmen und darunter Pcaidanus Cande-

labrum. Nach diesen 13 Meilen beginnen Sträucher

und Bäume zahlreicher Arten, und im Hintergrund

60— 80' hohe, alte Oelpalmen. Weiter hinauf fan-

den sich am Ufer Pisang-, hin und wieder Bom-

baxbäume, zahlreiche Leguminosen und Mimosen,

auch Rohr- und Zuckerrobrpflanzungen. 40 Meilen

von der See werden Pisang, Zuckerrohr, Cassada,

Mais und Yams, Kokus- und Oelpalmen knltivirt.

Da die Kokuspalme nur bei Dörfern vorkam, hält

Vogel sie für eingeführt. Vogel geht in den fol-

genden Tagen hin und wieder ans Land und sam-

B eilage.
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mclt mclirere interessante, darunter auch neue

Pflanzen; meistens miiss er jedoch die lierrliclic Ve-

i

getation nur vom SchiiTe ans ansehen. Den 30. An-

glist werden viele Pistiiie anf dem Klusse gefunden.

Die Ufer sind meist, wie auch schon hin und wie-

i

der zuvor, mit einem hohen Gras, einem Soyyhum,

bedecUt. Den 2. Seplhr. findet Vogel am Ufer

Cassia Absvs, mimosoides? , eine Paortilea, einige

Gramineen, Malvaceen und Schntiedeliae , einen

Sarcoci'jilidlus und Teplirosiu toxicaria. Am 3. Sept.

trifft er einen, 70 — 80' hohen Bachab mit Kriicli-

ten, hängend an \X' langen Stielen. Vams und

Mais liultivirt. Das Unterholz am Ufer bestand

meist aus Qiiisqualis obovata Schnm., Porina,

Spondins , Sarcocejihalus , Lonchocarpus formosa.

Den folgenden Tag findet er Tamarinden und an-

dere Leguminosen, eine llanisieriaO^i ßombax,
Cypcraceen , Gräser, Des7nodiuin, Cassia, Malva-

ceae, Evphorbiaceue iPItyllantlius') , Trcigia, eine

Lemna , einen Lorantints auf einer Leguminose

u. A. Hügel von 1000— 2000' sclilossen in der Ferne

den Fluss hier ein; die Landschaft war oft sehr

schön. Den 10. Septhr. ist Vogel unwohl und

Röscher, der deutsclie Geologe der Expedition,

bringt ihm einige Pflanzen, hin und wieder ist ein

Baohah, eine Kokiis- und Fäclierpalme sichtbar. Am
II. Septhr. gelangt man an den Zusammenduss des

Tscliadda und Niger, wo eine Muster- Wirthscliaft

angelegt wird. Der Hoden ist verwitterter Granit,

bedeckt mit Gramineen, Cypcraccen, Euphorbien,

Malvaceen und besonders Leguminosen , darunter

2 Tephrosiae. Am 14. Seplhr. besteigt er den Berg

Patleh, 1150' hoch. Auf dem eisenhaltigen Sand-

stein des Berges werden Yams, Capsicum, Guinea-

Korn, Bananen, eine Bohne oder Vuticlws , ferner

Baobab, ParUia , Sarcocephalus und Spondias fast

bis zu seinem Gipfel kultivirt. Am Abend des

14. Septbr. nach der Exkursion auf den Berg Patleh

beginnt Vogel krank zu werden. Das gelbe Fie-

ber hat sclion zuvor angefangen anf den Schiffen

zu wiilhen und viele Opfer sind bereits gefallen.

Dennoch macht Vogel einige Exkursionen. Am
16. Septbr. findet er eine Artocarpiis in Frucht

und mit weiblichen Blumen, eine Anona, eine neue

Leguminose, Piatia, Ceratophylluin , Salvinia etc.

Da Vogel's Krankheit jedoch zunimmt, wird er

mit anderen Kranken stromabwärts geführt und mit

Röscher am 5. Octbr. auf Fernando Po gelandet.

wo er sich etwas erholt, kleine Exkursionen macht

und voll Hoffnung ist, bald mit neuer Kraft in den

Bergen von Fernando Po seine Entdccknngen fort-

setzen zu können. Al)er scliou am 17. Octbr. 1841

ereilte ihn hier der Tod, und nocli denselben Abend
wurde Dr. Vogel an der Seite des Kapitän Bird
C, Vogel") Allen auf Fernando Po begraben.

Auf dieses Reisetageb\ich Vogel's folgt in

einem gesonderten Abschnitt eine Aufzäblnng von
181 Pflanzen von Madeira, bestimmt von Dr. C.

Lemann, aber gesammelt von Dr. Vogel und
dem jüngeren Hook er, als er auf seiner antarkti-

schen Reise Madeira berührte. Dieser Aufzählung
gehen voran und folgen zum Theil Bemerkungen
von den beiden Hook er über die Flora aller der

nordwestlicli von Afrika liegenden Inseln, der Azo-
ren, Madeira, der Kanaren und der Inseln des grü-

nen Vorgebirges. Diese Bemerkungen stützen sich

zum Thcil auf Mittlieilungen von Dr. Lemann.
Nach Lemann hat Madeira C72 Spezies von Pha-

nerogamcn und Farrnkräntern , wovon nur 85 Ma-
deira eigenthümlich sind, und 480 auch in Eurojja

vorkommen. Von diesen 480 Pflaiizen sind etwa
400 den Küsten des Mittelmeeres eigen, aber davon
kommen merkwürdiger Weise nur 170 bei Gibral-

tar vor, ohglcicli dessen Flora etwa 450 Pflanzen

enthält. Die Azoren hai)en eine Flora von etwa
425 Spezien; 280 davon finden sich anch anf Ma-
deira und 312 Spezien oder mehr sind Madeira und

den Kanaren gemeinsam. Eine grosse Anzahl von

Jladeirischen Pflanzen ist in dem anliegenden Thcilc

von Afrika nicht zu finden, wohl aber auf den Ka-
naren, Azoren und Inseln des grünen Vorgeliirges.

Es stellt sich daher die Flora dieser nord-west

afrikanischen Inseln als eigenthümlich dar, und

Webb hat ihr schon früher den Namen der ,.Ma-

karonesischen" gegeben. Madeira ist der Mittel-

punkt dieser Flora. Als Genera, die diesen Inseln

cigentbüniiicli sind und anf einer oder zweien der-

selben gefunden werden, sind folgende nngcgeben:

Melanoseliniiiti , Aeoiiiunt , Aichryson, Siiuipiden-

dron, Heberdenia , Plii/Uis, CaJupijJiiiitlius, Iso-

14
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plexis, Calliannssa, Musschia und Canarina. Ma-

deira's Flora hat mehr Püanzen mit Westindien ge-

mein, als mit dem aiiliegendeii Continent von Afrika;

5 Farrn werden ziiin Beweise dieser Behauptung

angeführt; das Seelilima von Madeira maciit natür-

lich ilire dortige Existenz möglich. Audi das Genus

Clethra, sonst rein amerilianisch , ist in Madeira

repräsentirt. Helichrysa von Madeira sind nahe

ver« andt mit den südafrikanischen Spezien. Dieses

Genns und ßlyrsirte AfrUaiia der Azoren ist sonst

nur noch am Kap der guten Hoffnung und in Abys-

sinicii gefunden.
(^Beschliiss fotgl.)

Plantae Scandinaviae desoriptionibus et figuris aua-

lyticis adumhratae auctore N. J. Anderson,
ad reg. Universit. Upsal. Botauices Doc. Fase. I.

C3'i)eraceas Scandinaviae complectens. Holmiae

snmt. Zach. Haggstroem. 1849. 8.

Auch unter dem besonderen Titel:

Cyperaceae Scandinaviae in Dania, Suecia, Xorve-

gia et Fennia sponte crescentes descriptae et de-

lineatae. Aut. N. J. Anderson etc. Praefatus

est Elias Fries, Prof. Upsaliensis etc. E.^:cu-

debant Lnndberg et C. 1849. 8. VIII u. 77 S.

Tabulae VIU. lithogr. 8 niaj.

Kein Land, sagt Fries in der Vorrede, scheine

ihm geeigneter die allmählige EntwickeUing der ve-

getabilischen Welt zu beobachten, als Scandinavien,

welches sich von der arctischen bis zur gemässig-

ten Zone in gleicher Erhebung erstrecke. Wegen
seiner Armuth sei es vollständiger als reichere Ge-

genden erforscht, aber wenn die Fortschritte, wel-

che die Kenutniss dieses Landes in der letzteren

Zeit gemacht habe, den Ausländern weniger be-

kannt geworden zu sein scheinen, so könne man sich

nicht wundern, wenn man in Betracht ziehe, wie

wenig diese Beute mit den Schätzen wärmerer Län-
der verglichen, sich licrvorthne. Zwar seien in dem
Herbarium Normale Florae Scandinaviae die meisten

dieser Entdeckungen niedergelegt, aber nur Weni-
gen zugekommen, und dann seien darin auch nicht

die Unterschiede so deutlich vor Augen gelegt, als

in treuen Bildern, wesshalb man hoffen dürfe, dass

solche den Freunden der Wissenschaft erwünscht
sein würden. Nicht um irgend eines Gewinnes wil-

len habe Dr. N. J. Anderson, im Zeichnen wohl
geübt und iu der arctischen Flor (wie seine Salices

Lapponiae, der Conspectus vegetationis Lapponi-
cae n. a. beweisen) wohl bewandert, es unternom-
men, diese Abbildungen herauszugeben, er bezwei-
fele daher nicht, dass wegen der eigenen Beoliach-

tnngen und der Treue gegen alte Autorität dies

Werk denen, welche die Europäische Flor studiren.

willkommen sein werde, zu welchem er beisteuern

wolle, was er könne, da er hoffe, der Verf. werde

das fortsetzen , was er begoniien habe zur Aufklä-

rung der vaterländischen Flor. In dem Werke solle

eine kurze compendiöse Fassung herrschen zum
Besten der Anfänger, niclit durch künstliche An-

ordnung wolle mau, da sie bloss sulijectiv sei, die

Sache erläutern , fOi'deru die natürliche Geschichte

der Pflanzen auseinandersetzen. Man werde mit

den cinfaclien und in ihrer Menge für die Flor

cliaracleristischen Formen beginnen und das Zu-

sammengehörige zusammenfassen und vereint geben.

Neues könne mxn nicht eben erwarten, aber die

unter manclier fiübcreu Art zusammengcfassten For-

men sollen deutlich unterschieden und begrenzt

werden. Durch Beachtung der biologischen Mo-
mente sei mau jetzt oft zu einer von der bisherigen

völlig verscliiedcneu Umgrenzung der Arten gekom-

men. Man sei darüber in Streit gekommen, welche

der Formen, bei Trennung der Arten, den Namen
des Alltors tragen müsse. Hier seien die Worte
des Autors die sicherste Quelle, der Standort und

Fundort nur dann, wenn dieser bestimmt angegeben

sei; trügerisch seien die zu verschiedenen Zeiten

gegebenen Bestimmungen , daher die Herbaria.

Schliesslich bemerkt der Vorredner noch Einiges

über die Verhältnisse zwischen dem Vorkommen der

Cyperaceen in Deutschland und Scandinavien. Letz-

teres ist , wie wir aus dem Werke sehen , so ge-

nommen, dass Dänemark mit Schleswig Holstein und

Laueuburg hinzugerechnet wird. Nach dem Cha-

racter der Cyperaceae folgt die Methodus synoptica

und dann die Aufstellung der Arten. Bei jeder dersel-

ben sind ausser der Diagnose : dieSynonymie, einige

Figuren, die getrocknete Sammlung, in welcher sie

sich findet, das Habitat , eine kurze Beschreibung

uebst sonstigen kritischen und erläuternden Bemer-

kungen. Ein Verzeichniss der auf den 8 lith. Ta-

feln abgebildeten Arten und ein Druckfehlerver-

zeichniss schliesseu das Heft. Auf den Tafeln, wel-

che etwas grösser als der Text sind, befinden sich

auf jeder eine Jlenge von Arten, von jeder die

Inflorescenz, die Blülhe, Frucht, oft auch die ganze

Pflanze verkleinert, oder ein unterer Theil dersel-

ben. Dieselben beigesetzten Buchstaben bezeichnen

dieselben Theile , von denen aber nicht angegeben

wird, ob sie in natürlicher Grösse oder iu welcher

Vergrösserung oder Verkleinerung sie abgebildet

wurden. jS— l.

Genera plantarum Florae Germanicae iconibus et

descriptionihus illuslrata. Opus a beato Th. Fr.

Lud. Nees ab Esenbeck, etc. inchoatum,

deinde auctoribiis JFrid. Card. Leop, Speu-
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ner, cto. , Aloj-sio Puttei-IicU etc. dum
vixeruiit atliiivaiite Stepliano Endlicher, etc.

coiitinimlum miiic coiijuiiclis sdiiiiis pliirinm aiicto-

riim pcrseciitiim. Fase. XXVI. coiitiiieiis Umbel-

liferarmii pars I. aiictorc Theopli. Gtiil. Bi-

se hoff etc. Boniiae sumt. Henry et Cohen 1849. 8.

C20 lithogr. Tafeln nebst ebcnsovielen einzelnen

Oller doppelten Dlättcrii Tcct.)

Den vier verstorbenen früheren Bearbeitern die-

ses Werkes, welches seit vier .lahrcn nnlcrbrochen

ist, werden vier deutsche BotaniUer nachfolgen, um
es seinem Ende zuzufiiliren. Prof. Bischoff in

Heidelberg liefert hier zunächst ein Heft mit Dol-

dengattnngen, und nacli einer beiliegenden An-

zeige sollte von Dr. Sehn iz lein in Erlangen das

2öste Heft Ende Januar 1850 erscheinen. Als wei-

tere Bearbeiter werden Prof. Köper in Hostock

nnd Ur. Seubert in C'arlsruhe genannt. Die vor-

«Äelchrte Gesellschaften.

liritish Association for tbe advancement of Science.

Birmingliam 1849. Sect. D. Natural Histcry in-

cluding Physiology.

iWoutag d. 17. Sept. Veher eine Reihe bei Tri-
folium repens beobachteter morpholuyischer Ver-
ihulerungen von Robert Austin, Estj. Diese Ab-
handlung enthalt eine genaue Beschreibung der ver-
schiedenen Veränderungen in der Blume dieser

P/Ianze, welche vorzüglich in Umwandlungen der

Blnthentheile in Blätter bestclin. Die Scpala , Pe-
tala

, Stamina nnd Carpclla waren alle durch Blät-

ter bei diesen Blumen dargestellt, die eine drei-

blättrige Form annahmen. Die Stamina waren in

einigen Fällen durch eine Art von dreiblättrigem

Ulatt ersetzt, bei welchem die beiden seitlichen un-
vollliommene Anthereu waren. In einigen Fällen

liegenden Doldengaltungcn sind von Bi s cji o ff's
|

war die Hülse durch ein dreiblättriges Orgau er-

liunstrcicher Hand sehr hübsch gezeichnet, und wie

uns bedünkt, auch sauberer lithographirt als man-

che der früliercn Hefte. Was hier weniger, wegen
des geringen Kauincs, welchen Octavtafeln darbie-

ten, berücksichtigt %verden konnte, sind die Vege-

tatiousverhällnisse, die Tracht der ganzen Pflanze,

die man auS' den blühenden Spitzen doch nur zu

einem geringen Thcile ersehn kann, da bei diesen

auch nicht der frühere jugendliche Knospenzustand

noch der spätere fruchttragende der Dolden, oder gar

der nach dem Abtall der Früchte sich zeigende zur

Darstellung kommen konnte. Da auch der Text die

vegetativen Vcrhältuisse nicht berührt, so ist dies,

unseres Bedünkens, ein durchgehender Fehler die-

ses sonst im Allgemeinen so verdienstvollen und

belehrenden Unternehmens (dessen glücklichen Fort-

gang wir auf das Lebhafteste wünschen), denn zur

vollständigen Kenntniss eines lebenden Pflanzenkür-

pers ist es nothwendig, nicht bloss die vollständige

Kenntniss seiner Fruchtwerkzeuge zu erlangen,

sondern auch aller der Organe, welche dieser

Fruchtbildung vorangehen, so wie der Zustände,

welche ihr folgen. Ä— l.

Botan. Gärten.

Ein botanischer Garten belindet sich auch zu
Port Philip CNcu Süd- Wales), wie aus einer im
Gard. Chron. mitgcthcilten Nachricht hervorgeht.

Es wird nämlich gemeldet, dass Mr. Delachey
( D a 1 I a c li i e ?) die durch den Tod des Mr. Arthur
erledigte Stelle eines Superintendenten an demselben
erhalten habe. Mr. Delachey war früher Ober-
gärtner bei Lord Aberdccn.

setzt, bei welchem alle 3 Blältchen eine Carpellar-

Bcschaffenheit zeigten. Die Carpelle zeigten zuwei-
len blättchenähnliche Fortsätze au der Stelle der

Ovula. Mr. Henfrey bemerkte, dass mehrere
dieser Formen in Bezug auf Structurverliältnisse

sehr interessant wären. Die Ersetzung der Car-

pella durch normale Blätter, welche bei dieser.

Pflanze oft beobachtet sei, ist der Ansicht Schlei-
den's von der Achsennatur der Hülse der Legu-

minosen geradezu entgegen. Das dreiblättrige Or-

gan, welches 2 rudimentäre Anthereu trage, scheine

die Ansicht einer Verdoppelung zu begünstigen, in-

dem man die 10 Stamina einer Leguminose als her-

vorgegangen erachten könne, aus der Entwickelung

der beiden lateralen Blättchen jedes der 5 zusam-
mengesetzten Staminal- Blätter, indem ihr Termi-
nalblältcheu unterdrückt sei.

Veber einiije l'eriinderunileii in den miiuulicheit

lilüthen des vierziy -Tmje-Mais, von B. Austin,
Esq. Von diesen Blutheu war ein grosser Theil ein-

fach wie die Aehreu des Weizens, eine andere

Eigenthümlichkeit war, dass sie eine Anzahl von
Köpfen nackter Körner zeigten. 3Iit der Umwand-
lung der männlichen Blumen in weihlichc in den

Endähren, war häufig eine Unterdrückung der seit-

lichen Aehren (cobs) verbunden. Mr. Henfrey
glaubte , dass besondere äussere Bedingungen die

Umwandlung der männlichen Blumen in weibliche be-

dingen mögen. Augenscheinlich seien die Umstände,

unter denen die Pflanze gestanden, nicht günstig

genug gewesen, und da die Pflanze nicht kräftig

genug war, um die iialürlichcn fruchtbaren Ach-
ren hervorzubringen, so sei eine Anstrengung zum
Ersatz gemacht, durch welchen die gewöhnlich min-

der hoch organisirten niäunlichcn Blumen einer
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weiteren nnd mehr umfassenden Entwickeliing nn-

terlagen.

t'eber eine merkwürdige Monstrosität bei

Vinco. Vom Prof. E. Fori) es (ist in der Bot. Ga-

zette S. 265 abgedruckt).

üeber die brittischen Arten von Viiucus. Vom

Prof. E. Fori) es CEbendas. S. 292). Der Autor

legte lebende Exemplare von dieser Gattung von

der Küste von Oorsetshire vor, nnd lenkte die Auf-

merksamkeit auf die Thatsache, dass sie keine Clia-

ractere darlegten, dnrcb welche sie speciell von ein-

ander unterschieden werden könnten, obwohl sie

Formen zeigten , welclie von den englischen Bota-

nikern als Daucus maritimus, Carota , imä Gingi-

diu?n unterschieden wiirdei). Er legte auch eine

neue Varietät mit geuimperten Blumenblättern von

der Küste von Dorsetshire vor. Mr. Babington

bemerkte, dass die gemeinen PHanzen oft unvoll-

tommener bekannt wären, als die seltenen. Er

glaubte, dass die Arten von Daucus unter der Zahl

derer wären , welche künftig genauer studirt wer-

den müssten. Wr. jMunbj' fügte noch einige Be-

merkungen über gewisse in Algier und in Südeuropa

befundene Daucus hinzu und behauptete, dass der

ächte D. Gingidium ganz verschieden von der brit-

tischen Pflanze sei.

Dr. Lankest er legte Exemplare von der

abnorm gewachsenen Schote des wilden Kohls iBr.

oleracea') vor. Bei ihnen war die Schote vollkom-

men blattartig, während der Schuabel der Narbe

ganz unentwickelt war. Die Scheidewand fehlte

und die Bänder der Carpellar- Blätter waren in

einer einfachen Linie mit einander vereinigt. Die

Achse der Schoten war so sehr verkürzt, dass die-

selben mehr Schötchen als Schoten glichen.

üeber die Pflanzen- Produkte von Algier. Von

(i. Mnnby, Esq. In dieser Abhandlung gab der

Verf. eine Skizze von den verschiedenen Pflanzen,

welche die einheimische, die Acker- nnd die Gar-

tenüor in Algerien bilden. Unter diesen besprach

er die Pflanzen -Arten , welche man als diejenigen

angesehen bat, welclie den Lotos der Alten bilden.

Er beschrieb und legte auch eine Pflanze unter dem
Samen Liehen esculentus vor, von sehr schnellem

VV'achslhum, anscheinend ein Püz, welcher in einer

Nacht auf grossen iStrecken in den Wüsten Alge-

riens entsteht. Er hat einen süssen Geschmack und

Ist ganz fähig, das thierische Leben zu unterhal-

ten. Mr. Munby stellte mehrere Punkte auf, wo.-

durch diese Pflanze und die Manna, xvelche in den

Mosaischen Schriften erwähnt wird, übereinstimmt.

Bot. Gesellscli. z. London d. 2. Novhr. Unter

den vorgelegten Schriften heben wir die Trans-

actions of the Royal Society of Arts and Sciences

of Mauritius als bei uns uoch unbekannt hervor.

Englische Pflanzen wurden von verschiedenen Sei-

ten eingeliefert. Dann wurden Mr. W. Evans
von Llanwrst und Mr. E. Brown von Burton -on

Trent zu correspondirenden Mitgliedern erwählt.

Endlich las Mr. T. Moore eine Abhandlung über

Dr. Dickie's Cystopteris.

Personal -IVotizcn.

Am 2. Januar starb zu Eisenaeh im 85. Jahre

Dr. Friedrich Gottlieb Dietrich, Prof. d.

Botanik und Grossherz. Hath und Garteninspector,

geb. 1768 im Dorfe Ziegenliain bei Jena , des-

sen zahlreiche gärtnerisch- botanische Schriften in

Pritzel's Thesaurus bot. verzeichnet stehen. Eine

Lebensbeschreibung befindet sich in Otto und

üietr. AUg. Gartenzeitung 1850 no. 9.

Die Professur der Botanik an der Universität

Brüssel ist dem Dr. Uannon übertragen worden.

CGersd. Hep.)

An der technischen Bildungsanstalt zu Brunn

ist Dr. Fr. Koleuati zum Professor der Naturge-

schichte ernannt worden. Cl^hendas.)

Am 9. Oct. 1849 starb im k. Schlosse zu Ken-

sington Will. Townsend Aiton, Esq,, früher

fast 50 Jalire Gärtner im k. Garten zu Kew. Sohn

und Nachfolger im Amte von William Aiton
gab er die zweite Auflage von dessen flortus Kewen-
sis 1810 — 1813 und eine Epitonie dazu 1814 heraus.

Der jüngere L inn ^ benannte eine Gattung Aytonia

dem älteren Aiton y\x Ehren und Forster gab

denselben Namen 1776 einer Krj'ptoganieugattung

(_Sedguickia~) nach Johann Ayton, welcher, wie

aus der Berichtigung von LinnÄ fil. hervorgeht,

identisch ist mit William Aiton.

Anzeige.

Das Herbarium
von Wilh. Dan. Joseph Koch

wird verkauft. Nähere Auskunft darüber ertbeiit

der k, Landgerichtsarat Dr. Wo Uli er in Erlangen.

Redaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von Schlecht e ud a 1.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Ge Ijauer'sche Buchdruckerei in Halle.



8. Jalirs-ansr. fcn 12. ^püi 1850. 15. IStück.

Inhtiltm Ong. : Wimmcl z. Entwickelungsgeschichtc des Pollens. — Irmisrh einige Bemerk, über d. krautartigen

Kusaceen. — liit. : n e nfr ey tiic botanical gazctte 12. — H o o ke r Spcc. Filicum^ angez. v, Kunze. — EI. Fries Summa
vegcf. Scandinavlae. Sect. poster. — Vo g el ?!iger- Flora etc. ed. Hooker. — Archiv d. Ver. d. Freunde d. Naturg. in Meck-
lenburg. 3. — Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal No. CC. — llot. Grärt. : Herrnliauscn. — Oel« CrCS. : Bril. Assuc.

for the ndvanc. of Science. — M» Bfot. ! !\lissbild. an Philad. coro«. — Orclds longibracteata.

2S9 — — 290 —

Zur Enlwickelungsgesclüchte des Pollens.

A'oii

Theodor Wimmel , Dr. philos.

(Fortsetzung;}

III. Die Eutwickeliing dci- Pollenzelle bis zur

Beife.

Ueber die Bildung der Pollciizellen habe ich

eigentlich schon im Vorhergehenden meine Beol)-

aclitiingen angegeben, da aber die Veränderungen,

welche die junge Zelle in der MiUterzelle erleidet,

nicht dabei beriiciisichtigt worden sind, so scheint

CS mir zweckmässig, alles die Pollenzelle speciell

lietrclTendc noch einmal hier zusammenzustellen.

Es ist hinsichtlich der ilildung der Pollenzelle

zunächst die Frage zu beantworten : Wie geht die-

selbe vor sich?

Nach Nägel i bilden sicii, wie beliannt, durch

Theilung des Inhalts der Mutterzelle die vier Spe-

cialmutterzellen ; später erst in diesen die Pollcn-

zellnn , deren Entstehen aber Nägel i nicht hat

beol)acliten können. Erfindet nur, dass um den

ganzen Körnigen Inlialt der sipccialmutterzelle eine

neue Membran gebildet worden ist, welche diciit

der Wandung der Specialmiittcrzelle anliegt, und

vermulhet, dass der freie, centrale Cytoblast. wel-

chen die neu entstandene Zelle enthält, derselbe

sei, welcher schon bei Dildung der Specialmuttcr-

zclle in ihrem Inlialte sich zeigte Cpag- 20). —
Aehnlichcs wie Nägel i giebt ünger über die Bil-

dung der Pollenzelle an, nur mit dem Unterscliiede,

dass dieselbe nicht innerhalb einer besonderen Zelle,

sondern in einem Facli der Mnltcrzelle entstehen

soll. Die Pollen- und Sporenzellen maclien nach

Unger in ilirer Bildung eine Ausnahme von allen

anderen Arten der Pllanzen/iellen , indem sie nicht

durch Kachbildung in anderen Zellen oder mcrisma-
tische Zellbildiing entstehen, sondern durch inlra-

iitriouläre Zellbildiing, und zwar dadurch, dass

sich um den Inhalt eines Faches ein membranöscr
üeberzug bildet, wodurch derselbe xi\ einer Zelle

wird. Auch Mo hl nimmt wenigstens für die Spo-

renzelle an, dass sie in einem Fache der Mutter-

zelle entstelle, anfangs durch schleimige Fäden an

den Scheidewänden befestigt sei, dass später diese

Schleimfäden sich verdicKen, festeren Zusammen-
hang annehmen und auf diese Weise zur Membran
werden. —

Mir scheint die Entstehung der Pollenzellen

durchaus so zu erfolgen, wie die der Mntterzelleii.

Sie haben anfangs einen wandständigen Cjtoblaslen,

welcher aber oft durch i!en trüben Inhalt der Zelle

verdeckt wird. fTewohulich sieht man auch nur

einen centralen, dieser scheint aber erst zu ent-

stehen und zu manchen Veränderungen im Innern

der Pollenzelle Veranlassung zu geben, welche

vielleicht mit der weiteren Piutwickelung derselben

zusammenhängen. Bei Allium Spirale sehe ich im-

mer mir einen wandsländigen Cjtoblast in der ent-

stehenden oder eben entstandenen Pollenzelle iVlii.

47 und 48); später auch noch einen centralen, wel-

cher oft bedeutend grösser als der wandständige

ist (Fig. 51a); oft auch bloss den centralen (Fig.

öl b). — Bei allen andern von mir untersuchten

PHanzeu sah ich nicht selten nur einen wandstän-

digen Cytoblasten , sowohl in ganz jungen al.s in

schon ausgetretenen Pollenzellen (z. B. Fig. 20,

22, 23, 70, 88, 100). Bei Alcea rosea und Coii-

volv. sepium waren häufig zwei vorhanden , ein

parietaler und ein centraler, ersterer nicht selten

In die Zellwaiiduiig eingeschlossen und wahrschein-

lich dadurch vor der Hesorption bewahrt (Fig. 10,

lOi)). — Je mehr aber die Pollciizellen der H«ifc

sich nähern, desto seltner zeigt sich ein parietaler

Cj'toblast, während der centrale oft noch deutlich

und z. B. bei Oenolhera hiennis in eigenlhiimlitlier

13
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Tliätiglieit (welche von Nägeli sehr sorgfältig be-

obaclitet worden ist) begriffen zu erkennen ist. So

wie die äussere Membran dicker wird, kann man
sie nicht weiter verfolgen, doch scheint es mir, als

ob im ganz reifen Pollen kein Cytoblast mehr vor-

handen sei; denn mau sieht niemals mit dem Inhalte

einen austreten. —
Wenn Nägeli annimmt, dass die vier zuerst

in der Mutterzelle siclitbar werdenden Cytoblaste

bleiben, bis die Pollenzellen gebildet sind, so niiiss

ich dem beistimmen, doch grade dies scheint mir

auch ein Grund mehr gegen die Annalime von Spe-

cialmntterzellen zu sein; denn immer, wo ich die

Bildung von Zellen beobachtete, sah ich Cytoblaste

auftreten , -.velche den neuen Zellen angehören und

nur für eine Zellbildung dienen; es liesse sich doch

erwarten , dass auch die Cytoblaste der Special-

mutterzellen resorbirt wurden, und bei der Bil-

dung der Pollenzellen neue in ihnen entständen. —
Dass die Cytoblaste der Pollenzellen durch

Theilung entstehen, liabe ich bereits angeführt. Zu-
weilen glaube ich gesehen zuhaben, wie Schlei -

den es öfter beobachtet hat CGrundriss d. w. Bo-

tanik, 2te Auflage, II. pag. 295), dass zwei Pol-

lenzellen sich schon gesondert hatten, und ausser

ihnen noch ein freier Cytoblast in der übrigen form-

losen Masse lag. Diese Erscheinung sali ich aber

immer nur im ersten Beginn der Theilung, und dann
jedesmal schon zwei Zellen fertig, und neben ihnen

nur einen Cytoblasten (Fig. 63). Vielleicht war
hier die Theilung wie gewöhnlich erfolgt, es hatten

sich zuerst zwei Cytoblaste gebildet, während nur

der eine von ihnen sich schon von Neuem getheilt

und Zellenbildung veranlasst hatte, war der andere
noch ungetheilt in der übrigen Masse. Vielleicht

wurde er auch mit diesem Theil des Inhalts resor-

birt; denn dies scheint mir stattzufinden, wenn die

Theilung des Cytoblasten nicht regelmässig erfolgt,

wofür die beiden schon früher angegebenen Fälle
bei Convuh^ulus se/num sprechen, wo einmal zwei
Pollenzellen sich ausgebildet hatten , aber nur den
halben Baum der Mutterzelle einnahmen , während
in dem übrigen Theile nur Stränge von Gallerte

vertheilt waren (Fig. 27) , und das andere Mal
Nichts weiter als ein centraler, freier Cytoblast

in der Mutterzelle vorhanden war, von welchem aus

nach allen Seiten ähnliche Fäden von Gallerte sich

erstreckten (Fig. 26). —
Nach Allem , was früher beobachtet worden

ist, und was mir meine eigenen Untersuchungen
gezeigt haben, scheint das Vorhandensein eines Cy-
toblasten eine nothwendige Bedingung für das Ent-
stehen einer- Pollenzelle zu sein, also die Theilung

des einen Cytoblasten der Mutterzelle nothwendig

der Bildung von Pollenzellen vorangehen zu müs-
sen. Man kann daher wohl sagen, die Bildung der

Pollenzellen beginne mit der Theilung des centra-

len Cytoblasten der Mutterzelle. Sowie diese statt-

gefunden hat, sieht man die Sonderung durch feine

Linien angedeutet.

Heber die weitere Fortbildung der jungen Pol-

lenzelle ist noch manches Ungewisse festzustellen.

Es ist allgemein anerkannt, dass mit Ausnahme der

unter Wasser blühenden Pllauzen, die Pollenzelle

im reifen Zustande zwei Membranen besitzt, deren

äussere jedoch aus zwei Schichten bestehen kann,

und dass die innere Membran sich vor der äusseren

bildet, ungewiss ist es aber, wann diese gebildet

wird. Die verschiedenen Beobachter geben aller-

dings au, dass, nachdem die 4 Pollenzellen durch

ihre Sonderuiig von einander sich erkennen lassen,

jede von ihnen mit einer feinen Membran umgeben
sei ; ich finde jedoch nirgends ausdrücklich angege-

ben, dass diese Membran wirklich als solche ge-

sehen worden sei, und möchte eher annehmen, man
habe nur auf ihre Existenz geschlossen, weil jeder

gesonderte Körnerhaufe schon gleich ziemlich scharf

begrenzt erscheint. Nägeli führt als Beweis für

seine Ansicht, dass sich die Pollenzellen erst nach

den Specialmutterzellen bilden, an, dass oft, wenn
diese zum Platzen gebracht werden , der Inhalt

noch formlos austrete, ich zweifle aber, dass man
dadurch die Abwesenheit einer wirklichen Zellen-

membran beweisen kann und ebenso das Vorhan-

densein einer solchen , wenn der Inhalt in andern

Fällen seine Form beim Austreten nicht ändert. —
Der Inhalt der noch ganz ungetheilten Mutterzelle

tritt sehr häufig, wenn die Wandung durch Ea-
dosmose von Wasser gesprengt worden ist, aus,

ohne seine durch die Wand ihm gegebene Form zu

verlieren (z.B. Fig. 82 b). Bei schon eingetretener

Theilung löst er sich ebenfalls nicht selten von der

Zellwand vollständig ab (z. B. Fig. 11, 12, 83).

Diese Erscheinung wiederholt sich bei den jungen

Pollenzellen , wenn sie schon von einer Gallert-

wand umschlossen sind ; da man aber in den beiden

von der Mutterzelle angegebenen Fällen das Vor-
handensein einer Membran um den ausgetretenen

Inhalt nicht annehmen kann: so glaube ich dieselbe

auch für die Polleuzelle nicht annehmen zu müssen.

Der so ausgetretene Inlialt eines Faches zeigt keine

Spur einer Membran. Er wird durch Jod braun

gefärbt und zerfliesst leicht durch schwachen Druck

und durch Einwirkung aller Beagentieu, selbst nach

längerem Liegen unter Wasser. Vielleicht bildet

nur ein festerer Schleim die äussere Begrenzung,

und entsteht aus diesem erst später die wirkliche

Zellenmembran, nachdem die Absonderung von Gal-
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lerte an seiner Oherlläclie aufgcliört, der Inhalt hel-

ler und klarer geworden ist und die ganze Pol-

lenzclle eine rundliche Gestalt angeiionimen hat;

denn um diese Zeit sah icli z. B. bei Motnorilica

Elaterinm immer, dass unter Wassersich von einer

farblosen Zellwand an vielen Stellen der Inhalt

scharfbegrenzt zurückzog (Fig. 89) , bei Alcea ro-

sea, besonders nach Anwendung von Kali, dass

derselbe sich ganz von der unverändert bleibenden

Zellwand trennte C^'K- HO h. c.) und im Cenirum
der Zelle sicli zusanjinenzog , gerade wie in an-

derem Zellgewebe bei Behandlung mit verschiede-

nen Beagentien der Primordialschlauch den Inhalt

von der Zellwand zurückzieht. In obigen Fällen

wurde die ganze von der Zellmembran abgelöste

Blasse durch Jod braun gefärbt, die farblose Zell-

membran aber nur schwach gelblich. —
Auch die Analogie mit der Kntwicheliing der

Sporen spricht dafür, dass die Pollenzellen erst

später und geraume Zeit nach ihrem Entstehen mit

einer wirklichen Zellmembran bekleidet werden.

Nach Mo hl wird bei Bildung der Sporenzellen die

Muttcrzelle schon vor ihrer Tlieilung auf der in-

neren Oberfläche von einer schleimigen JUasse über-

kleidet, welclie durch Jod gebrannt wird und nicht

als Membran, sondern als ein dünner Ueberzug des

Inhalts betrachtet werden rauss. Nach geschehener
Theilung zeigt sich in jeder Abtheilung der Mut-
tcrzelle eine ähnliche Scbleimlage; diese verdickt

sicIi nun schnell, grenzt sich, wenn sie durch Jod
braungelb gefärbt wird, durch eine scharfe Tren-
nungslinie von der farblos bleibenden Mutterzclle

ab, erhält einen festeren Zusammenhang und stellt

eine förmliche Membran dar, welche nun als Spo-
renhaut erscheint. Diese Haut sclieint daher Mo hl

nicht eine erhärtete Absonderung der Miitterzello

zu sein, sondern durch Condensalion der schleimig

körnigen Snlislanz , welche vor ihr die Oberfläciie

des Inhalts bildet, zu entstehen. — Ganz dieselben

Erscheinungen, wie sie M o h 1 an AnUwceros beob-
achtete, zeigen sich bei Bildung der Pollenzelle,

CS lassen sich daher diese ebenso erklären. In der
noch ungethcilten Mutterzelle zieht sich um den
ganzen Inlialt unter der Zcllwamlnng hin eine

schleimige Masse, welche zart und dünn, aber doch
fest genug ist, dass sie die von der Zellwand dem
Inhalte gegebene Form noch nach dem Austreten
erhalten kann. Die nach vorangegangener Thei-
Inng des Cytoblasten durch den Inhalt der Multer-
zclle zuerst unregclmässig und uubestinimt , dann
scharf begrenzt sich hinziehenden Linien sind wie-
der eine solche schleimige .blasse, welche die OI)er-

(lächc der PollcnzcHen bildet, bis sie sich verdickt
und zu einer Zellcnmembran licrangebildet hat.

Betrachtet man nun die Absonderung von Gal-
lerte an der Obernäche dieses schleimigen Ueber-
zuges bei den Mutterzellen wie bei den Pollenzel-

len, so zeigt sich wieder recht deutlich, was icli

schon früher hervorzuheben mich bemühte, dass in

der Pollenzelle sich, mit Ausnahme der Tlieilung,

alle Processe der Mntterzelle wiederholen. —
Ueber die Entstehung der äusseren Pollenhaut

habe ich zu wenige Beobachtungen gemacht, um
darüber Etwas angeben zu können. Dieselbe be-

ginnt schon in der Mntterzelle, doch erst wenn
diese anfängt resorbirt zu werden. Ihre eigenlhüm-

lichen Formen erlialten die Pollenzellen erst ausser-

lialb der Mntterzelle; innerhalb derselben fand ich

sie immer rund und glatt. — Wenn Fortsätze vor-

handen sind, z. 1). bei Oeiwtliera (Fig. 71 und 72)

und t'uclmia (.V'\^. 105); so erscheinen dieselben

sehr schnell, wenn man die schon freigewordenen

oder noch in der Mutterzelle iietindlicheu, aber

noch ganz runden Pollenzellen unter Wasser bringt;

man kann dann ihr Hervortreten unter dem Mi-

kroskop verfolgen. Die Zahl solcher Fortsätze va-

riirt selbst in ein und derselben Anthere. Bei üeno-

lltera hienuis sind in der Regel drei vorhanden

;

Ott sieht man aber nur zwei (Fig. 71 und 72); bei

Fuclisiii zwei bis vier Cl*'iS- 105). — Sonst scheint

die Form des Pollens in einer und derselben Pflan-

zeuart ziemlich unveränderlich zu sein.

(^ücsc/tlnss fol^t.)

Einige Bemerkungen über die krautartigen

Kosacecn.

A'on Thilo Ir misch.

( Fo r l s € i zu ng, )

Bei Atjrimonia Etipatoria'^) ist der Blüthen-

stengel terminal. Von den lateralen Trieben der

unterirdisclien Achse entwickelt sich meist nur einer

oder zwei. Sie entfalten ihre Biälter nicht, wie

es z. U. P. aryentea thut, schon im Herbst zu einer

Blattrosette, sondern jene Blätter bleiben den \\'in-

ter hindurch in einer von Schuppenblältern um-

schlossenen Knospe vereinigt.

Von der Gattung Alclieinilla sagt Wydlcr
1. 1. im Allgemeinen, der .lahrestricb sei begrenzt.

Bei Alcheiiullii ruhitircs fand ich aber, dass die

mit unentwickelten Intcrnodien versehene Haupt-

achse unbegrenzt ist und durcli den terminaleM

Trieb pcreiniirt. Ans den Achseln ihrer Blätter

treiben die Blülhcnstengcl, oft nur einer, oft meli-

) Selten laml ich von ihr eine Form mit fast zoll-

laiigen Bliithcnsticlcii, «oiliirch der Gesammthliilherisland

ein eigcnthüuiliches Ansehen bchani.

15-
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rere hervor. Auch A. pentaphylla , von der ich

luir wenige trockene Exemi)lare uutersucheu konnte,

dürfte sich so verhalten, so wie A. alpina. Bei A.

arvensis, einer der drei anniiellen Rosaceen der

deutschen Flora, verhält es sich anders. Die Keira-

pflänzchen treiben znerst (im Herbst) ganz luirze

Achsenglieder, so dass ihre Blätter zn jener Zeit

eine kleine Kosette darstellen. Im nächsten Früli-

jahr, gegen den Mai, werden die oberen Aclisen-

glieder der Hauptachse etwas länger, und es bildet

sich an der Spitze derselben ein C'erminaler) Blii-

thenstand. Ans der Achsel, die das oberste Lanb-

blatt mit diesem letzteren bildet, bricht ein Zweig
hervor, der nur ein einziges Laubblatt hat und

dann wieder durch einen Blüthenstaud abgegrenzt

wird ; aus der Achsel des letztbezeichneten Laub-

blattes bricht dann wieder ein solcher Zweig hervor

und so mehrmals, so dass also die Art der Ver-

zweigung hier ähnlich wie bei Sckizanthus und

Petunia ist. — Aus den Achseln der unteren (bald

vertrocknenden) Blättern der Hauptachse treten

auch Zweige hervor, welche, nachdem sie erst

1 — 4 Laubblätler producirt haben (aus deren Ach-

seln oft wieder Zweige hervorgehen)
, gleichfalls

durch einen terminalen Blüthenstand abgegrenzt

werden, und sich dann fernerhin ganz wie die

Spitze der Hauptachse verzweigen. Uebrigens fin-

det man oft Exemplare, an welchen die Seiten-

zweige nur in geringer Zahl vorhanden sind oder

auch gänzlich fehlen , während man derer an an-
deren oft bis zu zehn zählt. Sonderbar ist es, dass

man dieser PHanze gewöhnlich axilläre Blüthen-

stände (flores axillares glomerati) zuschreibt, im Ge-
gensatz zu den audcrn Arten mit floribus termina-
libus; deun man findet die Blüthen von A. arv. nicht

in den Blattwinkeln; vielmehr sind sie von den Sti-

pulis, die um den Stengel herumgehen , umgeben,
und die Elüthenstäiide (über ilire Bildung vergl.

Wydler I. 1.) sind in derselben Weise oppositi-

folii, wie z. B. bei manchen Solanum- Arten-'^.

Sanijuisorba officinalis, so wie Poteriiim San-
guisorba perenniren durch laterale Knospen. Bei

) Wenn manche Floren angeben, dass die Staubfäden
in der Galtung Jlclicm. den laciiiiis ca!jcis minotibus
opponirt seien, so passt dies wolil auf andere Arten
nicht aber auf ^4. arv.; denn hier ist das einzelne Sla-
mcn vor einem grösseren Blättchen eingefügt. Man sehe
auch Wimmer Jahresber. der Arb. der schleg. Gesellsch.
fiir vaterl. Kullur im J. 1S46. Linnaea B. XV. Litlera-
turl) p. 62. — Wenn l'ei Potcrium SanguUorln , was
häufig geschieht, nur 2 Staubfäden da sind, so sind sie
den beiden inneren , links und rechts stehenden Perigon-
blättern opponirt. Bei Saiiguisorba ofßciii. sind die 4
Staubfäden auch den PerigonbiUttern opponirt.

der ersten Pflanze pflegt nur eine Knospe im näch-

sten Jahre den terminalen Blüthenstengel zu ent-

wickeln ; bei letzterer aber bilden sich in den Ach-

seln der grundständigen Blätter viele Knospen aus,

und so erscheint dieselbe vielstengelig.

Wenn man auch annehmen darf, dass bei den

staudenartigen Rosaceen die Zahl derjenigen Arten,

die durch eine Terminalknospe, und derer, die durch

laterale Knospen perenniren , ziemlich gleich ist,

so gilt es doch als Regel , dass die Zahl der Stau-

den , welche auf die letzte Weise perenniren, im

Allgemeinen die weit grössere ist. ich weiss nicht,

ob man schon unter den Gräsern, den Compositen,

Umbellaten und Cruciferen eine Art gefunden hat,

deren Blüthenstengel lateral, deren perennirender

Trieb terminal ist; in jedem Falle würden solche

Arten als sehr seltene Ausnahmen zu betrachten

sein. — Unter den Uannuculaccen der einheimischen

Flora ist mir bis jetzt nur Anemone Hepatica als

eine Art von der letzt erwähnten Beschaffenheit =")

bekannt (man vergl. meine Schrift: zur aiorpholo-

gie der monokot. Knollen -und Zwiebelgew. p. 196),

Wie es scheint , haben alle Nymphäen dasselbe

Wacbsthum (cf. Doli 1.1. p. 562). Unter den ein-

heimischen Fumariaceen kommt dasselbe der Co-
rydalis cava (und C. nobilin^ zu, während C. so-

iida, lutea und die andern ausdauernden Arten

terminale Blüthenstengel und laterale perennirende

Knospen besitzen*'''). In der Gattung Viola ist das

verschiedene Wachsthum vom Herrn Prof. Braun
(1. 1.) und Herrn Prof. Doli sehr scharfsinnig zur

Unterscheidung der Arten benutzt worden. Durch

eine terminale Knospe perenniren unter andern

:

V. palustris, uliijinosa, hiita, coUina, odorata

und die verwandten Arten, ferner J'. mirabilis und

silvestris, wälirend V. canina, elatior u. a. durch

laterale Knospen ausdaueni. Dadurch ist auch ein

wirklich schneidender Unterschied zwischen V. sil-

vestris und canina gefunden worden. — Drosera

rotundifolia und longijolia scheinen einen termi-

nalen Blüthenstengel und eine axilläre ausdauernde

Knospe neben demselben zn haben, während die

Blüthenstengel von Dr. intermedia axillär, der

perennirende Trieb aber terminal zu sein scheint.

Nach getrockneten Exemplaren wage ich indess

nicht, hierüber bestimmt zu eutsclieiden. Unter den

*) Aconiiiini und Delphinlum haben zwar insofern un-

begrenzte Jahreslriebe (Wydler \.\. 176), ale der Blü-

thenstengel keine terminale Blüthe hat; er selbst ist aber

in Bezug auf die ganze Pflanze terminal, denn er be-

grenzt absterbend das terminale Wachsthum der Grund-

achse. Aehnlich ist es bei Ojcalls siricta, bei unsern

meisten Labiaten, Scrofularineen u. a.

) Das Genauere werde ich nächstens mittheilen.
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Sileueen und Alsiiieeii giebt Braun mir vier Ar-

ten: üilene Zawailskü, Petrocoptis /ii/renaicii, Sa-

gina nodosa und procuinbens (•'lora 1843. Nr. 23)

als solclio, die durch einen tcrniinalen Trieb aus-

dauern, an. In Dotreft der letzten Art muss ich

bemerken, da.ss man zuweilen Exemplare findet,

deren primäre Achse durch eine terminale Blüthe

abgeschlossen ist, die sich aber später, als die erste

lilüthe der lateralen Zweige, öffnet. Die oberen

Iiiternodien der primären Achse waren dann deut-

lich entwickelt. Jch habe diese Beobachtung mehr-

mals wiederholt.

Unter den Papillonacecn ist die Gattung 'Cri-

foHum als eine solche zn bemerken , in welcher

einige Arten laterale, andere terminale Blüthen-

stengel haben. Doli hat in der Rhein. Flora die-

sen Unterscliied zur Gründung zweier Seclionen

benutzt. Die erste nennt er Plearucjenes , weil die

liliithcnstengel lateral sind, und rechnet darunter

'i'. prriteiise und montauum; diese perenniren, da

letzte Art kelnesweges nur Q ist, durch einen ter-

inijialeii Trieb. Die zweite Section nennt er Me-
soiienes; die perennirendeii Arten dieser Abtheilung

haben laterale perennirende Triebe. So ansprechend

diese Einlheilniig auch erscheinen möchte, so ver-
dient sie docli keine Billigung. Denn offenbar steht

3V. pratense dem Tr. medium, alpe^tre und ru-
bcns in den meisten Beziehungen weit näher, als

dem IV. mo7Ltanum; besonders in Betreff der Grif-
lelbildung, die bei den Papilionaceeu von so grosser
Bedeutung ist, stimmen die erst genannten Arten
wohl unter sich, niciit aber mit Tr. montanuiii
überein. IVocIi unnatürlicher aber wird die erste

••Section, wenn man aucli Tr. repeiis mit in dieselbe

aufnimmt; und das niüs.ste geschclien. Denn beob-
achtet man Keimpllanzen dieser Art, so findet man,
dass der Mitteltrieb unentwickelte Internodien hat,

und dass aus den Achseln seiner Blätter die Blü-
Ihcnzweigc hcrvorbreclicn , während er selbst von
einem terminalen lüiithenslengel nicht begrenzt
wild. Dieses Verhallen ist freilich meistens un-
deutlich, da die Blüthcnzweige sich bewurzeln und
scIlKstständig werden. Wahrscheinlich verhält sich
auch IV. frayiferum ebenso. Auch Trif. alpiuum
würde der ersten Section beizuzählen sein, da die
Blüthenstengel aus den Blattachscln der mit sehr
kurzen Internodien versehenen und durch einen ter-
minalen Trieb pcreiiiiircndcn Hauptachse entsprin-
gen. Die Einzclblüthcn dieser Art gehören einer
Achse dritter Ordnung an , da die Blüthcnstände
nicht erst, wie bei Trifol. prat., an lateralen Zwei-
gen stehen. Wollte man, ohne andere Momente
zu berücksichtigen, die Arten mancher anderen Gaf-

'

tuiigen analog nach jenem Principe sondern, so.

würde man gleichfalls zu unnatürlichen Trennungen

gelangen. Alan inüsste z. ß. Viola alpina aus der

Nachbarschaft von V. tricolor, lutea und calcarata

entfernen und mit V. odorata und hiria zusam-

menstellen , da sie ganz wie diese Arten durch

einen terminalen Trieb perennirt und in demselben

Sinne, wie diese Arten, nicht aber, wie V. lutea

und canina, zweiachsig ist='0-

(Besc/il II.1S folgt.)

Xiiteratiir.

The botanical gazette. Edited \iy Arthur Hen-
freyetc. 1B4'J. No. 12. December.

Bemerkung über Viola sylvatica und canina

vom Geistl. W. A. ficigton. Der Verf. macht auf

eine Verschiedenheit in der Form der Narben auf-

merksam, welclie durch beigefügten Holzschnitt

deutlich gemacht wird; bei der V. sylvatica von

Watson und allen ihren Varietäten krümmt sich

der spitze Schnabel des Stigma aufwärts , bis er

mit dem stnnipfrunden Ende des Griffels in einer

Höhe steht. Bei der ,,SHrrey Violet" von Watson
und deren Varietäten, welche nach Babington
V. sylvatica Fries und des Verf.'s T'. canina ist,

bleibt der kürzere und stumpfere nur sehr wenig

gebogene Schnabel weit unter jener Höhe.

Ueber C'/stopteris VicUieuiia, von Sim in Gar-

dener's ./ourn. 1848. p, 30S zuerst beschrieben,

giebt Thomas Moore eine ausführliche Beschrei-

bung, behält aber seine frühere Ansicht (s. Moo-
re's Uandbk. Brit. Ferns p. 81. nebst Alibild.) bei,

dass dieser in einer Höhle nahe der See bei Aber-

dcen von Dr. Di ekle gefundene Farrii nur eine

ausgezeichnete Varietät von Cyst. frayilis sei.

Ueber einige britische Formen der Gattung

T/«a?ie<ru;/i spricht J. Ball, indem er anführt, dass

nach Jordan's Ansicht ein auf Kalklagern bei Ben

Bulben in Sligo gefundenes Tlialictrum dessen Tk.

calcareimi sei, dass er auch eine zwischen TU.

*) Dass bei Tr. medium , aJpestre u. a kein trraiina-

fcs Köplchen vorliandcn .sei , habe ich im vorigen .lahrg.

dieser Zcilschr. Nr. 29. (wo ich Sj>. 514. Z. 5. stall:

minder, wieder zu lesen bille), nachgc« icsen. Man kann
also danach die Arien nicht ciiilheilcn, wie hei Doell
geschehen ist. Eine iihnlirlic Kiutbeilung hat auih .<chon

IMcsl (symbol. I)Ot. 1830 und .3 . et', i.innai-a Vlll.

Litleralurbrr. p. II) veisneht. Unt.r «lie Kleearlen :

spicis Icrmiiialibus pcdunculatis , bringt ei- , i:ehen 7V.

angiistij'olium und rrtl^cns u. a. , auch Tr. arveti.sc. Ks ist

«lies nur erkläi-licli , wenn man anniniint , dass er Kxeiu-

plare vor sich gehabt hat, die, \ias häufig ist, tiloss

einen Hliill)en.stand proelucirlcn, tlcr dann schcinfiar, nicJlt

aber ^vi^klich tcrniiriaf i.sl ; man vcrgl. Sp. 316 des vor.

Jahrg. Solche K.veaiplare erläutern auch vortreM'licIl die

Stellung des I>ltj1iien.standcs hei 7V. nii^tiAtihiliiitii.
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calcareum und nutans stehenüe Form gefunden

liabe, dass TA. majus sicli durch rührige hohle

Stengel von TA. minus unterscheide.

Unter den Miscellen befinden sich ausser der

Angabe neuer Localitäten brittischer Pflanzen, wel-

che auch im vorigen Hefte sind, noch Bemerkungen

über die britischen Atriplex - Arten aus den Pro-

ceedings der Linn. Soc. von J. Woods, Esq., und

von Hewett C. Watson die Nachricht, dass

die in dieser Bot. Gazette erwähnte Valerianella

carinata von Henfrey in einer Aussaat wieder

nur V. carinata ohne Annäherung an I'. olitoria

gegeben Iiabe.

Die Zeitung ist auch für 1850 fortgesetzt.

S—l.

Hook er species Filcum. Vol. I. p. 150—225. An-

gezeigt von Prof. G. Kunze.
{F o rt s et z un^,')

TribuslV. Lindsaeeae.
So und hindsaea schreibt der Verf. nach alt-

hergebrachter Weise. Ref. hat nach den Vorschrif-

ten richtiger Namengebung, und Kaulfuss Bei-

spiele folgend, stets den von Lindsay abgeleite-

ten Namen in Lindsaya abgeändert, und wird diese

Schreibart beibehalten.

Die den Enden von 2 oder mehr freien, oder

verbundenen Adern aufsitzenden, mehr oder weni-

ger verlängerten, linieuförmig zusammenhängenden

oder unterbrochenen Fruchthaufen stehen dem Rande

nahe (marginal. H.). Das Schleierchen von gleicher

Form, doppelt, das eine durch den mehr oder we-

niger trockenhäutigen (scariosen) Laubraud gebil-

det; das andere flächenstäudige (superficiariuni; der

Verf. nennt es, wohl aus Verseilen, accessory)

düuu, scarios, parallel mit jenem, oder (sagt H.)

etwas unter ihm, die Kapseln einschliessend, nach

Aussen sich öffnend. —
Die ganze Darstellung dieser einfachen Sache

ist, wider die Gewohnheit des Verf. 's, ziemlich

undeutlich und unbeholfen, besonders desshalb, weil

er beide Indnsien als nach Aussen sich öffnend an-

giebt , während das falsche Indusium sich doch nur

zurückschlagen kann, demnach nach Innen sich öff-

net. Die angegebenen Figuren der Hook ersehen

Gen. fil. t. 62, 63. A. B. , 101 und 102, Dictyoxi-

phivm Hook, und Lindsaya, ücliizoloma Gaud.,
Synaphlebium J. S m. und Isoloma J. Sm. in der

angegebenen Folge, darstellend, lassen desshalb

keinem Zweifel Raum. Die beiden angenommenen
Gattungen sind Lindsaya und Dictyoxiphium. Sie

unterscheiden sich dadurch, dass bei der ersteren

die freien Aderzweigelchen in den Masclien des

Netzes fehlen, bei der letzteren aber vorlianden

sind. Doch zeichnet sich letztere Gattung auch

durch den Habitus in hohem Grade aus (;M. s. uuten^.

1. Lindsaya Dry. ^Isoloma J. S m. , Schizo-

loma Gaud., üynuplilebium J. S m.).

Der Verf. hat die 60 aufgenommenen Arten auf

folgende Weise in 2 Snbgenera, und jedes dersel-

ben wieder in ünterabtheilungen gebracht.

I. Eulindsaya Spec. 1— 47. mit einfachen oder

gabeligen

,

II. Schizoloma Spec. 48— 60. mit mehr oder min-
der anastoinosirenden Adern.

Die Unterahtlieilungen werden nach der je nach
dem Alter überaus veränderlichen Form und Zu-
sammensetzung der Wedel, sowie der Aderung und
dem Stande der Fruchtliaufen an den Rändern der

Fiedern unterschieden, ohne dass daraus eine na-
türliche Gruppirung liervorgiug. Ref. würde, nach
den hier angenommenen Prinzipien eine, allerdings

künstliche, Einlheilung der Arten in solche mit

freien und verbundenen Adern und in solche mit

mittel- und seitenständigem Hauptnerveu für ange-

messener gehalten haben. Dass der letztere gänz-

lich fehle , kann eigentlich nicht wohl angenommen
weiden. Wo es den Anschein hat, bildet er nur

den Rand der Fiedern oder Fiederchen.

Suhyen. I. Eulindsaya.

^Fronde simplici.

1. L. reniformis Drj-. mon. Linn. Tr. III. t. 7.

f. 1. *:) S w. W i 1 1 d. K z e. S c h k. suppl. t. 16. f. 2.

Im französischen und britischen Gujana. Hier

Rob. Schomb. n. 533. (et uo. 68. C*^))
Nach Rieh. Schomb. no. 367. (,M. vergl.

Klotzsch Linn. XVUI. p. 544.)

2. L. sagittata Dry. 1. 1. S w. AVilld. H. et

Grev. ic. (11. t. 87. Adiant. Aubl. Guyan. II. t.366.

Franz. Gujana, Aubl., Guadeloupe, nach

Sprengel.
Aeusserst selten. Auch mir ist die Pflanze nur

in den Pariser Herbarien vor Augen gekommen.
Dryander's Bemerkung, dass von 6 Original

-

Exemplaren des Hb. Banks, nur eins saglttatum,

die übrigen basi cordata sind, hätte erwähnt wer-
den sollen.

** Fronde pinnata («P- 3 — 25.).

Costa excentrica s. marginalis s. obsoleta. Sori

in latere superiori pinnae inaequalis. (.Lindsaea J.

S m.) sp. 3 — 23.

3. L. cultrata Sw. Willd. Schk. t. 114. H.

et Gr. ic. fil. t. 144. Adiant. Willd.(!) phytogr-

t. 10. f. 2.

ß. minor; pinnis magis obtusis , margine supe-

riore , inprimis apicem versus, paullulum recurvato.

*) In R ü m e r's Archiv Bd. il. abgedruckt.
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y. pallens; flaccidior, margine siiperiore magis

Jobato, soris frcyiieiitioribtis , brevioribiis, miiiori-

bus, L. pallens (au Davallia"?) Wall. cat. n. 148.

<y. attenucita; parva, rigidula, pinnis longiori-

biis pleriimque aciiiniuatis. L. atlenuata Wall'
cat. II, 1dl.

t. lucens; parva, pimiis oblusissiinis, ad api-

cem usqtie sorophoris, soris continuis, froiidc opaca

( 1101) pellucida ) , subcoriacea , nitida. L. liicida

Wall. cat. 110. 145. C'ion 131.)

J. Assamica; piniiis obtiisissimis ad apicem us-

qiie soroplioris, tVonde band nitida, subcoriacea, so-

ris vix uiiqaam iiiterruptis.

Ostindien, wie es scheint, gemein, von Benga-

len bis Syllict und Assaiu CWall. und Griffith);
Java, Hl. liObb.; Ceylon Alis. W al li e r und H ar-
dic; Philippinen, C Urning iio. 243. — ß. IVlergui

und Uootau, Grift'itli no. 877 und 96; Liuzon,

C Urning no. 63 (X,. culirala J. Sm.). — y. Nepal,

Wall, und Sjihet. —
f. Assam und Khasiya,

Grilf. 110. 802; Chapidong, Wall.

Oh der Verf. Recht that, alle diese Formen zu

vereinigen, von denen Mehrere Wall ich, ein

Beobachter am Standorte, auf dessen Blick Hoc-
ker selbst grossen VVertli legt, trennte, darü-

ber ist Ref., dem hier ein nur sehr beschränlUes

Material zu Gebote steht, ein Urtlieil zu fällen ausser

Stande. Es mag also nur bemerkt werden, dass

die mit den Klei ii'schen Exemplaren des Hb. VV i 1 1 d.

20,0.52 übereinstimmende L. cultrata Ref. auch aus

den Neilgherries von zwei Seiten zukam , und dass

er in scineu B'arrnkräutcrn p. 206. t. 85. f. 2. eine

Javanische Art: L. apiciilata ,C später auch von

Zülliiiger No. 2525 erhalten, s. bot. Zeit. VI
Sp. 214) aufgestellt hat, welche hier, und beson-

ders hei var. /J. , nahe anscliliesst , aber zu tren-

nen ist.

Die mehr oder minder unterbrochenen Frucht-

haufen, durch welche Lappen des Lanhrandes bald

entstehen, bald verschwinden, machen die Unter-

scheidung der Arten hier, wie hei Adiantum, oft

schwierig.

Hierher und nicht zu L. oblongifolia , wie ich

früher irrig annahm , da der Stock nicht klettert,

ist auch meine L. Calomelanos Cohs. in fil. lav.

Zoll, contin. bot. Zeit. VI. 1848. Sp. 214) zu stel-

len , eine sehr ansehnliche Pllanze bis 2' hoch wer-
dend , durch glänzend purpurschwarzen Strunk und

Spindel, dick lederartiges, mattes, schuppig -nar-

biges, ^elbgrünes Laub uud nach Unten sehr cnt-

lernt stehende Fiedcrn ausgezeichnet. In Zo Hin-
ge r's Sammlungen unter no. 1892.

4. L. adiantoides J. S m. t. 61. C.

Süd-Camarines, im Malayischen Archipel, Cu-
mi ng No. 176.

Uer ebenschwarze glänzende Strunk mit Spin-

del uud der Mangel eines kriechenden Wurzel-

stocks zeichnet diese der vorigen verwandte Art

aus, von der ich nur einen Wedel besitze und ver-

gleichen konnte.

Von L. Calomelanos unterscheidet sie sich durch

Kleinheit, genäherte und anders geformte Fiedern.

An diese Art reihe ich jetzt die von mir in den

observ. in fil. Zol 1 i ng. (bot. Zeit. IV. 1846. Sp.446j

hescbriehene L. culobodes, durch kurze und breite

Fiedcrchen mit wenigen breiten, gestutzten Lappen,

purpiirrotheii Strunk und Spindel, welche deutlich

scharf sind und kriechenden Wurzelstock mit zer-

streuten Wedeln sowohl von L. adiantoides, als

auch von h. Lohbiana Hook. Cuo. 6) abweichend,

110. 1307 der Zoll. Samml. und im Garten zu Am-
sterdam auch in Kultur. Wedel bis l/i' hoch.

5. L. ovuta J. S m. t. 64. A.

Luzon, C u m i II g (no. 175). lu J. S m i t h's

Aufzäliluiig übergangen und sehr ausgezeichnet.

6. L. Lobbiana Hook. t. 62. C.

Java, Tb. L o b h. Wird mit i,. lucida und i.

gracilis B 1. verglichen. Alle 3 sind mir unbekannt.

7. L. concinna J. Sm. t. 61. B.

Liizou , C Urning fno. 198).

Diese Art hat Ref. in seinen Farrnkräuterii

p. 204 t. 85. f. nach den C u ra i ii g'schen Exempla-

ren schon mit der früher beschriebenen L. securi-

folia vereinigt, welche Hook er weiter unten

(p. 219) unter den zweifelhaften oder unbekannten

Arten auffülut. Meyen'sche Original-Exemplare

sind im Hb. Gen. Berol. und in meiner Sammlung
vorlianden,

8. L. scandens Hook. t. 63. B. L. decompu-

siia J. S m.

Luzon, Cuiniug no. 405, Insel Leyte, Cu-
mi n g no. 306. — Pulo-Penang, Lady- Dal ho usi e.

Diese und die folgende Art sind durch klet-

ternde Stöcke mit sehr entrcrnt stehenden grossen

Wedeln und dicht gedrängte Fiedcrchen ausgezeich-

net. Der Strunk ist hier sehr kurz.

Ein Wedel, den meine Sammlung aus de Vrie-
se's Mittheilungen als L. pectinata B I. Cm. s. no. 13)

besitzt, steht der L. scandens sehr nahe; ist aiier

ohne Caudcx. — Auch Meyen fand die Pflanze auf

Maiiilla.

9. //. oblongifolia Reiiiw. t. 61. 0.

Südliche Caniarines des Malayischen Archipels. -

Cumiiig 110. 186. und nach J. S m. die Ue in-

ward t'sclie nie beschriebene Art.

10. //. linearis S w. .syii. t. 3. f. 3. B r. pr. K z e.

Sclik. suppl. t. 16. Adiunium Poir. eiuycl. siippl.
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L- lunataWiWä. L. imbricata D e s v. (Bcrl. Mag.

1811.)

Neu Holland und Vau- Oiemensland, Br., Sie-

her sj-n. fil. 110. 118., Giinn etc.; Swanriver,

West- Australien, J. Driimmond no. 4. 226 und

401; Neu Seeland, A. Cunningliam etc.

Zu den Cifaten ist noch nachzutragen: tieh-

mann pl. Preiss. II. p. 113; zu den Kindern: La
Billardifere (Hb. Willd. 20,050 et gen. Berol.)

und Preiss no. 1306; zu der Beschreibung, dass

die sterilen Fiedern trapezisch oder eyrund sind

und der Wurzelstock noch unbelvannt blieb.

11. L. lucida B 1. (non Wall.} en.

Java, B I.

12. L. (jraciHs Bl. en.

Bantam auf .Tava, Bl.

13. L. pectinata Bl. en. B. pinnis angustiori-

bus, soris subrotundis, discretis.

Java , B 1.

14. h. Ba7itamensis Bl. en.

Bantam auf Java, Bl.

15. L. ht/menopfiylloides B 1. en.

Java, Bl.

Die vorstehenden 5 Blnnie'schen Arten sind

dem Verf. sänimtlicb unbekannt, und auch Ref., in-

sofern niclit die von De Vriese erlialtene und un-

ter 8 erwähnte L. pectinata die Blume'sche Art

ist. Da aber über die wichtige kletternde Beschaf-

fenheit des Stocks nichts gesagt ist, bleibt es zwei-

felhaft, ob sie mit L. scandens Hook, zusammen-

fällt.

{,F ortsetz nng folgt.)

Elias Fries Summa Vegetabilinm Scandinaviae,

s. Enum. s^'Stem. et critica plantarum quum Co-

tyledonarum, tum Nemearum inter mare occiden-

tale et album , inter Eidoram et Nordkap, hacte-

nus lectarum, indicata simul distribulione geo-

graphica. Sectio posterior. Accedunt expositio

systematis plantarum niorphologici , comparatio

vegetationis adjaceiUium regionum, definitiones

specierum in Ko ch ii Synopsi Florae germanicae

et Nemearum monographiis haud obviarum 1. ali-

ter expositarum. Holmiae et Lipsiae, A. Bonnier,

solus operis redemtor. 8. S. 2G1— 572. CAuf der

Rückseite des Titelblattes steht ausser einer Be-

merkung: Upsaliae, excud. Typogr. Acad. 1849.)

Die eben angeführte Bemerkung besagt, dass,

da diese zweite Abtheilung so angewachsen sei,

dass sie stärker als die erste geworden wäre, die

Vorrede in einem neuen Hefte erscheinen, und ent-

lialten werde: eine Auseinandersetzung des mor-

phologischen Systems, in welchem jeder einzelnen

auch exotischen Familie iiir Platz angewiesen werde.

2. Einen vergleichenden Ueberblick der Vegetation,

sowohl der verschiedenen Begioiicn Scandiuaviens,

als der exotischen (wiewohl die Vegetation Scan-

diuaviens, nach Weglassung der arctischen, im

Allgemeinen mit der deutschen übereinzustimmen

scheine, zeige sie doch darin eine bedeutende Ver-
schiedenheit, dass von verwandten Arten die eine

in Deutschland, die andere in Scandinavien ihren

Mittelpunkt habe, dass die in Schweden gemeinere

in Deutschland seltener sei und umgekehrt). 3. Kri-

tische Blätter über die einheimischen hin- und her-

gezogenen L i n n e isclien Pflanzen, bei welchen Verf.

selbst als eine Autorität augesehen zu werden , mit

einigem Reclite fordern zu können scheine, da ihm
mehr als einem Anderen Hülfsmiltel zu Gebote
ständen.

Diese zweite Abtheilung der Summa Vegetabi-

linm Scandinaviae enthält die Pilze, und von S. 526
an Supplemente, nämlich eine Synopsis Hieraciorum

Scandinaviae, und die nach Herausgabe der ersten

Abtheilung noch entdeckten Pflanzen. Wiewohl die

sehen bekannten Gattungen und Arten nur mit Na-
men angeführt sind, so werden doch in Noten, in

Einleitungen zu den Hauptabtheilungen, in Beob-
aclituiigen am Schlüsse derselben, so viele eigene

Untersuchungen, Berichtigungen, Ansichten u. s. w.

vorgetragen, dass das Werk einen bedeutenden

Wertb dadurch erhält. Neuer Entwürfe voll deutet

Verf. noch auf weitere Werke, welche, zum Theil

schon vorbereitet, nur der Vollendung bedürfen,

um herausgegeben zu werden. Eine vollständige

Monographie der Hymenomj'ceten Scandtnaviens,

Abbildungen aller der von ihm in Schweden beob-

achteten seltenen Arten, mit deren Zeichnung ein

Maler seit 5 Jahren beschäftigt ist; ein Werk, wel-

ches tausend Foliotafeln enthalten soll. Nur Bilder

nach der frischen Pflanze könnten hier helfen, alle

Trockenmethoden seien unzulänglich; keine Be-

schreibung könne das wiedergeben, was ein Bild

darzulegen vermöge. Einzelne Bilder herauszuge-

ben könne wenig helfen, aber genaue Abbildungen

aller bis jetzt in Europa richtig erkannten Arten

nach systematischer Anordnung würde ein für alle

Zeiten bleibendes Werk sein, welches das Studium

der edelsten Pilze wesentlich unterstützen und för-

dern würde. Er habe, damit jeder Zweifel über seine

Arten einst gelöst werden könne, ausführliche Be-

schreibungen und nach der Natur gemachte Bilder

aller einbeimischen Ayarici in dem Museum der

Stockholmer Akademie niedergelegt. Die Agarici

richtig zu kennen sei die halbe Mykologie!

Beilage.
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In den liier anfgefiihrteu Pilzen , deren Zahl

die bedeiiteude Summe von 348 Galtimgen und 3737

Arten erreicht und damit noch nicht den Reichthum

dieser Gegenden erscliüpl't, wie man ans vielen

ftttellen im Buche sieht, ist zugleicli eine Ueber-

sicht der ganzen Anordnung der l'ilzgattungcn von

Fries gegeben, da er überall die Gattungen einreiht,

welche ausserlialb Scaiidinavien sind, und eine

Älenge von Bemerkungen verschiedener Art in den

beigefügten >oten niederlegt, so dass dies Werk
dadurch aiicli für jeden Mykologcn von Wichtigkeit

wird, Selir lehrreich für die Ansicliten von Fries
sind auch die am Schlüsse jeder Hauptabtheilung

der Pilze, deren er jetzt 6 annimmt, gemachten

Observationes, sowie das Allgemeine über jede Ab-

theilung an deren Anfang. Am Schlüsse spricht er

iiocii über die von den Pilzen auszuschliessenden

Gebilde, wie die Gallen, die er an die Entomolo-

gen verweist, die aber doch in phjsiologisciier Uin-

«icht auch für den Botaniker von Interesse sein

dürften; ferner die Phylleriaceen , die Strumaceae
(verhärtetes und verfürbtes Pllanzenzellgewebe),

Tsosophloeuceae Cangeschwollene Rindenstellen, de-

ren Zellen sich zu Staub auflösen) , die Anfänge

liüherer Pilze und die iu neueren Zeiten besonders

vermehrten Formen , wo das ganze Gewächs nur

aus Sporen oder aus Sporidien bestehe; endlich

noch Anfänge von Lichenen, Algen, ja selbst von

Farrn und Moosen, auch sogar nicht allein Gallen,

•Boudern aucli Tliiere^cr und Thicrreste.

S— l.

Niger -Flora or an Enumeration of tlie Plauts of

Western trcpical Africa, coUected by the late Dr.

Theodore Vogel, etc. Editcd by Sir W. J.

Hook er etc. London, 1849. 8. 587 S.

{B eschl tis s.)

Es folgt nun eine abgesonderte Arbeit: Spici-

legia Gorgonea, oder ein Verzeicliniss aller bisher

auf den Inseln des grünen Vorgebirges gefundenen
Pflanzen von Barker Web b. Blau fragt natür-

lich sogleich, warum heissen Spicilegia der Flora

der Inseln des grünen Vorgebirges Gorgonea? Als

Autwort wird gegeben, dass bei Plinius das Kap
des grüucu Vorgebirges >vahrscUciulicli des „Hospe-

t

rische Geras" genannt, und von diesem CPün. lib.

VI, c. 36) gesagt wird: Contra hoc promontoriura

Gorgades iusulae narrantur, Gorgoiiura quoudam
domus, bidui navigatione distantes a conlinente. Da
aber die Inseln des grünen Vorgebirges wenigstens

60 geographische Meilen von dem nächsten Puukte
des afrikanischen Contineuts entfernt sind, so nuiss

sclion diese Entfernung grosses Bedenken erregen, ob
unter den Gorgades die Capverdisclien Inseln gemeint
sein können. Die Flor umfasat 250 Specien von
Plianerogamen und Farrnkräutern , und 15 Specien
von anderen Kr3ptogamen aller Art. Zu dieser na-
türlich keineswegs die Flora der kapverdischen In-

seln erschöpfenden geringen Anzahl von Pflanzen

halten Dr. J. Dal ton Hook er auf seiner antarkti-

schen Heise und Dr. Vogel auf der Niger-Expedi-
tion die bedeutendsten Beiträge gesammelt. Ausser-
dem sind jedoch auch die Herbarien von Forbes,
gesammelt 1822 im März und April, von Darwin,
Dr. Brunn er von Bern, ferner eine portugiesische

Sammlung 1808 von Geoffroy St. Hilaire nach

Paris gebracht und auch die Sammlung von Chri-
stian Sniitli benutzt worden; die letzte befindet

sich im Brittischen Jluscum , dessen enge Statuten

sie nur auf Umwegen zugänglich machten. Von den

250 Specien , welche die Arbeit enthält, sind 204

Dikotyledonen, 31 Monokotyledonen, 12 Farru und

eine ist eine Equisetacee. 6l( phanerogame Fami-
lien sind repräsentirt, davon aber nur die Legumi-
nosen und Compositen mit 31 Specien, die Gräser

mit 23, die Euphorbiaceen und Labiaten jede mit

11, die Convoivulaceen und Malvaceen jede inil 10,

die übrigen mit noch weniger, die meisten nur mit

einer Spccies. 48 Specien oder beinahe der fünfte

Theil kommen auch auf den Kanaren vor, oder sind

dort wenigstens durch höchst verwandte Formen

repräsentirt, 25 finden sich in den arabisch-uubi-

schen Gebieten. Etwa '/is
''•'' 250 Specien kommt

am Mitteimcer vor; der Rest ist entweder allge-

mein tropisch oder Senegambisch , oder den west-

afrikanischen Inseln eigenthümlich. . 16 Litho-

graphien begleiten die Arbeit. Dr. Montagno
hat die Cellulosen, nur 15, bestimmt. Uebrigeus

ist bei mehreren Pflanzen die Beschreibung ganz

weggelasseu uud es heisstdauu: Stirpem ucc geuus

15
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ob specüuinis imperfectione determinare exacte

iicqiieo, oder Aeliiiliches. Etwa V3 "^^r beschrie-

beueii Species ist neu.

Dann folgt in einem gesonderten Absclini^t~der

letzte und bedeutendste Tlieil des ßnclies, die ei-

sentliche KJora jS'igiitiana. Die Fici sind von Dr.

Miciiiel, die Menispermeen von Miers, das

Uebrige theilweise von dem jüngeren Hool-;er,

tlieilweise von Bentham bearbeitet, der den gan-

zen Absclinilt redigirt hat. Das Vogel'sclie Her-

barium hat den bedeutendsten Tneil der beschrie-

benen Ptlanzeu geliefert, aber auch das Uerbarinni

von George Don, welcher als Sammler von der

London Horticnitnral Society nach Sierra Leone

und St. Thomas ausgeschickt war, ist benutzt. Ei-

nige kleinere Beiträge aus den Herbarien des Sir

W. J. Hook er und Bentham sind ebenfalls in

die Arbeit gezogen. Die Ausbeutung anderer Samm-

lungen, zu denen die Verfasser hätten Zutritt er-

langen können, ist aus Mangel an Zeit und um zu

grosse Anschwellnng des Stoffes zu vermeiden, un-

unterlassen worden, was wirklich zu bedauern ist,

wenn jene Sammlungen wesentliclie Beiträge hät-

ten liefern künnen. Die Arbeit enthält 974 PDan-

zenbeschreibungen, welche 101 Familie repräsen-

tiren. Etwa 260 Specien sind neu. Von den 974

Specien, welche die Arbeit umfasst, sind 803 Di-

Uotyledonen und 171 Mouokotyledonen. Die Legu-

minosen enthalten bei Weitem die grösste Anzahl

von Specien, nämlich 113, dann folgen die Rubia-

ceen mit 97, dann die Compositen mit 40, dann die

Acanthaceen und Euphorbiaceeu jede mit 37, die

Couvolvulaceen und ürticaceen jede mit 27 , die

Malvaceen und Melastomaceen jede mit 23 Specien.

Alle anderen dikotyledonischen Familien enthalten

unter 20 Specien, die meisten nnr eine, unter den

Monokotyledonen enthalten die Gramineen die mei-

sten Specien , nämlich 79, dann die Cyperaceen 39,

die Commelyneae 10. Die übrigen monokotyledoni-

schen Familien enthalten unter 10 Specien, die

meisten nur eine. Auf der letzten Seite des Ab-

schnittes ist eine Xafel hinzugefügt, welche die nu-

merischen Verhältnisse aller bisher sowohl anders-

wegen, als in dem vorliegenden Werke beschriebe-

nen Pflanzen des westlich -tropischen Afrika im

Allgemeinen und in den Hauptfamilien angiebt. 34

unkolorirte Lithographien, die wie die zur Webb'-
schen Arbeit gehörigen von Fitch sauber, aber

nnr in Umrissen gezeiclinet sind, gehören zu der

Flora Kigritiaua. C.

Archiv des Vereins d. Freunde d. Naturgeschichte

in Mecklenburg. 3. Heft. Heraiisgeg. v, Ernst

Bell. Neubrandenburg', in Comm, b. C. Brüns-

low. 1849. Ausgeg. am 24. Nov. 8.

Flora von Mecklenburg - Strelitz , nebst Bei-

trägen zur gesammteil mecklenburgischen Flora

von Ernst BoU. S. 5— 146. In der Einleitung

giebt der Verf. an, dass er zu dieser Znsammen-

stellnng der Pflanzen des Grossherzogthums Meck-

lenburg -Strelitz (mit Ausnahme Batzebnrg's) be-

wogen sei, um einmal eine nach natürlichen Fa-

milien geordnete Uehersicht zu geben , um dann im

Interesse der Pflanzengeographie einmal wieder eine

kritische üebersicht der vorhandenen Pflanzen

-

Arten eines kleinen, sorgfältig durchsuchten Gebie-

tes aufzustellen , endlich um das bisher gewonnene

Resultat genauer zu prüfen, d. h. also die fälsch-

lich angegebenen auszumerzen, die zweifelhaften

zu bestätigen, und die, da sie in den umgebenden

Landstrecken vorkommen, vielleicht auch vorhan-

denen aber übersehenen, aufzufinden. Es geht dann

der Verf. zur geographischen Verbreitung der Pflan-

zen über, und nimmt nach G. Brückner füuf Flo-

rengebiete an: 1. die Seestrands- und Salinenüora;

2. die Elb- und Oderflora; 3. die Haideflora; 4. die

Sandflora; 3. die Geestlandsflora; 6. die Marschflora.

Auf einem Areal von 280 G M. hat Mecklenburg

1176 Arten, während Schlesien auf 830 DM. nur

2288 phanerog. Species besitzt. In einem dritten

Abschnitt giebt der Verf. eine Geschichte der Bo-

tanik in Mecklenburg. Wir finden in diesem in-

teressanten Abschnitte viele Notizen über das Leben

und die Leistungen der Botaniker, welche theils in

Mecklenburg geboren, theils erst später dorthin ge-

kommen, sich mit der Flora dieses Landes beschäf-

tigt haben ; auch über die von ihnen herausgege-

beneu Arbeiten*), so wie über den Verbleib der

von ihnen angelegten Sammlungen erhalten wir

hier Nachrichten. Der Verf. stellt auch hier die

Zahlenverhältnisse der in Mecklenburg Schwerin

und Strelitz zusammen und in jedem einzeln ge-

fundenen Pflanzen auf, und giebt die Zahl der bis-

her gefundenen Kryptogamen an , welche in beiden

Mecklenburg die geringe Zahl von 977 Arten er-

reichen. Ein vierter Abschnitt ist überschrieben:

Literatur, plattdeutsche Pflanzennamen und Erklä-

rung der Zeichen. Der Verf. weist hier nach, aus

welchen Floren er die Angaben über das Vorkom-
men von Gewächsen in den angrenzenden Ländern

geschöpft habe , woher er die vulgären deutschen,

im Volke lebenden Namen der Pflanzen habe, nnd

•) Von Fiedler ist im 3. 1S4S das erste Heft seiner

Beiträge zur mecklenburgischen Pilzflora , SO Uredo -

Arten enthaltend, I)ei Kürschner in Schvi'erin erschie-

nen, vras uns I)isber noch nicht Iiekannt war.
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welche Zeichen von ihm angewendet seien, nm das

schon frühere Bekaiuitsein der Pflanzen in einem

der beiden Meclilenburge , oder die spätere Ent-

deckung von iliin oder anderen, die niclit wieder

gefundenen n. s. m*. zu bezeichnen. Im 5. Abschnitt

folgt nun die Flor selbst nach natürlichen Fami-

lien, die Arten bloss genannt, oder noch mit weite-

ren Bemerlumgen. Es gelit dies Verzeichiiiss bis

zu den Laubmoosen mit eingeschlossen. Ein Ver-

zeicliniss der genaiinteu Botaniker und der Pflan-

zengatlungen niaclit den Beschluss dieser Arbeit.

Naiuryeschichtliche Bemerkungen über das

zwischen dem Tvebel- und liecknitzthale gelegene

Moor von F. Koch. S. 147— 159.

Dies auf der Grenze zwischen Mecklenburg

lind Pommern belegene Moor befindet sich zwischen

den Flüssen Trehel und Recknitz, welche sich bis

auf '/.( Meile nälicrn und dann in entgegengesetz-

ter Richtung sich von einander entfernen. Das ei-

nige Hunderttausende von Quadratruthen umfassende

Hochmoor zeigt eine Verschiedenartigkeit seines

Torfs und seiner Vegetation von den umgebenden
Wiesenmooren. Der Verf. sucht dessen Entstehung

durch die allmählig von den Ufern aus in dem zwi-

schen den Flüssen anfänglich bestehenden Binnen-

wasser vor sich gehende Torfbildung aus Vegeta-

bilien zu erklären. Nachdem durch einen lockeren

moorigen Sumpftorf dass Wasser .ausgefüllt war,
siedelten sich andere Gräser und Blattpflanzen an,

und es bürgerten sich dann Kiefern QPinus syl-

vestris') ein, welche in mehreren nach einander fol-

genden Vegetationsperioden die Fläche bedeckten,

später aber bis auf die unteren Stammtheile und

Wurzeln, welche noch wohl erhalten im Torfe ent-

halten sind, abstarben und verwesten, worauf bei

der höher gewordenen Lage der Oberfläche diese

so austrocknete , dass ein ferneres Keimen und

Wachsen dieser Bäume nicht möglich wurde. Jene
unteren Stammenden haben eine Höhe von I — 2',

spitzen sich aber kegelförmig zu, sind unten mit

der unversehrten Borke bekleidet, und breiten ihre

Wurzeln wagerecht oft in einem Umkreise von bis

12' Durchmesser aus. Solche Baumlagen kommen
oft in dreifacher Schichtung vor, die Stämme haben
unten 60, 80, 100 und über 100 Jahresringe. Sel-

ten finden sich noch obere Stücke von 12 — 16'

liänge, von denen jedoch nur der innere dünnere
Theil des Holzes erhalten ist, während die äusse-

ren Holzschichten vergangen sind. Ueber die übrige
Vegetation dieser Torfmoore, die zum Theil eine
bedeutende Mächtigkeit haben und zur Benutzung bei

der Saline Sülz abgebaut werden, sind nur unvoU-
Btäudige Notizen in dem Aufsatze vorhanden, S— l.

Journal of the Asiatic Society of Bengal, cdited by

the Secretaries. No. CC. January 1849. Cal-

cutta 1849. 8.

Die Plnus - Art der Tenesserim Provinzen.

Vom Geistl. F. Mason. S. 73— 75. Nur ein klei-

ner Zweig und ein reifer Zapfen mit ausgefallenen

Früchten war das Material, welches der Verf. die-

ses Aufsatzes, von dem Capt. Latter, dem Auf-

seher über die Forsten in den Tenesserim Provin-

zen mitgetheilt, zu Gebote stand. Er hält danach

diese Pinus- Art für eine neue, und nennt sie P.

Latteri, nach dem Namen des Mannes, dem mau
zunäclist ihre Kenntniss verdankt, obwohl man
schon vor einigen zwanzig Jahren unter dem Treib-

holz des Salwen ein Holzstück gefunden hatte,

welches diesem Coniferen -Baume angehörte. Wir
lassen die Diagnose, welche sehr unrichtig abge-

druckt ist, hier mit unseren conjecturirteu Verbes-

serungen folgen.

P. Latteri. Arbor 50— GO pedalis, cortice

scabro, foliis gemlnis 7 — 8; (-) uncialibus , cani-

culatis (canaliculatis) serratis scabriusculis, strobi-

lis and uncialibus (sub 4 -uncialibus) ovato-conicis

squamis rombeis inermis Cinermibus}. Hab. in pro-

vincia Amherst, in convalli fluvii Thoungyeen.

Beschreibung. Ein Baum von 50— 60' Höhe und

höher, und I'i— 2'dick, auch dicker. Scheiden

der Blätter spiralig geordnet, röhrig, häutig, 6 Lin.

lang. Zwei Blätter aus jeder Scheide, gleich, 7

bis 8 Z. lang, spitz mit scharfer Spitze, auf dem

Rücken convex, ein wenig scharf durch acht Reihen

von paarweisen sehr kleineu Stächelchen , welche

ein gestreiftes Ansehen geben, ausgehöhlt auf der

unteren Oberfläche, gesägt; Zapfen eyförmig co-

nisch, fast 4 Zoll lang. Schuppen rhombisch un-

bewehrt. Blütlicu unbekannt. Das Holz enthält

mehr harzige Bestandtheile , als irgend ein anderes

Coniferen - Holz , was der Verf. sah. Es scheint

wie Holzfaser in Harz getaucht. Die Karens ma-
cheu durch ein sehr einfaches Verfahren Theer aus

dem Holze. Der Baum wächst mit dem Engben,

einer Dipterocarpus- Art, an den saudigen Ufern

der Provinz Tavoy, zusammen mit Casuurina mtt-

ricata. Westlich von den Donaw- Bergen wird die

Pinus nicht mehr gefunden. In dem Thalc Thoungyeen

findet sie sich auf der Central -Hochebene von

Sandstein mit dem Englien, welcher in höheren

Lagen abnimmt. Auf der Shan- Seile des Flusses

soll die Kiefer häufiger und kralliger Cbis 9 F. Um-
fang) wachsen, als auf britischem Gebiet, wo der

Baum ungefähr unter 17° NBr. zwischen 1000 bis

15000 F. wächst. S—l.
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Botan. Gürten.
Im Nr. 43 des Hamburger iinpartli. Corresp.

stellt ein Artikel aus Hannover, in welcliem anf

das ftrossartige Palmenhans in dem K. Berggarten

zu Uerrnliausen aufmerksam gemacht wird , wel-

ches der Munificeuz des Königs von Hannover sein

Entstehen verdankt, eine Länge von llö', eine

Höhe von 42' und eine Tiefe von 32' hat, und durch

2 Wasserheizungen, im Notlifalle noch durch vier

Canäle geheizt wird. Unter der Oberleitung des

Hofgarteii-Inspectors H. L. Wen dl and erfreue

sich die darin enthaltene Pflanzen -Menge des üp-

pigsten Gedeiiiens und zeiclirie sicli durch eine sehr

reiche Sammlung von Palmen und verwandten Ge-

wächsen aus, indem es 162 Palmen, 27 Pandaneen

und 25 Cycadeea enthalte. Unter den Palmen ist

am ausgezeichnetsten ein Exemplar der Livistoiia

australis Mai-t. iCoiypha RBr.), welches 24' hoch

ist uud 30 Blätter hat.

Crelebrte Crcseliscliaften.

British Association for the advancement of Science.

Birmingham 1819. Sect. ü. Natural History in-

cluding Physiology.

Dienstag d. 18. Sept. Dr. Lankestcr gab

einen Bericht über die Verhandlungen des Aus-

schusses zur Beyistrirung der periodischen Er-
scheinungen bei Pflanzen und Thieren. Seit der

letzten Sitzung hat der Ausschuss die Tabellen da-

für vervollständigt, und hat sie an über 50 Personen

gesendet, welche sich zu Beobachtungen bereit er-

lilärt haben.

B. Anstiu, Esq., legte ein Exemplareines
Farryi aus den englischen Kohlen vor, welches

reichliche Früchte trägt. Er that dies, da das sel-

tene Vorkommen derselben ihn in einer frühereu

Sitzung zn dem Ausspruche veranlasst hatte , dass

die Fann in diesen Breiten nicht fructificirt hätten,

weil sie in zu niedriger Temperatur gewachsen
wären.

Veber Hexenringe , nebst Bemerkungen über

einige essbare Pilze , durch welche jene hervorge-
bracht werden. Vom Prof. Bück man. Nachdem
die Ursachen, welche die Ringe hervorbringen, be-
sprochen , uud die Versuche von Mr. Way über
die Zusammensetzung der Pilze, von denen sie

hervorgebracht werden, erwähnt waren, gab der
Verf. Nachricht über die Pilze, welche in der Ge-
gend von Cirencester Ringe bilden. Er behauptete,

dass drei verscliiedene Arten aus demselben Bin<>e

in den verschiedenen Jahreszeiten entstäuden. Das

Gras, welches nach den Pilzen erscheine, und
durcli seinen üppigen Wuclis die Ringe hervor-
bringe, bestehe gewöhnlich aus besonderen, von den
umgebenden verschiedenen Arten. Dem entgegnete
Mr. Henfrey, in Hinweisung auf eiiie von ilim

selbst in Gardeuers Chrouicle vor einigen Jahren
auch in Beziehung auf Way's Versuche publicirte
Note

, dass jene Versuche sich auf die Asche der
Pflanzen bezögen, während der befruchtende Ein-
lluss der Pilze in den ammoiiiakalischen Bestand-
Iheilen gesuclit werden müsse. Wenn die Mineral-
bestandtheile für das Gras so woliltliätig wären, so
sehe man nicht ein, warum es dieselben nicht
gleich wie die Pilze direct aus dem Boden zöge.
Die Beobachtung über Nacheinaudcrfolge verschie-
dener Pilzarten sei sehr wunderbar und verdiene
eine sehr genaue Untersuchung. Prinz Caniiio
bemerkte, dass der Englische Champignon QAgari-
cus campestris^ auf den Märkten in Rom nicht
verkauft werden dürfe, da er einem andern, der
ausserordentlich giftig sei, so sehr gleiche, dass
mau es für besser halte, gar nicht in die Gefahr
der Verwechslung zn geratheu. (Bot. Gaz.D

Kurze STotizen.

An der Termiualblume einer Infloresceuz von
Philadelphus coronarius fanden sich nur drei Kelch-
lappen

, statt des vierten erschien eine vollständige

Blume, aussen begleitet an ilirer Basis von einem
pfriemlichen Deckblättcheu, so dass es auf den er-
sten Blick den Anschein hatte, als sei der 4te Kelch-
lappen in ein Deckblatt umgewandelt, aus dessen
Achsel ein neuer Zweig mit einer Blume hervor-
gewachsen sei. Bei genauerer Untersuchung zeigte

sich aber, dass dieser Blume auch ein Stiel mit ei-

genem Gefässbündel angehöre, welcher aber, mit

der Kelchröhre verwachsen, die Ausbildung des

Kelchlappens an dieser Stelle verhindert hatte, also

nicht aus der Achsel eines Kelchblattes , sondern

unterhalb derselben seinen Ursprung nahm, wel-
chem aber der entsju-echende gegenüberstehende

fehlte, wie denn Annäherungen zn einer solchen

Bildung sich auch sonst noch am Strauche fanden.

S—l.

Ich werde
weiter be-

Orchis longibracteata Biv.

ist eine Aceras CScct. horoglossum').

darüber nächstens in diesen Blättern

richten.

17. März 1850.

II. G. Beichenbach fil
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Zur Entwickelungsgeschichte des Pollens.

Vou
Theodor Wimmel , Dr. philos.

{B e seh In SS,)

Der Inhalt der Pollcnzelle verändert sich wäh-

rend ihrer Ausbildung verschiedentlich. Zuerst ist

derscihe ein nieistenthells trüber, Körniijer Schleim,

gewuhiilicli (:!efärbt, scheinbar ohne alle Bewegung,

uud nimmt durch Jod eine braune Farbe an; all-

inühlig wird er immer klarer und heller; während

die Körnchen anfangs ziemlich gleichförmig er-

schienen, sieht man nun einzelne grosse nnd da-

neben wieder ganz lileine, ineislcus auch dunklere

formlose Stellen, welche oft am Bande sich hlu-

zielien, oft in einzelnen Streifen durch die iMitte

sich erstrecKen. Dieselben scheinen ihre Lage zu

ändern. An den einzelnen Körnchen habe ich im-

mer, sowohl innerhalb der Zellen als nach dem

Austreten, selbst in Jod und Kalllösung eine leb-

hafte Molecularbewcgung beobachtet, welche auch

jedesmal der Inhalt der jMutterzellen zeigte, selljst

innerhalb der Zelle, wenn derselbe lijnreichend

klar war, um solche Bewegung erkennen zu las-

sen. Bei Oenothera biennis und AUium si/irale ist

die Pollcnzelle zur Zeit des Austretens ans der

Multerzellc fast ganz leer und enthält nur wenige

helle Kürnclieu , die im Cenirum beisammen liegen

CKig. 50 und 51 ; 70). Später, gegen die llcife des

Pollenkornes, häuft sich der Inhalt wieder an, doch

besteht derselbe nun nicht iuinier allein aus .Schleim,

der durch Jod braun gefärbt wird , wie es z. B.

bei Convolvul-us sepium nnd Momordica Elnteriiwi

der Kall ist, sondern in manchen Fällen zum Theil

aus Amyluni. Bei Oenutliera hieintis wird sogar

der ganze Inhalt bei vollständiger Helfe durch Jod

blau gefärbt, —

So weit erstrecken sich meine Untersuchungen

über die Bildung und Eutwickcinng des Pollens.

Am Schlüsse derselben erlaube icli mir nun ihre

wichtigeren Resultate noch einmal kurz zusammen
zu fassen:

In jedem der vier Antlierenfäclier wird nur eine

senkrechte Reihe von Parenchym- Zellen zur Bil-

dung des Pollens eigenthünilich verändert. Die Zel-

len derselben verdoiipcln sich zuerst durcli Theiluug

ilires Inhalts nach vorhergegangener selbsisläadiger

Tlieilung ihres centralen Cjtoblasten. Aus jeder

neuen Zelle, in welcher der bei ihrer Bildung thä-

lige Cytoblast wandständig ist, können auf dieselbe

Weise wieder zwei hervorgehen u. s. fort; immer
geht aber einer solchen Zellbildung das Erscheinen

uud die Tlieilung eines freien, centralen Cjtoblasteii

voraus. Alle aus dieser Zellbildung endlich her-

vorgegangenen Zellen sind Pollen-Mutterzellen.

Diese vermehren sich nicht weiter, vergrössern sich

aber bedeutend , und sondern an der Oberfläche ih-

res schleimig -körnigen Inhalts, welche durch einen

festeren Schleim gebildet wird, Gallerte ab, die

sich in Schichten auf die innere Oberfläche der
Wandung ablagert. — Zu ihrem anfänglichen pa-
rietalen Cytoblasten tritt noch ein centraler hinzu;

dieser theilt sich zuerst in zwei , uud jeder von
diesen beiden wiederum in zwei kleinere Cyto-
blaste, und unmittelbar nach diesen Theilungen er-

folgt ein Zerfallen des ganzen Inhalts der Alutter-

zelle in so viele Thellc, als Cyloblaste vorhanden

sind, also zuerst in zwei, dann in vier. In vielen

Fällen sieht man jedoch, weil die zweite Tlieilung

der Cytoblaste der ersten unmittelbar nachfolgt,

alle vier Theilstücke des Inhalts zu gleicher Zeit.

Diese sind die jungen Pollenzellen, welche aber

noch nicht von einer iVIeuibran, sondern von der-

selben schleimigen .Masse umkleidet sind, welclie

den Inhalt der AIntterzelle vor der Tlieilung umgab.

16
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Audi um die jungen Pollenzellen sondert diese

Masse an ihrer Aussenseite Gallerte ab, welche

endlich den ganzen von den Pollenzellen freige-

lassenen Raum der Mntterzclle erfüllt und jene da-

Iier immer dicht lunschlicsst. — Nach Beendigung

dieser Aussonderung ist der Inhalt der Pollenzellen

Idar geworden, und es hat sich aus der schleimi-

gen Masse um ihn allmählig eine wirkliche Zellen-

membran gebildet, zu welcher nun noch eine

äussere hinzukommt. Die Mutterzellen waren da-

bei resorbirt , und zwar zuerst die innen abgela-

gerte Gallerte, zuletzt die Membran. — Die Pol-

lenzellen haben anfangs einen wandständigen Cj-

toblasten ; später tritt in den meisten Fällen noch

ein centraler hinzu, welcher sich bei der weiteren

Ausbildung des PüUenkorucs sehr tliätig zeigt.

Beide verschwinden endlich , in der Regel zuerst

der parietale. — Durch den ganzen Verlauf der

Entwickelungsgeschichte des Pollens zeigt sich also

nur eine .\rt der Zellbildung: durch Theilung des

Inhalts vorhandener Zellen entstehen Pollen-, ent-

stehen Pollen -Mutterzellen. Die Zellbildung be-

ginnt immer mit der Theilung eines centralen C3-
toblasten, die aus diesem hervorgehenden Cyto-

blaste sind in den um sie entstehenden Zellen wand-

ständig, und dienen zu keiner Zellbildung mehr.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1 — 27. Convolvulus sepium.

Fig. 1. Querschnitt aus einem der vorderen

Autherenfächer. — Die runde Centralzelle a um-
geben von 4 Reihen Parenchymzellen b, c, d, e,

deren äusserste (e) die Epidermis ist, und durch

viereckige Zellen sich auszeichnet. — Weder Cen-
tralzelle noch die übrigen Zellen zeigen Cytoblaste;

auch ist in allen nur wenig Inhalt zu erkennen. —
Fig. 2. Querschnitt wie Fig. 1. Die aus der

Centralzelle hervorgegangene Pollenmasse, beste-

hend aus 6 Pollen -Mutterzellen , welche ebenfalls

von 4 Reihen Zellen umgeben sind. Die Epidermis
e ist unverändert, die Zellcnreihen d und c sind

tangential zusammengedrückt, die den Mutterzellen
zunächst liegende Cb) dagegen radial verlängert. —
Die 6 Zellen der Pollenmasse und die der Zellen-
reihe „b" haben einen oder auch zwei centrale

Cytoblaste, ein Beweis, dass in ihnen noch ein

Zellbildungsprocess thätig ist. Ausser diesen ent-

halten auch die Zellen der Reihe „c" viel eines

gelblichen körnigen Schleimes, der durch Jod braun
gefärbt wird. Die zwei äussersten Zellenreihen

Cd und e) sind dagegen fast ganz klar. —
Fig. 3. Querschnitt wie Fig. 1 und 2. Die Pol-

len-Mutterzellen, von denen zwei ohne Inhalt, zei-

gen sclion eine etwas verdickte Wandung, dage-

gen keine C^toblaste mehr. Sie sind noch immer

von 4 Zellenreihen umgeben, doch ist die Reihe

,,b", aus sehr lang gestreckten Zellen bestehend,

ihrer Resorption nahe. Der früher iV\g. 3) vor-

handene Inhalt der Zellen nebst den Cytoblasten

ist bereits aufgelöst; ebenso der Inhalt der Zellen-

reihe ,,c", welche nebst „d" noch mehr als in

Fig. 3. zusamengcdrückt ist.

Fig. 4. Die Pollenmasse eines Antherenfaclies

bestehend aus 5 Pollen- Mutterzellen. Aelterer Zu-
stand als Fig. 3. Die Zellwände sind schon stär-

ker verdickt. Die Pollenmasse ist umgeben von

den zerrissenen Membranen der Zellenreihe ,,b". —
Fig. 5— 17. Pollen - Mutterzellen nach den

auf einander folgenden Altersstufen.

5. Pollen -Mutterzelle aus einer Knospe wie

Fig. 2. Der centrale C^toblast noch klein, hell,

ohne Nucleolus.

6 und 7. Knospenzustand zwischen Fig. 2

und 3. Der centrale Cytoblast ist grös.ier und

enthält ein Kernkörpercheu.

8. Zustand dicht vor der Theilung. Die Zell-

wand schon bedeutend verdickt; der Inhalt zeigt

nur schwach einen parietalen Cjtoblasten. (Ge-
wöhnlich sieht man um diese Zeit gar keinen). —

9 und 10. Beginnende Theilung. In 10 sind

die Cytoblaste noch nicht zu erkennen.

11. Halb vollendete Theilung. Es sind zwei
doppelte Pollenzellen gebildet, von denen die

eine sclion zwei Cytoblaste enthält. Durch Ein-
dringen von Wasser hat sich der ganze Inhalt

etwas von der Zellwand zurückgezogen , es ist

aber keine Scheidewand zu erkennen.

12. Vollendete Theilung. — Die 4 Pollenzel-

len liegen aber noch dicht an einander, und sind

in diesem Zustande aus der durch Wasser ge-

sprengten Mutterzelle hervorgekonunen, ohne zu
zerfliessen.

13. Die Pollenzellen haben sich im Centriira

getrennt, sind aber noch eckig, ebenso in

14., wo an der Älutterzelle noch zerrissene

Membranen der Zellenreihe „b" C^'ig- 1— 3) zu

erkennen sind.

15. Die Pollenzellen haben eine runde Form
angenommen.

16. Die Pollenzellen sind durch Gallcrtwände

ganz von einander getrennt. Um jede von ihnen

ein hellerer Ring (Hülle) von Gallerte.

17. Mutterzelle in Resorption begriffen. —
Man sieht z%vei Höhlungen in der Gallerte, in

welchen Pollenzellen gelegen haben; eine dritte

Pollenzelle ist noch eingeschlossen. —
Fig. 18 — 24. Pollenzellen verschiedenen Alters,

18 und 19. Pollenzellen aus dem Alter von

Fig. 16. Sie sind mit der dort angegebenen Hülle



- 317 — — 318 —

von Gallerte ausgetreten, welche leicht gesprengt

wird. —
20. Pollenzelle ans dem Alter von Fig. 13.,

aus einer verletzten Mutterzelle frei geworden.

21. Pollenzelle durch Besoriition der Mntter-

zellc frei geworden.

22 und 23. Spätere Zustände. Die äussere

Membran lässt noch den Inhalt, welcher entwe-

der am Hände oder mehr im Centrum verbreitet

ist, erkennen.

24. Die Verdiciiung.sscbicht der äusseren

Membran ist ganz undurchsichtig geworden, und

giebt dem Pollenkorn das Aussehen und die Ge-

stalt, welche es bei vollständiger Beife zeigt.

Fig. 23. Stück ans der äusseren Wand eines

Anthereufaches, welches ganz junge Pollenzellen,

aber keine Mutterzellen mehr enthält. Die Zellen-

reibe „b" C"i' vergl. Fig. 1 — 3) ist resorbirt, ,,o"

und ,,d" stark zusammengedrückt, durch die Aus-

dehnung der Pollcnmasse.

Fig. 26 und 27. Verkümmerungen von Mutter-

zellen.

Fig. 28— 52. Allium spirale.

Fig. 28. Die Centralzclle mit gefärbtem Inhalt

und dunklem Cytoblasten, umgeben von bellen

Pareiichym-Zellen mit ebenfalls grossen aber farb-

losen Cytoblasten.

Fig. 29. Derselbe Zustand. Die Centralzelle

ans der losen Verbindung mit den umherliegenden

Zellen getrennt.

Fig. 30 — 36. Bildung der Pollen -Mutterzel-

len. Zu beachten ist das allmählige Wachsen und

die Theilung der Zellen wie der Cytoblaste.

Fig. 37— 48. Muttcrzellen nach verschiedener

Altersstufe. Man siebt, wie allmälilig die Ver-
dickung der Mutterzelle zunimmt, wie der pa-

rietale C^toblast, hier zuletzt in F"ig. 39. sichtbar,

verschwindet, der centrale dagegen von Fig. 38. an

sich alluiülilig vergrössert, endlich in Fig. 40. ge-

tbcilt wird, wie die neuen Cjtoblaste auseinander-

rücken, darauf (Fig. 42— 46) der Zcllinluilt sieb

in 2 Parthien sondert, und jede von diesen noch-

mals getheilt wird, nachdem die Cytoblaste eben-
falls noch einer Theilung unterworfen worden.

Fig. 49. Die vier Pollenzelleii nach Resorption

der Miittcrzelle bis auf den Tlieil der Gallerte,

welcher die Pollenzellen noch gleichsam zusam-
mcuKIcbt.

Fig. 30. Die 4 Pollenzellen, noch lose umge-
ben von der Membran der Mutterzclle. Die Gal-

lerte ist gelöst.

Fig. 51 und 32. Pollenzellen verschiedenen

Alters.

Fig. 53— 72. Oenothera biennis.

Fig. 53. Die noch ungetbeilte Centralzelle mit

der innersten Reihe transitoriscber Zellen des Au-
therenfaches (m. vergl. ,,b" Fig. 1 — 3.). Die Cen-
tralzelle ist dunkler und gelblich gefärbt.

Fig. 54. In der Centralzelle sind durch Thei-

lung des Inhalts zwei neue Zellen entstanden. Die

umgebenden Zellen haben an Grösse und Zahl zu-

genommen.

Fig. 55. Pollenmasse aus einem Tbeile des An-
thereufaches, von der Seite gesehen. Fortlanfende

EntwickeUingsstufen der Centralzelle von oben Ca)

nach unten (.f). Der älteste Zustand ist also bei

,,f". Der Inhalt ist der grösseren Dentlichkeit we-
gen nicht gezeichnet.

Fig. 56. Zwei neue Zellen innerhalb der Cen-

tralzelle. Zustand wie F'ig. 33, e.

Fig. 57. Centralzelle mit zwei neuen Zellen,

deren Inhalt bereits wieder eine andere Theilung

erleidet, welche durch dunkle Linien nnd mehrere

Cytoblaste (es entstehen hier Pollenzellen) ange-

deutet wird. Aelterer Zustand als Fig. 53 „f.
An der Wand der Centralzelle liegt noch der alte

Cytoblast, welcher resorbirt wird.

Fig. 58. Junge Polleu - Mutterzelle von dem

Alter wie die beiden in Fig. 56. (Bei 0. biennis

gehen nämlich nur 2 PoUen-MutterzcIlen aus jeder

Centralzelle hervor.).

Fig. 39. Pullenmutterzelle dicht vor der Thei-

lung, mit schon stark verdickter Wandung.

Fig. 60— 69. Mutterzellen nach fortschreiten-

der Altersstufe.

60— 62. Beginn der Tbeiliiug des Inhalts.

63. Zwei Pollerizellen fertig, in dem übri-

gen Theile des Inhalts liegt noch ein grosser Cy-

toblast.

64. Vollendete Theilung. Ansser den 4 Pol-

Icnzellen liegt noch ein grosser parietaler Cyto-

blast in der Mntterzelle.

65. Die Pollenzellen liegen noch dicht an-

einander.

66. Die Pollenzellcn sind durch Gallertwäude

getrennt, aber noch eckig.

67. Eine leere Mutterzelle mit sehr breiten

Scheidewänden, an denen die sclion mehr runde

Form der Püllenzcllen zn erkennen ist.

68. Mutterzelle diclit vor der Resorption.

Eine Pollenzellc i.*t ausgetreten.

69. Mntterzelle während der Resorption. Ks

ist von ihr nur noch der Thcil der Gallcrie übrig,

welcher zwischen den Pollenzellen sich belindct.

Der Inhalt der Pollenzellcn ist schon sehr klar

geworden, noch mehr in den folgenden Figuren.

16 'f
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Fig. 70. Junge Pollenzellen, wie sie nach Re-

sorption der ftintterzelle zuerst ersclieinen.

Fig. 71. Wenig älterer Zustand. Bei länge-

rem Liegen unter Wasser treten sclion aus den noch

ganz runden Pollenzellen C^^'S- 70.) die Fortsätze

hervor.

Fig. 72. PoUenzelle etwas älter als Fig. 71,

aber iiocli ohne centralen Cjtoblasten, welcher erst

später ersclieint.

Fig. 73 und 74. Oenothera rhizocarpa.

Fig. 73. Die nngetheilte Centralzelle wie Fig. 53_

Fig. 7t. Dieselbe etwas älter , schon mit 2

Cytoblasten, also dicht vor der Theilung. —
Fig. 75— 92. Momordica Elaterium.

Fig. 75. Zwei Centralzellen über einander.

Fig. 76. Centralzelle mit grossem Cytoblasteii

Fig. 77 und 78. Centralzellen, 2 neugebildete

Zellen einsohliessend.

Fig. 79— 82. Ungetheilte Mutterzellen nach

fortschreitender Ausbildung.

79. Mutterzelle mit parietalem Cytoblasten.

80. Statt des parietalen Cjtoblasten ist ein

centraler erschienen.

81 a. Der centrale Cytoblast hat einen Nu-

cleolus. 81 b. Innerhalb der Mutterzelle scheint

eine neue Zelle gebildet zu sein.

82 a. Drei Mutterzellen mit schon bedeutend

verdickter Wandung. Au der einen Seite hängen

ihnen noch Rudimente der umgebenden transito-

rischeu Zellen des Antherenfaches an. Die eine

Zelle ist leer; der Inhalt 82 b. ist herausgetrie-

ben , nachdem die Mutterzelle durch Wasser ge-

sprengt war, ohne zu zerfliessen. In dem Inhalte

2 linsenförmige Cytoblaste, aus dem runden cen-

tralen durch Theilung hervorgegangen.

Fig. 83— 87. Bildung der Pollenzellen inner-

halb der Mutterzellen.

83. Beginn der ersten Theilung des Inhalts.

84. Die erste Theilung ist voUendetj 2 dop-
pelte PoUenzellen gebildet.

85. Die zweite Theilung halb vollendet. Be-
merkeuswerth ist, dass, während die Theilung im
Werke ist C"ie auch in Fig. 83.), die Cjtoblaste
verschwinden.

86. Die zweite Theilung ist vollendet.

87. Eine entleerte Mutterzclle mit Scheide-
wänden.

Fig. 88— 92. PoUenzellen verschiedenen Alters.

88. Pollenzelle ans einer noch nicht resor-

birten , sondern durch Endosmose von Wasser
gesprengten Mütterzelle.

89. Pollenzelle gleich nach Resorption der

Mutterzelle, unter Wasser verändert. Die in-

nere Membran (Primordialschlauch ?) zieht sich

mit dem Inhalte von der äusseren an verschiede-

nen Stelleu zurück.

90. Zwei in Folge unvollständig erfolgter

Theilung vereinigt gebliebene Pollenzellen. Spä-

terer Zustand als 89.

91 und 92. Noch spätere Zustände. In 91

ist der klare Inhalt noch sichtbar, in 92 wegen

Verdickung der äusseren Membran nicht mehr.

Fig. 93 — 105. Fuchsia {coccineu'i').

Fig. 93. Aus der Centralzelle sind 2 Zellen

hervorgegangen, deren jede zwei freie Cytoblaste

hat, ein Beweis, dass sie einer neuen Theilung

entgegengellen. Ringsum transitorisches Zellge-

webe mit grossen Cjtohlasten.

Fig. 94— itö. Mutterzcllen in allraähliger Aus-

bildung.

Fig. 97— 103. Bildung der Pollenzellen.

97. Beginn der Theilung.

98—103. Vollendete Theilung. Es sind 2 bis

5 Pollenzellen in der Mutterzelle gebildet, deren

Lage zu einander und zur Mutterzelle , so wie

ihre verschiedene Grösse bemerkenswerth sind.

Fig. 104. Pollenzelle beim Freiwerden aus der

resorbirten Mutterzelle.

Fig. 105. Etwas ältere Pollenzellen verschie-

dener Form, mit 2, 3 und 4 Fortsätzen.

Fig. lOG— 112. Alcea rosea.

Fig. 106. Mutterzelle mit einem centralen Cy-
toblasten.

Fig. 107. Mutterzelle mit 2 freien Cytoblasten

und beginnender Sonderung des Inhalts in 2 Par-

thien,

Fig. 108. Mutterzelle mit 4 PoUenzellen, deren

eine zwei Cjtoblaste enthält.

Fig. 109. Dieselbe, späterer Zustand, und

zwar kurz vor der Resorption. Die PoUenzel-

len sind von einem Ringe (Hülle) umgeben, wel-

che aber nicht einander berühren , auch nicht mit

den dunkeln Linien zwischen den Pollenzellen in

Verbindung stehen. — In 3 Pollenzellen sind 2 Cy-

toblaste. —
Fig. 110. Eine ähnliche Mutterzelle mit Kali

behandelt, welclies sie sprengt und bis auf die fe-

steren Theile, nämlich die Membran, die Pollen-

zellen und die Ringe von Gallerte, welche letz-

tere umgeben, löst. In den PoUenzellen b und c

hat sich durch Einwirkung des Kali's der Inhalt

von der Membran zurückgezogen, welcher er in

der Zelle a noch anliegt.

Fig. 111. Pollenzelle aus einer noch nicht re-

sorbirten Mutterzelle.

Fig. 112. Pollenzelle wälirend der Resorption

der Mutterzelle.
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Einige Bemerkungen über die kraularligen

Rosaceen.

Von Thilo Ir misch,

(^B e s chlns s. )

Unter den Dtpsaceeii steht Scdbiosa Succisa,

(vergl. d. spätere N. 19 dies. Jahrg.)
j so wie Gentiana

Cruciutii C^ergl. Jahrg. 184!). Nr. 1), mindestens

unter den einheimischen Gentianccn, vereinzelt da

in Betreff ihres Wachstlunns. üeber Pinguicula

vulyaris nnd Ciichtnten evropuenm vergl. man
meine Schrirt über Knollen - und Zwiebelgewächse,

p. 185. Die pcrennircnden Plcmtaytites yeiiuinae

sind hier anch zu erwähnen. Ueber die ächten

Aniarjllideen und Cuuvallaria majulis vergl. man
Docll's Rhein. Flora und meine vorhin erwähnte

Schrift. Als Beispiel einer Cjperacee, die durch

einen terminalen Trieb perennirt, haben A. Braun
(Flora, bot. Z. XXV. B. 2. p. 696) und Doell
(rliein. Fl.) Carex stricjosa angegeben. Gleichfalls

durch einen terminalen Trieb perennirt, wie ich

finde, die häufiger vorkommende C. diyitiita und

die kaum specilisch von ihr zu trennende C. orni-

thopoda. Die ßlütheiistengel , deren Zahl zwischen
1 — 6 schwankt, stehen hier in den Achseln von

Laubblättern, welche sich schon das Jahr vorher

ausgebildet haben und den Winter über stehen ge-

blieben sind; weshalb sie häutig an ihrer Spitze ab-

gestorben sind. Die Blüthenstengel sind an ihrer

Basis von meistens drei, seltener vier oder fünf

dicht übereinander inserirten Scheidenblältein Cmau
vergl. Ko ob's .syn.) umschlossen, von denen das

unterste und kleinste , wie gewöhnlich, zweinervig

und der mit unentwickelten Internodicn versehenen

Mutterachse zugekehrt ist, während das zweite,

das meist schon einen kurzen Ansatz zu einer La-
mina besitzt, seine Rückseite dem Mutterblatte des

Blüthenstengels zuwendet. Oberhalb der Mutter-

blätter der Blüthenstengel findet man noch einige

kürzere Laubblätter vom vorigen Jahre, auf die

dann häufig erst mehrere niedrige Scheidcnblätlcr

folgen, mit denen die in diesem Jahre sich aus-

bildenden Blattgebilde (von denen natürlich die

Oberen wieder zu Mutterblättern für die nächstjäh-

rigen Blüthenstengel werden) anheben und an die

sich die vollkommnercn Blätter der terminalen Ro-
sette anschlicssen. Anfangs Februar fand ich diese

letztere noch ganz unentwickelt; zur Fruchlreife

ist sie fast ganz ausgewachsen; es ist hier also in

Bezug auf die Blattentwickelung ähnlich, wie bei

Anemone Hepatica , Pulsatilla und manchen an-
deren Frühlingspflanzcn. üebrigens bilden sich auch
— unterhalb der diesjährigen Blüthenstengel — la-

j

tcrale Knospen , deren erste Blätter auch unvoll-
j

kommen sind, zu unbegrenzten Achsen aus, die

sich dann ganz -wie die IMutterachse verhalten ;

hierdurch entsteht das rasige Zusammenwachsen

dieser Pflanze.

Wenn bei den bisher erwähnten Stauden mit

perennirender Terminalknospe regelmässig an der

mehr oder minder senkrechten oder (z. B. bei Geum
urb. ) schief aufsteigenden Achse unentwickelte

Stengelglieder sich finden, so ist es bei anderen

anders, z. B. bei Adoxa MnschatelUna (Morphol.

der Knollen- und Zwiebelgewächse p. 187) und bei

Oxalis Acetoselki. Letztere Pflanze habe ich

gleichfalls in der genannten Schrift beschrieben und

mit einigen anderen Sauerkleearten verglichen. Bei

Adoxa und Ox. Ac. ist die Achse horizontal, und

wenigstens manche ihrer Internodien sind gestreckt.

An sie raöchlen sich Stauden, wie Lysimachia Xu-
mularia, Gleclioma hederacemn und Veronica of-

ficinnlis'''') anschlicssen. Bei ihnen bleibt gleich-

falls der Terminaltrieb fortbildungslähig und peren-

nirt auch öfters. Doch ist dies hier nicht mehr so

regelmässig, weil einmal auch viele laterale Triebe

sich ausbilden, und dann, weil der terminale Trieb,

nicht von dem bedeckenden Boden geschützt (bei

0. Acetosella ist dies auch sciion weniger der Fall

als bei AdoxcO, durch äussere Einflüsse häufig zer-

stört wird. — Eine unbegrenzte horizontale Grund-

achse, aber mit unentwickelten Internodien, hat

auch Butomus umbeliatus (Morph, der Zweig- und

Knospen -Gew. p. 173). Wie mag sich Alisma ra-

nunculoides 1 Ilijdrochciris und Ütratiotes hierin

verhalten? — Ich schliesse mit dieser Frage (man

könnte dieselbe in Bezug auf die Vegetation auch

noch anderer Pflanzen aufwerfen) und mit dem

Wunsche, dass man bei den pcrcnnirenden Stau-

den sich doch nicht mit der Setzung des blossen

Zeichens 2|. begnügen möge. Es möchte nament-

lich die Untersuchung einiger Wasser- und Sumpf-

gewächse, so wie vieler Alpenpflanzen manche iu-

teressaiite Resultate liefern, da die eigenthümlichen

Stationen derselben aucli Eigenthünilichkeit in ihrem

Bau und in der Anordnung ihrer Theile hervorzu-

rufen pflegen.

Ii i t c r n t (I r.

Notes sur quelques plantcs critiques , rares on nou-

vellcs et addilions ä la Flore des ciivirons de

Paris. Par E. Cosson, D. Jl. P. Paris. Li-

brairie de Victor iMasson etc. kl. S. 24 S.

'•) Ott ist bei dieser lMI;iiizc ntir ein ßlütlienstnrul vor-

handen ; d.inn scheint er tei-niinal und der jicrennirende

Trieb neben iliui oxilliir zu >ein, ^^aIl^end es in der 'VhAX

umgekehrt ist.
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Ans einer Note auf der ersten Seite dieser klei-

nen Schrift ersiclit man , dass deren Verf. die Ab-

siclit hat, so oft das Material es veistattet, weitere

ähnliche Hefte herauszugeben, iiiid dass dies erste

Heft 1848 erschien. Es werden auf Kosten der So-

ciete franpaise d'exploration botanique nämlich Rei-

sen unternommen, und die erste dieser botanischen

Reise hat Mr. Bourgeau nach Corsica, in die

Gegend von Toiilon und Fr^jus ausgeführt, und die

von ihm gesammelten Pflanzen im J. 1848 heraus-

gegeben; auch Mr. Beqnien in Avignon hat mit

gewohnter Liberalität eine grosse Anzahl seltener,

von ihm in Corsica in den letzten Jahren gesam-

melter Pflanzen der Gesellschaft zum Gesclienk ge-

maciit. Diese vSaninilungen lieferten das Material

für die hier niedergelegten Beobachtungen und Aus-

einandersetzungen , welche der Verf. hier nieder-

legt, da sie in der von ihm beabsichtigten Flore

Fran(;aise nicht ihren Platz finden könnten. Ausser

dieser, auf die ganze französische Flor bezügli-

chen Arbeit giebt der Verf. noch Zusätze zu seiner

Flore des environs de Paris, bestellend theils in

neu aufgefundenen Pflanzen, theils in neuen Lo-

calitäten, theils in Uestätigung schon beUaiiiitcr für

seltnere Pflanzen. Sind eine Anzahl solcher Hefte

erschienen, sollen sie einen Band bilden, dem dann

zum leichteren Auffinden ein Register beigegeben

werden wird. In dem vorliegenden Hefte werden

erörtert: R. biilhosus li. , zu welchem R. Neapo-

litanun Ten. nur Varietät ist, da das Fehlen des

Bulbus auch an anderen Orten sich zuweilen zeigt

(auch bei uns in Ueulsclilaud). —• Alsine teniiifolia

v. conferlißora FenzI in Ledeb. Fl. Ross. ist Sa-

bulina mucronata Reiclienb. , aber nicht Arenaria

mucronata L., welche nach dessen Herbar nur

Ar. teniiifolia ist. (Mittheilung von Gay.) — Me-
dicayo inuricole/Jtis Tin. wächst bei Toulon , wird

beschiiebeii und als var. ß. lonyispina Med. Decan-

dollii Tin. ap. Guss. sjn. fl. Sic. hinzugezogen. —
Trifolium minutuni eine neue Art der Abtheilung

Trifoliastrum , aber von allen französischen Arten

derselben verschieden durch den hakenartig gebo-

genen Gritfei und die ausgerandete oder fast zwei-

spaltige , ausgebreitete, lötfelförmige Fahne. — Pe-

troselinum Tliorei wird vom Verf. die Pflanze ge-

nannt, welche als ,si^on verticilluto -inundiitum

und Sium bulbosum von Tliore , als Situii und He-
losciadium intennedium von UC, und als Helosc.

bulbosum von Koch bekannt geworden ist. Der
Verf. giebt von der von ihm selbst gesammelten

Pflanze eine neue genaue Beschreibung, setzt die

Gründe auseinander, warum er sie zu Petroseli-

num bringe und wodurch sie sich von den anderen

Gattungen unterscheide. — Phelipaea olbiensis, eine

neue Art von der Insel Porquerolles, wächst auf
Relichr. titoechas. — Orobaiiche Salisii Req. ined.

ist O. speciosa Salis. — Or. elatior var. foroja-
lieiisis (auf Centaurea aspera'). — Podospermum
Tenorei DC. ist ücorzonera Ten. PresI, Guss., Ten.

— Podosp. laciniatum DC. fl. fr., dazu gehören

P. calcitrapifülium, intermedium und Tenorii der-

selben Flor; hat folgende Varietäten: ci. genuinwii

iPodosp. laciniatum DC. , Scorzonera paucifidti

Lam.); subv. scahrum (P. muricatum DC.) , snbv.

yraminifolium (P. subulatum DC); ß. intermedium
iPodosp. int. DC, Scorz. int. Guss.)

; y. calcitrapi-

folium iPodosp. calc. DC, t^corz. ca'.c. Vahl, Guss.,

Podosp. resedifolium DC. , Scorz. plurifida Lam.) ;

li. Gussonii (A'cors. Tenorii Guss. non PresI , Po-
dosp. Tenorii DC.) ; i. Tenorii (.Scorz. Tenorii

PresI. — Ruppia spiralis Dumort. florul. Belg. (ß.

maritima bei vielen Schriftstellern, wenn die sehr

verlängerten Blüthenstiele die Frucht bis nahe ati

die Oberfläche des Wassers gehoben haben, sich

über ihrem Grunde in mehrfachen Windungen spi-

ralig zusammenziehen), diese Art ist am mittellän-

dischen Meere in Frankreich häufig, sehr selten

aber am atlantischen, wo R. rosteUata gemein ist.

— Ruppin bracltiipus Gay (K. maritima ß. recta

Moris ex parte) steht der R. rosteUata näher, un-

terscheidet sich durch ein keulenförmiges Filament,

holziges sehr festes Pericarpium , und Fruchtstiel,

Uaum so lang als die Frucht. Diese beiden Artikel

von Mr. Gay. — JMelica minuta L. wird beschrie-

l)eii. Hat folgende Varr. : k. vulgaris {minuta All.,

jiyraniidaUs Lam., raniosa Vill., aspera Desf., ma-
jor Sibth. Sm., caricina Dum. d'ürv. , R. Seh.),

ß. saxaiilis (ininuta L., saxatilis Sm. et Sibth. Sm.,

nutniis Cav.). y. latifolia Cpt/ramiUalis Bertol.,

ramosa pyramidalis Salis), vom Verf. früher M.
austrulis genannt). Die Fundorte dieses Grases

werden ausfülirlich angegeben. — Lepturus cylin-

dricus Trin. Hiermit sind synonym L. subulatus

Kth., Rotthoellia cyiindriva VV. exci. syn. Poir.

et L. , R. subuluta Savi, Monerma subulata P. B,

Wächst in den Meerstrandsgegenden des Mittel-

meeres, aber auch in der Umgegend von AngonlSme

in ziemlicher Menge. —
Die zur Flora von Paris gehörigen Znsätze

sind Anemone Hepatica , Ranunculus parviflorus,

Nasturtium Pyrenaicum, Melilotus parviflora,

Lathyrus anyulatus , PlunUijio serpeutina , Oro-

banclie Hederue , Cirsium balbosuiii , Senecio Ne-
morensis, Ophrys uranifera ß. pseudospeculum,

Slraliules atoides (angepflanzt), Acorus Calamus
(auch angepflanüt), Carex striyosa, Phleum are-

narium, Phleum asperum, Leerzia oryzoides , für

Festuca Poa wird ein neu verfasster Artikel ge-
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geben, Ae(jilo])s trinricialis, Asplenium Halleri,

Nejihrudium Tlietypteris ß, punctatum. Es folgen

iiuu noch zahlreiche Zusätze vun neuen Fundorten,

ti— L

Uooker apecies Filicu?n. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

(h'o rt sei z iiiig-.t)
)

16. L. parvifotiit Pr. tent. L. microphylla Pr.

Rel. H. t. 10. f. 2. C'ion Sw.)
Mexico (Pr.D.

Diese, in Liehmann's so eben erschienenen

Farrn Mexico's CCopenhagen, 1849) nicht erwähnte
Art will H. für eine Form der L. striata halten;

nach der Figur scheint es mir nicht so. Meine An-
gabe der Verwandtschaft mit L. linearis beruht

aber auf einem , als microphylla erhaltenen Exem-
plare der L. securifolia Pr.

17. L. Leprieiirü Hook. t. 62. D.

Französisches Gujana, Leprieur. (Hb. Ro-
thery.)

Diese sehr auffallende, wohl mehr der L. ftil-

cata verwandte Art erhielt ich aus den Kappler'-
sohen Sammlungen in Ober -Surinam no. 1353. und
erwähnte sie bei Beschreibung der Kegel'schen
Farrn (Linnaea XXI. p. 225 Anmerk.). Hierher
würde die vom Verf. mit L. trapeziformis No. 37
vereinigte L. falcata Dry. zu stellen sein mit der
gut verschiedenen L. Schomburykü Kl. Es wird
von denselben unter der angeführten Nummer die

Rede sein.

18. L. falciformis Hook. t. 64. 11.

Brit. Gujana, Schouiburgk.
Höchst ausgezeichnet! Ich sah die Pflanze nur

in den Rob. Schom l)u rgk'schen Sammlungen des

Shuttleworth'schen Herbars. lu den Rieh.
Seil om bu rgk'schen ist sie nicht vorhanden.

19. L. crenata Kl. Linn. XVUl. p. 546.

Brit. Gujana, Schom burgk.
Von dieser, dem Verf. nur steril bekannten.

Art, welche den jüngeren Zustand meiner L. ru-
fescens darstellt, werde ich unter L. Guiunensis
No. 41. handeln

, wobei H. unsere Art erwähnt hat.

20. L. piimila Kl. Linn. XVHI. p. 645.

«ritisch Gujana, B. Schomburgk.
Zuerst sah ich diese Pllauze in den Rob.

Schombursk'.schen Sammlungen CHh. Shutt-

•) Anni. Zu l.imlsaya No. 8. srni„/rns ist noch n.lch-
iriiglich zu tcmorkon, dass II o o K c r oin f;,ls.hp.s F.xcin-
plar erhalten haben inuss , wenn er /.. ,lccom,,nsil„ .1.

Sni. n. 393 hierzu ai.lulnt. Alle von mir gesehenen Kx-
cmplarc rechne irh zu /„ ,lr<-on,,m.iila. Sie sind jugcJid-
lich und die Kicdern oder Kiederchen weniger gebogen.
UiesB Art ist jedoch von trnpezilormts zu trennen.

lew.) coli. 11. C"^^') no. 7. und bestimmte dieselbe

als A,. pusilla Splitgerber en. fil. Surin. p. 35.

Cvon H. kurzweg unter den Synonymen der L.

striata no. 40. aufgeführt). Diess ist jedenfalls die

Hooker'sche Pflanze. Klotzsch beschrieb die

seinige nach von Richard Schomburgk unter

no. 1138 mitgebrachten Exemplaren. Die sorgfäl-

tigste Vergleicliung der S p 1 i Ige r b e r'scheu Be-

schreibung, Original- Exemplare sah ich niclit , hat

mich überzeugt , dass beide Pflanzen gleich sind.

Dagegen scheint mir die in den Kegel'schen Farrn

ca. a. 0. p. 226) aufgestellte Ahart der L. punäla

jetzt durch gekerbte Fiedern und halbrunden Strunk

verschieden; das jugendliche Exemplar erlaubt aber

keine sichere Bestimmung.

21. L. dubia S p r. t. 64. C. L. tenera Klfs. en.

Im franz. Gujana, Richard; im Britisclien,

.S ch ni burgk.
Hier ist zuerst die vun Kaulfuss selbst be-

sorgte Abbildung in meinen Anal, pteridogr. t. 27.

und meine Beschreibung p. 38. nachzutragen; so-

dann die von Klotzsch erwähnte 11 i eh. Schoni-
l)urgk'sche Pflanze no. 250 und 1134!; endlich die

Kapp ler'sche no. 1757! Cm. ül- Kegel. Linn. XXI.

p. 226 adn.). Aus dem franz. Gujana sandte mir

diese L. tenera Klfs. (non Ury.) auch Leprieur.
Auf die Eigentliümlichkeit dieser Art, da.ss die

Hauplader, oder der anfangs am Unterrande der

Kiedcr verlaufende Nerv, in der Spitze der Fieder

mittelständig wird und nach beiden Seiten zu Zweige

ausschickt, macht der Verf. aufmerksam, und glaubt

hierin einen Uebergang zu J. Smith's Isoloma zu

erkennen.

Im Aeusseren verwandt, aber die erwälinte

Eigeiithümlichkeit der Aderung nicht besitzend,

übrigens erwachsen doppelt gelicdert, mit bis

zur Spitze ununterbrochen fortlaufenden schmalen

Fruchtlinien versehen und sonst sehr abweichend,

ist eine brasilische Art, welche ich L. coantata
nenne iattenuata mihi olim, non Wall.) und in

meinen Vorarbeiten zu den Farm der fl. Brasil,

beschrieben habe. Der Verf. der spcc. filicum hat

sie nicht gekannt.

22. A- uciUifulia Desv. prodr. I. 1. p. 312.

Mauritius.

Der Verf sagt, er habe keine ähnliche Art ge-

sehen. CS. no. 24.)

-J-
•{- Costa centralis. Sori in utraque margiue

pinnae aequalis ilsotoma J. Sm.) sp. 23— 25.

23. L. Wulkerae Hook. l. 69. A.

Ceylon, Mrs. Walker.
Ausgezeichnet; vom Habitus der L. QScUizo-

lomii') ensifiilia.

Mir unbekannt.
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24. L. lanutjinoia Wall. cat. iio. 154. t. 69. B.

Siiigapore niiJ Penaiig, Wall. — Neu - Guinea,

Ui 11 (Is.

U esvanx's Uiagiiuse seiner L. acutifoUa passt

volllioinmeii auf diese, dm-Lli iiireii woUigeii ücber-

zug so aiisgezeicliiietc Art. Die Fiedern sind wie

liei Nejihrolejjis ciiigeleiiKt und auf den Nervenen-

den der Oberseite weissschuiipig.

Aus der L a m b e r i'sclien Sammlung sali ich,

angebiicb in Nepal gesamiuelte, E,\eiiiplare im Mar-
tius'scheii Herbar.

25. Z/. divergens Wal I. cat. 2191. H. et Grev.

ic. fil. t. 226. l'Maria divergens Hb. Boxb. et

Boxb. crjpt. pl. (ed. Grilfitb) p. 48.

Prinz Wales Insel, Rox bg. — Malacca, Griff.

C um ing iio. 3y5.

Durch ciijgcsenlite Aderung und sonst leiclit zu

erkenneu.

CWegen anderer als einfach gefiedert beschrie-

bener Lindsayen verweist der Verf. auf die folgeii-

deu AbtheiUiugen.)

***Ki-onde bi- tripinnata Cs- statu quodaiu tau-

tum pinnala) s. decoinposita. sp. 26— 47. Costa ex-

centrica s. iiiargiiialis , s. obsoleta. Sori in supe-

riori niargiue pinnularuin iiiaequalinm. Lindaaea

3. SmO
26. L. cuneata Will d. sp. L. heterophylla

Bory mss. Cnon Dry.)

In Wäldern von Bourboii, Bory.

Dem Verf. nnbeliaunt.

Von dieser äusserst seltenen Pflanze liann ich

jetzt 2 Exemplare vergleichen, allerdings nur We-
del; welche aber Bory's Angabe, dass die Art

sehr polymorphiscli sey, bestätigen. Das eine ist

das Original- Exemplar Willd. Hb. no. 20,059;

das andere ein in meinem Herbar, aus den Mit-

theiluugeii Maire's in Paris erhaltenes. Das letz-

tere stellt eine einfachere Form dar. Der Wedel

ist 7^" hoch, wovon der Strunk 3" einnimiiit, und

etwa 2" breit. Die Platte ist lanzetförmig zuge-

spitzt, gefiedert, die Fiederii, 5 — 6 au jeder Seite,

kurz gestielt, offenstehend, die untersten verkürzt

lind nicht vollständig erhalten, die folgendem am
Grunde mit zwei breiten, fast freien, fächerförmi-

gen Abschnitten, in der Mitte gelappt, und die

grossen stumpfen Lappen in der vorgezogenen,

stumpfen Spitze zusainmenfliessend. Die obersten Fie-

dern mit der grossen endständigen nur am Grunde
und ungleich gelappt -randsoliweifig. Aus der vor-

stehenden fllittelrippe geht in jeden Lappen eine

feine nur doppeltgabelige Ader. Die Fruchthaufen

nehmen das Ende der Lappen, an ungetheilten Fie-

dern den ganzen Band bis gegen die Spitze ein und

sind nicht unterbrochen. Der kantige Strunk ist

bräunlich, nach unten zu dunkler, die schmutzig-

gelbe Spindel gerandet.

Dieses Exemplar ist von lle de France. Der

Wedel im Hb. Willd. ist 93^" hoch, einschliess-

lich des S'//' hohen Strunkes. Die Platte etwa ß"
breit, bis zur tief fiederspaltigen Spitze gefiedert-

fiedertheilig. An jeder Seite 8—9 Fiedern ; die un-

tersten nur zoUlang und 1^'" breit, die längsten

der Mitte messen 2)<" und sind 3'" breit. Die

oberen gehen in die 2" langen Eiidfiedern allmälig

über. Alle sind regelmässig fiedertheilig, die Ab-
schnitte keilförmig, am Ende gerundet und frucht-

bar; am Grunde herablaufend. Im übrigen stimmt

das Exemplar mit dem Vorigen überein; nur ist es

robuster, der Strunk an der Basis verdickt und et-

was aufsteigend. Die Textur des Laubes ist dicht,

der Band verdickt, die Farbe hellgrün.

Die Art wird passender neben L. tenera Dry.
stehen.

27. L. flabellulata Dry.
K. Dryandri; flabellulata Dry. Liiin. tr. III.

t. 8. f. 2.

ß. polymorpha; Wall. cat. n. 14. H. et Gr.
ic. fil. t. 75.

y. yigantea; t. 63. C.

cc. China, Stauntou etc.; Sumatra, Miller;
Neuholland; Java, L o b b. — ß. Singapore, Wall.
— y. Java, Lobb; Assam und Khasiya, Griff.

In China muss dieser sehr veränderliche Farrn
häufig vorkommen; ich besitze von Petersen auf

der Insel bei Canton gesammelte Exemplare aus

dem Lehman n'schen Herbar. Ebendaher und zwar
von Besser und Philipp! gesandte, eiiiMeyen'-
sches nnd Swartz'sches sind im Herb. Gen. Berol.,

wo sich auch die Pflanze von Java befindet; aber

zu ß. gehörend. Im Hb. Willd. 20,053 von La-
niarck mitgetheilt. y. kenne ich nur aus der ge-

gebenen Figur; sie ist im Aeussereu ziemlich ab-

weichend.

Das Synonj m Adiant. orbiculatum Lam. Poir.

ist zu der Art nachzutragen.

Hier sind zwei verwandte brasilische Arten ein-

zuschalten :

a. Jj. botrychioides Aug. St. Hil. voy. d. 1.

distr. d. Diamans etc. II. p. 379. Serra de Pie-

dade et Caraga; wenn sie nicht vielleicht mehr zn

L. stricta gehört, und

b. L. ripidopteris Kze. fl. Bras. ined. Diese

schliesst nahe an L. flabellulata, kommt ebenso

bald einlach, bald, aber seltener, doppelt gefiedert

vor; im letzteren Falle stehen die selir langen Fie-

dern aufrecht, nicht ausgebreitet, der Strunk ro-

Beilage.
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Inislcr, die Fiedeni oft grösser als an D. ßubellu-

lata, lucher aderig mit yeherltten , uiclit gezäliiiteii

naiidcni.

28. L. tenera Dry. 1. 1. t. 10. L. iiiterrujda

Wall. cat. I). 2195. Vittaria Iloxb.

Ostindien, Madras, Wiglit, Wall.; Malacca,

Ciiuiin;:! no. 399.; OiUiir-Uerg und Java, Lobb.

Uiircli die Form der Fiederclien von den vorigen

hinreichend verschieden. {_Adiantuin tiiaiiyuUtre

Poir. Fnc. Suppl. I. p. 140.)

29. L- media 13 r. \>r.

Tropisches Äeubolland Br. und. A. Cunning-
h a ui.

Wir nnbekannt. Hier niüchte meine L.repanda

Pteridogr. Japan. Cbot. Zeit. VH. 1848. Sp. 541. von

Peel lind Bonin -Sima (.Dr. Wert., Hb. Acad. J.

Pctrop. S. 74. N. 43.) wohl ihren schicklichen Platz

finden.

(^Fortsetzung folgt.)

Abbildung und Beschreibung blüliender Cacteen.

Von Ur. ti. Pfeiffer. Auch unier dem franzö-

sischen Titel: F'igures des Caclees en (Icur peiiites

et lithographiees d'apres nature. Avec un texte

explicatif par Mr. Louis Pfeiffer. 2. Bd.

6. Lief. 1850.

Im Jahre 1848 erschien die fünfte Lieferung

dieses entsetzlich langsam fortschreitenden Werkes,

imd wir haben dieselbe auf S. 438 der bot. Zeit,

von 1848 angezeigt. -Mit dieser seclisten Lieferimg

wird der zweite Band hesclilossen , der unter ol)i-

geui Titel ausgegeben ist. Der Band enthält 30 Ta-

feln in ö Lieferungen. In dieser letzten sind be-

schrieben und abgebildet: 1. Mcimniillaria conoidea

Dec. oder iuconsiiicua Scheidw. und diaphanacaii-

tha Leni.; 2. Jichiiiocuclus arriijeiis Lk.; 3. Vinco-

cuctns Iricoriiis Wonville, ulleolens Hort. Bclg.

;

4. Ecliiiiocaclu6 echiiwides Salm-Uyck oder Jlo-

liviunus Pfr. ; 5.' Eth. maryinatus Salm-Dyek
oder Eck. columnaria Pfr. li. M.

Weisung den beschränkten Aniiau natur- und

zeitgeniäss in einer von den bisherigen Methoden

absveichenden, sichere llesullate gebenden Art zu

betreiben, und 3. Anweisung zum Anbau anderer

Fcldgewächse, welclie vollständigen und sichern

Ersatz liefern, begründet auf die Anwendung

neuer, erprobter, in der Praxis des Feldbaues

leicht ausführbarer Kulturarten. Von W. A.

Kreyssig, Ostiireussischem Landwirthe etc.

Königsberg 1850. 8. 165 S. 27 Sgr.

Der hier vollständig >viedergegebene Titel er-

läutert den Inhalt. K. M.

Noth- und Hiilfsbuch gegen die Wirkungen der

herrschenden KartoirclUrankhcit, entballend : 1. An-
weisung zur uncrlässlichen, zweckmässigen Be-

schränkung des Anbaues der KartolTelu ; 2. Au-

Jonrnal für praktische Chemie. Herausgegeben von

O. L. Krdmann und B. F. Warcliand.
No. 16. 1849.

Heber die Farbsloffe der Morinda citrifolia.

Von Thomas Anderson; p. 431 — 40. Unter dem

Namen Suoranjee kamen die Wurzeln der Morinda

citrifolia (_Cada- pilava Kheede oder Buncutus la-

tifolici Bumph.) aus Bombay nach Glasgow als

neuer Farbstoff. Die Pflanze ist nach H unter

CAsiatic rescarch. IV. 35.) in Malakka unter dem

iN'anien Aal und in Oude unter dem Namen Atcliii

bekannt. Der Verf. stellte aus der Sooraujee einen

eigenen Stoff dar, Aas Moriiidin , welches darum

bOLanisch merkwürdig ist, dass es mit dem Krapp

eine fast gleiche chemische Beschaffenheit besilzt;

denn es enthält uur ein Aequivalent Wasser mehr,

als der, aus Cjg H,^ üio zusammengesetzte Krapp.

Diese Aehnlichkeit der chemischen Bestandllieile ist

darum interessant, indem beide Pflanzen zu den

IVubiaceen gehören , Morinda zu den Cinchonaceen,

der Krapp (,llubia tincturuiiO zu den Bubiaceen.

So scheint sich also immer mehr herauszustellen,

wie gleiche chemische Bestaiidtheile verwandter

Pflanzen nichts weniger als zufällig sind, sondern

dass hier ein tiefer inniger Znsammenhang zwischen

Chemismus und Form bestehe. Es erinnert uns die-

ser Fall unwillkürlich an jene Untersuchungen von

Karsten, nach denen eine Zelle in verschiedeneu

chemischen Flüssigkeiten sich zu verschiedenen Ge-

stalten constant umformt. Vgl. Bot. Zeit. 1Ö49.

p. 361 u. ff.

16
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Aus dem Moriiidin geht nach dem Verf. ein

neuer Stoff, das Morindon, durch Elimination von

Wasser hervor.

2. lieber eine neue Mannasorte aus Neu-
>Siid - Wales. Von T li o m a s Anderson; p. 449

bis 55. Die zuclserartif^en eingetrockneten Säfte

gewisser Pflanzen, welche man unter dem gemein-

samen Namen Manna begreift, zeigen in ihren Ei-

genschaften alle die grösste Uebereiiistimmnng

Ihre hanptsächlichsten Bestandtheile sind Gummi,

Zucker und Mannit. Alle von europäischen und

asiatisclicn Pflanzen stammenden Mannasorten zeig-

ten bei der Untersuchung einen grösseren oder ge-

ringeren Inhalt an Mannit, und es scheint auch,

als ob dieser Stotf ein fortwährender Itestandtheil

des unter dem Namen Honigthau bekannten Sekre-

tes der Blätter sei. Mindestens wurde dieser Stoff

von Langlois in dem Uonigtliau der Linden an-

getroffen, welcher wälirend des heissen Sommers

im Jahre 1842 in der Umgegend von Strasshurg in

solcher Menge vorkam, dass er von den Bäumen

wie ein dünner Hegen ablief.

Vor ungefähr 30 Jahren wurde in Glasgow eine

Mannasorte aus Neu-Siid- Wales eingeführt, die

von Eucalyptus mannifera stammte, und sich in

ihren Eigcnschaflcn wesentlich von der europäi-

schen Manna unterscliied. Diese Substanz wurde

von Thomson untersucht, welcher darin einen

zuckerähnlichen, jedoch von dem Jlannit verschie-

denen Stoff fand. Später bestätigte Johnston
die Beobachtung Thomson's, und fand bei der

Analyse dieser Zuckerart für dieselbe die Formel

C',2 H,4 0^^, welche Formel von der des Mannit

bedeutend abweicht, diesen Zucker aber in die

Klasse der eigentlichen ZucKerarten bringt, die

Sauerstoff und Wasserstoff In dem Verhältnisse des

Wassers enthalten. Diese Formel zeigt zugleich

die Isomerie dieser Substanz mit dem Trauben-

zucker, obgleich sie sich von letzterem wesentlich

unterscheidet. Es war dies die erste Mannasorte,

die keinen Mannit enthielt. Die in Frage stehende

Art ist die zweite, die der ersteren zwar ähnlich,

aber durch ihre regelmässige, organische Structur

wesentlich unlerscliicdcn ist.

Die analysirle Probe war ursprünglich im In-

nern von Australia feli.x nordwestlich von Melbourne

entdeckt worden. Eine iinermessliche Strecke je-

nes Landstriches ist mit einer Pflanze bewachsen,

die in der Sprache der Eingebornen Scrub •') und

*) Nach Dr. H. Behr bezeichnet man mit dem Namen
Scri:l diejenigen Gegenden Neuhollands, «eiche einen

fast gänzlichen Mangel an kraut- und grasartigen Ge-

wächsen besitzen, von ßUscUen und kleinen bäumeu be-

in der wissenschaftlichen Sprache Eucalyptus da-
mosa genannt wird. Die Blätter dieser Pflanze

sind mit dieser Mannasorle bedeckt, die von den

Eingebornen Lerp genannt wird. Herr Gay, von

welchem der Verf. diese Substanz erhielt, theilte

demselben mit, dass die Manna durch ein Inscct auf

den Blättern des Gummibaumes gebildet werde, wie
Schneeflocken aussehe, sich wie Wolle anfühle und

einen süssen Geschmack wie der Gnss auf unseren

feineren Gebacken besitze. Es sollen ganze Strecken

mit diesem Lerp wie mit Schnee bedeckt erschei-

nen; dasselbe soll sehr nahrhaft sein und den Ein-

gebornen in der Jahreszeit, in welcher es vor-

kommt, als Nahrungsmittel dienen. Herr Cay
selbst nährte sich 1 — 2 Tage davon. Sie liegt nur
leicht auf der Oberfläche der Blätter und wird
durch den geringsten Regen hinweggespült. Aus
neueren Notizen des Herrn Cay geht hervor, dass

der Aussage der Schwarzen zufolge, dasselbe kei-

neswegs durch ein Insect erzeugt werde, sondern

ein freiwilliges Product des noch jungen Scrubs
sei, wenn derselbe ungefähr eine Höhe von 1 Fuss

oder 18 Zollen besitze. Die über 18 Zoll hohen
Scrubs sollen kein Lerp mehr erzeugen. In Wes t-

garth's Australia Felix, p. 73. findet sich nach
dem Verf. eine Bemerkung des Consul Robinson
vom Jahre 1845, dass die Eingeborenen im Nord-

westen des glücklichen Australien ein schmack-
haftes Getränk ans dem Laab, dem süssen Exsudat

der Eucalyptus dumosa, bereiten.

Die in Rede stehende Mannasorte unterschei-

det sich von allen anderen Mannasorten wesentlich

in ihren äusseren Eigenschaften. Sie besteht aus

zahlreichen, engen, conischen Kelchen, deren Durch-

me.sser Ye '^'^ 1 ^o" beträgt, mit mehr oder weni-

ger deutlich hervortretender Structur und äusser-

lich mit einer Anzahl nach den verschiedensten

Richtungen hin laufender Ilaare bedeckt. Diese

Haare sind aber nicht über die ganze Oberfläche

des Kelches ausgebreitet, sondern befinden sich

hauptsächlich in dem mittleren Theile zwischen der

Basis und der Spitze. Der Kelch selbst ist gewöhn-

lich scharf zugespitzt, und zeigt viele Aehnlichkeit

mit dem Ausguss einer Pfanne. Sein Inneres ist

vollkommen glatt, das Aeussere rauh und der Rand
regelmässig und rund. Der Kelch selbst und die

Haare sind durchscheinend, ausgenommen der Rand

des ersteren, der undurchsichtig ist. Es waren

durchaus keine Abdrücke der Blätter der Mutter-

pflanze in der Manna zu entdecken, obgleich häufig

Blätterfragmente, augenscheinlich der Eucalyptus

deckt sind und so den Gegencalz zu dem Graslanilc , der

zweiten Landschaft Sudaustralicns , bilden. Ref.
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dumosa angcliörend, in derselben zu finden warei).

Die Kelche waren gewüluilicli nicht isolirt, sondern

hingen an ilirem Rande an einander, so dass die

Mündungen der Kelclie sicli In einer Ebene befan-

den; CS unterlag Keinem Zweifel, dass sie an die-

ser Seite an den Bldttern befestigt gewesen waren.

Die Ilaare erwiesen sicIi unter dem JMikrosUope als

deutlich organisirt. Jedes Haar bestand aus einer

Külire, die bei starlier Vergriisscrung eine liörnige

Struktur zeigte , mit unvollliOinnienen Anzeichen

von transversalen Streifen. Wenn die Ilaare mit

Kali l)ehandelt wurden, so erschienen sie unter dem

BlilirosUope vollkommen durchsichtig und verloren

ilir körniges Ansehen; ein Tropfen Jodlösung färbte

sie gleichförmig blau; woraus hervorging, dass

Stärke ein Destandtheil derselben war. Der Kelch

selbst besteht gänzlich aus einer Masse von Zellen,

die den Stärkekügelchen gleichen; sie sind eben so

compact, so dass ihre Charactcre nur stliwierig er-

mittelt werden können. Ein dünnes Sclieibchcn,

nachdem es einige Zelt in Wasser geweicht hatte,

zeigte , dass dadurch viele Zellen geborsten waren-

Kur wenige waren In vollkommenem Zustande, dass

sie Aehnlichkeit mit denen der Stärke zeigten. Der

ganze Kelch wurde durch Jod blau gefärbt.

Der chemischen Zusammensetzung nach bestand

diese neue Manna aus

:

Wasser 13,01

Zucker mit einer geringen

Menge harziger Substanz 49,06

Gummi 5,77

Stärke 4,29

Innlin 13,80

Cellulosc 12,04

100,000.

Asche 1,133.

Hiernach unterscheidet sich die neue Manna von

allen übrigen Jlanna- Arten durch den Mangel des

Maiinits, von derjenigen der Eucahjjitus mcirmifera

aber durch das Kehlen einer eigcnthümlicheu Zucker-

iirt, welche in letzterer entlialten ist. Die übrigen

Maunasorten scheinen Kxsudate in Folge von In-

sektenstichen zu sein, und bestehen sämmtllch ans

in Wasser löslichen Theilen ; dagegen ist bei der

neuen Manna unlösliche Cellulose mit NWrAe, die

vollkommen unlöslich, und mit Inuliii, das sich

nur wenig in kaltem Wasser löst, verbunden.

Dies und die organische Struktur der Manna schei-

nen nicht C'O darauf hinzudeuten, dass sie In folge

von Insektenstichen cntstaiuleii sei.

Aus No. 13 n. 14. S. 3Ö0 — .52. entnehmen wir

Folgendes aus den Coniptes rendus XXVIU. 40, da

wir dies Journal nicht augcnlilicklich zur Hand
[

haben und der StofT doch wichtig genug ist, um als-
i

bald weiter verbreitet zu werden. Es handelt sich

um ein Ucagens auf ProteVnverbinduiigen , das von

E. Willon aufgefunden Ist.

Die sehr saure Flüssigkeit, welche man erhält,

sobald man Quecksilber in seinem gleichen Ge-

wichte Stickstolfsäure mit 4'i Aeq. Wasser auflöst,

ist ein ausserordentlich empfindliches Reagens auf

alle eiwelssartigeu Verbindungen, und eine grosse

Anzahl secundärer Producte, die davon abgeleitet

werden. — Diese Flüssigkeit ertheilt jenen ver-

schiedenen Substanzen eine sehr intensiv rotlie

Farbe, welche man noch sehr gut erkennen kann,

bei einem Theile Elwelss in 100,000 Theilen Was-
ser und selbst bei noch geringeren Mengen. Um
eine Vorstellung zu geben von der Feinheit der

Ilcaction und auch von der Anwendung, welche

man bei dem Studium des vegetabilischen Organis-

mus davon machen kann, bemerkt der Verf., dass

Baumwolle, Stärke, arabisches Gummi mit der

Flüssigkeit eine sehr bestimmte Rosenfarbe anneh-

men. Jeder Urin fast färbt sich ros'enroth , wenn
man ihn damit gemengt und das Gemenge erhitzt

hat, um den Harnstoff zu zerstören. — Das Albu-

min des Blutes , das der serösen Aussonderungen,

und das der Vegetabilien , das Fibrin, das Caseiu,

der Gluten, das Legumin , die Seide, die Wolle,

die Federn, das Hörn, die Epidermis, der Leim,

das Chondrin, das Protein,] das Kristallin, der

Cornen, die ausgewaschene Speckhaut, sowohl die

in kochendem Wasser lösliche Substanz derselben,

als auch der unlösliche Rückstand, alle werden

mehr oder minder roth gefärbt. Wenn das Protein

in alkalischen Flüssigkeiten aufgelöst ist, oder auch

in Sclnvefelsäure , so zeigt sich mit der Quecksil-

berflüssigkeit Immer die rothe Farbe; aber man er-

hält nicht mehr eine unlösliche Verbindung, die

Flüssigkeit färbt sich stark roth, ohne einen Nie-

derschlag zu geben.

Die Xanlhüprotci'nsäure
, die chlorigsaurcu Pro-

teinverbiudungen , die daraus entstehenden Proteiu-

oxyde unterscheiden sich von jenen Stoffen dadurch,

dass sie sich niemals roth färben. So ist also die

Entzündungsliant nicht identisch mit den Oxyden,
welche man durch Kali aus den chlorigsaurcu Ver-
bindungen abscheidet. So leitet nun diese Heactioil

auf die Spur, sehr interessante Unterschiede aufzu-

finden. So hat der Verf bereits gefunden, dass die

Einwirkung des Chlors auf das Albumin, bis das

Gas nicht mehr absorbirt wird , nicht weniger als

3 bestimmt verschiedene Verbindungen hervorbringt.

Jlan erhält die OnecksiMMM-llüssigkcit , indem

man auf das Metall das gleiche Gewicht Slickstoff-

sänrc mit 4Ji Aeq. Wasser gicsst. Die Ilcaction

tritt in der Kälte sehr kräftig auf; wenn sie nach-
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lässt, so unterstützt man sie durch Wärme, bis die

Auflösung vollkommen erfolgt ist. Dann liält man

ein und vermischt die Fliissisl<eit mit 2 Volumen

;

Wasser auf 1 Vol. der Ouecksilherlliissigkeit. Nach
,

einigen Stuudeu trennt man die Auflösung von dem

krystallisirten Bodensatz, die aus Stickstoffsäure

und stickigsaurem (salpetersaurem und salpetrig-

saurem) Ouecksilberoxydul besteht. Die erhaltene

Flüssigkeit reagirt bereits in der Kälte auf die Ei-

weissnüssigkeilen; jedoch ist die Einwirkung erst

bei 60— 70° vollendet; es ist sogar gut, dieMischung

zum Sieden zu erhitzen. Eine längere Berührung

des Reagens mit der rothen Substanz verändert die-

selbe nicht; der Verf. hat länger als 1 Jahr die

rothe Eiweissverbindung unverändert in Berührung

mit der Ouecksilberflüssigkeit aufbewahrt.

Es ist merkwürdig, dass das Reagens weder

im stickstoffsauren Ouecksilberoxjd, noch im Oxy-

dul, noch im Gemenge beider besteht. Es ist noth-

wendig, dass salpetrige Säure darin enthalten sei;

sonst erhält man keine Färbung. Wird reines stick-

stoffsaures Ouecksilberoxyd mit stickiger Säure ge-

sättigt, so reagirt es merklich, obwohl minder stark,

als ein Gemenge des Ouecksilberoxyd - und Oxy-

dulsalzes, gesättigt mit stickiger Säure.

K. m.

f u r. Von verschiedenen Se'ten wurden noch Gar-

tenpflanzen und seltnere englische vorgelegt, und

endlich Dr. Alexander G. ftlelville, Prof. d.

Xainrgesch. am Königin Kollegium zu Gahvay zum

Mitgliede erwählt.

Reisende.
Nachrichten von Dr. Behr aus Manila von der

Blitte Decembers melden, dass derselbe dort als

praktischer Arzt zu verbleiben gedenke, um später

seine naturhistorischen Untersuchungen weiter fort-

führen zu können. Seine zuletzt in Südaustralieu

gemachten Sammlungen werden wohl nach England

an Sir Hook er gelangen.

©elehrte Ciesellscliaften.

Bot. Gesellsch. z. Edinburg d. 8. Nov. Nach-

dem Geschenke an Büchern und Pflanzen vorgelegt

waren und der Vorsitzende Prof. Balfour über

die Fortschrille der Botanik, besonders durch Rei-

sende, einige Bemerkungen gemacht hatte, wurden

folgende Abhandlungen vorgelesen: Nachricht über

die Pflanzen, welche in der Gegend von Durham

und Lankaster gefunden wurden, vonJohnTown-
ley, Esq. Gleiche Nachricht über die bei Lincoln

gefundenen von Benj. Carringtou, Esq. Ueber

seine Excursion im letzten Herbste von Dr. Bal-

Persoiial-Bfotiacn.

Am 22. aiärz Nachmittags um vier Uhr starb

zu Berlin der dortige Prof, ordin. der Botanik in

der philosophischen Facultät jener Hochschule Dr.

Carl Sigismund Kunth in einem Alter von 62

Jahren. Sein Tod war die Folge tiefer Schwer-

muth und eines schon längere Zeit eingetretenen

Krankheitszustandes, welcher ihm seit Monaten

nicht gestattete, weder Vorlesungen zu halten, noch

seine wissenschaftlichen Beschäftigungen fortzu-

setzen. Ein Schüler W i 1 1 d e n o w ' s war er durch

diesen so wie durch seinenOnkel, Staatsrath Kunth,
früher Erzieher im H u m bo Id t'schen Hause, Alex-
ander V. Huui hold t bekannt, und von diesem

nacli Willdenow's Tode auserselien worden, die

Bearbeitung seiner gesammelten Pflanzen zu über-

nehmen. Nachdem Kunth hierzu noch weitere

Studien in Paris, besonders unter dem älteren

Richard gemacht hatte, bearbeitete er dort die

Nova genera et species, und verblieb daselbst eine

lange Reihe von Jahren. Die philosophische Facul-

tät der Universität Bonn crtheilte ihm dann honoris

causa den Doctorgrad, und nun wurde K. bei der

Universität zu Berlin als ordentlicher Professor und

Vicedirector des Gartens angestellt. Hier gab er

die nicht bis an das Ende der Monokotylen fortge-

führte Enumeratio heraus. Mit einer Französin

vermählt hiuterlässt er keine Kinder. Seine Pflan-

zensanimlung muss ausgezeichnet sein ; auch seine

Bibliothek manches Gute enthalten. Eine schlanke

Palme trägt Kunth's Namen.

Kurze Wotizeu.

Nach den Comptes rendus vom 12. Febr. 1849

benutzten die Chinesen schon im 3. Jahrliundert un-

serer Zeitrechnung einen Aufguss von Hanf bei

schmerzhaften Operationen, wie wir jetzt das

Chloroform. Durch die berauschende Eigenschaft

des Hanfes soll der Kranke die schmerzhaftesten

Operationen ohne Empfindung ertragen.

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schlechte udal.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei iu Halle.
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Charologisches.

Icli habe dem voriseii Jahrgange der botani-

schen Zeitung eine Aufzählung der bislier in der

Mark Urandeiibnrg aufgefundenen Charen einverlei-

ben lassen; icli kann ihm heute einige nicht unin-

teressante Bemerkungen anreihen. Zuvörderst war
es ein mir sehr willkommenes Kreigniss, dass mein

verehrter Freund Dauer in Berlin, der wohl seit

1832 in dem ätudium dieser Gewächse pausirt haben
mochte, er, der damals die Chara stelliiiera, sco-

f)aria und batrachosperina der Wissenschaft zu-
geführt hatte, und der selbst nach AI. Braun's
Ausspruche ein Meister im Präparireii dieser Ge-
wächse ist, — dem Lieblingsfache sich mit erneu-
tem Interesse hinzugeben begoinicn. Vielleicht durch
ihn in Bewegung gesetzt, hat ein Herr Grunow
inBlieinsberg manche hübsche Chare gesammelt, wo-
von später die Bede. Ein Herr Marson in Wol-
gast CPomuicrn) hat für dieses Jahr ClföO) seine

Thätigkelt zugesagt. — Ausserdem sind mir in

jüngster Zeit vom Herrn Kantor Hellwig in Som-
merfeld, so wie von Herrn Uerrmann Hertsch
CAdmiuistrator der Hofapolhcke) in Stettin man-
cherlei Charen zugesendet, endlich die Samnilung
pommersclier Charen von Herrn Dufft In Stettin

zur Durchsicht versprochen worden.
Ein neuer Füudliiig für unsere Mark ist Chara

aspera Willdenow; ich war in meiner vorjährigen
Aufzählung über ihr Vorkommen in der Mark zwei-
felhaft gewesen, und nach der Berichtigung der He-
daktion hatte Willdenow dieselbe in der That
hier nocli nicht gefunden. Es kömmt dieselbe aber,
durchaus nicht zu .selten, wie es scheint, in liuipi-

den Gewässern, stcta in Gesellschaft von Braun's
Chara contraria vor; hier in den Neudammer Dei-
chen; bei Hheinsberg ein Gewässern am Bären-
buseh) — von Grunow in unwiderleglichen Exem-

plaren gesammelt, und mir durch Hrn. Bauer mit-

gctheilt; in derselben Gesellschaft fand sie Bauer
selbst in der Peene bei Wolgast, aber schon halb

zerstört, und nicht zum Einlegen geeignet.

Kerner ist Chara cerutuphylla Wallrotli in

vortrefflichen Exemplaren von Bauer in der Peene
in einem von Schwefelwasserstoffdünsten erfüllten

Schlamme, gesammelt und mir reichlich rattgetbeilt

worden.

Unter den Grunow'schen Exemplaren befand

sich ausserdem noch Chara hispida , sehr schön,

ebenfalls bei Hheinsberg (Bärenbusch) gesammelt.

Endlich erhielt ich von eben daher durch Freund

Bauer eine niedliche kleine Chare, die er als Va-

rietät zu Ch. aspera zu ziehen geneigt ist, wohin

sie aber wohl nicht gehört. Nach genauer Unter-

suchung würde sie sich am ehesten der Chara fra-

ililis anreihen lassen; ich will es noch unentschie-

den lassen, ob eigene Species; habe ihr jedoch

vorläufig die Nothtaufe als Chara rerrucosa ge-

liehen; spätere Beobachtungen werden entscheiden

müssen. Bauer bemerkt mir darüber Folgendes.

,,.Mit der vorliegenden niedlichen Chare habe ich,

wie das beigesetzte Kragezeichen beweist, leider

nicht ins Klare kommen können. Offenbar trägt

sie den Habitus der Chara aspera W., aber ich habe

durchaus nicht die elfenbeinweissen , kugelrunden

Gemmae, durch welche die Chara aspera so schön

charaktcrisirt wird, an ihren Würzelclien bemerken

können, obwohl ich eine ziemliche i\Ienge ganz

roh aufgenommener Exemplare zu präparircn Ge-

legenheit halte; auch war ich nicht im Stande, das

der Chara aspera ebenfalls eigene diöcische Ver-

hältniss an ihr zu beobachten, da sie, grössten-

theils steril, nur an einigen sehr wenigen Exem-

plaren ein Paar Früchtchen zeigte, an deren Basis

ausserhalb der Bractccn sich allerdings keine Spur

von Glübulis oüer sogenannten Anthcren zeigte

17
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Die Hispidität ihrer Stengelglieder, wie sie bei der

Ckara aspera vorkömmt, ist auch uicht vorhaiideu
;

nur kleine , wenig über die Fläche hervorragende,

stumpfe Papillen sind liemerklich." —
Icli bemerke, dass, wenn Varietät, sie zu Chara

frayilis gehört. Alle Formen , die ich bisher von

Ch. aspera gesehen, entbehren nicht der Stacheln.

Hieran reiht sich auch Chara Sedinensis (mihi

in litteris ad Hertsch) bei Äörenberg in Pommern

gesammelt. Ich behalte mir eine spätere Beschrei-

bung vor, da mir das von Hertsoh übersendete

Exemplar augenblicklich'iiicht zur Disposition steht.

Sie ist, wie die vorige, etwa fingerlang, ausser-'

ordentlich zart, gehört zu den triptostichae Braun,

sieht beim ersten Anblick fast wie eine inkrustirte

Form der Nitella syncarpa aus. Charakteristisch

ist sie durch die verhällnissmässig grossen Früchte,

sehr eleganten, zarten Habitus, und durch den nm
jede Articulation befindlichen Kranz von gleich-

laugen, überaus feinen Stacheln. Sonst fehlen ilir

die Stacheln au den Stengeln. — Auch sie könnte

nur den Formen der Ck. frayiUs angereiht werden.

Jedem, der die Schwierigkeit, sich über den spe-

zifischen Werth einer Chare bestimmt auszuspre-

chen , bekannt ist, wird es uicht unerklärlich sein,

weshalb ich In diesem Punkte vorsichtig zu AVerke

gehe.

unter den pommerscheu Charen des Herrn

Hertsoh befand sich auch ein sehr charakteristi-

sches Exemplar der Chara barbata, von Herrn

Pharmaz. Jaenicke mit Najas flexUis am Bi-

uowschen See gesammelt.

Herr Hertsoh, Hr. Jaenicke und Hr. Leh-

rer Seehaus in Stettin haben versprochen, den

Charen im nächsten Sommer fleissig nachzugehen.

Unter den Sommerfelder Charen befand sich

Nitella flexilis in vielfachen Exemplaren. Eigeu-

thümlich, dass sie hierorts durch JV. mucronata
vertreten wird. Die eigentliche flexilis scheint sich

weder unter Hrn. Bauer's Berliner, noch unter

den pommerschen Charen zu befinden. Ferner be-

fand sieh unter den Sommerfeldern noch die seltene

N. batrachosperma , als N. yracilis mitgetlieilt.

So scheint denn in unserem forden sich wie-
derum ein erneutes Interesse diesen Gewächsen zu-
zuwenden, worin noch vielleicht manches Neue zu
finden, aieine Bitte geht dahin , dass die verehrten

Hrn. Leser dieser Zeitschrift, die küuftighiu bei

ihren Exkursionen den Charen ihre Aufmerksam-
keit schenken wollen, mir gütigst von ihrer Aus-
beute, namentlich zweifelhafte Species, abgeben
möchten, da es mich überaus iuteressirt, die Pro-

dukte des Flachlandes in dieser Beziehung kennen
zu lernen, ohne den in Gebirgen gedeihenden meine

Liebe zu versagen. Gern bin ich mit anderweiti-

gen Exemplaren meiner Sammlungen bereit. Nach-

träglich bemerke ich , dass ich in käuflichem See-

grase , von einem hiesigen Naturalisten geholt, nnd

wahrscheinlich aus Eckernförde stammend, nied-

liche fruklifizlrendc Exemplare der Chara alope-

curoides Pouzolsii , von etwas gedrungenem Habir

tus, wohlerhalten herausgefunden. -''

Neudamm, 7. Februar 1850. rrj«.

.,,,..__; pr..,Hernnaiti%,<JL^t\%_

J v- ;: — .;.:. .- j.:i. :; ..• •.:,,, fii%-n

üeber die Knolle von Tfic/ionema Bulbo-

codiiim.

Von Thilo Ir misch.

An getrockneten blühenden Exemplaren liess

sich Folgendes über die Bildung der Knolle wahr-
nehmen. Dieselbe ist von mehreren hellbrannen,

sich leicht zerfasernden Hüllen umgeben. Die Wur-
zelzaseru brechen uicht In einer geschlossenen

Kreislinie ringsherum aus der Basis hervor, son-

dern nur an einer Seite auf einer schmalen Stelle,

Indem sie hier aus einer halbkreisförmigen Spalte

einer schief nach unten vorgezogeneu trockenen
Hülle in einem schmalen Büschel hervortreten. Ent-
fernt man alle trockenen HüUeu, so sielit man,
dass die neuen Wurzelzasern aus der Knolle ent-

springen , die im vorigen Jahre die Blüthe gebracht

hat; diese Knolle ist schon ziemlich versclirumpft.

Nicht sowohl auf, als vielmejir ror ihr, auf ihrer

abschüssigen OI)erseite Cmigefähr in der Weise,

wie bei der gewöhnlichen Methode des Copulirens

das Edelreis schräg vor dem Wildlinge sitzt) steht

die schon stark verdickte Basis der diesjährigen

blühenden Pflanze. Diese hat sich mit der einen

Seite ihrer Basis, der schiefen Fläche der alteii

Knolle folgend und gleichsam auf ihr hinabgleitend,

schief nach unten gezogen. Sie hat mehrere Schei-

den- und Laubblätter. Entfernt man die Blätter

nach einander, so ergiebt sich, dass zwischen den

Scheidenblätteru (deren ich 3 zählte) die luterno-

dien sich nicht entwickelt haben, sondern dass jene

Blätter, rings um die, eine ganz kleine Kreisfläche,

darstellende Verbindungsstelle der diesjährigen mit

der vorjährigen Pflanze, dicht übereinander iuserirt

sind. Zwischen dem dritten Scheideublatte , das

aber oft schon eine ganz ausgebildete Lamina hat,

und dem mit einer hohen Scheide versehenen nu-

tersteu Laubblatte, findet man ein entwickeltes, c.

3— 4'" hohes, dickes Internodium; es bildet vor-

zugsweise die neue Knolle und bedingt die ganze

Form derselben, indem es an der Basis seiner Vor-

derseite (die Seite, an welcher die diesjährige

Pflanze mit der vorjährigen zusammenhängt, als die
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Bückseite betrachtet) einen nacli unten gericliteten

sciiinalen, zieinlicli scliarfltantigcu Vorspning bil-

det, .an dem sicli einige noch ganz kurze i;>jiitzeii

von Wurzclzascrn zu zeigen hcginncn. Auf dem

Scheitel der neuen Knolle stehen die Lauhhiätter

und der üliithenstengcl. Das Iriternudiiim zwischen

dem ersten und zweiten Laubblattc ist sehr schmal.

In der Achsel des ersten stellt eine kleine Knospe,

in der des zweiten die grössere Haupt- oder Er-

satzknospe in Form eines kleinen, nach dem Blü-

thenstcngcl zu etwas abgeplatteten Kegels. Ober-

halb der Uauptknospe stehen noch ein oder zwei

liaubblätter; au den gepressten Exemplaren liess

sich nicht mit völliger Sicherheit ermitteln, ob sie

noch auf der knolligen Gruiidachse, oder au dem
unteren Xheilc des zarten (terminalen) Bliithensten-

gels ihre Insertion hatten. An einem Exemplare

schien letzteres der Fall zu sein. Hoch oben an

dem Blüthenstengel stehen dann die beiden Blätter

der Blülhenscheide , die bei den CVocui- Arten so

tief unten stehen; denn während bei Crocus das

Perigon in seinem unteren Verlauf sich streckt, um
die Blüthe über den Boden zu heben , streckt sich

bei Triclionema die Achse unterhalb der Bliitlien-

sclieide. — Uebrigens sitzen unter der vorjährigen

Knolle noch die Reste früherer Jahrgänge mit ganz

abgestorbenen Wurzelzasern
;

ganz regelmässig

hintereinander scheint übrigens die Ansetzung des

neuen Jahrganges au den vorhandenen niclit immer
zu erfolgen. — Im Wesentlichen findet man also

hier dieselbe KnoUenbildung, wie bei Crocus. Der
hauptsächlichste Unterschied ist eben der, dass bei

TiicliOH. die eine Seite der Knolle schief nach un-

ten steigt und nur an dieser Stelle sich Wurzeln
bilden, wälirend eine solclie einseitige Eiitwickclung

der Knolle bei Crocus nicht stattfindet, und die

Wurzelzasern hier kranzförmig rings aus der Basis

der Knolle hervortreten. Triclionema hat unter

den Knollen eine ühiiliclie Bildung, w ie Tuliiia un-

ter den Zwiebeln, wo auch die ^Vurzelzascrll nicht

in einer geschlossenen Kreislinie, sondern nur in

einer halbkreisl'örniigeu Linie hervorbrechen.

Ii i t c 1' n t II r.

Hoch t fcrtigun "•.

Nur ungern entschloss ich mich zu der folgen-

den Erürtcrung, da ich in derselben den Acusscruu-
gen eines verehrten ehemaligen Lehrers berichti-

gend entgegentreten niuss. Al)er eben weil jene
Aeusserungcn vou einer so bedeutenden Autorität

herrühren, erschien mir eine solche Heclitfertigung

iiothwendig.

Herr Professor E. Meyer schreibt in der Vor-
rede zu der gemeinschaftlich von ihm und den Her-

ren Dr. Elkan und Patze herausgegebenen Flora

der Provinz Preussen*) wörtlich wie folgt: „Hät-

ten wir geahnt, dass zugleich mit uns Hr. Dr.

v. Klinggräff ganz in der Stille auf seinem Land-
gute Paleschken bei Marienwerder ein gleiclies

Werk bearbeite, das unsrige wäre wohl nie be-

gonnen ; ich wenigstens hätte ihm, meinem Freunde

und ehemaligen Schüler, mit Vergnügen meine Ma-
terialien überlassen. Er hat vorgezogen, mich und

meine hiesigen Freunde mit seinem fertigen Werke
zu überraschen, nachdem die erste Lieferung des

unsrigen längst ausgegeben, die zweite bis auf we-
nige Blätter gedruckt und zur letzten alles vorbe-

reitet war; abbrechen konnten wir da nicht mehr.''

Dass diese so schonend ausgesprochenen Worte
einen herben Vorwurf für mich enthalten, kann
Niemandem entgehen. Es sei mir darum eine kurze

Darlegung der Verhältnisse, unter denen meine
Arbeit entstand und beendigt wurde, gestattet.

Seit geraumer Zeit, wenigstens lauge vorher,

ehe ich von dem gleichen Plane des Herrn Prof.

Meyer etwas erfuhr, war es mein Lieblingsge-

danke, einst eine Beschreibung der preussischen

Pflanzen zu liefern. Ueber die Zeit zur Ausfüh-

rung dieser meiner Idee war ich aber bis kurz vor

ihrer erfolgten Verwirklichung nicht mit mir einig.

Aus diesem Grunde und weil ich mith uicht in der

günstigen Lage befand, durch öffeutliche Verkün-
digung meines Planes mir ein reichlicheres Material

versclialfen zu können , arbeitete ich ganz in der

Stille fürt. Als ich inzwischen erfuhr, dass Herr
Prof. Meyer die Bearbeitung einer iireussischen

Flora beabsichlige, glaubte ich nuu gewiss, die

Vcrwiiklicluing meiner lüee einer viel späteren

Zeit vorbehalten zu müssen. Dass ich sie uicht

ganz aufgab, wird mau mir hoffentlich nicht ver-

argen; im höchsten Grade verwunderlich aber wäre
CS gewesen, wenn icli nun meine Absicht Hcrru
Prof. Meyer mitgetheilt hätte, in der Hoffnung,

ihn seinerseits dadurch von seinem Vorliaben ab-

zubringen, oder gar von der in diesem Falle, wie

ich jetzt erfahre, eingetretenen 3Iunificenz dessel-

ben ganz gcmüthlich Gebrauch gemacht hätte. Ich

setzte also weiter in der Stille meine Vorarbeiten

fort, und als Jahr um Jahr vergiug, ohne die ver-

heisscne Flora zu bringen — wobei ich zum ger

uaueren VersläJidniss bemerke, dass ich seit mei-

nem Abgange vou Königsberg im Jalir 1&32 in kei-

*) Das in die:jcin .Tolirp erschienene Schlus^fieft dieser

Flor, wetrhes die \ orrede ciilhalt , werden *vir I»ald an-

j

zeigen. 1^ e d,

17=?
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iier näheren Verbindung mit Herrn Prof. Meyer
gestanden, auch nie etwas von ihm über den Fort-

gang seines Werkes erfahren habe — ging ich im

Jahre 1847 an die eigentliche Ausarbeitung meiner

Flora, nun erst zn ilirer sofort zu bewerkstelligen-

den Herausgabe entschlossen. Es schwebte mir da-

bei der Gedanke vor, dass das von Herrn Prof.

Meyer und seineu Herren Mitarbeitern zu erwar-

tende Werk, wenn überliaupt bald erscheinend, ein

tinifangreiches sein werde, wobei dann das meinige,

gleichsam als eine Flora excursoria, sehr wohl

werde bestehen können. Mehrere Umstände berech-

tigten zu dieser Hoffnung, die sich gleichwohl nicht

bewährt hat. Warum ich al)er, auch als ich an

die Ausarbeitung meines Buches ging, nichts von

meinem Plane bekannt maclite, erklärt sich sehr

leicht daraus, dass eine solche Bekanntmachung

wieder nur dann einen Zweck gehabt hätte, wenn

ich durch dieselbe noch anderweitige Unterstützung,

als die mir bis dahin von meinen früheren botani-

schen Freunden schon zu Theil gewordene, zu er-

langen hoffte. Das konnte ich aber nicht hoffen,

und so war jede Ankündigung zwecklos.

So viel über diesen Punkt; ich wende mich nun

zu rein thatsächlichen Berichtigungen; Herr Prof.

Meyer sagt ferner a. a. 0.: ,,Wer sie" — näm-

lich die Flora der Herren Patze, Meyer, El-

kan und die meinige — ,, vergleicht, wird gro.sse

Uebereinstimmung im Anerkennen oder Verwerfen

zweifelhafter Arten finden. Dies Bäthsel löst sich,

wenn man beachtet, wie sehr sich Hr. v. K. dabei

durch Lorek's Flora prussica, dritte Auflage, lei-

ten liess, und wenn man weiss, dass die Abwei-

chungen dieser von den beiden früheren Auflagen

fast sämmtlich nach Patze's Ratli vorgenommen
wurden." Es ist hier nicht recht klar, ob sich das

,,Anerkennen oder Verwerfen zweifelhafter Arten",

auf die für die preussische Flora zweifelhaften Ar-

ten, oder auf die kritischen Arten beziehen soll,

oder auf beides. Nehmen wir also beides an und

sehen zu , wie es sich damit verhält.

Herrn Prof. Lorek's Flora prussica letzte

Auflage , die ich allein bei meiner Arbeit benutzte,

enthält nur Abbildungen und die dazu gehörigen

Namen, also keine Andeutungen darüber, ob die

abgebildeten Pflanzen für unsere F'lora sicher oder
irgendwie zweifelhaft sind, keine Kritik über den

Werth der Arten. Nun habe ich aber folgende in

jenem Werke abgebildete Pflanzen — die ich übri-

gens sämmtlich schon früher, aus anderen Quellen,

als einheimisch bezeichnet kannte — in meinem
Buche als zweifelhaft oder verwildert aufgeführt;

ob mit Recht, kommt hier nicht in Betracht, eben

so wenig wie bei den folgenden Angaben: Fumaria

capreolata, Drosera intermedia, Malva moschatUy

Althaea officinalis , Oxalis stricta, Dictamnus
Fraxinella , Genista pilosa , Ononis spinosa , Po-
tenlilla Fragariastrum und recta , Sempervivum
teclorum, Oenanthe fistulosa, Silaus pratensis,

Anthriscus Cerefolium, Asperula tinctoria, Galium
sylvestre, Iiiula dysenterica, Clirysantkemum Par-
thenium , Artemisia maritima , Crepis prae7norsa,

Thrincia hirta , Bryonia dioica , Hyssopus ofßci-

nalis, Cuscuta Epitliytnum, Verbasctim Blattaria,

Veronica praecox, Pedicularis sylvatica, Sa??iolus

Valerandi , Herniaria hirsuta, Clienopodium Bo-
trys, Salicornia herhacea, Callitriche autumnalis,

Orchis ustulata, Gagea arvensis, Juncus 'i'ena-

geia, Cladium Mariscus , Carex paradoxa und
distans, Alopecurus agrestis, Panicum sanguinale,

Calamagvostis montana , Poa bulbosa, Glyceria

maritima. Wenn nun von diesen 43 Arten 35 auch
in dem Werke der Herren Patze, Meyer und
Elkan als zweifelhaft oder verwildert bezeichnet

sind, so kann nach der oben erwähnten Einrichtung

der Flora prussica diese allerdings grosse Ueber-
einstimmung nicht aus der mir durch jenes AVerk
gewordenen Anleitung herrühren. — Als höchst

walirscheiiilich nicht einheiiuiscli habe ich folgende

in der Flora pr. abgebildete Arten ganz fortgelas-

sen: Melica ciliata, Epimedium alpinum, llex

Aquifolium, Primula elatior , Campanula rkom-
boidea , Bupleurum rottmdifolium und falcatum,
ürnithogalum umbeilatum , Slyogalum nutans, Ti-
lia grandifolia , Stachys germanica, Melittis Me-
lissophyUum , Pyrethrum corymbosmn, Cephalan-
thera ensif'olia, Parietaria officinalis. Wenn von
diesen 15 Arten die genannten Autoren 9 ebenfalls

ganz ausgeschlossen, die 6 anderen als zweifelhaft

aufgeführt haben, so trägt aus obigen Gründen die

Flora pr. wieder nicht die Schuld dieser Ueber-
einstimmung. Was ich jenem Werke verdanke, habe

ich in meiner Flora nicht verheimlicht, vielmehr

jedesmal ausdrücklich bemerkt; es sind folgende 13

theils ohne, theils mit Fragezeichen aufgenommene
Arten: Cardamine hirsuta, Erysimum strictutn,

Alyssum saxatile, Sempervivum liirsutum, Galium
tricorne, Valerianella Auricula , Campanula bo-

noniensis , Cuscuta Epiliniim, Orchis coriophora,

Gladiolus palustris , Leersia oryzoides , Potamo-
geton nitens und obtusifolius. Alles übrige habe

ich aus anderen Quellen geschöpft; so z. B. fol-

gende 27 Arten meiner Flora, die in der Flora

prussica nicht abgebildet sind: Ranunculus diva-

ricatus, Anemone Pulsatilla , Nymphaea semi-

aperta, Cerastium ylutinosum, 1'icia lathyroides,

hathyrus mulabilis , Rubus hirtus , Chaerophyl-

luiih hirsutum, Hieracium rigidum, bifurcum und
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stoloniflorum , Crepis nirens , Trayopogon major

und minor, Pulmonaria anyustifotia, Veronica

opaca und polita, Amarantus retroßexus , Rumex
palustris, Jurtcus dijjusus, Heleocharis oratu,

Avena liyOridu und fatuaef'oniiis , Glyceria plicata

und intermedia, Hordeuin setalinuin, Zannichellia

palustris.

Was nun endlich die la-itisclieu Arten betrifft,

so wird man diejenigen , über deren Unigrenznug

bisher noch besonders verschiedene Ansichten herr-

schen, in meinem Buche in den meisten Fällen an-

ders aufgefasst finden , als in der Flora pnissica.

Ich habe vereinigt Pimpinella Saxifraga und niyra,

Valeriana officinalis und sainbucif'olia , Scahiosu

columbariu und ochroleuca, Galeopsis Tetraliil

und bifida, Thymus Herpyllum und Chamaedrys,

Mentha aquatica und sativa, Myosotis intermedia

und hispida , Betula alba und pubescens, Festuca

arundinucea und elatiur; in der Flora pr. sind alle

diese Pllanzen als verschiedene Arten dargestellt.

Dagegen habe ich die dort nicht unterschiedenen

Luzula campestris und erecta, Carex flava und

Oederi, Alopecurus yeuiculatus und fxilvus , als

verschiedene Arten aufgefasst. In Berücksichtigung

dieser Facta wird man die ühereinstimnienden Fälle

mir hoffentlich nicht geradezu als an der Flora

prussica verübte Plagiate anrechnen wollen.

Das Gesagte genügt wohl zur Orienlirung darü-

ber , wie sehr oder wie wenig ich mich durch die

Flora prussica, oder mittelbar durch Herrn Patze,
im Anerkennen oder Verwerfen zweilelhalter Arten

habe leiten lassen.

PaleschUen im April 1850.

Kling gr äff.

Hooker species jPi^cuwi. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

(^Fortsetzung.)

30. L. filiformis Hook. t. 63. D.

Britisches Gujana, Schoniburgk.
Diess ist nach Original - Exemplaren CHI'- S«".

Berol. et propr.) die später nochmals unter no.

46. aufgeführte L. tenuis Kl. Rieh. Schomb.
110. 1185, CLiun. XVllI. p. 550) und hier vollständig

beschrieben.

31. L. Catharinae Hook. t. 65. B.

Sta Catharina Brasiliens, Beechey.
Diese davallienartige hiiidsaya, wie sie der

Verf. nennt, ist, wenn von der folgenden wesent-

lich verschieden, Kef. unbekannt.

32. L. Gardneri Hook. t. 65. C.

Orgelgebirge in Brasilien, Gardner no. 156.

Diess ist eine, schon 1817 von Swartz be-

schriebene Art; aber in einer Abhandlung, welche,

obgleich wichtig, dem Verf. unbekannt geblieben

ist (Vetensk. akad. Handl. 1617. p. 73. t. 4. f. 4.

im Auszuge abgedruckt in Sprengel etc. neue

Entdeck. Leipz. 1821. Bd. U. p. 280— 83.), nämlich

L. virescens Sw. Die Pflanze wurde fälschlich

Cs. oben) als Synonym zu D. bifida Klfs. gezogen

und blieb des.swegen mehr vcrliorgen. Original

-

Exemplare von Freyreiss, von Thunberg mit-

getheilt , sah ich zuerst im Mar ti u s'schen Herbar.

Das Gewächs scheint aber in Brasilien an vielen

Orten vorzukommen, worüber ich später an einem

anderen Orte berichten werde. Im Hb. Gen. Berol.

sind SeUow'sche Exemplare (als L. bifurcata Kl.

imii pedicellata Beyr. Hb.) vorhanden. Aus den

Sammlungen der K. Akad. zu St. Petersb. erhielt

ich Exemplare von Rio Janeiro (wahrscheinlich von

Dr. Mertens oder Riedel gesammelt). Die Gard-
ner'sche no. 156. sah ich mehrfach und besitze sie

selbst. Es ist eine ächte Lindsiiya, von Davallia

bifida auf den ersten Blick zu nnterscheiden.

33. L. elongata Labill. sert. Aust. Caled. I.

t. 9.

Neu- Caledonien, 1/ abill ar d i e re. Der Verf.

sah ein Original -Exemplar; Ref. nur die Abbil-

dung. Nach den deutlich dargestellten aus mehre-

ren Adern gebildeten Fruchthaufen und der nicht

allznweiten Verwandtschaft mit L. tenera kann

wohl kaum bezweifelt werden, dass die Pflanze

hierher und nicht zu Davallia gehört, womit sie H.

sehr nahe zusammenstellt.

34. L. pendula Kl. t. 65. A.

Klotzsch Linnaea XVIII. p. 548.

Brit. Gujana (Hb. J. Smith).

Eine der zierlichsten und auffallendsten Arten

der Gattung; von Richard Seh oraburg k tno.253

Hb. Gen. Berol. et propr.) entdeckt. Die Pflanze

scheint oft grösser zu werden , als angegeben ist,

und ich habe einen 10" hohen Strunk gesehen.

35. L. quadrangularis R a d d i f. B r. t. 74.

ß. major, soris magis interruptis. L. trapezi-

formis Langsd. et Fisch, fil. p. 21. t. 24. L.

pallida Kl. 1. 1. p. 547.

Rio Janeiro, Raddi! (Hb. Hook.), Brasil.,

Gardn. no. 158. 1225, 2987. — Brit. Gujana B.

Schomburgk (Kl.) no. 1205. Sta. Catharina Bra-

sil. Langsdorff, A. Cnnninghani; Colinn-

bien , Linden; Venezuela, Aldridge; Domi-

nica, Dr. Imr ay.

Der Verf. sagt, dass die Art sehr veränderlich

sei und ß., die gewöhnlichste Form, der L. trape-

ziformis am nächsten komme. In der gegebenen

Diagnose wird anf den vierkantigen Strunk (und

Spindel), und auf den deutlich ausgeuagt-gczähn-

ten Oberrand der Ficdcrcheii besonders aufuierk-
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sain gemacht. Ref. will noch die feine und weit-

läufige Aderuns der Fiederclien hiuzufiigeu; ge-

steht aber, dass bei dieser und mancher folgenden

kritischen Art uns nur genaue Beobachtungen am

Fundorte über Das aufklären werden , was hier

als Art oder Abart zu betrachten ist. L. pallida

Kl.' Üb. B. Gen. Bich. Schomb. no. 1205. zeigt

einen ungezähnten Oherrand der Fiederchen , wel-

cher nach H. gezähnt seiu soll; andere unterschei-

dende Kennzeichen kann aber auch Bef. nicht auf-

finden.

Uie in d, Beitr. z. Aequiu.- Flora nicht aufge-

führte L. quadranyularis ist im Berl. Gen. Herb-

sowohl ans Brasilien, von Sellow gesammelt, als

auch mit var. ß. aus Columbien , Col. Tovar, von

Moritz Ci'O. 238.3 und ebendaher von Karsten

(var. ß.') vorhanden. L>ie von Blanche t in der

»erra Jacobina gesammelten Exemplare, welche

mir Woricand als L. serrata sandte, gehören

auch zu der vorliegenden Art.

36. L. horizontalis Hook. t. 62. B.

Orgelgebirge, Gardner no. 157. — Paiigoa

iu Peru, aiat he ws.

Diese Art wird durch abwärls vierkantigen

Strunk, breit lanzettliclie zugesi)itzte Fiedern, ge-

drängte, liorizontale, halb -ey runde verschmälert

in eine gerade Spitze vorgezogene Fiedercheu,

welche nach dem Ende der Fieder allmälig kleiner

•werden, am Grunde nach Oben gerade abgestutzt

sind und einen ungezähnten Vorderraud besitzen,

sowie stets zusammenhängende Fruchtlinien von der

vorhergehenden unterschieden. — Bef. glaubt diese

mit Becht abgesonderte und durch den stets schief

aufsteigenden Unterraud der Fiederchen ausge-

zeichnete Art iu einem Exemplare seines Herbar's

erkannt zu haben: aus Brasilien CSerra d'Estrella

pr. Corcosecco) von Bejrich als L. caliciforinis

und auriculata mitgebracht CHb. ßeyrich-Boe-
m e r.) und bei Bio Janeiro gesammelt CHb. Acad.

J. Petrop. no. 95.). — In den Sellow'schen brasil.

Sammlungen kam sie mir nicht vor Augen.

37. L. trapezif'ormis i) ry. 1. 1. t. 9. S w, Willd.
Hook. geu. fil. t. 63. A.

ß. major, pinnis niagls falcatis. i. nitidissima

Willd. L, decom/josita Willd. Wall. cat. n. 158.

L. falcata Cstat. juv.) et Schomburykii Kl. Lina.

XVllI. p. Ö4Ö. Ury. 1. 1. t. 7. f. 2. S w. Willd.
— L. divaricata Kl. J. 1. p. ö47. — L. Portori-

cennis und JBrasiliensis Desv. Ct. S p r.)

'/. minor, firmier, subcoriacea. L. parasitica

Wall. cat. no. 2196. nttaria paras. Boxb. crypt

p. 48.

Westindieu und tropisches Südamerika, ß. Gu-
jana, Hostmauu no. 108. Schomburgk no. 347.

Brasil., Ostindien und Penang, Wall.; Mergui und

Malacca, Griff. — y. JVIalacca, Cuming no. 333.

C393.); Penang, Lady Dalliousie; Prinz v. Wales
lusel, Dr. Bo x bürg h.

in der Fassung dieser L. trapeziformis weicht

Bef. von dem Yerf. in mehreren Stücken ab. Seine

Ansichten sind folgende:

L. trapeziformis Dry. und Willd. sp. so wie

L. nitidissima Bich. Willd. CHb. 20,060) sind

eine und dieselbe Art. Als L. trapeziformis , Hb.

Willd. 20,094 ist ein von Lamarck erhaltener

Wedel vorhanden, welcher einer anderen Art und,

nach der Ansicht von Dr. Klotzsch, der L. qua-
dranyularis angehört. Es kommt hierauf nichts an,

da AVilld. , als er die Farrn in den Spec. pl. be-

arbeitete, das Exemplar noch nicht besass. — Diese

L. trapeziformis ändert besonders in der Grösse,

dem Gedrängtstehen und in der Form des Aussen-

randes der Fiederchen, welcher bald, und wie es

scheint an jüngeren Exemplaren, und dann mit klei-

neren Fiedfrchen, mehr abgerundet, an älteren und

kräftig entwickelten Exemplaren gerade abgestutzt

erscheint. Zu den ersteren gehört die Pflanze von

Peru Csyu. fil- Poepp. no. 227.) und aus Guade-
loupe von Bory erhaltene Exemplare meiner Samm-
lung; zu den letzteren z. B. die Exemplare der

L uschnath'schen Pflanzen von Bahia no. 22., Le-?

prieur'sche und Kegel'sche aus Cayenne und

Surinam. CZu der letzten gab ich Bemerkungen
Linnaea XXI. p. 226.)

Von Leprieur enthält mein Herbar ein Ex-
emplar dieser Art mit nur G%" hohen Wedeln,
%vovon die Lamina 3" einninuut, und schon diese

jugendlichen Exemplare sind doppeltgefiedert,

die Fiederchen höchstens 7"' lang und 3"' breit.

Wer wird hiernach dem Verf. beistimmen können,

wenn er sagt, dass die bis 18" hoch werdende L.

falcata mit oft 14'" langen und bis 7"' breiten

Fiedern ..nur ein junger, iveniger getheilter Zu-
stand Qsiate^ von L. trapeziformis" sei? Unter

dieser ß. Hooker's unterscheide ich demnach:

a. L. falcata Dry. t. 7. f. 2. Sw. W. Kl.

Linn. XVIU. p. 545. Kunze fil. Kegel. Liun.

XXI. p. 225. Adianlum inteyrifolium Poir.

Diese Art kenne ich aus Peru, von Poe pp ig,

dem engl, und holl. Gujaiia {Hh. G. Berol. Bich.
Schomburgk no. 250, 1143, 1204. und hb. pr.),

Brasilien CS el low Hb. g. Berol. Hb. Neocom. als i.

macropitylla und Blanchet no. 3226, von Bahia

Hb. propr.).

Auch von dieser Art kenne ich junge, noch

sterile, nur 6" hohe Exemplare. Es kommen also

von beiden verwechselten Pflanzen jugendliche Ex-

emplare, bald fruchtbar, bald unfruchtbar vor, und
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obgleich es keine scharfen unterscheidenden Merk-

male giebt, ist L. falcata doch gewiss eigene Art

und durch die, im Verbältniss zur ganzen Pflanze

grüsscren , mehr siclielförmig gebogenen seitlichen

Kicdcru mit grösserer sponlonlurmigcr Endfiedcr,

eo wie durch etwas schiefer liegende , bei L. tra-

pezifurmis steilere, Adern und Aderzweige zu er-

kennen ; auch wenn von beiden Pflanzen doppelt

gefiederte Formen vorkommen.

Ebenso miiss ich

:

b. L. Schombiirijliii Kl. Linii. XVIII. p. 543.

Brit. Guj. Ro b. Scliomb. coli. 1«4I. no. 27 ia).

(Hb. pr.) und Rieh. Schomb. no. 287. CHb. Gen.

Berol. ! et propr.) für eine völlig verscjiiedene Art

erklären, welche sowohl durch die aufrecht

-

offenstehenden (nicht horizontal abstehenden), raelir

fächerförmigen, diciiter und deutliclier geäderten

Fiedern, und gestutzt fücherfürmlye Endfiederwc-
sentlich von L. falcata abweicht. Icli werde für eine

Abbildung derselben Sorge tragen. Ct'arnikr. t. 128.)

c. L.deco?iij/ositaW i lld. Ccerte Wall. no. 153!)

Das Original-Exemplar Hb. AVilld. 20,062,

von Klein aus Indien gesandt, ist niclit zum
Deslcn beschallen , zeigt ungewöhnlich kleine Fie-

dcrchcn und lang gespitzte Fiedern ; allerdings aber

die für die Art cliarakterislisclie häutige und klein-

zellige ßescliaifenheit der Laubsubstanz, deutliche

Aderung, gesättigt, fast olivengrüne Färbung und

die viclbeugigen Spiudelchen, welclie die Art von

den vorhergehenden auszeiclinen. An Exemplaren
der L. irupeziformis aus der neuen Welt sind

diese Kennzeichen mir niemals vorgekommen. Meine
SammUing enthält von der Cuming'sclien Pllanze

110. 3931 Cniclit 333, wie es bei II. >vohl durch einen

Druckfehler heisst) nur jugendliche, weniger cha-

ralitcristische Exemplare, ferner ein Stück der

Pflanze aus Boriico von Hupe und die AWall ich-
sche; welche im Hb. gen. ßerol. ebenfalls als L.

decoJiiposUa Willd. vorhanden ist.

d. L. divaricata Kl. Liun. XVUI. p. 537. Brit,

Gujaua, Rieh. Schomb. wo. 368. habe ich jetzt

erst aus dem Original-Exemplare des Hb. Gen.
Berol. keimen gelernt. ^, .,,

Es ist die von mir bei Bearbeitung der Re-
ge l'schcn Farrn (Linn. XXI. p. 227.) bei L. ira-

peziformis erwähnte vnr. cri/lhromera.

Von der L. tva}ieziforiitis mit kleinen Fiedcr-

chen (s. oben) konnte ich diese Art früher nur
durch die Färbung von Strunk und Spindel unter-

scheiden. Dr. Klotzsch maclit noch auf die

rhombische, zugespitzte, am Rande gesagte Spitze

der Fiederii aulnicrksani, Avoltho aiicli an meinem
Exemplare vorhanden Ist. Ausserdem finde ich

Struuk und Spindel robuster, die Spindelzwcige auf

der Unterseite tief ausgerinnt, was ich an L. tra-

fteziformU gar nicht, oder nur äusserst schwach
bemerke und die Aderung der Fiederchen deutlicher

und schiefer stehend. Kurz bei Vcrgicichung einer

grösseren Zahl von Exemplaren könnte sich diese

Art wohl bewähren; ich trenne sie desshalb: iiain

melius est distiiiguere rjuam confuiidere!

Was die von Hooker nach Sprengel auf-

geführten Desvau.'c'schen Syiion^nie belrilft, so

hätte er in Desvaux's prodrome finden können,

dass der Autor selbst seine t,. portoricemis zu L.

yuianensis (Ad. Aubl.) zieht; bei L. brasiliensis

aber L. javitensis Raddi? anführt, wesliall) sie

wohl schwerlich hierher gehören wird.

Hooke.r's var. y. L. parasitica Wall, blieb

mir noch unbekannt.

(.Fori set zun ff folfft.)

Blume Museum botanicum Lugduno - Batavum
Fase. 1— IX.

In der Voraussetzung, dass manchen Lesern

dieser Zeitschrift nicht so leicht die Gelegenlieit

geboten wird, sich mit den neuesten wichtigeren

Erscheinungen auf dem Gel)iete der Botanik behaniit

zu machen, welche das Ausland bietet, namentlich

wenn es nicht gerade England, Frankreich oder

das Vaterland unseres Linn6 ist, glaubt Ref. wohl

auf einigen Dank rechnen zu dürfen, wenn er ein

Paar Dlätter der Zeitung in Ansprnch nimmt, um
auf eine neue Arbeit eines im Auslande lebenden

Landsmannes, des berühmten ostindischen Reisen-

den, Prof. Blume in Lcydcn, aufmerksam zu
machen, von der sich die Wissenschaft gar reichen

Gewinn versprechen darf. Unter dem Titel: 3/»-

seinn botanicum Lugduno - Batavum , hat nämlich
derselbe seit dem Anfange des vorigen Jahres be-

gonnen
, die reichen botani.sehcn Schätze, welche

das Königl. Niederländische Museum in Levdcn ent-

hält, dem Publicum liekannt zu machen, und sich

dadurch zugleich das Verdienst erworben, den

Vorslebeni anderer ähnlicher Sammlungen mit einem

schönen, iiachahmnngswcrllien Beispiele voranzu-

gehen. Fände doch das königliche Herbarium in

ßerliii auch bald .seinen I! 1 u m c ! — Das Museum
baianicuin Luyduiio- lialavuni erschollt in zwang-
losen Heften von der Stärke eines Eugens (^ross

Octav), zwanglos in Hinsicht der Zeit, monatlich,

oder aller 2 Monate ein Heft (bis Ende des Jahres

184'J sind 9 Hefte erschienen), zwanglos hinsicht-

lich der inneren Anordnung, indem freilich mei-

stens mehrere Gattungen einer Familie zusanimcn-

gcstcllt, die Familien aber ohne systematische Ord-

nung aneinandergereiht sind. 24 solcher Hefte mit

einem 2östen , welches einen Index enthält, werden
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einen Band bilden. — Der Druck ist sehr schön nnd

deutlich, und jedem Hefte eine sanbere Steiiidrnck-

tafel beigefügt, welche einige der beschriebenen

Pflanzen, meistens von weniger bekannten Gattun-

gen, in ihren Hauptcharacteren erläutert. Der

Preis für die Subscribenten, die sich immer nur

für einen Band zu verpflichten haben, ist verliält-

nissmässig billig, 30 Cent, das Heft, also der Band

von 25 Heften mit 24 Steiiidrucktafeln 7 '< Holl.

Gulden Ccirca 4 Thaler) ; der spätere Ladenpreis

wird der doppelte sein.

Die bis jetzt erschiedenen 9 Hefte enthalten

folgende Gattungen und Arten , viele ganz neue,

zum grossen Theile ostindische , einige aus Japan,

China, Australien, Mauritius und Südafrica, sämmt-

lich ausführlich beschrieben , mit neuen vollständi-

geren Diagnosen; die mit einem Sternchen bezeich-

neten sind durch Abbildung näher erläutert.

1. Heft. MeJastojnaceae: Euyckia Hl. , ryanea

Bl.*, latifolia Bl. Hectomitra Bl.
,
yaleata Bl.*,

tuberculata Bl. Macroplacis Bl. , covdata Bl.*

Kibessia DC, azurea DO. , subalata Bl., sessilis

Bl. , cordata Kortli., Simplex Korth., angustifolia

Bl. Astronia Bl. , intermedia Bl. Sonerila Roxb.,

moluccana Roxb., begoniaefolia Bl., picta Korth.,

obliqua Korth. , insignis Bl. , arguta RBr. Pliylla-

tfathis Bl., rotundifolia Bl.
,
gymnantha Bl. Ane-

rincleistus Korth., kirsutus Korth. Driessenia

Korth., axantha Korth.

Pangieae: Pangiu?u Uumph., edule^wät. Hyd-

nocarpus Gaertu. , venenata Gaertn., Wightiana

Bl.
,
glaucescens Bl. , heterophylla Bl. Bevgsmia

Bl.
,
javanica Bl.

2. Heft. Melastomaceae: Medinilla Gaudich.,

quadrifolia Bl. , cuspidata Bl. , Korthalsii Bl. , ce-

lebica Bl. , alternifolia Bl., macrophylla Bl. , bor-

nensis Bl. , amplexicaulis Bl., muricata Bl. , sali-

Cifolia Bl. Hypenanthe Bl. , venosum Bl. Dacty-

liota Bl., bracteuta Bl., setigera Bl. Pachycen-

ti'ia Bl., constricta Bl. , laxißora Bl. , rigida Bl.,

elliptica Bl. , tuberculata Korth. Pogonanthera

Bl. , reflexa Bl. Dredia Bl., hirsuta Bl. *

Bignoniaceae: Tecoma Juss. , dendrophila Bl.,

cuspidata Bl. , aiuboinensis Bl, , leptophylla Bl.

Gnetaceae. Gnetum L., leptostachyum Bl.,

cuspidatum Bl. , neglectum Bl. , jtiicrocarpum Bl.

Orchideae: Cadetia Gandich. , umbellata. Gau-
dich., similis Bl. , angustifolia Bi. , recurvata Bl.,

biloba Bl. Aphyllorchis Bl.
,
pallida Bl., Hasseltii

Bl. Leucorchis Bl. , sylvatica Bl. Pogonia Juss.,

punctata Bl. , crispata Bl. , dicolor Bl., conco^or

Bl., Nervilia Bl.

3. Heft. Melastomaceae: Mat'umia Bl., nemo-
rosa Bl., leprosa Korth., stellulata Bl., reticulata

Bl. , vulcanica Korth., pachygyna Korth. Disso-

chaeta Bl. , intermedia Bl.*, ligulata Bl., biligu-

lata Korth., decipiens Bl., celebica Bl. , cinnamo-

mea Bl., pallida Bl. , bi/nilvinata Korth., refor-

7nata Bl. , rostrata Korth. Aplectruni Bl. , nodo-

s>i7>i Bl. , confine Bl. , pallens Bl. Dalenia Korth.,

Korthalsii Bl. Ochthocharis Bl.
,

jaranica Bl.,

bornensis Bl., patiiculata Korth.

Phytocreneae: Phylocrene Wall., gigantea

Wall., macrophylla'^ Bl., hirsuta Bl. Sliquelia

Meissn., Kleinii Meissn. , celebica"^ Bl.

Asclepiadeae: Hoya RBr., purpttrea Bl. , Co-

j'ojm Ariadnes Bl., coronaria Bl., macrophylla B\.,

glohulifera Bl., coriacea Bl. , vitellina Bl., ;)oJj/-

stachya''' Bl., clandestina Bl. Centrostemma De-

caisu. , multiflorum Decaisn., laurifoliwn Bl., ??ii-

cranthum^' Bl. , elegans Bl.

Orchideae: Plocoglottis Bl., javanica Bl., acM-

minata Bl., latifolia Bl , dilatata Bl. , moluccana

Bl. Grammatophylliun Bl., «/jeciosumBl., scriptum

Bi. Leopardanthus Bl., scandens^ Bl. Cyperor-

chis Bl. , elegans Bl. Byacinthorchis Bl. , «nria-

bilis* BI.

4. Heft. Melastomaceae: Osbeckia h., chinen-

sis L., angustifolia Don, linearis'^ Bl. , myrtifo-

!ia Bl., zeylanica L. fil., capitata Benth. JWe-

<arfo?«rt Burm., polyanthum'-' Hl. , obvolutum Jack.,

tondunense Bl., pusillu?n Bl., Nobotan Bl., asperum
Bl., decemfidum Roxb., sanguineum Don. Otan-

f/ier« Bl. , moluccana^- Bl., celebica BI. Lachno-
podium Bl. , rubra - limbatum Bl. , hracteatum BI.

Asclepiadeae: Cystidianthus Hassk., campanu-
Intus Has.sk. , laurifulius Bl. Acantkostemma Bl.,

Rumphii Bl. , longifolium Bl. , Kuhlii Bl. , Hassel-

tii Bl.
, puberum Bl.

,
pictum Bl., pruinosum Bl.

Otostemma Bl., lacunosum'^ Bl. Cathetostemma

Bl. , laurifoliuni-''- Bl. Plorostemma BI., lasian-

thum* Bl., pallidum BI.

Orchideae: Renanthera Lour., violuccana Bl.,

micrantha Bl. , matutina Bl. Vanda RBr., furva

Bl., limbata Bl. , concolor Bl. , insignis Bl. , sua-

veolens Bl. , helrola Bl., Sulingi Bl. , lissochilioi-

des Liudl. Luisia Gaudich. , teretifoUa Gaudich.,

trichorkiza Bl. , brachystachys Bl. , unifiora Bl.,

antennifera BI., tenuifotia Bl. , teres Bl. , Z?ir-

cAea Bl.

5. Heft. Burmanniaceis affines: Sarcosiphon

Bl. , claudestinum * Bl.

Myrtaceae: Melaleuca L. , Leucadendron L.,

saligna Bl. , fninor Sm. Leptosper7num Forst.,

javanicum BI. , aviboinense Bl. Baeckea L., /"ru-

Beilage»
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tescens L., cochinchinensis Bl. Psidiuin L. , Gua-

java L., pumilum Valil. Caiiipomaneaia K. et Pav.

Nelitris Gaertii. , rubra Bl. , lari/lura Bl., lucida

Bl. , Coriaudri Bl., «(ixi Bl. , bracteata Bl. , coiiß-

nis Bl. , tnyrsinoides Bl. ,
polyinurpha Bl.

,
pnrvi-

flora Bl. Myrtus Tourii., communis L. Rliodo-

myrtus DC, tomentosa L)C. RItodamnia Jacli..

cinerea Jack., spectabilis Bl., subtrißufa Bl., JUiit-

feri Bl., ylobosa Bl., trinerria Bl. l'iinenta Liiidl.,

vulgaris Lindl., «eiis Wij^lit.

6. Heft. Hydrochurideae: HydriUa Rieh., «js-

gustifolia Bl.

Myrtaceae: Eucalyptus Herit. , Decaisneana

Dl., aifta Rwilt. , deylupta Bl,, versicolor Bl. , ^'a-

»«Ma Bl. Cleistocalyx Bl., nitidus Bl. , 7ieri'osus

VI. Macropsidium Bl., elegaiis Bl. , rubrutii Bl.

Ißuijenia Midi., Michetii Lain., bracteata Raeiisch.,

fascicnlata Wall. Gelphea Bl., pendula Bl. , 4<i-

pularis Bl. Strotigylocalyx Bl., leptostemon Bl.,

hemisphaericus Bl. Jambosa Riinipli., domestica

Kumiih., formosa AA^alp.
,
peregrina Bl., cornifolia

Bl.; i'ulyaris DC, paleinbanica Bl., densißura UC
oJ6a Riiini)li. , samarangenxis ÜC. , ambigua Bl.

Myrtaceae: Jainbona tiiHorensis Bl., ovalifulia

Bl., media Koiths. , leptoatuchys Bl., aemula Bl.,

coarctuta Bl , insiyuis Bl., Koenigii Bl. , Koithal-

sii Bl. , cüiifusa Bl., hypericifulia DC, liloralis

B!., melastomaefolia Bl., aqaea Riiinpli., mada-
gascariensis Bl. , auricalala Bl. , laeta Bl., Com-
mersonii Bl. , cuneata Bl. , rubeiis Bl., Wiyhtiana
Bl. , tauitheiisis Koitlis. , lelraguna Bl., celebica

Bl. , Kigurrung Bl.
,
yrandis Bl.

, firma Bl.

Lythrarieae: üuabanya Uaiiiilt.
,
grandißura

Hamilt. , moluccana Bl.

Halorageae: Serpicula L., Epilitlies Bl. 3/1/-

riophyllum Vaill.
,
puaillum Bl.

Apocyneae: Leucunotis Jack., anceps Jack.,

cuspidata Bl.

ürchideae: Aerides Loiir.
,
pallidum Bl., si(n-

veolens Bl.

Myrtaceae: Claviiiiyrtus Bl., glabrata Bl., ijj-

reHS Bl., ramosissima Bl. , maryinata Bl. , lineata

Bl,, /(iv/ifl! Bl. , latifolia Bl. , symphytocarpa Bl.

i)i(f)-oy'«Mi6()S« Bl., couferla Bl., trifida DI.. »/;?(;;i-

dt'/is Bl. , cuspidata Bl. Ju66i;i(rt Coiumcrs, , we-

spiluides DC, lucida DC , orbiculata DC, ilei/i-

ivardtiana Bl,, Lamarckii Bl. , elliptica DC, »Sie-

beriaiia Bl. , linifolia 1>C , liastilis Bl., indica

Wiglit, glomerata Bl. , buxif'olia DC , Richardii

Bl., cotinifolia DC, cassinuides DC. , litoralis

Bl., celebica Bl.

Asclepiadeae: Pentanura Bl., sumatrana'^ Bl.

Pkyllanlhera Bl., bifida'^ Bl. Atlierostemon Bl.,

javensis * Bl.

Legnotideae: Gynolroches Bl. , axillaris Bl.,

Dryptopetalum Bl., micrantita 131. Carallia Roxi).,

timorensis Bl.

S). Heft. Legnotideae: Carallia integerrima

DC , cuspidata Bl., confinis Bl. , Hymmetria Bl.,

lucida Bl. , celebiea Bl., mullißora Bl.

Rhizoptioreae: Rhizophura L., Manyle L.,

mucronuta Larn., cunjuyala L. Kaudelia Wi^lit

et Arn., Rheedii Wi{;lit et Arn. ßruyuiera Lam.,

gymnurliiza Laiii. , cylindrica Bl., ca/iensis Bl.,

Wightii Bl., Rheedii Bl., Rumphii Bl., Zippelii

Bl. Kanilia Bl.
,

parvißora Bl. , caryopUylloides

111. Ceriops Am., Cundulliana Arn., Torsteniana

1!1. , Zippeliaiia Bl.

Combretaceis affines : i-'üefjrfjaComnicr.s., >/j«u-

riluna Lani., retuiU Bl.

Hamburg , März If'öO.

ü i( e /,-.

Annales des sciences natiiielies. Troisieme scrie.

Tome X. 1848.

1. Lebersiclit der Gattung Cinchona. Von M.

(1. A. \V e d d e 1
1 ; p. 1— 14. — Der Verf. , als Bo-

taniker und Arzt bei der \vissen.scliaflliclien K.Kpe-

(lition des Herrn v. Castelnau angestellt, hatte

mehrere Jahre lang Gelegenheit, das Innere der

Waldungen von Bolivia und Peru zu untersuchen,

und dabei sehr spcciellc Korschungen über die Chi-

uabüuuie anzustellen. In vorliegender Arbeit gicbt

er nun das Systematische. Er beschreibt die Gat-

tungen Cinchona, Cascarilla, Remiija Dec, Gowi-

phosia n. gen. nnd Ladenbergia Klotzsch. — Von

Cinchona führt er 21 als ihm bekannt auf, und 12

davon sind von ihm erst entdeckt; von Cascarilla

nennt er 21, darunter 8 neu; von Remijin zahlt

er 11 auf, von Gum/ihusia , auf Exustemina dissi-

17
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miliflovtwi R. et Scimit. gegründet, 2, darnnter 1

neu, von Ladenberijia 1 Art. Im 11. Bande dieses

Journales findet sicli auch von diesem Verf. eine

Katurgescliiclite der Clüiiabäumc.

2. Anatomische Phyllotuxie, oder Uniersuchun-

gen über die organisciien Ursachen der verschie-

denen Blattstelluny. Von T li. ti estibo udois ;

p. 15— 105 und von p. 136— 189. Dies ist die Oii-

giiialarbeit des Verf.'s , von welclicr wir bereits

1848 in der bot. Zeit. p. 820 u. f. nach den Conipt.

rend. einen Auszug gegeben haben, auf welchen

wir hiermit verweisen.

3. Sechste Centurie neuer exotischer Zellen-

pflanzen. Von C. JHontagne; p. 106—136. Die

zwei ersten Decaden. sie sind gesammelt von Hrn.

Jules L6pine, Pharmaceuten der Marine, auf

Ta'iti. Unter den Ijaubmoosen sind neu 3 Neckerae,

unter den Leljermoosen 3 Lejeuniae, unter den

Pilzen 1 Ayuricus , 1 Helio?nyces , 1 Victyonema,

1 Naematelia, 1 Dictyophora, 2 Aschersonia n.

gen., 1 Leptostroma , unter den Flecliten 1 Par-

melia, 4 Biatorae , 1 Coccocarpia, 1 Thelotrema,

2 Striyulae, 1 Byssophylum u. gen. Eine Appen-

dix beschreibt ein neues Pilzgesehlecht Mastomyces,

auf Sphaeria tiberiformis Fries gegründet.

4. Ueber die Familie der Salvadoraceen. Von

F. E. Planchon; p. 189 — 92. Auszug einer grösse-

ren Arbeit. Der Verf. characterisirt zuerst diese

kleine Pflanzenfamilie und spricht dann über ihre

Gattungen Salvadora, Monetia L'Uer. , Acteyeton

BI. , Bobera A. L. Juss. und Schizocalyx Höchst.

Diese 5 Gattungen müssen auf 3 zurückgebracht

werden , so dass Acteyeton Blume zu Monetia,

Schizocalyx zu Dobera kommen. Alle drei sind

nach Habitus, Blättern, Nebenblättern, Blüthen-

staud, Blüthenfrucht und Saamen genau verwandt-

Die Polygamie der Blüthe scheint ein Hauptzug für

die ganze Gruppe zu sein. Monetia findet sich im

südlichen Afrika, auf der südlichen Halbinsel und

Ceylon bis zum Malaiischen Archipel; Salvadora

in Bengalen, durch das nördliche Afrika, in Pa-

lästina, Persien, Vorder- und Hinter -Indien, so

wie auf Ceylon; Bobera erscheint in Abyssinien,

Arabien und der Indischen Halbinsel; so dass also

sämmtliche Glieder über die troiüschen und subtro-

pischen Länder der alten Welt verbreitet sind.

Der nächste Platz der Gruppe der Salvadoraceen

scheint endlich dem Verf. die Stellung unter den

Oleaceen zu sein.

5. Ueber die Verbreitungsverhältnisse der Flor

von Mitteleuropa tvährend der tertiären Periode.

Von Victor Raulin; p. 193— 206.

In den früheren Perioden der Erde bedeckte

das Pflanzenreich einen ungleich grösseren FJächen-

raum der Erde ; die botanischen Regionen waren
grösser und weniger zahlreich , sie nahmen ganze

Zonen ein. Daher erklärt es sich , wie man ge-

genwärtig eine so grosse Uebereinstimmung in den

Becken fossiler Pflanzen in Hussland, West- und.

Mitteleuropa und den vereinigten Staaten findet,

indem zwischen den Pflanzen der einzelnen Becken
grosse Analogien in den Arten auftreten, was wohl

seinen Hauptgrund in dem analogen Klima dieser

Erdstriche in der Vorzeit haben dürfte. Demnach
standen Klima und Pflanzenwelt in einem ähnlichen

Verhältnisse in der tertiären Epoche, wie in der

heuligen , nur dass in jenen die botanischen Hegio-

nen nicht so zahlreich waren, als bei der gegen-
wärtig bedeutender veränderten Erdoberfläche ge-
nannter Länder. Doch sind die Unterschiede der

Pflanzen jener Bassins der tertiären Periode weit

bedeutender, als in den älteren Formationen. Mit

dem Beginn der tertiären Periode tritt eine völlige

Umgestaltung der früheren Dinge ein, sowohl im
Pflanzen-, wie im Thierreiche. Wie für dieses

nach Stonesfield jetzt die Mammiferen auftre-

ten, so erscheinen für das erstere die augiosper-

mischeu Dicotylen. Im Ganzen sind für die ter-

tiäre F'ormation ohngefähr gegen 600 Arten ent-

deckt, und es steht dahin, ob man je die wirkliche

Zahl der früher vorhanden gewesenen Pflanzen er-

fahren werde, da sie nicht alle gleichmässig in den

Schichten erhalten werden konnten wie die Farrn,

Palmen , Nadelhölzer und die baumartigen Dicoty-

len. Bei einem Materiale von 90 Arten wagte es

Ad. Brongniart nach dem Studium des Pariser

Beckens mit Cuvier, die Pflanzen der tertiären

Periode in 5 Abtheilungen zu bringen, in die des

Kohlenmergels (ßt Arten), des Grobkalks C32 Ar-
ten) , der ältesten Süsswasserschichten ^16 Arten),

der oberen Meeresschicliten (_2 Arten) , und der

oberen Süsswasserschichten (6 Arten). ünger
giebt die Verbreitung in 3 Schichten: 151 Arten

in der eocenen Formation 35e in der miocenen

und 88 in der pliocenen, wobei Unger manche
Irrthümer in der Anordnung der Pflanzen in diesen

verschiedenen Formationen nach ihrem Erscheinen

begeht. Hierauf versucht es der Verf. selbst, eine

möglichst genaue Tabelle dieser Verhältnisse zu

entwerfen , indem er in 5 Rubriken die Familien

und Arten aufzählt, und für die eocene, miocene

und plioccne Formation Fundörter aiigiebt. Für

diese Angaben dienten folgende Tliatsachen, dass

die eocene Formalion repräsentirt wird von dem
Becken von London, den unteren Lagen des Beckens

von Paris und dem Monte -Bolca in Italien, die

miocene von den oberen Lagen des Pariser Beckens

und der gleichzeitigen von Narbonue, Ardeche und
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Aix, so wie von denen zu Hoeriiig in Tyrol und

von Uadoboj in Kärntheu , die (ilioccne von den

Pflanzen des Bernsteins der Ostsee, der Kolilcnla-

ger von Deutschland, vom Rliein l)is nacli Sclile-

sien und Bölimen , der Donauniederiiiigcn , derer

vom Bodensce bis Siebenbürgen, der kleinen Becken

von Tyrol bis Küriitlieii , von Nordilalien und dem

mittleren Tlieile des Gebietes des jMittellundiscIien

Meeres, also von Spanien durch die Italienischen

Inseln und Griechenland bis an die Küsten von

Kleinasieu. — In einer darauf folgenden Tafel giebt

nun der Verf. eine Uebersicht der Pflanzen nach

Klassen, Familien und Gattungen, verglichen in

ihrer Verbreitung durcU die 3 Formationen nach

Zahlen mit der Verbreitung der analogen Pflanzen

in der Jetztwcit. Hiernach besitzt die eocene Flor

127 Arten, von denen 115 den Familien der Algen,

Oiaraceen, Nipaceen , Palmen, Najaden , Jlalva-

ceen, Sapindaceen , Proteaceen , Papilionaceen und

Cupressineen angehören. Die miocene Flor enthält

über 113 Arten, von denen 69 zu den Algen, Pal-

men, Najaden , Apocjiicen, Acerineen, Plataneen,

Laurineen, Papilionaceen , Quercineen, Mjriceeu

und Abietineen gehören. Die pliocene Flor enthält

über 259 Arten, von denen 223 zu den Algen, Pil-

zen, aioosen, Farrn, Palmen, Ericaceen, Uici-

neen, Acerineen, Celtideen , Uhamnecn, Papiliona-

ceen, Jnglandeen , Salicineen, Quercineen, Betuli-

neen , Taxineen , Cupressineen und Abietineen ge-

hören. Jede dieser drei Floren besass deinnucli

ihre F.igenthümlichlieiten: Die eocenen Arten gehö-

ren zu Gattungen, die sich heut zu Tage nur in

den Aequatorialgegcnden, in Indien, den Asiatischen

Inseln und Australien finden. Nur einige davon

sind der Region des Jlittelländischen iSIccres eigen.

Die Wasser -Gewächse, welche fast "3 dieser Flor

bilden, gehören zu Gattungen, die jetzt dem ge-

luässigten Europa und Nordamerika angehören, oder

die sich überall finden. Die miocenen Arten stam-

men von Gattungen ab, von denen mehrere in In-

dien . in dem tropischen Amerika und andern rein

tropischen Gegenden vorkommen, von denen aber

die meistsn die subtropischen und geniässigteu Län-
der tVereinigte Staaten von N. Am.) bewuhncu.
Kinige Gattniigeii sind sogar den gemässigten Ge-
genden cigcntluimlich. Die Gattungen der Wasser-
pdaiizcn, an Arten wenig zahlreich, finden sich

überall oder uur in den gemässigten Gegenden. Die

plioceueu Arteii entstammen endlich Gattungen,
^^elche fast alle gemässigte Gegenden beuohnen,
sowohl im allen Continente , wie auch in den Ver-
einigten Staaten. Nur wenige gehören zu Gattun-
gen, die nur in Indien, Japan und Nordafrika zu
Hause sind. Der Aerf. untersuchte nun, ob es mög-

I

lieh sein könnte, in den 3 verschiedenen tertiären

Formationen Spuren von verschiedenem Klima nach-

zuweisen , allein er kam bei seinen Vergleichuiigeu

mit den Kohlenlagern des Nordens und des Südens

zu keinem Kesultate. Die Plioenicoideen, diese

characteristisehe Klasse der warmen Gegenden,

liefern für die eocene Epoche gegen 13 Arten za
Sheppy im Londoner Becken und 4 in dem von

Paris, während sie niclit in Italien sind. In der

plioccnen Epoclie besitzt Norddeutschlaud 3 Palmen

und Böhmen 5, während eine einzige in Griechen-

land, wie gegenwärtig, zu Hause ist. Europa war
wahrscheinlich schon in mehrere Klimate gctheilt,

doch lässt sich dies nach dem gegenwärtigen Stande

der Paläophytologie nicht nacliweisen. Diese ver-

schiedenen Floren, welche nach und nach die Cha-

ractere von zwischentropischen , aussertropischen

und gemässigten Floren tragen, zeigen klar, dass

das mittlere Europa seit dem Beginn der tertiären

Periode allmählig 3 verschiedenen Klimaten unter-

worfen war. *)

(^F o r t .<! e t z 11 iig- fof^t,)

Journal of the Asiatic Society of Bengal, edited by

the Secretaries. No. CCII. April 1849. Cal-

cutta 8.

Oll tlie Siioiv-Une in the Himalaija; by Lieut.

R. Strachey, Engineers. «.287 — 310. Uum-
b 1 d t's Ansichten über die Schneeliuie sind niclit

ganz richtig, wie er denn selbst schon weitere Cn-

tcrsuchungen für iiöthig erklärte. Der Verf. gieUt

nun hier seine eigenen und fremde Beobachtungen,

welche zu dem Resultate bringen, dass die Schnee-

liuie, oder der südliche Rand des Gürtels von ewi-

gem Sclinee in dem Tlieile des Himälaya, welcher

zwischen der Nordwest- Gränze von Nipäl und

dem Sutledsch liegt, von dem liier allein die Rede

*) Jlnmerk. des rief. Dieser letzte Sjolz «ürdc nur

seine Geltung iiabcii, \s('nn man die eocene, mioci;ne und
pljocenc Formation als drei bcstimtnt i'frsc/tieelrne auf

cinarulor gclolgtc l'oriodcn fiir eine und dieselbe Gegend
aus einander halten Kann ; sonst scheint uns gar Ivciii

Grund vorhanden , anzunehmen , dass fridier da 2. ß.

ein troiiischcs Klima gewesen sein iniis.sCj \\ o «ir gegcn-

wiirlig Pllanzenarten im fossilen Zustande fuulen, die ihre

Analogien nur noch in den tropischen Floren der Jelzt-

welt haben. Wenn wir gegcn\vartig am Kylfliauser ."^las-

scn fossiler Falmenslämme und fossile lidcphantcn linden,

so berechtigt uns dies noch tvcineswegs zu dem Schlüsse,

dass in Thüringen zu jener Zeit tropisciies Klima gewe-
sen sein müsse; denn es ist eben so leicht denkbar, dass

diese Fllanzen und Tliicrc für ein anderes Klima ge-

schalien sein konnten, so gut, wie gegenwiirlig z. 11. Ir-

land die fast rein tro]iischcn Jtloosgattungen Dulloiihi und
HooAcria hcherhergl, <lic also ihre t orrcspondiremlcn Ar-

ten nur noch in tropischen Klimaten besitzen. A. .U,
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ist, sicli auf einer Höhe von 15500 F. befindet,

während der nördliche Band desselben bis zu

18500 F. reicht, und dass an den Bergen im Norden

des Sutledsch, und noch weiter, derselbe sich bis

auf 19000 F. zurückzieht. Lue grössere Erhebung,

welche die Schueelinie au dem nördlichen Bande

des Gürtels von ewigem Schnee erreiclit, ist ein

iiiciit auf den Tibetanischen Abfall allein beschränk-

tes Pliänomen, welches sich anch in das Innere der

Gebirgskette erstreckt; es scheint besonders her-

vorgel)racht dnrcb die Menge des auf der Nordseite

fallenden Schnee's, welche viel geringer ist, als

die weiter iiacli Süden längs der (auf ungefähr

8— 10000 F. Höhe zu schätzenden) Linie fallende

Menge, von welcher sicIi die mit ewigem Schnee

l)edeckten Gipfel zuerst über die weniger erha-

bene Bergkette des Himalaja plötzlich erheben.

In dem oben hezciclmeten Theile des Himälaya fällt

in jedem Jalire in der Begion über 6500 F. Schnee,

bei einer Höhe von 5000 F. fällt er nur einmal in

zehn Jalireu. Die geringste Höhe, bis zu welcher

sporadische Schneefälle vorkommen, ist ungefähr

2-500 F., solcher Schneefälle sind nur zwei, seit

die Engländer in Besitz von Kumaon sind, in dem

J. 1817 und 1847. sicher festgestellt. Die regel-

mässige jährliclie Schwankung der Schneelinie ist

von 9000 bis 10500 F. und reicht manchmal selbst

bi.s 13000 F. Durch Humboldt wissen wir, dass

unter dem Aequator in Quito die Schwankung 600

Toisen C3800 FO beträgt, dass sie in Mexiko bis

1350 T. CS600 F.) reicht, und dass die grösste

Schwankung, weiche er erwähnt, sich im Süden

von Spanien befindet, wo sie auf 1700 T. C10900 F.)

steigt; s. Asie centrale T. 3. p. 279. Der Verf. er-

2ählt in dem Aufsatze seine eigenen Beobachtungen,

wobei er auch auf die Flora Bücksicht nimmt.

In einem , in Heft CCV. dieser Zeitschrift ab-

gedruckten Aufsatze von Capt. J. D. Cunning-
ham, Ingenieur (S. 694 — 697) über denselben Ge-

genstand wird dagegen Humboldt's Ansicht von

der Ursache dieser verschiedenen Höhe der Schnee-

grenze das Wort geredet. S— l.

densleben , von welcher 1849 eine zweite Auflage

erschien.

Hr. Moritz Willkomm hat vor dem Antritt

seiner zweiten grösseren spanischen Beise bei der

Universität Leipzig als Doctor i)hilosophiae pro-

movirt.

Prof. Adr. de Jussien ersetzt an der Faculte

des sciences zu Paris Hrn. Mir bei, welchen Al-

tersschwäche zur weiteren Fortführung seiner Aeni-

ter unfähig machte, und Herr Decaisne wird

am Jardin des plantes sein Nachfolger werden.

Kurze .Sfotizen.

Wie günstig das Clima, besonders mancher
Gegenden Englands ist, um exotische Gewächse
im Freien zu ziehen, zeigt uns wieder das in

No. 41. des Gard. Chron. angeführte und von Ab-
bildungen begleitete Beispiel von Jienthamia fra-

(jifera. Im J. 1825 wurde im Garten von J. H.

Tremajne, Esc[. zu Ueligau in Cornwall aus

Himalaja -Saamen Bentliumia fragifera gezogen,

welche im J. 1848 die Höhe von 22' 6" und 5'

über dem Boden einen Stamuuimfaug von 1' 11"

erreichte. Ein anderes jüngeres, bis zum Grunde
buschiges Exemplar hatte 21' Höhe. Zuerst blühte

dieser Baum in England und Europa zu Carclew im

J. 1832. Auch die genannten Bäume blühen und

bringen reichlich ihre kugeligen, rothen, einer Him-
beere ähnlichen Früchte. Das Laub ist immergrün
von graulicher Farbe.

F ersonal - A^otizen.

Am 5. Nov. 1849 starb zu Neuhaldensleben bei

Magdeburg H. Bobolsky, 2ter Lehrer an der

dortigen Töchterschule, 54 Jahr alt. Er gab 1845

ein Buch heraus, der Pflanzenwelt Sinn und Sprüche,

und schrieb eine Flora der Umgegend von Neuhal-

Vcrliauf»anzeige.

Durch das Ableben des Gräfl. Solms - Laubach'-

scheu Herrn Kammerdirektor K lenze in Lanbach
(Grosslierzogthum Hessen) ist dessen, während 40

Jahren mit dem grössteu Fleisse und bedeutendem

Kostenaufwande
,

gesammeltes und,^ hiuterlassenes

sehr wertlivolles Herbarium, etwa 46,000 Arten, in

mindestens 300,000 gut erhaltenen Exemplaren, die

seltensten Pflanzen aus allen W^elttheilen enthal-

tend, nach Familien geordnet, mit einem Haupt-

Kataloge versehen und äusserlicji höchst elegant

ausgeschmückt, — käuflich abzugeben. —
Auskunft hierüber ertheilt die Wittwe des Ver-

storbenen, Frau Kammerdirektor K lenze in Lau-

bach.

Professor Dr. W. Mett enheimer
in Giessen,

Verla{

Bedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schlechte ndal.

von A. Förstuer in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdrnckerei in Halle.
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Älikroskopische Flcchtenstudieii.

Von J. von Flotow.
(Aus eiucm Briefe au Fries in Upsala,

Septeniljer 1848.)

Seit dem Besitze eines guten S cli ie k'schen

Mikrosiiops sind mir die Flechten doppelt lieb ge-

worden, denn icli habe mich überzeugt, dass man
mit seiner Hülfe Vieles gründlicher, besser kennen

und Alles sicherer beurtheilen lernt, als dies mit

der blossen Loupe möglich ist; ja ich möchte jetzt

keine nur irgend dillicilc Species anders als mit-

telst des Mikroskops bestimmen. Die ersten mikrosko-

pischen Studien (1838) waren auf die Verrucarien

gerichtet. Sie wurden nnlerbrochen durch den Man-

gel an manchen ausser -schlesischeu Arten, und

besonders an Originalen von Ihnen. Doch mit den

einheimischen bin ich ziemlich vertraut geworden.

Das beste Ergebniss war die Erkennung von Py-

renulu ifibbosa Ach. als eigene Gattung, der ich

den Namen Vyrenula lassen wollte. Doch mit Ver-

gnügen nehme ich Ihre Gattung Mosigia dafür an.

Ein anderes mir nicht minder wichtig scheinendes

Ergebniss war die Entdeckung, dass Sayedia ci-

nerea Fr. ein durchaus abweichendes Gehäuse von

den übrigen Sagedien besitzt, ein aus den Faser-

zellen des Hypothallus gebildetes, welches von der

Verruca thallodes umschlossen ist. Diese Gattung

nenne ich jetzt Calapyreniiim. Als den Kern Ihrer

Saijedia, die S. cloini/ia und S. viridula betrach-

tend, ward mir klar, dass ein Grossthcil der übri-

gen im Bau der Frucht und des Thallus nicht dazu

passen , und noch besonders — durch wandständige

Scliläuche (Asci parietales ceutripeli) ausgezeich-

net sind. Diese Gattung nenne ich Tichutheciuvt;

— Ihre Arten haben einen viel vollkoinmneren

mehrschichtigen Thallus, eine cigenthümlichc Areo-

latiou desselben, durch aufsteigende Wände des

Hypothallus, die anfangs die Kruste durchgränzen,

später aber ihre Theilung in Areolen veranlassen.

Hie wandsländigeu Schläuche, der vollständigere

Thallus briiigeii Ticliotheciuiii den Pertusarien nä-

her, — jedoch das idiothalamische Gehäuse fordert

ihre Stellung bei den Verrucaiieen. Zu Tichothe-

ciiiiii gehören: T. niyrescens (Pers.), T. ftmcetluiit

CTurn.), T. vervucarioides Ach. — Es kann sein,

dass Sie die beiden letzten Arten als den Typus

l\n-er Sayedia betrachtet haben, dann gehören aber

die erstgeuauiiten nicht in dieselbe Galtung. — Icli

bedaure, bei diesen Studien niciit noch aufmerksa-

mer auf die Gehäuse der übrigen Verrucarien ge-

wesen zn sein, denn ich ahne, dass doch noch Pg-

renula Ach., besonders unter den tropischen, hin-

reichend motivirt sein , imd es zusammengesetzte

Gehäuseformen, analog dem excipulo coniposito von

Pcora Ull'm. (/'i. ostrata, Ps. vesicularis, Ps. lu-

cida etc.) geben dürfte, die so wenig Verrucarien

sind, als diese Leeideen oder Biatoren.

Später veranlasste mich Scliaercr zn einer

Revision der Collemaceen, die mich ein halbes Jahr

mühsamer Untersuchungen gekostet. Er hat im Spi-

cilegio nicht, wie ich glaubte wohl wünschen zu

dürfen, darauf Rücksicht genommen. Doch mir sel-

ber ist diese Arbeit förderlich gewesen, deshalb

kann ich davon absehen.— Anfangs legte ich Seh ac-
rer's Ansichten meinen Forschungen zum Grunde,

und wich nur davon ab, wo ich die Sachen durch-

aus anders fand. — Später leuchtete mir ein, dass

die Beschalfeulieit des Thallus, ob fleischiil (pulpSs),

häutig, oder ledcrartiy wesentlich zur Unterschei-

dung der Arten sei, — wenn auch einzelne Arten

hier und dort hinüberspielen. — Ferner, dass die

zcllige Beschalfeuhcit der Thallus-Uiude ein wich-

tiges Moment für die Gattungsbeslimmung sei, wie

Sie es auch für Leptogium (mit Blatorenfrucht) be-

nutzt haben. Deshalb betrachte icli MaHutium (mit

18
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Parinelieiifriicht) für eine gute Gattung, und trenne

das lederartige iU. satarninum (Ucks.) von dem häu-

tigen M. tomentosuin CUffinO.

Mit Kjihebe pubescens Fr. lialje Ich mich lange

beschäftigt, besonders angeregt durch eine, Tlier-

mutis cruenta Fr. üherschriebene, von Montagne
mir mitgetheilte Form. Diese, in unserem Gebirge

aufsuchend, gab mir Anlass zu einer moiiograiihi-

scheu Vorarbeit über Epliebe. Bald war gefunden,

dass die braunrotheu oder schwärzlichen Krusten,

auf denen Thermutis cruenta wächst, unmittelbar

dazu gehören, Ihre Gonidieti sind. Diese Gonidien,

von Ephebe überall verfolgend, fand ich sie denn

auch einmal auf Steinbänhen in Flussbetten, und

ein zweites Wal an triefenden Felsen im Hochge-

birge mit eigeuthümlichen Aiiothecien, einem krusti-

gen CoUenta ähnlich , das ich für Collema hae-

malewn Snif. hielt. In dem Synonym mag ich ge-

irrt haben, denn Sie haben die Smf.'sche PUanze

in Ihrer S. V. Scand. als Parmelia No. 44. aufge-

führt. — Noch festhaltend an dem anatomischen Un-

terschiede zwischen Ephebe und Tlienitulis musste

ich endlich diesen auch aufgeben, als mir Ephebe

pubescens var. prolifera (Ag.) in die Hände fiel,

wo der Stamm Ephebe, und die Sprossen = Ther-

mutis sind. Dr. Luchs hat mir hübsche Bilder zu

Ephebe und ihren Formen gemalt, doch unterliess

ich die Ausarbeitung der Monographie, weil in-

zwischen K ü t z ing's Phykologie und andere seiner

sorgfältigen Arbeiten erschienen, und ich nicht ge-

ueigt war, mit diesem Freunde in einen literari-

schen Streit mich einzulassen. Um Kfitzing gründ-

lich zu widerlegen, raüsste eine Grosszahl seiner

niederen Algen in Originalen gekannt sein , und in

der Natur von neuem verfolgt werden. So die ver-

schiedenen Gloeocapsen, Hormosiphen , Scytone-
meu etc. Das hätte mich von lichenologischen Stu-

dien gar weit abgeführt, — deshalb rief ich mir

das: „Schuster bleib bei deinem Leisten !" zu. Vom
lichenologischen Standpunkte ist aber so viel ge-

M'iss, dass Gloeocapsa dProtucuccus Ag.) sancjui-

nea, rubicunda , atrnta, Shuitleu-orthiana etc.

verschiedene Zustände der Gonidien von Ephebe
pubescens sind, sich zu ihr wie Lepra viridis zu
Parmelia parietina verhalten.

Diese Gonidien von Ephebe sind so massenhaft
in der Natur ausgestreut, fast reichlicher noch, als

Lepra viridis, dass sie in unseren Gebirgslhälcrn,

auf mehrere tausend Schritte erkennbar, ganze!
Felswände und Abhänge als rötlilich - schwarze

|

üeberzuge bekleiden. Aber sie drängen sich auch
j

überall zwischen die anderen B'lechten und Moose,
lind treten dort in zahllosen niederen, mehr oder'
minder zu Thermutis oder Ephebe entwickelten

Formen auf. Auch die „corpuscula funyosa Flk."

bei der Gattung Stereoc«!i?o« gehören diesen E/;/ie6e-

Gonidien an, und ich glaube gern, dass die Art

und Weise, wie der Stereocaulon- Stamm sich zu

seinen Parasiten verhält, ihre Entwickelung be-

günstigt oder hemmt, zurückschliessen lässt auf

seine eigene specifisohe Natur. Daher halte icli

Flörke's Hindeutungen auf diesen Gegenstand

nicht für so verwerflich. Sie trennen noch Th.

pannosa von Ephebe pubescens. Specifisch will

ich das einräumen , sofern Sie meine Ephebe pu-

bescens ß. pannosa darunter verstehen wollen, aber

generisch kann ich es nicht. Doch wird es langer

Studien bedürfen, um nun auch die niederen For-
men beider Arten zu unterscheiden. Das ist recht

eigentlich eine Aufgabe für mikroskopische For-
schung. — Was mir neuerdings mit Hülfe chemi-

scher Reagentien (Schwefelsäure, Salzsäure) an
Ephebe klar geworden, ist die Beschaffenheit ihrer

Aeste, ob sie nämlich fortlaufend Ccontinui) oder

eingelenkt sind; ich sah beiderlei Erscheinungen au
demselben Stamme, und halte die eingelenkten Aeste

für Sprossen, die nach einer langen Vegetations-

Unterbrechung hervorkommen — die rami coutinui

aber für solche, die mit der Entwickelung des

Stammes einer und derselben Vegetations- Periode

angehören.

Wie gerade die zu bestimmenden Vorlagen es

erheischten, habe ich einzelne Gattungen festzu-

stellen mich bemüht; so Umbilicaria, Gyrophora
und Omphalidium flL et Fw. Dürfen auch im All-

gemeinen die Sporen nicht zur Gattungs- Bestim-

mung benutzt werden, so sind sie doch hier, wie
bei allen höheren Flechtenyaltunijen zu berück-

sichtigen. Lmbiiicuria hat immer grosse, mauer-
förmige Sporen, nur eine in jedem Schlauch; die

übrigen nicht. Die Schläuche von Gyrophora und
Oiiiphalodium sind 8 sporig. Dazu kommt ein zwei-

tes Merkmal, die Compaginirung der Tliallusschicli-

ten. Alle F'alten, Grubeu der Oberseite correspon-

direu mit entgegengesetzten Erscheinungen auf der

Unterseite; was dort couvex war, ist hier coucav.

— Diese Compaginirung der Tliallusflächen findet

bei Omphalodium , Gyrophora nicht statt; jede

Seite hat ihre Falten, Beulen, Gruben auf eigen-

thümliche und unabhängige Weise. — Die Apotliecien

von Umbilicaria und Gyrophora sind unvollständige

Scutellen. — C'eh behalte den alten Unterschied von

Scutelle (cöuotlialamischer) ujid Patclle (idiothala-

mischer Scheibenfrucht) bei.) — Ihre Gehäuse be-

stehen aus dem von der Thallus- Binde bekleideten

Keimboden (wie bei Psora vesicularis etc.) , und

der Rand verkohlt sich mehrentheils abwärts, wes-

halb die Frucht von Umbilicaria ein lecidiuisches



365 — 366 —

Anseilen belioitimt. Dieser Friiclitbau entfernt die

ümbllicarieii völlig von dem der Graiiliidceii, niid

bringt sie den Parmeliaceen näher. Die bekannt-

lich scharfgerilltcn , hin- und hergebogenen oder

schneckenartig bis concentrisch gewiiiideiien .Spros-

sen der GjTojiliorcn - Kriiclit fehlen zwar nicht bei

UtnbUicaria; doch sind sie hier nielirentlieils kreis-

rund , anch wohl ins Längliche verbogen, doch

nicht scharfgcrillt. —
Omphalodium hat eine vollständige Parmelien-

frnclit, ein thallodisclies Gehäuse aus Rinde goniini-

scher und Jlarkscliicht — einen nicht coinpaginirten

Thallus, und kleine wasserlielle Süählige Sporen.

O. anthracinum (Ach.), gleichsam zu Cinhiticariu

zurückkehrend, deren sporinisches Gehäuse sie liat,

schliesst den Bildungskreis dieser Gruppe, doch

bringen sie Thallus und Sporenform den Omphalo-

dien näher. Der Thallus von 0. hutteiitultvm hat

noch das Eigenthiimlicbe, dass die Uuterriiide eine

zweite gonimische Schicht bedeckt. —
Was die Arten der Unibilicarieen anlangt, so

würde ich ausser d/rophora liirsuta Ach. und G
cylindrica aucli noch G. nrclica Ach. Smf. speci-

fisch trennen, von welcher mir eine grosse Menge
ihren Character constant behauptender gronläudi-

ßcher Exemplare vorgelegen liahen.

Die letzten 3 Jahre habe ich mich viel mit den

Lecideis saxicolis beschäftigt, vor denen mir lange

bei der abschreckenden Summe ilirer Formen —
denn sie machen vielleicht ^/j der gesanimten Kel-

senvegetation im Gebirge aus — eine gewisse Scheu

inne wohnte. Doch es wiederholten sich zu oft

dringende Fragen, deren Erledigung mir zur nn-

abweislichen Aufgabe ward. — So fand ich mich

mit Montagne im Widerspruch, als ich von ihm in:

Barker, Webb et Bertb. histoire d. iles Canar.

las: Lecidea atro alba L. habe grosse einzelne

Biioren in jedem Schlauche, die ich doch in Ihren

Jj. S. 382. achtzäblig und gezweit gefunden hatte.

Ferner fand ich monströse Individuen von l'sora

siiiijdex (Hav.), die Jahre laug vorher und vor

dem Besitz eines guten Mikroskops mir als eine

wunderliche Opeiirupha erschienen und bei Seite

gelegt worden war. Sie hat ein thallodisclies Ge-
häuse, dessen Binde, mit dem Kciinboden ver-

schmolzen, den Rand bildet, und abwärts allmählig

verkoliU. Die Gehäuse umschlies.st ein Stück thal-

lodischer JMarkschicht, woraus nicht selten ein kur-

zer Stiel sicli bildet. Ein glückliches Ungefähr lie-

ferte mir jugendliche Formen in die Uäudc, an
welchen auch die in das Gehäuse eingeschlossene

Warkschicht mit einer gonimischcu Lage versehen
war. Für diese Bilduiigsverhältnisse , die sehr an
die Unibilicaricn erinnerten, war mir keine Flech-

' tengattnng bekannt , und ich hatte schon ein neues

Genus: „,S(ircogyne" daraus gemacht, als mir der-

selbe Bau in Psorii vesicularis, Ps. lucida etc. be-

gegnete , und die Xotliwendigkeit aufdrang, diese

Gattung, nur in einem anderen Sinne, als Uoffm.,
De Candolle sie aufgefasst, wieder herzustellen.

— Am längsten verweilte ich bei den Lecideis atro

-

albis , und ich bereue es nicht, von ihnen wohl

300 Localfornien mikroskopisch untersucht zu haben.

Denn diese Untersuchungen, welche successive sich

auf alle Lecideae saxicolae, und späterhin auf die

Mehrzahl der Lecidinen und Lecanoriiien erwei-

terten , haben mich auf die Wichtigkeit des Frucht-

gehäuses der Flechten, für die Gattungsbestimmuug,

so wie die der Sporen für die Arthestimriumg hiii-

gefülirt, und diese mir zur Evidenz gebracht. Nicht

das Gehäuse an sich, wie es gerade an einzeln

herausgegrilTenen Individuen sich zei^t, sondern

seine Entwickelung und Bildungsverliältnisse inner-

halb der Species, seine Beziehungen zur Keim-

schicht und zum Tliallns sind maassgebend für den

Gattiingscliaracter. Daher kann auch nur der auf

dem Wege monographischen Studiums gewonnene
Ueberhiick über den Formenkreis einer Species uns

den Typus derselben, und somit die Gattung er-

kennen lassen, wohin sie gehört. — Besonders niüs-

ien die Gegensätze von Thallus und Frucht auch

in der Geliäusebiblung festgehalten werden. — Bei

den Krustenflechten mit kreisrunder offener P'rucht-

scheihe Clj^canorinen und Lecidinen) ist mir ein-

leuchtend geworden, dass die alte Eintheilung in

Coenutkatami und Idiothalami wiederherzustellen,

und nur mit mehr Genauigkeit, wie sie allein die

mikroskopische Forschung an die Uaiid giebt, be-

achtet und weiter ausgedehnt werden müsse! Wo
der Tliallus im Gehäuse mitbildend ist, seine Sub-

stanz einen Thcil desselben ausmacht , da ist das

Gehäuse coenothalaniisch ; wo aber der Keiniboden

allein das Gehäuse bildet, d. h. wo es aus dem

Keimhodcn hervorwäcbst , mittelst seiner peripheri-

schen Paraphysen sich aufbaut, da ist es idiotha-

lamisch. Das coenothalamische Gehäuse ist nun

bald aus dem Oberlager, bald ans dem Untcrlagcr

(Thallus, Hypothallns) construirt, anocoenothaiami.^ch

oder katocoenothalamisch; ich nenne beide schlecht-

hin anothalamisch oder katothalamisch*). Für das

erstere ist Lecanor« ein bekanntes Beispiel; das

*) Vielleicht sind auch der Kürze wegen die Aus-

drüclie: cxciimlum aiiogoniini , catopcniiin, idiogciiiin er-

laubt, ja präciscr ; denn nur <13S Apolhtciuni kann ano-

thalamisch, katothalamisch gehcissen werden, nii hl sein

Gehäuse, was richtiger anogaiiisch , idiogenisch Iiezeich-

nct wird.

18 =
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andere habe icli in Lecidea M'ahlenberyii und L.

'

Havuvirescens Turn, erkannt, die von Leciilea aus-

scheiden und eine eigene Gattung- bilden müssen,

M^eil sie nicht idiothalaniiscli , sondern eben kato-

tlialamisch sind; ilire Gattung nenne ich Catolechia.

Das anotlialainische Canogenisclie) Gehäuse, welches

bei Lecanora einfach, vollständig (aus Rinde, go-

iiiraisclier und Marhscliicht gebildet) ist, tritt ferner

^Hsamuiengesetzt auf, wenn es aussen anogeniscli,

innen idiogenisch, — und diese Combinationen sind

entweder vollständig, wo das anogenisclie Gehäuse

aus Rinde gonimischer Schicht und Markschicht be-

stellend , ein idiogenisches inneres Gehäuse über-

kleidet il'rceolaria, Zeora^, oder unroUständlg,

>\o nur die J'hallusrinde , und eine idiogeniscbe

Lage im Gehäuse angetroffen werden, die gewöhn-

lich mit einander verschmelzen, oftmals vom Rande

herabwärts verkohlen (_z. B. Psora Hoffni. emend.,

Gyrophora A. , Pi/xine Fr.). Die Erscheinung des

unvollständig zusammengesetzten Gehäuses hat noch

einen tieferliegenden Grund, den Vrs}irunij der

Ajtoihecien aus der JUarkschicht des Thalliis ,
in

welchem Falle der Keimhoden der Frucht auf die-

ser Cder llarkschicht) ruht, wogegen die vollstän-

dig zusammengesetzten Gehäuse F'rüchten angeliö-

ren , die aus der Rinde oder der gonimischen

Schicht entspringen, bei welchen die letztere un-

ter dem Keimboden fortgeht iz. B. Vrceolaria,

Zeora'). Der Umstand, dass bei atypischen Gebil-

den das Gehäuse seiner Zusammensetzung nach

stufenweise zurückgeht, aus Zeora eine Psora oder

Biatora, aus Dirina eine Lecidea werden kann, —
dass uns in der Natnr viel seltener normal ent-

wickelte Pßanzenformen , als vielmehr atypische

begegnen, die den Character ihres Genus, selbst

ihrer Species meist nur unvollkommen an sich tra-

gen, mitliin nicht immer maassgebend dafür sein

können, und zu ihrer Würdigung es einer genauen

Vertrautheit mit den Bilduugsverhältnissen und je-

weiligen Entwickelungsstufen der zu beurtheilenden

Formen bedarf: dies alles hat die Slisskennung des

Gehäuses der Flechten und viele Forscher zu dem
Ausspruch veranlasst, es sei dasselbe zur Klassifl-

cation dieser Familie untauglich. Nach dem oben

Gesagten haben wir also nicht allein idiolhalamische

und auotlialamische , sondern auch katotlialamische

Flechtengattungen. Bei Laub-imi Strauchflechten,

die keinen Hypothallus besitzen, kommen dennoch

katothalamische Genera vor. Die Markscliicht ver-

tritt hier die Stelle lies Hypothallus, so wie der Frucht-

träger die Stelle des Gehäuses, wo letzteres fehlt*).

Bei Stereoeaulon gewiss, und sonder Zweifel auch

hei der verwaidieu Cladonia ist das Gehäuse aus

der Markschicht gebildet, wie ich es an St. coral-

linuin Fr. gesehen und durch Wontagne's Fassung

seines Gattungscharacters von Stereoeaulon CVoyage

au Pole Sud.) bestätigt wird. Er sagt daselbst

p. 177: ,,Discus seniper apertas , excipulo thallode

in proprium mutato impositus." Diess ist nicht an-

ders zu verstehen, als: Das aus der JMarkschicht

des Thallus gebildete Fruchtgehäuse wird so umge-

wandelt Cd. h, nimmt eine solche Färbung an), dass

es das Ansehen gewinnt, als sei es ein eigenes Ge-

häuse. Und so nniss es auch bei Cladonia sein,

sonst wäre sie nicht dem Stereoeaulon so nahe ver-

wandt. Damit wäre nun, worauf es mir hauptsäch-

lich ankam, die Trennung der Cladoniaceen von

den Lecidinen gereclilferligt , deren Natnrnothwen-

digkeit ich lauge zuvor erkannt, ohne des wahren

Grundes datür mir bewusst gewesen zu sein.

Vorerst beschränken sich meine mikroskopischen

Beobachtungen hauptsächlich nur auf die krustigen

rundscheibigen Gymnospermen; doch lässt sich vor-

aussetzen, dass unter gewissen Wodificationen die-

selben Erscheinungen auch bei allen übrigen Flech-

tengehäusen wiederkehren werden. Eine Erwei-

terung und Abrnndung dieser Studien gewann ich

durch das Eingehen auf M o n t a g n e's brieflich au

mich gerichtete Frage: „was ist Megalospora

Meyen?'' — Ich glaubte es dem Andenken des treff-

lichen Meyen schuldig zu sein, diese Gattung aus-

führlicher zu Studiren. Ihr Character liegt nickt

in den grossen Sporen , denn die Sect. 3. Micro-

spora widerspricht dieser Voraussetzung. Deshalb

habe ich ihren Namen ändern müssen, und sie Be-

terolhecium genannt. Sie hat wie Lecanora ur-

sprünglich kuglig geschlossene aber idiothalaraische

Apothecien. Der Keimboden ist hei vielen Arten

schwarz oder dunkel, bei anderen lebhaft gelb,

roth u. s. w. , und die Gehäuse sind bei den voll-

kommneren Arten doppelschichtig, gleichsam be-

rindet, so dass diese Rinde entweder durch Fär-

bung oder Transparenz u. s. w. gegen das innere

Gehäuse absticht. Gewöhnlich besteht das Gehäuse

aus gröberen Faserzellen, oft aus wieder in zar-

*) „Cladonia cariosa Spr." tritt in Formen mit blätt-

rigem und krustigem Thallua auf. Die krustigen For-

men haben einen weissen, fasrigen, von der m^rksuli-

stanz entnommenen Hypolhallus, und erbauen aus diesem

ihre Stiele, die in ihrer Verkümmerung der Slructur nach

vollkommen übereinstimmen mit den ebenfalls verkümmer-

ten Fruchtstielen der ,, Cladonia epiphijUa Auct. olim."

^Vcnn bei beiden eine letzte Spur von Gchäusebildung

angetroffen wird , so kann sie auch nur dieser Marksub-

stanz (=: hvpolhallodischer Substanz) entnommen sein.

Eine gleiche Bildung haben die Sliele von Spliyridivm

Fw., waren jene tatothalamiscb, so sind diese es auch.
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tere Fasern anflcisliclieii Faserzcllljündeln, als Marl<-

scliiclit Oller Paraiihjscii sie zeigen. Uas Ceiitriim

der Gattuiif; ist tropiscJi , doch hesitzcii wir in

„Bialom pacliycariKi Desf." = 11. tuherculositm

y. pacliijcarpiDit F\v. einen Ueiiräseiitaiiteii ilires

Xypns. Nirgends lindet man ein läiisclienderes .Spiel

der äusseren Gcstaltun;;, als Ijei Heterolhecium,

lind mir das strenge Fcsthalicn an den tiescnsätzen

der auogenischen und idiogenisclieu Frnclitgeliänse,

die elieriso scharf einander gegenüberstehen, wie

ThaUiis und Fruclit selber, aber an mehreren Punk-

ten in einander sich zn verlieren scheinen, ohne je

sich zn idenlificiren, liann uns die Arten dieser

Gattung von den Lecanoren, Psoren, Lccideen,

Biatoren nntcrsciieiden lelircn, in zweil'elhaften Fäl-

Jen freilich unr mit Hülfe des Milu-osKops, welches

Iieut XU Tage beim Flechtenstudium eben so un-

entbehrlich wird , als bei dem der niederen Algen

und Pilze es ist. — So sind viele Heterothecicn von

den Autoren bald Par7nelia oder Lecanora , bald

Lecideu-, bald likiiora genannt wurden. Die Gat-

tung vertritt bei den Idiothalamen die Stelle, wel-

che Diriiia unter den Anothalainen einninunt, glie-

dert sich durch das allniählige Verschwinden der

einzelnen Hlerkmale ab, gleich Avie Lecidea, und

es liüunen einige europäisclie Arten, z. B. H. pe-

zizuidemn CAch.), //. irii/top/it/llum (Ach.), H.

sanyuinarium (h-^
i

""r mit Unsicherheit zuge-

schrieben werden. Ihre und aiontagiie's neueste

Jichenologische Arbeiten, die ich erst seit ein paar

Monaten besitze, sind mir ein wahrer Schatz ge-

worden, den ich seitdem täglich zur Erweiterung

und Berichtigung meiner Studien benutzt habe. Ich

meine die Sumnia veget. Scand. , wovon mir L au-
rer Abschrift der Lichenen mitgetheiU und Mon-
tagiie's Apercu morpbologique de la Familie des

Lichens, cxtrait du Dict. univers. d'hist. uat. p.

Orbigny.
^Bescltliiss foig-t,)

üiteratar.

Hocker gpecies FjJ.Cit?«. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

(/•'o rtsctziiitg-,)

38. Id. arcuata Kze. sjn. fil. Poepp.
Peru, Poeppig.

giebt der Verf. nur mit meinen Worten. Sie ist

ihm demnach unbekannt. Uie.ss bat mich veran-

lasst, die Art in meinen Farrnkriiutern Bd. 11.

p. 46. t. 119. näher zu erläutern und von />. tra-

peziformis und horizontalis zu unterscheiden. Zu-
gleich charaktcrisirte ich eine hier angräuzende

neue Art:

I //. Z)of(//;)Y(K ze., Venezuela Fu n ck etSclilini

uo. .098, welclie in dem vorliegenden Werke nicht

entliallen ist.

39. L. caudiila Ilook. Coline Figur^.

Adain's Peak auf Ceylon, Airs. Walker.
Aelinlich L. trnpeziformis , bei dem Trocknen

dunkel werdend, mit stumpferen Fiedercben, zahl-

reicheren, am Ende geschwänzten Fiedern, stiel-

rundem Slrunk und dunkelbrauner, glänzender

Farbe desselben und der Spindel.

Auf die stielrunde oder vierseitige Form des

Strunks will der Verf. nicht immer grosses Gewicht

legen und glaubt, dass sich diese Verhältnisse mit

dem reiferen Aller der Pllänzc ändern.

Ueber diese Pflanze weiss ich nichts zu sagen.

40. L. slrlcta Hry. Scbk. t. 114. Willd.

Sw. L. Javitensis H B K. AVilld. et Raddi t. 7.5.

f. 1, L. yracl/is Kl. Linn. XVIII. L. Haddiana M. \.

ibid. L. eliita Desv. L. pusilla Splitg. —
Fronde siraplici: L. riyescens Willd. L. e!e-

(jans Hook. ic. pl. t. 98. L. microphylla P r. rel_

t. 10. f. 2. (sicrilis)?

ß. tripinncita, Gardn. major, niagis mcmbra-

nacea, pinnulis frcquentius lunatis.

Unrcli das tropische Amerika, besonders auf

der Westseite ? (Ostseite!) , Westindien, Trinidad,

Coliimbien, Funck, Curaing no. 1101. Santa

Martha, Purdie; aiexico, Haenke*), Otto.

Insel Gorgoue , westlich von Panam,\ und sand-

wichsinseln (?3 Barclay. Brasil. Gardn. 3323.

ß. aiinas Geraes no. 5323.

Der Verf., welcher die Pflanze mit Recht eine

ausserordentlich veränderliche nennt, hat gleich-

wohl, wie uns scheint, wenig gethan , um diese

Formen, welche wohl nicht allein Altersverschie-

denheiten sind, wie in der, die meisten abweichen-

den Bildungen der Theile enthaUendeii Diagnose an-

gedeutet scheint ; sondern wirkliche Abarten, leichter

kenntlich zu machen. Ref. will demnach versuchen,

die ihm vorgekommenen Hauptformen übersichtlich

zusammenzustellen und dabei einige kritische Be-

merkungen und Fundörter hinzufügen. Voraus mas;

erinnert werden, dass von L. pusilla Splitgerli,,

bei no. 20. und von L. micropliylla bei no. 16. schon

die Rede war, und dass L. Haddiana Kl. C^el.

syiion.) als besonderer Art Erwähnung geschehen

wird. Auch will ich dem Vorwurfe, den man der

folgenden Zusamuienstellnng machen küiintc, da.ss

es zwischen den unterschiedenen Formen .Mittel-

glieder geben möge, dadurch begegnen, dass ich

diess für meine eigene .Meinung erkläre. Im Gan-

*) Auch nach Lieb mann, Mexicos ßrcgnor p. 117.
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zeii mögen sie aber, wie icli glaulie, seltener auf-

treten.

h. striata H o o k e r (ad part.}. iAdiantuin S w. jiroiir.)

A. Kornia valiila, rigidior.

f simpliciter pinnata.

Jj. riyescens VVilld.! Hb. 20,058! L. elata

De SV. Beil Mag. V. p. 326. L. eleijans Hooli. 1.1.

Venezuela pr. San Antonio, in jnont. siccis,

ad l'ossas. Otto no. 695. üb. Gen. lierol. propr.

— Columbia pr. Las Lagunas in niont. elevat. apii-

cis, graniiiiosis. no, 220. Moritz (ibid.). Gnj. angl.

Bicli. Schonibnrgk no. H78. Cibid-D — Vene-

zuela prov. Cumana, Lagunas Funck. no. 647.

(juven. ad part. steril.), et ins. Trinidad, in s>lv.

et ad fossas, Criiger C"o. 48. Hb. propr.).

y-j- bipinnata. (rariiis basi tripinnata.)

a. piniiis ereclis
,

pinnulis cuneato - s, cur-

. vato - trapezoideis.

Serra Jacobina Brasil, Blancliet. (s. no. Hb.

propr.) — pinnulis subtus glauüescentib. S. Jacob.

B 1 a n c h e t no. 3707. (_Hb. K 1 e n z e a n.)

b. piunis fiatulis.

aa. pinnulis subllabellatis.

L. Jarüensls H. ß. VVilld.! Hb. Ö0,06L —
Javita, U um bold t.

bb. pinnulis lunato- trapezoideis.

MinasGeraes, Gardner no. 5323. (Hb. Kze.)

var. ß. Hook, (tripinnata). — Brasilia, S e 1 1 o w
(bi- et basi tripinnata). L. stricta media (Hb. Gen.

Berol.).

ß. Forma tenuis.

-j- simpliciter pinnata (et basi tripinnata) ju-

venilis.

Brasilia, Sei low. (Hb. Gen. Berol.)

j-p bipinnata.

a. bumilis.

L. serrata Goldm. N. Act. Acad. C.C. L. XIX.

suppl. L ji. 461. Corcovado Brasilien, Meyen (Hb.

Gen. Berol.). — Rio Janeiro pr. porta Estrella,

Betrieb. (Hb, pr.) - Baliia, Blauchet no. 2215

(Hb. pr.).

Reliquis liujus subdivisionis paullo robustior:

pinuis erecto-patentibus s. patulis
, pinnulis flabel-

lato -trapezoideis, sterilibus dentatis.

b. elatior.

«. rigidula.

aa. pinnulis Dabellato - trapezoideis.

L. atricta r y. S w. (Hb. W i 1 1 d. 20,055.)

Adiantiun Sw.! prodr. (Hb. DC.) L. eloiitjata C a v.

prael. (t. S w.) Schk. t. 114.

Brasilia, Sellow, L. stricta minor (Hb. Gen.

Berol. c. spec. juv. simpliciter pinnatu). — Brasil,

(ex Hb. Neocom. in Hb. Gen. Berol.) — prope Rio

de Janeiro, ßeyrich. (Hb. pr.) — Surinam, Ke-

gel no. 1052. (vid. fil. Kegel. LinnaeaXXI. p.228.)
— Trinidad pr. Aripo, Criiger no. 150 (Hb. pr.).

bb. pinnulis lunato -trapezoideis.

L. Jaintensis Raddi fil. Br. t. 75. f. 1. (spe-

cim. depictuui pinnulis apicalibus nondum evolutis.)

tion RucUliaiia Kl.!

Corcovado pr. Rio de Janeiro, Pobl. (Hb. pr.

ex Hb. Palat. Vindob.).

Praecedente et sequente paullo robustior,

ß. gracilis.

L. gracilis Kl.! Linn. XVUL p. 549. (non B I.

V. no. 12.) Guj. angl. R i cli. S c b o m b u rg k. no. 273.

(Hb. Gen. Berol.) — Guj. gallica, Leprieur (Hb.
pr.). — lle de Cajenne (ex Bory Hb. pr.)-

Piunis plus minus Dexuosis et apice recurvatis

venisque pinnularum magis conspicuis a praecedente
differt.

Für eine verscliiedene Art von L. stricta

halte ich:

L. Raddiana Kl. Linn. XVIII. p. 549., wo-
zu aber das Raddi'sclie Zitat nach meiner
tfeberzeugung (s. oben) nicht gehören kann. Viel-

leicht ist aber die genannte Art synonym mit Aug.
St. Hilaire's L. yenho/'ulia (voy. an distr. d.

üiani. du Bresil, Paris ls33. t. I. p 37!».); oder
stellt doch dieser neuerlich nirgends erwälinten Art
sehr nahe. Die Entscheidung muss denen überlas-

sen bleiben, welche Original -Exemplare beider Ar-
ten vergleichen können. L. liaddiana ist aus dem
brit. Gnjana von Ricli. Scbomburgk gesammelt
und wurde unter 253 theilweise begriffen. Im Hb.

Gen. Berol. ist nur ein Wedel vorhanden.

{Fortset zu rig- fo /g- 1. )

Annales des sciences naturelles. Troisieme s6rie.

Tome X. 1848.

( Fortsetzung; )

6, Veher polycotylische Embryonen. Von P.

Duchartre; p. 207— 37. Verf. tlieilt seine Ar-

beit in 5 Paragraphen. In dem ersten i^. betrachtet

er diejenigen Embryonen , deren Cotyledonen sich

nur zufällig theilen. Hierher gehören die der Ahorne

(Erable Pläne, Acer platanoides, und Sycomore, A.

Pseudoplatanus'), Dianthus Chinensis L., Barkhau-

sia rubra, Dimorphotheca pliiriulis, Aiiimi iiiajus,

Brassica Sinensis, auch bei Rata nach A. d e

Jussieu und Endlicher. IJrei Cotyledonen in

Wirtell'orm beobachtet man bei Silene tenuifolia,

Euphorbia Peplus und Zinnia pauciflora. Mit 3

und 4 Cotyledonen keimen die Embryonen von ei-

nigen Arten der Gattungen Poivrea und Macleya;

doch ist dies, wenigstens für letztere Gattung, nach

dem Verf. sicher nur zul'üllig. — In dem 2. §.

spricht Verf. über normal z^^eitheiligc Cotyledonen.
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Hicrlier gehöre» Succowia, Dontheya und Xerope-

talwii der üültiieiiacen , Aimin/iia der Uorragi-

ueen und die Cnicifercn - Galliing ISchizopetalon

iWallieri'), von welcher Verf. eine EDtwicKelciiigs-

gcscliiclite beibringt. — Im §. 3. folgen die Em-
bryonen mit drei- nnd viellliciiigeii Saainenlappeii.

Ilierher: Cuuciiium L. der Uurseracecn , Aynllio-

phyllum Jnss. der Laurineen, Le/iidium salivtim

mit niciir dreispaltigen, als dreilhciligen Cotjledo-

iicn, Boswellia der Bnrseraceen mit dreitheiligen

und die Cunij'cren mit vicltheiligen Saanieiilappen.

Diese letziercn stehen eigentlich nur in 2 (irupiien,

und niclit wirteH'örniig um den Stengel. Solclicr

Saanienlappen sind gefunden unter den Cupressi-

iieeu bei Juniperus, Thvja, Cupi-essus, Freneta
und Taxodium, unter den Abietineen bei Alties,

Pinus und Lai'ix , theilwcise aucJi bei Araucaria.
Ueber diese Pnanzen verbreitet sicli Verl. ansführ-

liclier. — In g. 4. folgen die Pdanzen, die man als

polycotylisch besclirieb, indem man die verschiede-

nen Wirtcl in einen zusammen warf, wie es bei

Ceratojihylliiiii der Kall ist, wo doch nur 2 vor-

handen sind. — lu §. 5. bespricht Verf. endlicJi

diejenigen Pflanzen, die man als polycotj'lisch be-

schrieb, die er aber nicht näher untersuchen Konnte,

wie Peiioonia der Proteaceen.

7. Veber das Oinilum von Eiiphrasia ofßcina-
lis. Von G. Uiciiie; p. 23ö— 44. Ueberseti^t aus
den Annais and Magazine of Natural History 1848.

S. bot. Zeit. 1848. p. 439.

{Forlset ziiiiff folfft.)

Journal of tho Asialic Society of Bengal, cditcd by
the Secretaries. No. CCIV. June 1849.

Supplementary Notes to „The Tnraee and Onter
Mountains of Kumaon" Journ. of. .\siat. Soc. May and
June 1848. By Major E. Madden, Bengal Artil-

lery. S. 603— 644. Die Berichtigungen, wel-
che liier in Bezug auf die in dem friilieren Aul-
satze angeführten Pflanzen nacligetragen wer-
den, sind thcils aus eigenen wiederholten Unlcr-
sucliungen, Iheils aus denen des Lieutenants R.
Strachey geschöpft, oder sind aus einer Prüfung
der ganzen Sammlung durch Mr. M. P. Edge-
wortli hervorgegangen. Diese Berichtigungen bie-

ten viele Nachrichten fiir Pflanzengeographie , so
wie fiir systematische Botanik eine Jlcnge von spc-
cicllen Bemerkungen, welche sämmtlich mitzulhei-
len uns der Baum fehlt, fiir die Flor jener Gegend
aber von Interesse sind. Wir erwiihnen nur, dass
nicht allein eine Menge europäisclier Galtungen hier

mit Arten auftreten, sondern auch viele europäi-
sche Species, so namentlich sollen rotaiiioyeton
crispns, pectinatns, naluns nnd pcrfjlitittis, so

wie Folygonum at/iphil/ium ganz gleich sein den

gleichnamigen Pflanzen Enropa's, und der Verf. ist

geneigt, ilir Auftreten hier den Wasservögeln zu-

zuschreiben. Andere Europäer sind noch Calli-

triclte rennt, Juiicus ylaiicus, Duclylia ijiomertita,

Verheua ufficinalis von 2000^7000 K. , ,Sonckus

arveiisis , Medicuyo hyatrix, VulUsiieria spiralis,

Scirptis lacuslris, ,'silene iii/lata, Hypericum per-

l'oralum, Geranium 7/totle mit Acucia Catechti

zwischen 1200— 1500 K. längs dem Ganges in

grosser Menge, t\ilene conoidea häufig in Kornfel-

dern, Resedii odorata, welche bei Alniorah peren-

nirend wird, wie in Algier. Aus den von Mr.

Charles liuriie, C. S. gemachten zahlreichen

Zeichnungen dortiger I'IIanzen kommt hierzu noch

Calyateyia sepium.

Endlich erwähnen wir noch eine Berichtigung

in Bezug auf Pflanzen-Geographie. In Dr. lloy le's

lllnstrations p. 154. wird gesagt, dass PHanzen-
sammler eine Art Melitinlhus von den hohen Bergen

von Kumaoon eriialten hätten, und L i n d le^- tVeget.

KingdonO spielt augenscheinlich hierauf an, wenn
er sagt, dass Meliani/ius merkwürdig wegen sei-

ner Verbreitung sei, da er am Cap und in Nepal
ohne zwischenliegenden Standort gefunden sei. Nun
wurden aber eine Rlenge der hohen Berge von Ku-
maoon durch den Verf., Lieutn. Strachey und

Mr. W in t er bo ttoni untersucht, ohne dass sie

diesen sehr ausgezeichneten Strauch je gesehen hät-

ten, aber in der Gouvernements- Xliee-Plantage,

Hawulbagh, früher Eigenthura von Sir Bober t

Colquhonn, von welclieni Wallich einen Tlieil

seiner Kumaoon -Pflanzen erliielt, befindet sich ein

einzelnes, neuerdings nicht zur Blüthe gekommenes
E-xemplar von iMeliunthus , wahrscheinlich major,

welches mit anderen KuUurpIlanzen , die sich dort

befinden, aus der Ebene von Caicutta oder Scha-

runpoor gebracht sei. Schon an sich sei es sehr

unwahrscheinlicli , dass die genannten beiden Ge-
genden gleiche Pflanzen besässen. Nur werde ein

Trihu(us nach Lindley's Bestimmung als eine

solche Pflanze genannt, auch sei nicht zu ver-

schweigen, dass Mr. Win. Griffith tJourn. of

Travels p. 264. 2653 einen Meliaiitltus bei 9500'

Höhe erwähne bei Jaisa in Ober-ßhotan.

In Mager's pädagogischer Revue Sept. u. Oct.

Heft 1849. steht eine Ilecension von Garcke's
Flora von Nord- und Mitteldeutschland durch I)r.

U. Ems mann in Stettin, welche diese Flor für

einen Auszug ans Koch's Synopsis und nichts

Enipfchlciiswcrthes (nicht einmal den billigen Preis)

an ihr zu finden erklärt, zugleich aber die Flora
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des germanlsclieii Tieflandes von Hess (ebenfalls

in Stettin 1) als die für öclüiler Iji-auuliljare Flor

aiiiiit'l)'. Ä —•'•

Ai»3iiin(l i g-wiig * ).

Der Vorstand des dentschen Pliarmacentenver-

eins bealisiclitigt einen allgemeinen Ijotanisclien

Taiisciiverkelir zu begründen , um sowolil seinen

Slitgliedern , welcbe sieb mit Botanik bcscliäftigcn,

sowie andern Botanikern Gclegenbeit zu geben,

ihre Herbarien zu vervullsläniiigen.

Gegenstand des Taiisclies sind Plianerogameu

und Kryptoganien , doch hleiben von den Phanero-

gamen alle diejenigen cultivirten ausgeschlossen,

welche nicht von officiueller Wichtigkeit sind.

Als Centralpunkt des Tauschverkehrs isl Leipzig

bestimmt, wo Herr Bernhard Auerswald das

Amt des Geschäftsführers zu übernehmen, sich be-

reit erklärt hat.

Botaniker, die sich an diesem Vereine betUei-

ligeu wollen, nehmen folgende Verpflichtungen

auf sich:

1) Bei Eröffnung des Verkehrs hat jeder Bei-

tretende 15 Sgr. C== ö3 kr. rh. = 43 kr. C. -M.)

als Garantie pränumerando an den Vorstand des-

selben zu entrichten, welche ihm bei seinem Wio-

deraustritt als Zahlung berechnet werden.

25 Für jede nmyesetzte Centiirie werden zur

Deckung der notkwendigen Auslagen 4 Sgr. C= 13 kr.

rb. = 9 kr. C.-M.) eingezahlt.

3) Jedes einzelne Mitglied sendet jährlich ein

alphabetisch geordnetes Verzeichniss der zum Tausch

bereit liegenden Pflanzen, nebst Angabe des Auetor-

namens nnd allgemeinen Fundortes ein, sosvie der

Zahl der abzulassenden Exemplare. Phanerogamcn

und Kr^'ptogamen müssen jedoch besonders rubricirt

sein, und es stehen dann die offerirten Pflanzen

nicht mehr zu anderweitiger Disposition des Eigeu-

thümers. Es wird nun vom Geschäftsführer ein

allgemeines Doublettenverzeichniss augefertigt und

durch das Organ des Vereines: ,,die Zeitschrift des

Pharmaceutenvereiues", bekannt gemacht, jedoch

auch den Nichtabonueuten dieses Blattes in beson-

deren Al)drücken zugesandt.

Aus diesem General - Doublettenverzeichnisse

desiderirt nun ein Jeder diejenigen Pflanzen, die

er zu haben wünscht. Aus den eingegangenen De-
sideratenverzeichuissen aber entwirft der Geschäfts-

•) Zeilschr. d. Pharmac. - Vereins 1850. IVo. 10.

führer für jedes einzelne Mitglied das Verzeichniss

der von ihm in kürzester Zeit einzuschickenden

Pflanzen, nach deren Empfang der Geschäftsführer

dem Belieffendeu die entsprecliende Gcgensi-ndung

zuliomnien lassen wird , mit Abzug von 8 Procent,

welche zur Bildung eines Ergänzungslierbars für

möglicher Weise in Wegfall kommende, beschä-

digte oder falsch besliminte Exemplare verwendet
werden.

Alle Einsendungen müssen portofrei geliefert

werden, alle Zusendungen gehen nnfrankirt al>'

Vm aber die hierdurch cntsLehenden Portokosten

den Betreirenden zu erleichtern, werden nach Ein-

gang der ersten Doublettenverzeichnisse in ver-

schiedenen Gegenden Vorsteher gewählt. Jedes

Mitglied sendet dann Briefe und Paquete , letztere

wohl versiegelt, an seinen nächsten Vorsteher, und
dieser sendet sämmtliche bei ihm eingegangene Sen-
dungen vereinigt an den Geschältsführer. Das letz-

tere Porto wird von der VereinsKasse gedeckt.

Am Schlüsse eines jeden Tausclijahres legt der

Geschäftsführer ölTentliche liechunng ab.

Ein solches Institut kann aber nur bestehen,

wenn die möglichste Präcision beobachtet wird;

deswegen steht es dem Geschäftsfülirer zu, solche

Mitglieder, die dasselbe durch Saumseligkeit ge-
fähraen würden, mit Verlust der beim Eintritt ent-

richteten Garantie auszuschliessen.

Falschbestimmte und mangelhafte Exemiilare

werden als unbrauchbar zurückgeschickt.

Für jedes requirirte, aber nicht eingesandte

Exemplar, werden zwei Exennilare in Abrechnung
gebracht.

Von kleineren Pfläuzchen werden blos zwei
bis mehrere Individuen als 1 Exemplar gerechnet;

ein Unterschied aber zwischen mehr oder weniger
seltenen Pflanzen kann nicht stattfinden.

Wir fordern schliesslich die Botaniker aller

Gegenden auf, unser Unternehmen durch ihren Bei-

tritt zu unterstützen, und geben dafür die Ver-
sicherung, dass wir dasselbe mit der grössten Un-
eigennützigkeit und Genauigkeit leiten werden.

Diejenigen, welche beizutreten beabsichtigen,

werden ersucht, ihre Doublettenverzeichnisse au
den „Vorstand des deutschen Pliarmaceutenvereins

in Leipzig" im Verlaufe des Monats September a. c.

einzusciiicken.

Schöne Kräfte Deutschlands wie der Schweiz
haben bereits ihren Beitritt erklärt.

Der V orstand.

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schle ch tenda 1.

Verlag von A, Förstner üi Berlin. — Druck: Gebaucr'sche Buchdruckerei in Halle.
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Mikroskopische Ficchtcnstudien.

Vou J. von Flotow.
{B e schl it s s,)

Bei meinem letzten Besiicli in Di-esilcii (Oct.,

Novlir. 1847.) habe ich micli in Besitz von Abschrif-

ten sämmtlicher IM u n t ag ii e'sclien liclienologischen

Artikel dieses Dictionair's gesetzt. — fllontagne's
systematischer Abriss der Flechtenfamilie, der mit

meinen gewonnenen Ansichten in den meisten

>Stiicken harnionirt, wurde, was die Gattungen an-

langt, zur Erweiterung meines bisherigen systema-

tisclien Entwurfs benutzt, den ich liier beilege*).

Das Eintheilungspriucip nach derStructur des Flech-

tengehäuses in Verbindung mit der Beschaljenheit

des ThiiHus (denn ohne BerücKsicIUigung des Tlial-

lus bekämen wir aucii nur wieder einseitige Fructi-

iicationsgattungen) konnte ich nur in so weit an-

wenden, als jene mir mikroskoiilscU bekannt ge-

worden , doch habe ich es für die Aufstellung der

Gattungen in Anwendung gebracht, deren naturge-

iiiässeste Gruppirung erst erfolgen kann, wenn jede

Tribus monograiibiscli überarbeitet worden. — Auf
ein Helall kann ich micii hier niclit einlassen, denn
CS würde viele Bogen füllen. IN'ur Pyxine Fr. will

ich herausheben, die JHontagne vergessen hat.

Ich sage absichtlich : vergessen , denn der Bau von
l'yxine ist zu ausgezeichnet, als dass sie JMon-
tagne bei einer anderen Gattung als Synonym un-
tergebracht haben könnte. Ich habe die l'yxine

suredititu vom Kap, Westindien, Java mir ange-
sehen und gefunden, dass die urspriinglicli dirini-

schen Sculclleu tolfenbar sind diese typisch) succes-
sive ihr thallüdisches Gehäuse verlieren, sich in

Iccidinische Patellen verwandeln, bis sie endlich
zum verkohlten Skelett herabsinken. So ist Vi/xine

*) S. .am Schlüsse der Abhandlung.

ein Seitenstück zu Zeora, deren Aj/othecia bifur-

inia vou der lecauori.<clien aber odeucn , in die

sporiuische Scutelle, zuweilen gar in die biatori-

nisclie Patclle zurückgeben. Sollte Jlontagne
c\ne üiriua daraus geniaclit haben? Kaum möchte

ich's glauben , denn Pyxine bat mehr von einer

Parmeliacee, muss ihre Stelle zwischen Parmelia

und Uiitbilicaria, oder UiiibHicaria und Dirina

haben, darf aber nicht mit UinbiUcaria — noch

weniger mit Coccocarpia P. familiarisch verbunden

werden. — Anders könnte sich die Sache gestalten,

%venu successive MitteJglieder bekannt würden, die

Pyxine noch mehr zu Virina herabzögen. Ra-
benhorst hat mir kürzlich einige italienische

Flechten von seiner vorjährigen 9 monatlichen Reise

vorgelegt, darunter eine ,^Lecidea canescens", die

ich im Tliallus von der einheimischen L. canescens

durchaus nicht zu unterscheiden vermag, sie hat

aber apotUecia biformia dirinina vel demuni lecidina

primitus aperta juiüora innata, disco prninoso

!

postea adnato — sessilia, nuda. — Sie ist demnach

keine Lecidea. — Ich konnte mir niclit versagen,

sie, indem ich dies schreibe mikroskopisch zu un-

tersuchen. Auch ihre Asci e clavalo obovati sporis

8 dihlastis 1. didymis fuliginosis — bat sie mit Pyxine

sorediata gemein; es wäre also eine zweite Spe-

cics Pyxine, die man P. canescens nennen konnte,

wenn die fructilicirende L. canescens, die ich mir

niclit verschallen konnte, den gleichen Bau hätte*).

Doch ist noch zu erwägen , dass Pyxine sore/liata

CanaUig der Parmelia obscura in P. adylutiiiatai

zu völlig placodisclien Formen herabsinkt und ihre

Fruchtscheibe ursprünglich geschlossen ist, — wo-

gegen sie bei „Lee. canescens Ach." schon in frü-

hester Jugend nach auftritt. — Aber das dirinisclie

•) Sp.ilcre Anmcrk. : Rabenbors l's liier crwjhiilc

Flcchlc ist siclieilicli „Lccidva cniitseens Dcks."

19
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Gehäuse haben sie mit einander gemein, und aiicli

die Sporen lialien den gleiclieu Typns. Hier tritt

der Kall ein, auf welclien Nees AnssprHcIi in Be-

zng anf Gattungsbestimmiing, den er vor etlichen

Jahren mir machte, passt. Er sagt: ,,Ich kann

meine Meinung darüber nur so ausdrücken: Es ge-

hört eben Alles zusammen , und kein Merkmal für

sich ist hoch oder niedrig, sondern es treten immer

alle zusammen und sagen dann zu Dem oder Je-

nem : hier musst Du König sein ; ein andermal aber

sagen sie's wieder zu einem Andern; kurz es gelit

da Alles demokratisch und republikanisch, ja meist

communistisch zu. — Gewiss führt uns das Mi-

kroskop an die einfachsten Gränzen unseres An-

schauens der Natur und damit also auch auf die

allgemeinsten Gesichtspunkte für Unterscheidung des

Einzelnen und Einzelsten zurück. Sie dringen also

gewiss mit Ihren mikroskopischen Forscluiugen nach

dem Bau der Sporen und der Flechtengehäuse am
weitesten vor." — Diese Aiisiclit, auf den vorlie-

genden Fall angewendet, würde so zu interpretiren

sein : Die Apothecia biforniia dirinina et lecidina

sind für Pyxine das Hauptmerkmal , — dagegen der

discus primitus clausus ]. apertus von untergeordne-

tem Werth.

Von Dirina kenne ich solche Apothecia hifor-

mia nicht. Mir sind überhaupt nur 2 Arten bekannt:

V. Ceratoniae Fr., die ich von Citrus bei Florenz

durch Garovaglio erhalten, und D. ocellata

(Zenker) auf Cascarill -Rinde.

Eine andere Flechte : „Lecidea alba - cttra Hffm.''

ist hier noch in Betracht zu ziehen. Bei ihr finden

wir denselben Fruchtcliaracter , wie bei meiner

italienischen „Lecidea canescens Dcks.", mit dem
alleinigen Unterschiede, das das excipulum idioge-

iium ringförmig ist. Der Keimboden ist von Jugend

auf braunschwarz , aber noch von dem ringförmi-

gen Gehäuse isolirt, erst später mit demselben ver-

schmelzend. — Wir haben uns zwar bis dahin mit

der Erklärung beholfcn, dass der Laubrand bei L.

älbo-atra ein accessorischer , sie mithin eine Le-

cidea sei. Das glaube ich aber nicht; bei ihr halte

ich das excipulum compositum extus anogenum intus

idiogenum für typisch, und keineswegs für zufäl-

lig*). Auch die Sporen neigen sich zu der Form
bei Dirina und Pyxine hin : sie sind länglich, vier-

*) Ich will damit nicht den ,,margo Ihallodcs accesso-
rius" überall als etwas Wesentliches lictrachton : in vie-
len Fällen, wie z. B. Lei Lecidea co/ifliie/is, L, ambigim,
L. petraea WuHF. ist er gewiss zufällig. Und so komme
ich wieder auf die Behauptung zurück; man Könne eine
Flcchtenspecies erst dann sicher heurlhcilen , wenn man
eine möglichst vollsländige Uebcrsicht über ihren For-
menkreis sich crworLcn habe.

'

fächerig, braun. — Vielleicht muss auch L. calcarea

CVVeiss) in den Vergleich kommen: ich kenne sie

nur zu wenig aus eigener Anschauung in der Na-
tur. Das Resume von dem Gesagten ist nun Fol-

gendes: entweder bilden Lecidea canescens, L.

albo-atra etc. ein eigenes Genus, weil ihr Frucht-

character ursprünglich anothalamisch, und die Ano-
thalamen von den Idiothalamen streng geschieden

bleiben müssen, nicht in einem Genus vereimgt

bleiben dürfen ; oder mau bringt sie , davon abse-

hend, dass Pyxine apothecia primitus clausa haben

soll, diese aber apothecia primitus aperta, — zu

Pyxine; oder endlich, was vielleicht Montag ne's

Absicht gewesen sein könnte, und der Grund sei-

ner Auslassung der Pyxine aus dem systematischen

Entwurf: man fasst alle die Genannten unter Vi-
rina zusammen. Letzteres könnte höchstens ge-

rechtfertigt werden dadurch, dass die analoge

Zeora Cl'e zu Virina sich verhalten würde, wie

Biatora zu Lecidea), eine ähnliche Gliederung der

Formen aufzuweisen habe , dass Zeora , welche

in der Regel apothecia primitus aperta haben soll

und auch hat, doch einige wenige Arten besitzt,

wo die Apotliecien ursprünglich geschlossen sind

(Zeoj'rt rubra-'-') , wie nun umgekehrt bei Dirina,

wo typisch apothecia primitus clausa vorhanden,

vorgeschlagen wird, Arten einzustellen, welchea

dieses Merkmal ausnahmsweise fehlt. Dieselben

Charactere , von denen hier die Rede, die apothe-

cia clausa 1. aperta, sind übrigens auch anderswo

so staudhaft nicht, als wir es wünschen möchten:

wir haben Lecidea protensa Fr. , L. Leptoclina

Fw. , L. Schaereri Fw. QCalyciiim saxatile Schae-

reri) mit ursprünglich geschlossenen Früchten , die

bei diesem Genus typisch offen sein sollen.

Einige Monate später.

Bei fortgesetzten mikroskopischen Studien des

Flechtengehäuses und in Erwägung des oben Ge-

sagten hat es mir zweckmässig erschienen, „Leci-

dea canescens' nebst L. albo-atra et L. calcarea

als eigene Gattung — Diplotom7na — hinzustellen,

sie von Pyxine und Virina getrennt zu lassen —
und durch apothecia primitus aperta biformia, ex-

cipulo composita diriniiio , dein lecidino, zu cha-

racterisiren. Anfangs wollte ich auch Lecanora

confraijosa und L. metabolica hinzuziehen, aber

diese fügen sich besser zu Zeora.

Was nun Zeora betrifft, deren Centrum gleich-

falls apothecia primitus aperta biformia excipulo

composita dein biatorino besitzt, so habe ich bei

*) Zeora rubra ist neben Z. veniosa gerade diejenige

Specics , deren Verticalschnitt mit etwas Jod behandelt,

den Fruchtcharacter von Zeora am auschaulichsten macht.
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1. Placodiuvi DC. emeiiü

2.

3.

Lecanora A. einend,

Psuva Hffm.

weiteren Untcrsuclinngcn an nocli anderen Lcca- ,
fundcn , namentlich an Liehen vitellinus Elirh. , L.

jioien des Aclmrius das zeoiinisclie Gehäuse wni' auruntiacus Lghtf. , L. cerinus Hdw. , selbst an

die ai)Othecia hiformia — sed i)rimitus clausa ge- I flacodiwit mururum UU'in. U. C. Moiitg. —

Iiichenes Clymnocnrpi crustacci

discocarpi, disco orbiculari.

A. Coenothalami QLeccitiorinae').

I. Anothalami 1 Gehäuse aus dem Oberen tdcr Kruste, dem Oberlager).

a. einfaches Gehäuse.

1) voUstündiy (ans Thallusiinde, Mark und goniraischer Schicht) anfangs geschlossen.

a) Keiniplatte, auf der Riudenschicht des TlialUis ruhend, d. h. Aiio-

thecien aus der Thallusrinde entspringend, ThalUis placodiscli

1)) Keiniplatte auf der yonimischeu Schicht ruhend tApothecien aus

dieser entspringend, Tliallus lei)üdiscli) ......
2) unvollständig, ur.spriinglich ofl'cn . •, . . .

a) verlärbt Clcr Thallusrinde andersfarbig) (,Psora ylubifera et affin.')

b) später verliohlt (_Psora ustreata mfui.)

ß. zusammengesetztes Gehäuse (aussen anogcn , innen idiugen).

ß a. Apothecieu Schüsselfürinig, flach bis gewölbt.

1) das äussere (anogcne) Gehäuse vuUsläiidig.

a) meiirentheils ursprünglich offen; Keimplatle auf Aar yonimischen

Üchicht ruhend 4. Zeora Kr. emend.

f das innere (idiogcne) Gehäuse fleischig, gefärbt iZeora coarctutu A.).

J-j-
— hornig, braunchwarz bis verkohlt (Z. metabolica, Z. confragosa).

b) anfangs geschlossen, das innere schwarz bis verkohlt, Keiraplatte

auf der Markschicht ruhend (?) , Keimboden schwarz ... 5. Dirina Fr.

2) Das äussere (auogcne) Gehäuse unvollständig (blos aus Thallus-

rinde).

a) ursprünglich offen; inneres schwarz bis verkohlt; Keimplatte auf

der Markschicht ruhend G. Diplotomma Vw.

b) anfangs geschlossen, aussen verkohlt, die Verkohlung von oben her

das ganze Gehäuse ergreifend ; inneres Gehäuse gefärbt (braun) ;

Thallus im Gehäuse eingeschlossen . . . . .

ßß. Apothecien krugfürmig , anfangs geschlossen.

1) das äussere (anogene) Gehäuse vollständig, das innere (Idiogcne)

hornig, schwarz bis verkohlt

2) das äussere Gehäuse unvollständig, das innere üeiscliig, gefärbt .

lt. Catothalami, Gehäuse aus dem ünterlager (Hypothalhis) gebildet

B. Biothalaini (.Lecidinae').

<(. einfaches Gehäuse (Kclmboden einfach), ursprünglich offen.

1) Gehäuse wachsälinlioh bis fleischig, gefärbt

2j — hornig bis kohllg, schwarz

p. zusammengesetztes Gehäuse (Kelmlioilen mehrenthells doppelt, un-

terer andersfarbig bis schwarzj , Sporen oftmals gross .

Sarcogyne Fiv.

(Sectio Psoraet)

8. Vrceolaria Ach.

9. Gyalecta Ach.

10. Ciitolechiii Fw.

1. Biettora Fr.

2. Lecideu Ach.

3. Ueterolhecittin Fw.

iMegtilosiiora Me^en et Fw. 1S33.)

Iiiteratiir.
Flora hauoverana cxcursoria, cnlhalleuU die I)c-

schrclbnngcn der phancrogamischcn Gewächse
Korddeut.schlands in den Flussgehlcten der Ems,

AVeser und Untcrelbc, geordnet iiacli natürllclicn

Familien unter Angabe der Wohn- und Stand-

orte, der Bodenbeschaft'enlicit, der üegrenzung,

der Gesammtverbrcitung und des Vorkommens im

Gebiete, der Uäudgkelt des Geselligkeitsverhält-

nisscs und des gcsi lilchllichen Verhaltens der ein-

ig =?
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zelneii Pflauzenarteii. Nebst einer specielleiiNach-

weisuiig ihrer geweililiciien Benutzung in pliar-

luaceutiscli- medicinisclier, technischer, ökonomi-

scher und forstlicher Beziehung. Von Dr. G. F.

W. Meyer, Königl. Hannoverscliera Uofratli etc.

etc. Göttiugen, bei Vandenlioeck und Uuprecht.

1849. 8. XLVIII HUd 686 S. S'/e Rthlr.

Vorliegende Flora , verfasst von einem Manne,

welcher seit vielen Jahren vorzugsweise der Er-

forschung der Vegetation seines Vaterlandes seine

Aufmerlisamkeit gewidmet, licss erwarten, dass sie

auch den höliereii Anforderungen, welche an eine

LokalDora gestellt werden , entsprechen würde, und

dass dies der Fall, wird uns eine, wenn auch nur

kurze Betrachtung des Einzelnen zeigen.

Nach der Vorrede (S. I— XX.11I3, in welcher

von S. 6 — 9 die Sucht der Neueren, längst aner-

kannte Arteu zu zersplittern und dadurch zu neuen,

unhallbareii umzustempeln, mit aller Schärfe ge-

rügt wird, bei welcher Gelegenheit der Verf. sehr

beachtenswerthe Bemerkungen über Aufstellung von

Pllanzeuarteu beibringt, folgt S. XXIV. eine Er-

klärung der Abkürzungen und Zeichen, und von

S. XXV— XXXVI. der von Sr. Majestät dem Kö-

nige von Hannover für die Bearbeitung der Flora

liauoverana genehmigfe Plan, woran sich von

S. XXXVII— XLVIÜ. eine Uebersicht der in der

Flora excursoria enthaltenen Gattungen nach dem

li in naschen Geschlechtssysteme, wiewohl ohne

Angabe der Unterscheidungsmerkmale , sondern nur

mit einer, die Stellung und Charakteristik der Gat-

tung im Buche anzeigenden Zahl scliliesst. Hierauf

folgt der Haupttheil des Vl^erkes vou S. 1 — 674.

mit einigeil Verbesserungen auf S. 675, und S. 676

bis 680 ein Register der lateinischen Namen für die

Klassen, Ordnungen, Familien und Gattungen, und

zum Schlüsse CS. 681 — 686) ein anderes für die

deutscheu Namen derselben Gegenstände.

Da diese in deutscher Sprache geschriebene

Flora nicht sowohl für Anfänger als für schon Ge-
übtere bestimmt ist, so kann das Fehlen einer Cha-

rakteristik bei dem Pflauzeuschlüssel der Gattungen

als kein Maugel des Buches angesehen werden ; die

Gattungen sind daher nebst den Klassen, Unterklas-

sen, Familien, Gruppen und Arten erst bei ihrer

Erwähnung im Systeme, wozu mit wenigen Abän-
derungen das De CaudoUe'sche gewählt ist, cha-

rakterisirt. Diese Flora schliesst sich demnach in

ihrer Einrichtung der Synopsis florae germanicae
et helveticae auct. Koch ed. 2. eng an, wie dies

die meisten Floren über einzelne Gegenden Deutsch-

lands mit vollkommenem Rechte thun. Bei den Ar-
ten sind die wichtigsten Synonyma, einige gute

Abbildungen und stets die Chloris haiioveraua und

Koch's Synopsis citirt, worauf nach Angabe der

Verbreitung unter Einführung eines kleineren Drucks,

eine kurze Beschreibung und oft Bemerkungen kri-

tischen Inhalts folgen. Abweichend von den mei-

sten liOkalfloren ist nach dem Familiencharakter

eine Nachweisung des Vorkommens derselben in

Beziehung zum Boden, und eine Angabe ihres Ge-
haltes au wichtigen Pflaazenstoffen beigebracht, und

am Schlüsse jeder Gattung wird unter der Auf-

schrift ,,Gevverbliches" nachgewiesen, in welcher

Beziehung die einzelnen Arten der Gattung zu deu

vornehmlichsten Gewerbsbetrieben (dem pharma-
ceutisch-medicinischeii , dem technischen und dem
laud- und forstwisseuschaftlichen) der Landesein-

woliner stehen. Gleichfalls ausführlicher und con-

sequeuter, als es sonst zu geschehen pflegt, ist in

dieser schätzbaren Flora die geographische Ver-
breitung der Pllanzeu berücksichtigt, sowohl nach

ihrer Gcsamuitverbreitung, als nach ihrem Vorkom-
men in Deutschland.

Wie schon aus dem Titel zu ersehen , nmfasst

diese, nur die einheimischen oder eingebürgerten

Pflanzen berücksichtigende Flora ein grösseres Ge-
biet, als die Cliloris liauoverana, nämlich ausser

dem Königreiche Hannover das Grossherzogthum

Oldenburg und das Herzogthum Braunschweig; vom
Königreiche Preussen den grössten Theil der Provin-

zen Westphaleu und Sachsen , incl. der Grafschaf-

ten Werningerode und Stollberg, und vou der Pro-

vinz Brandenburg einen Theil des Regierungsbe-

zirks Potsdam; ferner den nördlichen Theil des

Churfürsteuthums Hessen, die Fürstlich Lippeschen

Länder, die Fürstlich Waldeck'schen Länder, deu

grössten Theil der Herzoglich Aiihalt'scheii Länder

die Fürstlich Schwarzburg'schen Länder, die grössere

westliche Hälfte der Grossherzogtliümer Mecklen-

burg-Schwerin und Mecklenburg- Strelitz, die Her-

zogthümer Holstein und Lauenburg; endlich die Ge-

biete der freien Städte Bremen, Hamburg und Lü-

beck. Diese Erweiterung des Florengebietes ist

nach der Vorrede deshalb eingeführt, um zur Ge-

winnung umfassenderer Resultate hinsichtlich der

Verbreitung der Gewächse nach Boden und Klima,

eine bessere natürliche Begrenzung zu erhalten.

Die Gesammtzahl der innerhalb dieser Grenzen

nachgewiesenen phanerogamischen Pflanzen ist auf

1497 Arteu in 554 Gattungen augegeben , wovon

dem Königreiche Hannover 1325 angehören und 172

auf die Theile ausserhalb Hannover kommen; dem-

nach sind hier, wie die Vorrede angiebt, 30 Arten

mehr für Hannover aufgeführt, als in der Chloris.

{Fort setzttng folgt.)
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Hooker species Filicum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

( Fo rt sei z II n^. )

4t. L. Guianensis U r y. t. 62. A. S \v. Willd.
li. rufescens Kze. (Ode J. Sj iii.) , Adiantum Guja-

nense A ii b I. Gnj. t. 3G5.

ß. major, i% — 2 — 3-pedaI. piiiiuil. minus ap-

proximalis. L. Morilziana Kl. Linii. XVII. p. 548.

Gemein in Giijana, Au biet; S cli o ni buriy,k

110. 346, Hart mann iio. 1)6. — ß. franz. Gujana

liäufig, JOeprieur (Hb. BotheryJ. — BUiefields-

berge auf Jamaica, Pur die.

üeber der II o okcr'schen v. ß. angcliörige E.x-

einplare aus Surinam no. 1076. habe icli in den fil.

Kegeliau. Linu. XXI. p. 227. Notiz gegeben und

daselbst schon meine L. rufesceiis ausgeschlossen.

L. Muritziuna K I, habe ich erst jetzt in dem
Hb. Gen. ßerol. kennen gelernt. Die Pflanze von

Rieb. Schomb. (no. 274 partim) gehört jedenfalls

zur L. Giijanensis und zwar zur Normalforin; nicht

zu ß. Dagegen lialte ich das Moritz'sclie Exem-
plar no. 164. aus Cohimbicn, welclies theihveise

steril ist und nur an der Spitze fructificirt, für

verschieden; aber zweifelhaft. Es wurde vom Verf.

selbst früher zu L. slricta gerechnet; wovon es

jedoch abweicht.*)

Hierher kommt die Art zu stehen , welche icli

in den Hob. S c h o m b u r g k'schen Sammlungen zu-

erst als L. rufesceiis unterschied, später in den

filic. K eg e lianis l.inn. XXI. p. 227, wo durcli

einen Druckfehler einmal ritbescetts, statt rufes-

ceiis, steht, charakterisirte und jetzt, nach Unter-

suchung zalilreicher Exemplare in verschiedenem

Alter — als eigene Art verbürgen kann. Sie ist

jetzt so auseinanderzusetzen:

L. rufesceiis Kze. in Bob. S c h o m b. coli.

HO. 346. — L. Gujanensis syn. Hook. sp. teste J.

Smith. L. crenata Kl. Linn. XVIU. p. 546. Hook-
spec, fil. I. p. 208. no. 19. Cpl. juvenil.] L. terini-

nalis K 1. niss. et L. stricta var. eleijaiis (pl. ju-

veniles) tllb. Gen. lierol.).

Guj. brit. B b. S c ii m b. 1. 1. et R i c h. S c h m b.

1)0. 346 et 276 (pl. adnlta). — no. 274 ex parte (pl.

juv. L. crenata') (,11b. Gen. Ber.). — Guj. gall. Le-
prieur no. 168. (Hh. pr.) — Gnj. Batava: Surinam
110. 405 et 406, Kegel; no. 1738. A. Kappler.
(Hb. pr.) — Brasil., Sellow, L. slricta v. ele-

gans et L. termiiialis KI. (juvenil, simplic. pin-

nata.) (Hb. Gen. Berol.) — Ins. Antillae: San Do-

*) In die Nähe von /,. Ciijanensis müchic «ohi .luch

die ncuerlicli von L i c I> m a n n (Mciico's Bregncr p. 117)
fjcschricbene L. imliricala (non Desv.), die mir noch
unbekannt ist, zu stellen sein, Sic wird mit L. trape-
siformis vom Verf. verglichen.

mingo, Berte ro-Bal bis (Hb. Gen. Berol.); ins.

Trinidad, ad niargines Savann. no. 182. Crüger
(Hb. Sohle chtend.).

Die Art stehe zwischen L. stricta und L. Gu-
janensis in der Mitte. Sie unterscheidet sich von

beiden durch den gekerbt - raiulsclnveifigen , buchst

selten stumpf gezähnten Ober- und Vorderrand

und die deutlicher [vortretende, dichtere Adcrung

der Eiedcrchen, auf der Unterseile flache und ge-

raudete Spiudelcbcn und scbniiilere Fruchlliuicn

;

so wie von letzterer besonders durch die mehr

glänzende, im entwickelten Zustande des Karni

lief olivengrüne Färbung der Laubsubstanz , auch

stärkere und tiefer braunroth gefärbte Spindel-

zweige. Von L. stricta unterscheiden unsere Art

die schmalen und längeren Fruchlhaufen und die

weit grösseren, abweichend gestalteten und dünne-

ren Ficderchen.

Nach den hier gegebenen Notizen sind einige

Punkte meiner früheren Beschreibung zu ergänzen.

42. L. riyida 3. S m. t. 63. A.

Malacca, Cum in g no. 397. — Ophir-Berg,

Griff., Lobb.
Ausgezeichnet und durch die C u m i n g'sclien

Sammlungen bekannt.

43. L. Lessonii Bory, in Duperr. V03-. Bot.

t. 37. (uec 3) f. 2. All. Cunningb. fl. N. Zel.

Hook. Comp, to the Bot. Mag. 11. p. 366. L. dis-

color Co 1 enso.

Neu Seeland, nördl. Inseln, Duperr., A.

Cunn., Colenso, J. D. Hooker. Zwei Exem-

plare meines Herbars, von Bory mitgetheilt, glei-

chen der Abbildung; das dritte ist am unteren Theile

doppelt gefiedert, und Dr. Hooker's VeruuUluing,

dass es sich hier nur um eine einfachere Form der

folgenden L. trichomanoides handle, ist mir sehr

walirscheinlich.

44. L. trichomanoides Drj'. 1. 1. t. 11. S w.

Scbk. t. 114. All. Cunn. 11. N. Zel. 1. 1. L. viri-

dis Colens. 110. 299. Tasmaun. Journ. 1. c. p. 174.

Adiantum cuneatum Forst, pr. (noK Linds. cu-

neata Willd.)

Neu Seeland (Insel -Bay), Menzies; nürdl.

Inseln, A. Cunn.; Colenso; Dr. Hook.; Dr.

Sinclair.
Grösser und zusammengesetzter als die vorige,

sagt der Verf. Ich sah ausser den Figuren nur ein

unvollständiges, der S c h k u h r'scheu Figur besser

als der D rya nder'schen entsprechendes Exemplar.

Hb. Willd. 20,056; es ist von Vcntenat milge-

thcilt und als Vaterland fälschlich ,,Indes'' auge-

geben.

45. L. microphylla Sw. Willd. B r. U. et Gr.

ic. fil. t. 194.
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des P i r e t'sclieii Suppl. de Tencyclop. I. nicht

entdecken.

Xi. Flabellum Rclib. in ind. fil. Herb. Kaul-
fuss. S. Bemeik. zn L. brevifolia.

L. sectorijolia Goldm. a. a. 0. vom Corco-

vailo, mit einer Diagnose, aus der so wenig eine

Art zu erkennen ist, als aus allen übrigen dieser

Abhandlung.

Subgen. II. Schizoloma Gaudlcli.
* Fronde simiilici s. lobata.

48. L. cordata Gaud. t. 66. A.

üchizoloma cordatmn Gand. Ann. d. sc. uat.

1824. p. 607. C^'B- als Lindsaea'i und Fr eye in et

voy. bot. t. 16. p. 17i).

Hawak in den Molukken, Gau dich. — Neu
Guinea, Hinds.

Der Verf. nennt sie Acrostichum '&r:i\s, und

wabrsclieinlicli selten. Seine Abbildung ist nicht

besser, als die schon vorhandene, und desshalb ent-

behrlich. Ich sah die Original -Pflanze nur. im

D C.'schen Herbar 1834.

49. L. Grijfithiana Hook. t. 68. B.

Mergui, Ostindien, Griliith.

Uiess ist eine einfache und ungelappte merk-

würdige Art, von welcher der Verf. nur das dar-

gestellte Exemplar besitzt*").

{ F o l-t s ei z tt iig- fo l^ i, )

Neu Holland, um Port Jackson, häufig. Sie-

ber syn. fil. no. 117. — Brisbane -Biver, All.

C u n u.

A. a. 0. ist diese ausgezeichucte, durch Sie-

ber sehr verbreitete Art in einem grossen Wedel

treiflich dargestellt; a!)er ohne Wurzelstock ,
der

mir überhaupt noch nicht vor Augen gekommen ist.

Das Zitat AdUmtiim microph. Poir. Euc. suppl. 1.

p. 140. ist nachzutragen.

46. L. tenuia Kl. Linnaea XVIII.

Brit. Gujana, Rieh. Schomburgk.
Ist schon oben no. 30. unter L. fiUf'ormis Hook.

dagewesen.

47. L. cuneifolia P r. Bei. Haenk.

Luzon. Dem Verf. unbekannt.

Von dieser sehr ansehnlichen und charakteri-

stischen, im Habitus einer Eudavallia gleichenden

Pflanze habe ich zwei Original -Exemplare vor mir,

das eine aus dem Hl). Gen. Berol., das andere aus

meiner Sammlung. Sie wird ihren Platz am pas-

sendsten lieben L. tricliomanoides erhalten.

Hier an dem Schlüsse der Arten von Linduaya

mit freien Adern will ich noch einer im Hb. Gen.

Berol. vorhandenen und ohne Namen von J. Smith

eingesandten Pllanze gedenken, welche den Ha-

bitus der L. (.Scläzolj heteruphylla besitzt; aber,

ausser der Aderung, durch lang zugespitzte, mit

^uriickgebogenen Enden und an der Basis nach Un-

ten mit einem weiten Ausschnitte versehene Fiedern

und fächerförmige Fiederchen an jeder unteren

Hälfte der Basalfiedern ausgezeichnet ist. Sie stammt

von Java und mag von J. Smitb benannt und ge-

nauer beschrieben werden.

Ztveifelluifte, oder vOllicj unbekannte Arten'.

L. bilobatit P r. (.Name.)

L. iruncata Pr. (.i^'ii"c ; angeblich l'ittarin

nach Gaudichaud, aber H. findet eine solche Art

nicht beschrieben) und auch ich nicht.

L. pelecophylla Pr. Hb. Meyen. Fehlt auch

in den Uerliuer Sammlungen.

L. securifülia P r. Hb. Meyen.
M. s. oben no. 7. unter L. cuiicinna J. S ni.

L. brevifolia Beinw. in Presl.
Dieser Name ist auch im Katalog der Kaul-

fuss'schen Sammlung vorbanden; es Ist mir aber

im Augenblicke nicht möglich, darüber Auskunft zu

erhalten.

Den Viibüs et lynotis des Verf.'s will Ref.

hier noch einige nachtragen :

Liiutaaea tripartita Bl. en. pl. Jav.

Liltdmea Javaneusis B 1. 1. I.
') H'^r will ich noch eine übergangene Art: Sc/iizo-

, . , i _, .» 1 1 . lotiia Sanäwicense Ad. B'ronpt., von der ich in Berlin
hindsaea striata Bl. 1. 1. „. , . r,. ,. , v ,m i cfluchtig eine 1 alcl ohne JNumiuer sali, ervvaiinen. bie
Lindsaea lobcta Poir. et Adiuiitit/n Poir. ap. i^, ;„ Ucm Werke: voy. de la Oorvettc Ve;nMs. ,#,otaniquc,

Steud. Nomencl. Kann ich unter den Adiaiiten 1 welches sieb nicht in Leipzig beCndet. ,

'

,,, .,.,, :x

Aus einem in der allgemeinen Zeitung v. 28sten

Aug. v. J. von G. E. Guhrauer unterzeichneten

Artikel, betitelt: ,,Aus Goethe's Archiv", eutneli-

men wir die Nachricht, dass von diesem Gelehrten

in der J. G. Cotta'scbeu Buchhandlung ein Werk:
Leben und Verdienste des Doctor Joachim Juu-
gius, Rector's zu Hamburt erscheinen werde.

Annales des sciences naturelles. Troisieme s^rie.

Tome X. 1848.

( F o rl s e iz n 11^, )

8. üeber die Vlmaceen iülmaceen und Cel-

tideen ul. auctj als, Gruppe der Familie der Ur-

ticeeii. Von J. Planchon; p. 244—341. Eine

umfangreiche, gehaltvolle Abhandlung. Verf. un-

ternimmt es mit dankenswerthem Eifer, in die na-

türlichen Familien durch die Abrunduug einer der-

selben, der Urticeen, grösseren Zusammenbang und

Einheit zu bringen. Nach ihm bilden . die Gattun-
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gen ültnus,, Celtis, Morus, Cecropia, Urtica und

Humulus das Ceiitriini, um das sicli die übrigen

Gattiifi;j;eii gniiipiren , und sagt mit Reclit, wie es

ein Älissvcrsteheii der natiirliclien Klassi/ication ist,

jede dieser Gattungen zum Typus einer Familie zu

erheben, wol)ei alles auseinander fallen inuss, wenn
dabei Ulmus mit Chailletia, Cellis mit Zizypkus,

und Cecropia mit Piper nach äusserer Aehnlichkeit

zusammengebracht werden. Da min aber bereits

Hr. Auguste Triicul mit der Gruppe der Urti-

ceen beschäftigt ist, so wendet sich Verf. zu der

Tribus der Ulmaceen, sie monographisch behandelnd.

Voraus geht eine Geschichte der Gruppe der

Ulmaceen; dann werden Habitus, Vegetation und

Blüthenstand erläutert; weiter die Blätter, die Ne-
benblätter, Bliitlien , Ovula und Saamen. In einer

Generaliibersicht der aligemeinen Alerliinale findet

sich dann Folgendes als gemeinsciiaftliclies Critcrium :

Abwesenheit von JVlilchsaft; Stamm immer strauch-

artig; Acste altcrnirend und gebogen; Blätter ^zwei-

zeilig, an der Basis oft ungleich; auf der Ober-

fläche öfters rauh durch die Gegenwart kleiner

cartilaginöser Höckerchen CHaarkissen); hinfällige

Nebenblätter; Bliithen zwittrig oder polygamisch,

in Bündel grnppirt, öfters zu acliselständigen Cy-
men vereinigt; ßliithenstiele an einem Punkte ihrer

Länge gegliedert; Kelch einfach, 3— 9theilig, mehr
oder minder dacliziegelförmig in der Knospe, mit

eben so vielen hypogynischen gegenübergestellten

Staubfäden; Ovariuni einfach, cinfächerig, sehr sel-

ten zwei- oder dreilacherig, und dies nur zufällig,

an der Spitze mit einem hängenden anatropischen

oder amphitropischen Eichen; zwei an ihrer Basis

kaum zusammenlliessende Grilfel, die man oft Nar-

ben nennt, weil die Papillen oder die JSarbenhaare

die innere Fläche und die eingerollten Händer be-

decken ; Frucht geschlossen bleibend, mit einem

lleischigen Eiweiss, das, wenn es überhaupt da ist,

nur sparsam vorhanden ist, oder auch sehr oft fehlt.

Die Verwandtschaft der Ulmaceen mit den übri-

gen Gruppen der Urticeen wird durch die elastische

Bewegung der Staubfäden erkannt, wie es Box-
burgh bei einer Celtis und Humboldt und

Bonpland bei einer Ä/)onJ« bemerkt haben. Verf.

fügt hinzu, dass die Verbindung der Celtideen mit

den aioreen durch die Gattungen Chaetachme und

Xemostigma von der einen Seite und von der an-

dern durch Epicarpurus Bl. klar erwiesen sei.

Ueber die Beziehungen zu den übrigen Gruppen

der Urticeen will Verf. sprechen, wenn er allmählig

eine Uebersicht der Gruppen dieser Famile veröf-

fentlicht. Ebenso beabsichtigt er es auch für die

geographischen Verliältnisse.

Hierauf folgt eine monographische Revision der

Ulmaceen, die er folgendermassen gliedert:

Trib. Vlinaceac.

Subtrib. I. Vlmideae.

Sectio I. Vlmeae.

Gen. I. Holoptelea

Gen. II. t'lmus.

Subgeu. A. Oreoptelea. —
— B. Vryoptelea.

— C. Microptelea.

Sect. II. Planereae.

Gen. I. Planera.

Subg. A.

B.

Planera.

Abelicea.

Nun folgt eine Revision der Arten. Hulopteleci

PI. ist auf Ulmus inlegvifolia Roxb. gegründet;

1 Art. — Vlinus Tourn. ist mit 13 Arten characteri-

sirt, von denen 1 Art ncn ist. — Planera Rieh,

besitzt 3 bekannte Arten. — Celtis Tourn. dagegen

besteht aus 52 Arten , von denen 2t sichere neue

zuerst von dem Verf. aufgestellt wurden. — Sponia

Comm. enthält 34 Arten, worunter 14 neue. —
Apluinnntlie PI. ist nur von 1 Art vertreten, die,

wie die Gattung selbst, neu ist. — Giromiiera

Gaudich, oder Nemostiyma Plancli. ist von 4 neuen

Arten repräsentirt. — Chaetachme Plancli. ist auf

Celtis arisliita E. Mey. (= C. aiipeiidiculata ej.

et C. subdentata ej. in Coli. Drige) gegründet.

(Bcscfiliiss folgt.)

Subtrib. II. Celtideae.

Gen. I. Celtis.

Subg. A. Euceltis.

— B. Sponioceltis.

— C. Sulenostiijma.

— D. Mertensia.

Gen. II. iiponia.

•— III. AjikanantUe.

— IV. Neiiiostiyma.

— V. Chaetachme.

Gelehrte Gesellschaften.

Bot. Gesellsch. z. Edinburg d. 13. Decbr. Zum
Geschenk wurden brittische und ausländische Pflan-

zen üliergeben, dann folgten Abhandlungen: Ueber

die Pdanzen im Thal von Fatana auf Taheiti , von

IJr. Archibald Sibbald. Enthält nicht allein

eine Liste der daselbst gefundenen Pflanzen mit

den Namen der Eingeboruen, sondern auch Beiner-

knngeii über die Eigenschaften und Benutzung

dieser PBanzen. Abbildungen des Thaies so wie

der Bereitungsweise der Tapa oder dortigen Gewe-

bes aus der Ilinde von Arlucarpus inciaa waren

beigefügt. — Ueber einige süsswasser -Algen von

Wyvillc T. C. Thomson, E.-iq. , nebst vorgc-
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legten Exemplaren von Batruchospermum atrum,

welche in Ayrsliire im October von bedeutender

Grösse gefunden waren. Im Sommer findet sicli

diese Art, t — i':," liocli, an Steinen angeheftet auf

dem Grunde ruliiger klarer Lachen, im Spätherlist

aber schwimmt sie auf der Oberdäclie des Wassers

oder dem Eise anhängend, sie erreicht dann einen

Durchmesser von 6— 9". Batr. mouUiforme , sta-

ynale und proliferum wurden von ebendaher vor-

gelegt und bemerkt, dass die beiden letzteren wohl

nur durch ihre äussere Lage entstandene Formen

der ersteren seien. — Ueber besondere Zellen im

Griffel und anderen Thcilen gewisser Arten von

Grevillea, ßanhsia, Mamßesia und anderen Pro-

teaceen, von S p e n c e r C o b b o 1 d , Esq. Im Stamm,

Blättern, Bliithenhiillen und Frucht verschiedener

Proteaceen kommen Zellen vor, welche in ihren

einfachsten Entwickelungsformen durchscheinend,

spindelig, verschieden gross, aber gewöhnlich grösser

als alle anderen Zellen dieser Ptlanzen sind, sie

enthalten im Inneren Zellen von verschiedener Farbe

lind einen Kern , welcher der Zellwand anhängt

oder sich aus ihr ausbaucht. Was auch sonst noch

die Function dieser Zellen sein mag , so sind sie

sicher zur Bildung der schildförmigen Haare be-

stimmt, welche in grosser Menge fast über alle Or-

gane einiger dieser Pllanzen verbreitet sind. Ab-

Ijildungen und Präparate waren beigelegt. — üeber

die Pflanzen, welche in Süd -Indien zu Hecken und

Zäunen gebraucKt werden. Von Dr. H. C 1 e g h o r n.

Werkwürdig sei das Vorwalten dorniger Sträucher

und stechender Pflanzen auf der Halbinsel, lästig

für den Reisenden , und viele Verwundete den Spi-

tälern , besonders in der heissen Zeit, überliefernd.

Besonders In den külilen unfruclitbaren Gegenden

bedarf man dieser Abwehr, um die zur Nahrung

dienenden Feldfrüchte vor den Verheerungen durch

Vieh zu schützen. Opuntia DiUenii, Aitave can-

tula Boxb. , deren F'asern zu Scilerarbeiten ge-

braucht werden, Euphorbia Tirucalli und E. an-

tiqiiorum sind mit Bambus die in Südindien ge-

wöhnlichsten Befriedigungen. Caesalpiuia sepiaria

IMysore Dorn), deren sich Hyder Ali bediente, um
die Dörfer damit zu umgeben, giebt hübschere und

fast undurchdringliche Hecken , und scheint nebst

Pterolobium lacerans u. a., da sie aus Saamen sehr

schnell wachsen, allgemeiner Beachtung werth.

Capparis sepiaria bildet eine vortreffliche Hecke
um Sliikarpeor; Trophis aspern ist wegen ihres

ästigen und steifen Wuchses ebenfalls selir iicoiguet.

Acacia latronum verdient den Namen stachligster

Strauch, welchen ihm Willdenow giebt. Diese,

so W"ie die folgende Abhandlung erscheinen in den

Aniials. Ueber eine anscheinend neue Art Glyceria,

von Frederick Townsend. Der Verf. hat die-

selbe schon 1846 als Gl. hyhrida aufgestellt und

von Gl. fluitans und plicata unterschieden, will

sie jetzt aber pedicellata nennen. — Zu MitgUederu

wurden erwält: William Lander Lindsay,
Esq., Will. Overend Priestley, Esq., u. Jam.
Barnston, Esq. Darauf finden die neuen Wah-
len für den Vorstand statt, wonach Prof. Fleming
Präsident wird.

Pers ®3ial - 3fot secii.

Die zu den Cyrtandraceen oder zu den Bignor

niaceen gerechnete neuhollündische Galtuiig Fieldia

erlüelt ihren Namen von Allan Cuningham zu

Ehren von Barron Field, Esq., welcher von

1816 bis 1834 Kichter am obersten Gerichtshöfe in

Neu Süd -Wales wai". Derselbe war der zweite

Soiin von JIr. Henry Field, einem sehr beschäf-

tigten Arzte in London, früher auch Apotheker am
Christ Hospital, und ward geboren am 23. Oct. 1786.

Durch seine Grossmutter stammte er in grader Li-

nie von dem jüngeren Sohne des Protectors Crora-
well, Henry C r o ni w e I 1 , ab. Für den Bich-

terstand erzogen und ausgebildet, schrieb er 1811

ein für Anfänger sehr geschätztes Buch: Aua-
lysis pf Blakstone's Commentaries; ging, nachdem

er in Neuholland gewesen war, wieder nach Eng-
land zurück, und wurde 182!) zum obersten Kichter

in Gibraltar ernannt, von welchem Amte er aus

Gesundheitsrücksichten später zurücktrat, und am
14. April 1846, also im 60sten Jahre, zu Torquay

In South Devon, wo er die zwei letzten Jahre ge-

lebt hatte , starb. In seinen beiden Acmtern war
ihm das Studium der Botanik eine angenehme Er-

liolung. In Neu Süd- Wales bildete er eine hübsche

Sammlung von Botanj' baj— Pflanzen durch die Hand
des geschickten naturhistorischeu Malers Mr. Le-
win, und gab seine Memoirs on New South Wales
heraus , in denen Allan C u n 1 n g harn Beschrei-

bungen neuer Pflanzen niederlegte, zu denen auch

ein Paar Abbildungen gehören. In Gibraltar be-

sass er einen fast am südlichsten Ende Europas ge->

legenen Garten, in welchem er verschiedene Ge-
wächse wie im natürlichen Zustande zog. Mitglied

der L inn e ischen Gesellschaft wurde er im J. 1825.

Redaction: Hngo von .llohl. — D. F. L. von S chle Ghtendal.
Verlag von A. b'örstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Die Anlhcridicn und Spcrmatozoen der

Flechten.

Von Dr. Hermann Jtziysohn.

Nacli dem gegenwärtigen Standpunkte der Phy-

siologie hat kein Organ Anspruch, Anlheridium ge-

nannt zu werden, als dasjenige , das in seinem In-

neren Spermalozocn zeigt. Dies ist das einzige

Criterinm derselben, und es müsste daher, wollte

man aus Analogieschlüssen Antheridicn bei den

Flechten aufsuchen, namentlich auf das Vorhanden-

sein der Sperniatozoen Rücksicht genommen werden.

Aleine üntersncluingen in dieser Hinsicht wurden
planmässig angestellt, und daher auch von er-

wünschtem Erfolge begleitet. Ich habe daher nicht

viele Zeit mit vergeblichen Versuchen zn verschwen-

den gebrauclit. Ich erlaubte mir damals, einigen

meiner auswärtigen botan. Gouner eine vorläufige

Anzeige davon zumachen; ich kann diesen Gegen-

stand aber mm, nachdem ich vollständig über die

Existenz jener Organe ausser Zweifel bin, getrost

der Veröirentlicluing übergeben. Nicht ich allein.

Sondern auch einige meiner hiesigen botan. Freunde,

haben uus durch den Augenschein vollständig über

die Existenz der Sperniatozoen vergewissert.

Die Wiederholung meiner Untersuchungen ist

zienilicli leicht. Die Autheridien bei Claäonia al-

cicornis sind kleine, kaum hirsekorngrosse, meist

gestielte Köpfchen an den Gipfeln einiger Thallus-

blätler, mit blossem Auge gut erkennbar, aber nicht

an allen Individuen vorkommend , wegen des wahr-
si'beinlich diöcischeii niütheiistandes. — Noch sriisser

fand ich sie bei Uorrera cilinris , wo sie sich am
Grunde der Tiialluslappen

, aber auf der Olicrseite

beliudcn , und sich von den jungen Apothecien, die

grün sind, durch ihre bräunliche Färbung unter-

scheiden. — Ich vermuthe , dass diese Organe nur
zur Frühjahrszcit mit Spcrmatozoen verseilen sind.

weshalb die Untersuchungen zur gehörigen Zeit

anzustellen sind. Beim Zerdrücken jener Organe

durch Glasplatten kommen Tausende von jenen Saa-
nienthierchcn zum Vorscheine, ganz denen der Po-

Ijtrichen und Marchantia gleich, aber kürzer als

die der Cliaren. — Nach dem Zerquetschen der An-
theridien muss man wohl eine Viertelstunde warten,

elie die Bewegung beginnt, dann aber entsteht das

bckaunte, lustige Getümmel unter ihnen. —
Fernere Beobachtungen werden hier noch viel

auszubeuten finden. Ich selbst werde vielleicht spä-

ter ein .Melirercs veröffentlichen. Ich will nur be-

merken, dass ich die Thatsache als ganz zweifellos

liinstellen kann, wovon sich Jeder mit leichter

Alülie überzeugen kann. Ucber die eigenthümliche

Struktur der Autheridien, so wie die Genesis der

Autheridien kann ich augenblicklich noch nichts bei-

fügen.

Neudamm, den 12. April 1850.

Ueber Scabiosa Succisa L.

Von

Tli. Irmisch.

Schon die alten Namen dieser Art (_IHorsus-

diaboli, Sttccisa) beweisen es, dass man dem mit

der Wurzel verwechselten Achsentheilc liereits früh

einige Aufmerksamkeit gescheukt bat; die Keniitniss

desselben, wie man nach den Werken der bewähr-

testen systematischen Schriftsteller schliessen darf,

ist indess keine ganz genaue. Mau bat bei dieser

Pflanze zunächst Achsen zweier OrUiiuiificu zu un-

terscheiden. Die Achse erster Orilniiiig will ich

zuvörderst beschreiben, ohne auf die Achsen zwei-

ter Ordnung oder die Blüthcustciigel Rücksicht zu

nehmen. Jene (axis priniariu.s) bildet sich aus dem

Knöspclicn (pliimula) der Kcimpdanze. Sie erreicht

im Laufe mehrerer Jahre, bis das Exemplar blüh-
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Lar wird, ihren normalen umfang, der sich dann

nur wenig oder gar nicht veräiuiert. Es fehlt ihr

Cwenigstens in den s^iäteren Zuständen) die Haupt

-

oder Pfahlwurzel, nnd sie stirbt jährlich von unten

in ziemlich regelmässig sich ablösenden Schichten

ab, wodurch sich am unteren Ende eine scheiben-

förmige Fläche [axis praemorsus) bildet. Ihre In-

ternodien sind unentwickelt, und da die Zahl der

auf einen Jahugang kommenden Internodieu nlclit

gross ist , so erklärt es sich aus alle dem sehr

leicht, warum sie so niedrig bleibt. Das Wachs-
thum dieser primären Achse nach oben ist nnbe-

grenzt, indem sie an ihrer Spitze immer neue Blatt-

paare entwickelt. Die ßlattpaare stehen nicht ganz

streng decnssirt, so dass, wenn man ein beliebiges

Blattpaar als das erste annimmt, das dritte, fünfte,

siebente u.s. f. nicht streng über das erste zu stehen

kommen. Vielmehr beschreiben die Ansatzpunkte

der Blätter vier steil aufsteigende Spiralen, welche

aber, bei der Kürze der primären Achse, nicht dazu

gelangen, eine ganze Windung oder einen Umlauf

um dieselbe darzustellen. Diese vier Spirallinien

findet man an manchen Exemplaren nach rechts,

an anderen nach links aufsteigend. Es gleicht un-

sere Art in diesen Blattstellungsverhältiiissen der

Gentiana Cruciata (man vergl. .Jahrg. 1849. nr. 1),

von welcher Pflanze in Bezug auf die Vegetation

sich Sc. Siicc. durch den Mangel der Hauptwnrzel

wieder unterscheidet. Die Knospenlage der Blätter

beider Pflanzen ist auch dieselbe tfoliatio obvolu-

tiva, cf. Linnö phil. bot. ed. 1751. p. 307. und
Sclileiden w. Bot. 11, 200.), indem je der eine

Band des einen Blattes eines Blattpaares bedeckend
ist, der andere aber bedeckt wird*). Selten und
nur in einzelnen Blattpaaren ist es so, dass beide

Bänder des einen Blattes bedeckend sind [fol. eqni-

tans).

In der Achsel eines jeden Blattes findet sich

eine Knospe; es ist hierin also anders, als bei Gen-
tiana Cruc. und hei vielen Car^ophylleen und Al-
sineen, wo sich nur in je eJHer Achsel eines Blatt-

paares eine Knospe bildet. Jene Knospen bei Sc.

Succ. sind natürlich, wie ihre Mutterblätter, in vier

Beihen geordnet, nnd eine Folge der spiralen Win-
dung, welche die Bläller beschreiben, ist es, dass
die Knospen nie streng vor der Verwachsungsliuie
der beiden Blätter, welche zusammen das nächste

•) Die Angabe der sonst so genauen Rhein. Flora von
Docll, dass die Knospcnlage der Blätter bei den Dipsa-
ccen klappig sei, kann ich nach meinen Untersuchungen
an Sc. Siiccisa, an Sc. nrt'ensis uad CoJumbrtria , Lei wel-
chen beiden letzteren Arien die Knospenlage etwas un-
deutlicher ist, nicht LcstUtigen.

Blattpaar oberhalb der Knospe darstellen , steht,

sondern bald ein wenig rechts, bald links von der-

selben , wie es scheint, aber immer nach der Mit-

tellinie desjenigen Blattes, dessen Band nach dieser

Seite zu bedeckt ist. Die ersten Blätter der Knospe
stehen rechts und links von ihrem Mntterblatte und
bilden schon "selir früh durch Verwachsung eine

kleine Scheide.

Aus den eben beschriebeneu Knospen bild,en^

sich nun die Achsen zweiter Ordnung Caxes secun-

darii) oder die Blüthenstengel; da sie also axilläre

Gebilde sind, so erklärt es sich, dass sie in ihrem
unteren Verlauf eine kleine Biegung oder Schwin-
gung erleiden und incht ganz senkrecht aufsteigen,

wozu sie ausserdem durch ihre rigide Beschalfen-

heit wohl geeignet wären. Man findet a;u einer

Grundachse häufig nur einen, oft zwei Blüthen-

stengel, welche dann meistens den beiden gegen-
überstellenden Blättern eines Blattpaares angehören;
über vier möchte sich ihre Zahl nur selten belau-

fen. Dass Knospen auch zu Laubzweigen, %velche

der primären Achse gleich wären C"'as bei Gent.

Cruc. bisweilen vorkommt) auswachsen, habe ich

bis jetzt noch nicht beobachtet: Da nun auf jeden
Jahrgang der Primärachse c. G— 10 ßlattpaare,

mithin doppelt so viele Knospen kommen, so ersieht

man, dass viele von diesen letzteren, oliue zur
EntWickelung gelangt zu sein, zu Grunde gehen.
Die Mutterblätter der ßlülhenstengel sind zur Blü-
thezeit gewöhiilicli schon ganz aufgelöst, und die

noch frischen Blätter der primären Achse bestehen,

ein Büschel bildend''^), oberhalb der Blüthensten-

gel; ja, oft sind auch schon die nächsten Blatt-

paare über dem obersten Blüthenstengel abgestor-

ben. Zwischen den diesjährigen BUitheustengeln

und den nächstjährigen bleibt eine Anzahl von

Knospen ganz klein und unentwickelt. — Gewöhn-
lich findet man unter den diesjährigen Blüthcnsteu-

geln noch die Beste der nächstvorjährigen ; aber

der Theil der primären Achse, aus dem sie ent-

sprungen sind, ist dann meist schon gänzlich ab-

gestorben, seltner ist er noch etwas frisch. Die

Irischen Wnrzelzasern stehen an dem noch frischen

Theile der primären Achse in vier Beihen geordnet

links nnd rechts neben den diesjährigen Blüthen-

stengeln und den unentwickelt gebliebenen Knospen.

Oberhalb der diesjährigen Blüthenstengel findet man
im Herbst keine Wurzelzasern ; sie brechen an

dieser Stelle erst im nächsten Jahre hervor.

*) Dieses Verhältniss stellt schon die 300 Jahr alte

Abbildutig im Krüutcrbuche von Hieran. Bock, der
unter andern auch erzählt , dass er im Idarwald bei Bir-

kcnCcId unsere Art ^eissbluliend gefunden habe, auf
fol. 90. recht deutlich dar.
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kurz an^u^ebeii , diese PUaiiiic au der von iiiiteii

absterbenden, nach oben im begrenzten primären

Achse, welclie unentwiclielte Stengciglieder mit op-

ponirten Blättern besit;2t, Aclisen zweiter Ordnung,

deren untere Steiigelj^lieder entwickelt und mit op-

ponirten Laiibblättern versehen sind, deren oberste

Stengelglieder aber — den Bliillienstand bildend —
wieder unentwickelt und mit spirali^ gestellten

Blättern, Bractecn*), verselicn sind. Die Bliitben

des terminalen Küpfchens eines Blütbenstcngels (die

lateralen Kopfclicn als weitere VerzweiiL>un{>,en,

dritter und vierter Ordnung, angcliürig, bleiben

liier unbcriicksicJitigt) gcliören einer Achse ='-='') drit-

ter Ordnung, an.

Andere Scabiosenarlen der deutseben Flora,

welche ich untersuchen konnte, verhalten sich ganz
anders, als ü. .'Succina. Von besonderem Interesse

niusste die Vergleicliung der zunäciist stehenden

Art, der Sc. oder Succ. austraiis , sein. Leider

konnte ich sie aber nur nach einem getrockneten

Exemplare uutersucben , und icli will daher nicht

behaupten, dass das, was ich über das Wachstliuni

derselben hier niittheile, fehlerfrei sei. Möchten doch

-Botaniker, die diese Art lebend zu untersuchen Ge-
legenheit haben, meine iMittheilungeu erweitern

oder bericlitigen I Wenn icli nicht irre, so verhält

es sich hei ,Sc. austraiis folgendermassen: Der Blü-

thensteugcl ist die terminale Fortsetziiug einer mehr

•J Ein Involucrum, d. h. eine aus sterilen Blätlchcn
gebildete JluUe , ist streng gcnonimcri gar nirht vurlian-

ilen , Heil auih in ilcn Arijseln der s. g. Hullhläller be-
reits Blüthen stehen ; es ist aueh so bei anderen Dipsa-

ceen , z. ß. bei Uips, ailrei^tris und Sc, Coluniharia. Bei

Sc, (truensis bleiben tlic Biütbün in den Athscija der
uusserslcn Bractecn oft, aber nicht immer steril. Man
sieht daraus, wie äusserst unbedculeml manche Charaktere
sind , durch die man die Gattungen der Dipsacecn ge-

ßondcrt hat. Denn bei der Gattung Siiccisn niUsstc man
eigentlirh sagen ; die unteren (involucrum auctorum) und
die oberen Krarteen des Bliitbenküplchens gleicliinässig

bliittrig
, und bei h'iiatitin (richtiger wohl Kiuitithia); die

unteren Bracteen blattarlig, die oberen haarforniig (man
vergl. auch Wallroth sched. crit. p. 45.). — Wenn
Dian aber die Bildung der Kruchtkelchc zur Abgrenzung
der Gattungen bei den Dipsaceen benutzt bat, so ist es

incouse([ueiit , dass man niilit nach ähnlichen Princijiien

die Gallungen der nah verwandten \'aieriancen geschie-
den , und z. ß, die Galtung f'alerinnclla in mehrere zer-
Idllt hat.

••) Bei unserer Art sind die Einzelbliithcn sitzend; bei

den Arten der Gattung Kuaiilin findet sich unter den Ein-
. zelbliilhen eine Art von einem kurzen, dicken und glat-

ten Slielchcri. Daher Leihst es in den cnts|irechcnden
Galtungsdiagnoscn bei Wallroth, «elcher auch an i'u-

dosi>ermiim erinnert , I. 1. ,,. ^^ • semen pedicellatum und
seinen basi callosum , «jid bei Koch s>n. cal>x eilcrior

; breviter stipitatus,

oder minder horizontal liegenden Achse; an seiner

Basis sind die Iiitcrnodien sehr kurz. Aus diesen

kurzen Internodien entwickeln sich wieder Laub-
knospen, von denen sich eine oder mehrere Cob

alle, will ich nicht behaupten, vielmehr scheineu

manche sitzen zu bleiben) mit ihren er.'aten Inter-

nodien zu horizontalen, sich bald bewurzelnden

Ausläufern strecken. An der Spitze der letzteren

ordnen sich die Blätter schon zur Kruclitreife der

Mutterpllanze, deren grundständige Blätter dann

fast alle schon abgestorben sind, wieder rosetten-

artig. Im nächsten Jalire entwickelt sich der Ter-

minaltrieb einer solchen ßlattrosette wieder zu

einem Blütbeustengel,

Auch bei Äc. arvensis wird die Achse durch

den Blütlienstengel, an dessen Grunde die Interno-

dien sehr kurz sind , abgeschlossen. Aus dem un-

terirdischen Theile der Achse treten Triebe, deren

erste Glieder bald länger, bald kürzer sind, her-

vor, und bilden dann an der Spitze eine ßlattro-

sette (die s. g. folia radicalia). Ua diese lateralen

Triebe .sich bald bewurzeln, so werden sie selbst-

ständig, und das Absterben ihrer Mutteraclise hat

keinen weiteren Einlluss auf sie. Eine Hauptwur-

zel findet man mindestens an älteren E.xemplaren

nicht mehr. Im nächsten Jahre bildet sich die End-

knospe jener Triebe, wenigstens der stärkeren,

zum Blütlienstengel aus. Bei ,Sc. Columbaria fin-

det man eine ziemlich starke Hauptwurzel, ße;

zweijährigen , zum ersten Jlale blühenden Exem-

plaren sind die untersten Internodien des terminalen

Blülhenslengcls sehr kurz und dabei ziemlich dick.

Aus den Achseln der hier stehenden Blätter kommen

Knospen: die mittleren sind die stärksten, und sie

haben oft schon im September vollkommene Blätter

getrieben. Bei älteren Exemplaren wird Alles un-

deutlicher. Es bilden sich dann manche Knospen

auch zu auslänferartigen Trieben, die sich bewur-

zeln und dann, selbstständig geworden, als natür-

liche Absenker keine Hanptwtirzel haben. Im We-
sentlichen ist es bei Sc. suaveolens ebenso*). =
Wie mag Sc. graminifulia , von der ich leider

keine vollständigen Exemplare besitze, sich ver-

halten?

Während bei Sc. Succisa die primäre Achse

die Grundlage bildet, an der sich die Blütlicnstcn-

*) Die Rheinische Flora fiihrt eine .Abänderung mit

eingeschnitten -gesägten Blättern an ilcu neuen Trieben

an. Dieselbe lin.let sich recht bäulig auch in der Nähe

von KraMkenhauscn. Auch die Heh..arung jener Blätter

ändert sehr ab ; an manchen Kieniplaren sind sie kahl,

dunkelgrün, fast glänzend und lederarlig, an anderen,

besonders auf sterilen trockenen Hügeln gewachsenen

Eicniplaren dichthaarig und grau.
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gel der verschiedenen Jahrgänge über einander

entwiclielii, und diese BliUhenstengel dnrch alle

Jaiirgänge hindurch immer Achsen ein und dersel-

ben Ordnung, der zweiten, bleiben, ist bei den

anderen Arten der erste Blüthensteugel, den ein

aus einer Keimpflanze hervorgegangenes Exemplar

bildet, eine Achse erster Ordnung, die Blüthen-

steugel der folgenden Jahrgänge (,Sc. Columbaria

erreicht, wie bekannt ist, oft kein hohes Alter)

sind die lateralen Producte einer Achse, die das

Jahr zuvor Cniauciimal auch früher) geblüht hat.

Mau wurde, falls die unterirdischen Achsen immer

sich erhielten, Achsen so vieler Ordnungen haben,

als Jahrgänge vou Bliilhenstengeln dagewesen wä-
ren. — Die Einzelblüthen des termiualeu Köpfchens

des ersten Blütheustengels, den ein Exemplar der

genannten anderen Arten treibt, sind als Achsen

zweiter Ordnung zu betrachten , ebenso auch an

den späteren Blüthenstengeln, wenn man von den

frühereu Jalirgäugen der Mutterpflanze ahsieht. —
Die frische Blattrosette gehört bei Sc. Succisa der

Mutterachse der Blüthensteugel an ; bei den anderen

Arten wird sie von einer ^i'ebeuachse der durch

den heurigen Blüthensteugel begrenzten Achse ge-

bildet.

fiiteratur.

Flora hanoverana cxcursoria etc. Vou Dr. 6. F.

W. Meyer etc. etc.

(Fortsetzung-.)

Nach den Vorbemerkungen wollen wir auf eine

kurze Beurtiieilung des Buclies selbst übergehen-

Am meisten weicht die Flora , wie dies nach den

mitgetheilten Ansichten des Verf.'s über Artbegriff

zu erwarten stand , in der Abgränzung der Arten

von der gewöhnlichen Ansicht ab, und wir müssen

bekennen, dass der Verf. gewiss bei vielen Hecht

hat, wie dies die Gattungen Hieracium , Salix,

Callitriche und andere beweisen. Bei einigen an-

deren bringt die Vereinigung einiges Bedenken in

uns hervor, z. B. dass Valeriana sambucifolia zu

F. ofßcinalis , Polygala depressa Wenderoth zu

P. vulgaris gebracht und viele Carex- Arten ohne

weiteres eingezogen slud. Gleich bei den zuerst

aufgeführten Arten Carex dioica und C. Davalliana
spricht der Verf. die Ueberzeugung aus, dass fort-

gesetzte Untersuchungen dazu nöthigen werden,
die letztere als Varietät zu der ersteren zu brin-

gen. Mit mehr Glück scheint uns C. dlvulsa Good-
mit' C. muricata vereinigt zu sein , indem der Verf.

auführt, dass die nach Herausgabe der Chloris bei

Melle im Osnabrück'schen angestellten Beobachtun-

gen keinen Zweifel über die Unbeständigkeit der

gewöhnlich angegebenen Charaktere lassen. XacV»

W im m e r's Vorgange ist auch C. Schreberi Schrank

zu C. brizoides gebracht, ebenso findet sich C.

Boenningkausiana Weihe als Abart von C. axilla-

ris aufgeführt; auch C. frisica H. Koch Cuicht W.
Koch, M'ie irrlhümlich gedruckt) ist als Synonym

zu C. acuta gezogen, welcher Ansicht schon 0. F.

Lang nach Lantzius Benihga CBeiträge zur

Kenutniss der Flora Ostfrieslands S. 48.) gewesen

sein soll. Anfangs war Lang über diese Pflanze

jedoch anderer Meinung Cef. Regeusburger Flora

Jahrg. 1847. S. 413), wo er sie mit C. trinerpis

Deglaud , welche freilich von dem Verf. unserer

Flora gegen Kuuth Enura. plant. II. p. 414. gleich-

falls als Synonym zu C. acuta gezogen wird, für

identisch erklärte. Die Vereinigung von C. Oederi

Ehrh. mit C. flava L. bedarf wohl noch der Recht-

fertigung. Dagegen dürfte C. polyrrhiza Wallr.

CC umbrosa Hoppe) vielleicht nur zu C. praecox

Jacq. gehören, wohin sie auch der Verf. bringt, da

der einzige auch von Koch, Synops. S. 877, ange-

gebene Unterschied der faserigen, dicht raseuför-

niigeii Wurzel der ersteren in Wahrheit nicht exi-

stirt, sondern ebenso wie C. ;n"«ecoa; dicke, nur

etwas kürzere, Wurzelsprossen treibt, die in Ent-

fernungen von 1—2" vielköpfige, reichfaserige Blät-

terbüschel mit wenigen Halmen tragen. — Aus an-

deren Gattungen erwähnen wir beispielsweise Scir-

pus Duvalii Hoppe und S. Tnbernaemontani Gmel.,

welche zu S. lacustris gezogen werden, eine Ver-

einigung, die schon Doli, Rheinische Flora S. 165,

vorgenommen hat. Auffallender ist die Verbindung

der Poa bulbusa mit P. alpina. Vollkommene Be-

achtung verdient dagegen die Bemerkung bei ßro-

vius racemosus L. , zu welchem Br. commutalus

Schrad. und Br. patulus Koch Cuach Exemplaren

vom Autor) gerechnet ist; sie lautet S. 565: ,,Auf

die Etiquette eines dem verstorbenen Seh rader

im J. 1824 zu schriftlicher Abgabe seiner Meinung

zugestelltes vollständiges, mit Namen versehenes

Exemplar von Br. patulus Mert. u. Koch schrieb

derselbe: „,,Ist mein Br. cotnmutatus, der aber

— wie aus den beiden mitfolgenden Exemplaren zu

ersehen ist — mit spiculis brevioribus und longio-

ribus vorkömmt. Das llirige nähert sich mehr der

ersten Form. In der Länge der Grannen zu den

Glumis findet sich kein Unterschied, bei beiden sind

die Grannen bald etwas länger, bald kürzer. Er-

stere Form habe ich erst später keuueu gelernt. In

meiner Flora ist nur das Synonym von Roth zu

streichen, von welchem ich kein vollständiges Ex-

emplar zu sehen Gelegenheit hatte. Host's Br.

wultißorus gehört bestimmt zu meinem commuta-

tus. Was also Koch mit seinem patulus will, be-

greife ich nicht wohl. Beide sind bestimmt eine und
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dieselbe Pflanze."" Diese Hosl'sclie Abbildung,

von Seil rad er Kior. germ. I. 353. zu Jir. com-

mutatus citirt, wird nicht minder von Koch Syn.

II. 948. zu Uf. patulns gezogen. Diese vortrelf-

Itcbeii Abbildungen, nicht wieder erreicht und in

Wahrheit unübertrc/flich , sind aber der Art, dass

sie keine Zweideiitiglicit zulassen."" — ßromus
brachystachys erscheint hier als Abart von Dr. ar-

veitsis. Pulnioiiaria azurea Besser wird nach der

Oeinerkung S. 371. gewiss mit Hecht mit P. an-

yustifolia für identisch erhiärt. Fimiaria muralis

Sonder soll nach Originale.xeniplaren zu F. Vi'irt-

geni gehören. Doch genug hiervon; Beispiele die-

ser Art könnten wir noch in grosser Anzahl an-

führen, mit denen wir uns theils mehr, theils minder

einverstanden erklären müssen. Ehe wir jedoch

diesen Punkt ganz verlassen, ist es nothig, noch

eines besonderen Unistandcs zu gedenken. Wäh-
rend nämlich der Verf. sich entschieden gegen die

Sucht vieler neueren Sjstcniatiker, ohne Grund Ar-

ten zu fubriciren, erklärt, und sich im Buche selbst

von diesem Fehler durchaus frei zu halten weiss,

so fällt die Annahme vieler unhallbarer, natur-

widriger Gattungen um so mehr auf. Krcilich ist

es weit schwieriger, über eine Gattung als über

eine Art gründlich urlheilen zu können, weil dazu

fast uncrlüsslich die Kenntniss der ganzen Familie

erforderlich ist, eine Aufgabe, welche für das

ganze Püanzenreich von Kinem nicht mehr gelöst

werden kann. Bekannt ist es ja, wie unendlich

viel die Genera plantarum von Endlicher zu

wünschen übrig lassen. Deshalb wollen wir also

mit dem Verf. nicht rechten ; denn da es nicht über

alle Familien gute Monographien giebt, welclie der

Florist zu Rathe ziehen könnte, .so ist es am besten,

er schliesst sich in dieser Hinsicht einem grösseren

Werke an , wie dies der Verf. auch gethan , nur

müssen wir uns wundern , dass er so häufig die

von Koch angenommenen Gattungen zersplittert

hat und überhaupt nicht conseyuent verfahren ist.

Uebrigens gestehen wir gern zu, dass der Verf.

beim Vorhandensein guter Monographien, dieselben

auch benutzt hat, wie dies die Behandlung der La-
biaten, zum Theil auch die der Chenopodiaceen be-

weist.

{Por t s et zung" fotg-t,)

Hooker spccies Filicum. Vol. I. p. 150—225. An-
gezeigt von Prof. G. Kunze.

( F o r t s e f z 11 n g-, )

** Fronde piunata (juvenili simplici). spec.

49— 56.

•j- costa central! , soris in utrotjue margine
pinuarum , fere acqualium.

50. L. pentai)liyllii Hook. t. 67. A.

Neuholland, Bynoe.
Die sehr kurzen Seilenfiedern haben den Verf.

veranlasst, sie von der folgenden zu trennen, von

Melcher sie für eine Form gehalten werden könnte.

51. L. ensifoUa Sw. syn. p. 118 und (nicht

tab.:> 317.

«. Frondes lineari-ensiformes, obtusae. L. en-

sifoUa Sw. I. 1. Wind. U. et Gr. ic. fil. t. 111.

Scliizoloma J. Sm. L. lanceolata Labill. pl. N.

Holl. p. 156. t. 248. f. 1. Br. prodr. L. membrana-

cea Kze. Linn. XVllI. p. 121. L. Steroides Wall,
cat. n. 2193. L. subluhuta Kze. !. 1. Scliizoloma

Billardierii G anäich. in Freycinet voy. Bot.

p. 380. t. 17. Pteris stricta Lam. Pt. angulata Fr.

Pt. angustata Wall.

j5. pinuis longe attenuatis. L. attenuatayv s.\\.

cat. no. 2192.

y. pinnis breviter lanceolatis, attenuatis. L.

lonyipi7ma Wall. cat. no. 2194.

Vorzugsweise die tropischen Theile der alten

Welt. Madagascar, Kaulf. — «. Mauritius, Cey-

lon, Mrs. Walker, Macrae. Malacca und Kha-

siya, Griffith; Marianen , Gaudichaud; Sin-

gapore. Wall. — Nördliche Küsten von Neu Hol-

land, Jjabillardifere; Br. — Port Natal, Süd-

Afrika, Gueinzius CK-ze). — ß. Mauritius und

Singapore. — y. Tavoy, Gomez; Ceylon, Mrs.

Walker; aialacca, C uming no. 369.

Ref. hat hier U.'s Ansicht über diese, in Länge,

Breite und Zuspitzung der Fiedern, wie er sagt,

sehr veränderliche Art dargelegt; kann sich aber,

bei aller Achtung für den Blick des Verf.'s , dem
gewiss hier sehr reiches Material zu Gebote stand,

nicht ganz einverstanden erklären und glaubt, dass

der Form ct. doch einiges Trennbare eingemengt

sein mag. Er meint die liier vereinigten Pllanzen,

insoweit ihm E.\eniplare und Figuren vorliegen,

auf folgende Weise unterscheiden zu können, und

wird dabei Einiges vom Verf. nicht Erwähnte bei-

bringen.

1. L. lanceolata Labill. B r. Schiz. liillor-

dietii Gau dich. L. Mertensictna Kze. Hu. olim.

s. Obs. in fil. Zoll. b. Zeit. IV. 1816. Sp. 446.

Hb. Willd. 20,057, von Ventenat als Pteris

wiederum mit ,, Indes" bezeichnet ; aber von W i I Id.

als L. lanceolata mit dem Beisatz Hab. in N. Holl.

bestimmt. Zwei wenig entwickelte unvollständige

Wedel. Original- K.\emplarc von Gaudichaud
im DC.'sehen Herbar verglich ich 1834. — Voll-

ständige E.xcmplare mit Wurzelslock auf Ualan von

Dr. Mertens gesammelt. Von der li. Akadcm. zu

St. Petersburg mir mitgetheilt.
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An dieser Art sind die regelmässig sterilen,

selten sparsam fruchttragenden Fiedern an der Ba-

sis weit breiter als an der folgenden Art, oft geolirt

und im tinriss entweder völlig eyriind , oder aus

deutlich abgesetzter cyruiider Basis länglicli - lau-

zetförniig , nur die fruchtbaren Fiedern sind in der

Regel gestreckt lanzet- oder linienförniig. Hier in

der oberen Hälfte der Fiedera erscheinen die Adern

frei; nur in der unteren durch Zweige verbunden,

eine Beschaffenheit, welche schon Labillar-
difere's Abbildung zeigt, und welche ich für wich-

tig halte , auch bei den folgenden nicht bemerkte.

Presl fügt im tent. ein Ä.? tanceölatum neben sei-

nem S. Jiillardi. bei, und könnte diess wohl die

vorliegende sein. Dass die Fiedern dieser Art bis-

weilen fiedertheilig vorkommen, hat R. Brown in

die IJiagnose aufgcuonuiien. H. sagt nichts hierü-

ber. Sollte nicht L. Fruseri Hook, eine solche

Form der L. lanceolata sein? in der Adcrung stimmt

sie iiberein. Die iiaubtextur scheint dünner; aber

fester als bei der folgenden zu sein.

' 2. L- ensifolia S w. U. et Gr. t. 111. [optimal)

L. sul/lobata mihi 1. 1. L. intlata Zoll. Matur- eu

Geneeskund. Archiv, 1844. p. 400, Ct. Moritzi litt.)

L- lanceolata Obs. in til. Zoll. bot. Zeit. IV. Iö4ti.

6p. 446 etc. L. oliyoj/tera Kze. ohs. in lil. Zoll,

contin, bot. Zeit. VI. 1848. Sp. 213. (pl. juvenil.)

Pteris anyustata Wall.! Pteris stricla Lani.

Adiunt. Poir. Linds. pteroides Desv.
Ins. Bourbon, Commerson Cöb. Gen. Berol.

a aierteusio niiss.). Malacca, Cuming uo. 301».

CHb. propr.) Nepal, Wall. no. 93. CUh. Gen. Berol.)

— Java, Zoll. no. 378Jä et 1513. [Hb. propr.)

' Die EntWickelung dieser Art an den javani-

'SChen Exemplaren (meiner L. oligoptera^ habe ich

genauer beschrieben. Später erhielt ich ausgebil-

dete Exemplare mit 9 Fiedern. Die fruchtbaren

und sterilen Fiedern dieser Art sind nicht verschie-

den; im jüngsten Alter einfach ejrund, am Grunde

mit einem rundlichen Lappen an einer Seite, dann

gedreit, immer noch ejrund zugespitzt; später

zweipaarig gefiedert, und dann werden die Fiedern

gestreckter , aus breiter Basis lanzetförmig , später

erst wirklich lanzet - oder linienförniig. Die End-
'

tieder kommt bisweilen am Grunde gelappt vor.

Bei dieser Art sind die Adern durchaus verbunden.

Die Substanz scheint im frischen Zustande mehr
saftig als lederartig zu sein , und erscheint im

trockenen dicker, aber lockerzelliger, als an vo-

riger.

Die Abarten ß. et y. U.'s kenne ich nicht; es

ist mir aber wahrscheinlich, dass sie zu unserer

h. ennif'olia gehören.

3. L. memliranacea K ze. 1. 1,

Port Xatal , G u e i n z i u s.

Wie es scheint, vom Verf. nicht gesehen.

Diese Art, von welcher ich eine Menge ubereiu-

stinimender Exemplare unitrsnchtn konnte, ist durch
den Habitus, sowie durch folgende Merkmale aus-

gezeichnet: die stumpfkantigen, an den Seiten

schwach gcrinnten Strünke sind, so wie die Spin-

deln, glänzend rolhbraun oder purpurroth, beson-

ders am Grunde, und die ganzeuVVedel erreichen

bis 25" Höhe, bei etwa 3" Breite. Es finden sich

bis 16 Fiedern an einem Wedel , sie zeigen höchst

feine Mittelnerven, und die Textur derselben ist

äusserst dünnhäutig, sie sind meist durchscheinend,

von dunkel olivengrüner oder sclimutziger Färbung,

die Aderzweige bilden beträchtlichere Winkel, und

sind mehr dem Rande zugerichtet; die sterilen

Ränder fein gesägt oder randschweifig. Die lan-

zetlicheu, spitzen Spreublättclien des Wurzel-
stocks und der Basis des Strunks finde ich steifer

und dicker, so dass die Zellen undeutlich sind; bei

L. lanceolata fein , biegsam , die pfriemförmige

Spitze gegliedert, zellig erscheinend.

Textur, Aderung und Färbung drücken der

Pflanze einen von den zahlreichen Formen der L.

ensij'olia verschiedenen Habitus auf.

59. L. tnacrophylla Kaulf. en. (non Hk. gen.

fil. nee Kze, Anal.) Schizolo)?ia Pr.

Gujana , Ka u I f u SS.

Wenn sich der Verf. die Mühe genommen hätte,

die Vorrede meiner Analecta zu lesen, so würde

er gefunden hai)en , dass t. 25. dieses Buches zu

denen gehört, welche Kaulfuss selbst gezeichnet

hatte und stechen liess, Dass also diese Figur von

der Beschreibung in der Enuraer. nicht getrennt

werden kann, liegt auf der Hand. In dem von mir

herrührenden Texte habe ich aber irrigerweise die

nur flüchtig untersuchten B la n c he t'schen Exem-
plare von Balüa dazu gezogen, obgleich sie einem

Adiantu?n angehören, und von diesen hat H. gen.

fil. t. 63 B. eine Fieder dargestellt. Die Blan-
che t'schen Exemplare, die ich erst kurz vor dem
Drucke meiner Analecta bekam, haben aber in

der Beschreibung keine Berücksichtigung finden

können, da ich sie zu spät erhielt. Dieses Adian-

tum war damals noch unl)eschrieben , und da es in

Aderung und Habitus L. iiuicro})liylla äusserst nahe

steht, auch durch eine Spaltung und Zurückbeu-

gung der Indusien den Fruchtbau der Lindsayen

täuschend nacliahmt: so kann der Irrthum mir, wie

Hooker, wohl verziehen werden. Jenes ,4(/innfw/7J

habe ich bei Beschreibung der Kegel'schen Farm
(Linnaea XXI. p. 219), ,4. dolosum genannt; auch

zugleich dort schon bemerkt, dass Hook er zu

weit geht, indem er an der Existenz einer ächten
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L. macrophylla zweifelt. Was er über Verscliie-

denlieiteii der Farm von Brasilien nnU Giijana sagt,

widerstreitet meinen I)coljacliliinj;en völli;:;. Um die

Verwirrung cndlicli zu lösen, will Ref. liier zu-

sammenstellen, was er über die wabrc L. ma-
crophylla Klfs, welche allerdings nnr selten vor-

kömmt und H. unbekannt blieb , weiss.

L. miicropki/lla Klfs, cii. fil. p. 218. et tab.

ejusd. in Kunze Anal, pterid. t. 25. p, 31 et 32.

Cexcl. pl. Morican d.3 Schizoloma macropliylluni

Pr.*) tent. p. 132. Hook. spcc. fil. I. p. 220.

Klotz seh Beiträge etc. LinnaeaXX. p. 4-15. Kunze
fil. Kegel. 1. 1. in observ. ad Adiant. dolonum.

Gujana, Richard (Hb. Vahl et pinna in IIb.

Klfs.). — Brasil, in sylv. iimbrosis pr. llheos leg.

Riedel (Hb. B eyrich - Roem e r. et pinna in

iib. propr.). — Columb. prov. Cumanens. pr. Gua-
iiaguana ad arbores, Moritz 1844. t»o- iöd. Hb.

Gen. Bcrol.)

Die zuletzt genannten Exemplare zeigen einen

jungen gedreiten , einen unentwickelten und einen

ausgebildeten Wedel mit 7 Fiedern und sehr jungen

Früchten. An diesen Wedeln finden sich bis 6 und

G]i" lange und bis 13'" breite Fiedern, welche in

eine lange und feine Spitze vorgezogen und am
sehr ungleichen Grunde unterwärts keillorniig, ober-

wärts wenig schief abgestutzt sind. Bei anderen

B'iedern ist der Rand ansgebnclitet, oder mit ein-

zelneu stumpfen Lappen versehen. Die Riede 1'-

schen Exemplare zeigen reife Früchte und deutlich

das Indusium der Gattung, wie es die Figur a. der

Analecta darstellt.

53. L. Gueriniana Gaud. mss. Schizoloma

Gaudich. in Freyc. voy. Botan. p. 380. t. 18.

JMolukkeu , Rawak. Gaudich. — Insel Cele-

bes Hb. Norris (J. Sm.).

Ausgezeichnet. Von mir nicht gesehen. Auch

Desvanx erwähnt die Art als L. Guerini,

54. L. Fraseri H o o k. t. 70. B.

Nordküste von N. Holland, SIradbroke- Insel,

Fräser. — Port Essington , A. Cunningham.
J. Smith hält diess für eine Form der J). he-

terophylla (no. 57) ; aber der Verf. zwcilelt daran,

wegen Ucbereinstimmnng der E.xcmplarc. M. s.

unsere bei L. lanceolata (,m. 51. 1.) ausgespro-
cheue Vernuithung.

(.Beschluss folgt.)

•) DaPrcsl das K a ii H u s s - R ö m c r'sclic Ilcit». zu
seinem tent.. [ilcrid. tjcnutzic, gehört das Zilat sicher
hierher.

' Annales des sciences naturelles. Troisieme serie.

Tome X. 1848.

(,BcschIitss.)

9. Sechszehnte Koliz üher neu entdeclde Krypto-

yamen Franitreicks. Von J. B. U. J. Desma-
ziercs; p. 342^61. Es sind 30 Arten, worunter
neu an Pilzen: Acalyptospora (_ti. gen.) nerrise-

quia, 1 ,Stysanus , 1 Ascoinyces (»• gen.) cueru-

lescens JVIout. et Desm. , 2 Sclerotium, 1 Sphaero-
nema, 3 Anteroma, 6 Sphueria , 1 Cytispuru , 1

Pestalozzia, 1 Aylogruphuiii,, 1 Labrella, 1 Hy-
tnenula, 1 Microcera (n. gen.) und an Flechten 1

Opegrapha.

10. Studien üher die Organisation, Frnclifi-

cation und Klassification des Fucus M'ighii Turn,

et Sm. und der Atractophora Itypnoides. Von den

Gebrüdern Crouan; p. 361 — 76. Die Verf. geben

zuerst die Geschichte genannter Pflanzen, sich da-

bei über die innere Structur derselben verbreitend,

docli in eiuer Weise , die ein Excerpt nicht wohl

zulässt. Darauf geben sie eine genauere Analyse

des Fucus M'iyhii, den sie als Aaccaria Endl.

annehmen. Davon trennen sie einen Thcil als ver-

wandte neue Gatlnng Atractoj/hora (^liypnoides'),

mit welcher sie die C'htietospora M'iyhii Ag. Sp.

Alg. p. 112. Cexcl. syn.) identificiren. Ebenso stel-

len sie eine neue Gattung Gramiiiilella iGuernisaci')

auf, welche den Gallungen Rhoduinela, lihyti-

phtoea , Graminita und l'olysiphonia verwandt ist,

und als sehr selten an der Rhede •von Brest ent-

deckt wurde. Endlich beschreil)en sie von dersel-

l)en Lokalität eine neue Crouania {_bispora').

11. Reise in die Provinz von Guyaz. Von A.

de Sai nt - 11 il ai r e ; p. 376— 78. Ganz gegeu

die Gewoiuiheit dieses Journales befindet sich unter

dieser üeberschrift nur eine Anzeige des gleichna-

migen Werkes des V'crf.'s, die ,, Voyaye dtins la

province de Goyaz; 2Vul. 8. Paris. ChezArthur
Der tr and." Die Anzeige ist äusserst lobend,

indem sie besonders die Characteristik des Floren-

gebietes jener Provinz Brasiliens, und ihre Wich-
tigkeit für das botanische Publikiun hervorhebt.

12. UeoOachtunyen über einige Gallungen der

Verbenaceen. \o\\ D. Glos; p. 378 — 81. Verf.

sagt, dass in dieser Familie einige Gattungen ganz

besonders ilireni Character nach näher begrenzt

werden müsstcn , und thiit es am Schlüsse seines

kurzen Aufsatzes in folgender Weise:
1. Verbena. C'alyx tuhnlosus 5-dcntatns; sta-

mina fertilia 4; ovariuiu 4-locularc; fructns in 4

coceos partihilis.

2. Vipyrena. Caljx tulnilosns 5-deiilatus, de-

mum longitrorsuin fissusj ovarium 4-loculare; drupa

4-locnlaris biparlibilis.
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3. Priva. Calyx tiil)iiloso- ventiicosiis 5-den-

tatiis, minquam loiigitrorsum fissiis; stamiiia lertilia

4; ovaiiiiin 4-Iociilare; friictiis in coccos 2 bilocii-

lares, raro 1-Ioculares partibilis.

4. Lippia. Calyx campamilaliis vel tiihiilo«;iis

4-tlentatus V. conipressns bifidiis; stainiiia fertilia

4; ovariiiiii bilociilare; driipa bilocularis bipartibilis.

5. Stachytar/iheta. Flores in rachi persaepe

subimniersi; calyx tiibiilosus 5-dentatus; stamina 4,

2 superiora anaiitliera ; ovariiim bilocularc; friictus

in coecos duos secedens.

6. Bouchea. Calyx tubiilosus 5-dentatns; sta-

niiua ferlilia 4; ovaiium bilociilare; dnipa biparti-

bilis.

13. Veber die zuei Gattuniien Calceolaria und

Jovellana R. et Pav. Von D. CIos; p. 381— 83

Verf., der die Scropbnlarineen für die Flor von

Chile auct. C I. Gay bearbeitete, spricht sich dahin

aus, dass der einzige Unterschied beider Gattun-

gen, welcher in der verschiedenen Form der An-

theren von Jovellana beruhe, nicht stichhalti;; sei,

beide Gattungen ferner noch aus einander zu halten.

Ä. iJi.

P. F. Curie, Anleitung, die im mittleren und

nördlichen Deutschland wildwachsenden Pflanzen

zu bestimmen. 7. Aufl., besorgt von A. B. B ei-

che nbach. Kittlitz, Zobel. Cl'/e B"'''"-)

Garten -) Pflanzen und Nachrichten aus Briefen ge-

geben, und Miss Gage zum Mitglied erwählt.

Oelehrte Ciesellschaften.

Sitz, der bot. Gesellsch. z. Edinburg d. 10. Jan.

1850. Nach Ueberreichung verschiedener Geschenke

an Pflanzen und Büchern, werden folgende Ab-

handlungen vorgelesen: Ueber die britischen Arten

von Chara , von Charles C. Babington, wel-

cher 10 Arten von Nitella und 6 von Chara auf-

führt. Wird in den Annais abgedruckt. — Ueber

die wässerige Absonderung der Eispflanze, Me-
sembr. crystall. Von Dr. Aug. Voelcker, Prof.

p. Chemie am K. Agricultur-CoUegium, Cirencesler.

Er fand organische Materie, Ey weiss, Oxal- Säure,

Chloruatriunj , Kali, Magnesia und Schwefelsäure.

Erscheint in den Annais. — Liste der auf der Insel

von Kathlin (oder Raghery^ wachsenden Pflanzen,

von Miss C. Gage. Diese Insel liegt an der Küste

von Antrini und enthält fast 300 Phauerogamen und

Farrn. Ausserdem werden noch einzelne MUthei-

lungen über brittlsclie ausländische Cdarnnter auch

Person«! - !ä^otizen.

Im 20sten Bande der Transactions of the Linn.

Society' ist von Mr. Richard Kippist*), Biblio-

thekar der Li n n^iscclien Gesellscliaft , S. 383 bis

386, beschrieben und auf Taf. 16 abgebildet eine

Leguminosen- Gattung aus Neu Holland, welche zu
Ehren eines um die Linn tische Gesellschaft hoch-

verdienten Mannes, Joseph Janson, Esq. Jan-
sonia ''"'0 genannt ist. Derselbe war zu Tottenham

in Middlescx am 11. Juli 1789 geboren und wurde
im November 1831 Mitglied der Gesellschaft. Schon
vor seiner Erwählung trug er zum Ankauf der
Linn eischen Sammlungen bei, und seinen Be-
mühungen war es besonders 7a\ verdanken, dass

die Unterzeichnung die Gesellschaft in Stand setzte,

ihre Schuld zu bezalilen. Ferner bereiclicrte er die

Sammlungen der Gesellschaft durch werthvolle Mit-

theilungen, besonders die Fruchtsammlung, welche
von Mr. Kippist sehr sorgsam eingerichtet wurde,
legte der Gesellschaft seltene oder merkwürdige
ans- nnd inländische Gewächse aus seinem Garten
zu Stoke Newington vor, und vermehrte ihre Bi-

bliothek durch mehr als 40 Bände von europäischen

Localfloren. Das Verdienst anzuerkennen und zu
unterstützen war er immer bereit, so wie junu-e

talentvolle Männer auf ihrer Laufbahn zn fördern.

Für die Armenschulen und Erziehungsanstalten ver-

wendete er viel Zeit und Mühe, und unterstützte

sie mit Geldmitteln. Nie verheirathet starb er am
30. April 1846 nach langer Kränklichkeit, welche
erst etwa 14 Tage vor seinem Tode einen gefähr-

lichen Character annahm, nnd vermachte der Ge-
sellschaft ein Legat von .100 L. St.

Am I Decbr. 1849 starb zu Brüssel Dr. George,
ord. Professor der Botanik an der dasigen freien

Universität CGersd. Bep. vergl. oben Sp. 288.).

=•) Von demselben sind im IQlen Bande der Transactions
Beobachtungen über die SjjiraUadenzellen auf den Saamen
der Acantbaceen , so wie über deren Haarbildun^en be-

kannt gemacht und durch eine Tal'el mit Abbildungen
erläutert.

^*) Synonym ist hiermit Cryptoscnia der Plantae Preissia-

nae , welcher IVame später publicirt worden ist.

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von S ch 1 e ch t e n d a 1.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Bnchdruckerei in Halle.
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Ueber die Oberfläche der Gewächse.

Von
Dr. Albert Wiijand.

Was die Pflanze dem Auge des betrachtenden

Menschen darbietet, ist bekanntlich, wenn ancli vor-

zugsweise , doch niclit allein, die äussere Gestalt.

auch nicht allein diejenige Erscheiming, welche

durch eine in den chemischen Verhällnissen ihres

Innern begründete Zerlegung des Lichtes hervorge-

bracht wird, die wir Farbe nenwen , sondern die-

ser Eindruck bernht wesentlich auch auf derjenigen

Modiiicalion des Lichtes, wonach durch die Be-

schairenheit der Oberfliiclie dem relleclirten Liclit-

slralil seine Richtung vorgezeichnet und insofern das

aiaass des Lichtes, welches die Pflanze dem Auge
zurückwirft, besliinnit wird, welche Erscheinung

wir im Allgemeinen als den Glanz bezeichnen.

> .-Den Einfliiss dieses Verhältnisses auf den land-

schaftlichen Character einer Vegetation im Grossen

hat zuerst H u m hold t hervorgehohen, indem er das

glänzende Laub als einen in der trO|iis(hen Pflan-

zenwelt vorherrschenden Zug der nördlichen ge-

genüberstellte, und in welchem Grade das Gcpriige

der einzelnen Pflanze durch die Lebhaftigkeit des

Glanzes in Verbindung mit der Karbe bedingt wird,

und welche Manniglaltigkeit hierin auch unter uii-

sern einheimischen Gewachsen herrscht, bedarf kei-

ner Erwiihuung. Es spricht sich diess schon in den
zahlreichen üezeicliiiungen (kahl, rauh, behaart,

glatt, matt, glänzend etc.) ans, wodurch die be-
schreibende llotanik diese Unterschiede anschaulich
anfgefasst hat. Uie Wissenschaft hat aber hier so

gut, als z. n. bei den Gestaltuiigsverhältuissen, noch
eine höheVe Aufgabe, als die anschauliche Bezeich-
Jiung, sie hat durch vergleichende Betrachtung eine
Ordnung in der Manuigfaltigkeil dieser Verhältnisse
nachzuweisen, — sie hat vor Allem nicht nur den
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empirischen Eindruck , sondern die Ursache dieses

Eindrucks; die Erscheinung selbst zu characterisiren

und nach dem Ursprünge und dem Zusammenhange,

worin diese auf der Oberfläche sichtbar «'erdenden

Erscheinungen mit dem Gewebe, also zunächst mit

dem Bau der Epidermis stehen, und nach den phj--

siologischen Gründen der Erscheinungen zu fragen,

— Aufgaben, die allerdings an Bedeutung den Un-

tersuchungen der Gestalt und der inneren Physik

nachstellen, dennoch aber, nachdem sie bisher mehr

oder weniger übersehen wurden, einmal zur Be-

trachtung auffordern.

Die Physik, nachdem sie die Gesetze der Be-

wegung und der inneren Veränderung des Lichtes

nachgewiesen, stellt mit Hecht an die Naturge-

schichte die Anforderung, nun auch ihrerseits eine

Kenntniss der IN'aturkürper , in wiefern sie dem

Lichte eine eigenlhümliche Müdification verleihen,

zu verschaffen, damit dadurch z. B. die Pflanze

nicht nur als Empfangendes und Leidendes, sondern

als ein Factor im allgemeinen Naturleben in dieser

einen Beziehung bestimmt werde.

Aber auch für die Physiologie der Pflanze selbst

ist eine Einsicht in die derselben inwohneiiden Ei-

genschaften, durch welche das Licht eigenthümlich

modificirt wird, nicht ohne Bedeutung; denn wie

viel von dem für das Leben der Pflanze so notli-

weiidigen Licht eine Wirkung auf das Innere aus-

üben soll, hängt doch ofl'enbar von dem Grade und

von der Art und Weise, wie das auffallende Licht

au der Oberfläche reflectirt wird, mithin von der

diese »lodification bedingenden BescbalTenheit der

Oberfläche ab.

I.

Wir wollen zunächst die mannigfachen Vn-

ehenheiten, welche die Oberfläche der Gewächse

zeigt, nach ihren nauplformen, wie sie uns die

genauere anatomische Betrachtung lehrt, licrvor-

21
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heben, imd die aiiatoraisclie Bedeutung, d. Ii. das

Verliältiiiss derselben zu den Epidermiszellen un-

tersuchen, — hierbei jedoch die verschiedenen For-

men der Behaarung, i. h. derjenigen Unebenhei-

ten, welche durch Erhebung einfacher Zellen oder

Zellenreiheii ausserhalb der Epidermis entstehen,

so gross deren Eiiifluss auf das Ansehen der Ober-

fläche auch ist, bei Seite lassen , indem gerade die-

ser Punkt sowohl durch die beschreibende Botanik

anschaulich genügend unterschieden und bezeich-

net, als auch durch die Anatomie hinreichend auf-

gehellt ist.

Unter den hiernach übrig bleibenden Uneben-

heiten lassen sich nun folgende Fälle unterscheiden.

1. Bedeutendere Unebenheiten, welche sich auf

der Oberfläche mit blossem Auge deutlich unter-

scheiden lassen, und welche ihren Grund in der

Anordnung der Zellen des Pnanzeiilheiles haben.

Und zwar ist hier entweder die Substanz des

Blattes oder der Rinde an gewissen Stellen ungleich

erhoben, während die Epidermis allenthalben eine

einfache Zellenlage bildet, z. B. Aloe splralis;

hierher gehört auch diejenige Form von Uneben-

heiten, welche durcli das Hervortreten der Bastbün-

del im Stengel, oder der Blattnerven, besonders

auf der unteren Fläche entstehen, und welche hier,

wenn die Maschen des Netzes verhältnissmässig

klein, die Nerven selbst verhältnissmässig dick sind,

oft sehr bedeutend erscheinen, z. B. bei Ficus ben-

galensis, während umgekehrt die obere Blattfläche

zuweilen, z. B. bei Arbulus Unedo iu Folge des

Vertieftseins der Nerven uneben wird. Oder die

Ungleichheiten kommen auf Rechnung der Epider-

mis, indem dieselbe, wenn man nämlich solche Zel-

len, welche durch ihre Form, durch den Mangel
an Chlorophyll und die innigere Verbindung mit

den Epidermiszellen den letzteren näher stehen als

dem inneren Gewebe, mit zur Epidermis rechnen

darf, au verschiedenen Stellen abwechselnd aus

einer einfachen und aus mehreren Zellenlagen be-

steht; z. B. die porzellanartigen Warzen auf A/oe
verrucosa, die länglichen Erhabenheiten auf dem
Stengel von Rhipsalis funalis etc.

2. Unebenheiten durch Vnterbrechvng der Epi-
dermis, nämlich durch die Spaltuffnungen hervor-
gebracht, und zwar entweder durch das Stoma
selbst, oder noch mehr, wenn die Spaltüffnungs-

zellen vertieft unter der Epidermis liegen, z. B.

Aloe pulchra.

3. Eine andere Klasse von Unebenheiten ist

allgemeiner verbreitet, aber von geringerer Erhe-
bung, so dass sich dieselben mit blossem Auge nicht

leicht von einander unterscheiden lassen, sich viel-

mehr nur durch einen gewissen Grad von Mattheit

der Oberfläche und unter gewissen Umständen durch

den sogenannten Sammetglanz, z. ß. auf Blumen-

blättern, ausserdem aber für das Gefühl durch eine

gewisse Rauhigkeit wahrnehmbar machen. Es ist

die Form der einzelnen Epidermiszellen , auf wel-

cher diese Unebenheiten beruhen, und es herrscht

darin wiederum eine grosse Mannigfaltigkeit, ins-

besondere sind folgende Fälle zu unterscheiden:

a. Die ganze Aussenwand der Epidermis ist

convex, wobei diese Convexitäten nicht nur ver-

schiedene Grade von der flachen Erhebung bis zur

wahren Papillenform (besonders an Blumenblättern}

zeigen, sondern je nach der Gestalt der von oben
gesehenen Epidermiszellen bald rundliche, bald in

die Länge gezogene, also mehr linienförmige Er-
habenheiten bilden. Beispiele: Viscum album, Pit-

tusporum undulatum, Abutilon venosum, Aloe

Spiral is (es versteht sich von selbst, dass diesa

Verhältniss mit dem unter 1) bezeichneten verbun-

den vorkommen kann), Agave americana, Pinus
Strobus (Zellen der Breite nach convex, der Länge
nach eben), Bartramia pomiformis; besonders

häufig auf der unteren Blattfläche , z. B. Phormium
tenax.

b. Kegelförmige Erhebungen aus übrigens flachen

Epidermiszellen, z. B. Aloe maculata , Aeriu?n

Oleander, lu manchen Fällen , z. B. auf der un-
teren Blattfläche von Taxus baccata , erheben sich

aus jeder Epidermiszelle mehrere solche Convexi-
täten nebeneinander.

c. Hierher gehört auch der ziemlich oft vor-

kommende Fall, wenn die der SpaltötTnung zu-
nächst liegenden Epidermiszellen ihre der letzteren

zugekehrte Wand zu einem hervortretenden Band
oder Wall erheben, z. ß. Ficus bengalensis, AloS
spiralis, maculata, Hakea suaveolens etc.

d. Die einzelnen Epidermiszellen zeigen anstatt

Jener stärkeren Convexitäten oder auch zugleich

damit Einfaltungen oder welleniörmige Biegungen

der Aussenwand, wie mau es auf dem Querschnitt

deutlich sehen kann, z. B. AloS maculata, Dian~
Uius pliimarius , Hel/eborus foetidus.

Die Ursache aller unter 3) genannten Uneben-

heiten besteht oline Zweifel lediglich in einer über-

wiegenden Flächenausdehnung der Aussenwand ge-

genüber der inneren, und zwar ist es die primäre

Schicht*) der Aussenwand selbst, von welcher

*) Dem gegcnnärligen Aufsätze liegt die Ansicht zu

Grunde, dass, wie überhaupt das Wacbsthum der Zelleo-

wan J durch Verdickung; nach Innen geschieht , insbeson-

dere die sogenannte Culirula nicht sowohl einer Abla-

gerung nach aussen, sondern einem Zuwachs der Aussen-

wändc der Epidermiszellen nach Innen und einer chemi-

schen Metamorphose der auf diese Weise verdickten Zel*
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diese Erhöhungen und Vertiefungen ausgehen , in-
|

dem sich die secundärcn Schichten der primären

nach Innen diclit aiischliesseii , so dass, wenn die-

selben gleichmässig dielt sind, den Erhabenheiten!

auf der Oherlläche Concavitüten auf der inneren

Wand entsprechen. In anderen Fallen werden
|

diese Concaviläten dnrch eine partielle Verdickung
|

der betrelfendcn (Slcllcn ausgeglichen und geebnet.

Gewöhnlich verschmelzen diese partiellen Abla-

gernngen mit den übrigen secundüren Schichten,

weshalb man sie nicht unmittelbar als solche er-

kennt. Dagegen halie icli jenen Vorgang deutlich

in der Entwickelungsgeschichte beobachtet an den

kegelförmigen Warzen, welche bei Aloe maculata

in der Mitte einer jedcu Epidermiszelle aufsilzcii.

Hier zeigt nämlich ein verticaler Schnitt durch die

Axe des Kegels, wie sich die äusserste dunkle un-

lösliche Schicht (Cnticula im engeren Sinne) in der

Warze in zwei Schichten spaltet, von denen die

untere, horizontal, die Basis, die obere aber, nach

Aussen convex, die äussere Begrenzung der Warze
bildet, und wie der in dieser Uuplicatur einge-

schlossene Kaum mit einer dentlich durch ilieStrnctur

zu iiiitcrsclieidenden , chemisch aber mit der Cuti-

cula übereinstimmenden Substanz ausgelüllt ist.

Beobachtet mau die Epidermis in einem sehr frühen

Zustande *) , so sieht man von der Warze noch

nicht.^, die primäre Anssenwand der Zelle ist gleich-

massig dick; — in einer etwas späteren Stufe hat

sich eine dünne secnndäre Schicht auf der ganzen

inneren Zellenwand abgelagert, und alsdann zeigt

sich **) in der Mitte der convexen Anssenwand

zwischen beiden »Memliraneu jene Uuplicatur, schein-

bar eine linsenlürmige Blase, welche aber, wie der

ausgebildete Zustand deutlich lehrt, eine feste Sub-

stanz, nämlich Cellulose ist, die demnach als par-

tielle Ablagerung an dieser Stelle der allseitigen

secnndären Schicht vorangegangen sein nuiss. Man
könnte diesen lifisenförmigen Körper auch für einen

wandständigen Kern halten, doch spricht hiergegen,

abgesehen von den in diesen Zellen zugleich wahr-

nehmbaren centralen Kernen, die ja allenfalls ee-

cniidär sein könnten, die Enlstehnng der Epider-

miszellen durch Thcilung (um den getheilten Inhalt).

.iuloscbcbicht ihre Elilsleliunf^ verdankt. Die vollsläruligc

Begründung dieser Anaiciit liube ich in einer eigenen bo

eben erscheinenden Schrift : Leber Jlttcrccllutarsiihslanz

uittl CttticuUi y ein Beitrag zur Lehre von der Vßanzen-

AcUe, ßrtiunsc/iweig- j versucht, auf welche ich hier auch

insofern verweisen kann, als darin verschiedene hier er-

wähnte Verhallnisae hcsoniters durch die dort gegebenen

Abbildungen eine Krlauteruiig finden.

•) a. a. O. Fig. 59.

••) Fig. 60.

4. Leistenartitje Erhabenheiten auf der übri-

gens (lachen Epidermis. Diese entsprechen fast all-

gemein den Grenziiiiien zwischen den Epidermis-

zellen, so bei Jtuncus aculeatus , 'l'ulipa Gesne-
riaita , lirexia spinusa, Arbutus Vnedo, Dianthus
plumarius , Taxus baccaia , liuxus sempervirens,

AloS maculata ^ Zea Mu'iH (bei dieser wie bei al-

len Gräsern sind die Fugenleisten aeschlängclt),

U(/achiiliiis Orientalin ; bei der letzteren l'llanze

landen sich die Leisten aber auch gerade über der

Mitte der Zelle.

Ich weiss diese Erscheinung nicht anders zu
erklären, als durch eine an diesen Stellen über-

wiegende Verdickung der priiuären Membran; die

Anbänger der Absoiiderungstheorie für die Ciiticula

konnten darin eine willkommene Bestätigung der

Annahme finden , dass die Secretion in den ZcUeu-
fugen beginne; diesem steht aber nicht nur die an-

gegebene Ansnabnie bei Ilyacintlius und anderen
Pflanzen entgegen, sondern auch besonders der Um-
stand, dass in den jungen Zuständen, wie ich sie

bei Tuli/ia, Dianthus, Aloe, Hyaclnthus beobach-

tete, das Auftreten jener Leisten niemals wahrzu-
nehmen war, da doch eine Absonderung nur bei

Uliverdickter und chemisch unveränderter Zellwand
anzunehmen wäre und von Innen Cz. B. Sc hie i-

d e n) angenommen wird.

Auf der oberen BlattQäche von Cineraria ma-
ritima erhebt sich auf jeder Ecke , wo je 3 Epi-

dermiszcllen ancinanderstossen, ein rundlicher oder

von Oben dreieckig erscheinender Höcker, welchem

wohl dieselbe anatomische Bedeutung wie jenen

Leisten zuzuschreiben ist.

5. Von diesen leistenartigen Vorsprüngen sind

andere viel weniger erhabene zarte Istreifen und

Körner zu unterscheiden, welche bei starker Ver-

grüsseriing auf der Epidermis von Oben sichtbar

werden. Die Streifen erscheinen entweder unre-

gelmässig hin- und hergebogen, oft einander durch-

kreuzend Cz. B. hat Zea Mais ausser jenen Fugcn-

leisteu auch kurze geschlängelte Linien auf der

ganzen IJlattfläche, bei HeUeburus fuelidus ist die

obere BlattOäche damit verschen , die untere dage-

gen platt, bei Aluä maculata stehen die kurzen

gescblängclten Linien strahlenförmig um die kegel-

förmigen Warzen) , — oder die Streifen sind ge-

rade und durchziehen parallel nebeneinander lau-

fend die Länge des Pnanzentheils, z. B. Tulipa

Gesneriana, obere Blattfläche von Primula arbo-

rea. Und zwar ist hier der besondere Umstand zu

beachten, dass sich diese Streifen unabliängig von

der Ziisaiiimcnrüiiiinj; der Eiiidcrmis/.elleii meistens,

besonders wenn sie geradlinig sind, ununterbrochen

21 *
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über die Grenzen der Zellen fortsetzen. Mo hl*)

findet in dieser Ersclieinung eine Scliwierigkeit für

seine Ansicht vom Ursprünge der Cntionia, bernhigt

sich jedoch durch die sehr i'ichtige Bemerkung

(wenn ich sie reclit verstehe): dass , da man hier

einen von dem Leben der einzelnen Zellen als

solchen unabhängigen Process anzunehmen genö-

thigt sei, mit demselben Rechte, womit die Abson-

derungstheoretiker eine der Epidermis als einem

Ganzen angeliürcude Secretion als die Ursache je-

ner Linien geltend machen könnten, auch das

Wachsthum der änssersten Schicht in der Art als

ein für die benachbarten Zellen (jemeinsames an-

genommen werden dürfe , dass dadurch die Conti-

nuität jener Linien erklärlich würde. Für diese

Erklärung sieht aber Mohl wiederum ein Hinder-

niss in dem Umstände, dass die Linien sich auf der

jüngeren Epidermis noch gar nicht finden, vielmehr

erst nach der Verdickung nnd chemischen Jleta-

morphose aufteten. Dabei lässt indessiUohl ausser

Acht, dass ja derselbe Umstand ebenso ungünstig

für die Annahme einer Secretion ist, weil auch diese

nicht in jenem älteren Zustande, wo die Permea-
bilität wegfällt, zu denken ist. Die Art, wie Mohl
sich jene Erscheinung zu erklären sucht, scheint

mir indess auf einer unrichtigen Vorstellung zu be-

ruhen. Er nimmt nämlich au den betreffenden Stel-

len eine partielle Verdickung in den äusseren

Schichten der Epidermis an. Wie kann man sich

aber eine VerdicUung der älteren Schichten den-

ken zu einer Zeit, wo diese durch die jüngeren
Schichten von der Quelle der Substanzbildung ab-

geschlossen sind? Molil verwechselt bei seiner

Erklärung zwei sehr verschiedene Dinge: nämlich

Verdickung einer Schicht ihrer Masse und räum-
lichen Ausdelinung nach, — und die Vergrösserung

eines nur chemisch als eigenthüniliche Schicht er-

scheinenden Theils einer Masse, — er bedenkt niclit

(was ihm freilich erst später, als jene Abhandlung

verfasst wurde, klar geworden ist), dass die Cuti-

ticnla als die unlösliche, durch Jod braun werdende
Schicht nur chemisch, aber nicht anatomisch be-

stimmt ist, — dass man also auch nur von einem

Wachsthum derselben als von einer Ausbreitung

derselben auf Kosten der inneren Schiclit, von einer

Ausbreitung ihrer Eiijenschaften über die verlier

unveränderte Zellenwand reden kann Die von ihm

als Analogie angeführten Unebenheiten auf der in-

neren Seite der Cnticula (im engeren Sinne), näm-
lich die Vorsprünge der metamorpbosirten Schicht

in die CelUilose hinein, wie er sie bei Aloe mar-
garitif'era und ich bei A. maciilata n. a, beohach-

•) Verm, Schriften p. 266.

tete, haben mit den Unebenheiten auf der Ober-

ßiiche Nichts gemein, weil letztere auf einem

Wachsthum (Ausdehnung) nicht der Eigenschaften

der Substanz, sondern der Substanz selbst beruhen,

—
• d. h. weil nach Aussen, in der Luft Nichts ist,

was cuticularisirt werben könntej wie diess doch

für die Zellenwand nach Innen der Fall ist.

Dagegen können jene Linien ihre Ursache in

einem Waclisthum in einem anderen Sinne haben,

welches für die äusserste Schiclit das einzig mög-

liche ist, und dessen Annahme gerade mit dem voa

Mohl hervorgehobenen gleichzeitigen Auftreten je-

ner Linien mif der chemischen Metamorphose über-

einstimmt. Die letztere besteht nämlich , wie sich

nachweisen lässt, in der Durchdringung oder Infil-

tration der Zellenwand mit einer fremden Substanz.

Dadurch muss, wenn dieselbe in reichlichem Maasse

gesciiieht, die ZeBenwand durch Auseinanderdrän-

gung der Zellstollmolecüle an Ausdehnung zuneh-

men, in Folge hiervon aber, und weil zugleich in

dem ausgebildeten Zustande der Epidermis jeder

einzelnen Aussenwand für ihre horizontale Ausdeh-

nung ein gewisses Maass bestimmt ist, muss sie

sich einfalten und runzeln, wodurch dann auf der

Oberfläche jene iinienförmigen Unebenheiten ent-

stehen müssen *). Die Form und lliclitung dersel-

ben ist alsdann abhängig von der Fähigkeit der

Zelleuwand, in der einen Richtung jene Substanz

in reichlicherer Menge iu sich aufzunehmen, als iu

der anderen, — oder von der anderweitig bestimm-

ten Ausdehnung der Zcllenwand in der einen oder

der anderen Richtung ; und so erscheinen dann jene

Linien bald gerade, bald schlangenartig gebogen

und gewunden. Da nun aber diese beiden Ursachen,

insbesondere die letztere, nicht der einzelnen Zelle

an und für sich zukommen, sondern von der Wachs-
thumsweise des ganzen PUanzeutheiles abhängen,

so ist daraus auch jene Coutinuität der Linien über

die Grenzen der Zellen erklärlicli. — Die Ursache

jener Erhabenheiten ist also ein Wachsthum der

änssersten Schicht, nicht, wie Mohl's Meinung zu

sein scheint, durch Juxtaposition, sondern durch

lutussusceptiou (einer fremden Substanz), und zwar
so, dass die nächste Ursache die Einfaltuug ist,

welche ihrerseits von einer Ausdehnung der Mem-
bran abhängt, — obgleich allerdings auch direct

durch eine local überwiegende lucrustirung eine

Verdickung einzelner Stellen (nur nicht im Sinne

des gewöhnlichen Dickeu\vachsthumes der Zellen-

wand) möglich, und in gewissen Fällen, z. B. bei

*) Während die oben genannten stärkeren Ein- und
Ausbiegungen der Aussen^vand wohl auf ein wirkliches

Wachsthum der primären Zcllenwand zurückzuiühren sind.
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der körnigen Form jener ünebenlieiten sogar walir-

sclieiulicli ist.

Eine solche Biiuzeluiig der Ciiticiila als Ur-

sache der Uiiebeiihciteii auf der Oberliäche j;laubte

ich bei Aloe nuicuUita auf dem Qiierscbiiide wahr-

zunehmen, wo übrigens jene scliläugeligen Linien

kurz, sich nicht von Zelle zu Zelle lortselzen,

sondern strahlcnlürniig vom MitteliiuiiKt der einzel-

nen Zellenwand ausgehen , also auf einer selbstän-

digen, nioht mit der Entwickelung des ganzen Blat-

tes zusammenhangenden Erweiterung der einzelnen

Äelleuwand beruhen.

^Fortsetzung J'ol^l.)

li i t c r a t II r.

Flora hanoverana c.vcursoria etc. Von Dr. G. F.

- W. Meyer etc. etc.

(^Fortsetzung;)

Aufrichtig hat es uns gefreut, dass der Verf.,

wie er überall der W'iUhär in der iS'uluriorscIuing

zu steuern sucht, auch für die Wahl der JN'ameii

ein bestimmtes Ciesetz, nämlich das der Priorität

geltend macht. So fijiden wir S. 390. abweicliend

von der gewöhnlichen Benennung CVigilalis yraii-

dißortO unter Nachweis der Geschichte, dass der

älteste Name Digiialis aniOigaa älurray für diese

Art herzustellen sei , dass feiner Lactiica qiier-

cina Li. für L. utricta W. u. K. , Malva rotiindi-

folia L. für M. borealis , CoroniUa coronata L.

für C. montiina Bcoi). , Rosa villosa L. für R. pu-

inifera Uerni. zu sclueiben ist. . Ebenso verdient

der ältere Name Purietaria ramillora Möncli für

P. dillusa Koch , wie schon in der hier nicht citir-

tcn Flora hassiaca von Weiideroth S. 39. nach-

gewiesen ist, den Vorzug. Für Le/nyonum Me-

dium Wahlb. steht i. marinum mit des Verf.'s Au-

torität, welchen Namen wir nach der Linnöschen
Benennung Arenaria rubra ß. maritia ganz passend

finden, dagegen ist es inconsequent, wenn der Verl.

die folgende Art iyC/«i/OrtU//i murginuluiit unter die-

sem Namen aulfühit, da sie nach dem bei dem Verf.

fehlenden Sjnoiiym Linnö's (^Ajenaria mediu') mit

ije/^t(/ünu»i »ie</{<(/yt bezeichnet werden uuisste. Bei

dieser PHanze erwälint der Verf. mit Koch ^Synops.

p. 121.) übereinstiuimcnd , dass sie nur am Nord-
iind Ostseestraude , aber nicht im Biuneulaude

wachse, obgleich schon von R c h b. Oor. su.^. p. 311.

einige Standorte dafür angegeben sind , welche Hcf.

in seiner Flora genauer und vollständiger nachge-
wiesen hat. Gleichfalls unrichtig ist es, .wenn Sa-
gina su/iulata mit \V im m e r'scher Aulorität be-

zeiciinet «ird. da dieser im Ergänzungsbande der

Flora von Schlesien (s. 9. des Naclitrages) selbst

darauf aufmerksam macht , dass betrefTeudcr Spc- i

des die Autorität von Torrey nnd Gray zu-

komme. An der citirten Stelle hei Wimmer findet

sich zwar noch die Bemerkung, dass auch üagina

nodosa letztere Autorität tragen müsse, da die

Flora of North- America früher (1*38) als E.

Mcyer's Pllunzengattnngen Clö39) erschienen sei;

indessen thut der Verf. gewiss Hecht, wenn er von

dieser Bemerkung keinen Gebrauch macht, indem

er nicht die Pllanzengattungen , sondern den nach

Fritz el's thesaurus um 1635 erschienenen elenchus

plant, boruss. als erste Quelle für das Auftreten

dieses Namens augiebt. S. 39. findet sich Darba-

raea tuurica UC. statt des gebräuchliclicn Namens

li. circuutn Hchb. Wir können zwar das von vie-

len Scliriftstellern (_x. B. von Hchb. Hör. excurs.,

Koch synops. , Lcdebonr flora rossica etc.) für

diesen Namen angegebene Cilat (Cotanische Zeitung

1820, jedocli ohne Seitenzahl) nicht in Schutz neli-

men, da wir «edcr im Register nocli im Texte je-

nes Jahrganges der Zeitung den Namen haben anf-

fiuden können, und auch an der vom Verf. bei B.

vulgaris var. citirten Stelle tRegensburger Flora

1820. I. p. 297.) nur von Sidlx moiiandra die Bede

ist, desseiuingeachiet muss der Name ß. arcuata

Rchb. als der ältere (_Erysi>num arcunlum Opiz

bei Presl 11. cech. p. 138. anuo 1819) vor dem jün-

geren B. taurica den Vorzug behalten. Ebenso ist

Endymion non scri/itum nicht E. ytulans zu schrei-

ben , wie Hef. schon in seiner nord- nnd mittel-

deutschen Flora gethan hat. Der ältere Name ist

aber selbst in dem Falle beizubelialtcn , wenn er

auch nicht passend gewählt wäre, da doch Priori-

tätsrecht durchaus gewalirt werden muss. So muss

gegen den Verf. Malva neglecta Wallr. statt M,
vulgaris Fr. , Carex dislicha statt C. intermedia.,

Seseii annuum statt 5. coloratuiii, Ainelanchier

statt Aronia geschrieben werden. Unpassend finden

wir auch die Einfüiirung des Namens von Ulyusolis

arveiisis für TU. intermedia, da derselbe von Elir-

hart selbst auf verschiedene Pllanzen übertragen

ist. Auf gleiche Weise können wir die Benennung

Meiilotus officinalis Willd. für SI macrorrhiza

Pers. und M. diffusa Koch für Hl. officinalis Desr.

nicht rcchtfcrligen, und weshalb Imperuloria Ostrit-

thiunt L. unter des Verf.'s Autorität als 1'enceda-

num Iiniieruturia , und nicht, wie Koch frülicr

schrieb, als Peucedanum Oslmthium steht, begrei-

fen wir gar nicht. JMit des Verf.'s Autorität finden

sich ausserdem noch Tehmitoiiluice poli/rrhizu und

Cliimu/ihila nniflora, welche neuen .\amen unseres

Erachtens wegbleiben konnten, und die gleichfalls

unter des Verf.'s stehende l'hidiiithera viridis m\\»s

bei dem früheren Erscheinen der Flora Prcnssens

von Ernst iJleycr des letzteren .Autorität tragen.
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Ferner können wir nicht in Schutz nehmen , wenn

der Verf. Sturinia für Liparis schreibt, weil den

letzten Namen schon eine Fischgattnng trägt. Denn

wollten wir alle in der Botanik nnd Zoologie gleich-

lautenden Namen verändern , so müssten dieselben

ganz unnützer Weise eine gewaltige Reform er-

leiden. Endlich stossen wir ancli hier auf den oft-

mals gerügten Fehler, dass Mcijaiithemiim unter

Wiggers Autorität aufgeführt ist, da doch be-

kanntlich Weber die Primitiae llor. holsat. ge-

schrieben hat, während Wiggers nur Bespon-

dent war.

{Beschluss folgt,)

Hooker gpecies Fj<;cu?;i. Vol. 1. p. 150—225. An-

gezeigt von Prof. G. Kunze.
i^B e s chl u s s.)

•j"|- Costa excenlrica s. obsoleta. Sori in supe-

riore margine pinnarum inaequalium. {_Syna)ihlel)iuiH

J. S m.) no. ö5, 56.

55, Ij. intermedia Hook. t. G7. B.

ß. minor, dynaphlebium recurvatum J. S m.

nom. excl. syu.

Philippinen, C u ni i n g Cno. 464.) und ß. Ma-

lacca, Cuniing Cno. 392.).

Der Verf. bemerkt, dass hier die Fiedern in

der unteren Hälfte ein SynaplileMium J. Sm. ; in

der oberen ein Schizoloma darstellen.

Hier hat der abotanische C u ni ing bei Verthei-

lung seiner Pflanzen zum Verkauf, wie wohl öfter,

Verwirrung mit den Nummern angerichtet. In den

2 C um i ug'schen Farrnsammlungen , die ich be-

sitze, erhielt ich in der einen unter 392 die L. in-

termedia ß. minor (ßie Normalform no. 464. fehlt,

wie alle über 434 gehende Nummern, in beiden');

in der aiideren aber die folgende L. recurvata.

Es ist demnach wahi-scheinlich J. Smith Unrecht

geschehen, indem sein Synaphlebiiim recurvatum
hier zitirt wurde, da er wahrscheinlich die rich-

tige Pllanzej der Verf. aber in seinem Exemplare
die L. intermedia ß. erhielt. Es wird demnach
obiges Zitat wegfallen und zu der folgenden ver-

setzt; aber Cum ing no. 392. (ad partem) ange-

führt werden müssen.

56. L. recurvata Wall. cat. no. 149. t. 70. A.

Reinw. mss. Cuon Synuphlebium recurvatum J.

Sm.) L. nitens B 1. en. h. serpens Wall. cat.

no. 150.

Singapore, Wall.; Java, Rein war dt; JMa-

lacca et Penang, Griff.

Hier ist, wie unter 55 bemerkt wurde, das non
vor Synaphlebium recurvatum zu streichen und
hinter Jlalacca, Cum ing no. 392. Cad partem) zu
setzen. Ueber Blume's L. nitens ist der Verf.

noch zweifelhaft; sie scheint aber gleich mit Reiii''

wardt's L. recurvata, welche Pr es 1 freilich un-

ter Lindsaya , nicht unter Synaphlebium, aufführt.

So verwandt, wie der Verf. die Art der vorigen

erklärt, kann sie Ref. nicht finden. IVIan vergleiche

nur die beiden Hookcr'schen Figuren.

*** Froudibus bipinnatis s. decompositis. Spec.

57— 60.

57. L. heterophylla Dry.
«. fronde lanceolata, pinnata, pinnis plerisqae

rhombeo-laiiceolatis. L. heterophylla Dry. 1. 1. t. 8.

f. I. L. variabilis Hook, et Arn. Bot. of Bee-
chey's voy. t. 52 CAg. dextra).

ß. fronde deltoidea, pinnis inferioribns elonga-

tis, pinnatiüdis. Schizoloma keteropliyllum J. Sm.
in Hook. Journ. 111. p. 414.

y. fronde breviter lanceolata, plerumque bipln-

nata, pinnulis suborbicularibus parvis, terminalibus.

sublanceolatis, basi saepe pinnatifidis. L. varia-
bilis Hook, et Arn. 1. 1. t. 52 (fig. sinistra). L.

Finlayaoniana A^'all. cat. no. 2197.

Hab. «. Malacca, Robertson CUry.) ß. Lii-

zon, Cuniing no. 275. — y. Singapore Wall.
Insel Loo-Ciioo, Beechey.

Diese Formen, so abweichend die Extreme er-

scheinen, gehören jedenfalls zusammen. — Ein der

Dry and er'scheu Abbildung von a. (wozu auch
Adiant. heteroph. P o i r. Enc. Suppl. gehört), sehr

ähnliches Exemplar enthält das Hb. Willd. 30,051

von Lamarck mitgetheilt, wie es scheint, aus

Malacca herstammend. Eins mit grösseren und län-

ger gespitzten Fiedern besitze ich aus dem Iieli-

mann'schen Herbar, Es ist auf der öfter erwähn-
ten Insel bei Canton von Petersen gesammelt und
China als Fundort der Pflanze noch nicht bekannt.

Var. ß. hatte ich aus Cuming's Sammlungen;

y. ist mir nur aus der Abbildung bekannt.

58. L. propinqua Hook, t, 67. B. U o o k e r in

N igli tingal e's Oceanic Sketches, App. p. 130.

Navigator -Inseln, Sir T. Nightingale.
Nach der Abbildung ist diess eine Pflanze vom

Habitus der L. trapezif'ormis; aber mit verbunde-

neu Adern in den sehr düunliäntigen Fiederu.

59. L. obtusa J. S m. Synaphlebium obtusum
J. S m. Hook. Journ. lU. (nomeu).

Malacca, Cum ing no. 394.

Von der vorigen durch die kleineren trapezisch

-

länglichen Fiederchcn von festerer Textur und durch

schwach gelappten Oberrand derselben verschieden.

Der Verf. nennt den Strunk 2 bis 3 mal länger als

die liaubplatte; an unseren Exemplaren ist er kür-

zer als diese.

60. L. davalUoides B 1. t. 68. A. Bl. en. Kze.
Schk. til. Suppl. t. 7. Ct'rnchthaufen nicht genau).
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L. lobata Wall. cat. iio. 152. Davallia Kunziana

Uoo k. oben p. 177.

Siligapore, Wall. 1822. Tli. Lobb.; Java, Bl.,

Tli. Lobb. (.Üb. Jav. no. 216.); Malacca, Griff.

Der Verf. sagt, er sei durch meine Abbildung

verleitet worden, die Pflanze für eine VavaUia zu

lialten. Jetzt linde er, duss D. lubala Wall, gleich

sei; aucli liabc er gute E.teniijlare von Java Cs. ob.)

erhalten, und könne die cluirakterislische , liclit

grün gelärbte PUanzc an iluen waluen Platz zu-

rückführen.

Der im 1. Hefte meiner Karni gegebenen Ab-

bildung lag ein Original -K-^ein|)lar zu Grunde. Die

Uooker'sche Kigur xeigt sogleich darin eine Ab-

weichung, dass die kleineren, besonders kürzeren

Fiederchen horizontal abstehen, während sie an

unserer Pllanze ojrenstehend sind. Wiilirscbeinlicb

lag ersterer die W a 1 1 i c hsche i>. lobatii zu Grunde,

worüber nichts gesagt ist. Ref. will nicht be-

haupten, dass zwei verschiedene Arten; aber doch

zwei Formen hier vorbanden sind. Wie ich schon

in den Zusätzen zu ineinen Farrn S. 249 gesagt

liabc, finde ich noch immer meine Darstellung der

Äatur entsprechend, nur zeigt die vergrosserte Fie-

der jun</e Früchte , an denen die Indusien kürzer

und die Händer der Lappen noch nicht eingeschla-

gen sind. Später erscheinen sie breiter und dem

Kande genäherter. Dass die Pllanze nicht VavaUia
angehöre, zeigte schon, dass der Fruchthaufen,

ohne aus zweien vereinigt zu sein, an den Enden

zweier Aderzweige gebildet ist, und ich glaube

hierin, wie oben erwähnt, den sichersten Unter-

schied der liindsajcn von den Iiindsayeu-ähnlichen

Davallieu zu finden.

Was das Vorkoniuien der Art betrifft: so scheint

mir die Äle r tcns'sche Pflanze von Ualan (Üb. Ac.

J. Petrop. no. 262) noch immer mit der Javanischen

gleich. Von letzterer sah ich im Hb. Gen. Berol.

durch J. S m i t h eingesandte, wahrscheinlich ti o b b'-

sche Exemplare, und unter den Zo llinger'schen

Farrn findet sich die Art unter no. 1087, wie ich

diess in meinen Observat. conlin. (.bot. Zeit. VI.

Iö48. Sp. 214.) schon erwähnte.

11. DUiiiuxtpkiuni Hook.
1. D. Panamense Hook. gen. fil. t. 62.

Isthmus von Panama, an der Küste des siillcn

Oceans, Cuming, no. 1124. — Äeu - Granada,

P urdie.

In der neuesten Zeit wird, wie ich erfahre,

dieser merkwürdige Farrn mit 2 — 3' langen

schwerdlförmigen Wedeln im Kew- Galten kulti-

virt. Ob die ihm hier angewiesene Stelle im Sy-
stem die richtige sei, darüber könnten wohl noch

Zweifel stattfinden. Die Art des Wachstliums und

die dem Bande seiir genäherten*), linienförmigeii,

anfangs verborgenen Fruchtlinien lassen die Ver-

wandtschaft mit l'ittaria nicht verkennen. Die Art

der Oelfnung der Indusien , welche der Verf. als

aus zwei linienförmigeii Häuten bestehend angiebt,

von denen die untere C?) als accessorisch angesehen

werden soll, da sie viele Adern vereinigt, wird

wie bei Lindsaya beschrieben. Die Adcrung, ob-

gleich sehr eigenthümlich , kann hier auch nichts

entscheiden, da sie weder bei den Lindsajacen noch

den Vittariaeen in gleicher Weise vorkömmt; son-

dern der von Aiiipkibleslra (.Pterin lalifol. Cout.

Sclik. 11. t. 118) und von Gymnoitteris (_Acrosti-

cliuui) völlig gleicht. Ref. besitzt den Farrn nicht

selbst; sondern hat ihn nur in einigen früher durch-

gegangenen SaniHiluhgen gesehen, und kann daher

jetzt über den Fruclitbau keine Untersuchungen vor-

iiebiiien. Wenn uns aber bei den Gruppirungen der

Tütalhabilns leiten soll, kann wohl von einer Ver-

wandtschaft mit Lindsaya nicht die Rede sein, und

es scheint Ref. noch jetzt passender, dieser Gat-

tung bei den Vittariaeen ihren Platz anzuweisen.

@aiumiuiigen.
Ueber R. Fr. H o h e n a c k e r's Herbarium nor-

male plantaruia officinalium et mercatoriarum

etc. 1. Lieleruiig. Esslingen 1830.

Wir besitzen zwar eine gute Anzahl von Wer-
ken mit Abbildungen der für Heilkunde, für üünste

und Gewerbe oder überliaupt für den mcusclilicheu

Haushalt wichtigern Gewächse, und der Nutzen

solcher Werke, wenn sie naturgetreue Darstellun-

gen geben, ist allgemein anerkannt; aber ausser

der grossen Kostspieligkeit der besseren Bilder-

werke dieser Art, welche Vielen die Anschatfuiig

derselben nicht erlaubt, lässt doch auch oft die

beste Abbildung für Denjenigen, der sich grüiidlieh

über eine Pflanze unterrichten will, noch Manches

zu wünschen übrig, da sich nur zu häufig die An-

schauungsweise des Zeil liiiers oder Autors darin

absjiiegelt, und manche Verhältnisse, z. B, die ver-

schiedenen Arten der Pubescenz, gar nicht genü-

gend darsLcllbar sind. In solclien Fällen kann

nichts sicherer zur Aufklärung führen, als die üu-

niittclbare .\iiscliauung der Pflanze seliist, und hier

bewährt sich dann der Mutzen, welchen gut ge-

trocknete, instructive Exemplare leisten. Hei der

Schwierigkeit aber, die verschiedenen, über alle

Welttheile zerstreuten Nutzpflanzen zusammenzu-

bringen, bleibt es für die Jlcisien, die sich dafür

•) ,, Marginal '* im cigcntlicbcn Sinne sind sie nicht.

Der Verl", nennt sie auch j, double ", «ovuu ich aa der

Fi"ur nichts sehe.
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iiiteressireii, eine Unmögliclilieit , sich von diesen

Gewäüliseii im Einzelnen durch Tausch oder Kauf

gute Exemplare zu verschaffen. Eine erwünschte

Abhülfe dieses Mangels bieten nun die in der üeber-

schrift genannten verkäiiflichen Sammlungen von

Arznei- und Handelspdanzen, welche ihrem Zweclie

wohl entsprechen und darum bestens empfohlen

werden können. Von der Wiclitigkeit und Nütz-

lichkeit dieses Unternehmens sowohl für die Waa-

renkunde , wie für die Botanik, üherzengt, hat

Bef., der Aufforderung des Herausgebers mit Ver-

o-nügen entsprechend, die Bestimmungen der Pnan-

zeu revidirt und denselben kurze Andeutungen über

den medicinischen, technischen oder öcononiischen

Werth und Gebrauch beigegeben, um mit der nö-

thi^en Zuverlässigkeit den Sammlungen zugleich

eine grössere Brauchbarkeit zu verleilien.

üie Einriclituug und Beschaffenheit dieser ,,Nor-

nialsammlung der Arznei- und Handelspdanzen" ist

von der Art, dass dieselbe allen billigen Anfor-

derun"en genügen wird. Die vorliegende erste Lie-

ferung enthält schon , wie aus dem vom Herausge-

ber seiner Anzeige beigefügten Verzeichnisse zu

ersehen, eine bedeutende Anzalil von wichtigen

ausländischen , so wie von kritischen theils in Eu-

ropa wild wachsenden, theils cultivirten Arien und

Spielarten. Die Exemplare sind so vollständig und

iustructiv mitgetheilt , wie es nur immer die Ver-

hältnissegestatteten. Viele sind ausgezeichnet schön;

so namentlich die Algen, deren Revision von dem

ausgezeichneten Algenkenner, Herrn von Mär-

te ns in Stuttgart noch besonders besorgt nnirde.

Dass aus dieser Ptlanzenordnung eine so reiche

Auswahl getroffen ist, dürfte den von der Meeres-

küste entfernt wohnenden Besitzern der Sammlung

nur angenehm sein, weil sie dadurch das beste

Mittel in Händen haben, um diese als Carraylieen

oder Carrigheen und als Wurmmoos im Handel

befindlichen oder zur Gewinnung des Jods ver-

wendeten, so wie noch in manclier anderen Hin-

sicht interessanten Seebewohner in schönen und

sicher bestimmten Exemplaren kennen zu lernen.

Dass der Herausgeber, ausser den ofäcinellen.

auch noch andere Nutz- und Handelspflanzeu in

die Sammlung aufnahm, wird wohl keinen gegrün-

deten Tadel finden, wenn man bedenkt, dass von

den im Handel befindlichen Artikeln vegetabilischen

Ursprungs viele, ausser ihrer anderweitigen Ver-

wendung, zugleicJi auch als Arzneimittel dienen,

und dass nach deren Abzug eine nicht sehr bedeu-

tende Anzahl übrig bleibt, welche bloss zu ande-

ren Zwecken benutzt werden, deren Kenntniss aber

doch auch für jeden Gebildeten von Nutzen und

Interesse ist. Ehen so möchte es kaum einer Ent-

schuldigung bedürfen, dass manche Arzneipflanzen

aufgenommen wurden, welche bei uns gegenwärtig

wenig oder nicht gebräuchlich sind, die aber an-

derwärts noch im Gebrauche stehen, da solche Ar-

ten, abgesehen davon, dass sie früher oder später

auch bei uns wieder in Ruf kommen können, im-

mer ein gewisses historisches Interesse behalten,

wie denn die Ansichten über die Wichtigkeit ge-

wisser Pflanzen für das menschliche Leben über-

liaupt sehr relativ sind, eben darum aber für eine

Sammlung, wie die vorliegende, eine gewisse Voll-

ständigkeit auch in dieser Hinsicht der Mehrzahl

ihrer Besitzer eher erwünscht als tadelnswerth er-

scheinen dürfte.

Ueber die weitere Einrichtung der Sammlung
giebt die Anzeige des Herausgebers näheren Anf-

schluss. Was den Preis anbelangt, so ist dieser

im Verhältniss zu den bedeutenden Auslagen und

der grossen Mühe, welche mit dem Zustandebrin-

gen einer solclien Sammlung aus Pflanzen der ver-

schiedensten Länder verknüpft sind, ein sehr billiger

zu nennen, und es ist sehr zu wünschen, dass

durch eine zahlreiche Abnahme dem thätigen Her-
ausgeber eine Entschädigung für seine grossen, dem
Unternehmen gebrachten Opfer, und damit zugleich

eine Aufmunterung zur Fortsetzung desselben zu
Theil werde. Zu einer zweiten Lieferung liegen,

wie mir der Herausgeber meldet, schon wieder

manche Arten bereit, oder wird deren baldiües Ein-

treffen von ihm erwartet, darunter z. B. Scilla ma-
ritima , Cro~opltora tincforia , Capparis spinosa

und die Artemisia- Arien , von welchen in Russ-

land die gegenwärtig hauptsächlich im Handel be-

findlichen Arten des Semen Cinae gesammelt wer-

den, so dass diese Lieferung an Reichhaltigkeit in-

teressanter Arten der ersten nicht nachstehen wird.

G. W. Bischoff.

Ilurse Notizen.

Eine Schwarzpappel, welche 12— 13 Jahr alt

ist und in einer guten Lage auf fenchtem Boden bei

Rochford steht, wurde mehrere Jahre nach einan-

der im Juni 4 V. über dem Boden gemessen, und

gab folgende iMaasse im Umfang: 1845 3' 10"; 1846

4' V,i"; 1847 4'4ä,/'; 1848 4'8%"; 1849 4' ll'/a".

(Gard. Chron. n. 28.)
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lieber die Obeifläclie der Gewächse.

Von
Dr. Albert M'it/und.

(Foriset:^ung'. )

6. In sehr vielen Fällen zeigt sich die Ober-

fläche der Epidermis anf eine andere Weise un-

eben, nämlich durch einen blossen Manyel au

scharfer Ueyrenzuny nacli Aussen, welche auf dem

Querschnitt wahrgenommen wird. Diess beobiich-

tete ich bei Arhutus Litedo (besonders auf deni

Blattstiel und Mitteliierv), J'iitum album Cbeson-

ders am Stengel), Helleborus lividus, Cereus ala-

tus, Piper iiiaynoliaefolium, Aiuiyallis Monelll

(Stengel), Runcus aculeatus, Tnliija Gcaneriana,

Hyiicinthus Orient., Meliitntlius major, Cinerariu

vtaritiinu. — Als Erlddrimy dient hier wohl der

EinOuss der Atmosphäre, wodurch die Oberfläche

gleichsam verwittert, sei es luin, weil die ver-

holzte, dem Einflüsse des Zellenlebens entzogene

Cnticula den zerstörenden äusseren Agentien kei-

nen Widerstand entgegensetzt, oder (falls dieselbe

gerade vermöge ihrer physikalischen UesclialTcnheit

dauerhaft genug sein sollte) weil die Incrustirung

nicht gleichmässig stattgefunden hat, die ungeän-

dcrt gebliebenen Zellstolfpartihelchen also den zer-

störenden Einflüssen unterliegen.

7. Endlich wird die Oberfläche der Gewächse
häufig uneben durcli Auflagerung einer fremden

liörnigen, weisslichcn Substanz, welche sich ah-

wisclieii lässt und den \amen „Heij" führt, z. B.

auf den griiucn Theilen von Ä'icutiana ylaucii,

Phcniiiiii/i teniix, lücheeeria, Uiunlhiis pluma-
rius , ßJediiiithus major, Maranta zebriiia, sowie

auf vielen Früclitcii. Man hält diese Substanz für

Wachs, weil sie sich in Aetlier auflöst, obgleich

mir diess nicht immer, z. B. hei Xitotiuiia yUiuca,

gelungen ist.

8. Hieran will ich einige Bemerkungen über

die Existenz einer anderen, der Epidermis aufge-

lagerten Substanz, und über eine mit derselben in

Verbindung gebraclite Eigenschaft der Oberfläche

knüpfen. .Schieiden nämlicli stellt die üehauptnng

auf*), t'ass ausser dem oben genannten .^,Keif" bei

allen Pflanzen eine wachsartige Substanz als glat-

ter dünner Ueberzug über der Cuticula vorkomme,
von welcher derselbe sogar ganz bestimmt die Zeit

der Entstehung, nämlich als dem Auftreten der Cu-

ticula vorangellend, angiebt.

Die Gründe, worauf Scli leiden diese Ansicht

stützt, sind folgende:

a) Die directe Waliniebmiing jener wachsar-

tigen Schicht auf dem Querschnitt wird nur von

zwei Pflanzen ausdrücklich angegeben, bei den

meisten Pflanzen lasse sie sich wegen ihrer gerin-

gen Dicke auf dem Querschnitt nicht darstellen.

b) Dass sie aber dennoch allyemein verbreitet

sei, wird aus der Ucobachlung geschlossen: dass

alle Pflanzen, welche durch jene Schicht gegen

Wasser unnctzbar sifld, die Netzbarkeit wieder er-

langen , sobald sie mit Aetlier behandelt werden,

d. h. sobald jene Schicht entfernt wird.

Hierbei liegen zwei Annuliineii zu Grunde:

a) dass die genannte Schicht Wachs oder Harz sei,

und b) dass die Unnctübarkelt der Oberfläche ge-

rade durcli diese Schicht bedingt werde. Hiergegen

habe ich aber Folgendes einzuwenden.

Was meine eigenen Beobachtungen betrifft, so

fand ich bei mehreren Pllanzcn mit derber glän-

zender Oberfläche, namentlich bei Cjicas reroluta.

Hex Aquifoliiim, Citrus Aurautium äulce , Mayno-
lia yrandi/lura, Aloe piächra auf der Cuticula eine

Ircmdartige Substanz aufgelagert, welche ich mit

der von Schleideu bei anderen Pflanzen aiige-

*) Bot. Ed. II. B. 1. p. 323. F.d. III. p. 340.
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führten für identisch zu lialtcu fjeneigt war. Es

erscheint diese Substanz anf dem Querschnitt als

eine der Cnticula fest anhängende branne Chei Cy-

cas zuweilen grünliche) köinig undurclisichtige

Schicht von sehr unregelmässiger Regrenzung und

ungleicher Dicive, so dass sie abwechselnd Berg und

Thal bildet, au manchen Stellen ganz verschwindet,

wie sie denn auch von Oben gesellen, z. B. bei

Cycas als einzelne unregelmässige Flecke auf der

ausgebreiteten Ej[)ldermis erscheint, und woher viel-

leicht das Ansehen eines groben Anstriclies auf der

oberen Blaltdäclie bei Ci/c»s herrührt. Häufig fand

ich sogar auf anderen Blättern einer und derselben

Pflanze keine Spur davon, und regelmässig scheint

sie auf der unteren lilattfläche zu fehlen, bei Citrus

Aur. begegnet sie nur auf dem Stengel hier und

da, am Blatt gar nicht. Ebenso fehlt sie bei an-

deren speciell darauf untersuchten Pllanzen, z. B.

Cojfea arahica , Hoya carnosa , Phaiaris cana-

riensis (Spelzen), Ailiantiim Cupillus Veneris

(Blattstiel), Bambusa arwulinacea CStamni), Eh-

cephaUirtos etc.

Mit jenem ,,Rcif" ist dieser Ueberzug durchaus

nicht zu verwechseln, er unterscheidet sich davon

durch sein festes Anliegen auf der Epidermis, durch

seine braune Farbe und seine compacte Masse, und

zeigt zu demsell>en keinerlei Uebergang. Noch we-

niger hat sie mit der Cuticula, welclier sie aufge-

lagert und von welcher sie durch die deutliche

Grenze der letzteren getrennt ist, irgend etwas ge-

mein, so dass zu der etwaigen Annahme, diesellie

sei durch Umwandlung, Verwitterung der Cuticula

entstanden , durchaus keine Veranlassung ist,

Um über die chemische Natur dieser Substanz

ins Reine zw kommen, insbesondere ob dieselbe,

wie S c h 1 e i d e n für die seinige angiebt, aus \yachs

oder Harz bestehe, rieb ich die betrefli'enden Blät-

ter anhaltend juit Aetlier, worauf ich allerdings

jenen Ueberzug an den geriel)enen Stellen bei der

mikroskopischen Betrachtung nicht mehr fand, was
übrigens noch nicht für die Wachsnatur entscheidet,

da ja auch an andern, nicht geriebenen Stellen der

Ueberzug fehlt, und da derselbe an jenen Stellen

vielleicht nicht sowohl durch die auflösende Wir-
kung des Aethers, als durch die mechanische Wir-
kung des Reibens enlfsrnt worden war, obgleich

das Erstere den Umstand lür sich hat, dass bei

Magnolia firaudi/l. die Schicht nacli dem Reiben
mit Wasser noch vorhanden war, während sie

durch Aether verschwand. — Nachdem das niatt

von Cycas c^ 10 iMinulen lang in kochendem Alko-
hol gelegen hatte, zeigte die mikroskopische Uu-
tersnchung jenen Ueberzug auf der oberen Fläche

nach wie vor, — zugleich aber setzte sich aus dem

erkaltenden Alkohol ein weisslicher wolkiger Nie-

derschlag ab, welcher nach dem Abtiltriren der

Flüssigkeit eine schmutzige krümelige Masse dar-

stellte, und zwischen feinem Druckpapier erwärmt

eineu durchscheinenden Fleck in demselben bildete.

Nach abermaligem '/^stündrgen Kochen desselben

Blattes mit Alkohol verschwand jener Ueberzug

ebensowenig, im Alkohol schlug sich aber nichts

mehr nieder. Ich niuss hieraus schliessen, dass,.je-

nes ausgezogene Wachs oder Harz von dem ge-

nannten Ueberzug unabhängig ist, dass dasselbe

vielmehr in der Blattsubstanz, wahrscheinlich in

der Cnticula eingelagert war, so dass also die Cu-

ticularmetamorphose zum Theil in einer Verwand-

lung des Zellstoffs in Wachs oder Harz bestände,

— und diese Ansicht gewinnt an Wahrscheinlich-

keit durch die von Karsten*) mitgetheilte Beol)-

achtung an Klojittockia, wo der (junze Zellstoff

der Epiderniiszellen allmählich vollkommen in eine

in kochendem Alkohol lösliche, aus Wachs und

Harz bestehende Substanz umgewandelt war.

Da nun bei jener Operation mit kochendem

Alkohol bei Cycas die ausserhalb der Epidermis

aufgelagerte braune Masse nicht aufgelöst wurde,

so ist dieselbe wohl nicht für Wachs zu halten, und

es folgt daraus weiter, dass dieselbe mit der von

Schieiden angeführten Schicht entweder nicht

gleichbedeutend ist, oder dass auch die letztere

nicht, wie Sohl, annimmt, aus Wachs besteht.

Was aber nun, hiervon abgesehen, Schlei-
dens Aunahnie hetrifli't, dass die von ihm für Sti'e-

litzia fiiriiwsa und Elyinus areii.iritis als direct

beobachtbar angegebene Schicht eine bei allen

Pflanzen verbreitete Erscheinunij sei , so muss ich

zwar zunächst bemerken, dass ich eine solche

Schicht weder bei Elyinus aren. noch (ausser der

beschriebenen Auflagerung bei den oben genannten

Pflanzen) bei irgeng einer der zahlreichen in dieser

Beziehung nutersuchten Pflanzen wahrgenommen
habe, — und obgleich Schieiden wegen ihrer

geringen Dicke diese negative Beobachtung nicht

als einen Beweis ilirer Abwesenheit gelten lassen

will, so glaube ich doch bei der Sicherheit, mit

welcher wir mit unsern optischen iViitielu die dünn-

sten Schichten wahrznnihmen imstande sind, diese

Anforderung an eine solclie Absonderungsschicht,

deren Existenz behauptet wird, .--teilen zu dürfen.

— Seh leiden stützt nun .«-eine Behauptung der

allgemeinen Verbreitung jener Wachsschicht auf die

Hnjiothese: dass dieselbe der Criind für die Auf-

hebung der Netzbarkeit der 01)erfläche sei, und

') Die Vcgelationsorgane der Paluicn. AI)h. der Berl.

AUad. 1S47. p. 111.
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scliliesst in dieser Voraussetzung aus der Bcobacli-

tiins, woiiacli die NetzliarKcit diircli Actlicr allge-

mein wieder hergestellt werde, dass am^li jene

AVaclisscIiicIit all;;cnieiii vorliandcn sei. Diese Be-

obaclitiiiifj, Jiann icli ahcr nicht hcstütigen, indem im

Ge^ientlieil die allen Pflanzen, wenn aucli in nn-

fsleiclicm Grade, zukommende Ahnei(iini;j; der Oher-

fläclie aegen Wasser durch Reiben mit Aetlier oder

Kochen mit Alliohol, wodurch eine Wachsscliicht

aufjielüst werden würde, l<ciueswegs verschwin-

det*), z. B. inubernia zebrina, liambusa cirun-

diuacea (StaninO, C/unnaero/is huiiulis ^ Eiice/ilia-

larlos etc. Ks ist demnach die Voraussetzung, dass

jene Eigenschaft der Oheriläche gerade von der
genannten Wachsschicht abliängig sei, nubegriindet,

und also auch von dieser Seite das allgemeine Vor-
kommen Jeuer Schicht nicht erwiesen.

Uic EigcnthüirilicJikeit der OberlläcJie der Ge-
wächse, von Wasser nicht genetzt zu werden,
welche phj^siologisch so wichtig ist, weil die Aus-
dünstung und Eiiiatlimuns der Pllauze verniittcist

der ganzen Oberlliiche dadiircli verliiudert, und auf

die Spaltöffnungen hcsuhräula und insofern regulirt

wird, muss vielmehr in der chemischen ftletamur-

lihose der Ccllulose. wie sie in der Cuticula er-

scheint, vielleicht gerade in der oben wahrschein-

lich gemachten Einmeugung wachsarti^^er und har-

ziger Theiloheu in die Zellen« and begründet sein;

jedenfalls gestattet die geringe Keuntiiiss dieser

chemischen Natur für die Erkliliuug jeuer Erschei-

nung noch hinreichenden Spielraum, oliue dass wir
geuölhigt wären, die Annahme einer nicht direct

zu bcobachteuden eigenen Schicht ausser der Cu-
ticula zu liülfe zu nehmen.

Dass übrigens der küniige Waclisüberzug, der

sogenannte Keif, die ünnetzbarkeit befördert, sielit

man daraus, dass nach Abwisciicu desselben das

Blatt leichter (wenn auch niclit vujlständig) genetzt

.wird, als vorher. UmgeKehit tragen die üuebeji-

lieiten, besonders die Spaltülfnungen und die Con-
vexitüt der Epidermiszellen dazu bei

, jene Eigen-

schaft zu reriiiindern, indem dadurcli das Wasser
mechanisch festgehalten \a ird. Ucshalb nimmt z. B.

die untere Blaltlliiclie von l'liüriiiiuin teiiax mit ih-

ren couvcxen fc^piderniiszellcn das Wasser leicliter

an, als die obere ganz ebene Eliiclie.

II.

Die Frage, worin der Glanz auf der Ober-
fläche der Gewächse, welcher in so grosser iMan-

iiigfaitigkeit und oft in so ansgezeichuetcm Grade
erscheint, eigentlich seinen Gruiul habe, ist meines

*) Hoch fühlt sich die mit Aclher geriehene Ohei-niichc
mit nassem Finger weniger glatt an , als vorher.

Wissens nocli kein Mal aufgeworfen worden. Die
einzige Andeutung darüber giebt Seh leiden
Ca. a. O.), iuilem er diese Er.scheinung ebenfalls dem
von ihm allgemein angenommenen W^achsüberzuge
zuschreibt. Ich ninss dagegen in älinlicher W^eise,

wie bei der Erldärung der Ünnetzbarkeit, den Man-
uel au der directeii Nachweisung dieser Ur-sache

einwenden. Hierzu kommt, dass ich zwar aller-

dings bei Hex Ai/iiif. und Miiynoliu yrundiß. die

Überfläche in Folge des lleibens mit Aetlier etwas

matt werden sah, während sie durch Reiben mit

Wasser ihren Glanz behielt, dass dagegen durch

jene Operation bei anderen Pflanzen mit lebhaftem

Glanz (z- B. C.i/cas revol.') sich keine solche Ver-
änderung hervorbringen liess, und dass andere

ebenfalls die Eutl'ernuug der hypothetischen Waclis-

scliiclit bezweckende Operationen , w ie das Reiben

des über der Flamme erwärmten Blattes, das Ko-
chen mit Alkohol, den Glanz vollkommen unver-

ändert lie.ssen. — Dass etwa die von mir beschrie-

bene braune Absonderuugsscliicht , welche ich al-

lerdings gerade an Pflaiizeullieilen von starkem

(ilauz wahrnahm, die Ursaclie des letzteren sei,

scheint mir Ihcils wegen der uugleiclimässigen Ver-

iheiluug auf der Oi)erlläclie in vereinzelten Partieen,

theils wegen des güuzliihen Fehlens auf anderen

glänzenden Pflanzen niciit wohl anzunehmen. —
Fragen wir nun die Physik über die allgemei-

nen Gründe für die Erscheinung des Glänzens der

Körper, so erhalten wir folgende Regeln als Weg-
weiser.

Bei Kndarclisicliiiijen Körpern wird ein Theil

der auflallendeu l^ichtstrahlen von der Oiicrfläche

re/lectirt , und z\\ar steht diese Menge im Verhält-

niss zu der GUilte der Oberfläche, indem ein an-

derer Theil der Strahlen wegen der unvollkomme-

nen Glätte nach allen Seiten zerstreut wird und

dadurch den Glaitz ncliu-iicht , dagegen die Sicltt-

barlieit der Oberfläche bedingt. — Ein dritter Theil

der Eichtstrahlcn dringt in den Körper ein, erleidet

eine Zerlegung, indem die eine Art Licht resor-

birt, die andere rcflectirt wird und dadurch die

Farbe des Körpers bedingt. Endlich wird ein Theil

der eingedrungenen Strahlen unzerleyt verschluckt.

liei Cniclit krystallisirleu) durchs ic/itiijeii Kör-

pern wird ein Theil der auffallenden Lichtstrahlen

durchyeliissen; das weitere Verhalten dersclljen, in

welchem Grade nämlich und in welclier Weise mo-

dißcirt, sie von dem Hintergründe des durchsichti-

gen Mediums rellectirt, ebenfalls in unser Auge ge-

langen, hängt von der Bcscbafleniieit dieses Hin-

terfiruiules sowie von der Dicke der durchsichliscn

Schicht ab. Ein 2lcr Theil der eiiifallcudcn Strah-

len wird von der Ober/ldvlie selbst re/lecUrt , und

22 =f
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liier hängt der Glanz ebenfalls von der Glätte der

Fläche ab. Ein 3ter Tlieil wird durch die Beschaf-

fenheit des Mediums niodiflcirt, indem nur gewisse

Arten Liclitstrablen resorl)irt werden: daher die

Farbe. Endlich wird auch hier eine gewisse Quan-

tität weisser Stralilen verschluckt.

Wenn wir diese Gesetze der Physik auf die

Oberfläche der Gewächse anwenden, so erhalten

wir für den Glanz folgende Factoren.

1. Der wichtigste ist unstreitig die Glätte der

Epidermis, der Mangel an Unebenheiten.

IVIan würde indess sehr irren, wenn man hier-

von allein den Grad des Glanzes abhängig machen

wollte, vielmehr ist bei vollkommener Ueberein-

stinimiing in diesem Punkte noch eine iMenge von

Modificationen des Glanzes möglich, welche abhän-

gig sind von der Menge des durchgehenden und von

der Veränderung, die das durchgehende nnd das

zurückgeworfene Licht gemäss der inneren Elgen-

thümlichkeit des Mediums erleidet.

2. Da nämlich die Menge des reflectirten Lich-

tes [d. h. der Glanz) in umgekehrtem Verhältniss

mit der Menge des darchyehenden steht, so ist zu-

nächst von grosser Bedeutung die grosse Mannig-

faltigkeit in der Beschaffenheit der Aussenwand der

Epidermis, nämlich der Cuticula, insofern dieselbe

dem Eindringen der Lichtstrahlen mehr oder weni-

ger günstig ist. Es kommt also sowohl der Grad,

in welchem der Zellstoff der Epidermiszellen eine

chemische Metamorphose erlitten hat, besonders

wenn sie eine sehr intensive Färbung veranlasst,

wie bei dem höchst glänzenden Blattstiele vieler

Farm, z. B. Adiantum Capillus Veneris, als auch

die Dicke dieser cuticnlarisirten Schicht in Anschlag.

Denn wirklich fällt unter den zahlreichen von mir

l)eobachteten Pflanzen fast durchgängig mit einer

verhältnissmässig dicken Cuticula auch ein bedeu-
tender Glanz zusammen. Dass der Glanz zum Theil

in der ehemischen Beschaffenheit der Cuticula be-
ruht, sieht man daraus, dass z. B. bei Cj/cas re-
voluta durch Behandlung der oberen Blattfläche mit
concentrirter Schwefelsäure sich alsbald der Glanz
verliert, wobei die Cuticula keine andere Verän-
derung erleidet, als dass sie ihre eisenthümliche
grüne Farbe (mithin ihre Undurchsicbtigkeit) ver-
liert. — Ferner hängt die Durchsichtigkeit der Cu-
ticula von ihrer Dichtigkeit, endlich von ihrer Ho-
mogenität ab. Diese letztere wird nämlich zunächst
beschränkt durch die Cuticularmetamorphose , inso-
fern dieselbe als eine Incrnstlrnng der Zellenwand
mit fremdartigen Molecülen aufzufassen ist. In man-
chen Fällen ist ohnediess die Cuticula von einem
ganz unhoniogenen, körnigen Gefüge, und dadurch
undurchsichtig, z. B. Cineraria maritima, Aloe

maculata, Tulipa Gesner., Hyacinthus Orient.

Oder die Durchsichtigkeit wird durch ein mehr oder

weniger deutliches Schichtengefüge der Cuticula

beeinträchtigt, z. B. am Stamm von Chamaedorea
Schiedeana, bei den Stacheln am Blatte von Dipsa-^

cus fallonum, auf der oberen Blattfläche von Ar-
butus Vnedo , Hoya carnosa, an den Spelzen von

Phalaris canar. , bei welchen Pflanzen mit dieser

Strnctur fast durchgängig ein ziemlich hoher Glanz

verbunden ist. Denn je undurchsichtiger die Cuti-

cula, desto stärker ist ceteris paribus der Glanz.

Die Undurchsicbtigkeit, mithin die Quantität des

reflectirten Lichtes kann in gewissen Fällen auch

durcli eine aufgelagerte fremdartige Substanz er-

höht werden , zumal wenn etwa dadurch zugleich

manche Unebenheiten der Oberfläche ansgeslicheu

würden, nnd es ist möglich, dass in dieser Be-

ziehung die oben erwähnte braune Schiebt auf eini-

gen glänzenden Pflanzen in Betraclit kommt.

Auch kann unter Umständen die Unebenheit der

Oberfläche im entgegengesetzten Sinne wirken,

wenn sie von der Art ist, dass dadurch nicht so-

wohl die Reflexion, als das Eindringen des Lichtes

vermindert wird, oder die letztere Wirkung we-
nigstens über die erstere überwiegt, wodurch also

der Glanz erhöht würde, wie diess z. B. auf der

nicht scharf begrenzten, aber dabei selir glänzenden

Oberfläche von Cineraria marit., den porzellan-

artigen Warzen des Blattes von Aloe verrucosa
der Fall sein mag.

3. Die Dicke der äusseren Wand der Epider-

mis und die Tiefe, bis zu welcher sich in dersel-

ben die Cuticularmetamorphose erstreckt, übt ausser

dem oben erwähnten, wie es scheint, insbesondere

insofern einen grossen Einfluss auf den Glanz, in-

dem dadurch die Epidermis steif wird, also leichter

ihre Glätte behauptet , während die krautartigen

PDanzenthelle mit dünner Cuticula, wenn sie eine

glatte Oberfläche haben, zwar Anfangs glänzen,

später aber durch Eintrocknen etc. leicht runzelig

und dadurch matt werden.

4. Was die oben erwähnte Beschaffenheit des

Hintergrundes hinter der Cuticula betrifft, welche
für die Erklärung des Gläuzens deshalb in Kech-.-

nung kommen muss, weil davon die Menge der

durch eine zweite Reflexion dem Auge zurückge-

worfenen Strahlen abhängt, so beruht dieselbe so-

wohl auf dem Inhalte der Epidermiszellen und des

dahinter liegenden Gewebes (je nachdem derselbe

aus Luft, homogener Flüssgkeit oder Clilorophyll be-

steht], als auf die Art, wie die inneren Zellen mit der

inneren Wand der Epidermiszellen verbunden sind.

—

{Beschlus&foli^i,)
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Iiiteratur.

Flora liaiioveraiia cxciirsoria etc. Von Dr. G. F.

W. Meyer etc. etc.

(, ß e seh lu s s. )

Bei einigen Pflanzen finden wir die Angabe,

dass sie nnr liospilirend oder eingehiirgert vorkü-

meii , niclit gereclitl'ertiiit. Wenn Uu/ßleurum ro-

tuntlifotium als eingeljürgerle Pflanze angesehen

werden Kann (S. 233.), so ist dies gewiss mit dem-

sell)en Reclite vom vielen anderen zu sagen, z. B.

von Sccindix Veiten- \'eneris , l)ei der diese An-

gabe felilt. Uass Artemisia pontica nnr verwildert

lind Xissolia vnißura nnr liospilirend aultreten

soll, müssen wir nach den uns beUannten Standor-

ten in Zweifel ziehen, nnd die sich bei Liyustrum

vulyare findende Dciiierknng: ,,selir wahrscheinlich

mir verwildert", nnd bei Litliusiiernmm ufj'.: ,, viel-

leicht nur eingehiirgert" ist ganz besliinnit un-

richtig.

Ohne der jetzt so beliebten Erlilürnng vieler

Formen durch Bastardbildung zu entsagen, ist der

Verl', derselben doch abhold, nnd bei Hieraciiim

spricht er sich zu unserer Freude dahin aus, dass

es hierüber nocli durchaus au sicheren Beobachtun-

gen fehle. Dagegen wird diese Erkläruugsweise

bei der in 6 Arten auftretenden Gattung liubus

einige Male angewandt, und bei Cirsium sind die

Bastardformen nur dem Namen nach aufgeführt,

ohne diagnosirt zu werden.

Drei Pflanzen sind ganz unerwähnt geblieben,

nämlich Prunus Cliiiuiaecerasus Jacq. , tnula me-
cliti M. B. und Alc/iei/iiltii al/iina L. , was um so

auffallender ist, da die beiden ersten schon in

Kocli's Synopsis sich finden, die letzte aber von

Echterling Verzeicliniss etc. S. 12. augegeben

wird.

Jetzt kommen wir an eine Seite der Flora,

welche wir, wäre es uns nicht um die Wahrheit

zu thun, lieber unberührt gelassen hätten, wir mei-

nen die Ungenauigkeit und Unrichtigkeit der Fund-
orte in der ersten Hälfte des Buches. Der sonst so

gründliche Verf. hat es sich in dieser Hinsicht leicht

gemacht und bis zum 21. Bogen die Flora saxonica

von Hchh. zu Grunde gelegt, woliei er oft die

sehr entstellten Ortsnamen unverändert wiederge-
geben hat. So wird sogar nach Robb. flor. sax.

p. 164. als Fundort für tscurzoiiera purpwea
tS. 317.) der heitere Berg angegeben, welches
die Uebersetzung des moiis serenus, womit be-

kanntlich der Petcrsherg bei Halle bezeichnet wird,

aus Sp re ugel's flor. hal. sein soll. Auch wird das

schon seit 16 Jahren iiiclit mehr existircnde llocKcn-

holz als Fundort noch erwähnt, und in dieser Hin-

sicht könnten wir, wenn es der Ranin gestattete,

eine Menge Beispiele anführen. Mit dem 21. Bogen

hat der Verf. an die Stelle der genannten Ouelle

des Referenten Flora von Halle treten lassen , und

von hier ab finden wir mir hin und wieder eine

kleine Ungenauigkeit. So ist z. H. bei Scirpus

parvttlus durch Versetzung der Worte aus der

Hallischen Flora ein unrichtiger Standort heraus-

gekommen. Auf gleiche Weise werden hei Gla-

fliolus palustris die Standorte „Kl. Dolzig und

zwischen Göhren und Rodden" als zu Anhalt

gehörig angegeben , während der erste Ort säch-

sisch , der andere prcussisch ist und in der Nähe

von Merseburg an der Chanssee nach Leipzig liegt,

also von Halle weniger entfernt ist, als die vom
Verf. bei Halle angegebene Brandorfer Mühle. Ue-

lierhaupt wäre die Reihenfolge der Standorte zur

bequemeren Uebersicht öfter anders zu wünschen

gewesen, so namentlich bei Scabiusa siiareolens,

Carlina acaulis u. a. Bei Scirpus cespitosus hät-

ten die Standorte bei Lieskau , Liederstädt und

Crumpa aus Spreu gel's flor. hal. ed. 1. entnom-

men, nicht wieder aufgeführt zu werden brauchen,

da diese Pflanze von Sprengel seihst in der

2. Auflage der Flora ganz mit Stillschweigen über-

gangen und an den genannten Standorten gewiss

nie gefunden ist. Die späte Benutzung neuerer

Quellen ist daraus zu erklären, dass der Druck

dieser Flora excursoria schon im Monat Juni 1847-

begonnen hat.

Auf die Angalie der Verbreitung ist, wie schon

oben bemerkt, grosse Sorgfalt verwendet, und wir

haben nur bei einigen Pflanzen iiicIit ganz richtige

Grenzen aiigctrolTeu. So soll j}Iyrica Gate in Han-

nover bei Celle und Gifhorn die Südgrenze der Ge-

sainmtverbreitung erreichen, während dieser Strauch

doch selbst in dein vom Verf. berücksichtigten Ge-
biete südlicher vorkommt, nämlich bei Paderborn,

wie sich in Jüngst Flora von Bielefeld p. 325,

auch ganz richtig angegeben findet, und noch etwas

südlicher liegen die von Raben hör st flor. lusat.

p. 2«3. für die Niederlausitz namhaft gemachten

Standorte. Bei Isnartlia palustris L. haben wir

zu bemerken , dass diese Pflanze an der äussersteu

Ostgrenze des Gebietes (oder wohl schon ausser-

halb desselben) hei Annaburg unweit Wittenberg

auftritt, wie wir in unserer nord- und mitteldeut-

schen Flora wohl zuerst angegeben haben.

Einige Unrichtigkeiten in Angabe der Daner

der Pflanzen liälteii wir gern vermieden gesellen.

So werden z. B. Smiitui jirocum/ieiis^ Gentiiina ci-

\liuta, Verbena officinalis als einjährig angegeben,

I

die sämiDtlich pcrenuirend sind.
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AViinsclieiiswerth wäre ein aiisfiilirliclies , die

Arten und Synonyme berücksichtigendes llei>;isler

gewesen, welclies znyleicli die deiitsclien Kamen

hätte iiiiifassen sollen, ohne hieruns ein zweites zu

bilden.

Bevor wie von dieser auch Im Aeusserii gut

ausgestatteten Flora Abschied nehmen, sehen wir

uns zu der wiederholten liemerUung veranlasst, dass

sich dieselbe den besten LoUallloreii rülimlich an

die Seite stellt , imlem sie einen reichen Schatz

trefflicher lieoliachlungen und Untersuchuiigeii ent-

hält und sicli dadurch jedem aufrichtigen Forscher

der Jsatur unentbehrlich macht. Ä. G-

Taschenbuch der Flora von Thüringen, zum Ge-

brauche bei Excursiuuen, die phauerogamisclieu

Gefässi)Qanzen , nach K o ch's Synopsis geordnet,

enthaltend, im Auftrage und unter aiitwirUnng

der botanischen Section des naturwissenschaftli-

cheu Vereines für Thüringen bearbeitet von J. C.

H. Schönheit, Pfarrer in Singen etc.

3Iit Fieu.leii niuss jeder Freund der BotaniU

und inslie.'.oudere jeder, der Thüringens reichhaltige

und schone Flora zu würdigen weiss, dieses sehr

williiommene Werk begrüsseri; um so mehr, als

dasselbe auf die möglichste VoUsländigUeit, bei lie-

rflcJisichtiguiig des ganzen Gebietes, den meisten

Anspruch machen kann. Es zeichnet sich aber ganz

besonders dadurch aus. dass es einen grossen Reich-

thura an Xachweisuugen von weniger bekannten

Standorten seltener Pflanzen — darunter mancher

verborgene Scliatz ! — enthält; und dass der geeinte

Verf. Zusätze und Erläuterungen zu den Diagnosen

giebt, die so trefilich sind, wie sie von einem so

gründlichen Forscher und sorgfältigen Beol)achter

nicht anders zu erwarten sind. Selir auerkeunens-

wertii ist es aucli , dass in den Diagnosen sell)st die

characterisiischen Merkmale durch gesperrte Schrift

liervorgehoben sind, und dass man auch hierin dem

Vorgange Koch's gefolgt. Es ist zu bedauern, dass

dies nicht in allen neueren botanischen Schriften

geschieht! —
Das bearbeiteie Florengebiet wird durch fol-

gende Grenzen; die inclusive zu verstehen sind,

bezeichnet: Jiordhausen
; goldne Aue; das Mans-

feldische; Halle (mit Ausschluss der allzu weit

nördlich und östlich von da vorkommenden Ge-
[

wachse); Merseburg; Weissenfeis; Naumburg;
Gera; Weida; Schleitz; Lobenstein; südliche und

westliche Abdachung des Thüringer Waldes bis

Neustadt a. d. Heide; Coburg; Ilümliild ; Mei-

i

jiiugeu ; Wcrrathal bis Vaoha, Uerka , Kreuz-

burg; von da durchs Eichsfeld bis Nordhausen.
I

Bei solchem Umfange möchten sich freilich noch

mancherlei Standorte von seltenereu Gewächsen
hinzufügen lassen, was hei einer 2. Auflage, die

wir dem Buche recht sehr wünschen , um so eher

geschehen wird . als dasselbe zu genauerem Durch-

forschen der einzelnen Gebietstheile mehr und mehr
Anregung geben wird.

Es umfasst gegen 600 Seiten, hat eine der Flora

sax. älinliclie Form und Einrichtung, d. li. die Gat-

tungsiiummern , so wie die Speciesnummern bilden

für sich fortlaufende Zahlenreihen. Der Druck ist,

obgleich höchst conipendiös, doch sehr deutlich auf

gutem Papier.

Eine liefer eingehende Hecension überlässt Ref.

einer würdigeren, gewandteren Hand; ihm genügt

es, beim Erwachen der Flora auf das Erscheinen

dieses Buches aufmerksam zu machen. Schliesslich

tlieilt derselbe, und mit ihm gewiss Viele, den vom
geehrten Verf. in der Vorrede ausgesprochenen

Wunsch von ganzem Herzen : dass sich nun auch

ein würdiger Bearl)eiter der kryptogamisciien Ge-

wäciise Thüringens finden möge. Auf diesem Felde,

welches au Reichhaltigkeit dem phaiierogamischen

Theile nicht zurückstellt, das aber bis jetzt im AH~
gemeinen noch viel weniger durchforscht und be-

kannt ist, möchte noch viel Interessantes an das

verdiente Tageslicht zu fördern sein.

S — 1 den 4. Mai Iböü. B.

Aunales des sciences naturelles. Troisieme serie.

Tome XI. 1849.

1. lieber die Aiitheridien der Famkräuter.
Von G. Thuret; p. 1 — 12. Verf. hält die Anthe-

ridien der Farrn für gleichbedeutend mit denen von

Clntra, den Itloosen .und Leliermoosen*). Auch

auf dem Vorkeime der Schachtelhalme habe er die--

selben Gebilde wieder wahrgenommen. Das L-ebrige,

was er giebt, steht dem weit nach, was in der

l-iunaea 184». von Herrn Scliiicht über denselben

Gegenstand beigebracht ist, und auf welches wir

hier verweisen.

2. ;^chlüsse und Vehenicht einer Abhandiuny

über die Vegetation der Faruer - Inseln, verglichen

mit der der Shetlands - Inseln und Süd- Inland.

Von Ch. Martins; p. 13— 24.

*) Jinnerf^, des Tief. Wenn Ref. sich nicht gänzlich

irrt, so hat auch Hr. Dr. Gotische auf dem Llallar-

tigen Proiothallus der Tlepnticae fniiKlosac Antlieridicn

abgebildet, wehhe denen der Farrn auflailend gleichen.

V^l. IVov. Act, Acad. C'aes. Leop. Tom. A-\. 1. in der

Arbeit iiber llaplomiiritnii llookeri. AYie nun , wenn sich

neben diesen sogenannten .Anlheridien auf dem \ orkeime

noch Antberidien im Sinne der Laubmoose neben den

Fruchten finden i*
, ,VIO d'JOJl Jioi.'.: ^' ^^'
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Die Pflaiizcnarten, welclie die geiiaiiiiten Inseln

bewolineii , liünueii rü;;lich in 4 f;nt initeiscliiedenc

Typen gethcilt werden.

1. Oef (jeriitaniache oder britannische Ttipus.

Unter diesem Nunien liegreil't Vcir. alle diejcnif^en

Pflanzen mit II. Watsoii und Ed. Korbes, wel-

che sicli in •^iw/, Witte! - ünropa finden und gleicli-

sani das Fundament der Floren von Ucntseliland,

Kngland, Süd - .SKanilinavien und Nord - Frankreicli

bilden. Zu dicsejii T^ pus f;cliüren die uiei.sten Pllaii-

zen von Knglaud bis iiacli Island.

2. Der ?/iarili>iie und litturale Tujuis. Hiese

Gewächse kclircn gleichsam wieder zu der ersten

Ahthcilung durch ihre j;rosse Ausdelinunfi; In den 2

Continenten znrucli. Sie unterscheiden sich jedoch

von den vorigen diircli ihre constanten und scliarf

liezeiclinetcn Wohnörtcr. .Man lindet sie niemals

in groser Entlerming vom Meere, und sind daher

ganz anderen Iledingnngeji unterworfen , als die

biimcnläudischen Arten. IJergleichen sind : Cidiile

maritiina, Cochlenria of/icinalin , Arenaria pe-

ploides, Lilhospermuin innriliinum^ Planlayo mu-
ritimti, Eriinyium niariliinuin, l'iiretlirum mari-

ti?Hum u. a.

3. Der nordiarh- aJj/ine Ti/pus. liierher hrinjit

Verf. alle die Pllanzcn , welche zusamnit in der

Meereseliene der Polarlaiuler aullreten, wie in

Grünland, auf Spilzhcrgen , im Jiordcn von SUan-

dinavien, am 68. Ureitengradc und auf den Hoch-

alpen der Schweiz und Frankreichs. Hierher;

Arabis pctraea , Vraha incana, üilene acaulis,

Habus saxatitis'-'O , l>r(/as octoj/etala-'- , Sibbatdia

procumbens, AlcheiniUa alpina*, Haxif'raya oppo-

sitifolia ^ Puli/yonuni invipanan, Oxyria rcnifor-

mis , Chamaeledun procuinbens , Juncus trij/hnnis,

Luzula pilosu*, l'oa alpina* u. a.

4. Der arlitiaclte Tp/nis hegreift alle die Arten

in sich, welche sich hislicr in der Polarzone nicht

fanden, und auch den Hergeii von Mittel - Europa

abgehen. Nach dem ^'erf. sind sie characteristisch

für die arktische Zone, obgleich sie im Allgemei-

nen die ganze Länge der skandinavischen Alpen

bis zum Polarkreise durchwandern , obgleich eine

.grosse Zahl von ii'.nen in den Gebirgen von Schott-

land wieder vorkommt, z. U. lianuncains jiiralis,

J>upurer nudicunle, Saxifraija niralis, S. rivulii-

ris , S. tricuspidala, Curnus f>ueciva-'--, Koeniyia

hlandica u. a.

*) Die mit cinorii • bpzii, Iiiiotcn l'danzcn iiiö. li'oii uuhl
kaum .Tis rein iior. lisch . aiiiine .Vrlcii zu IjizcirliiiiM sein,

<Ia gerade diese- sich «eil von den Alpen einlernt auch
in dem übrigen Dculschland « icder linden. A'. J\I.

Saiiimlunp^en. >',

Klotzscliii Herbarium vivum xMycoIogiciim sistens

Fungoruni per totam Germaniam crescentium

collcctio perfecta Cent. XIV. cura Lud. Haben-
horst etc. Dresdae 1850. 4.

Der jetzige Herausgeber dieser immer reicher

sich geslaltenden Samnilung, welche lum schou

UOO .Arten und Varietäten von Pilzen umfasst, fährt

mit lobenswerthem Eifer fort, diese Sammlung fort-

zusetzen, zu ergänzen und zu verbessern. Wir
finden auch in dieser Centurie wieder Novitäten für

die Flora von Deutschland, deren Zahl gewiss noch

grösser werden wurde, wenn überhaupt in unserem

Vaterlande die Liebe zum Studium der Kryptoga-

men der zu den Phanerogamen gleich käme. Weite

Uezirke sind noch gar nicht nutersucht, umfang-

reiche Tiur mangelhaft, und der Gegenden, welche

ziemlich genau bekannt wären, dürfte es nur we-

nige geben. Die Herren Anerswald, Fiedler,
Lasch, Pr e Hss, Sau t er haben den Herausgeber

mit Beiträgen unterstützt. Folgende Arten werden

hier iiiitgetheilt: 1301. Aijaricus (JVricholoma') ce-

realin Lasch (.4. yatiibosus b. aestivulis Fr.). Ab

Ay. gantbuso praesertim dilfert pileo rngoso- squa-

nuiloso lamellis decurrenlilius postice reticnlatis.

2. Ay. iCollybia') aseiints Fr., 3. Ay. iClitocybe')

candicans Pers. , 4. Ay. (.Clitoc.^ dealbatua Sow.,

5. Ay. iPleurotui,') septiciis Fr., 6. Ay. ^Mycena)

sanyninulentus Alb. et Schw. , 7. Ay. (,lilycenaria)

polyadelplins Lasch, 8. Ay. ifhultuta') mycenoides

Fr., 9. Ay. i^Uinphaliu) itmbettiferus L., 10. Ay.

iireniiriits Lasch (•!.'/• utriatiito pro.xim.) incano-

pallidus, pileo subsulcato leviter tomentoso, lamel-

lis distantibus crassis lalis, stipitc nullo v. brevis-

simo albo -floccoso , sporis alutaccis. Ad terräm

arenosam pr. Driesen , Lasch. 11. Ilydnum ser-

jiens Lasch, snbicnio floccoso, filiris crassis albis

repentibus, acnleis subfasciculatis teretibus elonga-

tis oblusiusculis pallide fuscescentibus pendnlis. In

cort. Ulmi, Driesen, Lasch. 12. PistiHariu

(juisquiliuris Fr., i;j. Typhuhi incarnata Lasch,

14. Peziza niyrella Pers., 15. l'. leucoloniii llebcnt.,

16. P. Pulylrivlii Schum., 17. P. Absinlhii. Lasch,

e.x llavido-fusccsceus, se.ssilis, subrotunda, rugu-

losü - fibrillosa , luargine infle.xo albidü -fimbriato,

disco dilutiore flavidü. In caulib. Artemis. Absinth-,

Driesen, Lasch. 18. Ilydnunyitiiii carneum

Wallr. , ly. .Scleroduiii litis A»ld. Mss., 20. Sei.

per/nisilluiit Lasch , subrolundum v. ijiaequale la-

cunosum e sublouientoso-glabrcscous e.Klns intus(iue

subfulvnm. liiter quisiiuilias sylveslres, Driesen,

Lasch. 21. *'. Tulipiie Lihcrt, 22. Perispuriui/i

yramineuin Fr. , 23. Sphaeria lanciformis Fr.,

24. Hph. veliita Pers., 25. Ä'. ambicns Pers., 26. ä".
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leiphaetna Fr., 27. S. oceUata Fr., 28. S. venu-

losa Wallr. , 2». «. siiffutta tiees, 30. S. Dot/iiiiea

Mong. , 31. iS. Aliietis Kr., 32. Ä. Licella JIoiis

,

33. Ä. Viciae Lasch inss. , 34. Ä inamillaria Fr.,

35. S. ejiidevmidis Fr., 36. Ä. Corticis Fr., 37. S.

Narcli Fr., 38. .S. Pisi Sow., 39. S. cuimifraga

Lascli V. foUicola, 40. S. Ammoiihilae Lasch, ascis

S-sporis, sporis ohiongis triseptatis, 41, S. geogra-

phica Wallr., 42. Erysibe coimnunis Lk., Criici-

ferariim, 43. E. comm. üiiasrariariim , 44. Crihra-

ria vulgaris iSchraü., 45. Phncidiinii Plinthis Fr.,

46. Ph. carbonaceniii Fr., 47. Cliaetoinitim epiiihyl-

Ivm Kze. , 48. Trichia circumscissa Wallr., 49.

Cionium farinaceuiit LI;., 50. C. xanthopus Ditm.,

51. Ciltispora fugax Fr., 52. C. leucomyxa Rabeiih.,

53. Ascocliyta l<ii Lascli , cirrliis alhis teiiuissimis.

lu fol. Sii latifoHi pr. Urieseii, Lascli. 54. A.

Viburui Lascli mss. , 55. A. Teucrii Lasch, tirrhis

albis, ascis elongatis; in fol. Teucrii Scordü Ur.e-

sen. Lasch, 5G. Depazea Agriinoniae Lasch iiiss.,

57. Cenangium Ericue Fr. , 58. Antennaria Tela

Corda, 59. Melanconium xtroniadcum Corda, 60-

Coryneuiit Kunzei Corda, 61. Spurideminum vul-

gare Awd. (_Sieyonosporiii7ii pyrifurme Corda), diff.

ab *>. cdluloso sporis tuscis, obovato - pyriforini-

l)us qiiae in illo olivacea, obloiigo - pyriloriiiia.

62. Sporideainium raguiii iS'ees, 63. Ascophora ele-

gans Corda, 64. A. cinerea Pr., 65. Grii/iliium stil-

boideum Corda, 66. ßotryosporium pulchrmn Corda

CStachylidium pulchruin Rabeiih.) , 68. Cladosjio-

riuiii graminum Lk. , 69. Heliiiintliosporium ma-
crocurpum Corda, \\ie der Herausgeber uns nach-

träglich niKgetheilt hat, nicht, wie anf dein Zettel

sieht, H. apjiendiculutiim Corda, 70. H. clavuli-

geruin Fr. iExosp. Clav. Lk.), 71. H. septosporiuin

Pr. )uss. , 72. Gongylocladium atrum Wallr., 73.

Gonatobotrys siiiiplex Corda, 74. Torula aurea

Corda, 75. T. olivacea Corda, 76. T. alta Pers

,

77. Curemiuin vulgare Corda, 78. Tricholeconium

roneum Corda, 79. Coniothecium choiitatosporui/i

Corda Var. , 80. Acrostalugmus cyliiidrosporus Pr.

mss., 81. liltizopus nigricans Coiiia., 82. Fusarium
strobilinwn Corda, 83. F. inaequale A«d. , sporis

roseis hyalinis poljmorphis (ublongis, fiisiform. et

linearibus), 1

—

5-septatis v. iiitcgris ntriiiqne ro-

tnndalis. Long. sp. 0,0028— 0,0067. 84. F. flava

-

virens Ditm., 85. F. clundestinuni Corda, 86.

Prosthemium betulinum Kze., 87. Ditiola radiata

Fr. Dazu die Bemerkniig, dass die unter \o. 986.

ausgegebene Ditiola die D. paradoxa sei. 88.

Cryptosporium Keesii Cord., 89. Stachylidiutn dif-

fusum Fr., 90. Hymenula vulgaris Fr. Auers-
wald hält diese für den Anfang der Dacryomyces
Crticae. 91. Pkruginidium effusuni Awd., .sporidiia

5— 8-septatis, apice breviter couicis Co» apicu-

latis nee papillatis, uec mncronatls) stipite ante
basin vetitricoso-intlato. 92. Tubercularia granu-
lata Pers. c. ülmi, d. Sfpartii, 93. Ectostroma Plan-
laginis Lasch . 94. Labretla Ptarmicae Desmaz.,
95. Puccinia sertata Pr. , 96. P. Glycyrrhizae Ka-
beiih., difl". a P. Legunnnosarum Lk. spor. major.

verru(;osis subuinbonatis (aus Italien)
, 97. P. Her-

läariue Lasch, 98. Credo sitophila Ditm., 99. ü.

Üecates Kabenh., 1400. Erineum purpurascens
Gaertn. Nachträglich werden uocli jnitgetheilt:

87. b. Uredo violacea Pers. , «88. c. Aecidiuni Con-
valluriae ticUam.., 1292. b. Puccinia Veronicarum
DC. — Die Exemplare sind gut und vollständig.

S— l.

Crelchrte Oesellschaften.
In der Sitz. d. Gcsellsch. natiirf. Fr. z. Berlin

am 19. Febr. zeigte Hr. Link junge gekeinite Or-
chideen, articulis tuberosis, vor, die er durch den
Uiiiversitäts- Gärtner Sauer erhalten. Sie bestan-
den aiis einer wurzelnden Knolle, aus der ein knol-
liges Glied unmittelbar hervorgekommen war. Die
untere Knolle, unmittelbar aus dem Saamen ent-
sprungen, hat auch den Bau einer Knolle. Hier-
durch bestätigt sich die von Hrn. Link schon frii-

lier geiiiaclite Beobachtung, dass der Saaiiieu eine
Knolle war.

Kurze SiTotizeii.

lieber Liehen esculentus und verwandte Flech-
ten befindet sich eine Zusammenstellung der darü-
ber bekannten Nachrichten, liebst Holzschnitten von
Liehen esculentus und affinis in i\o. 39. des Gard.
Cliron. Veranlassung gab dazu die sich wieder-
holende Sage über vom Himmel gefallene essbare

Sub.stanzen, die neuerdings auch von Erzerum ge-
meldet ward. Der Verf. macht dabei auch auf das

so schnelle Auftreten von Nostoc commune auf-

merksam. Die Structur jener beiden Flechten sei

verschieden. Lecanora esculenta Kversm., welche
die Pallas'sche Flechte sei, bestehe in ihrer

Mitte aus losen Fäden, welche gegen den Umfang
immer dichter würden. Bei Lecan. affinis Eversni.,

welches die zweite von Erzerum erhaltene Form ist,

sei die ganze Slasse dicht, mit wenigen freien Fäden.

Redaction: Hugo von Mohl. — U. F. L. von Seh lech tenda I.
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Ueber die Obeiflächc der Gewächse.

Von
Dr. Albert Wigand.

{B csch hl SS,)

Ollgleich alle diese Verhältnisse einen entschie-

denen Einfliiss auf die Erscheiming des Glänzciis

ansüben, so ist doch nicht zu verkennen, dass un-

ter allen Factoren der Grad der Unebenheit der

Ober/lache selbst den ersten Platz ciiininiuit, und

um sich eine Vorstellung von den zahlreichen Mo-

dificationen, welche allein durch dieses Verhältniss

möglich sind, zu verschaffen, wird es angemessen

sein, die bereits oben namhaft gemachten verschie-

denen Koruien der Unebenheiten gerade in dieser

ijirer physiologischen Uedeutung zu üljerblickeu.

Hierbei dürfen wir aber vor Allem nicht über-

sehen, dass die Unebenheiten, wenn sie gleich sich

absolut bestimmen lassen, doch insofern von einer

durchaus relativen Bedeutung werden , als der da-

durch moditicirte Glanz zugleich abhängig ist von

dem Verhältniss der glänzenden Fläche zu der Ent-

fernung des Betrachters. Es ist wohl kein Punkt

auf der Oberfläche der Erde, welcher nicht unter

dem richtigen Winkel und in einer gewissen Nähe

und mit dem gehörigen Vergrösserungsmittel be-

trachtet jilänzend erschiene (Schneekrystulle, Quarz-

liürucr, Sonnenstäubchen) ,
— während es für den

gewühnliclien Anblick des aufrecht stehenden Men-

schen verhältnissniässig nur wenige Punkte der

festen Erdoberfläche giebt, welche nicht durchaus

matt erschienen. Versetzen wir uns aber wiederum

in eine Entfernung (z, B. des Mondes) von der

Erde , so werden die den Glanz verhindernden Un-
gleichheiten in dem Grade versclnviiiden , dass uns

die Erde ebenso als eine glänzende l'läche er-

scheint, wie die ül)rigcn Planeten für die Bewoh-
ner der Erde.

So bietet auch ein Baum, dessen Blätter, in

der Nähe betrachtet, lebhaft glänzen, in einer ge-

wissen Eulfernung nur eine matte Fläche dar, weil

das Licht auf den verschiedenen Punkten ungleich

reflectirt, d. h. zerstreut wird; ebenso entdeckt

der mikroskopische Beobachter bei nneud lieber Nä-

herung auf jenen glänzenden Blättern mannigfache

Unebenlieiten, oder umgekehrt wird ein Pflanzen-

theil, wciclier durch seine Unebenheiten dem Auge

in der gewöhnlichen Enlferiumg rauh und matt er-

scheint, bei weiterer Annäherung, etwa bei An-

wendung einer Lupe eine glänzende Oberfläche

darbieten, weil jene Unebenheiten selbst eine

grössere Jlenge von reflectirtem Liclit dem Auge

zusenden. Wir müssen demnach bei der Verglei-

oliung des Einflusses, welchen die verschiedenen

Unebenheiten auf das optische Verhalten der Ober-

fläche haben, einen und denselben Maassstab, d. h.

eine gleiche Entfernung des Auges, und zwar die

Weite des deutlichen Sehens zu Grunde legen.

a. Die grösste Mannigfaltigkeit in dem optischen

Verhalten der Oberfläche der Gewächse beruht auf

der verschiedenen Art der Behaaruny; um die em-

pirische Unterscheidung dieser Nuancen selbst hat

sich die beschreibende Botanik verdient gemacht;

die anatoijiischen Verhältnisse, worauf dieselben

Ijcruhen, sind die relative Anzahl der Haare, die

llichtuiig derselben und ilue Lage gegen die Ober-

fläche, ihre Länge und ihr eigener Bau und liiluill.

b. üicjenigen Unebenheiten, welche niclit so-

wohl in der .\nssenwand der Epidermis, als in ab-

xvechseluden Erhöhnngen und Vertiefungen des gan-

zen Kör|iers beruhen (cf. 1. 1.), fallen sehr in die

Augen und geben den Pflanzen ein rauhes Ansehen

ohne Glanz, jedoch so, dass man nicht nur diese

Unelienheiten mit blossem Auge meist deutlich un-

terscheiden , sondern bei genauer Bctrachlun;; auch

den Glanz, falls die Oberfläche an sich solchen

23



— 443 — 444 —

hat, auf diesen Uuebenlieiteii walirnelimen liaiiii,

z. B. am Stengel von Rhipsalis funalis. Ebenso

lässt sicli, wenn die Oberfläclie durch ein erhabe-

nes oder vertieftes Aderuetz uneben und für die

gewöhnliche Entfernung des Auges matt ist , der

Glanz, welchen die Epidermis au sich besitzt, bei

der Richtung des Auges auf einzelne Punkte er-

kennen, z. B. Arbutus Vnedo.

Die grössere Mattigkeit der unteren Blattfläche

gegen die o])ere berulit zum grossen 'Theil auf dem

Hervortreten des Adernetzes, wie man es gerade

auf der unteren Fläche gewöhnlich findet.

Die Spaltöffnungen beeinträchtigen den Glanz

nicht nur durch Aufhebung der Glätte, sondern na-

mentlich auch dadurch, dass sie durch die Luft-

partieeu, welche sich in denselben, zumal wenn

überdiess die Spaltöffnungszellen selbst vertieft lie-

gen, verbergen, die Epidermis zu einem unhomo-

geuen Medium machen und die unregelniässige Re-

flexion des Lichtes noch vermehren. Beispiele , wo

die Spaltöffnungen, sei es durch ihre Grösse und

Tiefe, oder durch ihre genäherte Stellung recht

auffallend zur Verminderung des Glanzes beitragen,

bieten ISicotiana glauca, Echeveria, Dianthua

pluniarius (_iie grossen Spaltöffnungen nehmen fast

'/s der Epidermis ein), Piper inacinoliaef'oliuni, bei

welchen beide Blatiflächen, — Billberijia zebrina

(Spaltöffnungen in Reilien gestellt), Nerium Olean-

der, Coffea arabica, Ficus bengalennis Cgi'osse

kreisförmige Poren in den engen Waschen der der-

ben netzartig hervortretenden Adern vermehren die

Unebenheit auf der unteren Fläche), Arbutus Vnedo.

bei welchen nur die untere Blattfläche mit Spalt-

öffnungen bedeckt ist, — Pinus Strobus, wo aut

zwei Flächen der Skantigen Kadeln je 2 parallele

Reihen grosser Poren als zwei welssliche matte Li-

nien erscheinen.

Da die Spaltöffnungen im Allgemeinen auf die

untere Blattfläche beschränkt sind , so erklärt sich

auch hieraus die grössere Mattheit dieser Fläche

gegen die obere.

c. Die oben unter F. 3. beschriebenen Uneben-
heiten, welche auf der Gestalt der einzelnen Epi-
dermiszellen beruhen, lassen sich mit blossem Auge
nicht leicht unterscheiden, und die dadurch veran-
lasste Modification des Glanzes gilt deshalb auch

für jede Entfernung vom unbewaffneten Auge. Für
das Gefühl geben sie sich durch eine gewisse Rauh-
heil der Oberfläche zu erkennen.

Die unendlichen Nuancen in dem Glanz und der

Mattheit der Pflanzeniheile erklären sich theils durch
die verschiedenen Formen dieser Unebenheiten, von
denen wir die Hauptfälle bereits oben hervorgehoben

haben, zwischen welclieu aber noch unzählige an-

dere möglich sind , — theils durch die Combination

dieser Verhältnisse mit den übrigen Ungleichheiten

der Oberfläche und mit den sonstigen Eigenschaften

der Epidermis. Ferner ist die Grösse der convexen

Epidermiszellen von Einfluss, indem die Epidermis,

je kleinzelliger, um so matter erscheint. — Die

eigenthümlichste auf diesem anatomischen Verhält-

uiss beruhende Modification ist der sogenannte Sam-
metglanz auf den Blumenblättern und manchen grü-

nen Pflanzentheilen, z. B. Maranta zebrina. Da
bei dieser Pflanze zwischen der stark sammetglän-

zenden oberen und der wenig sammetgläuzenden

unleren BlattUäche kein anderer Unterschied wahr-
zunehmen ist, als die niedrigere Papillenform der

Epidermiszellen der letzteren, so hat man wohl

nicht nöthig, eine andere Ursache für jene optische

Erscheinung anzunehmen, als eben diese Form der

Epidermiszellen.

Recht einleuchtend wird die Bedeutung dieser

Art von Unebenheiten als Ursache der matten Ober-
fläche, wenn man au gewissen Blätlern, wo glän-

zende Partieeii nud nicht glänzende unmittelbar an-

einandergrenzeu, diese verschiedenen Partieen der

Epidermis miteinander anatomisch vergleicht. So
findet man z. B. , dass bei Gladiolus psittacinus

die Epidermiszellen der glänzenden Nerven, welche
die übrigens ganz matte Oberfläche durchziehen,

flach sind, während die des übrigen Blattes convex
sind; — ebenso beruht der Uuterschied zwischen
der glänzenden oberen Fläche von Phorniium tenax
und der matten unteren Fläche, sowie der zwischen
den glänzenden Nerven auf der unteren Fläche

zwischen der übrigen nicht glänzenden Oberhaut,

zwar einerseits auch auf der Gegenwart eiues kör-

nigen Wachsüberzuges auf der letzleren, haupt-

sächlich aber, wie man daraus, dass auch nacli

dem Abwisclien desselben jener Unterschied im
Glanz bleibt, auf der verschiedenen Form der Epi-

dermiszellen, welche auf der oberen gross und voll-

kommen eben, auf der unteren klein und vollkom-

men convex, auf den Nerven sowohl breiter, als

Insbesondere in der Richtung der Länge vollkom-

men eben sind. Die glänzende Beschaffenheit der

weissen Warzen auf Aloe verrucosa fällt zusam-
men mit der flachen Aussenwand der entsprechen-

den Epidermiszellen , die rauhe Beschaffenheit der

übrigen Blattfläclie mit den kegelförmigen Erhebun-

gen auf den Epidermiszellen, wozu freilich auch

noch die Menge der kleinen körnigen Unebenheiten

jeder einzelneu Zelle hinzukommt.

Auch hier stimmt die Erscheinung, dass im All-

gemeinen die untere BlattOäche der oberen an Glanz

nachsteht, überein mit der allgemeinen Wahrneh-
mung, dass auch die Epidermiszellen der oberen
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JFläcIie vorlicrrscliend eben, die der unteren vor-

herrschend convex sind (z. B. Cycas revol., Taxus
baccata').

Eine besondere Modification verdient noch her-

vorgeliulicn y.ii werden, nämlicli die Krsclieinnng,

dass manche Pllanzcniheile in der einen Kiclitunjc,

nämlicli der Länge, mehr j^länzcn nl^^ in einer an-

^dereir; man erkennt an diesen Theilen schon mit

blossem Ange eine feine Längsstreifnng, z. B. an

der oberen, grünen t'läche der Nadeln von yinus

Strulms. Die anatomische Betrachtung zeigt, dass

die JEpidermiszellen in der Hiciaung der Breite con-

vex, in der Richtung der Länge langgestreckt nnd

vollkommen eben sind. Dasselbe Verhältniss habe

ich schon oben bei den Nerven auf der unteren

Blattfläche von Phormium teiiax, Gtadioivs psit-

tacimts erwähnt. Wenn dieser Untersiliied zwi-

schen einem allseitigen nnd einem Lungs-Glanz
auch nicht überall so stark hervortritt, so ist doch

lüelit zu leugnen, dass nicht nur alle Blätter von

vorwiegendem Streben in die Länge, z. B. die der

Jlonokotyledonen , dieses Streben auch in der phy-

sikalischen Erscheinung des Glänzens offenbaren,

sondern dass auch bei Blutlcru von weniger ein-

fachem anatomischen Bau das cigonthümliche , für

den Maler oft so unuachahniliche Xoluiit zum Theil

auf der verschiedenen Weise beruht, womit das

von einer Seite auf das Blatt fallende Licht von

verschiedenen Stellen zurückgeworfen wird; und hei

genauer Betrachtung wird man gewiss inuner auch

.finden, dass dieser Verschiedenheit eine Ungleich-

heit der verschiedener Particen in Beziehung auf

die Gestalt und Grosse der E|)iderniiszellcn und die

Richtung ilirer Krümmung zu Grunde liegt.

d. Jene Unebenheiten , welche auf der Aussen-

wand der Epidermiszellen, von deren Form ujiab-

hängig, als punct- oder linienl'urmige Erhabenheiten

erscheinen C', 4. 5.) , sind zwar mit blossem Ange
Bchlechterdings nicht mehr zu unlersclicidcn , tra-

gen aber jedenfalls nur zur Verminderung des

Glanzes, insoweit derselbe durch die Form der E|ii-

dermiszellen gegcljcn ist, bei, indem dadurch das

Licht nach allen Seiten zerstreut wird, während
es bei einer glatten Fläche in einer bestimmten

HIchtnng reüeclirt würde; nnd diess gilt oll'cuhar

nni so mehr, je dichter nnd unregelmässiger diese

Unebenheiten sind.

e. Häufig zeigt die Oberlläche zwar an sich

einen Icbhafien Glanz, derselbe wird aber, sei es

durch Ilaare oder durch den sogenannten Reif vcr-

. hüllt und bedeckt, und ko/umt deshalb nach Ent-

.lernung dieser Bekleidung zum Vorschein. So ist

die starkglänzendo olicre Blatlfläcbe von Cineraria
marilima durch ciucu dicken weissen Filz verhüllt;

matte Blätter, M-ie Melianthus major, Diantkus

plum-i Chelidonium majus erscheinen nach dem
Abwischen des körnigen Ucberzuges mehr oder we-
niger glänzend, und nntersclieidcn sich dadurch we-
sentlich von anderen Pflanzen , deren mattes An-
sehen in der BeschalTcnlicit der Epidermis selbst

seinen Grund hat.

Ferner verschwindet, wie schon erwähnt, der

ursprüngliche Glanz häufig in der Folge, nämlich

bei luautartigen , mit einer wenig entwickelten Cu-
ticula vei;sehcnen Theilen dadurch, dass dieselben

während ihres Daseins die ursprüngliche Frische

und Spannung verlieren und Unebenheiten bekom-

men, welche der Epidermis an sich nicht innewoh-

nen und an den jungen sich eben entfaltenden Thei-

len , die alsdann lebhaft glänzen, noch nicht vor-

handen sind.

f. Noch giebt es eine andere Weise, wodurch

die Erscheinung des Glänzens auf der Oberfläche

der Gewächse hervorgerufen wird, und die von der

Beschaffenheit der Epidermis, worauf sich die bis-

herige Beschreibung bezog, unabhängig ist, — wenn
nämlich die Oberfläche mit drüsenartiyen Organen

versehen ist, welche einen zähen klebrigen Stoff

absondern in der Art, dass dadurch die Oberfläche

selbst ganz oder stellenweise bedeckt und dadurch

glänzend wird, z. B. Primula arborea.

Ueberblicken wir alle die hier aufgestellten

anatomischen und chemischen Verhältnisse, so wird

es einleuchtend, wie dieselben theils durch ihre ei-

gene Zahl, theils durch die in Folge der verschie-

denen Combinalionen derselben miteinander hervor-

gehende Mannigfalligkcit hinreichend Raum geben,

um die unendliche .Mannigfaltigkeit in dem optischen

Verhalten der Oberfläche der Gewächse, wie es in

den Nuancen des Glanzes erscheint, zu erklären,

d. h. die empirischen Erscheinungen , wie es über-

haupt die Aufgabe der Naturwissenschaft ist, auf

GrössenverhiUtnisse zurückzuführen. Weitere Un-

tersuchungen werden zunächst die hier angegebe-

nen Grundzüge durch Vermehrung der zu verglei-

chenden Fälle ausfüllen, — sowie es andererseits

die Aufgabe sein wird, eine Anwendung dieser Be-

trachtungsweise auf die Cbaracterisirung der ein-

zelnen Pflanzen zu machen, und die bisher üblichen

auf subjectiver Auffassung beruhenden durch will-

kürliche Convention oder durch Verglcichung ge-

bildeten Bezeichnungen jener Erschciuuugeu immer

mehr durch objective Beschreibungen zu ersetzen.

HL
Schliesslich sei es erlaubt, auf einige anatomi-

sche Punkte aufmerksam zu machen, welche die

unendliche Mannigfaltigkeit in ücr Farbe der Pflan-

zen begründen helfen, — wobei ich jedoch nur die
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bereits von Sclileiden gegebenen Andeutungen

durcli einige iiäliere liestiuiintingen erweitern kann.

1. Die Intensität und Reinheit des Grüns der

Gewächse liängt sowolil von der Beinlieit des Clilo-

rophjlls selbst, von dessen Menge in den Zellen

als aucli insbesondere von der Anordnung der cblo-

rophyllhaltigen Zellen ab. Je mehr solcher Zellen-

schichten übereinauder-liegen, desto intensiver er-

scheint das Grün. Besonders aber tonimt es auf

die Art der Verbindung dieser Zellen an, indem

eine lockere Verbindung, also eine Unterbrechung

mit lufthaltigen Zwischenräumen, eine Beimischung

von Weiss , mithin ein Blasserwerden des Grüns

zur Folge hat. Daher kommt es, dass im Allge-

meinen die untere Blattfläche ein helleres Grün be-

sitzt als die obere, weil nach unten ein lockeres,

meistens schwammfürmigcs Zellgewei)e liegt, nach

oben aber die Zellen dicht aneinanderschliessen.

So ist hei Piper maynoliaefolium, obgleich unter

der oberen Epidermis ein Parenchym aus grossen

farblosen Zellen, unter der unteren Epidermis da-

gegen ein Parenchyni mit Chlorophyll liegt, dem-

nach die oliere Blattfläche dunkler als die untere,

bloss weil jene farblosen Zellen dicht aneinander

schliessen, das Gewebe der unteren Blalthälfte aber

scliwammförmig, deshalb ein unhomogenes Sle-

dium ist.

2. Dass die grüne Fai'lje indess durch farblose

Zellenschichten nach Aussen in gewissem Grade

modificirt werden muss, auch wenn sie keine Luft

enthalten, und ebenso durch eine dicke Cuticula

besonders bei tief eindringender Cuticularmetamor-

phose , bedarf keiner weiteren Begründung.

3. Der körnige „Reif" macht die an sich leb-

haft grünen Theile blass , wie man beim Abwischen

desselben sieht, wo das reine Grün zum Vorschein

kommt, z. B. Dianthus pluni. , Chelidonium muj.,

untere Blattfläche von PIwrmium tenaoo.

4. Die Sjialtüjfnungen erscheinen dadurch, dass

sie Luft einschliesscnd die Oberhaut zu einem un-

homogenen Medium machen, als weisse Punkte,

und tragen deshalb , wenn sie dicht stehen oder

gross sind, nicht nur zur Verminderung des Glan-

zes, sondern auch zur Verblassung des Grüns bei

Beispiele, wo die blasse Farbe gerade auf diesem

Umstände beruht, sind: Aloe pulclira , Agave ame-
ricana , untere Blattfläche von Nerium Oleander,

Pinus Strobus (die zwei weisslichen Streifen auf

den zwei unteren Flächen der 3kantigen Nadel),

Taxus baccata, Ficus benyalensis, Nicotiana
glauca C'jeide Blattflächen).

ö. Bei der letztgenannten Pflanze kommt noch

ein anderer eigenthümlicher Umstand hinzu, näm-
lich weisse rundliche, mit der Lupe zu erkennende

Blassen, welche dicht unter der Epidermis im Paren-

chyni liegen, und aus vielen kleinen, wie es scheint

krystallinischen Körnchen zusammengeballt sind,

durch die Epidermis hindurch als weisse Punkte er-

scheinen, und nächst den Spaltöffnungen und dem.

Beif Ursache des matten bläulichen Grüns dieser

Blätter sind.

6. Bei Viscum albuni und Cycas revoluta hat

die Cuticula selbst eine grüne Farbe.

7. Weisse Flecken auf grünen Pflanzentheilen

rühren entweder von einem Mangel an Chlorophyll

in den diesen Flecken entsprechenden Zellengrup-

pen lier (z. B. bei Aloe pulchra'i, — oder von einer

Anhäufung von Luft zwischen der Epidermis und

dem grünen Gewebe, wo erstere stellenweise los-

gelöst ist {Beyonia argyrostigma'). Die weissen

Warzen bei Aloe verrucosa bestehen aus einem

collenchymartigen Gewebe , die weisse Farbe muss

hier von Luft in den Zellen herrühren. —
8. Die anderen Farben beruhen theils auf dem

gefärbten Inhalte der Zellen tBIumenblätter), theils

auf der Farbe der Zellen wände, wo dieselben

durch eine chemische Metamorphose braun sind

Cz. B. Blattstiel von Adiantum Cap. Veneris etc.).

Die verschiedenen Küancen dieser Farben er-

geben sich theils aus der Form des Zelleninhalts

(flüssig, körnig), theils aus der ungleichen Inten-

sität der Farbe, theils aus deren relativer Menge
in jeder einzelnen Zelle, theils aus der Zahl der

farbstoffhaltigen Zellensciüchten , die aufeinander

liegen und aus deren Entfernung von der Ober-

fläche, — theils aus denselben Umständen, welche

auch die Intensität der grünen Farbe luodificireu.

Ueber Antheridien bei keimenden Equiseten.

Von
J. Milde, Stud. Phil.

Seit fast 2 Monaten beschäftige ich mich mit

Untersuchungen über die Keimung der Equiseten.

Jetzt, gegen Ende des zweiten Monats, fand ich

fast an den Spitzen des viellappigen Vorkeimes von

Equisetum arvense L. ein längliches, mit einem

von Chlorophyll erfüllten Ringe umgebenes, mit

einem kurzen Stiele versehenes, blassroth gefärb-

tes, mehrzelliges Organ (.\ntheridium), welches

beim Zerdrücken eine grosse Menge von beweg-

lichen, an dem einen Ende mit vielen Wimpern
versehenen Spiralfäden entleerte. Die Bewegung

dieser Spiralfäden ist ebenso lebhaft als die bei den

Farrn. Jüngere Antheridien enthielten kuglige

Zellchen, ich zählte deren über 100 in einem An-

theridium, in denen sich die Spiralfäden erst ent-

wickeln sollten. Die Antheridien übertreffen die

der Farrn an Grösse oft um das Vierfache; sie
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finden sich zu 2 oder auch nur eins au dem Vor- ; spicas paulo snpcrant., stigm. 3; perig. S-yuetr.

jieinie. !
ovalil). striat. hreviss, rostellatis squamam ovatam

Eiue ausführliche Dai-stelluny; der Keimung und hyalin, aeutam v. mucron. suhaequaiit. , ore ohiiquo

der weiteren Kntwickelung des Proenil)ryo, sowie

eine genauere Beschreibung der Anthcriüieii werde

ich iu kurzer Zeit liefern.

Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen,

die vorstehenden Miltheilnngen meines jungen Freun-

des und Schülers Ihnen übersenden zu künricu, von

deren Kichtigkeit ich mich selbst überzeugt habe.

Ich zweifle nicht, dass auch seine anderweitigen

Beobachtungen über diese interessante Pflanzenfa-

milie, mit der er sich auf meine Veranlassung schon

längere Zeit beschäftigt
, geeignet sein werden,

unsere Kenntniss zu erweitern.

Breslau, d. 18. Mai 1850.

Prof. Dr. Gü ppert.

IJiteratnr.

The American Journal of Science and Arts. Con-

duct. by Professors B. Si 11 im an and ß. Silli-

maii Ir. and James D. Dana. Second Series

No. 10. 11. 12*1. Vol. IV. 1847.

Note vpon Carex loliacca L. and C. i/racilis

Ehrh.; by A. Gray. S. 19— 22. Als Resultat

seiner Untersuchungen über die beiden Carices, lo-

liacea L. und yracilis Ehrh. gicbt der Verf. fol-

gende Synonymie:

1. C. loUacea Linn. , AVahl. , Fl. Dan. t. 1403,

Kunth CexcI. syn. C. tenella et C. yracilis Sclik.)

nicht Schkuhr's Car. n. 14. f. 91, noch Suppl. no. 47.

p. 18.

2. C. yracilis Ehrh. nicht Schk. Car. f. 24.

noch R. Br. , C. tenella Schk. Car. f. 104., C. lo-

Uacea Schk. Car. Snppl. p. 18. nicht Linno's; C.

disperma Dewey nicht Kunze Car. t. 33. (welche

C. rosea v. radiata Dewey (C. neylecta Tuckerni.) ist.

Vescription of Ihree new Carices , and a neir

species of Uhynchos)iora; bj- John Car ey. S. 22

bis 25. Diese neuen Arten sind: C. Grayii (C in-

tutnescens ß. ylobularis A. Gray in Ann. Lyc. Nat.

Hist. N. Y. 3. p. 236.), spioa masc. solitaria pe-

duuc, spie. foem. 2 glohosis, densi - (25-30-)
flor. e.xserte pedunc. ; stigm. 3, pcriiryn. dcflexo-

patentil)U3 ovatis vcutricosis multiiicrvos. rostratls,

ore blfidis squamam cvalam byalin. mucronatani

triplo loiigioribus. — C. philmiliulln, spie. 4, masc. 1-

erecta gracili pedunc, focni. 3. erectis filiform.

laxe 3 — 4-flor. incluse pedunc, snprema mascnlae

approx., caeteris rcmotis folioso-bracteaiis; bract.

integro. lu declivibus Hml)ros. Mov. Angl. et Sov.

Ebor.
,

gehört in eine .Ablheiluug mit C. plantayi-

nea und ist mit breitblättriger C. anceps oder mit

C. retrocurra Dew. verwechselt. — C. syiiuwce-

pliiila (C cyperoides Dew. in Am. Journ. of Sc.

and Arts 3. p. 171. nicht Linne's) , spie, androgyn.

iuferne masc. crehris arcte capitalo -aggregatis, fo-

lioso-bractealls, stigm. 2, perigyn. compress. e

basi ovato-lanceolata abrupte contracta subsessili

longe seusimque rostratls, apice bilidis margine

scabris, squamam hyal. lanceol. abrupte uuicron.

paulo longiorib. — Rlii/nclwsjjora Knieskei'nii,

culmo trigouo gracili, spicis numerosis in glomernlis

4— 6 distantibus aggregatis; nuce Jacvi obovata

substipitata setas 6 retrorsum hi.spidas aequante tu-

berculo triangulari subduplo longiore; nahe mit

/{/(. capillucea und im allgemeinen Ansehen noch

näher Rh. yracilenta Gray verwandt. In den Pine

barrcns von New Jersey von Kuieskern entdeckt

und von diesem zuerst als Uli. Gruyana ausgege-

ben, welcher Name aber von Kunth schon für

Rh. Elliottii Gray vergeben ist. iJ— l.

•) No. 12

kiJnncn.

fehlt uns , daher wir dies iiitlit anzeigen

Phanerogameu- Flora des Fürstentliums Lüneburg
und seiner nächsten Begrenzung. Tabellen za

einer leichten Bestimmung aller daselbst wild-

wachsenden und der in Gärten und Feldern häufig

gebanten plianerogamischeu Gewächse. Von U.

Stein vorth. Lüneburg, Druck der von Sleru'-

sclien lluclidruckcrei. 1849. 8. XIV u. 170 S.

Nach der Vorrede dieser ganz in deutscher

Sprache geschriebenen Phanerogameu - Flora hat

dieselbe einen doppelten Zweck. Zunächst ist sie

für den Schulgebrauch bestimmt, sodaun hat sie die

mehr wissenschaftliehe Bedeutung, eine Beleuchtung

der Vegetation der Lüueburger llaidc zu liefern.

Rücksichtlich des ersten Zweckes glaubte der Verf.,

der analytischen Methode vor der s\ nthetischen den

Vorzug zu geben , ohue jedoch von einer strengeQ

Dichotomie, namentlich bei der Charakteristik der

Familien und Gattungen Gebrauch zu maclicn. L'n-

serer Meinung nach wäre es hesser gewesen, wenn
der Verf. die synthetische Methode mit passendcu

übersichtlichen Unterablhcilungen angewendet hätte,

weil dabei uauientlicli bei der Charakteristik der

Arten einerseits die A'erwandten unmittelbar nebeo

einander gestellt werden konnten, und der Schüler

andererseits nicht nöthig gehabt hätte, die einzel-

neu Merkmale einer Pflanze mühsam wieder zu-

sammensuchen, wenn er den richtigen Namen der-

I selben glücklich gefunden. Dessenungeachtet dürfte
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das Blich in dieser Beziehung vor seiner zweiten,

rein wisscTischaftlichen Bedeutung den Vorzng ver-

dienen. Denn von einer Lolialllora ist unbedingt

die möglichste Vollständigkeit der AufzähUing der

im betreuenden Gebiete vorkommenden Pflanzen zu

verlangen , mindestens dürfen iiiclit solclie fehlen,

deren, wenn aurh seltenes Vorliommen , schon an

anderen Orten angegeben ist. Da nun vorliegendes

Werlichen nach S. 6. der Vorrede zugleich die

-Flora Hamburgs vollständig aufgenommen haben

soll, so müssen « ir uns ivnndern, dass Pflanzen,

wie Valeriana sambucifolia MIK. , Fumaiia mu-

ralis Sond., liieracium viresceus Soiid. , welche

schon in der vom Verf. angeblich berücksichtigten

Synopsis fl. germ. et lielv. auct. Koch als bei Ham-

burg wachsend angegeben werden, ganz unerwähnt

geblieben sind. Auch fehlt die sclion von iMeyer
Chi. hanov. p. 397. im Lüiieburg'schen bei Klein

Gussborn angegebene Artemisia rupestris. Sodann

erwarten wir von einer Lokalflora einen genauen

Ausweis der Fundorte von seltenen Pllanzen. In

dieser Hinsicht lässt aber die Flora viel zu wün-

schen übrig, da die Angabe specieller Standorte

zn den grüssten Seltenhoiteji gehüit und daher von

jedem in jener Gegend Sammelnden dieselbe Mühe
und dersellie Zeitverlust auf Aufsuchung der betref-

fenden Pflanzen verwendet werden muss, welche

der Florist gebraucht Jiat. Was nützt es z. B.,

wenn bei dem für ganz Deutschland zweifelhaften

Epilobiuiii virgatum Fr. (S. 42.) gesagt wird : an

Bächen, selten, bei Aster alpinus, auf Gebirgen,

und Belege für diesen Verstoss finden sich fast auf

jeder Seite. Zuweilen übergeht der Verf. den

Standort einer Pflanze ganz mit Stillschweigen, wie

[S. 126.) bei Gladiolus communis h., und es ent-

steht dadurch bei der willkürlichen Aufnahme einer

grossen Anzahl von Gartengewächsen die Frage,

ob der Verf. diese seltene Pflanze als Bürger der

Flora oder als Gartengewächs angesehen wissen

will. Incousequent ist es auch, wenn der Verf. hei

den gebauten Pflanzen oft eine unveihältnissmässige

Anzahl von Varietäten aufzählt , während die An-
gabe des Formenkreises von einheimischen Arten,

wodurch eine Specialflora an Werth sehr gewinnen
inuss, fast gänzlich fehlt. So sind S. 37 und 38.

eine Menge Abarten des Apl'el- und Birnbaumes

angegeben, S. 39. stehen 7 Abarten von Ami/ydalus

Persica L. , welche kaum noch den Namen von

Varietäten verdienen, und bei denen der Verf. selbst

einen wissenschaftlichen Namen anzugeben nicht im
Stande ist.

Zu den Mängeln des Buches rechnen wir auch

das Fehlen der Angabe der Dauer der Pflanzen,

sowie sämmtliclier Synonyme. Zwar sagt der Verf-

;

S. 5. der Vorrede, dass er in der Namengebung der

Gattungen und Arten der Synopsis von Koch ed. 2.

gefolgt sei, indessen ist dies nicht immer der Fall.

So findet sich S. 96. die Gattung t'edia Bchb. fmuss

übrigens Gärtner heissen), worunter Valeria-

nella zu verstehen ist, und auf derselben Seite fer-

ner Campanula Speculu7n, welche bei Koch unter

Siiecularia Speculum steht. ISoch weit störender

ist jedoch das Weglassen der Synonyma, wenn

Namen zur Bezeichnung von Pflanzen gewählt sind

welche ohne beigefügte Synonj'mie kaum zu deuten

sind, wie S. 138. Festuca aspera M. u. K., womit

Bromus asper Marr. gemeint ist, oder gar Festuca

monlana Savi für den ganz bekannten Bromus
erectus Huds.

Bei der Aufnahme von cultivirten Pflanzen ist

der Verf. sehr willkürlich zu Werke gegangen, da

mit demselben Hechte, mit welchem Monarda di-

dyma L. (;s. 82.) , Hetiotropium peruznaniim L.

CS. 78.), Hyacinlkus orientalis L. (S. 124.), Li-
lium Candidum h. CS. 123.) erwähnt sind, unzäh-

lige andere eine Berücksichtigung verdienten. Es
sollten bei Kloren ausser den wirklich einheimischen

nur die cultivirten aufgenommen werden, welche
in grösserer Menge gebaut werden oder die wirk-
lich verwilder/i; beides ist mit den eben angegebe-

nen nicht der Fall. Einige andere Ungenauigkeiten

hätten mit Leichtigkeit vermieden werden können;

so finden sich in der Charakteristik von Astragalus

CS. 2.) die Worte: anselinliclie iceisse Blüthcnäh-

ren. Dies passt aber nicht einmal auf die einzige

in der Flor vorkommende Art, A. glycypUyllos, noch
viel weniger auf alle Arten der Gattung, und in der

S. 29. angegebenen Diagnose dieser Species steht

auch ausdrücklich: Blütlien in kurzen Trauben,

Krone gelblich weiss, mit grünen Linien!

Die vielen, oft einander sehr ähnlichen Abkür-
zungen machen den Gebrauch des Buches nicht ge-

rade angenehm.

Die äussere Einrichtung dieses Werkchens ist

folgende: Nach der Vorrede CS. III — Vlll.) , in

welcher die Anzahl der erwähnten Species incl. der

etwa 250 cultivirten Arten auf 1341 unter 497 Gat-

tungen angegeben und bemerkt wird, dass der Verf.

in der Anlage der Familien mit geringen Abwei-
cluingen der Schrift von Dr. Langenthai: Ge-
wächse des nördlichen Deutschlands, und in der

Namengebung der Gattungen und Arten der Synopsis

von Koch gefolgt sei, werden die Familien frei-

lich in grösster Kürze charakterisirt CS. IX— XIV.).

Darauf folgt mit neuer Paginirung die Charakteri-

stik der Gattungen CS. 1 — 28.), welche hier schon

unter den betreffenden Familien stehen, und die

Seiten 29

—

löl nehmen den eigentlichen Uaupttheil,
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die Aiifzäliliing der Arten, ein, wozu von S. 151

bis 134. Naclitrüf^e koiiimen. Sehr aiigeneliin sind

die linier dem Titel: „Zngaheii" sioli findenden

Benierlinnj;eii C**- 153— 1C2.) , worin enthalten ist:

1) eine Uchersiclit der Familien nach Lansen-
tlial, 2) eine Anordnnn;; der Pflanzen nach De
Candolle, 3) das Linne'sclie Sj .stem , 4) ein

Abschnitt betitelt: „Zur Aiiftiiidiinf^ der natiirliclien

Familien nach dem ti i n n li'schen Systeme", wobei

aber auf die vielen Ausnahmen in den Klassen und

Ordnungen noch genauere Sorgfalt hätte verwendet

werden können, so dürften z. B. gleich bei der er-

sten Klasse Sidicorniii , I'estuca DJynr'us und F.

bronioides , bei der dritten die fast nur mit 3 Staub-

fäden und 3 Grilfeln vorkommende Slelluria media

u. a. durchaus nicht fclilen. S. 161 und 163. ist

eine numerische Uebersicht der in den einzelnen

Familien vorkommenden Gattungen und Arten für

Deutschland und die Schvveiz nach Koch's S^iiops.,

für Hannover nach der Cliloris hanoverana und für

das Fnrstenthum Lüneburg und seine näcliste Be-

gränzung gegeben. Den Schliiss des für ein Schul-

buch hinreichend gut ausgestatteten Werkchens bil-

det ein Gattungsregister der deutschen und latei-

nischen Namen.

Sollte das Buch eine zweite Auflage erleben,

so wird der bescheidene Verf. gewiss alles anwen-

den , um die hier erwähnten .Mängel zu beseitigen.

A. G.

Annales des sciences naturelles. Troisifeme sC-rie.

Tome XI. 1849.

( Fortsetzung:)

Betrachtet man nun die britischen, die orkadi-

schen , die Shetländischcn , die Farocr-Inseln und

Island in ihrer Allgemeinheit, so bilden diese gleich-

sam eine lange Kette, welche das mittlere Europa

mit Nordamerika verbindet; sie sind die einzigen

Mittelglieder zwischen der alten und der neuen

Welt. Auf Shclland, Karöe und Island, der nörd-

lichen Hälfte dieser Kette, finden sich 530 Pllan-

zenarlen, von denen keine jenen Inseln eigcnthüm-

livh ist, da sie alle in Europa e.xisliren. Die grössere

Zahl findet sich in Amerika wieder. Betraclitet man
liun die zwei Continente von dem Gesichtspunkte

aus, wie sie diese Inseln bevölkerten, so gebührt

Europa der grössere Anthcil; denn von jenen 530

in Shetland, Karde und Island bekannten Arten sind

108 ausschlieniilick der alten Welt eigenthümlicli.

Diese Erscheinung steht nicht vereinzelt in der

Wissenschaft da; denn schon lange weiss man, dass

die Nordasien und Nordamerika verbindenden Alcü-
ten von Pllanzenartcn bewohnt seien, welche fast

alle beiden Coutiucuteu geffleiusara sind.

Fragt man nun nach der Colonisation jener In-

selkette , so machen sich zwei entgejiengcsetzte

Meinungen geltend. Von der einen Seite glaubt

man, dass die Pllunzen von Shetland, Farde und

Island auch daselbst entstanden , und nicht von Eu-

ropa oder Amerika eingewandert seien. Zu der

anderen Seite schlägt sich der Verf. Denn in der

That, sagt er, wenn diese Archipele Centra für eine

Vegetation wären , so würden sie wenigstens einige

eigentliüniliche Arten besitzen, und wenn man be-

denkt, dass alle Pflanzen jener Inseln Europa an-

gehören und wiederum dies weniger, je weiter man
nach Groenland vorschreitet, so iiiuss mau beken-

nen, dass jene Pflanzen Europa gewaltsam entris-

sen sind , während die arklischen Gewächse von

Groenland von der entgegengesetzten Seite kommen
und auf den Faroer -Inseln ihren Endpunkt errei-

chen. Ohne damit nun die grosse Frage über die

Colonisation der fraglichen Inseln endlich entschei-

den zu M'Ollen, niuss man wenigstens anerkennen,

dass Europa und Amerika einen ungleichen Antheil

au jener Colonisation besitzen. Damit steht auch

im Zusammenhange, was bereits H. Watson und

Edw. Forhes über die Flor und Fauna der brit-

tischen Inseln gefunden haben , die mit dem Verf.

gleicher Ansicht sind, und hinzusetzen, dass die

hritt. Inseln nur eine einzige typische Art, das

Eriocaulun ae/ittuiijnlare, besitzen, die dem Europ.

Continente nicht zukommt. Doch, meint der Verf.

weiter, sei der brittische Contineut gross genug,

um als Centrum für eine eigenlhümliclie Schöpfung

dienen zu können. Doch macht er nochmals darauf

aufmerksam, wie sowohl für die Fauna als die

Flora von England nur eine einzige Art eigen-

thümlich sei.*)

Die Untersuchungen der Geologen haben die

Beobachtungen der Botaniker und Zoologen nur be-

*) Dies ist nicbl richtig, sob:il() wir, wie es doch
Pflicht ist, auch die kr) ptogamische Klur in Betracht
ziehen ; dann besitzt z. ß. Grussbritannien die DttUonia
.•.plac/moit/es und die eben so cliaracleristisclie llookeria

liiele-virens , Gatliingcn , die cigcnilich nur der Tropen-
zonc angehören, das Gfi/jt/w/iiUrium Dmricsii u. a. Daraus
lolgt also ganz bestiniint, wie Grossbi-ilannicn allerdings

ein Centrum ftir eine cigcnlhüniliihe Flora sei. Wenn
sich nun daran noch so viele andere rein europäische

.Irtcn reihen, so mag allerdings ein Thuil davon VOD
der allen N'Wlt einge« ändert sein, um so mehr, als die

Küste von Siidcngland so viele .4rten mit den Küsten

von Nordlranlvreich , KorrI<panicn und des mittelländi-

schen Meere-; gemeinsam haben , eine Krsilieinung , die

vielleicht darin ihren Grund bat, dass Gru^sbrilanuien

ehemals am C'anal von i'alais mit Kuropa zusammenge-
hangen haben niag, wie die in l'"r;tge stehende Involkette

mit Kngland und dem arkliseheu ."Imertka. >\'enn wir

aber wiederum beobachten, wie Ortftotricfiiiin Jiittaitiliritm

z. b. vou den Küsten der IVormandic bis an die von Süd-
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stätigt. So fand d'Arcliiac, dass die erratisclieii

Blöcke C'es coiiches du terrain de traiispoil) beider

Küsten der Meerense von Calais identiscli seien

;

dass also die Trennung von Frankreich und Eng-

land erst in einer späteren Zeit erfolgt sei. Dalier

ist es denn niclit luelir zu verwundern, wenn wir

nun auf den Inseln , welche früher mit Europa und

am entgegengesetzten f]nde ebenso mit Amerika zu-

sammenhingen , auch die Pfianzen beider Continente

wiederfinden. Edward Forbes gelit nocli einen

Schritt weiter, indem er annimmt, dass einst Groen-

land, die Gebirge von Island, von Xorwegcn und

Schottland im Eismeere zusammenhingen und auf

diese Weise der Wanderung der arktischen Pflanzen

nichts im Wege stand.

Dagegen glaubt Forbes weiter, dass in jener

Zeit des Zusammenhanges beider Continente die

Orkaden oder die Orkney-, die Shctiands- und die

Farder- Inseln noch nicht über das Meer erhoben

waren, woraus also auf eine Pflanzenwanderung

von Island und Schottland zu jenen Inseln geschlos-

sen werden miisste , wie sie wahrscheinlich noch

heute nach dem Verf. stattfinden dürfte ; doch lässt

er dies dahin gestellt sein.

Die folgende Tabelle zeigt nun die relative Zahl

der europäisclien und amerikanisch -europäischen

Pflanzen auf den fragliclien Inseln.

2 Shetland mitFaröe .„jAmerik. — Enrop. 142

S i
und Island JEuropäische Arten

ö = j Shetland u. Faröe 37
Amerik. — Europ.

S i

shetland u. Island

Fariie u. Island

/^Shelland .

, Farde

flsland

) Europ. Arten
.„lAmerik. — Europ.
(Europ. Arten
Amerik. — Europ.

Europ. Arten

^, lAmerik. — Europ.
(Europ. Arten
(Amerik. — Europ.
Europ. Arten

67

31'

joo!'^'"^'''''- — Europ.

4

19

18

34
6

63
4

34
40
IS)

20
108
24|Europ. Arten

Diese Zahlen geben zu mehreren interessanten

Betrachtungen Stoff, denn man bemerkt alsbald,

dass die mit Island, Faroe und Shetland geraein-

skandinavlen wandert und auf einmal auch am Südpol auf

der Eremiten - Insel auftritt, wie die Südpolarlander über-

haupt hei so vielein Eigenthiinilichen doch auch nordpo-
lare Arten heherbergen , so muss man wohl annehmen,
dass aus solch exlrcnien Entfernungen das einfache Ge-
setz hervorgehe, wie bei gleichen oder ähnli<-hen kosmi-

schen und tellurischen Verhältnissen auch gleiche oder
verwandte Arten ursprünglich da entstehen konnten , wo
sie jetzt gefunden werden, Wanderung und LVsprüng-
lichkeit der Pflanzenarten sind demnach jedenfalls gleich-

massige Ageiitien für die Colonisation der Erdoberfläclte

gewesen. K. HI.

schaftlichen Arten fast alle den beiden Contineiiten

angehören. Man kann sich darüber nicht wundern,

wenn man bedenkt, dass diese Pflanzen zu denen

gehören, die mit Wind und Wetter aller fraglichen

Gegenden vorlieb nehmen und darin ausharren kön-

nen. Ihr doppelter Emigrationspunkt von Amerika

nach Europa und umgekehrt erleichterte ihnen

ausserordentlich ihre Ausbreitung.

(Fo r t s e t z- u n f^ /o /^ t.)

Sitiiimluiigen.
Die Algen Sachsens. Gesammelt nnd herausgege-

ben von Dr. L. RabenhOFst. Dec. IV. Dres-.

den und Leipzig 1850. 8.

In einer Vorerinnerung sagt der Herausgeber,

dass der Wunsch gegen ihn ausgesprochen sei , er

möge diese Sammlung von Algen nicht auf Sachsen

beschränken, sondern auf Deutschland und Mittel-

europa ausdehnen, dass er auch, da ihm Beiträge

zur Unterstützung zugesichert seien, darauf einge-

hen und schon mit der nächsten Decade diese Ver-
änderung eintreten lassen werde, dass auch schon

in der vorliegenden zwei ausser den Grenzen Sach-

sens gesammelte Arten gegeben seien. Wir finden

in dieser vierten Decade: 31. Protococcus miniatus
Ktzg. von Mauern warmer Treibhäuser, bisher nur

in Freiburg gefunden. 32. Gloeociipsa ambigua
Naeg. var., bisher nnr an Kalkfelsen in der Schweiz
gesehen, von triefenden Felsenwänden der sächs.

Schweiz, untermischt mit Protoc. aureus Ktzg.

33. Drilosi/jhon Julianus Ktzg. an Felswänden
kleiner Höhlen in der sächs. Schweiz, bisher nur

bei Carlsruhe von AI. Braun in Deutschland ge-

funden. 34. Lejitothriv lamellosa Ktzg. 35. Phor-

iiiiiliuiii crussiusculum von Kützing bei Viterbo

entdeckt, wurde vom Herausgeber in Rom und nun

in Dresden an steinernen Wasserbehältern gesam-

melt. 36. Physactis Pisum (Ag.D Ktz. b. saccata,

wird nur von Berlin angegeben. 37. Oedogonium ca-

jiillaceutH Ktzg. 38. Sj/irog.vra orbicularis CHass.)

Ktzg., bisher erst aus England bekannt geworden,

am Grunde stehender Gewässer , Moritzbnrg bei

Dresden. 39. Hiiiroijyra quinina CAg.) Ktzg. 40.

Leinania sudetica Ktzg., von dem Standorte, von

welchem diese Art zuerst bekannt geworden ist,

in der Kochel von Schlesien, von Hrn. v. Flotow,
dem Entdecker, gesammelt. Gewiss werden diese

Hefte förderlich auf die Algenkenntniss Deutsch-

lands einwirken, wo wir noch viel mehr Arten

besitzen , als wir bis jetzt aufgezählt vorfinden,

'wie dies Heft schon dazu Beläge liefert. Eine

I
raschere Förderung stellt der Verf. in Aussicht.

' S—l.

liedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von S c h 1 e c h t e ii d a 1.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei ii Halle.
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Beilrag zur Entwickelungs-Geschiclile der

Frucht und Spore vom Anthoceros laevis.

Von Herr 711 ann Schacht.

Hierzu Taf. VI.

Auf einer AiisOiicht in ein wild -roinantisclies,

an Kryptoganien relclies Thal der Uiiiiief^eiid Jeiia's,

den WaldgriMid zwischen llinsdorf und VValdecIi.

fand ich am löten Juli d. J. (184!)), zwisclien schon

etwas welter cntwicl<elten Pflänzchen , die aller-

jüMgsten Zustände von Anthoceros laevis. Das

ganze PUänzchen bestand ans einer blattartigen

Ausbreitung, die sieb schon durch ihr ins Dlaue

spiegelndes Grün, noch sicherer aber durch ilire,

sich hier und da erhebenden Friiclitchen von der

dort ebenfalls in .llenge, steril und fructilicirend,

vorkommenden Jilasiu unterschied; auf dieser blatt-

artigeu Ausbreitung waren nur ganz vereinzelt

kleine, mit blossen Augen kaum bemerkbare, Er-

hebungen vorhanden.

leb hatte mich schon im Jahre 1844 mit Antho-

ceros beschilftigt, war aber damals, nur im Besitz

eines sehr niittelmüssigen Mikroskopes , nicht im

Stande, zn einem entscheidenden Besultate zu ge-

langen. Was icli über die Entwickelung der Frucht

beobachten konnte, licss mich jedoch, in Bezug auf

das Pistill, grosse Abweichungen von den übrigen

Lebermoosen vermuthen; es war mir deshalb sehr

erwünscht, meine früheren, niangelliaftcn Unter-

suchungen jetzt mit einem ganz vorlrelllichen In-

strumente, einem grossen b e r h ä u s e r'schen .Mi-

kroskope neuester Constrnction, über welciics ich

kürzlich in der Linnaca CXXII. 754.) gesprochen,

wiederholen zu können.

Naciidem ich das Entstehen und die Fortbildung

der Fruclit, so weit es mir möglicli war, verfolgt

hatte, wandte ich mich zur Entwickelung der Spore,
üebcr einen Gegenstand, der von einem so ausge-

zeichneten Beobachter, wie Hugo von Mo hl,

untersucht worden, durfte ich mir freilich auf keine

wichtigen Entdeckungen Uolfnung machen; die

Sucht nach solchen hat mich indess niemals geleitet

und sollte auch billigerweise keinen Naturforscher

leiten; es war mir zunächst nur darum zu thun,

mich durch eigene Anschauung über das Entstehen

der fraglichen Sporen zu unterrichten. Meine Beob-

achtungen stimmen, wie ich es vermuthen durfte,

im Allgemeinen mit dem, was H. v. Mo hl gesehen,

überein; da mir jedoch ein glücklicher Zufall das

eine Mal Pflänzchen zuführte, wo die sonst nor-

male Bildung des Stärkmebls, dessen Auftreten den

Vorgang innerhalb der Mutterzelle sehr verdeckt,

unterblieben war, so glaube ich über das Verhalten

der Cytoljlasten (v. iSIohrs Korncrzellen) und ebenso

über das Entheben der Tocliterzellen selbst, einige

Aufschlüsse mehr geben zu können, welche ich je-

doch keineswcges meinem Beobacbtnngs- Talente,

sondern dem erwähnten Zufalle und der Vorlretf-

lichkeit meines Mikroskopes zu verdanken habe.

1. Entwickelung der Frucht von Anthoceros laevis.

Wenn ich das blaugrüue, fleischige Laub un-

seres Lebermooses unter der Loupe, oder noch

besser unter dem zusammengesetzten Mikroskope

bei schwacher Vcrgrösserung mit auffallendem

Lichte betrachtete, gewahrte ich hie und da kleine,

braune , von einer kaum bemerkbaren Erhebung

umgebene Punkte; letztere schienen durch eine

Vertiefung hervorgerufen, was eine stärkere (KiOm.a-

lige) Vergrösserung allerdings bestätigte. Von Pi-

stillen , wie selbige auf dem Laube der fructifici-

renden Blasia vorkommen, war überall (und ich

untersuchte mindestens einige Hundert solcher

Pllänzchen) nichts zu finden; alles, was ich ent-

decken konnte, waren die erwähnten, oft kaum

bemerkbaren Erhebungen, in deren .Mitte sich ein

brauner Fleck befand.
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Ein sehr dünner Längsschnitt durch ein solches

Pfläuzchen zeigte ein sehr zartes parenchyinatisches

Gewebe; weder die obere noch die untere Seite

hatte eine eigentliche Epidermis, jede Zelle war

mit einem verhältnissmässig grossen, von Chloro-

phyll überzogenen Cjtoblasten versehen. Wenn
der Schnitt eine der erwähnten Erhebungen getrof-

fen hatte, so fand sich jederzeit in deren Mitte ein

ziemlich enger und tiefer Kanal, ans dessen Grnnde

sich in den meisten Fällen ein kleines, kegelför-

miges, zelliges Körperchen erhob. Nur einmal

fand ich den Kanal rundlich-endend CFig- ^-^i "^'^

Erhebung des Laubes war in diesem Falle selbst

unterm Mikroskope kaum bemerkbar. Die Slündung

des Kanals zeigte sowohl hier als in allen übrigen

Fällen niemals etwas Zerrissenes. Die Zellen,

welche den Kanal nach unten zu umgeben , schie-

nen zarter als die übrigen Zellen des Laubes, ihnen

fehlte das Chlorophyll, sie enthielten dagegen fein-

körnige, ungefärbte Stoffe (;P'"otoplasma;). Ein

braungefärbter, körniger, znsammeugeflossener

Schleim erfüllte den Kanal. Dieser körnige Schleim,

den ich auch in den späteren Zuständen CFig. 2

nnd 3.) nicht vermisste, ergab sich als die Ursache

des braunen Fleckens in Mitte der kleinen Erhebung,

seine Färbung gewann durch die Tiefe des Kanal's

au Dunkelheit.

Auf einem anderen, eben so zarten Längs-

schnitte fand ich am Grunde des erwähnten Kanal's

ein kleines, kegelförmiges Körperchen, das von der

Seite gesehen (Vig. 2.) auf einer Basis von 4 was-
serhellen Zellen ruhend, aus drei übereinander lie-

genden, je aus zwei Zellen bestehenden Zellscliich-

tcn zusammengesetzt war; die Coutouren dieser

Zellen waren äusserst zart, docli bei gehöriger Be-
leuchtung durchaus deutlich sichtbar. Die Basis des

erwähuten Körpercliens rubele auf einem Lager
kleiner, sehr zartwandiger , mit körnigen Stoffen

dicht erfüllter Zellen; die Wandungen des Kanal's

waren, insbesondere im Umkreis seiner Mündung
mit brauneu, körnigen Stotl'en bedeckt.

Von den darauf folgenden Zuständen, die ich

in Menge beobachtet habe, gebe ich nur die Figu-
ren 3 und 4.; man findet auf Fig. 3. abermals den
Kanal , dessen oberer Theil hier jedoch sehr ver-
engert ist, während sein unterer Theil zu einer

geräumigen Höhle geworden. Diese Höhle wird von
dem konischen Wärzchen, das vorzugsweise an
Umfang zugenommen hat, ausgefüllt. Vergleicht
man die Figuren 2 uud 3. mit einander, so sieht

man, dass sich sowohl die Zellen des Körperchens
als seiner Basis, und ebenso die Zellen des Lagers
nnter der letzteren vermehrt haben. Das Körper-
cheu, wie seine Basis, bestehen auch hier aus Zel-

len mit durchsichtigem Inhalt, hie nnd da einen

kleinen waudständigen Cytoblasten zeigend; die

Zellen des Lagers sind dagegen , wie auf Fig. 2.,

mit körnigen Stoffen erfüllt; sie sind ungleich klei-

ner und zarter wie die sie umgebenden gewöhn-
lichen Zellen des Laubes, deren Cytoblast mit Chlo-

rophyll umhüllt ist, das hier, obschon der Cyto-

blast vorhanden, gänzlich fehlt. Das erwähnte

Zelleulager, welches auf Fig. 2. nur unterhalb 4er
Basis des Körperchens vorkam, hat sich hier um
die ganze , das letztere eiuschliessende, Höhle ver-

breitet.

Auf Fig. 4. ist, statt des engen Kanals der 3

vorigen Figuren , eine weite Oeffuung vorhanden

der Hand dieser Oeffuung hat ein abgestorbenes

Aussehen, lose, abgerissene Zellen hängen hie uud

da herab, die Spitze des fast mehr keulenförmigen

Körpercheus sieht aus der Oeffnung hervor. Die

Zellen des Körperchens zeigen eine verschiedene

Anordnung; nur in der Mittellinie finden sich 3

senkrechte Reihen wasserklarer Zellen; die übri-

gen Zellen enthalten, namentlich in der Spitze des

Körperchens, körnige Stoffe und Chlorophyll, Die

Basis entspricht, bis auf eine Vermehrung der Zel-

len, der vorigen Figur, dagegen umgiebt das Zel-

lenlager nicht mehr wie auf Fig. 3. die Seiten des

Kanal's, beschränkt sich vielmehr jetzt auf die Ba-

sis des Körperchens.

In einem noch etwas späteren Zustande CFig. ö.)

tritt das letztere als junge Frucht aus dem Laube
hervor, durchbricht die anfangs kaum bemerkbare
Erhebung, die über der jungen Frucht, sich mit

ihr vergrössernd, zu einem ziemlich langen, die

Frucht umhüllenden Kegel geworden. Indem die

Spitze dieses Kegels nach und nach abstirbt, seine

Zellen aus ihrem Verband weichen und sich theil-

weise zu einer schleimigen Masse auflösen, wird

diese Spitze als Mützchen CCalyptra der Autoren)

von der hervortretenden Frucht emporgehoben

(Fig. 6.). Xicht selten findet man dies Mützchen

(a) noch an ausgewachsenen Früchten, wo es als

braunes, vertrocknetes Häutchen der Fruchtspitze

anklebt; bei jungen, eben aus dem Laube hervor-

tretenden Früchten vermisst man es selten.

Die Figur 6. giebt ein Bild der Spitze einer

jungen , so eben aus dem Laube hervortretenden

Frucht, einem dünnen Längsschnitt durch selbige

entnommen; der anfänglich vorhandene Kanal ist in

dem Mützcheu (,0) durch den braunen körnigen

Stoff, der auch hier noch nicht verschwunden ist,

bezeichnet; lose, von einem zähen Schleim zu-

sammengehaltene Zellen sind die einzigen Ueber-

reste des vormaligen Gewebes.
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So wie die junge Frucht ans dem Laube iicr-

vorlritt, ist sie anatouiiscli volllioiriincii entwickelt;

die Figur 7. giebt einen äusserst dünnen Liängs-

sciinitt durch die Mitte eines solclien , der Fig. 5.

entsiHccbcnden, Zustandes. Sclioii Fig. 4. zeigte,

dass in der Spitze der Frucht die Kntwickclung

weiter als an deren Grunde gcdiclien; Fig. 7. be-

stätigt nicht allein dieses, sondern zeigt auch, wie

im Urunde die Bildung neuer Zellen fortdauert, wie,

wenn die Spitze der Frucht bereits reife Saainen

entlässt, in deren Grunde noch Mutterzelleu neu

gebildet werden. Es scheint demnach hier, gleich

dem sterilen Stengel eines KtiuUeluin, oder der

Termiaallinospe vieler höher entwickelter Pflan-

zen , die Tendenz zum unbeschränkten VVachsthuni

gegeben, doch mit dem grossen Unterschiede, dass

hier die Basis, der unterste Theil der Frucht; dort

die Spitze, die Termiualknospe des Stengels, der

jüngste Theil ist.

Die Frucht von Anthoceros besitzt in einem

Zustande, wie Fig. 7., fünf durchaus verschiedene

Zellen - Klemcnte. Zu äusserst erscheint eine aus

länglichen, ziemlich flachen Zellen bestehende Epi-

dermis, in deren Zellen Ich keine Zellenkernc

wahrnehmen konnte, die jedoch , beiläufig gesagt,

sehr grosse , aber nur sparsam vertheilte Spaltöll-

üuugen besitzt. Dieser Epidermis (Fig. 7. a) folgt

ein am Grunde der Fruclit aus 2, daun aus 3 und

später aus 4 Zellenreihen bestehendes Gewebe, wo
jede Zelle einen grossen mit Chlorophyll umhüll-

ten, wandstäudigeu C^ftoblasten besitzt (.l"''»- 7. b)

Diesem, die eigentliche VVanduug der Frucht bil-

denden, Gewebe folgt eine einziye Zclleiireihe

CFig. 7. d) , die , im untersten Theile der Frucht

mit der vorigen und der folgenden zu einem Gan-

;sen veibundea, sich schon in einer geringen Höhe

aus diesem Verbände losmacht. Die Zellen dieser

Schicht sind weniger langgestreckt als die vorher-

gehenden, sie besitzen wie diese einen (_o toblasten,

Bind indess reicher au körnigen Stollen (Proto-

plasma;). Die Zellen dieser Schicht werden zu

Äluttcrzellen für die Sporen ; dass einzelne dersel-

ben auch zu Mutterzelleu für die sogenannten

Schleuüerer werden, ist mir nicht wahrscheinlich.

Die Fig. 7, wie mehrere andere gelungene Präpa-

rate bestimmen mich zu der Annahme einer eige-

uen Zcllenreihe, die erst in einer gewissen Höhe

zwischen den Mutterzelleu der Sporen und den

Zellen der Wandung auftritt, und in deren gleich-

falls freiwerdendeu Zellen {Vh^. 7. c) sich die

Schleuderer entwickeln. Die Mitte der Frucht bil-

den 4 Cob weiter nach oben mehr, kann ich nicht

angeben) Reihen langgestreckter Zellen mit was-

^erbellcm Inhalt und Cytoblasteu , die nicht mit

Chlorophyll umgeben sind; diese Schicht wird zum
Mittelsäulchen. Die Basis (f) der Frucht besteht

wie früher aus gleichwertbigen , zarten , hyalinen

Zellen, die feinkörnige, gleichmässig vertheilte

Stoffe enthalten.

Sehen wir jetzt auf den genau beschriebenen

Entwickelungsgang der Frucht zurück , und ver-

gleichen wir das Beobachtete mit dem, was von

anderen Lebermoosen bekannt ist, so gewahren
wir in Bezug auf das Pistill wichtige Abweichun-
gen. Das Pistill sämmtlichcr Lebermoose besteht,

soweit mir bekannt ist, überall ans einem länge-

ren oder kürzeren, hohlen, anfänglich an seiner

Spitze geschlossenen, zelligen Körpereben; hier

sucht man vergebens nach einem solchen Pistill.

Da sich im Innern des letzteren die Frucht ent-

wickelt und ausbildet, was bei Anthoceros inner-

lialb des erwähnten Kanal's geschiebt, so muss man
in diesem , wenn auch kein Analogen des Pistill's,

so doch ein Organ gleicher Function erblicken,

üb der Kanal
,
gleich der llöhlung des Pistill's, au-

fänglich geschlossen ist, kann ich nicht angeben,

ich fand ihn jederzeit nach oben geöffnet, nahm
auch niemals an seiner Oeffnung Ueberbleibsel ab-

gestorbener oder zerrissener Zellen wahr, wie man
selbige am geöffneten Pistill der Lebermoose selten

vermisst. Unter dem Schutze des zur Calyptra ge-

wordenen Pistill's entwickelt sich die Frucht der

übrigen Lebermoose; unter dem Schutze des sich

mehr und mehr um die Frucht erhebenden Laubes

bildet sich bei Anthoceros die letztere aus; gleich

der Calyptra wird die Spitze dieser Laubes- Erhe-

bung von der hervortretenden Frucht abgerissen,

und an ihr hängen bleibend mit ihr in die Höhe
genommen. Will man nun die Erliebnng des Lau-

bes um den Kanal, aus dessen Grundzellen sich die

Frucht- Anlage bildet, Pistill nennen, so habe ich,

da erstere die Function des Pistill's versieht, nichts

darwider, in morphologischer Beziehung verdient

sie diesen Namen nicht, da an eine gestaltliche

Achnlichkeit mit dem Pistill der übrigen Leber-

moose nicht zu denken ist.

Wichtiger als das besprochene Verliältniss ist

das Resultat der Untersuchung in Bezug auf die

Entwickelung der Frucht selbst. Die Figuren 2, 3

und 4. zeigen entschieden, dass sich dicseihe aus

dem Gewebe des Laubes seihst erbebt; die vier am
tiefsten gelegenen Zellen der Figur 1. (mit a, b,

c nud d bezeichnet) möchten den eben so bezeich-

neten Zellen der Figur 2. entsprechen ; aber selb.st

weuii dies nicht sein sollte, genügea schon die drei

folgenden Figuren zur sicheren Entscheidung.

Das Gewebe der Frucht geht dort stetig in das Ge-

webe des Lagers, und letzteres wieder in das ge-
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wöliiiliclie Gewebe des Laubes über, an eine Be-

fruchtung, in der von Sumiriski für die Karrn-

kräuter angegebenen Weise , ist hier demnach noch

weniger wie dort zu denlien.

Die von mir untersuchten P/Iänzchen waren

reichlich mit Antheridien, die hier meistens zu

zweien neben einander ins Laub eingesenlit vor-

kommen, versehen; viele dieser Antheridien platz-

ten freiwillig im Wasser des Objcctträgers , waren

demnach anscheinend reif, die bekannten Schleim-

zellen traten in Älcnge hervor, aber trotz aller

Rliilie konnte ich in ihnen weder einen Faden, noch

weniger aber das Freiwerden und die Bewegungen

eines solchen wahrnehmen.

Die Frucht von Anthoceros ist nach meinen

Untersuchungen ein Product bestimmter, im Grunde

eines kleinen , engen und ziemlich tiefen Kanals

gelegener Zellen des Laubes, sie entwickelt sich,

wie es scheint, ohne irgend ein Zuthun von Aussen

her, der offene Kanal scheint nur für die unmittel-

bare Verbindung mit der atmosphärischen Luft be-

stimmt, der körnige Schleim in selbigem nur ein

Secret der Wandungen dieses Kanal's, dem Schleim

im Innern des Keimorgan's der Farrnkräuter ana-

log zu sein, wie überhaupt eine Aehnlichkeit zwi-

schen der Fruchtbildung von Anthoceros und der

Entwickelung der jungen Farrnpüanze nur zu nahe

liegt, wobei man jedoch zwei wichtige Unterschiede

nicht ausser Acht lassen darf; bei Anthoceros ent-

wickelt sich im luuern des Kanal's die Fruclit, bei

den Farrnkräutern dagegen im Innern des Keimor-

gan's die junge Pflanze; bei Anthoceros ist die

Fruchtanlage von Anfang an mit dem Laube innig

verbunden, sie erhebt sich aus ihm, bei den

Farrnkräutern bilden sich dagegen , auf mir unbe-

kannte Weise, im Innern der Höhle des Keimor-

gan's Zellen, aus denen das Pflänzchen hervorgeht;

das Rudiment des letzteren ist zu Anfang ohne

irgend eine Zerreissung vom Vorkeim trennbar,

was bei der Fruchtanlage von Anthoceros zu kei-

ner Zeit der Fall ist. Selbst wenn hei Anthoceros
bewegliche Spiralfäden gefunden würden, was mir

nicht gelingen wollte; ja selbst wenn selbige in

den besprochenen Kanal, der anfangs kaum von

einer bemerkbaren Zellenerhebung umgeben ist, und

dessen Mündung nicht wie die Oeiriuing des Keim-
organs der F"arrnkräuter nach abwärts gerichtet ist,

sondern an der Oberfläche des Lanbes, also für

den Eintritt der Spiraltäden ungleich günstigerliegt,

gelangen könnten , so wurde ich dennoch , durch

die Figuren 2 und 3, denen ich noch eine ganze

Reihe ähnlicher Zeichnungen beifügen könnte, we-
nigstens den Beweis liefern können, dass hier kein

Spiralfaden j analog dem Pollenschlancli der Pha-

nerogamen, zur Grundlage der Frucht werden

kann; dass die letztere vielmehr aus den Zellen

des Laubes selbst hervorgeht.

Gottsche*) hat schon früher für Calypogeia

den Zusammenhang der allerjüngsten Fruchtanlage

mit dem Grunde des Pistill's nachgewiesen; Beob-

achtungen von Herrn 0. Göring auf dem physio-

logischen Institut zu Jena über Aneura und Riccia

angestellt, führten zu demselben Resultat; der al-

lerjüngste Fruchtaufang schien immer im Grunde

der Höhle des geöffneten Pistill's festzusitzen. Für

die Lebermoose wäre demnach an eine Befruchtung

durch die Spirall'ädeu , in der von Sumiilski für

die Farrnkräuter angenommenen Weise, nicht zu

denken.

(Fortsetzung' folgt.)

liiteratur.
The American Journ. etc. Cond. by Prof. Si Hi-

rn an No. 13. 14. 15. Vol. V. 1848.

On the Cyfiress Timber of Mississippi and

Louisiana; by Montroville W. Die kes on, M. D.

andAndreiv Brown. S. 15— 23. hie Cupres-

sus disticha oder Srhubertia Wirb, hat keinen

scharf begrenzten Verbreituugsbezirk, sondern hält

sich nur in der Nähe des Mississippi und seiner Zu-
llüsse, sie ist ziemlich gleichmässig über das Allu-

vialland dieser Gegenden verbreitet, aber nicht

gleichmässig unter andere Bäume gemischt, son-

dern behauptet gewisse bestimmte bydrographisch

mehr oder weniger abgesonderte Plätze von ver-

schiedenem Umfang. Ihre grösste Vollkommenheit

erreicht sie zwischen dem 31"— 32" n. Breite. Die

Menge dieser Cypresse zu den übrigen Bäumen
verhält sich ungefähr wie Vts- Von der specifischen

Schwere ihres Holzes, welche zwischen 7 — 12 va-

riirt, gewöhnlich aber ungefähr 9 ist, hängt es ab,

wieviel man von demselben, da dies nur durch

Flössen, wenn die Sümpfe überschwemmt sind, ge-

wonnen werden kann, zu benutzen ist. Da nur

etwa Vs zum Gebrauch tüchtig ist, und von diesem

Urittheil wieder V3 schwerer als Wasser ist, so

kommt nur etwa Yaoo "1^* ganzen Waldprodukts

zum Gehrauch, Da nun schon in den Urwäldern

von Louisiana und Mississippi viel verbraucht und

die Ceder von langsamem Wüchse ist, so kann

die Zeit nicht sehr ferne sein, wo es in diesen

Staaten an hinreichendem Vorrath für den Bedarf

des Marktes fehlen wird. Da, wo der Boden den

grössten Tlieil des Jahres hindurch vollständig mit

Wasser getränkt ist, wachsen die Cypressen am

• •) Heber die Fnictification der Jttngermaiiniae Geoco'

li/ceac. Acta Academiae Caes. Leop. Carol. vol. XXI. p, II,
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besteil, eri'ciclicii sie ihre vollkommene AiisI)ildHng.

Häufig siiid bassiiiaitige Nieüciiiii^en , welche den

Ueberfliiss des Wassers der umgebenden Waldung
aufnehmen, sie werden gewöhnlich „cypress hraxes"

genannt, sie sind von verschiedener Grosse und

enthalten 100— 800 ,,tiers" oder Cjpresshäunie von

40 — 70' Liingc und mit einem Uurcliniesscr am
Zopfendc von 20 — 60''. Die jirossten und die klein-

sten lässt man gewöhnlich stehen. Diese Bassins

von sehr verscliiedcner XicTe sind alte FlussUanäle

edcr Buchten , die sich schliessen und dnrcli Absatz

aus dem Wasser aUmiililis erliühcn, was noch mehr
geschieht, wenn die Cypressen vom Hände her zu

wachsen beKinnen. Füllen sie sich {;anz aus und

erhöhen sie sich immer mehr durch die unvoUkom
nien zersetzte Pllanzeiisubstanz , welclie ihnen zu

geführt wird, so nehmen andere Bäume die Stelle

der Cypressen ein. Tlieile solcher ansnefüllten Cy-
pressen - Bassins werden nicht selten durch Verän-
derungen im Laufe des Wassers zerstört; wenn
sie unberührt bleiben, so zeigen sie vollständige

aufrechte Cypressen- Stumpfe, in Schichten von

jeglicher Erhebung von dem höchsten Wasserstande

bis zu 25' Tiefe, und umfassen eine Zeit von niclit

weniger als zelin vollständigen auf einander ge-

folgten erpressen -Altern, deren Mittel auf nicht we-
ger als 400 Jahr aiigciiomrnen, einen Zeitraum von

4000 Jahren bildet, seit die erste C'ypresse in dem
Bassin gewachsen ist. Zuweilen finden sich unten

in dem Xhonboden liegende Stamme von bedeuten-

den Dimensionen versenkt, Ober welche unmittel-

bar aufrechte Stumpfe und Hünme stehn, die nicht

weniger als 800 Uolzringe haben. Der Boden aller

dieser Bassins ist ein blauer zäher TJion, welcher

das in ihm Enthaltene erhält und zurückhält; die

Masse desselben nimmt in dem Verhältniss, wie
sich der Boden erhöht , an Dick» zu und macht,

dass das Aufliegende nie mehr als einige Kuss dick

wird. Alle unteren Stumpfe sind daher in diesem

Thon eingebettet, der nur aus den vegetabilischen

Massen entstehen kann. Das Cypressen - Holz, wel-

ches am Hände seichter buschiger Vertiefungen

wächst, ist von geringem Werthe und kann nur zu
einigen Zwecken benutzt werden Ceiu solcher Baum
ist in Holzschnitt abgebildet). Unten sind die

Stämme angeschwollen und bilden starke, sich nach

aussen krümmende und ausbreitende, in die seit-

lichen Wurzeln übergehende Leisten. Von solcher

Beschalfenheit sind alle Bäume in der Nähe der

Flüsse, und am schlechtesten sind sie an diesen

selbst. Landeinwärts aber werden sie besser, und
sie erreichen hier zuweilen eine ununterbrochene

Höhe von 120', mit einem Umfange von oft über
16' nach der Spitze, und unten über der Anscliwcl

lung von mehr als 20. Diese mächtigen Säulen

stehn dicht bei einander, und ihre schirmarligen

Wipfel schliessen fast das halbe Tageslicht ab.

Alle von gleicher Hohe sind sie nur in der Dicke

verschieden. Diese Säulen hören plötzlich auf, in-

dem sie mit wenigen, unverhältiiissmässigeii und un-

beträchtlichen Oelfniiiigen eine gewölbte Decke bil-

den
, unter welclier ein so vollkommener \\'iedcr-

liall der Töne staltlindet, dass mau den Schall der

füllenden Bäume oft bis auf eine Entfernung von

10 Meilen hört. Viel mächtiger als diese Wipfel

sind die Wurzeln, welche sich nach allen Hich-

tungen durch den Boden ziehen, indem sie sich bis

zu 50' und 75' von dem Mutterstamme ausbreiten,

einige wagerecbt unter dem Boden, andere tief in

dem Untergrund und dem Thon. Die wagerechten

Wurzeln nehmen immer wellenförmige Biegungen

an, so dass der vorragendste Theil des coiivcxen

Bogens sich etwas über den Boden erhebt, und

von ihnen erhebt sich eine Reihe von senkrechten

kegelförmigen Auswüchsen, gewöhnlich „knees"

CKiiiee) genannt, welche 3-30" Umfang am Grunde
haben und eine Hohe von 2— 10' erreichen. In

einem dichten Cypressen - Walde von allen ver-

schlungenen Wurzeln aufwachsend stehen sie dicht

beieinander und gleichen Stalaktiten - Bildungen.

Am Grunde sind diese Kniee gewöhnlich stärker

verbreitert als die Dicke der Wurzeln, oben enden

sie mit einer stumpfen Spitze. Sie sind von leicht

schwammiger Textur, und durch sie haben die

Wurzeln, wenn auch ganz eingesenkt, eine Ver-
bindung mit der Luft. Die Wurzeln, von denen

diese Kniee kommen, sind von ähnlicher Beschaf-

fenheit wie diese, während die eigentlichen unter

jeder Art von Winkel tief in den Boden dringenden

Wurzeln dichter und holzig sind. Wenn dies Ver-
biudungsmittel zwischen den Wurzeln und der Luft

dadurch unwirksam gemacht wird, dass das Was-
ser über ihre Spitze steigt, ist dafür auf andere

Weise am Körper der Bäume selbst gesorgt. Ein

ungewöhnliches Aiischwellen des dicken Endes des

Baumes findet statt, entstehend von einer Erwei-
terung und Forlsetzung der oberfiächlicheu oder

Kuiee tragenden Wurzeln C'iierzu Abbildung)^

Solche Erweiterungen erreichen immer die Höhe
des höchsten Wasserstandes, und sie müssen also

In manchen Fällen eine Höhe von wenigstens 25'

erreiclicii, so dass, wenn die Kniee nicht mehr

brauchbar sind, dieselbe Art des Bauos von dem
Körper des Baumes da forlgesetzt wird, wo er mit

der Luft in Berührung kommt Xur das Holz von

den vollkommen ausgebildeten Bäumen ist als bestes

Bauholz zu gebrauchen, das andere ist grob, kno-

tig, spaltig. Ein etwas über 17" haltendes Exem-
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plar hatte 380 Holzringe von verscliiedener Dicke,

von '/ijo
— '//' ^" einem Stamm von 42 Zoll wa-

ren iiber 600 Ringe, sie nalimen vom WittelpiinlU

aus an Dicke ab, so dass zuletzt ein Zoll deren

nicht weniger als 95 enthielt. Man kann sicher an-

nehmen, dass es in den Cypressen- Wäldern Bänme

giebt, welche über 2000 Jahre zählen. Ein stel-

lenweises Verrotten des Holzes befällt Stämme je-

den Alters, besonders im Innern nnd nach den

Spitzen hin, so dass oft der ganze olicre Theil eine

verrottete Masse ist; einige Oertlichkeiten beför-

dern dies mehr als andere. Es ist eine Zersetzung

der Holzniasse, wodurch sie wie von Würmern
gefressen erscheint. So ergriffenes Holz wird

,,Pecky" genannt. Da durch das Abhauen das Wei-
terumsichgreifen dieser Krankheit beschränkt wird,

so wird auch das etwas angegriifene Holz noch

gebraucht, da es eben so gut hält. Es scheint

diese Krankheit, welche ungefähr ein Drittheil der

Bäume befällt, von keinem Einfluss auf das Leben

derselben zu sein , und greift nie die thätigen

Saftgefässe an. Eine andere Art Fäulniss zeigt

Eich am untersten verdickten Theile des Stammes,

gewöhnlich in gleicher Höhe mit dem Boden , be-

ginnt im Mittelpunkt, breitet sich nach dem Um-
fange und nacli oben aus, bis das Gewicht des

Stammes ihn umstürzt.

Curicogvaiihy; by C. Detvey, D. D. S. 172

bis 176. In diesem Abschnitt werden abgehandelt:

C. lagopina Wahlenb. {leiiorina W. et Good. non

li.; C. Lachenalii Sclik.), S. cryptocarya CAMey.

(_C. Scouleri Tor.) , C. Janiesii Tor. non Schw.

;

C.leiocarpa CAMey. ; C. nitcrodontaTorr. et Hook.;

C. microylochin Wahlenb.; C. lenticularis Mx.;

C. recta Boott. Hook. Fl. Bor. Am. In einer Note

wird noch bemerkt, dass C. oUyocarpa ScIik. eine

Form habe, welche gewöhnlich als CHitchcockiana

bezeichnet werde und von Gray C. Sartivelliana

genannt sei, doch habe dieser letztere bemerkt,

dass dies nur eine Var. von C. oliyocarpa sei.

A. Gray Manual of the Botany of the Nor-
thern United ;States wird S. 377— 380. angezeigt.

S— l.

Annales des sciences naturelles. Troisieme s^rie.

Tome XI. 1849.

(^Fort s et zu ng-,)

Betrachten wir aber weiter die grosse Ausdeh-

nung jener fraglichen Inselkette , so sehen wir auf

den Shetlands -Inseln das europäische Element vor-

herrschen und sich fast ganz in Island verwischen.

So sind auf den Shetlands- Inseln von 74 auf ihnen

vorkommenden Pflanzen 40 ausschliesslich euro-

päisch, also weniger als die Hälfte; auf Island von

132 nur 24, also ohngefähr nur der fünfte Theil.

Mit einem Worte, auf Shetland bilden die aus-
scliliesslicli europäischen Arten ohngefähr ^4 'Icr

ganzen Flor, auf Faröe V?, auf Island nur '/lo-

Alle diese Thatsachen, sagt der Verf., berech-

tigen uns zu dem Schlu.«se , dass die europäische

Pflanze}icolonisation sich allmälig bis nach Island

hin verliere, und, je näher dem Norden, alsbald

sich auch in gleichem Maasse verringere. Eine be-

stimmte Anzahl von ihnen erreichte jedoch Island,

so dass von 385 Phanerogaraen noch 38 Arten ur-

sprünglich europäische sind.

Die grösste Zahl der eben untersuchten Pflan-

zen existirte zusammt in Frankreich, Skandinavien

und den britischen Inseln, von welchen letzteren sie

also nach Shetland und Farde übersiedelten, sich

immer mehr verringernd, je weiter sie nach Island

vordrangen. Doch gewahrt man, die Sache näher
ins Auge fassend, auch Spuren einer Auswanderung
von Skandinavien nach Shetland und Farde; denn
auf beiden Inselgruppen finden sich Arten, die Eng-
land lind Amerika gleich unbekannt sind, wohl aber
in Skandinavien Cmit Dänemark) angetroffen werden.

Diese vereinzelten Arten würden uns jedoch,

meint der Verf. , nicht von jener Wanderung aus
Skandinavien überzeugen, wenn nicht unter den
isländischen Pflanzen 24 sich befänden, von denen
Amerika nichts, Skandinavien dagegen 18 besässe,

wenn nicht unter diesen 16 isländischen Pflanzen

15 einer gemässigten Zone angehörten, da sie auch
in den Ebenen von Frankreich vorkommen. In Eng-
land finden sich nur 10 von diesen Pflanzen. Also

sind es 8 Arten , welche nicht durch die britische

Insel nach Island vordrangen, da sie sich nicht auch
auf Shetland und Farde angesiedelt haben.

Gehen wir nun zu der amerikanischen Emigra-
tion über, so treffen wir auf grossere Schwierig-

keiten, als vorher. Keine Species der fraglichen

Inseln ist ausschliesslich amerikanisch; alle gehören

gleichzeitig auch Europa an. Noch mehr; der

grössere Theil dieser, durch und durch borealen

Pflanzen , findet sich auf den Gebirgen von Schott-

land, dass man also ihre Emigration von hier nach

Shetland und Farde verinuthen muss. Nichts desto

weniger kann mau doch die Wirklichkeit der ame-
rikanischen Auswanderung zweifellos beweisen;

denn unter den Pflanzen von Island und Farde fin-

den sich 4 gute typische Arten , die in Grönland

zu Hause sind und niemals in den schottischen Ge-
birgen angetrofl'en wurden. Also muss jene ame-
rikanische Auswanderung wohl von Grönland ihren

Ursprung herleiten, von woher jene Pflanzen bis

nach Farde vordrangen und dort ihre südlichste

Grenze erreichten. Auf ähnliche Weise muss man
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die Aiiswaiidernng auch der iibri|2;eu arctisclien

Pflanzen uacli den fra^liclieii Inseln verinuthen.

Die Zahl der Pflanzen Nordamerika's verringert sich

nach Süden zu natiirlioli genau so, wie sich um-

gekehrt die curoiiäischen Pflanzen verlialten; sie

bilden in Island '/sj '" Farcie '/j und in .Shctland

Vi2 der Gcsaniiiitvegetation.

Vergleiclit man diese Brüche mit denen der all-

mähligen Abnahme der europäisclieu Arten, von

Shetland nach Island fortj;chend , so sieht man,

wie sie genau mit den Verhilltiiissen übereinstim-

men, die vorher für die nordamerikanischen Arten

gefunden wurden, vou Norden nach Süden vor-

dringend.

Das Studium der absoluten Zalil arktischer

-Pflanzen in jeder luselgrupjie führt zu denselben

Gesetzen; deun auf Island finden sich 100, auf

Farde 48, auf Shetland 29 und unter den 132 Island

eigentliümlichen Arten linden sich 108, welche auf

dem amerikanischen Continente existiren , und wo-
vou 59 hier ihre nördliche Grenze erreichen.

funden : t. Griflfel nickend, kürzer als die kürzeren

Staubgefässe, 2. Grifl'el nickend, kürzer als die

längeren Staubgefässe, 3. .Griffel gerade, länger als

die längeren Staubgefässe. Sonst gieht es noch

gross- und kleinblumige, behaarte und graufilzige,

einfache und ästige, wirtelblättrige, deckblättrige

und schopfige Formen. Eine deckblättrige, mit

ruuden, unten herzförmigen, oben fast aufgesetzt

zugespitzten Deckblättern ist abgebildet. EndlicU

erwähnt der Verf. noch, dass kleine, lineale, c.

6 h. lauge, au der Basis der Blumenstiele stellende,

etwas behaarte, rothlich -gefärbte Deckblättchen

immer bei eben aufgeblühten Exemplaren vorhan-

den sind, aber bald abfallen.

lieber den UlütlienUolben von Aruiii macula-

ttim L. Von Dr. Debej'. M. Abb. T. 1. f. 4.

S. 15— 16. Der Verf. will die gewöhnlich als fehl-

geschlagene Antheren betrachteten Fadenwarzen
als fehlgeschlagene weibliche Organe ansehen,

und die darüber befindlichen rothgefärbten Kolben

als fehlgeschlagene männliche, so dass ein doppel-

Somit glaubt der Verf. eine doppelte Auswan- ter übereinanderstehender Blüthenstand da wäre,

derung auf solider Basis festgestellt zu haben; er I
Wenn die Fäden jener Warzen sich abwärts bie-

wiederholt aber nochmals, dass die europäische gen nach den Pollen tragenden Staubgefässen, so

Emigration die vorherrschende ist; denn unter 527

Pflanzen sind 108 ausschliesslich europäisch und

die anderen 419 existiren gleichmässig in den mitt-

leren und nördlichen Theileu vou Europa und Ame-
rika.

tJFort Setzung folgt.)

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der

preussischen Rheinlande. Fünfter Jahrgang, mit

5 Tafeln Abbildungen. Unter Mitwirkung der

Herren M. Bach, Debcy, v. Dechen, A.

Förster, Fuhlrott, Golde nberg, Gold-
fuss, V- Monh eim, J. JM ü 1 1 e r , J. Nögge-
rath, C. Schnabel, F. Stellwerk, Trevi-
ranus, T h. Wirtgen herausgegeben vom Prof.

Dr. Budge, Secrctair des Vereins. Bonn. In

Comm. bei Henry et Cohen. 1848. 8. IV u. 252 S.

u. 5 Stciiulrucktafcln.

lieber FrucIttbUdunij von Jtiylttns nigra und
Juglans regia L. von Dr. Fuhlrott. S. 1 — 7.

Die Früchte beider Arten werden ausfülirlich be-

schrieben, nebst aiissbildungen von J. regia, deren
Abbildung des Keims bei Nees für unrichtig er-

klärt wird.

Veber J.ylhrwn Salicaria L und dessen For-
men, von Ph. Wirtgeu. M. Abbild, Taf. I. f. 1.

S. 7—14. In Bezug auf die vom Ref. gegebene
Bemerkung (B. Ztg. 1847. N. 18.) hat der Verf. ün-

vermuthet der Verf., dass dies geschehe, um, wenn
hier noch eine Befruchtung möglich sei, dieselbe

herbeizuführen.

Veber den Character der alten Flora der

Steinliolilen- Formation im Allgemeinen und die

verivandtschaflliche lieziehung der Gattung Nög-
gerathia insbesondere, von Fr. Goldenberg.
M. Abbild. X. II. 111. S. 17—-26. Allgemeine Betrach-

tungen über die Verwandtschaft der in den Steinkoh-

len- Formationen gefundenen mit den jetzt lebenden
Gewächsen, wonach nur Zellenkryptogamen in sehr

geringer Menge, Gefässkrypiogamen und gyrano-
sperme Dikotylen vorgekommen sind , von denen
einige allgemeine Verbreitung hal)en, andere be-
schränkt, oft nur stellenweise sich zeigen, aber
gern gesellig in bestimmten Gattungen und Arten.

Man hatte bisher nur wenig Cycadeu angetrolfen,

aber Verf. verniuthete schon länger, dass Xügge-
ralliia zu ihnen geliöre, und fand dies auch durch
das Vorkommen der Blätter mit Früchten, von männ-
lichen und weiblichen lilnthcnständcn in verschie-

denem Alter und Stamnistücke ausser allen Zweifel
gesetzt. Diese Xöggeralhieu bilden oft ganze Klötze

lur sich allein. Die Abbildungen geben Beläge zu
diesen Ansichten.

Necliirien ohne Nachtheil für die Frucht-
bildang fehlend, von L. C. Treviranus. S. 111

bis 113. Die von Bafinesque aufgestellte Gat-
tersnchungen über das Variiren von Li/lhrum S(r-|tung von Eneinion , von IsopyruiH nur durch das
Ucaria angestellt und 3 verschiedene Formen ge- ' Fohlen der Ncctarien oder ncctarführendcn Blumen-
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blätter verschieden, bald verworfen, bald neuer-

dings von Endlicher und Lindley wieder aiif-

genoninien, ist nach dem Verf. nnr ein Isronenloses

Isojiyrutn tkalictroides , da die angegebenen an-

deren Unterschiede der Frncht nicht SCicli halten,

ähnlicher Fall also, wie bei Alectroca/mos bae-

tica '.Boiss. und Siircocapnos eimeajjhylla von

Bild. V. Römer bekannt gemacht ist.

Debersiclit der urweltltchen Pflunzen des Krei-

degebiryes überliaupt und der Aachener Kreide-

schichteii imbesonflere, von Dr. üebey, prakt.

Arzte z. Aachen. S. 113—125. Die Gesanimtzahl

beträgt zwischen 133— 137 Pflanzen, unter welchen

die tiandpflanzen gegen die Weeresvegetation vor-

herrschend stiid. Die bis jetzt bekannt gewordenen

Fundorte für Kreiilepflanzen haben entweder gar

keine, oder nur sehr wenige Gattungen und Arten

mit einander gemein , so dass jeder eine eigen-

thümliche Flora darstellt. Bei weitem die Melir-

zahl gehört den unteren (sandig- thouigen) Kreide-

sohichten an, und nur wenige Algen und noch we-

niger höhere Pflanzen kommen in den oberen vor-

herrschend kalkigen KreidescliicJilen vor.

lieber eine neue Galtung urueltiicher Coni-

feren aus dem Eisensand der Aachener Kreide,

von Dr. Uebey. S. 126— 112. Der Verf. stellt

eine neue fossile Conlferen- Gattung Cycadopsis Db.

auf, welche zu den Ciipressineen gehört, und zu

welcher Pinites nquiaijranensis Göpp. zwei Arten

liefert: C. atjuisijranensis und araucarina , ausser

welchen auch noch vier Arten: C. Monheimii,

liitzi, Foersteri und thujoides unlerscliieden und

diagnosirt werden.

Florula ßartricensis. Eine Vebersicht der in

den Viniiebungen von Bartrich ivildivachsenden

oder gebaut werdenden Gefässpßanzen. Von Ph.

Wirtgen in Coblcnz. S. 189— 227. Im Kreise

Cochem des Begierungsbezirks Coblenz liegt au

dem, aus dem Mosbrncher Weiher in der Eifel ent-

springenden üesbach der kleine Badeort Bartrich,

dessen Quellen eine Temperatur von 25,6 bis 26° B.

haben. Nach einer topographischen und geognosti-

schen Schilderung der Gegend folgt zuerst eine all-

gemeine UebersicUt der Flora, dann eine Verglei-

chung der Vegetationsverhältnisse derselben mit

denen der deutschen Bheinprovinz und Deutsch-

lands, und endlich das Namenverzeichiiiss selbst,

welches 614 Dikot. , 133 Monok. und 20 Gefäss-

Kryptoganien enthält. Einige wenige Bemerkun-

gen sind bei einzelnen Pflanzen, von welchen wir

nur die Beobachtung hervorheben, dass eine eigen-

thiimlich gebildete Form von Chrysanth. Leucanth.

durch die Kultur ihre Eigenthümlichkeiten ganz

verlor, was die Wichtigkeit und Nothwendigkeit

der Kulturversuche wiederum beweist.

Verzeichniss der bis jetzt in dem Regierungs-

bezirk Arnsberg i'on Medic. Rath Dr. Joh. Mid-
ier in Soest aufgefundenen Geivächse. S. 239

bis 215. A. Krjplogameu , aber nur Gefässkrypto-

gamen und mit der Bemerkung, dass noch lange

nicht alle Gegenden des Bezirks durchforscht sind.

Der Verf. bat sich mit den neueren Untersuchungen

nicht genug bekannt gemacht, wir vermissen auch

Polypodium calcareum Sm. , welches bei Aahausen,

Klusenstein u. s. w. vorkommt.

Veber im Jahr 1847 beobachtete Missbildun-

gen. Von Ph. Wirtgen. S. ;24ö— 247. Verwach-
sene Aepfel und andere Früchte, Ananaserdbeer-

Frucbt mit 7 unmittelbar aus der Basis hervorgetre-

teneu kleinen unvollkommenen Beerchen CFrücht-

cheu ? es wäre interessant gewesen, genauerden
Ursprung zu wissen;) , Spaltungen bei Kohlrabi

(welche in Gärten nicht selten vorkommeil) werden
kurz beschrieben. S

—

l.

^^g" Gesucht: "^JiJ
Bj. Jungcriuanni Cornucopiae Florae Gissen-

sis. 16S3.

An dem Besitze des vorgenannten, ans dem
Buchhandel längst verschwundenen Schriftchens ist

mir zum Zwecke einer vorhabenden wissenschaft-

lichen Arbeit sehr viel gelegen. Meine seitherigen

vielfachen Bemühungen, dasselbe käuflich von An-
tiquaren zu erwerben , oder nur zur Einsicht auf

kurze Zeit aus öffentlicliea Bibliotheken zu erhal-

ten, blieben ohne Erfolg. Sollte ein Mitleser die-

ser Zeitschrift das Werkcheii oder etwa den von

Junger mann handschriftlich hinterlassenen ,,Ca-

talogus herbarum circa Giessam sponte nascentinm,

1623" besilzen und mir käuflich überlassen wollen,

so würde ich recht gerne einen hohen Preis dafür

entrichten, es auch nicht minder dankbar anerken-,

ncn , wenn man mir das eine oder das andere die-

ser Schriftclien auf kurze Zeit zur Einsicht mitthei-

len. oder nur darüber Auskunft geben wollte, wo
eins der genannten Werkchen sich vorfindet.

Giessen , im Mai 1850.

Dr. Hey er, Professor.

Hedaction: Hugo von Mo hl. — U. F. L. von Sc h 1 e ch te n d a I.
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Beitrag zur Entwickclungs- Geschichte der

Frucht und Spore von Anthoceros laevis.

Von Herrmann Schlicht.

(^Fortsetzung.)

II. Eiitwickelung der Sporen von Anthoceros.

Hier miiss ich zunächst eines schon erwähnten,

mir selir günstigen Uinstandes gedenken; die Pllänz-

chen, nacli deren Miittcrzellen die Fignren 8 Ijis

26. gezeichnet wurden, waren am 15. Jnli gesam-

melt und zwischen trocknes Moos verpackt; die

jungen , noch sehr sparsam vorliandenen Früchte

waren grösstentlieils beim Transport geknickt, er-

holten sich aber fast säninitlich wieder. Ob icli

dieser, oder einer anderen mir unbekannten Ur-

saciie die Abwesenheit des Stiirkmelils und Chloro-

plijil's in den Mntterzellen zusclireiben darf, muss

ich dahinstellen; auffallend war es jedoch , dass in

den Mntterzellen aller C'iicht einzelner) dieser

Pflänzchen der Amjium -Ueberzug, welchen die

Cytoblasten anderer, drei Wochen später demsel-

ben Standort entnommener, Pflänzchen sämmtlicli

besassen, durchaus fehlte. Ich muss dies Fehlen

des Slärkmelils als etwas Abnormes betrachten, zu-

mal da in den Früchten der zuerst gesammelten

Pflänzchen die Mutterzellen nur bis zu einem gewis-

sen Grade entwickelt wurden; wenn nämlich die

Mutterzelle bis zu dem Stadium, wo sich die Spo-

renzclle bilden sollte, gelangt war, so erschien

der stickston"haltige, die Mntterzelle umkleidende

Inhalt, die 4 Cytoblasten umsclilicssend, nnregel-

mässig zusammengezogen (Fig. 24.) und eine wei-

tere Entwickelnng unterblieb.

So günstig die Mutterzellen dieser zuerst ge-

sammelten Pflänzchen (die Figuren 8 liis 26.) für

das Verhalten der Cytoblasten waren, eben .so sehr

eigneten sich die 3 Wochen später gesammelten
Pflanzen für die Beobachtung der Zellbildung im

Innern der Matterzelle. Indem ich nun beide neben

einander bebandele und mit einander vergleiche,

glaube ich einige bisher noch fragliche Punkte auf-

hellen zn können.

Icli habe, um den Vergleich der sich verschie-

den entwickelnden Mntterzellen bequemer zu ma-
chen, die Mutterzellen der zuerst gesammelten
Pflänzchen, denen das Stärkmehl fehlt, auf der

rechten Seite der beifolgenden Tafel abgebildet,

die Multerzellen der später gesammelten Pflänzchen,

die Stärkmehl enthalten , dagegen auf der linken

Seite dargestellt. SämniHiche Mutterzellen sind bei

gleicher Vergrösserung, mit Oberhäuser's Sy-
stem 9 und Ocular 1 , beobachtet und mit der Ca-

mera lucida gezeichnet, wodurch man sowolil über

die Grüssenzuuahme der Mntterzellen als der Cy-
toblasten ein ziemlich sicheres Urtheil gewinnt;

die angegebene Objectiv- und Ocular-Combination

gewährt eine 400uialige Linear - Vergrösserung.

Die zur Untersuchung benutzten Pflänzchen wur-
den in feuchter Atmosphäre unter Glasglocken auf-

bewalirt. Die meistens noch sehr jugendlichen

Früchte wurden durch zwei sichere Schnitte mit

dem Rasirmesser so zerlegt, dass nur ihr Mittel-

ibcil zurückblieb , derselbe ward unterm einfachen

Mikroskop sorgfältig mit der Nadel auseinander

gezogen; die Mutterzellen blieben bei diesem Ver-
fahren möglichst in ilircr natürlichen Lage zu ein-

ander, wodurch ich den Vortheil gewann, von un-

ten nach oben ihre Entwickelungsstufen siclierer

verfolgen zu können; ein Vortheil, den mau beim

einlachen Zerreissen der Frucht mit der Nadel auf-

geben muss.

Indem ich nun zu Fig. 7. den schon erwähn-

ten, äusserst dünnen und glücklich gefallenen Längs-

schnitt durcli den unlcrcn Xlicil einer jungen Frucht

zurückkehre, bitte ich den geneigten Leser, den

Zellen der mit d bezeichneten Reihe nochmals seiuo

25
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Aufmerksamlieit zn schenken. Wenn sich die Zel-

len dieser Beihe aus ihrem Verband lösen um als

Mutterzellen selljstständig aufzutreten , ist ihre Ge-

stalt mehr länglich als rund; ausser einem von

Chlorophyll umlagerten Cytoblasten enthalten sie

mehr oder weniger Schleim CP'otoplasma) , der

meistens die Wandungen der Zelle iinigiebt und

häufig' den envähntcn, jederzeit wandstäudigen

Cytoblasten umhüllt (Fig. 8.). Nicht selten gehen

schon nra diese Zeit Schleimstromchen vom Cyto-

Wästen zur Peripherie der Zelle. Der Cytohlast

besitzt jederzeit ein Kerukörperchen , er isf, wenn
ihn das Chlorophyll niclit zu sehr verdeckt, was-
serhell und ziemlich scharf umzeichnet.

Die Mutterzelle vergrossert sicli allmälig, sie

vertauscht ihre ursprüngliche, längliche Gestalt

mit einer mehr runden, der anfangs ziemlich ho-

mogene Schleimerguss im Innern derselben Cdas

Protoplasma) wird gleichzeitig Icörniger, er grup-

pirt sich in mannigfacher AV^eise, so dass die In-

nenfläche der Mutterzelle oft wie mit kleinen Bläs-

chen umkleidet, oft zierlich reticulirt erscheint.

Neben dem erwähnten Cytoblasten der Mutterzelle

erscheint jetzt ein zweiter, ihm ähnlicher, jedoch

-meistens grösserer Cytoblast, der, ohne von kör-

nigem Chlorophyll umlagert zu sein, schwach grün-

lich gefärbt ist; der letztere wird der Muttercyto-

hlast der 4 folgenden Cytoblasten (Fig. 9, 27 u. 280-

Wie hier der neue Cytoblast entstand, konnte ich

nicht enträthseln; beide Cytoblasten lagen immer
nahe bei einander; dass der ei-ste zur Bildung des

zweiten thätig ist, scheint mir deshalb nicht un-

wahrscheinlich. Die Figur 10. möchte vielleicht auf

eine Theilung des ersten Cytoblasten schliessen

lassen , doch wage ich dies kcinesweges auszu-
sprechen, da die citirte Figur sehr wohl einen viel

späteren Zustand der Mutterzelle , etwa dem der

Figur 12 entsprechend, vorstellen kann; die Mut-
terzelle der Figur 10. wäre dann als ein nur im
Wachsthum zurückgebliebener Zustand zn be-

trachten.

Für die Bildung der Sporen ist immer nnr der

schwach grüiigel'ärbte, später entstandene Cytoblast

thätig, dieser übertrilit den anderen bald an Grösse,

er wird im normalen Falle sehr bald von Stärk-
mehl umkleidet CFig. 29.), während der andere,

den ursprünglich körniges Chlorophyll umhüllte, so

lange er überhaupt noch fortdauert, nur in Proto-
plasma gebettet ist CFig. 30 bis 34.). Ob da, wo
sich kein Stärkmehl bildete CFig. 11 bis 23.), der
Cytoblast der Mutterzelle frühzeitiger verschwun-
den war, oder ob ihn der hier mehr körnige Schleim
gänzlich den Blicken entzog, mag ich nicht ent^

scheiden. Der genannte Zellkern scheint mir nach

dem Entstehen des thätigen Cytoblasten eine über-
Hüssige Rolle zu spielen, er mag daher vielleicht

bald früher, bald später resorbirt werden.

Von dem thätigen Cytoblasten, der, wie ich

vermuthe, immer wandständig ist (Fig. 29.), gehen

jetzt, wie vormals vom Cytoblasten der Mutter-

zelle (Fig. 8.), Schleimstiöme zur Peripherie. Der
Cytoblast gewinnt an Grösse, wird länglich und
theilt sich plötzlich in zwei Tlieile CFig. 12.). Wie
diese Theilung vor sich geht, habe ich nicht genü-

gend ermitteln können , sie schöiiit mir jedoch vom
Umfang zur Mitte in der Weise einer Abschnürimg

zu erfolgen. Die beiden neuenlslandenen Cyto-

blasten liegen anfangs , von einer dicken Schleim-

masse umbettet, dicJit neben einander c Fig. 30

und 31.), entfernen sich dann aber allmälig von

einander CFig. 30 bis 34.) , '\vobei die Schleimmgsse,

welche sie vorhin umhiilltej gew.issermassen eine

Brücke von Schleimfäden CFig.' 13 und 14.) zwi-
schen ihnen bildet. Jeder dieser Cytoblasten scheint

ein waiidständiges Kerukörperchen zu besitzea

(Fig. 12.), das jedoch nur in seltenen Fällen deut-

lich sichtbar ist. Ausser den Schleimstromchen,

welche beide Cytoblasten verbinden, gehen von
jedem der letzteren andere in grösserer oder ge-

ringerer Anzahl zur Peripherie der Mutterzelle

CFig. 30 und 33.); wo sie fehlen, erscheint der

Schleimerguss rund um die Peripherie der.Mutter-

zelle ungleich mächtiger {V\^. 31.). r

Die beiden Cytoblasten vergrössern sich, je

weiter sie von einander treten, zusehends; sie blei-

ben anfangs kreisrund, werden dann oben länglich^

rund, bald darauf theilt sich jeder von ihnen ganz;

in der Weise, wie sich der erste thätige Cytoblast

theilte. Ueber den eigentlichen Vorgang dieser

Theilung konnte ich auch hier, obschon mir viele

Mutterzellen dieses Stadiums zu Gebote standen^

nicht ins Klare kommen ; meistens schien es mir

Cnach den Figuren lö, 16 und 17.), als wenn sich

der Cytoblast von seinem Umkreis aus abschnürte,

was namentlich bei Fig. 15 und 17. recht deutlich

war; nur in seltenen Fällen CFig. 2!.) sab es aus,

als ob im Innern des Muttercytoblaslen zwei neue

Cytoblasten entstanden wären. Ich muss gestehen,

dass ich die zuerst beschriebene Anschauungsweise

für die richtige halte und in dem scheinbaren Mut-

tercytoblasten der Figur 21. nur einen mit weniger

Körnchen erfüllten Raum der die Cytoblasten um-
hüllenden Sclileimmasse erblicke.

Die vier neuentstandenen Cytoblasten hatten

meistens einerlei Grösse, doch ging die Theilung

der zwei sie bildenden nicht immer zu gleicher

Zeit vor sich, ich sab Fälle, wo der eine Cyto-

blast bereits vollständig getheilt war, während der
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andere, nur etwas länglich geworden, nocli in

seiner Einfaclilieit bestand. Nacli Figur 19 und 20.

EClteint es mir,, als obder Tlieilung das Entstehen

zweier Kcrnkörperclien , die, wie Klgiir 12, 18,

19 und 20. zeigt, immer waiidständig sind, vorans-

gelit. Die beiden >iulet;2t genannten Figuren prä-

sentiren ohne Zweifel ganx abnorme Bildungen, in

jliuen t'eliUcn die .Schleiniströme gäiizlicli , wogegen
<lie Cjtoblasteii einen doppelten Contoiir besassen

;

Jod färbte sowolil den letzteren als die erwähnten

wandständigen Kernkörperchen gell). Sobald die

Xhcilung di;s Cytobla.'^ten voll.stiindig erfolgt ist,

runden sich die vier Tieiicn t'.vtuhlasteM allniälig ab

CFig. 16, 17 und 22.) und treten dabei langsam

auseinander (.Vig. 2'ii.~). M'ie eine llriicke faden-

förmigen Schleims vorhin die beiden Cjtoblasten

verband, so ziehen sich jetzt melir oder minder

starke Uündel von Sclileimfädcn von einem Cyto-

blasten zum anderen, während von jedem der letz-

teren iVi^. 38.), — doch, da ich es verliältnissmässig

selten antraf, wie mir scheint, nur für eine kurze

Zeit, — ScUleinistrouichen zur Peripherie der Mut-

terzelle verlaufen.

Bis hierher eigneten sich die zuerst gesammel-

ten Pllänzchcii fiir die Beobachtung vortrefflich, wo-
gegen die entsprechenden Zustände der 3 Wochen
später gesamniellen Püanzen (Fig. 29 bis 3ö.) , des

StärUmehls wegen das ihre Cytoblasteu bedeckte,

über den Vorgang der Theilung selbst und über

die Natur der Cytoblasten gar nichts Positives er-

gaben. Von nun an änderte sich indess die Sache;

der Schlelmiiberzug, welcher die Innenwanduug

der Miitterzelle umkleidete, zog sich bei den zuerst

gesammelten Pflauzen um die Cytoblasten nnregel-

mä.ssig zusammen, und die Jiorniale Dildung voji

einer Sporenzelle unterblieb entweder gänzlich,

oder es bildeten sich in einzelnen Fällen nur eine

(Fig. 25.), bisweilen jedoch auch zwei oder drei

Sporenzellen , während die Cjtoblaslen, um welche

sich keine Zelle entwickelt hatte, von dem zusam-

mengeschrumpften, bräuulicli gefärbten Schleime

umhüllt, kaum noch durch ihre Färbung angeden-

tct wurden.

Indem wir uns nun zur linken Seite unserer

Tafel, d. h. zu den Figuren 27 bis -17. wenden,

wiederholt sich in den Figuren 27 und 28. das,

was auf der rechten Seite die Figuren 8 bis 10.

gezeigt haben; schon auf Figur 29. begegnen wir

dem körnigen Stärkmchlüherzug, der wohl die

Stelle des C^toblasten bezeichnet, von selbigem

aber nichts sehen lässt. Die Figuren 30 bis 36. las-

sen sich gleichlalls sehr wohl auf die Figuren 12

bis 23. zurückführen. Bis auf das hier vurliaiidenc

Stärkmehl ist alles wie dort; dieselbe Folge der

Theilung der Cytoblasten , dieselbe Lage d«r letz-

teren zu einander, dasselbe Verhältniss der schlei-

migen, stickstolfhalligen Innen - Umklcidung der.Mut-
terzelle zu den Cytobla.steu; von nun an treten je-
doch sehr wichtige Abweichungen ein; während
sich in den Mutterzellcn der zuerst gesammelten
Pllänzchen die stickstolihaltige luncn - L'mkleidung
der Mutterzelle , der Primordialschlauch , um die

stärkmehlfreien Cytoblasteji unregelmässig zusam-
menzog, und dadurch die normale Bildung der vier

Sporeuzellen verhinderte, Hessen sich in deji Mut-
terzellen der später gesammelten Pflänzclien die

stufenweisen Veränderungen im Innern der Mut-
terzelle bis zur normalen Bilduug der vier Spo-

renzellen, wenn auch nicht ganz vollständig, doch

so verfolgen , dass sich aus ihnen sehr wohl ein

ziemlich sicherer Schluss für das Entstehen der

neuen Zellen gewinnen lässt.

Bis zur Figur 35. ersclieint die Membran der

Mutterzelle mit einem zwar zarten, aber dennoch

doppelten Contour, von nun au vermisste ich diesen

Doppel -Coutour; die Wandung der Mutterzelle ge-

wann ein fast glänzendes Aiisehu , und schien da-

bei gelatinös geworden , die stickstoiTlialtige Iiiuen-

Umklcidung (der Primordialschlaucli) wich von dem
äusseren einzigen Contour , an der einen Stelle

mehr, an der anderen etwas weniger, zurück. Eine

viel jüngere Mutterzelle, die Figur 53., ward mit

Jod und Schwefelsäure behandelt; auch hier war
der vor Anwenduug genannter Heagentien vorJian-

dene, inuere Contour der MutterzeUe verschwun-

den , der Primordialschlauch batte sich etwas zu-

sammengezogen , die kleineren Schleimfäden waren

verschwunden, die grösseren schienen sich auf ihre

Kosteai verdickt zu haben. Aus dem constauten

Verschwinden des Doppcloontour der MutterzeUe zu

einer bestimmten Entwickeluugs-Periode sciüiesse

ich, dass die Membran derselben gelatinös gewor-

den. Der innere Contour, welcher die Grenze zwi-

schen dieser Membran und dem Primordialsclilaucli

bezeichnet, ist in diesem Falle nur scheinbar ver-

schwunden, er ist weiter iiacü Innen gerückt, das-

selbe gilt von der Fig. 53. , die Membran der Mut-

terzelle ist dort durch Einwirkung von Beageutien

aufgequollen, der Primordialschlauch dagegen zu-

sammengezogen. Ob das Zusammenziehen des letz-

teren überall von ibm selbst ausgeht, oder ob es

nur eine Hückwirkung der sich auflockernden Mem-

bran der MutterzeUe ist, kann ich zwar nicht ent-

scheiden, glaube jedoch, da sieb auf Fig. 23. der

Primordialschlaucli zusammengezogen hat, oline

dass die Membran der MutterzeUe gelatinös gewor-

den , das crsterc. Auf dieser, wie auf den beiden

folgenden Figuren sieht mau den zarten Uoppclcou.

25*
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tour; genannte Fälle sind jedoch abnorm; wo die

Mutterzelle nicht gelatinös ward , unterblieb die

normale weitere EntwickeUing jederzeit.

Schon auf Fig. 36. schwindet der Doppelcou-

tonr der Mutterzelle , die stickstoffhaltige Innen -

Umkleidiing (der Primordialschlauch) zieht sich et-

Avas zusammen, die Schleimfädeii , welche bisher

von sämmtlichen C^toblasten zur letzteren verlie-

fen, hören auf. Auf Fig. 38. sind noch Spuren

derselben vorhanden, weshalb ich diesen Zustand,

obscbon die Mutterzelle grösser ist, für jünger als

die beiden ihm vorangehenden Mutterzellen C^'S-

36 u. 37.) halten möchte. Die Schleimströme, wel-

che zwischen den C^'toblasten selbst eine Verbin-

dung unterhalten, scheinen etwas länger fortzu-

dauern, wir sehen sie noch auf Figur 37, 39 und 40,

später sind aber anch sie gänzlich verschwunden.

Mit ihnen scheint auch der Amylum-Ueberzug der

Cjtoblasten abzunehmen, oft liegt die eine Seite

derselben ganz frei , während die andere noch von

Stärkmehl überdeckt ist. Man überzeugt sich hier

leicht und sicher; dass letzteres nicht in, sondern

auf den Cytoblasten liegt , und dass diese wie-

derum den Cytoblasten der Mutterzelleu ohne Stärk-

mehl vollkommen entsprechen.

Die körnige Beschaffenheit der stickstoffhaltigen

Innen -Umklcidung der Mutterzelle, des Primor-

dialschlauchs, verliert sich mehr und mehr, dage-

gegen scheint es, als ob sich dieselbe mehr conso-

lidire, sie tritt jetzt ungleich stärker und zwar als

deutliche Membran hervor CF'S, 37, 39.). An be-

stimmten Stelleu dieser Membran erscheinen nach

Innen vorspringende Verdickungen Ct'ig. 40 u. 41.);

von diesen Verdickungen ausgehend, sieht mau
bald zarte Linien zum Mittelpunkt der Mutterzelle

verlaufen und selbige nach der gewöhnlichen Lage
der Multerzellen scheinbar in 3 Theile tlieilen C^ig.

42 und 43.). Diese Theilung wird immer vollstän-

diger, die verdickte Stelle des Primordialschlauchs

verschwindet, und statt der einfachen Linie, wel-
che zuerst die Theilung bezeichnete, erblickt man
jetzt eine doppelte; man sieht mit anderen Wor-
ten, dass sich aus dem anfänglich einfachen Primor-
dialschlauch der Mutterzelle um jeden der vier Cy-
toblasten ein besonderes Säckchen Ceine stickstoff-

haltige Zelle, ein Tochterprimordialschlauch) ge-
bildet bat Cf'g. 44 und 45.). In den 4 jetzt ent-
standenen , stickstoffhaltigen Zellen sind in der Re-
gel keine Schleimströrae vorhanden, nur auf Fig. 46.
und in einzelnen anderen Fällen sab ich dieselben.

Die neuentstandeucn stickstoffhaltigen Zellen,
ich möchte sie Tochter- Primordialscliläuche nennen,
verlieren mehr und mehr ihr körniges Ansehu; an-
fangs nur von einem, und zwar sehr zarten, Con-

tonr timzeichnet, gewinnt derselbe nach und nach
an Stärke; bald darauf erscheint ein zweiter Con-
tour (Fig. 47.), dessen Auftreten ich für einen Be-
weis der jetzt vorhandenen Zellstoffzelle über der
zuerst entstandenen , stickstoffhaltigen Zelle halte.

Jod und Schwefelsäure bewirken zwar in diesem
Stadio noch keine sichtbar blaue Färbung der neu-
entstandenen Tochterzellen; dies konnte aber eines-

theils in der Zartheit der Membran selbst, andern-
theils , und zwar mir wahrscheinlicher, in dem
Wasser -Gehalt der Zellstoff- Membran liegen, da
ich, auf vielfache frühere Versuche mit jungen Zel-
len gestützt , überhaupt der Ansicht bin , dass nur
ein gewisses Hydrat des Zellstoffs mit Jod und
Schwefelsäure die bekannte blaue Färbung hervor-

ruft. Diesen Hydrat -Zustand habe ich bei ganz
jungen Zellen, im Innern von Mutterzellen sowohl,

wie im Innern des Embryosacks, immer vermisst,

er scheint erst etwas später, und zwar ganz all-

mählig aufzutreten. Von den, durch Jod und Schwe-
felsäure nicht gefärbt werdenden jüngsten Zellen

findet man nämlich bei jungen Axen und Blattbil-

dungen oftmals nach dem Alter der Zellen die

schönsten Uebergänge von Gelb zu Roth , von Roth

durch Violett zu Blau, dessen Intensität nach der

Altersstufe mehr und mehr zunimmt. Auch die Zelt,

in der die Färbung stattfindet, scheint nach dem
Alter der Zellen verschieden zu sein; die Färbung

der jüngeren Zellen scheint ungleich laugsamer

(bisweilen erst nach eiuigeu .Minuteu) wie das Blau-

werden der alten Zellen zu erfolgen.

Die Cytoblaslen der Tochterzellen waren auch

jetzt noch mit Stärkmehl umkleidet, dasselbe schien

jedoch bei weiterer Ausbildung der Sporen ver-

braucht zu werden C^'g- 48.). Wie sich die ein-

zelnen Sporenhäute entwickeln, habe ich nicht mit

Sicherbelt erfahren können, nur soviel habe ich ge-

sehen, dass sich die anfangs glatte und farblose

Membran der Tochterzellen auf ihrer äusseren Ober-

fläche mit kleinen Erhebungen bedeckt und gelblich

färbt, und dass, bei Anwendung von conceutrirter

Schwefelsäure auf die fast reifen Sporen , unter

dieser äussern, sich alsdann rölhlich färbenden

Hülle häufig noch eine zweite, äusserst zarte Mem-
bran sichtbar wird; letztere halte ich für die ei-

gentliche, beim Keimen hervortretende Sporenzelle.

i^Bescktuss folgt.)

K.iteratnr.

The American Journ etc. Coud. by Proif. B. Sil-

1 im an and J. Dana. Vol. VI. No. 16. 17. 18. 1848.

Continuation of the list of localities of Algae

in the United States; by Prof. J. W. Bailey,

Ä. 37— 45. Eine Fortsetzung der im 3ten Bande
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dieser Serie S. 403. befindlichen Anfzähliing iiord-

amerikanischer Algen, in welcher tlieils neue Fund-

orte anl'gezeichnet sind, theils die vom Prol. Le-
wis, R. Gibbes an> Charleston College in Süd-

Carolina selbst gesammelten und die von Dr.

F. Wurdemann zu Key West in Florida ge-

schenkten. Die Algen dieser letztern Samm-
lung unterschieden sich im Allgemeinen aber so

sehr von den im nordatlandischen Occan beobach-

teten, dass der Verf. Hrn. Uarvey und Um.
Montagne zu Balhe zog, und deren Aiisicliten

hier mit verüffentlicht. Neue Arien sind : Laurencia

Dailayanum C«) Mont. in litt., Polysijilionia Har-
veyi Hail., Dasya Wurdemanni-, Rliahdonia JSai-

leyi Uarv. mss. , Clado/iliora jtrasina Harv. mss.,

Ectocarpus viridis Harv., Gnathian leve Bail

,

Lynyhya fulea Harv. , Lemania Americana Harv.,

sie sind aber niclit alle diagnosirt und nur einige

etwas beschrieben. Die Zahl der bis jetzt gefuu-

denen Algen der Vereinigten Staaten sind Melano-
sperineae 31 , Rhodospermeae 59, Chtoros/iermeae

82, zusammen 172, Byssoideen, Desmidiaceeii und

Diatoniaceen sind nicht beigezählt.

Die Herausgeber fügen noch einen Aufsatz von

Harvey über das Sammeln und Präpariren der

Algen aus dem Dublin üuiversity Museum hinzu.

Notes on some Ferns of the United States;

by Prof. Kunze of Leipzic , J846. (.Communicat.

by Dr. G. Engeltnann.') S. 80— 89. Prof.

Kunze giebt in diesem Aufsatze, indem ersieh

an die Aufzählung der Farm, im weitesten Sinne

desWortes, von Kuttall auschliesst, Nachricht von

den ihm bekannt gewordenen noch nicht genannten

Fundorten dieser Gewächse, fügt die für jene Ge-
genden neuen Arten hinzu und giebt kritische Be-

merkungen zu den schon aufgezählten. Als neue

Art ist mit Diagnose aufgeführt:

Aspidiu?n (_Polystit/nitn} Ludoricianum Kze.,

fronde tenuiter coriacea, glabra, oblonge -laiiceo-

lata, bipinnata, pinnis (alterni."!) remolis oblonge

-

^cuminatis, patenti-erectis, inferior, petiolatis; pin-

uulis basi adnatis decurrenlib. , slerilib. ovato-ob-
longis acutiusculis serrulatis subsinuatis; fertilib. e

basi inacquali subauriculala leviter falcatis lanceo-

lato-oblongis, grosse sinuato-deutatis, infimis piii-

natifidis, lacin. dcnlibusque 1-, rare 2-soroph. eb-
tusis; costulis subtus convexis; soris magnis con-
vexis, centro ab indusio badio leviter impressis;

rhachib. partial. marginatis, universali stipitequc

stramiueis, rufe-palcaceis. lu Louisiana leg. Lud-
wig (Hb. Lucaean!). Col. in hört. Berol. {_\. spe-

cim.!)

Neu diagnosirt und genauer iu der Synonomie
begrenzt wird:

Asplenium tricfiomanoides Michx. , fronde co-

riacea, glabra, liueari - lanceolala , brevi -acunii-

nala , basI longe altcnuata, piuuata; pinnis sessili-

bns (eppos.), divergeulibus , tra|)e/,io- oblongis, ob-

tusis, inferior, dellexis siibcordaiis seusim abbrcvia-

tis, onin. subaveniis, margine cartilaglneo repando-

crenatis; soris breviusculis, inarsini approximatis;

rhachi stipitique brevi basi paleaceis, rhizomate

brevi, horizoiitali , radicoso.

In einer Note sind noch nach A. Branns Mspt.

Diagnosen von Marsilea macropoda und tenuifolia

Kugelm. mss. gegeben.

Marsilea macropoda Engelm. in S i 1 1 i m. Journ,

sec. ser. 111. p. 35. , stipitibus siipra basin ostioli

ortis pluribus (2— ö) basi connatis, receptaculo ter

quaterve longioribus, erectis, receptaculo adsccn-

derite oblique seciirlfornii , versus basin angustate,

margine superiori minore, iufer. niagls convexo, la-

teribus coiiipresse, rhaphide brevi, deute iufer. ob-

tuso divergente, super, vix ullo; recept. coriaceo

indurato, fusco-atro cicatricibus concoloribus sca-

bralo, paleis angustis persistcntibus tecto; soris

utrinque 10, foliol. flabelliform., margine arcua-

lira excisis, apice integris utrinque albo-pilosis.

Kommt der unbescbriebeucn neuholländischen M.
Drutnmondii A. Braun mss. nahe. Was der Verf.

früher Stomata nannte , sind nur die Narben abge-

fallener Paleae, denen hier der rotbe Rand fehlt,

welchen die anderen iiordamerikanischen Arten

haben.

Im westlichen Texas hat Lind heimer an den

oberen Wassern des Guadeloupe - Flusses noch eine

fünfte nordamerikauische Art gefunden:

Mars, tenuifolia Kngelm. mss.; stipitibus singu-

lis e basi petioli ortis, receptaculo dimidio brevio-

rib., recepl. adscendente , oblique obovato, margine

super, vix convexo subrccto, lateribus compresso
;

rhaphide brevi, denlibus approximatis, superiore in-

feriorem paulo superante; paleis brevibus adpres-

sis, sparsis, cicatricibus rubre marginatis, soris

utrinque 9— 10, foliolis anguslis oblique lanceola-

tis, apice oblique truncatis, iuaequaliler dentatis,

parce adpresso-pilosis. Nahe der J\l. mucronata
und vestita, verscliiedeii durch kürzeren Stipes, mehr

aufrechte Frucht und Gestalt der Blätter.

(^Fortsetzung folgt,)

Annales des scieiices naturelles. Troisicme sdrie.

Tome XI. 1849.

( F o rt s c t zu n g-. )

Betrachtet man die alpine Flor der Gebirge

Schottlands als eine Colonic von Grünland, so ste-

hen dem Verf. zu Gunsten dieser Ausicht Beweise

zu Gebote. So giebt es eine gewisse P/lanzcnzalil
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in Grönland, welche sich ohne ii-gend eine Unter-

Tjrecluing sowohl in Island, wie auf: Farde, auf

Schetlaiid, wie auf den Orcaden und in Schottland

finden; z. B, Thalictrum alpinu7n, Draba incana,

Silene acaiilis , Cerastium latifoJium , Rhodiola

rosea, Scxif'raga 0])posUifulia, SibbaUUa procum-

iens, Liciuiticuni Scoticitm, Chaincieledon prociim-

bens, Eiiijietruin niyriun, Gi/nmadenia albida, Poa

alpina ii. v. a. Wenn wir diese Thatsaclie einer

anderen aiireilien, dass alle alpiiio-borealen Pflan-

zen Islands, von Faröe und Slietlaud, mit Ans-

Halime von 4, sich auf den Gebirgen Schottlands

wieder finden, dann wird man sich gewiss nicht

enthalten liönnen, die letztere Flor als eine Coio-

nie von Grönland zu betrachten. Man würde zwar

als Vaterland der arctischen Pflanzen auch das süd-

liche Korwegen, und zwar die Gebirge von Ber-

gensstift haben annehmen können, allein der Verf.

liess sich durch folgende Gründe zu Obigem be-

stimmen :

1. Es existirt auf Shetland, Faröe und Island

eine gewisse Zahl von arctischen Gewächsen, wel-

che bisher noch nicht in Südnorwegen, wenigstens

nicht mit des Verf.'s Wissen, aufgefunden sind*J.

2. Island, welches die grösste Zahl dieser borealen

Pflanzen besitzt, ist 3 Mal weiter entfernt von Nor-

wegen als von Grönland. Wollte man dagegen

behaupten, dass diese Pflanzen sich zuerst in Sliet-

land , dann auf Farde und endlich auf Island nie-

dergelassen hätten , so darf man nur daran erln-

ilern, dass Island 30 arctische Arten besitzt, welche

Shetland und Farde fehlen. 3. In den Gebirgen von

Bergen vegetiren diese arctischen Pflanzen nur in

liedeutender Höhe, fast an der Grenze des ewigen

Schnee's , sind dort weniger gemein, als in Grön-

land, und zuletzt würde man noch gezwungen
sein, zuzugeben, dass ihre Saameu erst über das

Meer nach Farde und Island hätten geführt werden
müssen. 4. Die Gebirgsgruppen des südlichen Nor-

wegens sind nichts, als ein Ceutrum für eine se-

cundä're Vegetation, analog der von Schottland.

Das Vaterland der arctischen Pflanzen ist in den

Polargegeudeii; so wie wir sie für Sliandinavien

längs seiner Alpen aus Lappland liommeu sehen,

sich immer mehr verringernd und meist nicht den

64. Grad überschreitend. — Indess die obige Frage

wird selbst durch vorstehende Gründe noch nicht

eher absolut abgeschlossen werden können, als bis

die Pflanzen der Gebirge des Districts von Bergen

:
und Grönlands ebenso bekannt sein werden, als die

j
Flor von Sclioltland und Sud -Schweden.

Edward Forbes glaubte in der Confignra-
tion der Länder während der vorhistorischen geo-
logischen Periode Grund für die Existenz mehrer
Pflanzeiitypen in den britischen Inseln wieder zu
linden; doch sclieint dem Verf. schon hinreichend,

was noch gegenwärtig für die Verbreitung der
Pflanzen in den fraglichen Inseln geschieht.

Mehre Ursachen sind für den Trausport von
Saamen in weite Entfernungen thätig. Das sind

1. die Ströme. Diese tragen vorzugsweise für die

Verbreitung der inaiitimen und littoralen oder der-
jenigen Pflanzen bei , s\ eiche au steilen Meeres-
küsten wachsen. üadiircb machen oft Pflanzen

VVandernngen von mehr als 80 Breitengraden. So
trägt der Golfstrom Saamen. aus Amerika an die

Küsten von Schottland, und der Verf. selbst fand

am Nordkap einen Saamen von Mimosa scandens
CEntada Giyalobiuin Dec.) , einheimisch im Golf

von Mexico. Eugen Robert fand denselben Saa-
men bis an die Küsten des weissen Meeres, und so

findet man ihn eben auch an den Küsten von Island.

Die allgemeine Richtung des Golfstromes, welcher
die Westküste von Schottland berührt und sich dann
nacb Farde und Island wendet, scheint dem Verf.

eine der mächtigsten Ursachen für die Verbreitung

der Pflanzen in Europa, und seiu Lauf von Süden
nach Norden hat einzig die Emigration der Pflanzen

Schottlands nach .Island bewerkstelligt*), und diese

Emigration war nach Obigem am evidentesten. Von
den Schottischen Küsten sammelt dieser Strom
gleichsam alle Saamen, welclie die Ströme, Flüsse

und Bäche zum Meere führen, um sie in den Sand-
bucliten von Shetland, Farde und Island auszusäen.

Der grösste Theil dieser Saamen verliert sich im
Meere, der grössere kommt verdorben an, nur ein

kleiner Theil hat seine Keimkraft behalten, um
durch sein Keimen in einem neuen Vaterlande eine

Art hundertfältig fortzupflanzen. Die künstlichen

Bewässerungen zeigen jene Eischeinuug im Kleinen.

So sah der Verf. zn Sologne Wiesen aus den ver-

schiedensten Pflanzen zusammengesetzt, die niemals

dort ausgesäct waren ; noch das Jahr vorher waren
diese Auen noch wüst und ohne Vegetation, wie-
derholtes B^ewässern jedoch bewirkte, die Aussaat

von einer Menge Pflanzen , von denen einige aus

weiter Entfernung kamen. Ein gelehrter Schotte

versicherte sich, dass die Leguminosen- Saamen,

*) Es ist aller merkwürdig, wie z. B. das characteri-
stische OedijioUium Grilßl/iimium , zuerst auf den Schot-
tisrhcn Gebirgen entdeckt, nun auch in Bergeiisstift ge-
fnudeu ist l JC. JiJ.

•) Grossarliger jedeiilaUs ist die Auswanderung der
Sahnten vom Isthmus von Panama nach den^ mehre
Hundert t»leilen entfernt gelegenen Gallopagostnscln durch
einen ahnlichen Golfstrom, wie es die schönen Unter-
suchungen von J. D. Uooker beweisen; Ä, M^
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die der GoITstrom von Mexico iiacli den Scliottisclien

Küsten führte, uocli keinifaliig waren. Um so mehr

also darf man es «agcn , diese Art der Pllanzen-

vcrbreitiing für die in Bede stellenden Inseln anzu-

iielimeii. .

2. sind die Winde ein anderes Mittel für den

Transport, nnd zwar kein geringes: Ohne sich zu

anderen Kliiiiaten wenden z,n müssen, Ijrancht man
sich nnr zu nahe liegenden Thatsaclten zn Wenden.

So hatte der HelJa auf Island am 2. ticiitcmber

1845 3 Ulir Morgens einen Aiisbrucli gehaljti In

den Morgenstunden des 3. Seiitember fiel die Asciie,

durch einen Nordwestwind getrieben, auf den In-

seln Saurtüe nnd Sudertie, den südlichsten der Fa-
riier- Inseln nieder. Am dritten Morgens sali Des-
cloiseaux davon auf einem feuchten Scliifie zu

Linierik, der Haujitstadt der Slietlands- Inseln. An

demselbigen Tage sammelte mali ' sie auf den Ma-
1-ineschiHen zwischen Englanil tiiid" Irland. Die

Asche wurde auf Suppenkränteru iiHÜ atff deil Fen-

stern der Trcibhüuser auf den Orkaden gefunden.

Im Februar 1847 fand man wiederum auf einer der

Shetlands- Inseln vulkanische Asche von* Island.

Leichte Saamen können auf diese Weise beejuem

fortgescha/Tt werden, und die Gewalt der Winde
in den fraglichen Gegenden kauii das ihrige dazu

wesentlich beitragen. Die KordKveststürme, die

lululigsten nach denen von Südosleii , bringen Saa-

uien von Island nach Slietlaud , diejenigen von Süd-

west im entgegengesetzten Laufe.

3. /iU diesen beiden Agcntien gesellt sich noch

ein drittes, sehr Wesentliches in den Polargegenden,

nämlich die Myriaden von Seevögeln ^ welche alle

Sommer von Europa nach Shetland, Fariie nnd Is"-

Jand kommen. Mail ninss diese Felsen und diese

ofrencn Inseln, buchstäl)liclr bedeckt mit zahllosen

Arten der Gattungen Laras, Mvriiion, Alca , Vriti,

Procellitriti , Trinya, Anns, Lestris, Cutymbus,

Interna etc., gesehen haben, wenn nran sich einen

Degriir von der fabelhaften Z.'ilil jener Zugvögel

machen will. Auf Faröc giebt es nicht weniger als

25 dieser Vogclhergc ; ebenso zahlreich sind sie an

den Isländischen Küsten. Durch das Kommen und
Gehen dieser Zugvögel wird jedenfalls auf den

versthicdcnsteii Inseln, wo sie sich niederlassen,

Pllaiizensaaiiien ausgebreitet. Sowie diese VoJ^el

im Uerbste wieder aus den Polargegcuden wegzie-
hen, so dürften sie hauptsächlich dazu beitragen,

Saamen von nordischen Pflanzen nach dem Süden
zn bringen; denn sobald sie am Ende des Frühlings

liach Europa gehen, so sind hier die meisten Pflan-

zen sellist noch nicht einmal in lilütlic. Man könnte
hier vielleicht einwenden, dass diese Vögel wcsent-
licli fleischfressende seien. Das ist wahr; ihre Nah-

rung hcsteht hauptsächlich in IMollusken, Anneliden

und iMecr- Crnstacecn. Aber sie nisten auf der

Erde, in den Felsen, und man sieht sie oft den

Hasen bepicken , um Insecten, Hegenwürmer oder

andere Erdthiere zu finden. Auf diese Weise kön-

nöu sie leicht: harte Saamen verschlncUcn , welche

der Eiii\Oirknug der Magensäfte widerstehen und

nicht die Zeit liaben, aus den Eiugeweiden alsbald

wieder entleert zn werden, soliald die Abreise vor

der Thür ist. So verzehrte Pierre Belon auf

einer Ueberfahrt von Rhodos nach Alexandrien

Wachteln, in deren Kröpfe er noch ganze Getrei-

dekörner fand,- worans er den Schluss zieht, dass

sie kaum anhalten, wenn sie über das Meer gehen.

Man riiuss nun bei dem allem nicht vergessen,

die Zeit mit in Rechnung zn bringen, wenn es ge-

wiss ist, dass Ströme, Winde, Vögel und xMenschen

Tansende vöii Jalirhunderten Zeit hatten, eine Pflan-

zenverbreitung zu Stande zn bringen, wie sie ge-

genwärtig gefunden wird. Angenommen, dass alle

diese Ursachen innerhalb eines Zeitraumes von 10

.Jahren nur ein einziges Mal vorkämen , so würde

dies schon liiureicheud sein für die Colonisation je-

ner fraglichen Inseln. Wäre ihre Flor so bekannt,

wie die von Sndschweden, mau würde, wie in die-

sem Lande seif L inn 6's Zeit, die Einführung einer

grosseiiZahl von freiiiden, aber verwilderten, Pflan-

zen sicher stellen können. Negirt man aber die

oben durchgesprochene Verbreitnng'sweise . so muss

man nothwendig fragen, wie es denn Komme, dass

sich die neu erhobenen Inseln des Südmeeres in so

verhältnissmässig kurzer Zeit mit Püanzen be-

decken? Man kann zwar eiiie spoiVtane Entstehung

anneiimcn, diese Uypoihese aber widerspricht —
wenigstens bei den Pliauerogaiuen — dem Gefühle

des Verfassers.

^Fortsetzung- folgt.)

Cacteae in horto Dyckensi cultae aiino 1849, secnn-

dum tribils et genera digestae, additis annotatio-

iiibus botanicis characteribnsqne spccierum in

Enumcratione diagnostica D. Pfeifteri non de-

scriptarum, a Principe Jos. de S a 1 m - D y ck.

Boniiae, apud Henry et Cohen. 18.50. pp. 2fi6. in 8.

Im Jahre 1845 erschien von dem verehrten

Herrn Verfasser vorliegenden Werkes eine .syste-

matische Aufzählung der bis 1844 iiu fürstlichen

Garten zu Dyck cnltivirlcn Cacteeu, mit hinzuge-

fügten Charactcristikcn der Familie, der Tribus,

Gattungen und Artengruppcu , und es ist von dieser

Schrift seiner Zeit im 3. Jahrgänge gegenwärtiger

Zeitschrift S. 261. Uericht gegeben worden. Wäh-
rend der seitdem verflossenen Periode von fünf Jah-

ren hat nicht nur die Sammlung sich octrächtlicli
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vergrösseit, sondern auch die System atisclie An-

ordnung manche vortlieilJiafte Aenderunsen erfah-

ren. Statt 16 Gattungen von Cacteen , wie in der

ersten Aufzählung, finden wir hier 20 derselljeu,

indem MuUtcocarpus , No/ialea , Leuchtenberyia,

Disisocactus hinzugekommen sind , und zwar die

beiden erstgenannten durch den Herrn Verfasser.

Sämmtliche Gattungen sind auch hier in 7 Tribus

vertheilt, und Pelecyphora , früher incertae sedis,

hat nun unter den Melocacteen die angemessene

Stelle gefunden. Der Hr. Verf. hofft durch diese

Schrift einen sichern Weg angegeben zu haben,

auf welchem man künftig zur klaren Ansicht und

Anordnung der Familie wird gelangen können, er

wünsclit deshall), dieselbe möge als ein Supplement

zu Pfeiffcr's Enuuieratio Cactearum betrachtet

werden, und er verweiset auf genanntes Werk bei

allen darin beschriebenen Arten, indem er nur bei

den seit 1837 bekannt gewordenen eine Beschrei-

bung hinzufügt, entweder aus anderen Schritten

entlehnt, oder von ihm selber nach der Natur ent-

worfen. Der Cliaracterislik der Familie, der Tri-

bus, Gattungen und Untergattungen folgt die Auf-

zählung der Arten und Varietäten nebst den syno-

nymischen Benennungen. Man sieht dabei, über-

einstimmend mit den eigenen Aeusserungen des Hrn.

Verfassers, wenn man den Character der Tribus

betraclitet, dass die Merkmale der Gattungen, wie

von selber, aus der Zergliederung des Hauptcha-

racters sich ergeben, und da die Tribus in solcher

Beiheiifolge stehen, um bestmöglich den Uebergang

von der Familie der Ficoideen zu der der Grossu-

larien zu bilden, auch in jeder Tribus die Gattun-

gen nach iliren Affinitäten geordnet sind, so wird

man nicht mehr in dem Falle sein, eine neue Gat-

tung aufzustellen, ohne zu wissen, ob sie uothwen-

dig ist, oder wohin sie gehört. Den bei weitem

grösseren zweiten Theil der Schrift bilden nun die

erwähnten ,,Annotationcs botanicae circa Cacteas

liovas aut in Enumeratione diagnost. Pfeif f. nou
descriptas." Da diese keinen Auszug leiden, so

muss in dieser Hinsicht auf die werthvolle Schrift

selber verwiesen werden, die sich auch durch einen

vortrefflichen, fehlerlosen Druck, so wie durch eine

zweckmässige Unterscheidung des verschiedenen

Materials, woraus sie besteht, dem Leser empfiehlt.

T.

Wagiier's Reise nach dem Ararat und dem
Hochlande Armenien wird in den Göttiuger gel.

Anzeigen No. 199 und 200. vom Prof. Grisebach
angezeigt und besprochen.

Cielelirte Gescllscliaften.

In der Sitz. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Ber-

lin am 2. März legte Hr. Rudolph seine Zeich-

nungen einer Wandkarte und eines Atlas für Pflan-

zengeographie vor, und hielt einen Vortrag über

die Grundsätze, nach welchen er bei der Entwer-

fung derselben verfahren war.

Personal -STotizen.

Am II. Mai starb zu Berlin Dr. Jnstns Frie-
drich Carl Hacker, ordentl. Professor an der

dortigen Universität und geheimer Medicinalrath,

55 Jahr alt. Seinem Andenken hat der verst. Prof.

Kunlh eine Gattung der Piperaceen gewidmet Cs.

Linnaea XIU. p. 561), weshalb wir diesen Todes-

fall hier erwähnen.

Im April d. J. ist der wirkliche Staatsrath von
Fischer Excellenz seines Amtes als Director des

kais. bot. Gartens zu St. Petersburg enthoben , und
der bisherige erste Gehülfe, Akademiker C. A.

Meyer, an dessen Stelle befördert worden. —
Ueber die Ursache dieser Veränderung können wir

folgende Mittlieilung machen: Als 1845 das Falmen-
haus erbaut wurde, entdeckte F. solche Missbräuche

von Seiten des Secretairs und Cassirers des Gar-
tens, dass dieser um seiue Entlassung bitten musste.

Bei der Uebergabe an den neuen Beamten ent-

deckte F. ein Deficit, und brachte allmählig ein sol-

ches Gewebe von Unredlichkeiten ans Licht und

zur Kenntniss der vorgesetzten Behörden, dass eine

Commission zur Untersuchung niedergesetzt wurde,

welche alles dieses bestätigte. Da aber andere,

dem Minister sehr nahe und dabei sehr hoch ge-

stellte Leute sich beiheiligt fanden , so suchte man
die Schuld auf F. zu wälzen, sequestirle sein klei-

nes Hab und Gut, that ihm diese vier Jahre hin-

durch , wenigstens besonders in den beiden letzten

Jahren, viel Herzeleid und Unbill an, und führte

die Sache mit soviel Kunst dahin , dass ohne vor-

hergegangene Aufforderung zur Vertheidignug F.

seines Amtes entsetzt wurde. —

Hedaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von Sc hl ech t enda 1.
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Beilrag zur Entwickelungs -Geschiclite der

Frucht und Spore von Anihoceros laevis.

Von Herrmann Schacht.

( B eschl US s,

)

Mit der AiislHlduiig der Tocliterzellen verlieren

die Umrisse der Muttcrzclle von Stufe zu Stufe an

Bestiiiiintlieit. Wenn die Sporcnzellen eine gelb-

licli- grüne Farbe angenommen CF'S- 48.), sind die

Umrisse der Mutterzelle oft iiaum nocli erlsenubar,

endlich vcrscliwinden sie ganz ; die Mutterzelle

sclieint sicli nach und nach , und zwar vollständig,

aufzulösen. Die nunmehr fertigen, freier liegenden

Sporen C^'g- 49 und 50.5 besitzen die Gestalt einer

]<urzeu, dreiseitigen Pyramide, eines Tetraeder'«;

drei Seiten derselben sind durch den gegenseitigen

Druck der vier Sporcnzellen plan
,
ja bisweilen et-

was concav geworden, die vierte Seite, welche

der Peripherie der Mutterzelle zugewandt war, ist,

der letzteren entsprechend, convtx ausgebildet; auf

dieser Seite sind die Erbebuugen der äusseren Spo-

renhaut mcistentheils mehr M'ie auf den drei ande-

ren Selten entwickelt (Fig. 49 und 50). Die reifen

Sporen sind grünlich gcfiirbt, das Stärkmelil wie
der Cytolilast sind meistens vollständig verschwun-
den ; sie enthalten grössere oder kleinere Kugeln,

wahrscheinlich Fetttröpfchen, die unter Jod und
Schwefelsäure zusammenlliessen.

Absichtlich machte ich mich cr.st, als meine
Untersuchung über die Sporen -Eiilwickclung von
Anthoceros beendigt war, mit der Arbeit des Ilerrn

von Jlohl speciell bekannt, da ich ganz ohne Vor-
urtheil zu sein wünschte. Was ich gesehen, kann
nur dazu dienen, die genauen Ueobachtungcii des

genannten Forschers zu bestätigen und seinen Ver-
miithungcn , durch günstige Umstände und ein viel-

leicht noch vollkommeneres Mikroskop unterstützt,

Gcwisaheit zu »verleihen ; nur in wenigen Punkten

M-eichen unsere Beobachlnngen von einander. Die

Theilung des Primordialschlauch's der Mutterzelle

betreffend , ist meine Beobachtung die schönste Be-

stätigung der neueren Untersuchungen Nägeli's

über Zellbildung.

üeber die Anordnung des körnigen Schleims der

Mutterzelle habe ich weniger wie von Mohl ge-

sprochen, weil ich die Art seiner Verdieilung zwar
nicht für zufällig, doch auch keinesweges für cha-

rakteristisch und constant ansehe. Meine mit der

grossten Gewissenhaftigkeit wiedergegebenen Figu-

ren zeigen, wie ich glaube, zur Genüge, wie ver-

schiedenartig sich das Protoplasma der Mutterzelle,

selbst bei gleichen Entwickelungsstadien
,

gruppirt.

In Betreff der Cjtoblasten, welche von Mohl Kör-

iierzellen nennt, harmoniren dessen Figuren 3, 4,

5, 6, 9, 10, 11, 15, 16 und 17. so vollkommen mit

meinen Figuren 29 bis 34; in gleicherweise stim-

men von Mohl's Figuren 18 bis 22. so vollständig

mit meinen Figuren 35 bis 40. überein; dass ich für

sie einzig und allein über die Lage des Stärkmehl's

etwas zu erinnern habe. Hr. von Mohl glaubt,

das Stärkmelil läge im Innern der kleinen Zellen

^meiner Cytoblasten , die er deshalb Körnerzellen

iieiiut); ich glaube mich dagegen aufs bestimmteste

überzeugt zu haben, dass das Amylum nicht im In-

nern dieser Körnerzellen , sondern auf denselben

liegt, und dass die letzteren nichts anderes als

wahre Cytoblasten sind. Fälle, wie sie auf meinen

Figuren 42, 43 und 44. besonders deutlich hervor-

treten , lassen hierüber kaum im Zweifel, man

sieht au der einen Seite den scharfen Coiitour des

treiliegcnden Cytoblasten, an der andern Seite die

unregelmässig vertheilten, über die Umrisse des Cy-

toblasten hinausgehenden Stärkmehlkörner.

Bilder, wie die oben erwähnten, noch mehr

aber die Figur 38., köiineu sehr leicht noch in einer

anderen Weise tüiiscben; indem mau nämlich die

26
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Stärkmelil-Anhäufiiiig für de» Cjtoblasteii selbst,

die an einei- Seite freiliegende Membran des letz-

teren aber für ein um ihn entstandenes junges Zell-

häutrlien ansiebt, kann man, wie es mir selbst an-

fänglich bei dieser Figur erging, leicht zu der

Meinung kommen, dass sich hier, vom Cytoblasten

ans uacli einer Seiie hin, die neue Zellmembran

erhübe; eine Ansicht, die, wenn vielleicht auch in

anderen Fällen , z. B. bei Bildung der ersten En-

dospermzellen , richtig; hier, nachdem Mitgetheil-

ten, nicht zulässig ist.

Nachdem sich die vier Körnerzelleu {die C3'-

toblasteuj gehörig geordnet haben, sollen nach von
Mohl vom Umkreis der Wutterzelle aus Scheide-

wände ins Innere derselben hineiutreten , und so

die Mntterzelle in 4 Tlieile theilen. Während von
in i r b e 1 diese Theilung der Mutterzelle durch

Scheidewände für die Grundursache des Entstehens

der 4 Tochterzellen hält, vernuUhet von Mohl in

ihr eine secnndäre Erscheinung; meine Untersuchun-

gen rechtfertigen des Letzteren Vermutluingen aufs

bestimmteste. Von Mohl schliesst aus dem con-

stanten Verhalten der Theilung der Mutterzelleii

zur Lage der Cjtoblasten auf den Einduss der letz-

teren für das Entstehen der Tochterzellen. Den
innigen Zusammenhang des Cytoblasten mit der

stickstoffhaltigen Innen - Umkleidung der Mutter-

zelle, dem Primordialschlauch , wird gewiss nie-

mand, der jemals über Zellbildung einigermassen

gründliche Untersuchungen anstellte , leugnen kön-

nen ; die Schleimströmchen , die fast überall vom
Cytoblasten zur Perii)herie der Zelle verlaufen, be-

weisen diesen Einfluss zur Genüge. Da nun , wie
ich mit voller Bestimmtheit und zwar nicht ein,

sondern vielmal gesehen, von dieser stickstoffhal-

tigen Innen -Umkleidung der Mutterzelle, d. h. vom
Primordialschlauch, nicht aber von der Membran
der Mutterzelle die Theilung des luhalts der letz-

teren ausgebt, so erklärt sich sehr leicht, warum
man nicht immer wirkliche Scheidewände der Mut-
terzelle antrifft; wenn nämlich die durch Theilung
des Primordialschlauchs entstandenen Tochterzellen

so dicht neben einander liegen, dass die gelatinös

gewordene Membran der Mutterzelle nicht zwischen
sie hineindringen kann, so werden sie fehlen, wenn
dagegen die Tochterzellen einander nicht unmittel-

bar berühren und folglich die gallertartige Masse
zwischen sie dringen kann, vorhanden sein.

Dass eine Scheidewandbildung der Mutterzel-
len keinesweges das Entstehen der Tochterzellen

bedingen könne , folgt schon einfach aus den von
mir nicht selten beobachteten abnormen Fällen, wo
in einer Mutterzelle nur eine oder zwei Tochter-

zellen entstanden waren , deren jede ihren Cyto-

blasten enthielt, während sich der Ueberrest der

Schleimraasse unregelmässig um die Cytoblasten,

welche keine Zelle gebildet, zusammengezogen

hatte. In solchen Fällen sah ich niemals eine

Scheidewand. Auf Fig. 25. liegt die einzige ent-

standene Tochterzelle fast in der Mitte der Mutter-

zelle. Eine Scheidewandbildung der letzteren ist

demnach etwas durchaus secundäres, ja etwas zu-

fälliges, keinesweges aber, wie von Mir bei

glaubte, die Ursache des Entstehens der Tochter-

zellen. In den meisten Fällen, wo ich durch

Druck die Mutterzellen sprengte (.Flg. 51.'), ver-

niisste ich die von der letzteren ausgehenden Schei-

dewände, nur einmal sah ich sie deutlich, und die-

ses eine mal bestärkte mich um so fester in meiner

oben ausgesprochenen Ansicht. Wie unwesentlich

das Verhalten der Mutterzelle nach dem Entstehen

der Sporenzellen bei den Kryptogamen überhaupt

ist, beweisen die Verschiedenheiten, deren von
Mohl für einige Lebermoose gedenkt.

Was die Bildung der Sporenhaut betrifft, so

glaube ich mit von Mohl im vollsten Einklang zn

sein; die zuerst entstandene Membran ist stickstoff-

haltig, sie ist der von Moh-rsche Primordial-

schlauch ; über dieselbe bildet sich eine stickstoff-

freie Membran , die eigentliche beim Keimen her-

vortretende Sporenzelle, und, wie ich glaube, erst

über diese die dritte, äusserste, mit Wärzchen be-

setzte Haut. Letztere ward bei der reifen Spore

durch Jod und Schwefelsäure röthlich gefärbt, die

mittlere Haut trat bei dieser Behandlung nicht im-

mer deutlich hervor, die innerste, der Primordial-

schlauch , war in der reifen Spore weder durch

Jod noch durch Jod und Schwefelsäure mit Sicher-

heit nachzuweisen.

In der Entwickelungsweise der sogenannten

Schleuderer von Anthoceros glaube ich endlich

noch eine Bestätigung der in den Sporen -Mutter-

Zellen beobachteten Art der Zellenbildung gefunden

zu haben. Eine Theilung des Cytoblasten konnte

ich hier zwar nicht beobachten , wohl aber zeigte

sich, und zwar vom wandständigen Cytoblasten

ausgehend, eine Theilung des Primordialschlauchs,

die hier aber, wo die Mutterzelle länglich war,

wie es schien in unbestimmter Zahl, zu 2, 3 nnd 4

erfolgte, jedoch, wie aus Fig. 52. f und g. erhellt,

ebenfalls von der Peripherie zur Mitte vor sich

ging. Die Mutterzelle der sogenannten Schleuderer

schien nicht vollständig resorbirt zu werden; eine

gemeinsame Membran , welche die einzelnen Zel-

len des ausgebildeten , mehrzelligen Schleuderers

umhüllte, sah ich indess niemals; ein Besorptions-

product der Mutterzelle möchte demnach eiu Ver-

kleben der einzelnen Tochterzellen bewirken. Die
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Membran der aiisfrebilileteii, mehrzelli|j;en, oft wiiii-

dcrhar gestalteten Schleiiderer ist iLjclhlicIi, sie

wird s'cicli der !Si)or( nliaut diircli Scliwefelsätire

röthlicli gefärbt.

Die Hauptrcsultate der vorliegenden Unter-

snclinng lassen sicli nunmehr folgenUennassen zu-

sammenfassen:

1) Anthoceros laeris bat l<ein eisciillicbes Pi-

still wie die übrigen Lebermoose; seine Frucht er-

hebt sicii unmittelbar aus einem Zellenpolster, das

unter einem engen, an der Oberlläcbe des Laubes

inündenden Kanäle liegt.

2) Va. kein eigentliches Pistill vorhanden ist,

kann auch keine Cal^plra im Sinne der Autoren

vorhanden sein; das Älützchen von Anthoceros ist

nichts anderes als das abgestorbene Zellgewebe

des Laubes, das den erwähnten Kanal nnigiebt, und

das von der sich über das Laub erhebenden Frucht

mit in die Höhe genommen wird.

3) .Schon in einer noch sehr jungen Frucht

-

Anlage (Fig. 4.) sondern sich 3 Zellen-Elemente,

a. die Zellen der Fruchtwandung, b. die Zellen,

aus denen die Sporenmutterzellen hervorgehen, nnd

c. die Zellen des Mittelsäulchens. Uie Zellen b.

bilden immer nur eine Reihe, einen einreihigen

Zellenkraiiz, zwischen den Zellen a nnd c.

4) In der schon mehr entwickelten Frucht un-

terscheidet man von Aussen nach Innen 5 verschie-

dene Zellen - Arten, a. die Epidermis, mit Spalt-

ölfnungen versehen, b. die Zellen der eigentlichen

Frucbtwandung , c. die zur Bildung der sogenann-

ten Schleuderer dienenden Zellen, d. die zur Bil-

dung der Siiorenmutterzellen bestimmten Zellen,

und endlich e. die Zellen des Mittelsäulchens.

5) Die Spitze der B'rucht ist bei Anthoceros

der älteste, ihre Basis der jüngste Tbeil ; wenn die

Spitze bereits gereifte Sporen enthält , bildet die

Basis noch neue Wutterzellen. Mas Mittelsänlcben

reicht nicht ganz bis zur Spitze.

G) Sobald sich die Zellen, welche z» Mutter-

zctlen bestimmt sind, aus ihrem Verband lösen,

treten sie sogleich ihre neue Finiction an; eine

solche Zelle bildet nur Sporenzcllen.

7) Die junge Mnttcrzclle enthält zu Anfang

einen wandständigen C3 toblasten und körnigen, um
die Innenwand vertheilten Schleim; es entsteht auf

mir unbekannte Weise ein neuer Cytoblast, dieser

theilt sich, und zwar, wie es scheint, durch Ah-
schnürung in seiner Witte; jeder der beiden neuen

Cytoblasten besitzt ein wandständiges Kernkör-

perchen.

8) Wenn in der Wuttcrzelle ausser dem ihr

selbst angehörenden, jetzt, wie es scheint, nnthä-

tigen C^toblasten zwei neue tbälige Cytohlasten

entstanden sind, so Iheilen sicIi diese wiederum in

derselben Weise, wie sich der erste zur Sporen-
bildung thätige Cytoblast tbeilte. Es sind jetzt 4,

wie ich vermuthe, immer mit einem wandständigen

Kernkörpereben versehene Zellkerne vorhanden,

diese gru|)piren sich so , dass sie gewissermassen

die_ 4 Spitzen eines Tetraeders bezeichnen.

9) Bald nachdem die 4 Cytolilasten die eben

erwähnte Lage angenommen, bildet der jetzt un-

gleich stärker und consistenter gewordene innere

Schleim-üeberzng der Mntterzelle (von MohTs
PrimordialscblaucIO zwischen je zwei G3toblasten

eine ins Innere der Wutterzelle vorspringende Ver-

dickung. Von dieser Verdickung ausgehend, er-

hebt sich allmälig eine Scheidewand ins Innere der

Wutterzelie , der Primordialschlauch theilt sich mit

anderen W'orten in 4 Theile, von denen jeder einen

Cytoblasten umscbliesst.

103 Die Membran der Mutterzelle ist während-
dess immer gelatinöser geworden; um die 4 neu-

entstandenen, nur aus einem stickstoffbaltigen

Häutchen bestehenden Zellen bildet sich nach und

nach eine Zellulose-Hülle, die eigentliche Sporen-

haut, und über diese eine dritte Haut, die äussere

mit kleinen warzigen Erhebungen bedeckte Mem-
bran, welche bei reifen Sporen durch Schwefel-

säure röthlich gefärbt wird. Die Mutterzelle löst

sich allmälig ganz auf und die 4 tetraedrischen Spo-

ren mit 3 planen nnd einer conve.xen Oberfläche

werden frei.

11) Die sogenannten Schleudercrzellen von An-
thoceros bilden sich gleich den Sporenzcllen durch

Theilung des Primordialschlanchs ihrer .Mutterzelle:

das Resorptions-Product der letzteren scheint sel-

Ijige mit einander zu verkleben, so dass sie nicht

immer, gleich den Sporen, frei werden, sondern

meistens, so viele derselben in einer Mutterzelle

entstanden sind C"'as der Zahl nach unbestimmt zu

sein scheint), mit einander verklebt bleiben.

Zum Schlüsse muss ich bemerken, dass es mich

sehr freuen würde, wenn meine hier umständlich

mitgetheilten Beobachtungen dazu dienen könnten,

auch andere Forscher auf das Verhalten des Pri-

mordialschlanchs der Wutterzelle aufmerksam zu

machen. Ich glaube nämlich, alles, was ich bisher

über Zellenhildung, sowohl im Innern eigentlicher

Mutterzellen, als im Innern des Embr^osaciis ge-

sehen habe, wenn ich es auch bisweilen früher an-

ders deutete, auf das bei Anthoceros sicher Beob-

achtete zurüchfübren zu können. Ich glaube, dass

überall, wo sich im Pnanzenreich Zellen bilden,

zunächst ein Kernkörpeichcn (ein Nucicu.s), darauf

um denselben ein Cytoblast nnd «m den letzteren

eine stickstodbaltigc Hülle, ein Primordialschlauch.

2G-
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entstellt, über welche sich erst die Zellstoff- Mem-
bran entwickelt. Bilden sicli die neuen Zellen im

luiieru einer Miitterzelle , deren Raum sie ganz

ausfüllen, so theilt sich der Primorilialsclilauch der

Alutterzelle in soviel Theile, als thätige Cytoblasten

vorhanden sind; bilden sich dagegen, wie im Em-
bryosack der Phanerogamen, um neu entstandene

Cytoblasten neue Zellen, ohne dass letztere den

Baum der Zelle, in der sie entstehen (des Embryo-

sacks) ausfüllen, so nnterbleibt die Theilung des

Primordialschlauchs, es erhebt sich dagegen, vom

Cytoblasten ausgehend, eine stickstolfhaltige Hülle ;

in beiden Fällen bildet sich erst über die letztere

eine stickstofffreie JVIembran , die eigentliche Zell-

haut. Wir würden hier demnach zwei Arten der

Zellbildung erhalten, eine, wo der Cytoblast und

die stickstoffhaltige Innen -Umkleidung der Mutter-

zelle erweisbar thätig sind, und eine andere, wo
sich der Einduss der stickstoffhaltigen ümkleidung

der Mutterzelle nicht direct nachweisen lässt; d. h.

eine Zellbildung mit Theilung des Primordial-

schlauchs der Mutterzelle und eine Zellbildung ohne

solche Theilung. Es wäre höchst interessant, zu er-

fahren, ob erstere Art der Zellbildung sich auf die

Mutterzellen der Sporen und des Pollens beschränkt,

oder ob sie, wie ich fast vcrniuthe, und wie Kä-
geli schon für gewisse Fälle nachgewiesen, auch

bei der Zell- Vermehrung eines geschlossenen Ge-
webes thätig ist.

Erklärung der Abbildungen. Taf. VI.

Sämmtliche Figuren sind mit der Camera lu-

cida gezeichnet; wo eine Angabe der Vergrosseruug

fehlt, ist selbige 400 mal im Durchmesser.

Fig. 1. Dünner Längsschnitt senkrecht auf die

Fläche des Laubes, x der enge Kanal, welcher

die Stelle des Pistills anderer Lebermoose vertritt,

Fig. 2. 3 und 4. Entwicklungsstufen der jun-

gen Frucht, dünnen Längsschnitten senkrecht auf

die Fläche des Laubes entnommen.

Fig. 5. Eine schon mehr entwickelte Frucht,

welche bereits das Laub durchbrochen hat, auf

ihrer Spitze noch das sogenannte Mützchen (rO tra-

gend, einem massig dicken Längsschnitt durchs

Laub entnommen.

Fig. 6. Die Spitze einer solchen Frucht mit

ihrem Mützchen (k), im Längsschnitt.

Fig. 7. Ein äusserst dünner, sehr gelungener

Längsschnitt durch die Basis einer noch ganz jun-

gen Frucht, a die Oberhaut, b die Zellen der ei-

gentlichen Fruchtwandung, c die Mutterzellen des

Schleuderers, d die zur Bildung der Sporen be-

stimmten Zellen, e die Zellen des Mittelsäulchens.

f die Zellen der Basis; in letzterer zeigt sich noch

nichts von der bald darauf eintretenden Differenzi-

ruug der vorhandenen Zellenreihen.

Fig. 8 bis 26. Sporenmutterzellen aus Pflan-

zen, welche am löten Juli gesammelt wurden,

und deren Cytoblasten der Stärkmehl -üeberzug
mangelt. (Zwischen Fig. 22 und 26. fehlen hier

überall die folgenden Entwicklungsstufen.)

Fig. 27 bis 48. Sporenmutterzellen aus drei

Wochen später gesammelten Pflanzen , deren Cyto-

blasten überall mit einem Stärkmehl - üeberzug

versehen waren.

Fig. 49 und 50. Zwei reife Sporen von ver-

schiedenen Seiten gesehen. Fig. 50. unter concen-

trirter Schwefelsäure.

Fig. 51. Eine Sporenmutterzelle durch Druck
gesprengt , ihre Tochterzellen entlassend ; Schei-

dewände sind nicht vorhanden.

Fig. 52. Schlenderer in verschiedenen Ent-

wickelungsstadien, a der jüngste, b der reife Zu-
stand.

Fig. 53. Eine Sporenmutterzelle unter Jod und
Schwefelsäure.

Jena, im November 1849.

Iiitei'a:tur.

The American Journ. etc. Cond, by Proff. B. Sil-
liniau and J. Dana. Vol. VI. No. 16. 17. 18. 1848.

(^F o r t s c t z u ji ^, )

Observations on some New England Plants
ivith characters of several new species. Dy Ed-
ward Tuckert/tan, H. HI. S. 224— 232. Nach-
dem der Verf. neue Fundorte für SubuUiria aqua-
tica und Epilobium alpiiixi?n ß. fontunum und y.

nutans angegeben
,

geht er zu der Gattung Pota-
iitogeton über, welche er besonders genauer studirt,

und auch seine letzte Anwesenheit in Europa wie-
der benutzt hat, um sich genauere Kenutniss der

Europäischen Arten zu verschaffen. Das Ergebniss

seiner Untersuchungen sind nielirere neue Arten

gewesen, die, obwohl mauchen Europäischen Arten

nahe stehend, doch, wie Ref. nach Einsicht der

Exemplare urtheilen musste, eigenthümliche Arten

bilden. Es werden hier durchgegangen: P. pulcher

amplifolius , lonchites , Ciaytonii (_ßu.itans Pursh ?

Bigel. et Torr, e descr.), Purshii (noch zweifel-

hafte Art, wozu P. heterophylhia Pursh, hybridas

Bart. Comp.), SpiiUhis, hybridus Mx. isetareus

Pursh non L., capillaceus Poir., diversifolius Bar-
ton, filiformis Pursii Hb.?). Die neuen Arten sind

folgendermassen diagnosirt:

P. pulcher Tuck., caule simplici verrHooso;

fol. omn. petiolatis, submersis membran. pellucid.,

infimis ovalibus spalhulatisve, super, lanceolatis basi

acutis apice attenuatis aciiminatis, multiuervibus
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nndiilatis; nataiit. con'aceis ovatis, siipremis plus

mimisve rottiiidatis iirnfiindo corduUs peliolis siib-

catialiciilatis sacpiiis loiigioribus; stip. elonsatis li-

neari-linguirormilms aciitis; pcdtHio. Iont;iiTsculis;

fruct. recentibiis late oblique obovatis liiiiatis, stylo

subapicali iiiiicroiiatis, dorso 3-cariii., laterib. con-

vcx. in facicin acntain declivibiis. CTiicKeriii. Obs.

in Sill. Jüurii. XL VI. p. 28.) Xeicbe b. Stoiichani,

Tewksbirry, LI. im Mai, Juni, fruclitet im Juni,

Juli.

P. ampUfolius Tuclt., caule siniplici stipulis

amplcctenlibtis incUiso; fol. omii. peliol., subniersis

uienibran. pelliicid. late lanceolatis basi apiceque

acutis plus minus falcato-recurvis conspicue 6—8
nerv, undulatis, petiolis longiusculis canalicul ; na-

tant. coriac. ovaio s. oblon^o -lanceolatis, superio-

ribus petiolis loiigiuscnlis pleininique longiüribns;

stip. elongatis lingniforniibus acuniiiiatis; pednnc

incrass. , fruct. receut. oblique obovatis, breviter

reuurvo-rostratis dorso arcualo rotundatis, lateri-

bus convexis in faciem rotundatam declivibus. Tei-

che ; Cambridge und überall in IScw England sehr

gemein, auch von New York gesehen. Bl. Juni.

Juli; fruchtet Juli, August.

P. lonchites Tuck. , caule gracili ranioso, fol.

submcrsis menibranac. , superior. breviter petiolatis,

rcliquis sessilibus, elongatis lanceolato -linearibus,

basi attenuatis aciiminatis nervis 6—8 proniinulis,

omn. undulatis; petiolis supra planis; infiniis loiige

mucronatis .s. in subnlas rigidiusculas acuniinatas

abeuntibus; natant. chartaceis membranaceisqne

ovatis ovalibus lanceolatisve apice plus minus atte-

nuatis uiiüulatisque, petiolis supra plani.«; stip. gra-

cil. lineari - liuguifo/in. obtusis; pednnc. incrassatis,

spicis gracilib. triplo longioribus; fruct. recent. obli-

que obovatis vix lunatis coniprcssiusculis obsolete

3-cariii. rostcllo brevi trnncato terniinalis, dorso

acutiusculo, lateribus in faciem acutam declivibus.

Flüsse, in dem Charles bei Newton und Nalicl».

Bl. Juni, Juli; fr. Juli, Aug.

P. Claytoni Tuck., caule cojnprcsso ramoso,

fol. submers. membran. graniineis elongatis linear,

acutiusculis, basi vix attenuatis 5- nerv, scssilib.

;

natant. coriac. crassiusculis angustatis ellipticis ol)-

ovatisve, petiolis breviusculis conipress. ; stip. lin-

guiform. acutis; pedunc. teretibus acqual. brevius-

culis; fruct. recent. oblique obovatis 3-carin., ca-

rina media acuta superne gibboso- alata , lateral

distinctis obtusis; stigm. subapicali, lateribus con-

vexiusc. facie carinata. Teiche, Flüsse und Wiesen-

gräben, gemein in New England, sich südwärts bis

Virginien ausbreitend.

P. Hpirillus Tuck., caule compresso, parte in-

fer, coucavo-couvezo ramoso j fol. submersis mem-

bran. gramineis c. stip. connatis basique vaginanti-

l)us lijicarib. obtusis 3 -nerv, sessilib. ; natant. sub-

coriac. oblongis lanceol. linearibusve , subtus nerv.

3—7 impressis sulcatis, petiol. canalicul. c. stip.

infra medium connatis; stip. foliorum submers. li-

guliform, hyalinis laceratis; spicis partis submersae

alaribus capitatis paucidor. brcviss. peduncul.

,

pedunc. erectiusculis conipress. clavatis, uatantis

cylindricis plurifloris longius pedunc, fruct. receut.

obovato-lentiform. compressis sub -3-carin., dorso

deorsum curvato alato - carinato, dentibus eleva-

tiusculis cristato , carin. lateral, rotundatis, lateri-

bus sulco cochleato impressis, stigm. faciali sessili,

facie rotundata. Flüsse, gemein im Charles und

Mystic und im Middlesex- Kanal. Vielleicht gehört

P. heterophyUiis Ell. Sk. 1. p. 222. hierher.

P. hybridus Mx. , caule compresso striato ra-

moso; fol. submersis membran. teuuiss. c. stip. con-

natis vagiuantibusque setaceo - linearib., apice atte-

nuatis acutis, 1-nerv. ; natant. subcoriac. oval, lan'

ceol. Jinearibusve, subtus nervis 3— 7 impressis

sulcatis, petiol. planiusc. c. stip. haud connatis,

stip. nervosis; spicis partis submersae alarib. capi-

tatis pauciflor-, pedunc. brevib. clavatis, fructifcr.

plus minus reversis, uatantis cjlindr. plurifl., pe-

dunc. longiuscnlis; fruct. recent. oblique lunato-

lentiforra. compress. 3-carin., stigm. faciali sessili,

dorso deorsum curvato anguste alato -carinato den-

tato , carinis lateral, acutiusculis plus minus si-

nuato-irregularibns, lateribus obscurius cochleato

-

impressis, facie acutiuscula. Kleine Teiclie und

Lachen in den mittleren und südlichen Staaten.

Der Verf. bemerkt noch, dass diese beiden letzten

Arten Kennzeichen von den verscliiedenen gewöhn-

lich angenommenen Abtheilungen der Gattung haben

und daher eine eigene zu bilden schienen. In der

Fries'schen Eintheilung würden sie zu den Pecti-

natis gehören.

Die in einem früheren Artikel vom Verf. be-

schriebene Agrostis scabra ist nach A. Gray nicht

das gleichnamige Gras AVilldeno w's; da es dem

Verf. von der südlichen A. pcrennans aber auch

verschieden erscheint, so gicbt er von beiden die

folgenden Diagnosen:

A(jrostis campiila Tnck. , culmis e basr gcuicu-

lata ramosa erectis glabris; fol. lanceol. linearibus

planis striatis scabris , vagiiiis glabri.s; pauic. dif-

fusa ramosa ; ramis 4— 6-verticiIlatis breviusculis

llexuosis palentibus divaricatisve scabris; florib.

oblongis acutis glabriusculis, glnuiis inaequal. acu-

tis s. cnspidatis carina infcrioris saepius scabra,

superioris glabra, margine scariosis ^Z, lin. long.;

palea ovata longiuscula gluuiam superiorem vii



499 — — 300 -

haiid aequaiite acuta glabra. Agr. scahra Tiick.
]

CmnpnnuUc es diircU das Waclisllium des Blattes

iion W., Ti-ichodiu/n sc. Rlülilenb. , Torr

Aijrostis perennans Tuck. , culiiiis e basi gra-

cili geiiiciilato ramoso erectiusculis in-ocumbeiitibus-

que glabris; fol. patulis lougiuscnlis linear, planis

striatis scabris, vagiii. laevibus; pauic. temn ellip-

tica denmm oblonga laxinscula, raniis verticill.

erectiiisciilis scabris; florib. liiieari laiiceol. acumi-

natis, gluinis angustatis acutiss. s. cuspidatis cari-

nis scabris circ. liiieam loiigis siibaequalib. ,
palea

linear! -laiiceol. glmiiis breviori acuta glabra. (_Cor-

nucopiae perennuns Walt., Trichodiiim p. Ell,

Agrostis Cornucopiae Kras., Ayrostis anomala W.,

Trichod. decumbens Mx. , T. scabriait Darlingt. non

aiühleub.}

Endlich wird noch eine neue Cjperacee be-

schrieben: Ceratoschoenus macrophyllus Tuck.,

cymis compositis, spiciilis gracilibus patentibus, niice

oblonge -obovata basl acuta compressa laevi, setis

filiform, duplo , style persistente subtriplo breviore,

fol. angustatis rigidis glabris cnlmum superantibus.

Plymouth Mass., Tuck.; New Jersej^, Dr. Knies-

kern. C. macrostachya A. Gray bat diclit -

biischelige und mehr einfache Cymae, aufrechte

dickliche Aehrclien ; breit - umgekehrt - eyförniige

Früchte, welche sich plötzlich in die vorgezogene

Basis verschmälern; die Dorsten mehr als zweimal

so lang und der Griffel mehr als vier mal so lang

als die Frucht ; weiche, am Bande scharfe Blätter,

die kürzer als der Stengel sind.

{Beschluss fof^f.)

nacliweisbar sei, dass immer der von der Basis

entfernteste Theil des Blattes als der zuerst ent-

stehende, also älteste auftrete. — Jedem Pflanzen-

physiülogen wird die Durchlesung dieses Program-

mes unerlässlich sein, in welchem der Herr Ver-

fasser wiederum bekundet, wie er für zu erwei-

sende Thatsacheii in der Anstellung seiner Experi-

mente die Virtuosität besitzt, den Nagel stets auf

den Kopf zu treffen. Dr. H, /.

De notio?ie folii et caulis. Programma, quo ad

audiendam orationem die XXIV. M. Julii hora XI.

munus professoris ordinarii sihi demandati rite

au.spicatnrus observantissinie iuvitatM. J. S c h I e i
-

den, Dr. Jenae 1849. Typis Branii. IVto. 12 S.

Der berühmte Verfasser, der die exakte ün-

tersucluingsweise des Zoologen .loh. Müller, wie

es scheint, immer mehr und mehr aucli für die

Pflanzenphjsiologie in Anwendung zn setzen strebt,

sucht in obgenanuter Bioschüre den e.'iperinientelien

Beweis zu führen, dass der Stengel von der Basis

nach der Spitze zu, das Blatt von der Spitze nacli

der Basis zu wachse. Er untersuclite zu diesem

Behufe Sphaymim squarrosum in der Ent^ickeluna:,

wo sich deutlicli zeigt, dass der Zellbilduugspro-

zess beim Stengel von der Basis nach der Spitze

zu vorschreitet, wälireud beim Blatte von der

Spitze zur Basis. Bei Phanerogamen sei es schwie-

rig, den direkten Beweis für dieselbe Thatsache zu

führen, während bei ihnen, namentlich bei Hippu-
ris, den bandförmigen, gefiederten und stengelum-

fassenden Blättern, sowie den Blninenblättern der

Aimales des sciences naturelles, Troisieine serie,

Tome XI. 1849.

{ F o r i s e i z u II ^. )

3. Tribiüorum aliquot orientalium diagnoses.

Auetore L. Kralik; p. 2b — 32. Unter 9 Arten

sind 7 neue.

4. Sechste Centurie neuer Zellenpflanzen, so-

wohl einheimischer , ivie exotischer. Von Ca-
m i 1 1 e M n t a g 11 e , Dr. med. ; p. 33 — 66. Es sind

neu an Laubmoosen : 1 Entosthodon-. an Leber-

moosen : 1 Plagiochila , 1 Jungermannia; an Pil-

zen : 1 Agaricus , 1 Epicoccwii , 1 Scoleciocarpus,

2 Sphaeria. — Hierauf folgt eine Revision der

Spkiieriite, welche Castagne in seinem „Cata-
logue des Plantes qiii croissent natureüement aiix

euvirons de Marseille" beschrieb und welche zum
grössten Tlieile bekannt, zum kleinsten neu und

öfters gar nicht zu Hpkaeria geliürlen. Als neu

finden sich dabei noch 4 Sphaeria, 1 Pestalozzia,

4 Bendersonia, 5 Septoria, i Sphaeropsis, 1 Phoi/ta,

1 Plilyctaena, 1 Pleococcum n. gen., 1 Eurotiiitii,

1 Fusariutit, 1 Artotrogus n. gen., 1 Coniothe-

cium; an Flechten: 1 lioccella, 1 Parmelia, 1 Jiia-

tora , 1 Verrucaria, 1 Sagedia; an Algen: 1 Sar-

gassum, 1 Sphacelaria , 1 Laurencia, 1 Aglao-

phylluiii, 1 Gigartina , 1 Liagora, i Viva, i Con-

ferva.

5. Veber Anacharis Aisinastrum etc. Von J.

E. Planchon; p. 66— 77. Aus den Ann. and

aiag. of Nat. Hist. Vergl. Bot. Zeit. 1849. p. 490.

In einem Nachtrage zu dieser Arbeit giebt Hr.

Planchon noch die Beschreibungen einiger neuen

Hydrocharideen. Es sind Nechamandra (n. gen.)

Hoxburyii, Hydrilla Wightii , Egeria (n. gen.)

densa und Najas, Vamasonium lactucaefolium,

ulvuefoUum, Brasiliense, Cygnoru/n.

6. Untersuchungen über die Bildung des Em-
bryo bei den Coniferen. Von ./. Pineau; p. 83

bis 87. Die Befruchtung dieser Pflanzen geschieht

ganz auf ähnliche Weise, wie bei den bisher darauf

untersuchten Pflanzen im Sinne von Aniici.

Schleiden's Theorie findet der Verf, auch hier

für unzulässig. Zu diesem Ende untersuchte A'erf-
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Pinus sylnestris iiiul Tliuja orieiitalis , zugleich] 7. Podosteiniiceurinn synopils monographica.
auch, um de» Punkt ijis Heine zu hriiiseii , Ol) der

j

Auctoie JL. 11. Tiilasiie, Hut. Mus. Par. adjut.;

Pollenschlauch ins Ovuhiiii hei diesen Pnan;!en '

p. 87— 114. Folgende synoptisolie Tabelle erläii-

dringe, oder nicht, wie es M i r h e 1 und Siiachitert die Gattungen und ihr System,

heliaicpten. Verl', fand das crstere.
|

' dioicis

Trih. I.

1,

/

aohia
niydcis

(Siih-

ti-il). 1.

IVuctii!

valvis

actjiia-

liiiiis;

(Sect.

1.) an-

,

dcocei \
vcrti-

cillis:

coinple-

tis;

Capsula:

iflorib. ra
cemos.

'costata; Jacqiialib

.uervis j

^
lacvi

'laevi

florib.

iiiaeqnalibus .

stamiuib.

liberis

\— jnoiia-

( delph.

radicalib. .

Genera.
IlydrostacUys Pet. Tli.

2. Mourera Aubl.

iiK'oni-

pletis: \

Viervo-
capsula:ysa; sta-

niiulbus:

andro-
jgynis;

Trib.

U.

inac-

Huali-
hiis;

C^ect.

11.) ca-

\ psnla;

12 locul.

itam.

:

Hiiobns;

stigmatib. liuearib. in-

lliberis ) legi'is

— memhrauaceo

-

dilalatis dentatis

nionadelphis ....
/ l'ructu ( involucro tnbuloso

i costalo
I
— capsiilael'urnii

(fr. laevi ....
(fr. cosfulato; anth. extrorsa

1 l'r. laevi; anth. introrsa

stigmatib. brevib.

Lacis Liudl.

Mandkrutn H. ß.

liltynclwlacis Tul.

Oeiwiie Tal.

Licjea Tul.

(.
Uri]

clila-

niydeis .

(Suhtr. 'l'-'l'ai-tito

II.) pc-
)

rigonio: (5-pbyllo

1 Ioonl.;| longe nionadelph
stamiu. .1 subliberis; sligniatib. longissiniis

I

stamine 1

I
staniiuibus

Es finden sich in dieser Monograpliie auch viele

neue Arten unter den schon beKannten.

8. Zur Entwichelungsgeschichte der Fari'n-

kriiuler. Vom Grafen L eszcy k - S u miilski.

Ist ein Auszug der solbstsländig erschienenen Ab-
handlung des Verf. 's, gegeben von Duchartre.

9. Zur EntwicUelungsgeschichte der Farrn-
Iiräuter. Von Albert Wigand; p. 126—152.
Auszug derselben Arbeit aus der bot. Zeitung 1849;

gegeben von Duchartre.
10. De Aubletianis generibus Quiina et Pora-

queiba. Auetore L. H. Tulasne. Rot. Mus. Pur.
<iilj.; p. 152—173. Der Verf. schreibt nicht Guiina,
wie Criiger (Linnaca XX. p. 115.), und beschreibt

9 andere, zum Thcil neue Arten, wülirend die eine

von Au biet aufgestellte Art Q. Guyanensis noch
ininier als wenig bekannte da steht. — Zn Pora-
queiha bringt er noch eine Art, von Pöppig sub
I^i'o. 2697 seiner Pflanzen vom Aniazoncnstronie aus-
gegeben.

11. Conspectus generis Ilfij/lophyUum. Auctorc
Eduarde JSpach; p. 174—192. Verf. beschreibt

20 ihm sicher bekannte Arten, während er 10 an-
dere nicht kennt und daher nicht cliaractcrisirt.
Ks sind auch neue Arten darunter.

8. Apinagia Tul.

9. Lophogyne Tul.

10. Vicraeu Pet. Tli.

11. Pudo.steinon Rieh.

12. Hydriibryiim ündl.

13. Mniupsis Mart.
14. Oseryit Tul.

15. Devitlea Tul.

Iti. ,Spkaerotliylax Bisch.

17. Castelnavia Tul.

18. Tristicha Pet. Th.

19. Lmvia Tul.

20. Weddelliua Tul.

12. Veber Cephoelis Tpecacutinfia , ihr Waclis-

tliuiit und ihre Verbreitung in der Provinz von

Matto -Grosso in Brasilien. Von H. A. Wed-
dell; p. 193 — 202. Die Ipecacuanha ist bekannt-

lich nicht das Product einer einzigen Art, sondern

im Allgemeinen die Brechen erregende Wurzel ir-

gend einer Pnauzeufamilie. Diejenige iiidess, wel-

che sich heut zu Tage im Handel befindet, stammt

von Cephitclis I/jeciicuanha aus der Familie der

Ilubiacecn. A. Richard gab ihr den Xamen der

geringelten Ipecacuanha, M'ährend die gestreifte

desselben Forschers von Psychotria emetica Sintis

stammt und jetzt nur selten in den Handel kommt.

Diese letztere \vächst in Neu- Grauada, die erstere

dagegen in Brasilien.

Das Wort Ipecacuanha findet sich zuerst in den

Werken von Piso und Marcgraff und scheint

der ehemals in Brasilien hei den Portugiesen ge-

bräuchlich gewesene Nanjc zu sein, nach Anderen

soll er von Quinquina C^'auie einer anderen Pllauze)

stammen. Jetzt kennt man für die Ipecacuanha

in Brasilien nur den Namen Poaya, ein Wort, das

nach A. S ai u t-U i lairc eine Verstümmelung des

Indianischen V cipo ayaca ist und welches „liane-

ä -panier" CKorbliane) bezeichnet. Diese Alilcitung

ist um so walirscheinlicher, als die Portugicscu
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von Europa noch oft die Ipecacuanlia als Cipo oder

Liane bezeiclinen. Eine der besten eiiietisclien

Wnrzeln ist in der That das Prodiict einer kleinen

liiane Brasiliens (_Manettia cordifoWO , "nd es ist

nicht nnmöslicli, dass die Eiitdeckuiig dieser Pllanze

der Entdeckung der anderen i'on.va- Arten voraus-

ging lind diesen ihren Namen gab.

Die erste Keiintniss der Ipecacnanha scheint

von den Indianern ausgegangen zu sein, die vor

den Porlugiesen Brasilien bewohnten, und die Tra-

dition sagt, dass der Mensch durch den liistinct der

Thiere auf jene Pnanze aufmerksam gemacht wurde,

indem sich die Wölfe ihrer bei dem Genüsse un-

verdaulicher Speisen bedient hätten. Diese Mythe

erinnert an den Falken von Neu- Granada, von

welchem die Eingeborenen die kostbare Giftwur-

zel CGuaco) kennen lernten, erinnert an die Löwen

von Loxa, die sich von ihrem Fieber durch das

Wasser befreiten, in welchem Chinarinde ma-

ccrirte.

Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts,

ohngefähr 50 Jahre nach der Publication des Wer-

kes von Piso CD« Medicina Briisiliensi') begann

die Einführung der Ipecacuanha in die europäische

Medicin, obgleich man die medicinischen Eigen-

schaften kannte. Ja, etwas später gab man sogar

ihren Gebrauch um einiger tiöser Zufälle willen

wieder fast gänzlich auf. Als aber ein französi-

scher Kaufmann, Grenier, eine hinreichende

Menge dieser Wurzeln nach Paris brachte, ver-

schwanden die Vorurtheile gegen sie bald durch

die vielfältig mit der Wurzel angestellten Ver-

suche. Der Arzt Adrian Helvetius w'usste

Ludwig XIV. für sie zu interessiren, nachdem

Talbot bereits in England so grossen Erfolg er-

rungen hatte. Auf L udwig's Befehl wurden nun

im Hotel -Dieu zu Paris eine Menge Experimente

mit der Wurzel gemacht, und man fand, dass sie

vorzüglich bei Diarrhoe und Dyssenterie von grossem

Werthe sei. Nun gelangte auch das bis dahin ge-

heim gehaltene Arzneimittel, Dank der Wunificenz

des Königs, in die OeiTentlichkeit.

(Fortsetzung- foT^t,)

eine Abtheilung einer einfachen Hyacinthenblume

ersclieint nur ein Gefässbündel , in der monströsen

aber vier. CBerl. Nachr. n. 82.)

Gelehrte Gcsellscliaften.

In der Sitz, der Gesellsch. naturf. Freunde zu

Berlin am 19. März zeigte Hr. Link eine mon-
ströse Blüthe einer Hyacinthe vor, und verglich

sie mit einer wohlgebildeten; sie unterschied sich,

dass die 6 Abtheilungen der Blnme etwas verlängert

und grün waren, Antheren, Fruchtknoten, Griffel

waren ausgebildet; hei einem Querschnitt durch

Kurze Motizen.

An einigen Exemplaren der Cardamine praten-

sis fand sich unter jeder Blüthe der reichblüthigen

Indorescenz eineBractee; die unteren ßracteen gli-

chen den oberen Stengelbiättern, indem sie niehr-

tlieilig waren, die oberen waren ungetlieilt und

lanzettliih. Alle, besonders deutlich die unteren,

waren, ähnlich wie bei Samolus Valerandi, an

ihren Blüthenstielen ein wenig in die Höhe gerückt,

was dem ganzen Blülhenstande ein eigenthümliches

Ansehen gab. Die Ausbildung der Bracteen bei C.

prat. ist insofern von einigem Interesse, da andere

Arten dieser Gattung, wie bereits in dieser Zeit-

schrift (1847, Sp. 710. u. 1849, Sp. 696.) angegeben

worden ist, in ihrem normalen Verhalten mitBractcen

versehen sind. Unter den einheimischen Cruciferen

möchte Erucastrum Pollichii besonders häufig die

Bracteen entwickeln, wie denn auch Koch 's

Synops.*) derselben in der Diagnose gedenkt. Bei

dieser Art treten sie oft als kleine Schuppen auf

zu'.veilen fehlen sie aber gänzlich. i.

Durch alle Buchhandlungen ist folgendes neu

erschienene Werk zu beziehen:

Schönlieit, Fr. Clir. H. , Pfarrer in Singen,

Mitgliede mehrerer gelehrten Vereine,

Taschenbuch der Flora Thüringens,

zum Gebrauche bei Exkursionen , die wild-

wachsenden und allgemeiner kultivirten pha-

nerogamischen Gefasspflanzen nacli der Ord-

nung von Koch's Synopsis enthaltend, im

Auftrag und unter Mitvrirkung der botanisclien

Sektion des naturwissenschaftlichen Vereins

für Thüringen bearbeitet.

26/2 Bogen gr. 12. aus Nonpareille, in Um-
schlag broschirt. Preis 2 Thlr. 20 Sgr. oder 4 fl.

40 kr. rhn.

L. Renovanz in Rudolstadt,

Verleger.

*) In diesem Werke, wie auch in Doell's Rhein.

Flora wird Er, Pollichii als percnnirend bezeichnet. Nord-

deutsche Floristen, in deren Gebiete sie vorkommt, z. ß.

Garcke und A. Sprengel, nennen sie ein- und zwei-

jährig, was mit meinen Beobachtungen übereinstimmt.

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Seh 1 e ch t e n d a I.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Ruchdriickerei in Halle.
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Moritz Willli 07117)1.

I.

Physiogno/iiie der Vegetatio/i in Guipuzcoa

u7id Vizcaya.

AVeiiii man einen Dlick auf die Karte von Eu-

ropa wirft, so wird man bemerJieu, dass die bas-

liisclieu Provinzen, so wie überliaupt das nürdliclie

liittoralc der iberischen Halbinsel, in gleicher Breite

mit der Provence liegen. Man würde aber in

einem grossen Irrtbnm befangen sein, wenn man,

von dem Grundsatze der P/Ianzengcograiilue aus-

gebend, dass gleiche Breiten und gleiche Uölien-

verliältnisse bei geringer Ijängendill'crenz eine

zienilicli gleiche Vegetation bedingen, ferner, dass

in Europa die mittlere Wärmemenge im Allgemei-

nen von O. nach W. zunimmt, voraussetzen wollte,

dass die baskischen Provinzen eine der Vegetation

des südlichen Krankreichs und Ul)eritalicns wenn
lüclit gleiche, doch ähnliche Flora besitzen. Die

Vegetation der baskischen Provinzen, wenigstens

die von Guipuzcoa und Vizcaya, welche Provinzen

ich bis jetzt durchstreift habe, erinnert auch nicht

im Entferntesten an die Provence, dagegen unge-

mein — wenigstens eil masse betrachtet — an die

Flora des südlichen Ueulschlands , der llheingegen-

den und des westlichen Frankreichs. Es erklärt

sich diese im ersten Augenblick vielleicht auffal-

lende Erscheinung sehr leicht aus der relativen

Lage dieser Gegenden, aus den Expositiousver-

hältnisseii. Wahrend die Provence durch die hohe
Kette der Alpen gegen die Nordwinde geschützt

ist und gen Süden olfen daliegt, so dass die war-
men Lüfte Africa's fürtwiihrend freien //iitrilt haben,

findet am nördlichen Littorale Spaniens gerade das

Entgegengesetzte statt. Die cantabrisclie Gebirgs-

kette, die westliche Fortsetzung der Pyrenäen,

ein wildes und breites Gebirge von 5000' mittlerer

Hcihe, sperrt gleich einer Mauer das nördliche

Littorale der Halbinsel von den licissen Ebenen des

Innern ab und bewirkt im Verein mit dem im OSO.

liegenden Schneegebirge der Hochpyrenäen, dass

die milden Lülte des Jlittelmeeres sich sehr bedeu-

tend abkühlen, bevor sie diese Gegenden erreichen.

Scliroir stürzt die Küste in die Fhithen des Oceans

hinab, und kein Gebirge von irgend einiger bedeu-

tenden Höhe schützt den schmalen, zwischen der

steilen Felsenküste und den rauhen Bergen der

cantabrisclien Kette gelegenen Landstreifen vor der

kalten Luft des Nordens, gegen die wüthenden

Stürme des gefürchteten Golfs von Vizcaya. Schon

im Languedoc , selbst in der südlicher als die Pro-

vence gelegenen Grafschaft Boussillon, hat die Ve-

getation viel iiielir Verwandtschaft mit der von

Mitteleuropa, als mit der Flora des Mediterran-

beckens, weil auch diese Landschaften durch die

Pyrenäen gegen den Süden al)gesperrt sind. Allein

Languedoc ist durch eine weite Strecke Landes

von dem Ocean getrennt und gen Osten gegen das

wenig entfernte Mittelmeer hin olTcn , wälirciid der

nördliche Küstensaum der Halbinsel, besonders der

Provinzen Guipuzcoa und Vizcaya, sowohl gegen

Süden als gegen Osten von hohen Gebirgen um-

wallt und blos durch eine breite Wasserfläche von

den eisigen Regionen des Nordens geschieden ist.

Es darf daher nicht befremden, dass die Vegetation

in den genannten Landschaften eine mehr nördliche

als südliche Physiognomie hat, denn die eben be-

sprochenen E.xpositionsverhältnisse bedingen ein von

dem des mittäglichen Frankreich total verschiedenes

Klima. Während sich in .»Inrseille die Temperatur

schon gegen Ende des April in den Mittagsstunden

sehr gewöhnlich bis auf 20" bis 28» C. — im Schal-

27
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teil — erhebt, Iiabe ich sie in Bilbao vom 9. bis

20. Wai noch nicht über 20,5° C. steigen gesehen.

Und während in der Provence die atmosphärischen

Niederschläge nur unbedeutend sind, vergeht in

Gnipuzcoa iind Vizcaya keine Wocbe, in Bilbao

selbst fast kein Tag, wo es nicht regnet. Die Luft

ist daher hier immer feucht, in der Provence da-

gegen trocken. So unangenehm diese Beschaffen-

heit der Atmospliäre in mancher anderen Beziebung

ist, so übt sie doch einen höchst günstigen EinCnss

auf die Vegetation, auf die Productivität des Bo-

dens aus. Denn während die Vegetation der Pro-

vence Im Sommer unter Staub begraben und von

heisser Luft Afrioa's verbrannt ist, geniessen die

Provinzen Gnipuzcoa und Vizcaya einen beinahe

ununterbrochenen Frühling. Ich beschränke mich

hier absichtlich blos auf diese beiden Provinzen,

denn Alava, die dritte der baskischen Provinzen,

welche ich bislier noch nicht berübrt habe, dürfte,

da sie am südlichen Fusse der cantabrischen Kette

gelegen und ein nacli Süden zu offenes Plateau ist,

ganz andere klimatische und folglich auch verschie-

dene Vegetationsverbältnisse darbieten. Während
in Gnipuzcoa und Vizcaya die Temperatur im Som-

mer nie sehr hoch steigt, sinkt sie auch im Win-
ter — wenigstens am Fuss der Gebirge — kaum

unter 0", weshalb diese Gegenden auch in der rau-

hen Jahreszeit ziemlich grün aussehen mögen.

Die Provinzen Guipuzcoa und Vizca^'a sind

ein romantisches Berglaud, dessen Gebirge gröss-

tentbeils zu den Verzweigungen der westlichsten

Pj'renäen und deren Fortsetzung gehören. Die Ge-

birge, grösstentheils aus Kalk und Sandstein be-

stehend, besitzen einen grossen Reichthum an Quel-

len, weshalb zahllose Bäcbe nnd kleine IB'lüsse das

Land in allen Richtungen durchkreuzen. Dieser

Wasserreichthum im Verein mit den häufigen atmo-

sphärischen Niederschlägen erhält sowohl die Luft

als den Boden fortwährend feucht und ist die Haupt-
ursache der üppigen Vegetation, welche sowohl

Berge als Thäler und Ebenen dieser glücklichen

Landschaften fast ununterbrochen bedeckt. Diese

fortwährende Feuchtigkeit ist auch in diesen Ge-
genden unentbehrlich , weil die das Gestein be-

deckende Erdschicht selbst in den Niederungen nur
sehr dünn ist. Die Abhänge der Berge sind ge-
wöhnlich felsig, die Gipfel meist nackte Felskuppen.

Ich habe schon oben bemerkt, dass die Vege-
tation der Landschaften , deren phj'sikalische Ver-
hältnisse ich im Vorhergehenden in flüchtigen Um-
rissen skizzirt habe, viel melw an die Rheingegen-
den und das mittägliche Deutschland , mit einem
Worte, an die Flora Mitteleuropa's, als an die

Vegetation des Südens unseres Welttheiles erin-

nert. Wenige Bemerkungen werden hinreichen,

um diese Behauptung genügend zu rechtfertigen.

Die Gebirge sind nicht kahl, wie dies im Süden,

gewöhnlich der Fall zu sein pflegt, sondern — we-
nigstens die Abhänge — theils mit Hochwald, theils

mit Gebüsch mehr oder weniger dicht bekleidet.

Die Waldungen, meist junge Bäume, weil die alten

Waldungen während der Kriege, welche so lange

in diesen schönen Provinzeji gewuthet haben , ver-

wüstet worden sind, bestehen ausschliesslich aus

Laubholz, in den unteren Regionen aus Castanea

vesca und unserer gemeinen Eiche , der Quercus

pedunculata , in der höheren aus einer andern Ei-

chenart, welche erst jetzt ihre Knospen zu ent-

wickeln beginnt, und aus Fayus silvatica , unse-

rer Hothbuclie. Das Gebüsch — der monte bajo der

Spanier — ist in den Niederungen sehr vielfach zu-

sammengesetzt, in den höheren Regionen, wo es

besonders die Kämme und oberen Abhänge der Ge-
birgsrücken überzieht, wird es vorzugsweise aus

Ulex europaeus und verschiedenen Haidearten ge-

bildet. An den unteren Abhängen der Berge, in

den Thälern und Niederungen, welche durchgängig

auf das Sorgfältigste bebaut sind, bemerkt man
zwischen Roggen-, Weizen- und Kleefeldern,

zwisclien Wein- und Obstgärten, schöne grüne,

mit üppigem Gras- und Kräuterwuchs bedeckte

Wiesen, welche dem Süden von Europa gänzlich

fehlen. Die Vegetation dieser Wiesen besteht zum
grossen Theil aus denselben Pflanzen, welche auf

unsern Wiesen in Deutschland zu wachsen pflegen.

Freilich treten neben unsern gewöhnlichen Wie-
senpflanzen, neben den nordischen Gewächsen hie

und da plötzlich südliche Pflanzenformen auf, aber

gerade diese Wiesen mit ihren gelben Ranunkeln,

dem rothen Klee, den blauen Glockenblumen und

Vergissmeinnicht sind es, welche im Verein mit

den vielen Aepfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirsch-

bäumen und mit den Eichen- und Buchengehölzen

der Gebirge den Deutschen so mächtig an seine

Heimath erinnern. Die Nähe des Südens kündigt

sich am meisten in der Vegetation der Hecken, der

Mauern und des Monte bajo der Hügel und Nie-

derungen an; die Gebirgsflora besteht theils aus

Gewächsen Mitteleuropa's, theils aus Pyrenäen-

pflanzen. Eigenthümliche, nordspanische, oder,

um mit Bentham zu reden, oceanische Pflanzen

glaube ich bis jetzt nur wenige bemerkt zu haben.

Kurz , die Vegetation von Guipuzcoa und Vizcaya

ist ein Gemisch jnittelenropäischer und südeuropäi-

scher Gewächse, untermengt mit einzelnen Pyre-

näen- und oceanischen Pflanzen. Es gilt von der

Vegetation dasselbe, was überhaupt von den phy-

sischen Verhältnissen dieses Theiles der spanischen
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Halbinsel gilt. Es ist liier niclitsentscliieden südlich,

als das Leben des Volkes; Vegetalioii sowolil als

Klima, Formen niid Bclcuclituug der Laiidscbaft

sind weder südlich noch nördlich zu nennen, son-

dern tragen den Stempel des Uebergangs vom Xor-

deii zum bilden.

Daraus, dass die Vegetation von Guipuzcoa

nnd Vizcaja eine Uebergangsdora ist, wird es er-

klärlich, weshalb hier l>eine einzige Pllanzcnfamilie

oder Pflanzengattinig diircli Artenreichthuni vor-

herrscht. Euphorbia scheint mir bis jetzt dieje-

nige Gattung zu sein, welche die meisten Arten

besitzt. Da jedoch diese Euphorbien nicht überall

vorliomnieu und nicht durch zahlreiche Individuen

repriisentirt sind, so können sie durchaus nichl

dazu dieneu, den Character der Vegetation zu be-

stimmen. Durch Ileichlluim an Individuen und ge-

selliges Vorkommen derselben herrschen unter der

Blumen- und Sträuchervegctation die schon nam-
haft gemachten liaubhölzer und Sträucher, unter

der krautartigen Vegetation die Gräser und Farrn

vor, und bestimmen je nach ihrem Vorkommen den

Character der Vegetation in den einzelnen Gegen-
den. Auffallend ist in diesen Provinzen der fast

gänzliche Mangel der Crucifercn. Juniperus com-
munis, den ich vor einigen Tagen auf dem Pico

de Sarantes bei Bilbao fand, scheint der einzige

wildwachsende Repräsentant jener grossen durch

Individuenreichlluim ausgezeichneten Familie zw

sein; in den Gärten bemerkt man hier nnd da,

doch sparsam, Cypressen , hiuifiger Bäume von

Thuja occidentalis. Noch mehr, als der Mangel

der Cruciferen befremdete mich das Fehlen der Ci-

stinecn, welche in so vielen Gegenden der py-
rcnäischen Halbinsel, der wahren Hciniath der

Cistlueeu, ausschliesslich den Character der Vege-
tation beslimmen. Es überraschte mich um so mehr,

als ich im westlichen Frankreich verschiedene He-
Uanthema an der Strasse bemerkt zu haben mich

erinnerte. In Guipuzcoa fehlen die Cistinecn gänz-
lich und auch in Vizcaya habe ich bei Iiill)ao keine
einzige bemerkt. Wie sehr war ich aber über-

rascht, als ich bei der ersten Kxcursion, welche
ich iu das Hüggellaud längs des westlichen Ufers

der Uia de Bilbao machte, ich mich plötzlich von
blühendem Cistus saleifolius umringt sah , der hier

sehr häufig unter deto Monte bajo wuchs. Wieder-
holte Untersuchungen der beiden Ufer und der an-
grenzenden Gegenden haben mich überzeugt, dass

die IVia de Bilbao, ein schmaler jMeercsarui , der

sich gleich einem Flusse, mehrere Stunden in viel-

fachen Krümmungen landeinwärts erstreckt, am
nördlichen Littorale Spaniens die östliche Gränze
der Cistineea bildet, denn östlich von der Uia findet

sich keine einzige Pflanze dieser Familie, während
westlich davon ausser dem schon genannten Cistus
noch mehrere lielianthema vorkommen.

Unter den wildwachsenden Bäumen ist es be-

sonders Quercus Hex, unter den cultivirten die

erpresse, der Lorbeer- nnd der Feigenbaum, wel-
che die Vegetation des Südens repräseutiren. Die

immergrüne Eiche tritt besonders in den Thäleru

und ^'iederungen von Vizcaja auf, in Guipuzcoa
ist sie seltner, erreicht übrigens nirgends die Grösse

und Schönheit, wie im Süden der Halbinsel, son-

dern kommt entweder blos strauchartig als unter-

geordneter Bestandlheil des Monte bajo, oder als

dürftiger Baum vor. Bios in Gärten und auf Pro-

menaden habe ich einige stattliche grosse Exemplare
dieses Baumes bemerkt. Quercus Huber , in den

llaiden des Departement des Landes, namentlich

nach Bayonne zu, häufig, scheint in den baskischen

Provinzen gänzlich zu fehlen. Ich kann hier eine

Bemerkung nicht unterdrücken. Es will mich näm-
liih bedünken, als sei die Korkeiche der Landes
von der im südlichen Spanien vorkommenden ver-

schieden. Während nämlich letztere einen so eigen-

tbümlichen Wuchs besitzt, dass sie schon in weiter

Ferne erkannt und von Quercus Hex und Qu. Bai-
Iota unterschieden werden kann, scheint die Kork-
eiche der Landes, wenigstens was den Habitus an-

langt, von Qu. Hex einzig und allein durch die

korkige Binde unterschieden zu sein. Ich habe lei-

der, da ich mit der Diligence reiste, keine Zweige
von dieser eben in Blüthe stehenden Korkeiche

sammeln können und bin deshalb nicht im Stande,

ein entscheidendes Urtheil zu fällen; ich mache
aber die Botaniker auf diesen habituellen Unter-

schied der beiden nauihaft gemachten Korkeichen

aufmerksam, da es wohl möglich wäre, dass die

Korkeiche des westlichen Frankreichs nichts als eine

Abart von Qu. Hex cortice suberoso, die des süd-

lichen Spaniens dagegen ein von ihr specifisch ver-

schiedener Baum, die wahre Qu. Suber L. wäre.

— Unter den Sträuchern repräsentirt Clex enro-

paeus^ obwohl ein mitteleuropäischer Strauch, durch

seine Physiognomie am meisten den zum grossen

Theil aus dornigen Genisteeu zusammengesetzten

.Monte bajo Südspaniens. Die Halden, obwohl zum
Theil ziemlich grosse Sträucher, erinnern, zumal

jetzt, wo sie mit Ausnahme einer Art nicht blühen,

mehr an die Haidegcgendeu des Nordens als an die

Strauchvegetatiou des Südens. Eine derselben, wel-

che in manchen Gegenden in grosser Menge auf-

tritt, ist auch wirklich ein Bewohner des nördlichen

Dsutschlands, nämlich Erica Tetralix L. Unter

den kraulartigen Pflanzen sind es iiametitlich einige

Orchideen , als Seru/iias Liniiua , iS. coräiijera.
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Anacaniptis pyramidalis, ferner Asphodelus albus,

einige Schlingpflanzen, wie Smilax aspera und

Tamus communis, kurz vorzugsweise Monokotylen,

welche die südliche Vegetation am meisten reprä-

aentiren ; von südlichen Dikotylen kommen am häu-

ügsten Vmbiiicus pendulinus und Lithospermum

proStratum vor. Die Pyrenäenflora macht sich na-

mentlicli in den Gebirgen bemerklich ; in den un-

tern Regionen dürfte Aquilegia riscosa Gou., wel-

che Pflanze hänfig auf Wiesen und au Hecken vor-

kommt, das einzige Gewächs sein, welches die

Flora des zweiten Hauptgebirges Europa's reprä-

sentirt. Die oceaniscUe Flora endlich wird vorzüg-

lich durch die schöne Menziesia polifolia repräsen-

tirt, welche in Hecken und Gebüschen, besonders

in den die Provinzen Guipuzcoa und Vizcaya schei-

denden Gebirgen, häufig vorkommt. —
Ich habe schon bemerkt, dass unter den kvaut-

artigen Pflanzen die Farrn in ungemein grosser In-

dividuenzahl vorkommen , so dass sie zur Phy-

siognomie der Vegetation wesentlich beitragen. Es

sind lauter mitteleuropäische Farrn; von dem Sü-

den angehörenden habe ich bis jetzt blos einen ein-

zigen, nämlich Adiuntum Capilhts , beobachtet.

Ausserdem habe ich bisher folgende Farrn gefun-

den: Pteris aquilina, Aspidium Filix mas, A. spi-

nulosum'i , Aspleniunt Trichomanes , A. Ruta mu-
raria , A. Adianlwn niyrmn, Blechnum boreale,

Volypodium vulgare , Ceteracli officinarum, Sco-

lopendrium officinarum und Adiantum Capillus.

Unter allen diesen Farrn ist Pteris aquilina der ge-

meinste. Dieser kommt überall, in der Ebene wie

im Gebirge, vor, und in so ungeheurer Menge,
dass er von den Bauern überall zur Bereitung des

Düngers benutzt wird. Polypodium imlgarc schmückt

namentlich die Kämme der Mauern und der Baum-
stämme, dichte grüne Binden und Kränze längs des

oberen Theiles der Mauern und um die Stämme
bildend. Am Fusse der Mauern, namentlich wo
Schatten ist, ferner an Gräben und schattigen

Hecken wächst Scolopendrium officinarum, Aspi-

dium Filix mas und Blechman boreale in grosser

Menge. Ausserdem sind Asplenium Trichomanes
und A. Huta ?nuraria an Mauern sehr gemein;
seltner kommen A. Adiantum nigrum (an Bächen),

Ceterach officinarum, Adiantum Capillus (an
Mauern und schattigen Felsen), und Aspidium spi-

nulosum Can Hecken) vor.

Wie bei einer so feuchten Atmosphäre und so

gro.ssem Wasserreichthum zu erwarten steht, ist

die Kryptogamenvegetation sehr bedeutend ent-

wickelt. Der Boden der Wälder, die Ränder der

Bäche, schattige Felsen und Baumstämme sind mit

einer Menge von Laubmoosen, nasse lehmige Wände,

Hohlwege u. dgl. mit Lebermoosen , namentlich

Marchantia polymorpha und Pellia epiphylla über-

zogen. Leider frucfificiren jetzt nur sehr wenige

Moose , auch scheint mir ein grösserer Individuen

-

als Artenreichthum zu herrschen. Die trocknen

Felsen und Baumstämme sind mit Flechten bedeckt,

die jedoch sämmtlich zu den gemeinen nordeuro-

päischen Arten zu gehören scheinen. Die Alpen-

flora ist, selbst au den Küsten des Meeres, schwach
repräsentirt. Der Character der maritimen Alpen-

flor wird durch Fticus vesiculosus bestimmt, wel-

cher sich überall an der Küste nnd an den Ufern

der sich weit landeinwärts erstreckenden Rias in

ungeheurer Menge findet.

Ich will nun noch am Schlüsse dieser allge-

meinen Bemerkungen über die Vegetation von Gui-

puzcoa und Vizcaya einige der die Vegetation zu-

sammensetzenden Pflanzen namentlich auffuhren,

damit sich meine Leser von der Wahrheit der von

mir ausgesprochenen Behauptung, dass die Vege-

tation dieser Landschaften eine Uebergangsflora

ist, überzeugen können. Ich wähle hierzu absicht-

lich die Vegetation der Wiesen und der Hecken in

der untern Region , weil diese in allen Xhellen der

beiden Provinzen ziemlich gleich ist, und will die-

jenigen Gewächse, welche der mittelenropälschen

Flora nicht angehören , mit gesperrter Cursivschrife

bezeichnen.

Vegetation der Wiesen in Guipuzcoa und Vizcaya.

Anthoxanthiim odoratum, Dactylis glomerata
(die beiden gemeinsten Gräser) , Holcus lanatus,

Bromus mollis , Festuca pratensis, Poa pratensis

etc. (ßie Gattungen Phleum und Älopecurus , so

gemein auf unsern Wiesen, fehlen hier gänzlich),

mehrere Carices, Plantago inedia, P. lanceolata,

Rumex Acetosa , Serapias cordigera, Orchis

maculata, Myosotis palustris, Ajuga reptans,

Veronica Cluimaedrys, Taraxacum officinale, Bel-

lis perennis , Campanula patula, Lotus cornicu-

latus, Trifolium ine arnatum, T. pratense,

T. repens , Medicago lupulina , M. minima, La-
thyriis pratensis, L. Aphaca, Tormentilla reptans,

Linum angustifolium , Silene inflatal , Lychnis

Flos Cuculi, Ranunculus repens, R. acris, Aqui-
legia viscosa, Cardamine pratensis, Geraniiim

dissectum, G. rotundifolium etc. Von diesen Pflan-

zen besitzen ausser den Gräsern die Ranunkeln die

grösste Menge von Individuen, weshalb die vor-

herrschende Blumenfarbe auf den Wiesen die gelbe

ist, ganz wie bei uns im Frühling.

Vegetation der Hecken in Guipuzcoa und Vizcaya.

Die Hecken werden vorzugs%veise von einer

jetzt noch nicht blühenden Art von Rubus gebildet
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lind ausserdem von folgenden Sträucliern: C'ornus

sanguinea , Crataeijus inonoyyna , Liy u stru

m

vulgare Caiicli auf Hügeln und in Gebüschen häu-

Bg, besonders in der nnterii Region von Vizcaya),

Rosa canina, R. semp er vir ens C''>er und da),

Mespilus germanica (selten), Corylus Avellana,

Salix alba, S. Caprea , Ouercus pedunculata, Q ii.

Hex, Hex Aquifoliwii, Prunus spinosa, Ilhamnus

Frnngula, Rh. Alaternus, Phillyrea me-
dia, Vlex eitropaeus , Sambucus nigra, Evony-

mus europaeus (besonders in Vizeaya), Vaphne
JLaureola Cselten). Durclisclilungen pflegen die

Hecken zu sein von: Smilax aspera, Tamits
c omniunis , Heilera Helix, Vitis vinifera, Hu-
mulus Lupulus (selten), Convolvulus sepium (sel-

ten). Darunter wachsen: Aruvi maculatum, Ru-
sctis aculeatus, Asp hodelus albus, Urtica

dioica, Osyris alba (selten), Lamium macula-

tum , L. alhum , Galeobdolon luteum , Stachys sil-

vatica, Scrophularia nodosa, Veronica Chamae-

drys, Snlanu}>i Dulcamara, Mentha rotundifulia,

Galium Cruciata , G. Aparine, Blyosotis palustris,

M. stricta, Ajuga reptans, Glechoma hederacea,

Foenicultim vulgare, Ticia sepitan, Rubia
longifolia , Cerastium triviale, C. glomeratum,

Lychnis silvestris , Stellaria graminea , Silene in-

flata , Malva rotundifolia , M. silvestris, Gera-

niwn Robertianum, G. rotundifolium, G. dissectum.

Ranunculus repens , Aquilegia viscosa, Ilel-

leborus viridis'^ (besonders in den Gebirgsthälern),

Poteiitilla reptans, Fragaria vesca, eine Menge
Euphorbien, Gräser und die schon erwähnten

Farrn.

Aus dieser Zusammenstellung sieht man , dass

in den untern Regionen die jN'ähe des Südens sich

vorzüglich in der Vegetation der Hecken (und des

diesen ziemlich ähnlichen Monte bajo der Hügel)

zu erkennen giebt. Schon die vielfache Zusani-

nieiisetzung des die Hecken bildenden Gesträuchs
erinnert an den Süden , noch mehr aber die zahl-

lose Menge von Schlingpflanzen, welche die Hecken
von unten bis oben durcliwebcn uud übcrspiunen,
und dadurch undurchdringlich machen. Wer nie-

mals in den südlichen Gegenden Europa's gewesen
ist, kann sich von der Ueppigkeit, von dem Reiuli-

thuni der Vegetation längs der Hecken und in den-
selben keinen BcgrilT maclien. Die Hecken sind,

zumal in der hcisscn Mediterranzone, wo die Wein-
rebe sich in malerischen Kestons von Hauui zu
Baum schlingt und die graublauen schwertartigen
«lättcr der .Agave so wie die stachligen phantasti-
schen Blattäste der Opiintia aus dem üppigen Grün
der Brombeeren und anderer Sträucher hervorra-

gen, einer der hauptsächlichsten Reize des Südens

unseres Welttheils.

Bilbao, den 22. .Mai 1850.

Ueber metamoiphosirte Mohnköpfe.

Bekanntlicli lieferte zuerst De Candolle eine

Abbildung eines Mohnkopfes, an welchem 2 — 3

Staubgefässe in Kapseln verwandelt waren. Später

legte ich im J. 1832 der Versammlung der Naturf.

in Wien ein vollständigeres E.\emplar vor, an wel-
chem alle Staubgefässe in Kapseln von grösserer

oder geringerer Vollständigkeit verändert erschie-

nen, welches nebst einigen andern von mir an

Weiden und Cichoriacccn beobachteten Metamor-
phosen eiuer meiner Sclifiler, Hr. Dr. Hambur-
ger, in einer auch dem Buchhandel übergebeneu

Schrift beschrieb und abbildete (Symbolae quaedam
ad doctrinam de plantarum metamorphosi Vratisl.

1842.). Im Sommer des vorigen Jahres brachte ich

in Erfahrung, dass einige Meilen von meinem Wohn-
orte (Breslau) ein ganzes Feld mit auf die ange-
gebene Weise gebildeten Mohnköpfen sich befände.

In der That erhielt ich daher eine grosse Menge
derselben in allen Stadien der Metamorphose, an

denen sich oft äO— 60 lileinere Mohnköpfe wahr-
nehmen Hessen, von denen nicht bloss die Uaupt-
kapsel, sondern auch viele Nebcnkapseln vollkom-

men reife Saameu enthielten. Ich habe nun der-

gleichen ausgesäet , um zu sehen, wie sich über-

haupt diese merkwürdige Bildung gestaltet, wenn
sie sich vielleicht auf diesem Wege fortpflanzt,

worüber ich später berichten werde.

Güppert.

liiteratur.

The American Journ. etc. Cond. bj- ProfF. B. Sil-

1 i m a n and J. D a n a. Vol. VI. No. 16. 17. 18. 1848.

(^B es c/i tiiss,)

Caricography ; by Prof. Deivey. (.Appendix,

Forts. V. Vol. V. 2. Ser. p. 176.) S. 244— 245.

Drei neue Arten werden hier beschrieben und cha-

racterisirt.

234. Carex fusiformis Chapman in litt., spica

masc. 1. pedunc. erecta gracili, squamis oblongo-

lanccol. ; fem. 2 v. 3, ovatis oblongis brcvibus la.xi-

floris, superioribus subappro.'iimalls sessilibus, in-

feriore subrcmota pedunculala, tristigm. crectis;

fruct. suliinllatis inferne terctibus trifjuetris conoi-

dco - rostratis longis brevi - bidentatis, sciuaiiiam

ovatam acutam duplo snpcrantibus. Dieses 6— 10"

hohe Hielgras hat Dr. Chapmau in Florida ge-

funden.
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235. Carex llUnoensis De«'., spica niasc. 1.

erecta cylTiidracea, loiige i)ediiiic. ebracteata, spicis

fem. 3. icmotis folio - bracteatis , siipreiua ovata

subsessili, iaferiorihus obIoiiii,is laxilloris exserte

pediiiicul. crectis; fnict. 3-stigm. ovato-conicis ore

iiitegris nei'vosis subobtiisis, in spicam supremam

tspica suprema) imilto majoribus et loiigioiibiis

aggregatis, sqiiamam ovatam cuspidatam supeine

iiiulto siiperautibiis. Von Dr. S. B. Me ad zu Augusta

in Illinois geliuiden, der C. conoidea Scbk. nahe,

inerliwüidig dadiiroh, dass in der oberen Aebre die

Kriicbte breiter und viel länger als ihre Scbnppen,

in der unteren aber nur wenig länger als diese

sind. Ist 12— 16 Z. hoch, aufrecht, schlank.

336. Carex Georgiana Dew. , spica masc. 1

(pliires?), pednncnl. louge cylindracea bracteata,

sqnaniis denis lauceolat. longo - setaceis; spie. fem.

3 V. 4 oblongis cylindiaceis, densilloris, foliaceo-

bracteatis erectis, infer. loiige pednncnl. exsertis,

super, snbsessüibus; fruct. 3-stigm. ovatis conico-

rostratis nervosis bidentatis, squama lanceolata

scabro -aristata brevioribus. In Georgia von Ur.

Cooley ges., wird 20 Z. und mehr hoch.

Contribution to Ihe Myculuyy of Aorth Ame-

rica ; by M. A. Curtis. S. 3fa — 353. Die Kennt-

niss der Pilze Nordamerika's ist noch sehr in der

Kindheit. Bosc, französischer Consiil zu Cliar-

leston S. C. machte zuerst einige Arten bekannt,

Mühlenberg eine neue Gattung, dann publicirte

Schweinitz zweimal ein Verzeichniss nordame-

rikanischer Pilze; von welchen das zweite iin den

Transact. of the Americ. Soc. of Philadelphia) 309S

Arten , von denen über 1200 Arten zuerst von ilim

entdeckt wurden, enthält. Der verstorljene Mr. Lea
von Ohio theilte Pilze an Berkeley mit, der in

Hooker's London Journ. of Bot. von den 30— 40

erhaltenen mehrere bekannt machte und auch von

andern Seiten her erhaltene bestimmte , wie z. B.

&ei\ Cycloi/iyces Greenii Beik., von B. T. Greene,
Esq. zu Xewskbury Mass. gefunden. Gegenwärtig

Isenut der Verf. Kiemand, der sich mit Pilzstudien

befasste , als H. W. Ravenel, Esq. in Süd -Ca-

rolina und sich selbst. Er theilt hier aus einem

Vorrathe von einigen Hunderten drei Decaden mit

und will damit fortfahren, auch Abbildungen in

diesem Journale geben. Berkelej' hat sie fast

alle gesehen. Neu sind hier: 8. Boletus Ananas;
pileus pulvinatns, crasse et rigide verrucoso- floc-

cosus, Intens, ad basin floccorum venis carneis va-

riegatus ; margine tenui, hymenio piano ad stipiteni

depresso, sulphnreo fulvescente , vulneribus viri-

descentibus; tubulis mediis obtnse angulatis, stipite

laevi solido albo, sporidiis ferrugineis. Snbter

truucos Pineos prostratos. Aug. Sept. Society Hill,

S. C, Santee Canal CRa v enel). Stiel 3" lang, '/r

bis 3//' dick, Hut 3— 4" breit, 1" dick.

10. Typhula tenuissiina , Simplex gregaria lae-

vis setaceo-iiliformis, acutissinie aitenuata, pal-

lida; slipite fusco-nigro, tuberculo nullo. In fol.

putresc. Phaseoli. x\ug. Sept. Society Hill; Ji bis

1 Z. lang, Va L''"- dick.

12. Spermoedia Tripsaci , llneari - lanceol.,

lenta, squamosa, pallida, apice fuliginea. E semin.

Tripsaci. HiUsborough, f*. C.

16. Physarum decipiens, adnatum, globosnm et

ovale (y. couflueiis , inde lineare et reniforme) oli-

vaceo - virente - flavesceus, rugulosum, indefinite

diffractum, (loccis aureis, sporidiis nigris. Ad trun-

cum viv. Quercus, Aug.— Decbr. Society Hill,

S. C. Weniger als Ji Lin. breit.

17. Stemouitis tenerrima , sparsa, absque hy-

pothallo, peridio ovato acuto; capillitio sporidiisque

pallide ferrugiueis; stipes 2 — 3plo longior, subula-

tus, attenuatus , niger, uiteus, toto penetrans. Ad
caules herb, putresc. Society Hill. Eine Lin. hoch.

20. Hehninthosporium Ravenelü, longa effn-

sum, velutinum, fusco - olivaceuui, fibris dense

aggregatis , ol)tusis, nodosis, pellucidis, «iiorid.

elliptico -oblongis, 3— 4septatis. Ueberzieht vom
Juli bis Oct. die ganze Rispe von Sporobolus in-

dicus so allgemein , dass man kaum ein Exemplar

davon befreit findet, wodurch dies Gras vielleicht

den Namen ,,black seed grass" erhalten hat.

21. Helicoma ßerkeleyi, fibris aggregatis, atris,

ramosis , opacis, septatis, üexnosis, fragilibus;

sporis helicoideis reniformibus, opacis, multisepta-

tis, sporid. biseriatis non secedentibus. Ad cort.

et lign. Conti ßoridae, Lüjuidambaris , Salicis ba-

byl. Society Hill, Santee Canal CBavenel).
24. Oidium pulvinatum, caespitulis i)ulvinatis,

compaetis, prinio ochroleucis dein aureis; floccis

fertilibus in articulos globosos ovalesque secedenti-

bus. Ad ligna putrida; Society Hill, Sautee Canal

[Ravenelj.
27. Puccinia Amorphae , amphigena, soris

sparsis et approximatis in macula flavescente, sub-

rolundis nigris; sporidiis compaetis ovalibus, raro

globosis, in medio coustriclis, opacis; pedicello

hrevi aut nullo. Ad fol. Amorphae herb, et frutic.

lisd. ioc. C R a V eil e 1 ).

30. Uredo Hyptidis , sparsa et fasciculata, ma-
culis emarcescentibus; pseudo-peridia parva con-

vexa rotnnda v. obloiiga lutescentia, sporid. ochro-

leuca, ovalia obovata et subglobosa, minima, sub-

pellucida Csporidiolis farcta?) raro snbpedicellata.

In utraque pag. folior. , in canlib. , liract. lloribus-

que Hyptidis radiatae. Santee Canal CRa v enel).

S— l.
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Annales des scieiiccs naturelles. Trolsieme sivlc.

Tome XI. 1849.

(Forlselzitng: )

12. Ueher Cephaelis Iiiecacutmha , ihr Wachs-
thitm und ihre t'erbreituny in der Provinz von

Matto- Grosso in Brasilien. Von H. A. Weil-
ilcll; |). I'JS — 202. CBeschliiss.) Nacli den üiiter-

siicliiiiigcn des Verl'.'s .ist die Ausbreitiin;yi; der Ipc-

caciianlia grösser in die Länge, als in die Breite,

denn sie gelit nach ilini fast vom 25. bis zum 50.

Längengrade (wesllicli von Paris), also bis fast zu

den Grenzen von Dolivia. Glaubliafte Personen

wenigstens versicherten dem Verf., dass die Wur-
zel in den Forsten der bolivianischen Provinz Clii-

quitos gefunden werde, liidcss die vom Verf. neu

entdeckten Wohnorte jener Pdanze in lirasilien

sind so bedeutend ausgedehnt , dass man durch sie

allein das ganze Europa damit zu versorgen iui

Stande ist. ii 1 " d x; :.

Die Wälder, in denen die Cephaülis wächst,

liabcn einen cigenthiimliclien, niclit leiclit zu ver-

kennenden Cliaracter. Der Verf. beschreibt nun

einen solchen, am Rio -Cal)a(;al gelegenen Wald.

Die an dem genannten Flusse unmittelbar befind-

lichen Gehölze liegen für die Pflanze zu tief, da

sie durch die periodischen Uel)erschwemuuingen des

Flusses zu fcuclit gehalten werden. Eine halbe

Meile jedoch vom Flusse entfernt erhebt sich das

Terrain merUlich. Der Boden besteht aus einem

feuchten humosen Sande. Nachher traten einige

Palmenarten auf, wie sie der Verf. bis dahin noch

nicht angetroffen , so Euterpe oleracea oder Pal-

7nito molle , mit einem langen, schlanken Stamme
und Oenocarpiis liacaba mit zweireihigen Blättern,

welche hier die Cocos capitata verdrängten, die

den Verf. bis dahin begleitet hatte. Weiterliin, wo
der niedergedrückte Boden noch von Onellcn des

Flusses durchdrungen war, erschienen in Mitte von

Muuritien nnd baumartigen S"arrn die Iriartea

exorrhiza oder Catis/ir, so cliaracteristisch durcli

die eigcnthümlichen , den Stamm mehr als 6 Fuss

über den Erdboden erhebenden Wurzeln. In dem
beständigen Scliatten dieser und daneben noch Jalir-

liundcrto alter Bäume wächst die Cephaelis, ein

kleiner Strauch mit einfachem , an der Ba?is

nacktem Stänimchen nnd Blättern, welche, ähnlich

linsern Va/ihve - Arten , nach der Spitze der Pflanze

hin zusamincugedrängt sind. Selten wächst die

Pflanze allein; gewöhnlich finden sich davon mehre
zu abgerundeten, lockeren Stränssern zusammen-
gruppirt, welche Gruppen von den Wurzelgrübern
der Poai/a QPoai/eros genannt) Reduleros genannt
werden.

Ein solcher Poapero ergreift eine oder, wenn
es geht, alle znsammengruppirten Pflanzen zu-
gleicli mit einer Hand , während er mit der andern

den Boden in schiefer Richtung mit einem harten

und spitzen Stocke (_Saracoa') durchsticht, mit

dem er den Boden emporhebt, um die Wurzeln wo
möglich unzerrissen heraus zu nehmen. DerPoajero
theilt dann die herausgenommene Masse, befreit

sie von der noch anhängenden Erde nnd wirft sie

dann in einen grossen Sack , den er zu diesem

Ende an der Seite hängen hat; dann geht es weiter

und welter. Ein solcher Arbeiter kann bei Fleiss

und Geschick in einem Tage gegen 15 Kilogramme
(gegen 30 Pfd.) Ipecacuanha graben; ein gewöhn-
licher Arbeiter dagegen im Allgemeinen nur 5— 6

Kilogramme, manche gar nur 3— 4 in derselben

Zeit. Uebrigens influirt hierauf anch die Jahreszeit

bedeutender, da während der Regenzeit der Boden
natürlich lockerer als in der trockenen ist. Gegen
Abend trefl'en sich sämmtliche, unter einer Direction

stehenden Arbeiter auf einem bestimmten Platze.

Jeder Poayero übergiebt dort dem Intendanten der

Expedition seine Ausbeute, welche von jenem ge-

wogen und auf Fellen zum Trocknen ausgebreitet

wird. Diese letztere Operation gelingt um so bes-

ser, je rascher sie vor sich geht, und die anch bei

der grossen Hitze leicht bewerkstelligt wird. In

günstiger Zeit bedarf man dazu nur 2— 3 Tage,

wenn die Wurzel bei Nacht vor Thau geschützt

ist. Wenn' die Ipecacuanha nur langsam getrocknet

oder, wenn sie noch ein wenig feucht war, einge-

packt wird, so ist ihre Oberfläche immer mehr oder

weniger schimmlig und ihr Bruch bei weitem nicht

so schön als umgekehrten Falles, wo sie ein harz-

artiges blassrollies Ansehen annininjt.

Das Einsammeln der Ipecacuanha geschieht das

ganze Jahr hindurch; es vermindert sich indess in

der Regenzeit, da sich das Trocknen schlechter

macht. Doch ziehen viele gerade diese Zeit der

leichteren Arbelt wegen vor. Wenn al)er in dieser

Perlode (Im Februar und März) die Blüthezeit be-

ginnt, so ist es keinem Zweifel unterworfen, dass

die Fruclitlilldung darunter leiden muss und dass

endlich nothwendig die Ausrottung der Cephaelis

herl)eigefülirt werden ninsslc, hätte die Natur nicht

dafür gesorgt, dass sich dieses Gewächs leichter

durch Ausläufer, als durch Saanien fortpllanzt.

Diese Eigeiisciialt besitzt gerade diese Pllanzc mit

vielen andern, wie Maclnru, Pauloirnia , den .(;-

(Jen V. a. , und so bleibt jedes Wurzclstückchen,

das der Poavcro nicht mit herauszieht, geschickt,

einen neuen Strauch zu erzeugen. Ja die erfahr-

neren Poayeros von Matto - Grosso berücksichtigen

diese Eigenthünilichkeit der Pflanze sehr wohl-
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Deshalb glaubt der Verf. , dass dies Wachstbiim in

abgenijideten Sträusseni der Pflanze nicht normal

sei, dass es vielmehr durch jene Manipulation der

Poayeros bewirkt werde. JSur in Zwischenräumen

von 3 4 Jahren kann ein erst besuchter Ort wie-

derum neue Ausbeute liefern. Dadurch besitzt die

Ipecacuauha gleichsam eine natürliche Ciiltur, die

noch durch die Waldbrände besonders begiiustigt

wird. Ehe man dies Sammeln dieser Wurzel mit

Eifer betrieb, waren auch die Pflanzen der Wäl-

der so dicht in einander gepfercht, dass sie sich ge-

genseitig ihr Fortkommen nur erschwerten ; durch

die gegenwärtig aber stattfindende Auflockerung

des Bodens durch die Ausgrabung der Ipecacuauha

werden viele Lianen entfernt.

Ist die Wurzel vollständig trocken, so wird

sie in kleinere Stücke gebrochen, auf einem Siebe

geschüttelt, um die noch anhängende Erde weg zu

bringen, endlich in bequem zu transportirende

Baileu gebunden. Viele Poajeros von Villa -Maria

bauen erst dieKanots zum Trausporte in dem AValde,

wo sie die Ipecacuauha sammelten.

Das Einsammeln der Wurzel in Matto- Grosso

geschieht erst seit 10— 12 Jahren, obgleich sie

früher schon bekannt war. Vou der ersten Aus-

beute ward an Ort und Stelle das Pfund mit 2 Francs

60 Centimes verkauft, zu Bio de Janeiro um das

Doppelte. Dieser erhöhte Preis zog eine zahllose

Menge in die Wälder des hohen Paraguay, und nach

einer bestimmten Zeit war der Markt von Bio so

von dieser Drogue überfüllt, dass man keine mehr

mochte; dann sank der Preis auf 1 Franc herab.

Von 1833—1837 wurden aus den Umgebungen

von Villa -Maria 1.50,000 Kilogramme Ipecacuauha

ausgeführt, wofür gegen 12 — 1500 Sammler tliätig

gewesen waren. Männer, Frauen, Kinder, Freie

und Sklaven machen melire Tagereisen nach Pa-

raguay und veibrachten ganze Monate daselbst,

um diese Wurzel zu sammeln. Der mittlere Preis

eiuer Arroba C25 Pfd.) war hierauf zu Villa -Maria

50-60 Fr., in Bio Janeiro 78— 90 Fr. — In Folge

einer Stockung des Handels war das Sammeln fast

gänzlich aufgegeben; nach und nach erst wurden

die Preise wieder besser und die Wälder stufen-

weise von den Poa3eros durchsucht. — Heut zu

Tage, wo man jährlich gegen 1000 Arrobas oder

15000 Kilogramme gewinnt , bleibt der Preis sich

fast gleich. Zu Villa -Maria zahlt man für eine

gute Waare 25— 30 Fr. (die Arroba); nach Bio

gebracht kostet sie 76 — 80 Fr.

{Fortsetzung folg-t.)

Medical and Oeconomical Botany. Bj' John Lind-
ley, Ph. D. F. B, S. 8vo. Bradbury and Evans.

274 S. u. 363 Holzschnitte.

Nach den im Gardener's Chronicle enthaltenen

Angaben und Proben hat der Verf. , indem er seine

Anordnung der Pflanzen im Vegetable kingdom zu

Grunde legte, diese Arbeit nach dem Vorbilde vou

Linn6's Materia medica angelegt und ausgeführt,

so dass ganz kurz die Charactere der Gattung, der

Art, das Habitat, die Eigenschaften und der Ge-

brauch in Verbindung mit einem Holzschnitt gege-

ben werden. Vou den beiden zur Probe mitge-

theilten Abbildungen von Origanum vulgare und

Asariun europaeum ist die erstere nach unserer

Meinung nicht sehr characteristisch (nur der obere

Theil des blühenden Stengels). Ä— l.

lllustratlons of the Natural Orders of Plauts, ar-

ranged in groups, with Descriptions. ßy Eli-

zabeth Twining. Part. I. Folio with four

coloured plates.

Vermittelst Darstellung von Pflauzengruppen

will die Verfasserin die verschiedenen Formenver-

schiedenheiten in den natürlichen Pflanzenordnnn-

gen zur Anschauung bringen und so bestimmte Be-

griiVe von den wichtigsten derselben beibringen.

Die Verfasserin hat die Gruppen selbst mit Ge-

schmack und Gel^auigkeit auf Stein gezeichnet und

wird durch ihr Werk zeigen , dass die Schwierig-

keiten , welche man , um eine wissenschaftliche Er-

kenntniss der Pflanzen zu erlangen, überwinden

müsse, nur mehr eingebildete seien. (Gard. Chron.

n. 28.)
__

fi— l.

Kurse i^otizen.

Prof. Ludw. Boss erzählt in seinem im J.

1830 zu Halle erschienenen Werke: Kleinasien und

Deutschland u. s. w. S. 41 , indem er über seine

Beise von Antiphellos nach dem alten Hafen Phoe-

nikus (Kalamaki) berichtet: ,,nach drei Stunden auf

einer Höhe, die wir auf mehr als 3000' schätzten,

rasteten wir ein wenig, um die Pferde weiden zu

las.sen , in einem kleinen Bergkessel, wo ich zuerst

wilden Boggen fand, dem ich nachmals auf den

Bergen von Lycieii und Karlen oft begegnet bin,

immer findet er sich gemischt mit der blauen Korn-

blume, die seit seinem Geburtslande seine unzer-

trennliche Begleiterin zu sein scheint. Bother,

weisser und blauer Klee, letzterer mit sehr hohem

Stengel, wächst hier überall wild. Dazu kamen

noch auf solcher Höhe manche andere vaterländi-

sche Sträucher und Pflanzen", u. s. w.

Bedaction: Hugo von Mohl. — D. F. h. von S chle ch t e n d a I.
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Moritz Willko7nm.

2.

Umgebungen [von Irun. Besteigung des Monte
de la Haya.

Irun, der erste spanische Ort, wenn man von

Bayoniie lionimt, liegt nahe am L'fer der Bidassoa,

welche die Gränze zwischen Spanien und Frank-
reich bildet, eine gute halbe Stunde von der aiee-

resluisto und dicht am Kusse ziemlich iioher steil

ansteigender Berge, die zu den westlichen Ver-
zweigungen der Pjrcnäen gehören. Ich hatte nicht

beabsichtigt, mich länger als einen Tag in diesem

Städtchen, wohin icli am Vormittag des 28. April

gelangte, aufzuhalten; allein das zufällige Zusam-
mcntrelfen mit einem mir befreundeten Landsmann,

der sich seit einigen Monaten als Director der be-

nachbarten Bergwerke in Irun befindet, und die

malerischen in botanischer und geognostischer Hin-

sicht viel versprechenden Umgehungen bewogen
mich, eine ganze Woche im Tliale der Bidassoa

zn verweilen. Dieser Fluss, bis Irnu ein unbe-

deutendes Gebirgswasser, wird hier breit und für

kleine Fahrzeuge schiffbar. Seine Ufer sind sehr

sandig und entbehren fast aller Vegetation. An
seiner RUiiiduiig liegt auf der spanischen Seite auf

einem von drei Seiten vom Älecr umgebenen felsi-

gen Hügel , dem letzten Vorsprungo eines sich gen
WSW. bis in die Gegend von San Sebastian er-

streckenden Küstengcbirges, das Städtchen Fucn-
terrabia, ehedem eine Festung. Dahin war meine
erste Excursion gerichtet, welche ich gleich den
Nachmittag nach meiner Ankunft unternahm. Der
Weg führt meist zwischen mehr als mannshohen
Hecken hin, welche vorzugsweise aus Rubus, Pru-

nus spinosa, Crataegus monogyna und Ulex euro-
paeus bestehen. Im Schatten dieser Hecken blüh-

ten ausser mehreren der schon frülier erwähnten
Heckenpflanzen eine Viola mit schlanken , umhcr-
Kriechcndeu einblüthigen Stengeln , einzelne meist

sehr dürftige und armblüthige Exemplare von Pri-
inula acttuüs , Aspliodelus albus, Lysiniachia ne-

montm und mehrere Euphorhien. An den Mauern
rier sehr zahlreichen, mit blühenden Aepfelbäumen
erfüllten Obstgärten, meist üppig von Ephen und
Polypodium vulgare bekränzt, sprossten, wie über-
all in diesem Theile Spaniens, Düschel von Parie-
laria officinalis und die schildförmigen, fleischigen

Blätter des Umbiticus pendiilinus , dessen Blüthen-

irauben noch unentwickelt waren, aus allen Spal-

ten. An vom Seewasser zur Zeit der Fiiith über-
schwemmten sandig - lehmigen Plätzen bemerkte
ich zwischen unentwickelten blattlosen Simsen eine

hübsche Armeria mit grauen, fleischigen linearen

Blättern und röthlichweissen Köpfchen neben den
himmelblauen Blumen unseres gemeinen Vergiss-
meinnichts. Die verfallenen Festungsmanern von
Fuenterrabia bieten eine reiche Vegetation dar.

Ich bemerkte ausser den schon erwähnten Mauer-
pflanzen mehrere Medicagines , eine Liuaria, An-
tirrhimim majus, Vcronica Cymbalaria , Lrtica
meinbraiiacea'^ , Vipsacus sili>estris? , eine Vale-
rianella , Uxalis corniculata, verschiedene Gräser
U.S. w.; allein die meisten der eben namhaft ge-
machten PUanzen waren noch völlig unentwickelt.

Ueberhaupt war ein grosser Tlicil selbst der Früh-
lingsvegetation noch unentwickelt. Der Frühling

begann eben und ich kam deshalb nicht zn spät,

wie ich gefürchtet hatte, sondern gerade zur rech-

ten Zeit. In andern Jahren mag die Vegetation

Ende April bedeutend weiter vorgerückt sein, als

CS lieucr der Fall war; der lange und strenge

Nachwinter, wciclicr auch in Spanien geherrscht

28
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hat, hatte die Eiitwickelung der Vegetation hier

wie inFrauUreicU um mindestens einen halben Monat

verzögert. Die Küste von Fuenterrabia ist theils

von schroffen Sandsteiufelsen umgürtet, theils ein

flacher saudiger Strand und in botanischer Hinsicht

von gar keinem Interesse.

Die Umgebungen von Irun sind ungemein an-

muthig und besitzen eine reiche Vegetation, welche

jedoch zum grossen Theil ans gemeinen mitteleuro-

päischen Pflanzen zusammengesetzt ist. Die Wie-

sen und das bebaute Land, in welchem sich na-

mentlich die jetzt in voller Blüthe stehenden Felder

von Trifolium incarnatum, welches hier wie Im

südwestlichen Frankreich überall ebenso wie bei

uns der gemeine Wiesenklee, gebaut wird, iirächtig

ausnehmen, entbehren der interessanten Pflanzen fast

gänzlich; mehr bieten die Hecken und die unbe-

bauten Hügel dar, welche allerdings sehr sparsam

sind. Einer der botaniscli interessantesten Punkte

ist ein dicht vor der Stadt an der Strasse nach San
Sebastian gelegener aus kalkigem Geschiebe beste-

hender Hügel, auf welchem der Telegraph steht.

Die Abhänge desselben sind zum Theil mit niedrigem

Gebüsch bedeckt, das eine selir vielfältige Ziusani-

mensetzung zeigt, und unter welchem eine reiche,

damals freilich noch ziemlich unentwickelte Gräser

-

und Kräutervegetation wuchert. Die Hauptmasse

des Gebüsches bildet ülex europaeus, der hier bereits

ziemlich verblüht war, während er in dem benach-

l3arten Gebirge in voller Blütlic stand. Ausser die-

sem Dornenstrauch beobachtete ich hier von strauch-

artigen Gewächsen: Crataegus moiio(j>jna, Mespi-

lus yermanica , Rosa sempervirens , Prunus spi-

nosa, Rubus , Hex Aquifolium, Qvercus peduncii-

lata , Castanea vesca , Corylus Avellana , Corniis

sanguinea , Ligustrui/i vulgare; an krautartigeii

;

Ruscus aculeatus , Lithospermum prostratum, ein

Cirsium, liieracium Auricula, Tormentiila reptans,

mehrere Carices und Gräser. Der Gipfel des Hü-
gels ist mit einer dünnen knrzbegrasten Erdschiclit

bedeckt , wo ich an einigen Stellen die schone Se-
rapias Lingua in grosser Menge fand.

Interessanter als das Hügelland von Irun ist

das benachbarte im Süden liegende Gebirge, wel-
ches man, wie schon erwähnt, als den westlichsten

Vorspruug der Pyrenäen betrachten nuiss. Gleich

den ersten Tag nach meiner Ankunft machte ich in

Begleitung meines Landsmannes einen Ausflug nach
den durch die unteren Regionen des Gebirges zer-
streuten Minen, und durchwanderte auf diese Weise
einen niclit unbedeutenden Theil desselben. Den
2. Mai wiederliolte ich meinen Besuch und bestieg

den höchsten Gipfel des Gebirges, den Monte de la

Haya. — Die Gebirgskette von Irun beginnt bei

St. Jean de Luz in Frankreich , streicht ziemlich

parallel mit der Küste und besteht zum grössten

Theil aus einer meist unter schiefriger Form auf-

tretenden Grauwacke, ans Buntsandstein und einem
Kalk, welcher zu der den Fuss des Gebirges um-
gebenden und die Küste zusammensetzenden Kreide-

formation gehört. Bios der schon erwähnte höchste

Gipfel, die Haya, ist eine Graniterhebung, die Ur-
sache der bedeutenden Störungen , welche sich auf

jeden Scliritt in der Schichtung der erwähnten se-

dimentären Formationen zu erkennen geben und

deshalb ein in geognostischer Beziehung höchst in-

teressanter Punkt. Der obere Tlieil des von zahl-

losen tiefen Gründen durchfurchten Gebirges ist

ziemlich kahl, der untere Theil dagegen mit Ge-
büsch und Laubwaldung bedeckt. Letztere besteht

bis ungefähr 1300 par. Fuss Seehöhe ausschliesslich

aus der essbaren Kastanie und unserer gemeinen

Sommereiche, weiter hinauf vorzugsweise aus Bu-

chen. Noch höher hinauf als die Buche , die sich

hier kaum über 1700' zu erheben scheint, geht

eine andere Eichenart, welche damals erst ihre

Knospen zu entwickeln begann und in einzelnen

Exemplaren bereits in den untern Regionen vor-

kommt. Diese steigt bis c. 2000' empor, welches

in diesem Gebirgszuge die Baumgränze zu sein

scheint. Diese Eiche ist meist klein und dürftig,

die Buche dagegen zum Theil so gross und schön

wie bei uns. Die schönsten Bucheuhaine finden

sich rings um den schroflen Kegel der Haya , wel-

chem Umstände dieser Berggipfel seinen Namen
verdanken mag, denn Haya ist der spanische Name
der Buche, besonders in der Nähe der Gebirgshütte

las Ans, die meinen barometrischen Beobachtungen

zufolge in 1520 par. Fuss Seehöhe gelegen ist. Bis zu

dieser Hütte, welche sich unweit des nordöstlichen

Fusses des eigentlichen Kegels befindet, kann man
reiten; nach dem Gipfel der Haya giebt es aber

nicht einmal einen Fusspfad. Die Besteigung die-

ses Berges ist ziemlich beschwerlich, da die ein-

zige Seite, auf welcher er zugänglich ist, die süd-

östliche , unter 46° geneigt und mit hohem Gras-

wuchs und niedrigem Gestrüpp von l!le.v bedeckt

ist. Da es den Morgen stark geregnet hatte, so

war das Gras sehr schlüpfrig und das Hinansteigen

dadurch doppelt ermüdend. Die Uaya, ist ein in

vier schroffe Pyramiden gespaltener Granitkamm,

welcher sich von NO. nach SW. erstreckt und auf

der südwestlichen, nördlichen und südlichen Seite

von furchtbaren Abgründen umgeben ist. Die höchste

Pyramide liegt nach meinen Beobachtungen 2268

par. Fuss über dem Spiegel des atlantischen Mee-

res. An den grasigen Abhängen des Berges wächst,

wie schon bemerkt, ülex europaeus , liier niedrig
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und kraiitartig, während er im Hiigellande eine

Höhe von 3 bis 4 Kuss erreicht und zolldicke

Stämme besitzt, ausserdem eine niclit blühende

Erica, LUhospevimim prostratiim, liier dichte

Büschel bildend, eine zwerghafto Form von Ajiiya

reptans, und uainentlich Pedicidaris sHvatica'i,

die durch das ganze Gebirge niid überhaupt in den

Gebirgen von Guipuzcoa und Vizcaya iiaufig vor-

lionimt. Hier und da prangten die schwefelgelben

Blumen des Aaicissus liidbucodium , den ich bis

jetzt blos auf diesem Berge angctroil'eii habe, wel-

cher vielleicht der nördlichste Standort dieser im

südwestlichen Tlieile der Halbinsel sehr gemeinen

Pflanze ist, sowie die präclitigen violettblauen Blu-

me» der schönen Vbiyuicula yrandi/lura , einer

Pi'renäcnpflanze, in den nüttleren Kegionen des

Gebirges, besonders auf der Biiiitsandsteintormation

sehr häufig, deren gclbgrünc fettglänzende Ulüt-

tcr eigenthümlicU von der braungrünen Farbe des

moosbedeckten Bodens abstechen. Zwischen den

Felsen des Nordwestabhanges sammelte ich auch

ein ziemlich verblühtes Exemplar der Tulij/a Cliisii

Vcnt. , deren breite hellgrüne Blätter ich häufig,

besonders in den Buchenwaldungeii von las An's be-

merkte. Die Felsen der Haya sind mit Flechten

bedeckt, unter denen Lecidea Geographica vor-

iierrscht; in den Spalten und unter dem Grase

wachsen mehrere Hypneen, damals sämmtlich ohne

Früchte. Der Boden der den Kegel der Haya um-
gebenden Buchenwälder ist fast überall mit Ge-
büsch verschiedener Halden und Utex bedeckt. In

lileinen feuchten Gründen sammelte ich liier die

durch ihre schuppige Zwiebel ausgezeiclinete Scilla

hiliohyacinthus L. , welche hier häufig ist aber

sparsam blühte, und einzelne Exemplare von Sene-

rio Doronicum. Ausser den Uuchcn, die zum Theil

noch blühten , bemerkte ich Vacciniuiii Myrtillus.

An einzelnen Stellen der Granitformation, docli

nicht in den unmittelbaren Umgebungen der Haya,
kommt Dapline Cneorum häufig vor, 1 bis 2 Fuss
hohe Sträncher bildend, damals übersäet von ro-

scnrothcn wohlriechenden Blüthcnbüschcln. Am
reichsten ist die Vegetation der Iluntsandstcinfor-

nialion. Diese ist meislcntheils von Monte bajo,

ausschliesslich aus Ulex europaeus und einer Erica
bestehend, bedeckt, welcher überall von lAtho-
spermum prostratimi, dessen blauo und rothe
Blumen einen hübschen Contrast mit den gelben
Schmetterlingsblüthen des Vlex bilden, durchllocli-

ten ist. Ich beobachtete hier unter andern folgende
Pflanzen in Blüthe: Aspkodelus alhiis, Scillae sp.

Cldein, sehr gemein, im ganzen Gebirge, selbst
noch in den Abhängen der Haya vorkommend),
Mercuriatis perennis, Bellis pereniiis tüborall ge-

mein, selbst auf den hohen Kämmen noch in zwerg-
hafter Form), Pediculaiin silralicu, PinyuicuUi
yraiuUßora (sehr häufig an schattigen nassen Erd-
abhungen), Veronica Clunnaedrt/s, Ajuya reptans,

SaroUiainiii sp. , Hanunculus bulOotutn''! und Men-
ziesia polif'oUa (hier sehr selten). In den Tliälern

der untern Kegion, deren Boden vorzugsweise aus
der Grauwacken- und Kalkformation zusammenge-
setzt ist, fand ich unter schattigem Gebüsch au
Bächen die schöne Siixifruya Getan, die ich seit-

dem an ähnlichen Stellen häufig wieder beobachtet

habe, ferner lielleborus viridis'^ ij\i Frucht), Di-
yitalis purpurea'i (unentwickelt), Scrophularia
aqiiatica, Cardamine palustris und Chrysospleniwn

alternij'olium, in den Bächen selbst eine Calli-

triche in Blüthe und eine Larhrea. Auf faulenden

Ivastanienblättern fand ich daselbst auch eine hüb-

sche orangengclbe Ciavaria. Ueberhaupt giebt es

in diesem Gebirge , da es ungemein wasserreich
ist, viele Kryptogamen, besonders Laubmoose und
Flechten. Namentlich sind die untern Abhänge der

die Thäler scheidenden Bergrücken sehr quellen-

reich , die Kämme selbst trocken, meist mit kur-

zem Graswuchs bedeckt, aus dem überall die

weissen Ulülhenköpfchen unseres gemeinen Maaslieb

hervorschimmern.

Die Vegetation des Gebirges von Irun ist, wie
aus den vorstehenden Bemerkungen hervorgeht, ein

Gemisch von Pflanzen Slitteleuropa's und der Py-
renäenflor. Um eine eigenthümliche Flora zu be-

sitzen, liegt es den Pyrenäen zu nahe und besitzt

es eine noch zu geringe Höhe.

Bilbao, den 24. Mai 1860.

Das ortlioskopische Ocular.

Eine Notiz von Dr. L. Rabenhor st.

Das Schriftchen: ,,Das orthoskopische Ocular,

eine neu erfundene achromatische Linsencombina-

tion etc.", welches Herr Optiker Carl Kellner
in Wetzlar gegen Ende des vorigen Jahres heraus-

gab und worin derselbe auf begründete Mängel,

die zur Zeit unsere besten Mikroskope noch be-

gleiten, aufmerksam machte und Versprechungen

gab, diese durch sein neu construirtcs Ocular zu

beseitigen, veranlasste mich, mich unvcrzüglicli

mit ihm in Corrcspondenz zu setzen und ihn zur

Anfertigung eines diesartigen Oculars erster Qua-

lität zu veranlassen. Seit mehreren AVochen bin

ich nun schon in Besitz dieses Oculars und kann

Herrn Kellner das Zcugniss geben, dass dasselbe

alle mir bekauTitcn Instrumente unserer ersten Mei-

ster in diesem Zweige übertrifft.
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Die vorziigliolieu Eigenschaften, woduixli es

sicli vor allen bekannten Mil<rosliopeu auszeichnet,

fühle ich mich gedrungen, hier hervorzuheben. Sie

sind etwa folgende:

800 1000
1) Die Vergrösserung liegt zwischen -j— bis -^—

'

sie fällt also z. B. bei den grössten Instrumenten

von Schiek zwischen Ocular N. 3. und N. 4. mit

dem 3. Linsensysteme.

Bei Anwendung dieser Oculare tritt aber bei

allen mir bekannten Mihroskoi)cn ein so bedeuten-

der Liclitraangel ein, dass man sie eigentlich gar

nicht benutzen kann. Das orthoskopisclie Ocular

beseitigt diesen Liclitmangel zwar nicht ganz, aber

doch zum grossen Theil und so, dass der Best nicht

mehr wesentlich fühlbar und nicht störend auf die

Klarheit, Schärfe und Reinheit des Bildes ist.

2) Das Maximum der Reinheit und Deutlichkeit

der Objecte tritt gleichzeitig für Rand und Mitte ein.

3) Die siihärische und achromatische Abweichung

in der Achse der Linse ist gehoben , die Ver-

grösserung ist am Rande und in der Mitte gleich.

Wer sich mit mikroskoiiischen Arbeiten viel

beschäftigt, der wird den Werth vorerwähnter Vor-

züge zu schätzen wissen, und mir diese Notiz ent-

schuldigen, welciie nur in bester Absicht , im In-

teresse aller derer gegeben ist, die das Mikroskop

eben nicht entbehren können, seine Mängel längst

gefühlt haben , und denen jene Schrift vielleiclit

ganz entgangen ist oder ihr nicht die gebührende

Aufmei'ksamkeit geschenkt haben.

Herr Kellner fertigt das orthoskopische Ocu-

Jar auch für sich zu jedem beliebigen Mikroskope.

Man hat dann aber nöthig, ihm etwa Folgendes

anzugehen : 1) die Brennweite der grössern der

beiden Planconvexlinsen des Oculars, dessen man
sich bei seinen Arbeiten mit dem besten Erfolge

bedient. 2) Die Brennweiten der drei übereinander

geschraubten Objcctive und deren Abstände unter

sich, sowie die Oeifnungen derselben, nnd 3) den

Abstand des Oculars vom Objectiv. Damit endlich

das Ocular genau in die Ocularrühre des Mlkrosko-

pes, woran diese Verbesserung angebracht werden
soll, passe, was zumal dann durchaus nöthig ist,

wenn man das Mikroskop auch horizontal legt, so

schickt man ihm die Hülse oder die Ocularvor-

schraubung mit. Und so kann man die Ausführung

der Bestellung erwarten, ohne sein Instrument, von

dem man sich niemals gern trennt, aus den Händen
zu geben.

Iiiteratnr.

The American Journ. etc. Cond, by Proff. B. Sil-
liman and J. Dana. Vol. VII. No. 19. 20.'

21. 1849.

Notes on some Chenopodiaceae, grotcing spon-

taneously about the City of New York; by John
Carey; S. 167— 171. Indem der Verf. den bei

Neujork wachsenden Chenopodeen seine nähere Auf-

merksamkeit schenkte , fand er in grosser Menge
Roubieua multifida Moq. Tand, (nach Spach eine

Ambrinci), welche in der Monographie von Moq.
Tand, nur von Südamerika und dem Gap augege-

ben ist. Bei Untersuchung der Unterschiede , wel-

ciie Roubieua und Ambrina trennen sollen , kam
der Verf. zu dem Resultate , dass er letztere nur

als eine nicht einmal sehr markirte Abtheilung von

Roubieua ansehn könne, da die Arten von Ambrina
in dem Grade, in welchem der Embryo das Ey-
weiss umgiebt , variiren und der generische Cha-

racter also nur demgemäss zu ziehen ist, — El-
liott sagt von A. antlieltninthica , dass sie wahr-
scheinlich die einzige einheimische Art von Cheno-

podiuin sei und dass die Exemplare aus den östlichen

Staaten weniger runzlige, gezähnte, nicht gebuch-

tete Blätter, und Blumen hätten, die in getrennten

K-Uäulchen, nicht in rispenartigen Aehren ständen.

Aber diese Form hat der Verf. auch gefunden und

hält sie möglicher Weise für einen Bastard von A.

anthelminthica nnd amhrosioides , mit welchen sie

untermengt wächst. — Moquin Tandon hält Che-

nopodium rhonibifoUum Mühlenb. für eine Varietät

von C. urbicum L., dem Verf. scheint sie aber

specilisch verschieden und führt dazu auch die

gleiche Meiuung Bromfield's C^'otes and obser-

vations on the Botauy, Weather etc. of the United

States of America) in einer Note an. Die Blätter

variiren sehr in Grosse und sind jung weiss und

mehlig unten, so dass sie dann Aehnlichkeit mit de-

nen von C. glaucum habeu. Von den Amerikani-

schen Botanikern werde es oft zu C. glaucum ge-

bracht, welches der Verf. noch nicht aus Amerika

sah. Das C. urbicum L. ? der Fl. Bor.-Amer. ist

nach Torrey's Herbar C. hybridiuu L. Der Verf.

hat zwei Formen erhalten, die eine mit grünem

Stengel, nackter Rispe und am Grunde herzförmi-

gen Blättern, die andere mit rothem Stengel, etwas

beblätterten Rispen und am Grunde spitzen Blät-

tern. Ch. murale, für selten gehalten, ist vom

Verf. häufig gefunden. In einem Nachtrage führt

er an, dass Hooker ;in The Bot. of Capt. Bee-

chey's Voy. wegen Ambrina gleicher Ansicht sei.

Observations on American fipecies of the ge-

nus Potamogeton L.; by Edw ard Tuckerman,
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A. M. iForts. ». VI. p. 224.) S. 347 - 360. Der

Verf. giebt liier eine Fortsetzung und weitere Bear-

Ijcitting der nordamerikaiiisclicu Potamogetoiicii,

wclclio er alle in lebenden Exemplaren untersuchte

lind dann mit getroekncten Exemplaren verglich,

von denen er an Schleswig- Uolsteinschcn eine

vollständige Reihe durch Prof. Nolte erhielt, der

ihn auch besonders zu dieser Arbeit aufmunterte.

In der Terminologie folgte er der Bearbeitung von

Chamissound dem lief, in der Linnaca. Die ge-

fundenen Arten sind mit Diagnosen und Beschrei-

bungen und Synon^mie versehen, auch die speciel-

len Fundorte werden ausführlich angegeben. Es

sind folgende Arten: 1. 1>. nutans L. , 2. P. flui-

tans Roth, 3. P. antpUfuliiis Tuck., 4. P. rufes-

cens Schrad. , 5. P. lonchites Tuck., 6. P. grarni-

neus Jj., 7. P. compressus L., 8. P. NiayarensU
Tuck., caule couiplaiiato ancipiti rigidiusculo ra-

iiioso , fol. onin. submersis membran. firmioribus li-

iiearib. versus apiccm sensim atteuuatis apice acu-

tis mucronulatls, basi atteuuatis subpctiolafis snb-

trinerv.; stip. lato -linear, membran. acutiusculis

demum laceris; pedunc. compressis clavatis brevis-

simis ; fruct. receut. lenticulari - conipressi.s oblique

subrotnndo-ovalis stylo apicali mucrouatis; dorso

deorsnm cnrvato acute late alato- carinato, carina

supcrne subgibboso -producta, sinuato-dcntata, la-

tcrib. convexiiisculis in facicm subalato -carinatam

dcclivibus. Wächst unten am Aiagarafall mit Udora,

fruchtet im Aug. und Sept. 9. P. pusillus L. mit

Varr. major Fries, vulgaris Fries und tenuissimus

SI. K. 10, P. pauci/lorus Piirsh. 11. p. trichoides

Ch. Schi. 12. P. hyOridns Mx. 13. P. pectinatits

1j. Vielleicht kommt auch P. inarinus U. oder ßli-

forinis Nolte in Nordamerika vor.

ISexv and rare plants, chiefly of the Caro-

linas; bij M. A. Curtis, S. 406 — 411. In diesem

Aufsalze sind thcils neue Arten diagnosirt nnd be-

schrieben, tUeils schon bekannte nur wegen der

Fundorte oder wegen sonstiger einzelnen Bemer-
kungen aufgezählt; wir werden über jene voll-

ständig, über die letzteren nur durch Aufführung

des Namens berichten.

Malva triangulata Leavenw. (, rioui/hionii

T. Gr.?). Ptelea moUis itrifoliata ß. 7noUis T.

Gr.?j. Foliola later. ovalia, term. obovat. apice

abrupto acute; pag. iuf.
,

pctiol. panicul. ramisfjne

jun. molliter sericeo villosis; cymar. compact, raiiii

breves; stylo longo, lilaiii. authcras acquaiitibns.

üuam Pt. Irij'ol. in omni parte minor, stylo dnplo

loiigiori, stani. triplo quadruplove minorib. , fol. ri-

gidioribiis sepalisque valde deciduis diffcrt. Ga-
luclia sessili/lora T. G. Pitalostemoii corymhostts

Mx. var. (9. : fuliol. 5 - 7jng. anguste obloiigo -li-

near.
,

plerumque eraarginatis. Baptisia Serenae:
glaberrima, ramosa; foliol. oblonge -obovata, cu-

neata, pollicar. petiol ; (lor. (lutei) in racemo longo

laxo ccntrali, brevibusque ramos termiuantibus,

pedicelli calyce fruclif. longiorcs , calycis segmcntis

intus villosis, Icguminis oblong! 8 1. loiigi inüati

stipitc calycem superante. Alchemilla arvensis

Scop. Diervilla sessilifulia Buckicy. Liatris pi-

losa W. L. paucißora Pursh (dem Verf. wahr-

scheinlich nur ästige Form von L. secunda"). Co-

reoj/sis discoidea T. 6. Baldwinia unißora Nutt.

ß. purpurea. MarshaUia lanceolata Pursb. ß. pla-

typliyUa. Phnsalis inaritima: Molliter villosa et

tota pilosa, erecta v. decumbens, dichotoma. Fol.

ovali-oblonga v. ovalia, iutegra, petiol., saepe ge-

miiia, basi acuta, apice obtusa; llores lutei , in

gracili pedunc. pollicari nutante; cal. fructif. inlla-

tus magnus ovatns, glabrescens, baccam includens.

Diese am Seestrande und wenige JIcilen landein-

wärts wachsende Art haben Gray und Engel-
mann zwelfcliiaft zu Ph. piibescens gerechnet.

Asclepias ayeratoides. Caulis huniilis C3 — 12'0)

erectus, tomentoso -pubescens, folia brevia fere ri-

gida , oppos., brev. petiol. mucrouata, imprimis ju-

niora et subtus albido -tomeutosa, basi acuta, ova-

lia, oblonga et ellipt- oblonga , obtiisa v. brev.

acumiiiata; umbcll. numerosae sublateral, subsessil.

laxae pauciflorae; pedicelli pollicar. pubesc; flores

magni viridesc; cal, scgm. lineari-lanceol. pu-

bescentia, dimid. coroll. fere acquantia, petala

ovate obtusa pubescentia; Corona longiore; cuculli

gynostemium aequantcs, extus oblique truncati,

apicibns obtusis, cornu cucullo summo adnatum,

triangulari-falcatum , compress., leviter exscrtum

et cum interna cuculli parte minnte pubescens.

Fraxinus plati/carpa Mx. ß. pubescens; y, oblan-

ceoUita. Quercus Georyiana: humilis C6 —8') gla-

berrima , fol. parva petiol., peripheria aliquautnm

obovuta, cuneata et basi saepe inaeqnalia, 3-sae-

pius ö-loba, lobi triaiig.-lauccolati, acnti, pte-

rumque intcgri; cupula subpedunc. hcniispbacrica,

squamulis glaberr. arcte adpiessis, margino tenui

glandis ovali-globosae C^" 1) tertiam circitcr par-

icm aniplcctente. Nur in den AVinkeln einer oder

zweier der grösseren Venen befindet sich ein klei-

nes Häufchen Zottenhaare. Blatt mit dem '/a
~ V4"

I. Stiele 3 — 4" 1. C'/perus Irin h. Eleocharis

aUiida Torr. Rhynchospora pallida: culmus rigi-

dus, acute triangulus folrosus glauco- viridis, an-

gulis apicein versus scabris (12— 20"). Fol. erecta

carinata ciliato-serrulata; Panic. tcrmin. capitata

compacta a fol. bracteautibus 2 paululum snperata.

Spiculae pallidissime ferrugiiieae lanceolatac 1-flor.,

glumac 2— 3 infcr, breviorcs ovatae v. lanecol-
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ovatae jiiucronatae, reliqnae 2 lanceol. acutae;

Acliaen. Cl'" 1.) obovatmu glahrum, compressum,

rubro-fi-uscnm cum disco ijallidiore, loiisitudiuali-

ter striolatum. Tuberc. breviss. depress. apicula-

tiim. Setae 3 tertiara achaeiiü parteui aequaut.

Staiu. 3. Styl. 2-part. Rhynchospora Chapmannii,

deiise caespitosa; ciilmi C12— 20" 1.) graciles ob-

tuse 3-augul. striati foliosi , laeves; fol. radical.

lilana, cauliua filiform, brevia; corymbi fasciculati,

termiuales, parvi, c. bractea setacea sub quoque

ramo; spiculae pallide ferriigin. lanceol. 1-fl. glu-

mis mncrouatis; acliaeii. ovale et ellipt. , compress.,

pallidum v. leviter feiTugineum, utriuque cum disco

vitreo; tuberculum trianguläre compress. couflueus,

basl latum, quarlam acbaenii partem aequaus; setae

0., stam. 2., styl. loug. 2-part. Diese der Rh.

alba etwas ähnliche Art ist von Dr. Chapraan in

Florida als Rh. Grayana oder R. conferta ausge-

geben. Rhynchospora divergens Chapm. mss. Culmi

filiformes glabri foliosi C6— 12" l.D ; fol. distantia

setacea, margiue apicem versus serrulata; panic.

axill. et terminal. , cor^ mbosae ,
parvae , laxae et

divergentes, laterales peduuculatae ; spiculae pe-

dicell. ,
parvae, ovoideae, acutae, pallide casta-

iieae , Dor. omu. fertilibus; achaen. obovat. bicon-

vex. , minutissime longitud. striolatum v. caucellat.,

pallidum v. obscurum; tubercul. parvum album,

basi coustrictum; styl, loiigus profunde bipart. j

stam. 1.; setae 0. Beim ersten Anblick der Rh.

rariflora ähnlich, ist aber mit Rh. pusilla Chapm.

mss. sehr nahe verwandt, von welcher sie sich

ausser Anderem vorzüglich durch das nicht runz-

lige Achaenium unterscheidet. Unter dem Namen
Rh. Ravenelii Cuach Mr. Ravenel von Sautee)

bat sie der Verf. früher mitgetheilt. Die beiden

letzten Rhyuchosporeu sind nebst Rh. pusilla durch

das Fehlen der Setae unter den uordamerikauischen

Arten sehr ausgezeicliuet, gleichen sich aber iibri-

geus in ihrem Ansehn so wenig, dass man sie bloss

dieses Umstaiides wegen nicht zusammenstellen

kann. Carex glaucescens Ell. y. polystachya, eine

Herbstform , wahrscheinlich dadurch entstanden,

dass die PUanze im Frülilinge durch Vieh abgebis-

sen ist. Carex aestivalis M. A. Curt. , dieser Art
hatte Schweiuitz im JMspt. (in Durand's Herb, zu
Philadelphia) den Namen C. Darlingtonü gegeben.

C. Mitchelliana M. A. Curt. C. styloflexa Buck-
ley. C. torta Boott. C. flacca Schreb. Polypogon
Monspeliense Desf. (_Phleum pratense Ell.!}. Pa-
nicum carinatum Torr.! in Curt. Enum. pl. Wilm.
CP. digitarioides Carpeuter Synops.). Der Verf.

giebt nach lebenden Exemplaren eine bessere Be-
schreibung, als die im Bost. Journ. of Nat. Hist.

1. 137. befindliche. Culmus 3— 4', robustus attamen

flaccidus, laevis, striatus, fistulosus; nodi submersi

radicantes , vaginae submersae aphyllae, laxae,

nodis breviores, snperiores longioresj ligula margo

fimbriatus; fol. 6— 8" 1,, 5—6'" lata, admodum
crassa, laevia, excepto margine apicem versus,

sensim acuminata, striata, nervus medius 2 circf

pollic. a basi evanescens, in pag. sup. band per-

spiciendus. Panicula deuse adpressa, ramis alteruis

angulosis , laevibus , inferior, distantibus 2 poll.

longis, superior. sensim brevioribus et in summitate

densis. Flosculi 5— 7; subsecuudi in ramiilis bre-

vib. approxira. altern, adpress. pedicellati , lanceo-

ovati, acuti pallide virides. Gluma iuf. lanceo-

ovata, acuta, superiorem dimidiam vel duas ter-

tias partes ejus aequans, membranacea, 3-nervia,

basi spiculam cingensj gluma super, florem neutrum

fere aequans, 5-uervia, acuta. Palea exter. fl.

neutrius 3 -nerv. , inter. subaequalis liyalina, utra-

que acuta. Stam. 3. Flos hermaphr. neutro panllo

brevior, coriaceo-membranaceus. Stam. valde ex-

serta totamque paniculam antheris pallide luteis ob-

tcgens, fila-m. gracillimaj arachuoidea; stigm. lata

dense pUiuiosa ochroleuca. Fl. Mai— Juli. Wächst
iu 2— 4 F. Tiefe au Rändern der Teiche. Nie hat

der Verf. an den ihm gegebenen Exemplaren eine

Frucht finden können, da die Blumen sehr leicht

abfallen. Der Fruclitkuoteu ist lauzettlich spitz.

S— l.

Aunales des sciences naturelles. Troisifeme s^rie.

Tome XI. 1849.

{F o r t s e t z u ng.)

13. Beobachtungen über die ülex- Arten und
Beschreibung einer neuen Art aus der Bretagne
und dem südwestlichen England. Von J. E. P J a n -

chon, Dr. es sciences; p. 202— 217. Eine neue
Art, Vlex Galii gab dem Verf. Gelegenheit, sich

über diese sowohl, als auch über die ganze Gat-

tung und ihre Arten näher auszusprechen. Er zählt

12 Alten auf, welche sämmtlich Europa angehören

und von denen die meisten in Spanien und Portu-

gal auftreten.

14. Species norae horti regii botanici Beroli-

nensis. Auetore C. Kuuth; p. 218 — 33. Es sind :

1 Acontias, 2 Philodendron, 1 Anthuriitm, 2 Tra-
descantia, 2 Macrostigma, 1 Byinenocallis, 1 Pit-

cairnia, 1 Stenorrhiinchus, 1 Peperoinia, 1 Hyptis,

1 Salvia, 2 Gesneria, I Solanum, 1 Monosis^,

1 Conyza, 1 Hyvienopappus , l Athrixia, 1 Vesi-

caria , 1 Polycarpaea , 2 Phytolacca , 1 Spiraea,

3 ßegonia.

15. De Capnodio, n. gen. Anctore C. Mon-
tagne; p. 233— 34. Ein neues Pilzgeschlecht, auf

Fumago Citri Turp. gegründet.
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16. Sechste Centurie neuer Zellenpflanzen.

Von C. Montaguc; p. 235— 16. Es sind au Pil-

zen: 1 Ai/aricus, 1 Marasi/iius , 4 l'ulyporus , 1

Trametea, 1 Facolus , 1 Thelephora , 1 Exidia;

an t'lccüten : 1 Acroscijphus , 1 Myrianijium.

17. Ueschreibmiijeii neuer P/lanzeii aus den

Saainencataloyeii bulanischer Gärten; p. 246— 256.

Aus dem Münchner Uarten: 1 llibiscus, 2 Agave,

1 JiuunarUia . 1 Conocliniuin, 1 PUcairnia. —
Aus dem Ilatlischen (harten linden sicli Anmerlina-

geii über Amorpha pumila, Crataegus ylomerata,

viacracantha, ül)er zwei Hemerocallis , über Ueu-
chera lucida, PusjHilum slolonif'eruin, über drei

Phulanijia , Phalaris aiiyusta , Phaseolus und

iSi/inj/hi/iuni echincituiii. — Aus dem lleidelberyer

Garten sind neu : 1 Anperula, 1 Phiipinella, 1 Uiid-

beckia, 1 Trayopoyon. Aus dem Küniysberyer

Garten findet sicIi bcsclirieben: Critho n. gen., auf

Hordeum Aeyiceras Kojl. gegründet und Lyperia

diundra n. sp. — Aus dem Genueser Garten sind

neu: 1 Carex, 1 fleleocharis , 1 Poientilla.

18. Bericht über eine Abhandliiny des Herrn

Dr. Weddell, belilett: Hiaturyeschichte der

Chinabäume. Von de Jussieu; p.2ö7— 68. Seit

iia Coudamiiie im Jahre 1737 Peru untersucht

hatte, kannte man auf den Märkten die China von

Lo.xa , aber aucli nur diese. £rst durch Mutis,
iluiiibolüt und Bon plan d erfulir man von der

Gewinnung der China im Norden von Columbien,

später durch lluiz und Pavon in Siidperu, wo
sie Uücii heut zu Tage in Jlolivia mit grosser Xhä-

tigkeit von botanisch nur schlecht bekannten Arten

gesammelt wird. Nur Joseph de Jussieu und

T. llacnke untersuchten diese Gegend. Auf diese

folgte Dr. W cd de 11, der hier 2 Jahre lang vom

ly. bis zum 13. Grade südlicher Hielte beobaclitctc.

Nach ihm dehnt sich die llegion der Cliiua-

bäume vom 19. Grade südlicher Urcite bis zum 10"

der nördlichen aus, indem sie somit einen grossen

Kreisbogen beschreibt, der seine Couvexität nach

Westen, seinen wcstliclien fast in der Mitte gele-

genen Punkt gegen Loxa Cuuter dem 4" südl. Breite

und dem 24" südl. Länge), seineu nördlichen Krid-

punkt gegen den 69., seinen sücllichcn gegen den

6.5. hin gerichtet hat. Die Urcite dieser Cliinare-

gion vermindert sich an den beiden Endpunkten und
variirt an den übrigen Stellen; denn von ihrem

höchsten Erhcbiingspnnkte herab vermischt sie sich

mit der Wuldxoiie und verliert sich auch mit ihr.

Auf dem westlichen Abhänge der Kordilleren machen
die Chinahäuiiie fast ausschliesslich die Waldregion
aus, während hier die übrigen Wälder last ganz
zurücktreten. Man sieht hier die Cliinabiliime

nicht eher mit Gehölze erscheinen, als besonders

im Norden am Aeqnator. Man darf behaupten,

dass, obiges Vorkommen und das Thal des Magda-
lenen - Flusses ausgenommen, dass die Ströme,

welche die Chinaregion bespülen, fast von ihrem
Ursprünge aus, neben einigen des Orinoco , Zu-
flüsse des Amazonen - Stromes sind, welche von

der grossen C'ordillere herabsteigen.

Humboldt, welcher eine ganze Region der

Anden durch die Gegenwart der Ciuchonen cha-

racterisirte , bestimmte deren Grenze zwischen 700

bis 2900 Meter Erhebung. Bei ihm hatte indess das

Genus Cinchona eine grössere Ausdehnung, als

gegenwärtig. Die zwei höchsten bis jetzt bekann-

ten Punkte befinden sich airf einer Höhe von 120O

bis 3270 Meter; die mittlere Höhe bestimmte W^ed-
deU auf 1600— 2400.

Bei der ungeheuren Ausdehnung des China-
Verbrauches und der denkbaren Ausrottung der

China- Wälder schlägt Wedd eil vor, dass man
entweder mit Intelligenz die Rinden zu gewinnen
suche , oder die Wälder einer geregelten Cultur

unterwerfe. Auch suchte der Reisende zu diesem

Zwecke die ergiebigsten Cliiua-Arten kennen zu
lernen.

Das Chinin findet sich in der noch lebenden

Kinde, nicht in der abgestorbenen Peridermis Cim
Sinne von H. M o h 1) ; das Cinchonin dagegen scheint

sich in dem daran befindlichen Zellgewebe zu bil-

den und je nach der Ausdehnung dieser Lagen rich-

tet sich auch die Menge der beiden darin vorkom-

menden Stoife. Danach hat auch der Reisende ver-

sucht, die Cliinabäume für die Praxis zu classifi-

ciren , indem er 1. die anatomische Structur des

Holzes und das Dasein eines, von ihm „fatix rayons

meduUaires" (falsche Markstrahlon ) benannten

Zellgewebes berücksichtigt, das er in vielen exoti-

schen Hölzern und bei allen ihm bekannten Rubia-

ceen fand; indem er 2. die Blätter betrachtet, deren

Epidermis nach den verschiedenen Arten so clia-

racteristisch ist, dass die Rindcnsammler QCasca-

riUeros) von einem hohen Baume aus, über den

Urwald hiiiblickend, die Cliinabäume aus weiter

Entfernung unterscheiden, um sich nach der ge-

machten Entdeckung uiiaufiialtsani zu dem Stand-

orte mit bewundernswcrtliem Scharfsinn sicher zu

begeben; indem er 3. auf die Nebenblätter Rück-

sicht nimmt, die auf der inneren Fläche wie die

aller baumarligen Rubiaeeen ein gummös- harzar-

tiges Sekret zeigen, das aus kleinen, an der Basis

gelegenen, Drüsen vuu merkwürdig verkehrt ke-

gelförmigem Zellcnbau mit Ausführungsgäugen her-

vorgeht.

{Fori sc t z-ii II g: )
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Monatsbericht der K. Preuss. Akademie der Wis-

seiiscliafteii zu Berlin. Januar u. Februar 1850. 8.

Erste MiWieilung über das miltroskopische

Leben der Alpen und Gletscher der Schweiz, von

Elirenberg-. Januar- Heft S. 287— 301. Dieser

interessante Vortrag war in der Sitzung der Aka-

demie am 12. Novbr. 1849. gelesen.

Beobachtungen über mikrosUopsche Organis-

men, von Dr. H. R. Göppert und Dr. F. Colin

in Breslau. Febr. S. 54— 59. Betreffen einen Con-

fervenfilz, der, selir reich an Bacillarien, aus einer

derC/adu/j/jora/'rrtcfaKtz. ähnlichen Alge bestehend,

am Ufer einer Lache bei Breslau gefunden
,
grosse

Aelinlichkeit mit der von Kundmau 1736 gefun-

deneu sog. Oderhaut hatte, auch ebenso dieselben

10 Arten Bacillarien in grösster Menge enthielt,

und unter den übrigen ganz verwandte Arten. Es

ergiebt sich hieraus eine Beständigkeit mikroskopi-

scher Gebilde an gewissen Oertlichkeiteu und die

Nützlichkeit und Möglichkeit von Faunen und Floren

mikroskopischer "Wesen. — Im bot. Garten zu Bres-

lau zeigen sich so alljährlicli im Mai drei neue, in

scliwarze Gallertklumpen dicht verfilzte Spiritlina -

Arten, welche gegen den Herbst verschwinden.

Dreierlei Bewegungen sind an diesen Fäden er-

kennbar, das Ende besclireibt in pendelähnlichem

Oscilliren einen Kegel , dessen Spitze ein wech-

selnder Punkt an der Länge desselben ist, der Fa-

den bewegt sich ferner wellenförmig seiner Länge

11ach , er schreitet vorwärts, indem er sich in der

Richtung der Längsachse vorwärts schiebt, welches

nicht ein Wachsen ist, wie geglaubt war, da das

untere Ende auch gleichmässig uachrückt. Endlich

bestätigen die Verff. die neuesten Untersuchungen

Ehrenberg's über das im Luftmeer enthaltene

organische Leben.

Veber die Ernährung der Pflanzen , von
aiagnus. S. 59— 70. Die Analysen der Pflanzen-

aschen ergeben, welche mineralischen Stoffe in den

Pflanzen vorhanden sind, aber nicht, ob diese

Verf. aucli Versuche über den Einduss des Düngers

auf die Pflanzen, indem einem Ackerboden alle

organischen Bestandtheile entzogen wurden , und

indem auch der Einlluss von Dünger, welcher nicht

in den Boden gebracht, sondern nur in der Nähe

war, untersucht wurde. Aus diesen zahlreichen

Untersuchungen zieht der Verf. folgende Schlüsse:

1. Ohne die Gegenwart von mineralischen Stof-

fen erreicht die Gerste nur eine Höhe von etwa 5"

und stirbt dann ab.

2. Bei Gegenwart einer sehr geringen Menge

von mineralischen Sloffen findet eine vollständige

Entwickeluiig statt.

3. Ist eine etwas grössere Menge vorhanden,

so entwickelt sich die Pflanze kümmerlich oder

gar nicht.

4. In reinem Feldspath erlangt die Gerste eine

vollständige Ausbildung und bringt Saamen hervor.

5. Je nachdem der Feldspath als gröberes oder

feineres Pulver angewendet wird, ist der Verlauf

der Vegetation verschieden.

6. Der Dünger übt aucli aus der Entfernung

seine befruchtende Wirkung aus. Er wirkt daher

nicht allein, indem er dem Boden gewisse minera-

lische Stoffe zuführt, sondern seine organischen

Bestandtlieile tragen auch . und zwar wesentlich,

zur Beförderung der Vegetation bei. S— l.

©elclK'te Gescllscliaften.

In der Vers, der Gesellsch. naturforsch. Freunde
zu Berlin am 16. April referirte Hr. Dr. Munter
über das vom Prof. Dr. Fr. Schulze zu Rostock

Cfrüher auch in Eldena) entdeckte Verfahren , ver-

mittelst Salpetersäure und phosphorsaurem Kali die

Zellen der Gewächse, gleichviel ob junger oder

alter, harter oder weicher Pflanzentheile vollständig

zu isoliren und in dieser isolirteu Form der mi-

kroskopischen Beobachtung zugänglich zu machen;
sänimtlich für die Pflanzen erforderlich sind. Der sodann erläuterte derselbe sein Referat durch Vor-
Verf. stellte daher Versuche mit Gerste an, um zu
ermitteln , welche von den vorkommenden Stoffen

für die Entwickelung unentbehrlich sind. Er schlug

dabei fast denselben Weg ein, wie der Fürst zu
Salm - Horstmar CJourn. f. prakt. Chemie von
Erdmann und Marchand, XLVI. 95.). Als Bo-
den wurde Kohle aus Zucker, oder gröblicher

Feldspath, oder gröblicher und fein gemahlener

legung von Präparaten und Zeichnungen , und
sprach schliesslich über ein ausgezeichnetes, eben-

falls vom Prof. Schulze entdecktes Reagens auf

Cellnlose , welches aus einem Gemisch von flüssi-

gem Chlorzink und Jod- Kalium- Jodlösung besteht.

Vermittelst dieses Hülfsmittels ist man im Stande,

die aus Cellulose bestehenden Gebilde blau und die

aus Cuticularsubstanz bestehenden Pflanzentheile

Feldspath gemischt verwendet. Ferner machte der gelb zu färben. CBerl. Nachr. u. 94.)

Redaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Förstncr in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Lichciiologische Beiträge zur Flora

Europaea.

Von J. V. Flotow.

Stereocaulon Sclireb.

1. Ster. tomentosum Fr. ! I/. S. 90. Lieh. Eur.

201. Wahinb. Fl. Sii. II. 855. Breutel Crypt.

Germ. 109. F w. D. L. 10.

St. tomentosum ß. majus Scliaer. Si)ic. 276.

pr. parte. Lieh. Helv. 262.

!

Putellaria tomentosa y. decumbens Wallr.

Germ. I. 440. pro parte.

St. paschale Flk. ü. L. 199 A. ! Smf. Läpp. 125.

/S. Alfiestre Fw. Bot. Zeit. 1836. Beibl. p. 17.

Flink crypt. 841.1

St. alpiiium ß. botniosum Schaer. Spie. 277. C?3

pro parte. — L. H. 264.!

2. St. coralloides Fr. L. S. 118.!

St. corallinum Laur. Fr. L. E. 201. Moiig.

Nestl. crypt. 73. Funk. Cr. 1I7.I

Breutel Crypt. Genn. 108.!

St. dacti/lophylluin Flk. ü. L. 78.

St. paschale y. corallinum Schaer. ! Spie. 273.

L. a. 261.!

Patellaria tomentosa y. decumbens Wallr.

Germ. I. 440. p. p.

3. St. paschale CLinn.) Lanr.! Fr.! L. E. 202. Flk.!

D. L. 199. B. Whinb. Siicc. pag. 854. uo.

1666. n.

St. tomentosum ß. majus Schaer. Spie. p. 276.

p. parte.

Patellaria paschalis ß. hracteata Wallr. Comp.
Germ. I. 442.

ß. Conylomeratum Fr. 1. c.

ß. 1. Robustum Fw.
Ciirie et Breutel Herb. No. 141. Grönland. '''

ß. 2. Minus Fr. 1 L. S. 89. .i. r-.c.'ioriiu | ,1

-
, y, Thyrsoideum (Schaer.) Breutel Crypt, Germ, 107. '

8.

Sf. tomentosum y. thyrsoideum Schaer. Spie. 276.

Ciirie Herb. No. 15. Labrador.

. St. condensatum Hffm. Laur.!

Fr.l L. E. 203. L. S. 88.! Rclib. et Schub.

L. 68. Breutel Crypt. Germ. 106. Fw. D.

L. 13 A.

St. pileatnm Ach. Flk. 1 D. L. 38. Fuuk.

Crypt. 340.!

St. paschale ß. pileatum WhInb. Su. p. 885.

St. paschale ß. condensatum Schaer. Spie.

p. 273.

Patellaria pileata Wallr. Comp. I. 400.

ß. Cereolinum Ach. pro parte.

St. condensatum b. Fr. ! L. E. 203. Fw. D. L.

13i B. isorediferurn').

St. paschale «. cereolinum Schaer. Spie. 273.

Patellaria pileata a. crustacca Wallr. Comp.

I. 441.

St. incrustatum Flk.! D. L. 77.

Fr. L. E. 203. Funk Crypt. 624. Rchb. et

Schub. L. 141. Fw. D. L. 14. A. B.

St. tomentosum cc. incrustatum Schaer. Spie. 276.

Patellaria tomentosa ß. erecta Wallr. Comp.

1. 439.

St. alpinum Laur.! Fr.l L. E. 204.

Flink Crypt. 684.! Schaer. Spie. p. 277. L.

H. 263.!

Patellaria paschalii .' «.' nodulosa? Wallr.

Comp. I. 441.

ß. Bolryosum. Laur. Fr. L. E. 204.

Schaer. Spie. 277? p. p. (excl. Seh. L. H. 264.)

ß. 2. Subcytnosum Fw. iu litt.

Cürio et Breutel Horb. No. 140 «. Grön-

land.

St. vesuvianum Ach. Fr. Lanr.!

i,"Jljr.iL.,.E. 204.

St. demidatvm Flk.! D. L. 79.

29
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Fr. li. E. 204. Moug. et Nestl. CO'iJt. 466.

Fiiiik Crypt. 6G2. !

Breutel Crypt. germ. 105. 1 Fvr. D. L. 15. A.

*'t. paschale rf. denudatu?n Scliaer. Spie. 274.

Putellaria paschalis y. umbonata Wallr, Comp.

I. 442.

K. 1. Tenue Laur.! Fw. D. L. 15. B.

2. Validum Lr.

!

3. Digitatum Lr. F\v. D. h. 15. C.

ß. Capitatiim Fw. Bot. Zeit. 1836. Beibl. p. 54.

St. cereolinum Ach. pro parte,

y. Pulvinatum CSchaer.D.

fit. paschale c. pulvinatum ScIiaer. Spie. 274.

y. 1. Cornpactum Fw.

St. denudatum d. compactum Fw. Bot. Zei-

tung. 1836. Beibl. p. 65.

9. St. quisquiliare Hifm. ScIiaer. ! Spie. 274. Fw.
D. L. 16.

St. nanuni Adi. Fr. L. E. 205. L. S. 59. Hclib.

et Selmb. L. 18. Motig. et Nestl. Crypt. 647.

Fk. Crypt. 400.

Patellaria tomentosa a. monstrum clinauma-

ticum Wallr. Comp. 439.

Vorstehende 8 deutsche Arten Cexcl. No. 7. St.

vesuvianutTi) sind in 3— 4 Arten von Schaerer
und Wallroth ziisammengefasst:

Bei Schaerer: Bei W a 1 1 r o t h Cals Pu-

tellaria'):

St.tometitosumiFr.'iScba.er. P. tomentosa WaMv.
Oben No. 5. 1. 3. Oben No. ä. 1. 2. 9.

Ät. paschale CL.) Schaer. P. paschalis Wallr.

No. 4. 2. 8. No. 8. 3. 6.

St. alpinum Laur. Schaer. P. pileata Wallr.

No. 6. et 1. ß. No. 4.

St. f/uisf/uiliareHffm. Schaer.

No. 9.

Peltiyera scutata Dcks. iLicheii).

Ach. Lieh. üuiv. 515. Aleth. 285. Synops. 237.

Hook. Engl. Flor. V. 2. 215. Engl. Bot.

P. polydactyla ß. collina Smf. Läpp. 124.

P. polydactyla b. scutata. Fr. Lieh. Eur. 47.

P. scutata Dks. ist mehr durch den Gesammt-
ausdruck in Tracht und Wesen als mittelst scharf

hervortretender Merkmale von P. polydactyla Hffm.

verschieden.

Fruchtbare Exemplare zeichnen sich durch in

der Jugend breitere, flachere (oft querlängliche)

Früchte an kürzeren Thallusläppcheu aus : die Sci-
tenränder jeuer rollen sich erst im spätem Alter
zurück; sterile Individuen haben mehr längliche,

buchtige, oft fiederspaltige Laubabsehniltc, und ihre

Bänder lösen sich in Brutknospen Cpropagula) auf,

welche z. B. Parmelia rubiginosa var. conoplea,

Solorina saccata var. limbata, Zeora coronata

Flk. Csub Lecan.) u. a. m. eigen, und hier von glei-

cher grobkörnig - staubiger Beschaffenheit sind.

Solche brutkuospeutragende Formen sind mir von

P- polydactyla nicht bekannt. Endlieh findet mau
sowohl jR. scutata a. , als deren var. propaguH-

fera durch eine ehagriuartig -rauhe Olierfläche des

Laabes ausgezeichnet, die bei P, polyductyta

standhaft glatt ist.

Die fruchtbare Flechte besitze ich nur von

zwei Orten aus Vire in Frankreich, durch Scliä-^

rer mir freundschaftlichst mitgetheilt, und aus

Grönland. Aufgeweiclite und wieder getrocknete

Exemplare der letztern färbten das Papier, worin

sie lagen, schön carmiuroth. Von der var. ;;ro-

pagulifera kenne ich nur einen Standort, den

Kynast bei Warmbrunn, wo sie an bemoosten Fel-

sen der Höllenseite vorkommt. Diese Flechte ist

also nicht so gemein wie es angenommen wird. —
.Mikroskopisch ist an den Sporen beider Arten kein

erheblicher Unterschied zu finden: beide sind na-

deiförmig 17 — 25 Mal länger als breit, in 4, 6—^8

Stücke getliellt, zu 6 iu keulenförmigen Schläuchen

enthalten. Dagegen ist das Zellengewebe der P.

scutata gröber, die rundzellige Rindenschiclit weit-

maschiger. Die Markzellen sind fast doppelt so

dick als bei P. polydactyla.

Aunierk. 1. Da Wallr oth die Peltigera col-

lina Schrd., die ihm doch sicherlich bekannt ist, zu

P. aphthosa Hffin. zieht, so habe ich vorgezogen,

die oben erwähnte Form propagulifera zu nennen,

womit zugleich ihre Beschaffenheit näher bezeich-

net wird.

Anmerk. 2. Das Krauswerden der Xhallusrän-

der bei den Laubflechten (der formae ulophyllae

I. crispae~) fiudet auf verschiedene Weise statt.

Kutweder sind 1) diese Ränder knorpelig verdickt

und dann mehrentheils wellig kraus, wie bei P.

canina und crispa, P. polydactyla , crispa, oder

2) sie brechen in Staub aus, wie bei manchen For-

men der Partn. speciosa, P. pulverulenta, u. a. m.

;

oder 3) sie bringen kugelförmige Brutknospen,

propagula CBrutbröckcheu, chaumata, Wallr.) her-

vor, welche zuletzt sich auch in Staub auflösen,

oder 4) sie erzeugen Ansammlungen von schuppeu-

förmigeu Sprossen , wie bei Peltigera rufescens,

innovans ; Nephroma papyraceum var. u. s. w.

Der dritte Fall ist seiner Natur nach identisch

mit deu Soredieu.

Zeora borealis Fw. ad int.

L. crusta dispersa granulosa olivaceo-fuseo-

cinerascente; apotheciis sessilibus centro affixis

stibtus liberis carneo-rufescentibus, intus pallidiori-
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biis, prirauin nrceolatis, excipnlo tlialloilc cupulari

pallidiori siibtus favce fibroso obtuse iiiari^iuatis dein

explanatis adultis imiiiargiuatis disoo piano.

Asci napiforincs , luassa sporigera contigua

liyaliiia faroti, postca uodiiloso- coustricti, deiiide in

sporas octonas nioiiiliforuies coiicateiiatas cxplicati;

sporae liyalino-limbatae dilabeutes.

In Labrador auf Moosen, ßrentel Herb. 1840.

no. 87.

Sie dürfte zwisclien L. amiiicola A. und L.

hypnorum A. (var. paleacea Laur.) einzureihen

sein ,
nur ist die Kruste weniger schuppig als kör-

nig. Mit letzterer hat sie die äussere Bekleidung

des thallodischen Gehäuses mit kurzen Böhrenzel-

Jeu gemein , von ei-slerer unterscheidet sie sich

durch den blassen nicht scliwarzen Keiinboden.

Alte randlose Früchte ähneln denen von Biatora

liUeola Schrd.

Dirina Ceratoniae Fr.

D. crusta cartilaginea rugoso-verrucosa glaiico-

albicante; apotheciis sessilibus disco pallescente

cinereo-pruinoso margine thallode tuniido integer-

rimo persistente, Asci cylindraceo-clavati, sporas

octonas triseptatas subfusifornies hyaliuas inclu-

deutes.

Virina Ceratoniae Fr. Lieh. Eur. 194.

Circa Florentiara ad corticem Citri med. leg.

Ricasoli, niisit Garovaglio.

Die Schläuche sind V22'" '>'s Vi/" 'ang (Vio '"s

Vs Willimetres) ; 7,e|,"' bis V132'" '""^'t CV71 bis V58

Millini.), mithin 6— 9mal länger als breit; die Spo-

ren Vsi'" IJ'S Vco"' lang CVac b's V29 MiUim.D; —
V520'" "»'s V378'" breit CVmo bis Vict MiHim.O , also

5— 6 mal länger als breit.

Ihr zunächst verwandt ist Dirina ocellata

Zenker, deren Beschreibung ich deshalb folgen

lasse.

Dirina ocellata Zenker C^ub Lecanora').

Tliallo crustacco subdetcrminato chlorogonimico

priinitus fere meml)ranaceo parum pulvcrulente sub-

ruguloso alho- pallescente, intus stnposo nonnun-

quam decorticato; apotliecüs innatis dein prominulis

disco coiicavo atro margine proprio elevato thallode

crassiori intus concoloribus.

Stratum ascigerum teiuie, margine hypothecii

crassi aterrimi cinctum. Asci cylindraceo-clavati

sporis octonis fusilormibus 1. ventricoso-fusiformi-

hiis quandociue Icviter luuulatira curvatis triseptatis

replcti.

Lecanora oceliafa Zenker in Göbcl's pharma-

ccutischer Waarenkunde 1. 170. tab. 22. fig. 5. —
Auf Cascarillriude.

Der Thallus meines hier beschriebeneu Exem-
plares, welches ich der gütigen fllittheilung des

Pharmaccutcn Tlieodor Schnchardt in Görlitz

verdanke, ist rindenlos, wergig, unterbrochen,

gelblicli- weiss, seine Höhrenzelleu sind reichlich

mit ovalen oder rundlich -eckigen gelbgrüneu Gu-
nidien gemischt, die auch im thallodischen Ge-
häuse enthalten sind. Der Keimboden dick schwarz,

fast die ganze Keimplatte einnehmend, und die un-
scheinbare wasserhelle Schlauchschicht mit einem

eii/nen Runde umfassend, der besonders dann in

die Augen fällt, wenn der thallodische Band sich

zurückgezogen. Auf der Scheibe ist ein matter

grauer Reif bemerklich, welcher den eignen Rand
derselben nicht überzieht.

Die Schläuche sind V22'" lang, Vh,'" breit

(,/j„ Millimetres lang, ','52 MiU. breit). Die Sporen
'/„„'" lang, V5G5'" breit CVas MiHim. lang, '/«s

Millim. breit).

Beide Arten (D. Ceratonia und D. ocellata")

bestätigen sich gegenseitig als ächte Dirineu, und
weisen zugleich nach , dass Phlyctis im Allgemei-

nen, so wie insbesondere auch Phlyctis caesio-alba

geuerisch von Dirina verschieden sei.

i^Forisetzttng folgt,)

Iiiteratur.
Annales des sciences naturelles. - Troisieme scrie.

Tome XI. 1849. , ; .,.,^!,.,..v,,

( Fori se tzung, )

19. Verbesserunyen sit der L'ebersicht der

Gattung Cinchona des 10. Dds. dieses Journals.

Von A. Weddell; p. 269— 272. Hiernach ge-

staltet sich das Vcrhältuiss folgenderinasseu

:

Cinchona L.

i. Cinchona Calisaya VVedd.

o. Calisaya vera, arbor.

ß. Josephiana , frutex.

2. Cinchona Conda?ni7iea Lamb. Cexcl. syn.

Cinch. nitida'),

cc. Condaminea vera. C. Co7idaminea H.B.K.

ß. Candollii. C. macrocalyx Dcc.

y. lucumaefolia. C. luciu/iaefoliaPav., Linill.

J. lancifolia. C. lancifolia Mutis.

«. Pitayensis. C. tanceolata Benth. , non

Fl. Pcruv.

Diese letztere Varietät erhebt der Verf. zu

einer eigenen Art, von welcher die China Pitaya

stammt.

3. Cinchona scrobiculata H. B.

«. yemina, foliis oblougis.

ß. Delondriana, foliis lanceolatis. C. Delon-

driana Wedd.

4. Cinchona aviygdaHfolia AVedd.
2y ;..
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5. C. nitida R. et P.

6. C. australis Wedd.
7. C. Boliviana ej.

8. C. micrantha B. et P.

«. rotundifolia.

ß. oblongifolia. C. affinis Wedd.

9. C. pubescens Valil.

«. Pelletieriana. C. Pelletieriana Wedd.

ß. purpurea. C. purpurea R. et P.

10. C. cordifolia Mutis.

«. Vera.

ß. rotundifolia. C. rotundifolia Pav. mss.

Laml).

11. C. purpurascens Wedd.

12. C. ovata R. et P.

ci. vulgaris.

ß. rtifiiiervis. C. riifinervis Wedd.

y. erythroderma.

13. C. Chomeliana Wedd.
14. C. glandulifera R. et P.

15. C. asperifolia.

16. C. Humboldtiana Lamb.

17. C. Carabayensis Wedd.
18. C. Mutisii Lamb.

K. microphylla. C. microphylla Mut.

jS. crispa.

19. C. hirsuta R. et P.

Species minus notae.

20. C. discolor Kitz.

21. C. Pelalba Pav. luss. Dec.

Cascarilla.

§. I. Pseudoquina.

CoroUae lobi margine tantum antice papillosi.

Stipulae liberae v. basi leviter connatae.

1. Cascarilla magnifolia.

a. vulgaris, Cinchona magnifolia H. et P.

jS. caduciflora. Cinch. caduciflnra H. B.

y. rostrata. C'asc. rostrata Wedd.
2. Casc. nitida. Cinch. nitida Bentli.

3. C. stenocarpa. Cinch. stenocarpa iiamb.

4. C. Riveroana. Cinch. oblongifolia Lamb.
5. C. acutifolia. Cinch. acutifolia B. et P.

§. II. Carua.

Laciniarum coroUae pagina superior ex iutegro

papulosa.

Stipulae liberae v. basi counatae.

6. Cascarilla hexandra. BuenaJiexandraPohl.

7. C. heterophylla Wedd.
8. C. Pavonii. Cinchona Pavonii Lamb.

9. C. Lambertiana. Cinch. Iiambertiana Mart.

10. C. Riedeliana. Cinch. Riedeliana Casaretto.

11. C. Gaudickaudiana Wedd.
12. C. calycina Wedd.
13. C. undata. hadenbergia undata Kitz.

14. C. bullata Wedd.
13. C. citrifulia Wedd.
16. C. Carua Wedd.
17. C. Roraymae. Cinch. Roraymae Benth.

§. III. Calyptria.

Stipulae omnino coiicretae, calyptram fiiigentes.

18. Cascarilla 7nacrocarpa. Cinch.^macrocarpa

Vahl.

19. C. calyptraia. Cinch. crassifolia Pav. Dec.

§. IV. Muzonia.

Flores ad apicem paniculae ramulorum subcapitati.

Stipulae liberae v. basi counatae.

20. Cascarilla Muzonensis. Cinch. Muzonen-
sis Goudot.

21. C. Hookeriana Wedd.
Angehängt ist die Beschreibung einer neuen

Remijia iPurdiena') aus Neu -Grauada, von Pur-
die gesammelt.

20. Siebenzehnte Uebersickt neuer Kryptoga-

men Frankreichs. Von J. B. H. J. Desmazieres;
p. 273— 85. Es sind an Pilzen: 3 Puccinia, 1 Fu-
sisporiu?n, 2 Cladosporiurn, 1 Ectostroma, 2

Sphaeropsis, 1 Leptothyrium , 10 Phoma.
21. Chronologische Darstellung der Vegeta-

tions - Perioden und der verschiedenen, auf der

Oberfläche der Erde auf einander gefolgten Flo-

ren. Von Adolphe Brongniart; p. 285— 338.

Von dieser wichtigen Abhandlung ist nichts aus-

ziehbar; doch gedenkt Ref. diese Arbeit als selbst-

ständige Schrift zur Bequemlichkeit der deutschen

Botaniker und Geologen demuächst deutsch heraus

zu gebeu.

22. Siebenzehnte Vebersicht etc. Von Des-
mazieres; p. 339— 65. Neu an Pilzen; 2 Diplo-

dia, 3 Hendersonia, von welchen Gattungen neue

Characteristiken gegeben sind , 8 Septoria, 3 Phyl-

losticta, 2 Astcroma , 7 Sphaeria, 1 Depazea, 1

Dothidea, 2 Schizothyrium n. gen., 2 Phacidium

2 Peziza , 1 Fusarium, 2 Exosporium.

(^B es c hlnss folg-i.)

Flora 1849. No. 46 — 48.

No. 46. Heber die Wurzeln der Doldenge-

tcächse, vom Professor H. Hoffmann in Giessen.

Fortsetzung von No. 2. 1849. Unausziehbar.

No. 48. Enumeratio plantarum in itinere

Sendtneriano in Bosnia lectarum , cum definitio-

tiibus novarum speciernni et adumbrationibus ob-

scurarum varietatumque. Scripserunt Kummer
et Sendtner. Sectio secunda. Darunter finden

sich als neu: Festuca Bosniaca, Bromus Panno-

jjtcus, longipilus , Allium Bosniacum. K. JU.
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Bibliotlifeque universelle de Gcn6ve. September 1849.

Bemerkungen über die innere Structur der

Gattung Halonia , von John Vaives iQuart.

Journ. Soc. Geol. Nov. 1848.). Uie von Liiidley

und Uutton gebildete fossile Gattung Halonia

wurde von ihnen zuerst für eine Couifere gehalten,

Bronguiart brachte sie aber zu den Leiiidoden-

dren. Die Ualouicn haben Narben von rautenför-

migen Blättern auf heslimniten rundlichen Erliaben-

heiten wie die lieiiidodencU-en, aber ausserdem nocli

abstehende, regelmässig gestellte Höckerchen, wel-

che den Stengel hin - und hergebogen erscheinen

lassen. Der innere Bau ist nach Dawes so, dass

nra eine ziemlich dicke Markachse sich ein enger

Cylinder von trcppenförmigcn Gcfässen findet, von

denen äussere erst sciücf, dann wagerecht zu den

Blättern abgehen. Dieser Gelinder ist durchweg

gleichartig, weder in radiale Reihen gestellt, noch

mit Markstralilen versehen. Ihn umgiebt ein brei-

ter Cjliuder von nach innen dichtem , nach aussen

lockerem Zellgewebe. Darauf folgt ein dritter Cy-

linder von regelmässigem Zellge\vebe, dessen Wände
verdickt sind , ebenfalls nacli innen dichter, nach

aussen lockerer.'' Ein wenig dicker Cylinder von

sehr derbem, verlängertem, dickwandigem Zellge-

webe (Prosenchym) folgt nun nach aussen. Die

gegen die Blätter verlaufenden Bündel zeigen im

Kleinen die Bildung des Stengels, d. Ii. ein Cjlin-

der von radial gestellten Fasern (fibres rayees)

umgiebt den Medullarkörper und wird wieder von

einer Zellgeweb - Lage umschlossen. Diese Gcfäss-

hiindel sind zweierlei Art, theils zahlreichere, wel-

che sich zu den Blatlnarben , die fast die ganze

Aussenlläche bedecken, begeben, llieils weniger

zahlreiche , welche sich zu den Erhabenlieiteu

begeben, deren Spitzen auch eine rundliche, ein

wenig an die der Stigmarien erinnernde Narbe

Ccincs Bialtes nach dem Verf.) tragen. Der Verf.

schliesst hieraus, dass Halonia zu Lepidoden-

dron gehöre und grosse Aehnlichkeit mit Psilo-

tU7n in seinem Bau habe, dass man aber Psaronius
wegen der gebogenen Form der bandartig liegen-

den Treppeugel'ässe u. s.. w. zu einer Gattung und
vielleicht Familie rechnen müsse. Alan wisse übri-

gens nach den scheinen mikroskopischen Unter-

suchungen von Hooker Ci» d. Mem. of Geol. sur-

vey of Great Brit. 11. 2. p. 440. pl. 3—10), dass

die innere Strnclur der Fructification der Lcpido-

dendren sehr ähnlich mit der der Lycopodien ist.

Von der angegebenen Aehnlichkeit hält sich Ref.

nicht ganz überzeugt.

Bemerkungen über die innere Slruclur der
Calavüten, von John Dawes iQuart. Joimi.\

Geol. Soc. Fevr. 1849.). Die Calamiten , wie man

sie gewöhnlich in den Steiukohlenformallonen fin-

det, sind nur die innere Form eines Holzcylinders,

dessen quirUörmig gestellte Narben nicht die der

Blätter, sondern der Gelässbündel sind, welche

sich durch die Ilolzlagen nach den Blättern wen-
den und an quirlförniig gestellten Feldchen Car6oles)

an der Oberfläche des Fossils endigen. Der holzige

Thcil nimmt die Hälfte des Durchmessers ein, zu-

weilen auch weniger, er besteht aus verschiedenen

Lagen treppenförmiger oder zuweilen iietzrörmigcr

Gefasse, welche von zahlreichen Markstrahlcn

durchsetzt werden. Meist bemerkt man nur an der

Seitenfläche nach den Strahlen hin die Streifen.

Die Durchschnitte Cl'liragmata) , von welchen man
glaubt, dass sie die Dicke der holzigen Theile an-

geben, zeigen nur innere Verlängerungen des Holz-

körpers an , die Gliederung ist nicht am äusseren

Umfang des vollständigen Stengels sichtbar gewe-

sen, welcher nicht rölirig war und welcher innen

im Mark auch Gefässbündel enthalten haben soll.

Die Calamiten zeigten daher Aehnlichkeit mit den

acrogenischen Kryptogamen, den Monokotylen und

Dikotylen. Mr. Brongniart siebt die Calamiten

als Gewächse der Gru,^'ie der Gymnospermen an,

aber er glaubt daliin nui die rechnen zu können,

deren scheinbare Binde keine Gliederung zeigt.

Die übrigen zeigen durch die Verunstaltungen,

welche sie erlitten liaben, dass sie röhrige Pflanzen

wie Equisetun waren. S— l.

Hecherches sur TOrganograpIüe et la Classification

des Globulariecs par Maurice AVillkomm.
Avec tfuatre planuhes coloriecs , dessinees par

l'auteur, Leipsick. Gustave Mayer. 1850. roy. 4.

32 S. u. 4. z. Xh. color. Kupfertafeln.

Hr. Moritz Willkomm, welcher eine neue

wissenschaftliche geognostiscli - botanische Heise

durch ganz Spanien und Portugal angetreten hat,

hat durch die Herausgabe der Monographie über

die Globnlarieen wahrscheinlich niclit allein zeigen

wollen, dass er auf seiner ersten Reise mit Sorg-

samkeit gesammelt und neue Entdeckungen gemacht

habe, sondern aucli , dass er zur Uearbciluug des

Gesammelten die nothwendigeu Kenntnisse besitze,

und daher wohl befähigt sei, eine neue Heise

mit Erfolg auszuführen. Damit ihm diese Arbeit

auch als Empfehlungsbrief dienen möge, hat er sie

wohl in französischer Sprache geschrieben, da in

den zu durclircisendcn Ländern die deutsche gewiss

mir höchst selten gekannt ist, und die lateinische,

für wissenschaftliche Schriften einst die allgemeine

Sprache, ihr lierkömniliches Hecht immer mehr zn

verlieren beginnt. Die stattliche Einrichtung des
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Gauzen deutet aiicli darauf Iiiii, dass der Verf. sicli

der Schrift zu seiner Enipfehlmig bedienen werde,

und die Wahl der zu bearbeitenden Gattung und

Familie, welche, von geringem Umfang, ein in

sich geschlossenes Ganze bildet, ist durch ihr vor-

zugsweises Auftreten auf der pyrenäischen Halb-

insel nicht minder geeignet, die Aufmerksamkeit

der Bewohner dieser Reiche auf den Verf. zn len-

ken. In der Einleitung giebt derselbe an , wie er

zu der Bearbeitung gekommen sei und welcher

Hülfsmittel er sich dazu bedient liabe. Im ersten

Capitel giebt er eine geschichtliche Darstellung von

der Gattung GlobuUiria. Das zweite enthält die

Organographie von der Wurzel bis zur Frucht.

Im dritten ist von der Classification, besonders im

Innern der Familie und Gattung die Kede. Die

.systematisclie Aufzählung der Globulariaceen nimmt

das vierte Capitel ein, und das fünfte beschäftigt

sich mit der geograpliischen Vertheilung der Arten.

Auf der ersten Tafel ist eine Abbildung von Gl.

spinosa liam. so wie der Bliithenorgane von dieser,

von Carradoria incanescens , von Globularia tri-

chosantha und vulgaris gegeben, auf der zweiten

Tafel folgt Gl. valentina , auf der dritten Gl. ilici-

folia, beide von Willkomm in Spanien entdeckt.

Die wesentliche Untersciiiede darbietenden Bliithen-

theile der übrigen Globulariaceen füllen die letzte

Tafel. Zur Unterscheidung der Arten legt der

Verf. nicht allein, wie Alph. DC. auf die Bracteen

einen Werth , sondern er benutzt auch den Kelch,

die Gestalt und Lage der Blunienkronenabsclinitte,

und zeigt, wie auch die Zahl, die Lage und die

Natur der Nerven in der Corolla für sich allein zu

unterscheidenden Merkmalen der Arten benutzt wer-

den könne. Bei der Betrachtung der geographi-

schen Vertheilung bestimmt der Verf. die Grenzen

der Verbreitungshezirke möglichst genau. Merk-

würdig ist das Vorkommen der Glob. spinosa auf

der Insel Oelaud, wo auch Gl. ruljltiris häufig

wächst, aber auch auf der Insel Gotliland, welche

der Verf. nicht anführt, während er dagegen den

gewiss, da die neuen preussischen Floristen ihn

nicht anführen, unrichtigen Fundort bei Danzig

nach Hagen angiebt, wie denn auch die Vertf.

der Flora von Liv-, Esth- und Curland diese

Pflanze auch nur als zweifelhaft anführen, und

ebenso Ledebour über ihr Vorkommen daselbst

und bei St. Petersburg sicIi nicht auf Autopsie von

Exemplaren stützen kann. Eine, wie bei den Sca-

biosen zuweilen auftretende abnorme Form mit

einzelnen Blumen in den unter den Köpfchen ste-

henden Blattwinkeln, welche Bertoloni bei G.

cordifolia sah, hat der Verf. wohl übersehen, des-

sen JMonographie sonst für die Kenutniss und ge-

nauere Unterscheidung dieser kleinen Gruppe von

vielem Werthe ist. s— l.

Württerabergische naturwissenschaftliehe Jahres-

hefte etc. Fünfter Jahrg. zweites Heft. Stutt-

gart 1849. 8.

In der am 30. April 1849 zn Ulm gehaltenen

vierten Generalversammlung hielt Hr. Apoth. Lech-'
1er V. Stuttgart folgenden Vortrag:

Veryleichung des sciureizerischen Jxira mit

der schwäbischen Alp in Beziehung auf die Vege-

tation tmd die geogi . Verbreitung der Pflanzen

auf derselben. S. 152— 157. Der Verf. geht die

einzelnen Familien durch und bemerkt die Pflan-

zen , welche dem Jura eigenthümlich sind und wel-

che der schwäbischen Alp; das Gesammtresultat ist,

dass die schwäbische Alp 8 Pflanzen hat die dem
Jura feilten , welcher dafür 150 Pflanzen mehr hat.

Sodann folgende Notizen:

Mittheilung einiger für die Flora von Würt-
temberg neu entdeckter Pßanzen und neuer Stand-

orte; S. 157 und 158. Es sind 8 Pflauzenspecies

und 2 Bastarde , M'elche erwähnt werden , unter

den ersteren ist Nuphar Spennerianum in Schwin-
delsee im Wurzacher Hied.

Ueber Lycopodiuni complanatum tlieilte Forst-

assistent Calwer von Z wiefalten mit, dass er

diese für die Flor neue Pflanze auf Jurakalk in

einem Ficbtenholze bei Kepfenburg entdeckt habe

CS. 160).

Unter den Aufsätzen ist ein botanischer.

lieber einige neue Entdeckungen in der ivürt-

tembergischen Flora, von Dr. Fiuckh in Urach.

S. 217— 224. Die Schrift von Schnizlein und

Frikhinger über die Vegetationsverhältnisse in

den Flussgebielen der Wörnitz und Altmühl, welche

einen Theil von Württemberg umfasst
,

giebt dem
Verf. Gelegenheit, sich über die daselbst aufgefun-

denen Pflanzen auszulassen, andere hinzuzufügen

und zu weiteren Untersuchungen aufzufordern.

Unter den kleineren Mittheilungen befinden sich

Nachrichten über das Vorkommen von Centaurea

sohtitialis L. in Württemberg, von G. v. Mär-
te ns. S. 257— 259, welche auch hier nur zeit-

weise auftritt und mit der Luzerne eingeschleppt

erscheint. S — l.

Verhandelingen der eerste Klasse van het Koninkl.

Nederl. Instituut van Wetenschappen , Letter-

kunde en schoone Knusten te Amsterdam. Derde

Reeks. Eerste Deel. Amsterdam, C. G. Snlpke.

1849. 4.

Es enthält dieser Quartband eine botanische

Abhandlung:
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Over de Afrikansche Vijye- lioumen, ilor F.

A. W. Miquel. S- 111—150. T.l—V. Nach

eiiiigeu allgcmciiicii Bctraclitimgeu üljer die Ver-

theiluug der Pdaiizc» geht der Verf. zur besonde-

ren Itetraclituiig der vcrscliicdeiieii bekannt gewor-

denen Tlieile von Afrika, so wie der Sammler niid

Dotanilicr über, welche aus diesen Gegenden Pflan-

zen brachten und beschrieben. Ua ihm verliillt-

iiissmässig rcichliciicr aus Afrika Arten der alten

iiinnc'schcn Gattung F'icus , welche er nionogra-

phiscli bearbeitet, zu Gesicht gckouimcii waren, so

hielt er es für zweckmässig, eine Zusammenstel-

lung derselben zu geben und iiuuächst über die

daraus erhaltenen geographischen Resultate y.a spre-

chen , dann aber eine systematische Anfzüiilung

und Beschreibung derselben folgen zu lassen. Jene
Resultate sind nun für Afrika folgende:

1. Die Zahl der bekannten ifjcus- Arten beträgt

66, von denen 9 noch unsicher sind; diese Zahl ist

aber viel geringer als die der in Asien vorkom-
menden , während aus dem ausgedehnten und viel

mehr untersuchten Amerika ungefähr 80 Arten be-

kannt sind. Man kann daraus schliesseu, dass Afrika

bei weiterer Untersuchung eine grössere Anzahl
von feigen -Arten enthalten und sich darin mehr
an Asien anschliessen wird. Dies sieht man nicht

nur aus der Zahl der schon bekannten Arten, son-

dern auch darin, dass die Beschalfenlicit, die Ver-
breitung, die Jlannigfaltigkeit der Individuen die-

sen lläumen ein grosses Gewicht in der Physiogno-

mie der Afrikanischen tropischen und subtropischen

Gegenden geben. Die Heisenden sprechen viel da-

von , z. B. Scliimpcr in Bezug von Abyssinien,

l<'orsJ<aol und Andere in Beziehung zu Arabien

und Acgypten. Die /»'jCHs- Arten , sagt Brunner,
fehlen in Senegambien ebenso wenig als in Guinea
Sic bilden durch ihre breiten, diniklen und stark

gerippten Blätter und dichte Kronen einen vorzüg-
lichen Schmuck dieses Landes, und werden durcli-

gchends sehr starke Bäume. Auf der Küste von
Guinea findet man ebenso viele Arten, und unter

der verhältnissmässig geringen Zahl der Cunyu-
Pflanzen fand Brown 7 Arten, unter denen eine,

die dem heiligen Feigenbaum der Ilindn's (t/ro-

stUjma reliyiosum Gasp.) gleicht, auch von den
Eingeborneu dieser Gegenden für heilig gehalten
wird. Der Sycomorus verbreitet sich bis zu den
Bergthälcrn von St. Jago, und an der Südspitze
Afrikas keimt man schon 5 Arten von Feigen.

2. Von den 7 Gattungen, in welche Ficus jetzt

getheilt wird, besitzt Afrika drei: Hi/cumorus, Fi-
cus, Vrosti(jma, während Asien 5, Amerika nur 2
liat. Danach achlicsst sich Afrika mehr an Asien
als an Amerika an, mit der neuen Welt hat es nur

die Galtung Vrostigma gcmciusam, mit Asien da-

gegen Ficus und Urostiyma.

3. Das sehr natürliche Geschlecht Sycomorus
ist nur afrikanisch, steht aber in S3stematischer

Hinsicht durch den Bau der Gescbleclits- Organe
und die Frucht, besonders durch die Stellung der

Receptakeln auf blattlosen Stielen , die aus den

alten Zweigen entspringen , zunächst den ostindi-

schen , vornänilich den Ilindüstanischen Covellien.

Einige Arten von Sycomorus scheinen an der Ost-

küste, andere au der Westküste Afrika's eigen-

thümlicli zu sein. Sie lieben besonders feuchte

Plätze, an Morästen, Flüssen und Bergthälern.

Der berühmte Sycoinorus des Alterthums scheint

hauptsächlich dem Jiilgebict zu gehöreu, und hat

sich von dort nach Palästina und weiter verbreitet,

wo er nach dem Zeugnisse des alten Testaments

in gro.sser Menge vorkommt. Ob dieser wahre Sy-

comorus antiijuorum Gasp. , von welchem mau
früher viele verwandte Sorten nicht unterschied,

auch in Westafrika vorkommt, ist nicht gewiss, da

es nicht sicher ist, ob die Sykonioreu , von denen

die Reisenden sprechen, zu ihm geliüren. Die Sy-

komoren von Guinea, vom grünen Vorgebirge sind

andere Arten , die vielleicht auch von den höheren

Bergrücken Mittelafrika's abstammen. Bemerkens-

werth ist es, dass die Kap'sche Sjkomore auch in

Guinea vorkommt. Hat sie eine glcichmässige Ver-

breitung an der ganzen zwischenliegenden gleich-

förmigen Küsteugcgeud, oder ist ihr ursprüngliches

Vaterland, gleich dem mehrerer Kappflanzen auf

den höheren Gegenden Innerafrika's, von wo sie

sich nach den umliegenden Flüchen verbreitete ?

Die Sykonioreu Arabiens sind zu unvollständig aus

der Forsk ao l'schen Flora bekannt, um sie mit

den afrikanischen zu vergleichen, aber gewiss ist,

dass dort Arten vorkommen, die sich nicht nach

Ostindien ausbreiten.

5. Unter den afrikanischen Arten der eigent-

lichen Gattung Ficus sind F. Carica und caprißcus

vorzüglich zu bezeichnen, von denen die erste durch

die Menschen so weit über ihre natürlichen Gren-

zen verbreitet ist, dass es uicht möglich ist, ihr

ursprüngliches Vaterland aufzuündcn. Vielleicht

ist es Kleinasien ; sicher hat sie in ihrer botanischen

Verwandtschaft die meisten Beziehungen zu Asia-

tischen Formen und einigen aus der Aegyptisch-

arabiscben Gruppe. Wiewohl der Feigenbaum erst

später in Südeuropa eingeführt zu sein scheint, so

bietet er doch daselbst schon eine Menge wild an-

zutrellender Formen. Von den übrigen 12 Arten

Ficus sind ö derselben uicht ausserhalb Afrika ge-

funden und gehören in Acgypten, Kubicu, Abyssi-

nien und Guinea zu Hause; einige , wie F. a.^jicri-
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foUa, üntersclieiden sich wenig von den ostindi-

sclien F. heterophplla , asperrima, u. a.; F. pal-

mata kommt in Palästina, Aegypten und Arabien

vor; von den beiden nur in Arabien gefnndenen

Arten ist F. serrata Forst, walirsclieinlicli dieselbe,

als die in Vorderindien so gemeine F. heterophylla,

ivährend F. ToI;a unbekannt ist; drei Arten, F.

geraniifoUa, Johannis und persica geboren Siid-

persieu und eine F. viryata ist durch ganz Indien

von den Grenzen Tibet's an verbreitet und wird

auch bis auf den Sinai gefunden.

5. Von der Gattung Vrostigma , von welcher

ungefähr 200 Arten beschrieben sind, zählt Afrika

ungefähr 32, von denen 28 genau bekannt sind.

Gewiss wird man in den tropischen Gegenden Afri-

ka's auch verschiedene Sorten antreffen ; von vielen

dieser Gegenden weiss man nur aus Reiseberichten,

dass daselbst Arten der Galtung vorkommen, ohne

dass dieselben genauer bekannt wären, so z. B.

wurden in Senegambien durch Brunner zwei

Arten angegeben. Da die afrikanischen Arten in

ihrer Blaltbildung, dem Bau der Beceptacula und

Stigmata zwisclien den asiatischen und amerikani-

schen die Mitte halten, so kann man meist mit Si-

cherheit daraus schliessen, welchem Welttheile eine

Art angehört. Uie meisten entdeckten Arten sind

Afrika cigenthiiinlich, ausser V. popuUfolium, wel-

ches in Arabien und Abj'ssinien wächst und dem

ostindischen V. henilhalense, welches nach Fors-

kaol und aucli nacli Vahl in Arabien, besonders

in Temen sehr verbreitet ist, doch ist es nicht aus-

gemacht, ob es ursprünglich wild oder angepflanzt

ist. Von den in Senegambien, Guinea und am
Zaire vorkommenden zahlreichen Arten haben

einige, wie z. B. ü. eleyans, eine so grosse Aehn-

lichkeit mit einigen Brasilischen Formen (ü. enorme'),

dass nur eine genauere Untersuchung die ober-

flächlich betraclitet gleiclien Formen trennen kann.

Merkwürdig ist starke Verbreitung mancher Arten

nach der Breite: U. abutilifolium wurde in Fassoki

durch Ko tschy und amMakaliesberg durch B urke
entdeckt, ist also an der Ostseitc eben so stark

verbreitet , als S!/co7norus Capensis an der West-
seite. Die ununterbrochene Landmasse und ein

übereinstimmendes Klima haben auch bei andern

Pflanzen (z. B. Peperomia arabica Ucne.), so wie

bei Thieren eine ähnliche starke Ausbreitung ge-

zeigt. Soviel geht aus diesen Betrachtungen her-

vor, dass Afrika eine eigenthümliche ursprüngliche

Flor hat, welche in ihrem allgemeinen Character

mehr mit der süd- asiatischen verwandt ist und

durch eigene bis zur Grenze vorgedrungene und in

ihr Gebiet übergegangene Arten noch mehr verbun-
den wird.

Der Verf. geht nun zur Enumeratio systematica

Ficiium Africanarnm über, 11 S^/co/reorus- Arten,

denen sich noch 8 zweifelhafte zugesellen, 14 Fi-
cus-, 28 Urostigma- Arten, denen sich noch 5 mehr
unbekannte anschllessen , werden beschrieben. Die

vier von Ver-HueU gezeichneten lithographirten

Tafeln geben Blätter und Früchte von 14 Arten.

S—l.

Vor einigen Wochen erschien ein ,,Naturhisto-

rischer Katalog. Verzeichniss des antiquarischen

Büchcrlagers in dem Fache der gesammten Natur-
wissenschaften, von der H i rs c h \v ald'schen Buch-
handlung in Berlin", der auch für Botanik W^erth-
volles und zum Theil Seltenes enthält, und durch

alle Buchhandlungen zu erhalten ist.

Kui'se SFotizcn.

In einem Correspondenzartikel im Gard. Chron.

n. 27. aus St. Petersburg von F. E. L. Fischer
heisst es: Das Museum des bot. Gartens besitzt

einen Querschnitt von Taxodium sempervirens
CSequoja Endl,), welcher 42" im Durchmesser hält,

und in der Sähe der Rnssischen Colonie Boss zu
Bodega abgeschnitten ist, er enthält 1008 sehr deut-

liche Hinge. Zu der Zeit, als der verstorbene Hr.

Khebnikoff in Ross residirte, wurde dort eine

andere Sequoja gefällt, welche da, wo sie über
dem Boden abgeschnitten wurde, 15 F. mass. Diese

Grösse wurde durch Admiral Wrangel, welcher

den Stumpf dieses Riesen sah, als richtig angege-

ben bestätigt, derselbe hatte auch angeordnet, dass

ein Stück desselben abgeschnitten werde, damit

die Zalil der Ringe daran bestimmt würde, aber

unglückllclier Weise ist dies Stück verbrannt. Ein

kleines Stück, wahrscheinlich von demselben Baume,

von 7" 5"' Breite, hatte 286 sehr deutlich unter-

schiedene Holzringe. Ein Stamm von Larix mi-
crocarpa von der Insel Silka, welcher 69" im
Durchmesser hatte, zeigte 3.30 Holzringe, von denen

einige der inuern eine bedeutende Breite hatten.

Ein Stamm von Pinus sylvestris auf steinigem Bo-

den In Finnland gewachsen, von 25" Durchmesser,

hatte 412 Ringe, und der Markkanal war sehr

nahe dem wirklichen Mittelpunkte des Stammes,

während ein anderer Stamm von derselben Grösse,

nahe bei dem ersteren aber an einem feuchten und

niedrigen Orte gewachsen, 28 Z. im Durchmesser

mass und nur 100 Holzriiige hatte.
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Lichenologische Beiträge zur Flora

Europaea.

Von J. V. Flotow.

( Fo Tt setz ung-,

)

Ueterotheciuin Fw.

? Heterothecium {^Lecidea pezizoidea Ach.)-

H. cruita acolyta glel)Oso-sqiiamulosa viridi ci-

ncrascciite, squa?itulis intertlum crciuilatis sparsis

1. apiiroxiniato-siibcontigiiis; apotheciis e bypo-

thallo fil)roso gelatinoso lurido oriuiiüis ci-iislae iiu-

mixtis I. eaiu perrumpentibiis elevalis urceolatis

turbinalis 1, suljpetiolatis fusco atris nigrisve, disco

opaco nigro , inarijine excipuli fuscesceutis seini-

pelliicidi crassi subcoriacel in/lexo asperulo coii-

colori.

Lamina coniea acliromatica dein luriila hypo-

thecio tenui fusco nigro deiiide latiori cum excipiilo

intus nlgrcsceiite coiifuso.

Paraphyscs tenelli, apice clavali aterrimi.

Asci c celliilis globosis Iiypotliccii eiiali clavati iii-

terdiim ellipsoidei saccati, sporam unicam oblongain

dein cllipsoldeam transverse ininute - cellulosani

Csubmuriformem) e gryseo fuscescentein 2^ — 3plo

longiorcm quam latain iiicludentcs.

'i- tlelerothecium pezizoideuiii Vw. Monogr. He-
terothecli inedit. " ':^'' ' "

Lecidea pezizoidea Ach. Lieh. Univ; 182 etc.

ß. diaciformis V\v. cru.stae glchtilis deiiiqne vi-

ridi fuscis; apotlicciis scssilibns ex urceo-

lato-patcllaribiis inargiiio postrcmo tenuato.

y. piilla Kw. tnbercnloso-lcprosa picea; apo-
tlicciis globoso -turbinalis excipulo laevigalo

Cdenudalo) fusco seniipellucido, niargine iti-

flexo, dIsco urceoJato opaco nlsro.

Lecidea niuscicola Snif. l^app. 151». Crypt.

norv. 43.!

var. p. wächst an naclitcr Riiidc der Fichten

iAbies excelscO in der Nähe des Zackenfalls im

Biesengebirge (Fsv.) ; var. y. an nassen Felsen ober-

halb des kleinen Teichs auf Moosen {RacomitTixiin

microcarpwn) (Siebenliaar 1844.).

Biatora pachycarpa Dtif.

Fries Lieb. Eur. 239. Lecanova MougeotiiPlU.l

fide Schär, ist specifiscli verwandt mit der für aus-

schliesslich tropisch *) gehaltenen „Lecidea tuber-

culosa Fee" und gehört zur Gattung Hetjalospora

Aleyen et Fw. Act. Acaü. C. N. C. XIX. Suppl.

p. 228. , deren Namen ich in Heterothecium umzu-
ändern genöihlgt war, weil ihr Character in den

grossen Sporen nicht liegt, sie vielmehr auch klein-

sporige Arten umfasst. Das Synonyjn des scharf-

sinnigen Flörke ist bedeutungsvoll, denn die Gat-
tung Ileterolheciwn füllt die Kluft aus zwischen
Lecanora und Lecidea oder Diatora, und wenn
man , den Bau des Gehäuses nicht bentcksicbtigend,

nur nach dem äussern Schein urtheilt, so kann es

begegnen, dass Formen einer und derselben Art
bald für Lecanoren, bald für Diäteren oder selbst

Leeideen gehalten werden. Dies ist auch bei meh-
reren Arten gesclichu ; andere wieder, mit dem
augenfälligen llabitus von Lecanora sind von den
Autoren iiubedcnklicb zu dieser gebracht; Beispiele

für beide Fälle liefern: Ueterotheciuin conspersui/t

Fw. = Lecidea conspersa Fee = Parmelia aurea
Spr. Syst. Vcg — ; U. ni/rosiim b'w. = Lecidea
Spr. , Parmelia ftloiit. ; //. bicqlor Fw.' = tiiat((rii

bicolor Moni. = Meijalospura lutea Fw. in Lilil^,

1843. = ? Parmelia chrusocariia Meyer*.*) ;, — B.

•) Ein neuer Beleg für das Vorkommen Iropisrbrr
Flcchlcnarlcn im Süden iiml Westen Kurojm's.

•) l'eher das Dleycr'schc Synonym herrscht nneh
einige Ungewissheil; für jetzt hat desha!!) der SI o n

-

tDgne'scher Naitie die Pr'ioritSt.

30
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endochroma Fw. (Sect. Microspora FwO = Leca-

nora endochroma F6e = Lecanora iParmJ xan-

thosarca Flk.! in Herb. Berol. 1809; — Hetero.

aurigerum Fw. = Biatora Mont. = Lecidea auri-

yera et Lecanora soredifera Fee ; — H. versicolor

Fw. = Lecanora Fee Essai, Lecidea F&e Suppl.

;

— H. tuberculosum Fw. = Lecidea Fee = Bia-

tora Mont. , Lecanora Flk. u. a. m.

Ein monographischer Beitrag zur Gattung He-

terothecium Fw. wird binnen Kurzem in den Acten

der Acad. C. N. C. erscheinen, und ich will liut

vorläufig bemerken, dass diese Gattung idiothala-

misch ist — weil ihre Fruchtgehäuse aus der

eignen Substanz, dem Keimboden gebildet sind, —
also wesentlich von Lecanora dilferirt, mit der sie

noch die ursprünglicli kiiglig geschlossenen Früchte

gemein liat, welche bei Lecidea iiud Biatora von

Jugend auf offen sind. Der Keimboden ist hei vie-

len Arten schivarz oder dunkel -
, zuweilen auch

lebhaft gelb, roth u. s. w. gefärbt, und die Ge~

hätise sindi bei den vollkomninern Arten doppel-

schichtig, gleichsam berindet, so dass diese Rinde

entweder durch Färbung oder Transparenz u. s. w
gegen das innere Gehäuse absticht. In zweifel-

haften Fällen muss das Mikroskop entscheiden; mau

wird da im Zellgewebe des Gehäuses gröbere Fa-
serzellen Coft Fa.serzel\bündel, weil wieder auflüs-

lich in zartere Fasern) finden, als der Thallus sie

hat, zugleich in jenem die gonimische Schicht ver-

missen, welche dem Thallus eigen, und in voll-
kommnen thallodischen Ccönothalamischen) Ge-

häusen, wie sie der Character von Lecanora be-

dingt, immer vorhanden ist. Es kann Fälle geben,

wo verstümmelte Exemplare auf exotischen offici-

nellen Rinden für den gesuchten Aufschluss nnzn-

länglich bleiben: doch — das ist nicht die Schuld

der Natur.

Lecidea Fr.

Lecidea Leptocline Fw.

li. crusta tartarea rimoso - areolata albo-cine-

rascente hypothallum nigrum obtegente ; apotheciis

sparsim aggregalis tarnen discretis e strato crustae

corticali oriundis intus nigris, excipuli conflnentis

margine crasso primitus coarctato nitidulo dein

inflexo adpresso flexuoso lobatoque lamiua tenuis-

sima polyspora , disco nudo aterrimo , sporis pro-

trudentibus atropruinoso.

Au Felsblöcken auf dem Popelstein (12. VI.

1844.). Die Apothecien sind in der Jugend kuglig

geschlossen, später krug- bis scheibenförmig und

gewölbt; sie ruhen mit ihrem dicken Keimboden

auf der reichen grüngonimischen Schicht. Die farb-

lose Keimplatte ist 3 bis 4 mal dünner als der

Keimboden , enthält kenlenförmige vergängliche

Schläuche, welche gezweite, ellipsoidische
, graue,

in der Reife braune Sporen einschliessen oder als

strichförmige aufrechte Häufchen zurücklassen.

Lecidea talcophila Ach.

L. parasitica; crusta tenui verrucoso -suble-

prosa flavo- pallida 1. nulla; apotheciis innatis pri-

mitus globosis clausis opacis atris dein prominulis

sessilibusque; excipulo integro grosse celluloso de-

mum hiante suburceolato 1. oblonge rimaeformi I.

I)rolifero g^'rosoque margine crasslnsculo parum in-

flexo rimuloso demum ob discum asperulum tumen-

tem occulto.

Lamina hyalina paraphj'sibus iiodulosis hypo-

thecio granulöse aetate crasso atiofusco. Asci cla-

vati , sporis octonis ellipsoideis didymis e cinereo-

fuscis.

Wächst parasitisch auf Frceolaria scruposa

Ach., bei Hirschberg, Fw.; ebenso in Italien, Ga-
rovaglio.

Die Kruste enthält nur grünlichgelbe Gonidien,

von welchen die an der Oberfläche liegenden mehr
verblicheuen die Rindenschicht vertreten. Oft fehlt

sie ganz. Es lässt sich schwer entscheiden, ob sie

fremdartig sei. Doch wo diese grüne Kruste auf

ürceolaria scruposa vorkommt, erscheinen auch

die Apothecien der Lecidea talcophila. Sie sind

anfangs geschlossen, eingesenkt — in die eigne,

oder in die Urceolarienkrnste — treten später über

die Oberfläche, sind dann angewachsen oder sitzend,

öffuen sich krugförmig , bleiben rund oder werden
länglich, kurz -rilleuformig mit zusammengeneigten

starken, glanzlosen, später etwas rissigen Rändern.

Das napff'örniige Gehäuse ist idiothalamisch, be-

steht aus parallelen verschmolzenen Faserzellen,

welche nach aussen eine dicke Lage gröblicher,

locker aneinander gefügter schwarzer Zellen aus-

sondern , womit das Gehäuse berindet ist. Der

Keimboden ist körnig, ansehnlich dick, im Alter

schwarzbraun. Die zwischen den stumpfen Rän-

dern des Gehäuses vertieft liegende Scheibe ist rauh

und erhebt sich zuletzt über dieselben. Die Rau--

hiykeit der Scheibe besteht aber nicht aus frei ge-

wordeuen Sporen, wie bei Trachylia und Calycium,

oiidern ans Farbestoffabsonderungen der Paraphy-

seu, welchen zufällig hie nnd da, wie dies auch

bei andern Lccideen häufig ist, einige Sporen bei-

gemischt sind. Die zwischen knotigen Paraphysen

aufrecht gestellten Schläuche sind keulenförmig,

und enthalten bis 8 gezweite ellipsoidische graue

bis endlich braune Sporen , deren obere Hälfte zu-

weilen grösser, runder, die untere an der Basis

verdünnter ist. Die Sporen der hiesigen Flechte

sind etwas über doppelt so lang als breit C'/sia"'
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bis »/„„"' lang - V.c/" l'is "333"' "reit) - die

der Ualleiiisclieii Flechte ein wenig grösser C/ie/"

bis V,«'" lang - Vsoc'" ""s 'km'" Ireit).

Coniangium Fr. emeiid.

Pyrenothea Kr. p. p.

Lecidea iLe/irantha Uuf.)

1) Fries hat ohne Zweifel dieselben niederen

Flechiengebilde unter Pyrenuthea verstanden, wel-

che Wallroth unter Tlirombium begreift. Der

C'haracler ist:

.1) ein unterrindiger — oder wenn nicht — ein

nacktes Uulz und Steine bewohnender, doch

meist schichtenloser Thallus (die niederste Stufe

des heteromerischen Thallus)
;

1)) halbirte oder ganze, kohlige oder häutige Pe-

rithecien , ivelche nach Aussonderung des ge-

latinösen Kerns sich schildförmig verflachen;

c) ein Kern ohne Schläuche und Paraphysen,

nur aloraarische zahllose Sporidien (Link),
d. i. freie Sporen enthaltend, der ausyestossen

nicht selten als ein farbloses oder licht gefärb-

tes verhärtetes Kügelchcn auf der Müitduny

des Gehäuses sitzen bleibt.

Die Stellung im System, welche Fries sei-

ner Pyrenothea neben Vleiostornuiit Fr. gegeben

hat, das den gleichen Sporencharacter, nur anders

entwickelte Perithecicu und einen vollkonimneren

Thallus besitzt, beweist die Bichtigkcit obiger

Voraussetzung.

2) Zwar entstehen dergleichen Pyrenolheen be-

kanntlich nicht selten ans Leeideen, liiuturen, Ope-

graphen, Arthonien, Verrucarien, und solche For-

men habe ich sodann als var. pyrenodes bei ihren

Stanimarten eingereiht, ja die ahnliche Erscheinung

lässt sich sogar durch Kultur bewirken, z. B. an

Segestrella eleyans VVallr. fsnb Verriicaria), wel-

che in einer Schaale oft und behutsam erneuten

Wassers gehalten wurde, wo dann nach Verlauf

einiger Tage die Auflösung des Xucleus in Spoi'i-

dien und das Heraustreten desselben in Kugel- oder

Eiform aus dem Ostiolum stattläud. — Dieses Her-
austreten eines an der Luft erhärteten Nucleus ist

nicht ausschliesslich den Pyrenutlieeii, sondern auch

vielen Verrucarien eigen, welche dann immer
noch von jenen sich dadurch unterscheiden, dass

sie noUkonmme mit Sporen erfüllte Schläuche be-

sitzen. Dahin gehören ausser V'errucaria epigaea

Ach. (die um deswillen keine Pyrenothea i.st) u. ni a.

noch Verrucaria, olivacea Schrd. Hook.! ( r. car-

pinca P.), wo mau bei warmer, nebeliger Atmo-
sphäre die ausgestossenen Sporen zur »lünduug der
Frucht hervorgeiiuollcu und unter günstigen Um-

ständen als weisse Kügelchen an der Luft erhärtet

findet.

Doch gicbt es auch mehrere P3renotheen in

obigem Sinne, wie P. stictica , P. incrustfins, und

viele von Wallroth unter Tltronthium beschrie-

bene, über deren Abstammung von höheren Flech-

ten bis dahin noch keine Beweise vorliegen; auch

mir sind dergleichen F'ormeii vorgekommen, die

ich mit Bestimmtheit nicht von andern abzuleiten

wiisste. Da man indess die Existenz dieser niedern

Flechtengebilde nicht ignorireu darf, weil, um sie

der Beaclitung unwerth zu erklären, erst erwiesen

werden miisste, dass sie immer sccundären Ur-

sprungs, — niemals als selbstständige Wesen von

der Natur erschaffen worden seien; so halte ich die

Galtung Pyrenothea in obigem Sinne für vollkom-

men gerechtfertigt.

3) Zu Pyrenothea in der angegebenen Begrän-

zung (mit Ausscheidung auch der homoeovierischen

Formen = Thrombium Wallr. pp.) passen aber

nicht P. leucocephalu Fr. und P. lilacina Steuh. in

Fr. Lieh. Suec. 2721 Sie gehören einer höheren,

einer scheihenfrüchtigen Flechtengattung an, haben,

wie aus der mikroskopischen Untersuchung erhellt,

eine normal gebildete Schlauchschicht, keine Spo-

ridien , sondern in Schläuche eingeschlossene Spo-

ren. Demnach sind die Pateilenformen beider ihre

Hauptformen, die pyrenothischen Formen dagegen

verkümmerte Zustände. Aus letzteren entwickelt

sich niemals eine Patellenl'orm : ihre entleerten Pe-

rithecien können sich höchstens scheibenförmig ver-

llachcn , werden dann aber nie mit einer Schlauch-

schicht versehen sein.

4) Das rechte Genus ja selbst die Tribus lür

beide Arten (P. leucocephalu Fr. und P. lilacina

Stenh.), an welche noch Arthonia caesia Fw. ad

int. und Lecidea dryina Ach. FIk. ! D. L. 141. Fr.

L. SU. 273. sicli eng anschliessen, — welche letz-

tere ich früher irrlhümlich für ein Coniiicarpon

angesehen, — ist nicht leicht festzustellen. Man

könnte zwar als species desciscentes die einen (_L.

abietina Ach., L. dryina Ach.) bei Lecidea, die

andern bei Arthonia oder Coniocarpon unterbrin-

gen; doch lässt sich Manches dagegen anführen.

Wenn Arthonia eine Graphidee ist, so darf sie

nicht Arten begreifen, welche wie A. caesia uud

Pyrenothea lilacina Stenh. stets kreisrunde, niinnier

längliche oder ücckcnförmige, geschweige denn

rillenförmige Früchte besitzt. — Und liegt im Cha-

ractcr von Coniocarpon, dass die Schlauchschicht

ohne Gehäuse s<:i und sich in der Ilegcl bald in

Staub aullöse, so sind .4. caesia und P. lilacina

ebensowenig Coniocarpen , als L. dryina A.; letz-

tere nicht, weil sie ein ringförmiges kuhligus Ge-

30 •=
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häuse hat, jciie nicht, weil sie sich iiiclit in Stauh
j

}öseii. Endlich „Z/. abietina Ach.", obschou mit

einem lioliligen napfförmigen Gehäuse und dickem,

schwarzem Keimhoden begabt, ^AOiin sie mit dem

Bau der Lecideae platycarpeae (_ L. contigua et

affin.') übereinstimuit, weiclit in ihrer ganzen Eiit-

Mickelnng so sehr von den Lecideen ab, dass icli

Fries nur beipdicliten kann, wenn er ihre Ein-

stellung bei diesen verwirft.

Alle 4 Arten haben einen Cliaracter mit einan-

der und. ziigleicli mit Lecanactis und Arthonia ge-

mein; die sporcie appositae, womit ich diejenige

Lage der Sjioren in ihrem Schlauche bezeiclmen

will, nacli welcher sie nicht in verlicalen Reilien

über einander, sondern in 1 bis 2 Schicliten anf-

recht 7iebeneinander stehen (vergl. Escli w. System.

Jjich. Fig. 20. Arthonia). Wollte man obige 4

Arten geuerisch verbinden — so \viirdeu sie eine

Gattung ausmachen, welche zwischen drei Gruppen

der Lecidinen, Grapliideen und Scleroplioreu mitten

inne steht. Schon Wahlen berg hat Lecidea

abietina Ach. „C'alycimii i-ariolosuin" genannt, —
Meyer die Lecidea dryina von den Galaxien ab-

leiten wollen; P. lilacina Stenh. , die von Acha-
rius mit den beiden vorgenannten als Lecidea an-

gesehen wurde, zeigt ähnliche Entwicklungsstufen,

wie Arthonia iinpolita Borr. , und A. caesia Fw.

ad int. scliliesst sich mit Ausnahme eines Rierk-

Mials: der allezeit Iireisru7tden Frucht ^leichfaUs

den Arlhonien an.

Es liegen noch nicht genügende mikroskopische

Studien über die Entwicklung der drei erstgedach-

ten Arten vor, um über ihre wahre Stellung im

System zu entscheiden. Sollte von vornherein be-

hauptet werden, es würde dies aucli zu keinem
sicheren Resultate fuhren, weil diese niedern Ge-
wächse sich generiscli nicht abgliedern liessen, so

wäre man mit aller Untersuchung am Ende , und
es bliebe nur übrig, sie nach Willkühr und indi-

vidueller Aneicht hier oder dort einzureihen.

Den Glauben au eine Gesetzlichkeit in den
Evolutions-Verliältnissen auch dieser niedern Flecli-

tenformen festhaltend, bringe ich Lecidea abietina,

L. dryina, L. lilacina einstweilen zu Coniangimn
Fr., dessen Gattnngscharacter danach zu berichti-

gen sein wird, stelle es bei den Lecidinen ein,

und fasse Pyrenothea Fr. nur in der sab 1 au"e-
deuteteu Begräuzung auf.

(B es c hl u s s f o l ^ t.)

Berichtigung und Nachtrag.
Die in dem Aufsatze: Bemerkungen über die

krautartigen Rosaceen, enthaltene Angabe, dass

üang-nisorba offic. einen terminalen Eliithenstcngel

habe, ist, wie mich die M'iederholte Untersuchung
frisclier Exemplare belehrt hat, falsch; vielmehr

ist der Blüthenstengcl lateral und der pereunirende

Haupttrieb terminal, die Grundachse demnach eine

unbegrenzte. Diese letztere wird an stärkern Exem-
plaren oft über spannenlang und fast fingerdick;

au andern ist sie kaum so stark , wie ein Feder-
kiel; im Innern ist sie von ziemlich weicher Sub-
stanz. An den altern Theilen wird sie mit einer

ziemlich glatten, hellbraunen, dünnen Haut be-

deckt; an den Jüngern findet man noch die faseri-

gen Reste von den Blättern und Blütheustengeln

der nächst vorhergehenden Jahre. Oft kann man
an den Einschnürungen, durch welche die Jahr-

gänge (jedoch niclit immer) von einander abgesetzt

sind, 10— 12 Jalirgänge unterscheiden. Die Gruud-
achsc liegt fast wagerecht; am altern Xheile stirbt

sie, da die Hauptwurzel (die bei Poterium Sangui-

sorba so sehr entwickelt ist) frühzeitig zu Grunde
geht, allmäblig ab; sie wird durch Nebenwurzeln,

von denen manche ziemlich fleischig und dick, ähn-

lich wie bei Potentilla alba, andere dagegen sehr

dünnfaserig sind, ernährt. An ihrer Spitze stehen

die noch frischen Laubblätter. Das Mutterblatt des

Blüthens"tcngels ist zur Blüthezeit bald schon ver-

west, bald dem Absterben nahe, oder auch noch

ganz erhalten; gewöhnlich aber sind nur die Blät-

ter oberhalb des Blüthenstengels, c. 1 — 4„ noch

erhalten und das innerste schliesst mit seiner schei-

digen Basis die noch unentwickelten Blätter des

terminalen Triebes ein. Regelmässig entwickelt

sich nur 1 Blüthenstengel, seltner, in zwei auf

einander folgenden Blattachseln, deren 2. Der Blü-

tlienstengel ist gewöhnlich an seiner Basis ein we-
nig gekrümmt, zuweilen aber auch gleich von Grund
aus grade gestreckt; sein erstes Blatt ist gleich ein

vollkommenes Laubblatt. In den ßlattacbseln, in

denen kein Blüthenstengel steht, finden sich kleine,

von weissen Schuppenblätteru gebildete Zweig-
knospen. Zuweilen kommen eine oder mehrere

derselben zur Ausbildung , besonders wenn der

Haupttrieb durch einen Zufall verletzt worden ist,

und so erscheint die Grnndachse verästelt und trägt

au den einzelnen Aesten oft je einen Blüthensten-

gel. Die meisten jener Zweigknospen bleiben in-

dess unentwickelt uud stehen, da die Stellung der

Blätter an der Gruudachse ziemlich genau zwei-

zeilig ist, au den altern Theilen der letztem in

zwei Reihen geordnet, in deren Verlauf man in

ziemlich gleichen Abständen die Reste oder Narben

der frühern Blüthenstengel bemerkt. — Bei Geuin

rivale fand ich auch bei Untersuchung frischer Ex-

emplare den Blüthenstengel lateral, bei spiraea

Aruncus terminal; der diesjährige Stengel steht
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diclil ;iin (; runde des ali^estoiljeiicn vorjährigen,

lind zwar, wie es scheint, ohne eine Rosetle ;;riiiid-

stäiidiger hanldilätter fiebildet zu lial)eu. — Zu den

l(rautartij»,cu Percuiicn mit lateralen ltliillicnslcnf;eln

gcliört auch Polyyonum Uisturta. Die Mntterblätler

der Dlütliciistcn<;el sind zur Blütliezeit fast immer

schon in zarte, sich zerfasernde Häute anfj^elöst;

die noch frisclien , den Terniinaltrich jjildeiideii

Illatler der Gruridachse stellen oberlialb der An-

satzimnkte der au ihrem Grunde etwas jicliriinim-

ten, mit I oder 2 Scheidenhiättcrn besetzten und

üfc einige Wurzelzasern treibenden Blüthenstcngel.

Oft entwickelt sicli nur 1 liliitlienstenfjel, oft meli-

rerc, 2— 5; und man findet häufit; Kudimente von

mütlienstengcln , die nicht zur Ausbildung gekuni-

inen sind, zwischen den alten fllältern. — Die

Grundachse ist von oben nach unten etwas zusam-

mengedrückt, so dass ein senkrechter Durchschnitt

eine clliiitische Fläche zeigt. Sie ist auf- und ab-

wärts gebogen, so dass die spätem Thcile oft auf

die frühem zu liegen kommen, mit verästelten

Wurzelzasern besetzt und hat, da die Blätter ganz

dicht an einander standen, an den jiingeru Theilen

eng aneinander gerückte ringförmige dache Ver-

tiefungen, die aber an den altern Jahrgängen fast

ganz verwischt sind. Am hinteru Theile stirbt sie

allmählich ab; sie verästelt sich wohl selten, we-
nigstens sah ich dies nicht au den untersuchten Kx-

eunilaren. Bei Polyyon. amj/hiliiuiit stirbt der ter-

minale Stengel, welcher geblüht hat, ab, und die

Pllanze iierennirt durch die lateralen, ansläufer-

artigen Triebe, ^velche am Grunde desselben her-

vorgebrochen sind. — Bei Sclei'anthus perennis

fand ich häufig an zweijährigeii Exemplaren (an

altern werden diese Verhältnisse undeutlich), dass

die lllülhenstengel aus den ülattachseln des kurzen

-Mittellriebes oder Ilauptslanimes hervorbrechen,

ohne dass dieser selbst von einer Blüthe begrenzt

war. Oft aber ist auch dieser von einer Blüthe be-

grenzt , so dass also ein ähnlicher Wechsel hier

statt hat, wie ich es bei Sii(ji7ia pvocuinbens , wo
aber der unbegrenzte Hauiiltricb das normale Ver-
halten zu sein scheint, beschrieben habe. Ich be-

daure übrigens, jetzt, wo ich dies schreibe
,
gar

keine Bücher zur Hand zu haben, muss es also auf

sich beruhen lassen, ob andere Botaniker au den

betreffenden Pnauzen schon älinliche oder dieselben

Beobachtungen gemacht haben, wie die hier mit-

gcthcilten. T li. Ir misch.

Iiitcrutur.

I
{^B c Sicht u s s.)

I

13. Neue Untersuchungen über einit/e vevißei-

I che7i(le I'unlde der Anutoiiiie und Physiologie des

icilden und cultioirlen Feigenbaumes. Von G u i 1 1.

Gasparrini, Prof. der Bot. zu Neapel. Auszug
aus dessen Schrift: ,,Nuovc riccrche snpra alcuni

punti di anatomia e fisiologia spetlanti alla dottrina

del Fico c dcl Caprificü", abgedruckt in den ,,Uen-

dicoiiti della II. Acad. delle sc. di Napoli" 1848.

Aus dieser Abhandlung ist hier das 4. Kapitel über-

setzt , welclies über die Befruchtung handelt. Da

uus diese Abhandlung nicht zu Gebote steht, so

übersetzen wir dieselbe von hier auch grössten-

tlieils ins Deutsche.

Der Verf. zeigt in einer früheren Arbeit*)

über das Zeitigen der Feigen (Caprification), dass

die wilden Feigen oder die Früchte des Sommers
sowohl des wilden , \\ ie des cultivirtcn (figuicr)

Feigenbaumes, allein nur einen Kmbryo enthalten,

und weiter durch viele Experimente, dass der Em-
bryo sich bei dem crslen dieser Bäume selbst bei

constanteni Fehlen der mäniiliclien Blüthen dennoch

bildete , dass das Ucberbringen des Pollens des

wilden Feigenbaumes Ccaprifiguier) durch den Cy-

nips Psenes L. QP.ienes Caprifici Scac.) eine Un-
möglichkeit sei; dass der Verf. auch nicht das Min-

deste eines Pollenschlauches oder einer Fovilla iti

den weiblichen Blüthen entdecken konnte; woraus

er schloss, dass hier die Natur von dem gewöhn-

lichen AVege der Befruchtung abweiche und auf

uocli geheimem zu ihrem Ziele gelange.

Nach der Veröffentlichung seiner Arbeit ver-

suchte es der A'erf. zu beobachten, auf welche

Weise die Enibrj-oncn in den Orangen entstünden

und fand bei dieser Gelegenheit 2 Theile in dem
Nucleus, das Albumen und eine Gruppe au die

Spitze gestellter Zellen, zu einem Ganzen verei-

nigt, verschieden an Grösse, Farbe und Gestalt

der darunter liegenden. Diese Zellen sah Verf. als

die Embryoneu au, von denen er glaubte, dass sie

dazu bestimmt seien, nach der Befruchtung in den

Embryosack herab zu sleigen, um dort Emliryonen

zu werden. Nach dieser Beobachtung untersuchte

V^erf. auch hierauf den Feigenbaum, und fand in

derThat etwas Achnliches. Er fand nämlich zweierlei

Zellen: die einen gross, eckig, durchscheinend,

viel zahlreicher, einen eigenen Körper bildend; die

andern klein, abgerundet, ein wenig opak, ange-

füllt mit einer grünlichen Substanz, eine kleine

Gruppe bildend , welche unter dem Endostomc an

Annales des scicnces naturelles. Troi.siime siric.

Tome XI. 184'J.

•) Riccrche Sulla ii.itura dcl Caprifico c dcl l'ico, e

suUa Caprific.izionc, Kapoli ISiS; in den Kciuliconti

della R. AtaJ. dcllc sc. d\ jVapoli,
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der Spitze des Niicleus selbst befestigt war. Die

erstem gehörten zum Albumen , die ander» zu der

Embryonal -Griipiie, die der Verf. deu Embryosor

Qembriosoro') nennt

Das Ovulum des ITeigenbaumes (figuier) zeigt

sich bei seinem Ursprünge unter der Form eiuer

kleinen abgerundeten Hervorragung
,

ganz aus

Zellgewebe bestehend und nach oben au der dem

Griffel correspündirendeii Ovarienwand siebend.

Dieser Körper verlängert sich in der Folge ein

wenig gegen deu Grund der Fruchthöhle hin,

und man erkennt dann in ihm einen kleinen Nu-

cleus, an seiner Basis von 2 Wülsten umgeben,

welclie die Anfänge seiner künftigen Hüllen sind.

Sobald diese ersclieinen , beginnt das Ovuhiin

seine Kichlung zu verändern; der kleine Jiucleus

biegt sich zurück und mit ihm die vergrösserlen

Xegraente, welclie ihn fast ganz umgeben, zuerst

an der Ovarienwand, welche dem Saameuträ-

ger Ctroi'''Osperniiura) entgegen gesetzt ist, dann

an dem oberen Theile, Hierbei krümmt sicli das

Ovulum so kreisförmig zusammen, dass Basis und

Spitze beinalie zusammen liegen, wie es beim ana-

tropischen Ovulum der Fall ist. Zu gleicher Zeit

theilen sich die Spiralgefässe des Stempelträgers

[gyrophorum) ; ein Bündel steigt an der Seite des

Ovariums hinauf, welche den Stylus führt, biegt

sich dann ein und tritt in deu Funiculus; dann bil-

det es, ein wenig herabsteigend, in dem äussern

Tegmeute eine sehr kurze Kalit und die Chalaza,

welche der Basis des Sucleus entspricht. Der an-

dere Zweig, welcher die bucklige Seite des Ova-

riums verfolgt, die der Stylus führenden Fläche

entgegen gesetzt ist, tritt zwischen die äussere

(epicarpium) und innere Cendocarpium) Fruchthaut,

bis unter das Stigma.

Wird das Ovulum dieser Periode in der Mitte

durchschnitten, so zeigt es, abgesehen von der an

seiner Seite gelegenen Saamennaht Craphe), fol-

gende in einander geschachtelte Theile. In der

Mitte sieht mau einen ovalen ein wenig verlänger-

ten Körper ohne Oetfiiung, aus gleichförmigen, sehr

kleinen Zellen gebildet, die gegen das Chalaza-

ende hin ein wenig grösser, weniger durchsich-

tig und anders geformt auftreten. Das ist der

Anfang des Embryosacks. Dann folgt der IN'ucleus

von gleichfalls ovaler Gestalt, ohne Oelfnuug und

nur aus eckigen, durchscheinenden Zellen beste-

hend, die aber grösser sind als jene des Embryo-
sackes. An seiner Spitze sieht man eine Gruppe

von den darunter liegenden sehr verschiedenen Zel-

len hervorragen. Sie sind wenigstens 2 Alal grösser,

fast ganz undurchsichtig, mit einer schleimig -kör-

nigen, grünlichen Masse angefüllt, und verätideru

sich selbst unter dem Auge des Beobachters. Diese,

von den Zellen desNucleus, die sicli bekanntlich zum
l'erisperm ausbilden, so verschiedenen Schläuche

haben ohne Zweifel eine andere Bestimmung. Es

sind dieselben, welche der Verf. in seiner Abhand-
lung über die Orangen die Embryoiialgruppe, jetzt

aber den Einbryosor nennt. Aus ihnen geht der Em-
brjo hervor. Die fraglichen Schläuche vermehren
sich in einigen Ovulis bis 8 oder 10. Die Hülle,

welche Nucleus und Embryosor umgiebt, besteht

durchaus aus gro-sen abgerundeten Zellen, und

ihre Oeffnung CEudostom) entspricht dem wenig
entfernten Embryosor selbst, üeber dem Embryo-
sor befinden sich einige hervorragende zellige Kör-

per, welche der Verf. an einer spätem Stelle als

Analoga der Pollenkörner deutet und Pollinidien

nennt. Das äussere Tegment hat endlich eine weite

OelTnnng tExostom, Micropyle) erhalten.

Alle diese verschiedenen Theile der Ovula

wachsen zugleich weiter. Der obere Theil des Eni-

bryosacks nähert sich dem Embryosor und der un-

tere der Chalaza. Dieser Sack besteht aus einer

sehr zarten Haut und umschliesst eine dicke, kör-
nige Flüssigkeit, in welcher kiiglige Zellen von

verschiedener Grösse , voll von derselben Flüssig-

keit und mit einem Nucleus schwimmen. Später

erscheint au der Spitze der Höhlung des Nuclens

eine zellige Hervorragung, welche nichts anderes

als der Embryo ist, der die Spitze des Embryosackes
vor sich bin zu schieben scheijit und, sich ver-

grössernd, an der Basis sich nach Art eiuesSticlchens

oder fadigen Trägers zusammenzieht. Jn derselbe»

Zeit verschwindet der Embryosor. Oft sieht man auch

statt einer dieser Hervorragungen CEmbryonen) 2—

3

neben einander, von denen gewöhnlich nur eine

sich wirklich %veiter ausbildet, während der Verf.

auch schon mehre Embryoneu in ein und demselben

Ovulum der Feige beobachtete.

Hier drängen sich luin 4 Fragen auf: Entsteht

1) der Embryo ans den Zellen des Nucleus, 2) aus

einem Poilenschlauche , der dann mitten durch die

Oeffnungcn der Eytegmeute und die Spitze des

Nucleus bis zum Embryosacke vorgedrungen sein

würde; entsteht er 3) aus dem ganzen Embryo-
sor oder ,4) ans einer einzigen Zelle desselben ?

Die Ansicht eines Längsdurchschuittes des Ovu-

lums ist der erstem Ansicht ganz günstig; indess

erhellt das Gegentbeil daraus, dass der rudimen-

täre Embryo an einem Stielchen aut'gchaiigen ist,

durch das er mit den Zellen des Nucleus schwach

zusammen hängt und also zu diesem selbst kaum
gel.ört. Einen Pollenschlauch noch besonders auf-
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ziisuclien , sah sich der Verf. nicht inelir die Mühe, 1 des Eiiihryosor hilde. Die Umbildung zum Embrvo

da er lieiiii ciiUivirteii Feiseiihaiiiiic (den der Verf. selbst liat er nicht beobachtet, er glaultt aber, dass

iilirisens als wirkliche Art von dem wilden unter-
^

die Saclie sich wie bei den Orantjen verhallen

scheidet) keine Bclriicbtung durch einen Pollen- werde. Hei diesen [sind die Zellen des Emhryosor

schlauch gefunden hatte. Mehls destoweuiger sah

er aber doch zweimal ganz bestimmt einen hier

und da aufgeschwollenen Schlauch (filaraent tubu-

Icux), der von der Spitze des verlängerten Em-
brjüsors sich in den Hals des inneren Eiitegmeiits

ausilchiite. Doch ist Verf. über diesen Punkt noch

Keineswegs beruhigt.

Eben so scbliesst auch, wie der Verf. schon

oben sagte, die zarte Jlenibran des Embrjoeaoks

neben einer zühen
,
graniiliiscn Flüssigkeit einige

h'chlUuche ein. Die polyedrischen Zellen des Min-

dens bilden sich zum Perispcrme aus, die des

Emhryosor, gewöhnlich grosser, immer abgerundet

und durch eine grünlich schleimige Substanz un-

durchsichtig, scheinen für einen anderen Zweck be-

stimmt zu sein, und dies vorzüglich dadurch, dass

sie sieb im \A' asser aullösen, und dass man sie

nicht immer während des ganzen Eylebens antrifft.

Diese eigenthünilichen Zellen zeigen sich genau

an dem Punkte, wo sich der Embryo zuerst bildet

und verschwinden alsbald, wenn dieser sich in der

Höhlung des Nucicus zu zeigen beginnt. Sie fehlen

ausserdem in einigen Ejern der wilden Feigen

t^fornites'), deren sämmtliche weibliche Blüthen aber

auch nicht fruchtbar sind. Sie fehlen in allen Eycru

der Fioronen CFioroni), welche niemals embrj'onen-

hallige Saamen liefern. Aus allen diesen That-

sachen scliliesst der Verf., dass der Embryo nur

von den Zellen des Enibryosor berrühren könne.

Es ist indess noch zu beweisen, ob sich der

ganze Eml)rjosor oder nur eine seiner Zellen zum
Embryo ausbilde.

Sobald der Embryo nach seiner Erscheinung

seine weitere Entwickelung beginnt, so befinden

sich an der Spitze des Nucleus mehre Zellen des

Embryosor , verschwinden dagegen nach und nach

gänzlich und zwar so, dass sich nach zahlreiclien

Beobachtungen ihre äusseren Theile Cüic ganze Pe-

ri|>heric) in zahlreiche kleine, etwas verlängerte

(groppe embryonaire) an die Spitze des Sacks ge-

stellt, in welchem sie nach der Schwängerung C'm-

prögnation) herabsteigen. Daselbst vergrüssern sie

sich bald, verlängern sich ein wenig au ihrer, der

llicropyle oder der Wand des Sacks zugewendeten

Seite, und bilden so das Stielchen (suspcnsenrj,

während die grünliche Substanz in ihrem Innern

sich zu kleinen Zellen umbildet. Der Verf. glaubt

nun, dass sich die Bildung des Embryo bei den

Feigen wohl nicht wesentlich hiervon unterscheiden

werde; die einzigen Unterscbiede liegen nach ihm

nur in der Grösse nnd der Gestalt der einzelnen

Theile und in andern unwichtigen Abweichungen.

So kann man heim Feigenbaume Cliguier) nicht ent-

decken , ob die Spitze des Embrjosacks, wie bei

den Orangen, genau bis zum Embryosor vordringt,

während man den Suspensenr mitten durch das

Parenchym der Nucleusspilze bis zum Embryosacke

dringen, oder sich auf seinem kurzen, an der Höh-

lung des Sacks endigendem Wege etwas anschwel-

len siebt.

?4. Die Entstehung des Embryo der Phanero-

(jamen etc. Von Wilhelm Hofmeister; p. 375

bis 382. Ausführlichere Anzeige der deutscheu

Schrift des Verf.'s, K. M.

Tabulae pbjxologicae oder Abbildungen der Tange.

Herausgegeben von Fr. Traug. Kützing, etc.

Lieferung 6— 10. Tafel 51 — 100. Kordhausen

1849. 8.

AVir erhalten mit diesem Hefte den ersten Band

vollendet, daher den Titel und ein Vorwort, in

welchem der Verf. sagt, dass dieser erste Band

durch die Bearbeitung der Species Algarnm eine

Unterbrechung erlitten habe, dass er aber holTe,

eine solche solle nicht wieder vorkommen. Es lasse

sich nicht berechnen , wieviel Raum noch die künf-

tigen Abbildungen verlangen würden, doch solle mit

Zellen theilte, die nun um eine grössere, runde derselben Sparsamkeit wie im ersten Bande, wel-

Zellc (Htricule central arrondi) gestellt waren, I
eher 545 Nummern enthalte, verfahren werden,

als ob jede der Embryosorzellcn (besser Körper) I Die für die Bacillarien noch nothwendigen Jiach-

ursprüngliah aus einem Gehäuse (coque) und einem
|

träge bofTe er vielleicht späterhin besonders zu lie-

Kerne bestünde. Halte man die Spitze des Mnclcus ! fern. Auch die Desmidiecn werde er vorläufig un-

genau in der Mitte durchschnitten, so sieht man i berücksichtigt lassen, da eine kürzlich crschiinenc

das Stielchen (suspensenr) des Embryo in einem

Kanäle der Nucleusspitze ciiigcbeltct.

Arbeit von J. Kalfs: ,,Tlic british. Desmidieae,

London 1848" mit den schönsten Abbildungen ge-

Aus dem Vorhergehenden folgert nun der Verf.,
I

ziert, diese darstelle. Unter den niedern .4lgen-

dass sich der Embryo nur aus einer einzigen Zelle formen verstehe er die ganze Tribns der Gymno-
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spermeae bis zu den Sporochneae , was ilin eiue

Reihe von Jahren Ijescliäftigen werde, Taf. 51 und

52. entlialten Hydrocoleum Cwovoii noch eine neue

Species auf T. 59) und erstere noch Sirocoleum.

T. 53. Symphyothrix. T. 54 — 58. Chtonoblastes,

eine Species ist aiicli noch auf Taf. 87. T. 59 bis

66. Leptothrix. T. 67 — 71. Ilypheothrix, wobei

eine neue Art v. Naegeli. T. 72. Asterothrix,

Dasygloea und EntotUriv. T. 73— 76. Symploca-

T. 77. Inactis. T. 78. Siphoderma. T. 79— 81.

Amphilhrix , hiervon werden mehrere Arten als

eigene Gattung Lophopudium getrennt, welche im

.System nach Geocyclus eingereiht wird. T. 82—85.

Leibleinia. T. 86 — SO. Lytif/bya, woiiei eine neue

i\ene Art. T. 91. Blennolhrix , Linmochlide und

Trichodesmimn. T. 92 — 94. Anahaina mit 5 neuen

Arten und auf der letzten Tafel noch Cfiaeto-

coccus oder Sphaerozyga microscopica. Kg. Spec

Alg. T. 95 und 96. Sphaerozyga , darunter 1 neue

Art. T. 97— 99, Cylindrospermum mit einerneuen

Art und die Bemerkung, dass Kg. die Gattung Do-
lichospermum Thwaites annimmt, und dazu noch

einige Arten von Cylindrospermiun rechnet. T. 100.

Nodularia und Spermosira. Bei der Nodularia

Suhriana wird erwähnt, dass, da der Verf. diese

mit der zugleich vorkommenden Anabaena flos

aqvae und verscliiedene Zwischenformen beobachtet

hat, er sie für eine höliere Entwiekelungsstufe der

Anabaena, die hier noch einmal mit abgebildet ist,

halte. S — l.

hens schuldig zu machen, eine solche Erscheinung

in diesen Annalen der Botanik unbemerkt gelassen

zu Iiaben. Iliese neue Auflage ist, gegen die erste

und zweite gehalten, ein ganz neues Werk, und

besonders ist es der zweite Band, welcher den

wissenscliaftlichen Botaniker im liohen Grade an-

geht, als darin theils eine Menge botanischer Au-

slebten nebenbei geäussert werden, theils die ,,Idee

zu einer Phj'siognomik der Pdanzen" ganz ausser-

ordentlich in den Erläuterungen erweitert worden

ist. Diese Alihandluug bat allein einen Umfang

von 24S Seiten.

Es wäre ein üeberfluss , noch Etwas zum

Ruhme des Werkes sagen zu wollen! K. M.

Theorie der Gartenkunde , oder u. s. w. von J.

Lindley. üebers. m. Anmerk. v. L. Ch. Tre-
viranus etc. Neue Ausgabe. Erlangen 1850.

Verl. V. Palm und Enke. HH Thlr.;)

Diese neue Ausgabe ist die unveränderte alte,

nur mit neuem Titel und farbigem, mit dem Titel

bedruckten Umsclilag. Die Zahl der Seiten stimmt

ganz mit der frülicrn, und das Druckfelilerver-

zeichniss ist dasselbe. S — l.

Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Er-
läuterungen. Dritte Auflage. Von Alexander
von Humboldt. 2 Bde. 1849. I. Bd. mit 372 S.

II. mit 407 S. 2 Rthlr. 20 Sgr.

Obwohl vorliegendes Werk bereits in den Hän-
den der meisten Botaniker sein wird, fühlen wir
uns docli gedrungen , dasselbe hier wenigstens dem
Titel nach anzuzeigen, um uns nicht des Verge-

Reiscnde.
Herr Privatdoceut Dr. Wigand aus Mar-

burg befindet sich in diesem Sommer auf einer

wissenscliaftlichen Reise, welche über Hamburg,

Berlin, Wien, nach Triest ausgeführt werden soll.

Persoual-afotizen,

Der Professor der Botanik und Direktor des

botanischen Gartens an der Universität zu Freiburg,

Dr. A 1 e X. Braun, wird die gleiche Stellung an

der Universität zu Giessen einnehmen.

In Erlangen soll au Hofrath Koch's Stelle Dr.

Schuizlein zum ausserordentlichem Professor

der Botanik ernannt sein, obwohl von der medici-

nischen Facultät daselbst Dr. C. U. Schultz Bip.

fast einstimmig zum Ordinarius vorgesclilagen war.

Es gehört nämlich die Professur der Botanik in Er-

langen noch zur medicinischen Facultät, wie dies

früher bei allen Universitäten der Fall war.

Kurze IVotizen.

Sechs bedeutende Herbarien stehen in Deutsch-

land zum Verkauf, in Berlin von Prof. Kunth
und Dr. Lucae, in Erlangen v. Hofr. Koch, in

Halle vom Prof. Sprengel, in Braunschweig v. Dr.

Wiegraann und in tiaubaoh vom Kammerdirektor

Klenze. Es wäre wohl allgemein wichtig zu er-

fahren, in welche Hände die Herbarien der Män-
ner, welche als beschreibende Botaniker aufgetre-

ten sind, gelangen, und wir bitten. darüber in der

bot. Zeitung Nachricht geben zu wollen.

lledactioii: Hugo Von Mohl. — D. F. L. von S chle chtend al.

Verlag von A. Förstner in Berlui. — Druck: Gcbauer'sche Bnchdrnckerei iu HaUe.

i'fddi'l.
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Lichenologische Beiträge zur Flora

Europaea.

Von J. V. Flotow.
m

(Beschhiss,)

Arthonia fuliginosa F\v.

A. crtista chlorogonimica teiuii tarlarea sub-

leprosa rimosa inaequabili cinerascente, 113'pothal-

Iiiin albnm plenimque obtegente; apotheciis adnatis

iminarginatis mox convexis coiiDnentibiis difformi-

busque ciiiereo -priiiiiosis, iiitus sub disco albis,

effoetis maciilas lirelliformes subfiiscas relinqiienti-

bus. Asci obovati breves vertice late limbati spo-

ris 5— 6iiis oblongo -pyriformibiis bi -triseptatis.

Spiloma fuliyinosum Turn. Lieh. Brit. 37. sec.

specim. Scbaereri! CE. Bot. 2150.).

b. leucoiua: criista viridior, apotheciis albicantibus

nigropunctatis.

c. microsticta: apotheciis effoetis lirellaeformibus

pjTCDOpboris.

Au Abies excelsa und peclinuta im Griiiibiisch

im Sattler, um Bucbwald im Hirsclibergcr Thal;

eine unvollliommne sporenlose Form häufig, die

besser entwicUelte am Grunde bejahrter Fichten-

stämme nur einmal (28. Mai 1847.) im Griinbusch.

Ist zunächst mit Arthonia impnJitti Borrer ver-

wandt; die hervorgehobenen Mcrlimalc und der

Kreis von Entwicldnngsformen unterscheidet sie

hinreichend. Die Schläuche sind am Scheitel breit-

gesäumt Cd. h. die innere, die Sporen zunächst um-
schliessendc Schlauchhaut steht entfernt vom Scliei-

tel der äusseren), an der Basis abgerundet. Die

länglich -birnfürmigen Siwren 3 — 3/2 Mal länger

als breit CVkc'" •''s V119'" lang) 5
gewöhnlich in 4

Fächer getlieilt, von denen die beiden endständigen

'/j, die beiden mittlem nur
'/s der Sporcnlänge ein-

nehmen. Ziiwoileu cuthält das obere Fach eiueu

grossen, länglichen, die unteren ähnliche, aber

quergelagerte Zellenkerne.

Hiermit ist die Abstammung dieser Flechte von

Lecanactis lyncea Fr. iOpeyrapha lyncea Turn, et

Borr.) widerlegt, welche asci clavati utrinque an-

guste limbati, sporis acicularibus polyblastis 1. po-

lyseptatis besitzt (zufolge Fries Lieh. Suec.

exs. 313!).

Die Form c. microsticta ist vielleicht dnrch

einen Parasiten entstanden, der in der Keimplatte

sich eingenistet, sie verdrängt oder gleichsam auf-

gezehrt hat und nun den rillenähulicheu Keimbodeo

reihenweise besetzt hält.

Als selbstständiges Wesen betrachtet ist dieser

Parasit eine Pyrenotkea, die einstweilen P. gre-

garia heissen möge: P. parasitica, pcritheciis di-

midiatis exiguis seriatis, tandem conlluentibus, atris,

ostiolo punctiforini, sporidiis ovalibus minutissiinis

numerosis. (Asci uulli.)

Arthonia decussafa F\v.

A. crusta chrysogonimica subtartarea inaequa-

bili, hypothallum fusconigrum eam decussantem sub-

obtegente, mox amylacea e corneo lactea, ambitu

crcnulato sublobato, apotheciis innatis difformibus

polyjiyrenis velo thallode crassiusculo alutaceo cae-

sio obtectis. Sporae . . .

Lecanactis lobata Fw. in litt. exci. s_vn. Flk.

D. L. 22. Bbh. Lichenen (1. p. 18.

? Parmelia caesio alba iSaxicola') Fr. Licli.

Eur. 185. Gar. in litt.

An versteckten Felswänden in Schlesien, der

Lausitz, Sachsen (auf Granit, Urschiefer, Thon-

schiefer), Fw. llbh. — in Obcritallen (auf Kalk)

Garovaglio I

Wurde von mir irrthrimlich für identisch mit

Arthonia pruinosa ß. lobata Flk. und als solche

für eine Lecanactis gehalten, so lauge mir noch A.

31
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impolita Borr. dafür galt, doch als specifiscli ver-

schieden von der letztern erkannt.

Diese irrige Ansiclit schien noch in Garo-
vaglio's fraglicher P. caesio alha Fr. nud der

Bemerkung über Flk. D. h. 22. in Fr. Lieh. Eur.

158. eine Bestätigung zu finden. Mein Original-

Exemplar von A. pruinosa ß. in Flk. D. L. 22; aus

zerbröckelten Fragmenten bestehend, war unzu-

länglich ein treues Bild dieser Species zu ge-

währen , und da A. decussata , nicht selten in

Dresden's üragegend vorkommend, wo Flörke
seine A. lobata entdeckt gehabt, in der That einige

Aelinlichkeit mit der Diagnose der letztem besitzt,

so hielt ich A. decussata als den Typus von A. lo-

bata fest.

Nachdem aber neuerdings P. caesio alba (liyni-

cola') Fr. als eine Phlyctis, und P. caesio alba

(_Saxicola^ Gar. CFr. ?) als obige A- decussata sich

erwiesen, ward es durchaus notliwendig, die mehr-

mals misslungenen Versuche mikroskopischer Prü-

fung au Arthonia lobata Flk. zu wiederholen;

glücklicherweise hatten einige Fragmente reife

Apothecien mit einer gehäuselosen, Iturizuntal aus-

gebreiteten ununterbrochenen Keimplatte und voll-

ständige Sporen , woraus denn genugsam die spe-

cifische Differenz von A. decussata hervorging.

Es kann selbst noch in Zweifel gezogen wer-
den, ob denn A. decussata wirklich eine Arthonia,

ja ob sie eine Graphidee sei. In den für Apothe-

cien gehaltenen bläulich bereiften Flecken nisten

mehrere rundliche oder längliche, aufrechte, von

einem starken Velum bedeckte Nnclei, die zuwei-
len zusammenfliessen und obericärts C''ei tlem ita-

lienischen Exemplar) als bräunliche Punkte aus-
münden. Sporen oder Schläuche fand ich nicht.

Wollte mau jene durch Farbe und Oberfläche aus-

gezeichneten Flecke auf dem Tiiallus als stromatu
betrachten, so hätte man in unserer Flechte ein

quasi biatorinisches Chiodecton vor sich. — Bis

dahin ist das Genus, zu welchem sie gehört, noch
niclit sicher gestellt und es bleiben noch weitere

Untersuchungen an besser entwickelten Individuen

derselben wüuschenswerth.

Phlyctis Wallr.

Apotheciiim primitus Verrucae tliallodi innatum
mox apertum discigerum, lamina a tliallo velata
suborbicularis I. utplurimum maculiformis. Excipu-
liim proprium fere iiullum 1. tenerrimum tliallode

varie cinctum. Sporae magnae speciosae muriformes
solitariae liberae 1. binae, ascis inclusae.

Thallus crustaceus saepius gemmiparus erythro-
tropus fatiscens.

Die Gattung ist Thelotrema vernaclibart und
vertritt bei den Porineen die Arthonia der Gra-
phideen,

Phlyctis caesio alba CPrev.) Fw.
Fht. crusta cartilaginea rugoso- plicata flobu-

lataque Fr.) albo - pallescente (glaucescente Fr.)

hypothallo byssino albo; lamina planiuscula immar-
ginata iunata C'iaculaeformis) caesio -nigrescens

ex hyaline nigro-fusca glaucopruinosa , margine

thallode lacero-rupto tenui irregulari Cüiubo iute-

riore taudem deliquescente).

Hypothecium superum tenui grumoso-granosum,
inferum ceraceum albo - pallescens lamina 3—
4plo crassius, strato medullari impositum. Asci

obovati in petiolum attenuati e cellulis hypothecii

superi enati, sporam unicam ellipsuidcam limbatain

Intus gruniosam foventes.

Parmelia caesio -alba lignicola Fr. Lieh.

Eur. 185.

? Dirina Ceratoniae Fw. in Linn. 1843. p. 19.

An rindenlosen Wachholderästen auf der Insel

Cypern. Hoch stetter Herb.

Die Fruchtscheibe bricht (ieckenartig aus der

.^larkschicht des Thallus hervor und hebt etwas

Thallussuh.stanz in die Höhe, die den accessori-

ichen Laubrand bildet. Dieser ist eingerissen, uu-

regelmässig und auf der Innenseite nicht berindet.

Die gonimische Scliicht setzt sich in demselben als

eine grüne Linie fort, läuft aber nicht unter das

Hypothecium hin. Letzteres ist im Aufschnitt nicht

schwarz, vielmehr bleich-gelblich-weiss, sondern

nur die Schlauchschicht mit dem oberu Keimboden

schwärzlich braun. Jene besteht aus zarten, unter

dem Druck sich leicht von einander trennenden Pa-

raphysen mit untermischteu Körnchen verschiedener

Grösse und Entwickelung, die aus dem oberen

krümeligen fasrig durchwebten Keimboden hinauf-

steigen und zu Schlättchen sich ausbilden. In dem

unteren compacteren ans verwebten und verschmol-

zenen Faserzelleu bestellenden Keimboden sah ich

diese Körnchen nicht ; er ist 3 bis 4 mal breiter als

die Scblauchschicht.

Kalilauge färbt die Paraphysenenden und deren

farbige Absonderungen , welclie eine lockere Decke

über der Schlauclischiclit — den Keif auf der

Scheibe — bilden, schwach violett, lässt aber den

Thallus fast unverändert.

Die Schläuche sind durchschnittlich * g'" lang,

'/,o"' breit; 4 '*I'"'"'*'"'^ la"Sj '/13 Millira. breit);

die Sporen '/u'" lang, V32'" breit CVs *lil'i">- lang,

Vi, Slillim. breit).

Phlyctis argena Wallr. cmend.

Wallr. Naturgesch. d. Fl. I. 52) sq. Lecidea

— Ach. Jlcth. Flk. im Bcrl. Mag. 1Ö07. i>. 13. —
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Parmelia aryena Wallr. Comp. 46G. Lecanora

subfusca var. Meyer.

Perlusaria lii/menett, var. — Scliacr. Spie. 354.

Variulnria aryena Tum. et Borr. Hook. Eii^l.

Fl. V. 2. 171. (KBot. l'J23.)

Exs. — Fw. Lieh. cxs. 60 C.

Zu der vortrefflichen Beschreibiiiiii- in Wallr.
1. c. ist mir noch das Mikroskopische hinzuzufügen:

Apothecium inlns fiisco atruni ; Stratum asciyerum

pellucidum, hyj/otliecio grumüso-granuloso ftisco

atro snffnltiim. Asci e ^rannlis hypothecii enati,

inter paraphj-scs tenellas stipati , obovato -clavati

nionospori. Sporae niuriformes plurics (20 — 34es)

nnniilati.

Die Kruste ist sehr reich an Erythrin. Die

lieim Anfcucliten des nntcrsucliten E.\cniplars an

dem Pinsel liany,en geblichenen, in eine Schaale mit

Wasser abgespülten Staiihkörndien halten, so un-

bcmcrklich gering ihre QnantiliU anili war, über

Nacht dieses AVasser rothbrann gefärbt.

Die Apothecicn entwickeln sicli aus einzelnen

zerstreuten oder auch gehäuften Thalluswarzen,

unter deren Rinde die Eruchtscheibe verborgen

liegt. Viele solcher Kruclitwarzen schlagen felil,

d. h. sie lösen sich in Brutbriickchen (Knospenj

ond Soredien auf. Die Auflösung der Eruchtwarze
ergreift auch den angrenzenden Thailus und es er-

giessen sich von jenen aus die Soredien, mit den

1)enachbarten zusamniendiessend , über den ganzen
Thailus. In diesem Ealle kommen nur vereinzelte

Apothecicn zur Entwickelung und Sporenbildung;

Oft auch gar keine. Exemplare, auf welchen die

Fruclitwarzen normal sich entwickeln, wo der

Thailus glatt von Soredienbildung völlig unversehrt

bleibt, sind sehr selten; ich fand nur im Scptbr.

1844. einige E.\eniplare in Mecklenburg in dem vom
Dobbertiner See umgei)enen (Juldbcrgcr Buclien-

wäldchen , woselbst aJi üuclic]islammen diese Art
und I'hlyclis ayelaea die vorherrschenden Flechten

sind. Ein noch vollkommnercs dieser Beschreibung

zum Grunde gelegtes Exemplar sammelte ich von
Eschen im Dobbertiner Park.

Die Fruchtscheibe ist von einem dicken blau-

lichen Ueif bedeckt und ihre wasserliello Schlaucli-

schicht ruht auf einem bräunlich -schwarzen krü-
meligen Keimboden. Daher sieht die Fruchtscheihe

im Aufschnitt braunschwarz aus. Dünne Vertical-

schnitte aber zeigen sich oben und unten schwarz
gesäumt, jene von einer ziemlich starken Schicht

feinkörniger Ablagerungen aus den Paraphysen
herrührend.

In der Schlauchschicht liegen hei gesunden rei-

fen Früchten die Schläuche zwischen den zarten
Paraphyscu gedrängt neben einander. Sie ent-

wickeln sich ans den Körnchen des Keirabodens,

von denen kleinere und grössere sichtbar sind. Die

ursiirünglich keulenförmigen Schläuche wachsen
bis zum Vcrkehrteyförmig -Keulciifürnw'gen heran.

Jod färbt die Schläuche blau, die junge Sporen-

masse gelb, die älteren Sporen braungelb. In je-

dem Schlauche ist nur Eine Spore enthalten. Die

Sporen kommen in verschiedenen Gestalten vor;

länglich - keulenförmig bis länglich- verkehrt- ey-

förmig, einerseits bauchig oder nicht, am obern

Ende nn't kurzer stumpfer, am untern mit langge-

zogener Spitze oder auch gerundet. Im erwach-

senen Zustande der Spore hat der Schlauch sich

absorbirt und sie ist frei, 2 'i bis Sfemal länger

als breit, mauerförmig, zerfällt unter dem Druck

in ihre eckig -rundlichen Zellchen, welche in 20

bis 34 Ouerreihen gelagert sie erfüllen. Die Sporen
haben eine Länge von V21'" bis Vi?'" ('"95— '"/ts

Millini.) , eine Breite von Vg/" bis V4ä'" 0°lu2 '•^

'"/jg,, Millim.); ihre Zellchen im Innern sind V595"'

'''^ 'JiGt'" C'/ac3 ^'^ llios Millim.) im Durchmesser

gross.

Phlyctis ayelaea Wallr. Comp. 553.

Lrceolaria ayelaea Acli. Meth. 150. Thelotrema
Kariolarioides ß. ayelaeum Ach. Syn. 117. Flk.

!

D. L. 169. Fw. Lieh. exs. 62. Pertusaria hymenea

ß. ageleaa Schaer. Spie. 354. Variolaria ayelaea

Turn, et Borr., Uook. Engl. Flor. V. 2. 171.

Von dieser allgemein verbreiteten Flechte fand

ich sowohl hier als im Jlecklenburgischen nicht sel-

ten sporentragende Individuen, die schönsten spo-

renreichsten Exemplare aber erhielt icli durch Ga-
rovagllo von Castanea resca und Prunus Ce-

rasus in Oberitalien gesammelt.

Dem Character ist noch beizufügen:

Lamina immersa glauco- velata intus fusca.

Parapbyses tenucs. Asci magni primum massa

sporigera contigua repleti oblongo clavati, dein

oblongi sporas duas distinctas continentes ellipsoi-

deas muriformcs, utrinque papillula hyalina in-

structas.

Die Keiiiiplatte ist eingesenkt, von einem wul-

stigen Tballusrande umgehen; gcwölinlich liegen

ihrer mehrere gruppenwcis beisammen und bilden

auf dem bläulichwcissen Thailus milchweisse in

einander Diessende Flecke. Die Scheibe ist bläu-

lich-bereift, abgerieben braun. Die Sporen sind

1/3/" bis V30'" lang cVi7 bis '/,3 Millim.), ',,„4'"

bis ',^3'" breit C'Ac bis
'/ic.

Millim.).

Anm. Es giebt Individuen der Pertusaria so-

rediuta var. variolosa . die C"'ie z- B- F"'. t'ich-

cxs. 60. A. B.) der Phlyctis ayelaea sehr ähnlich

sind, durch ihre Sporen sich aber als ächte Pertu-

sarien ausweisen.
31 'f
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Verrucaria Güntheri F\v.

V. chrysogonimica leprosa ciiierascens; peri-

theciis sessilibus iiitegris sparsim coiifertis con-

flueutibiisque nitidulis vertice obtiise conico - elevatis

1. obtuse papillulatis, ascis fusiformibiis, sporis cy-

liiidrico-fusifonuibus 4-septatis quandoque 8-cel-

lulosis.

V. 7nargacea Fr. L. E. 400. ziiiii Tlieil , sofern

Fiv. Lieb. exs. 53. citirt wird.

V. ylaucina Ach.? — Fw. Lieh. exs. 53.!

An triefenden Felsen um den kleinen Teich,

den Kochel- und Zackenfall, an der schwarzen

Koppe im Euleugrunde und anderwärts im Rieseu-

gebirge , im Felsenkessel des WöUelfaU's in der

Grafschaft Glatz CFw. e.xs. 53.). —

Iiiteratur.

Le genre Btibus , cousiderÄ an point de vue de

l'espÄce, par D. A. Godron, Dr. en ni^dec. et

Dr. fes scienc, dir. de l'^cole de m^dec. de Nancy
etc. Nancy. 1850. 8. 31 S.

Diese Abhandlung ist ein besonderer Abdruck

aus den M^moires de la soc. d. sc, lettres et arts

de Nancj' pour 1849; sie ist darauf gerichtet, die

Botaniker Frankreichs auf ein genaueres Studium

der Brombeeren hinzulenken , indem der Verf. zu-

nächst die Arbeiten, welche seit Liunö über die

Gattung Rubus erschienen sind, durchgeht, dann

eine Untersuchung darüber anstellt, ob nicht die

in neueren Zeiten beschriebenen Rubustormen sicli

durch ebenso wichtige und schneidende Charactere

unterscheiden, als die von aller Welt als Arten

schon längst anerkannten, endlich noch nachweist,

dass durch die bekannten auf die Mannigfaltigkeit

der Form einwirkenden Umstände die hervortre-

tenden Verschiedenheiten in den Hauptorganen der

Brombeeren sich nicht erklären lassen und dass

man nothwendiger Weise eine grössere Zahl von
Arten, alsLinnö beschrieben hat, bei der Gat-
tung Rubus annelimen müsse. Von den Linnö'-
schen Arten sind die strauchartigen Rubus idaeus
und caesius von allen Botanikern anerkannt, da-
gegen ist die Frage , oh unter R. fruticosus alle

übrigen als Varietäten zu stellen sind, oder nicht.

Von dem R. fruticosus L. weist der Verf. nach,

und folgt darin den neuen schwedischen Floristen,

dass derselbe mit B. pUcatus W. et N. zusammen-
falle, dass aber Linn6 selbst schon einen R. ma-
ximus im Iter uestrogothicum und scanicmn un-
terschieden habe, den er aber in seinen syste-

matischen Werken weiter nicht erwähnt, und fol-

gert hieraus, dass Liiin6 gewiss nicht alle ifxAus-

formen unter seinem R. fruticosus begriffen haben

würde, wenn sie ihm genauer bekannt geworden

wären. Die spätem Botaniker haben sich gewöhn-
lich sehr wenig um die Brombeeren gekümmert,

und nur Linuä's Namen und Diagnose abgeschrie-

ben, ohne einmal seine übrigen Bemerkungen über

diese Art zu beachten. Der Verf. giebt nun eine

Uebersicht der verschiedenen Schriftsteller, welche,

von Bellardi 1792 beginnend, Bu6«s- Arten un-

terschieden und in verschiedenen Floren öfters die-

selben Arten auch mit verschiedenen Namen belegt

haben, und zieht daraus den ächluss, dass alle die

Botaniker, welche sich in Deutschland, Schweden,

England und Italien mit dem genauem Studium der

RmAus- Arten beschäftigten, zur der Einsicht ge-

kommen sind, dass es mehr als die sechs von

Linnä aufgestellten Arten gebe; dass diese Ueber-

eiristininiung verschiedener Beobachter oft in sehr

entfernten Gegenden es sehr wahrscheinlich mache,

dass, wenn auch nicht alle aufgestellten Arten hin-

reichend gesichert seien, es deren doch eine

grössere Menge gebe, und dass man in Frankreich

im Allgemeinen die Zahl der Arten in zu enge

Grenzen einzuschliessen geneigt gewesen sei.

Nun geht der Verf. zu Beweisen im Einzelnen

über. Wenn man R, caesius und R. fruticosus L.

als Arten untersclieide und vergleiche damit den in

der Gegend von Nancy wachsenden R, rudis W.
Nees, den der Verf. seit 10 Jahren ohne Abän-

derung beobachtete, so müsse man eingestehen,

dass dies eine gleichfalls ganz gesonderte Art sei.

Gleicherweise werde die Vergleichung mit dem R.
Wahlbergii dessen grosse Verschiedenheit von je-

nen dreien nachweisen, und so werde es mit allen

vom Verf. aufgestellten Arten der Fall sein. Doch

habe er in der Flor nur einige Charactere berück-

sichtigt , mau könne aber in allen Theilen, viel-

leicht mit Ausnahme des Embryo , Verschiedenhei-

ten auffinden, und es bleibe also nur möglich, ent-

weder alle Formen als Arten anzuerkennen , oder

alle, und danu auch den R. caesius, als Varietä-

ten eines B. poiymortihus anzusehen, wie es Spen-
ner in der Flora Friburg. gethan habe. Nähme
man dies Letzte an, so müsse man Zwischenfor-

men, welche sie gegenseitig verbänden, auffinden,

und man würde bemerken, dass Klima, Boden,

Lage und andere feinflüsse solche Uebergänge und

Formen nicht hervorbrächten. Nur von Gmeliu
in der Fl. Bad. Als. seien solche Uebergangsformen

angenommen, kein anderer Botaniker habe sie ange-

führt, und er, der Verf. selbst, obwohl er wisse,

dass einige Arten in verschiedenen Gestalten auf-

träten, habe während eines zehnjährigen Studiums

und bei der Neigung, ehr zu vereinigen, als zu

trennen , solche Zwischenformen nie gesehen. Im-



— 577 — — 578

mcr seien die vom Blütlicustande, vom Kelch, von

der Corolle , von der Frucht, von der Blattfürm,

von der Richtung des Stengels und der Entwickc-

luiig des Markkanals hergenommenen Cliaractere

beständig gewesen. Wenn aber diese Formen nur

Varietäten wären , so würde man diese Charactere

nicht immer auf gleiche Weise vereint finden, son-

dern bald den einen, bald den andern von einer

andern Form hinzutreten sehn , so dass sie sich

mehr vermengten und die Formen sich verwischten.

Wenn man ferner alle diese europäischen Formen

nur für Varietäten einer Species annehmen wolle,

so würde man auch die Rubunformen aller ausser-

europäischen Länder ebenfalls meist auch als Va-
rietäten hinzurechnen müssen, wozu sich noch kein

Botaniker geneigt gezeigt hat. Wenn diese Formen

also nicht gut Varietäten sein können , so liesscn

sie sich vielleicht als Rassen oder bleibende Varie-

täten ansehn. Aber dies ist auch nicht gut möglich,

denn solche Rassen unterscheiden sich gewöhnlich

von der Stammart nur durch einen oder wenige,

nicht durch Verschiedenheiten sänimtlicher Cha-

ractere; sie erzeugen sich nur unter dem Einlluss

derCuUur, welche bei den Brombeeren gewiss nie

in irgend einem grösseren Grade stattgefunden hat.

Ferner weist der Verf. nach, dass das Clima und

der Boden nicht Ursachen der Formen sein können,

denn dieselben Arten erscheinen unter sehr ver-

schiedenen Breitengraden und auf den verschieden-

sten Bodenmiscliungen. Endlich aber führt der Verf.

noch die Erfahrungen von iMr. Jordan an, wel-

cher mehr als 100 Brombeerstöcke verschiedener

Floren in seinen Garten unter ganz gleiche Be-

dingungen versetzte, und nach mehrjähriger Cultnr

keine Veränderungen wahrnahm. Um liierin gewiss

zu sein, nahm er von jedem Stock, che er ihn ein-

setzte, Exemplare mit solcher Sorgfalt, dass er

auch die Blumenblätter besonders trocknete und die

Früchte in Weingeist bewahrte, ausserdem aber

noch die Pflanzen nach dem Leben beschrieb und

die wesentlichsten Thcile zeichnete. Nun, mit glei-

cher Nummer versehen, konnte er sie alljährlich

vergleichen und fand nie eine Abänderung in den

wichtigeren Organen. Damit noch nicht zufrieden

hat er zahlreiche Aussaaten gemacht, indem er den

Saamen wilder J?u6usformen in Töpfe säete. Hier

müssen sie gewöhnlich zwei Winter liegen ehe sie

aufgelin, dann wurden sie ausgepllanzt und kamen
nun im dritten, gewöhnlich erst im vierten und

fünften Jahre zur Blüthe. Auch bei diesem Ver-
suche blieben die Sämliugspflanzen ihren Mutter-

pflanzen so gleich, dass sie von einer Pflanze ge-

nommene Exemplare zu sein schienen. Diese That-

sachen sprechen allerdings sehr für die Aufstellung

vieler Arten von Rubus , welche Ref. auch nie in

Abrede zu stellen geneigt war.

Für die wissenschaftlichen botanischen Gärten

ist diese Reihe von Versuchen und Beobachtungen

des Urn. Jordan, eines nur von seinem Eifer

dazu getriebenen Privatmannes, etwas demülhigend,

denn sie können sich nicht solcher Unternchniungeu

rühmen, während sie alle Mittel zu deren Aus-

führung besitzen und es ganz ilirer Bestimmung

entspräche, diese und ähnliche Fragen in der Wis-

senschaft zu lösen. Aber es kann in ihnen nur

dann solch eine Prüfung und Untersuchung und

überhaupt etwas Ordentliches zu Stande kommen,

wenn sich der gute Wille mit der Einsicht bei den

beiden leitenden Persönlichkeilen eines Gartens eng

verbindet, was leider nicht überall der Fall ist.

S—l.

Polytechnisches Centralblatt. Herausgegeben von

Dr. J. A. H ü 1 s s e und Dr. G. U. E. S c h n e d e r -

mann, Professoren an der K. Gewerbsschule zu

Chemnitz. Sechszehnter Jahrgang. Neue Folge.

Vierter Jahrgang. 1850. Lieferung 5.

lieber die Einwirktmy der Silberhütten auf
die benachbarte Vegetation. Von Dr. A. Stock-
hardt; p. 257— 78. Bei der Besichtigung der Um-
gebungen der Halsbrückner Hüttenwerke liess sich

ohne Schwierigkeit derjeuige Theil der betreuen-

den Flor erkennen, welcher seiner Lage nach

den Einwirkungen des Hüttenrauches am meisten

ausgesetzt ist. Die Früchte, das Gras sahen küm-
merlicher aus, die Bäume und Hecken hatten nicht

das lebhafte Grün, sondern erschienen, namenllicU

auf der dem Hütteuwerke zugekehrten Seite zum
Theil werwelkt und versengt und die Häuser schon

stärker beräuchert aus, als in der Nachbarschaft.

Am meisten scheinen die Obstbäume, das Getreide

und die Gräser überhaupt zu leiden, weniger die

Kohl- und Wurzelgewächse; dagegen versengt auch

der junge Klee bald, wenn nicht schnell Regen

erfolgt.

Die krankhaften Erscheinungen äussern sich

liei dem jungen Getreide und dem jungen Grase in

der Weise, dass die Spitzen erst rolh , dann gelb

und endlich weiss werden, als ob sie vom Frost

getroffen wären. Befällt der Rauch das Getreide

zur Zeit der Blüthe, so werden die Aehren meist

taub oder doch arm im Kürneransatz, die Körner

selbst aber gering; auch bleibt der Halm Kurz und

ist bei stark exponirtcn Feldern zum Futter und

zum Dachstroh untauglicli. Befällt der Rauch jun-

ges Getreide, so bleibt ein Theil immer in der Aus-

bildung zurück, während der kräftig gebliebene

unversehrte Theil fortwäclisl. Dadurch tritt eine
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migleiclie Bliitliezeit, eine längere Gefalir für die

Frucht nnd eine ungleiche Reife der letztem ein;

die reifen Körner fallen bereits ans, bevor die an-

dern herarfgereift sind. Wird ein bereits verscliie-

denwiicbsiges Getreide in der Bliillie noch einmal

von einer scliädlichcn Bauchströmnng befallen und

die ßliithe crtödtct, so tritt die Erscheinung ein,

dass zur Zeit der Ernte ein Theil der Aehren ganz

tanb ist, während der Nachbarhalm volle Aehren

trägt. In diesem Falle hatte zur Zeit des Befallens

vom Ilütteuranch die volle Aelire entweder schon

verbliilit, oder war iiocli nicht aufgeblüht, und in

beiden Fällen hatte ihr der Kanrh nicht geschadet.

Kraut, RunUeln, Kolilriiben, Kohlrabi, Geor-

jginen nnd alle Pflanzen mit starlten Blattorgaiien

Hessen weniger von einer schädlichen F.inwirkung

wahrnehmen. Bei einigen Kartoil'elfcldern auf der

am stärKsten ausgeset^.len Seite bemerivt man bei

übrigens guter Kultur eine nachtheilige Einwirkung;

das Kraut sah zwar kräftig nnd dunkelgrün aus,

«war aber klein und hatte ganz das Ansehen , als

sei es wiederholt von frischem ausgeschlagen, ebenso

als wenn Frost oder ein anderer Unfall den ersten

AVuchs zerstört habe, und es dürfte dieser Zustand

wohl ohne Zweifel dem Iliiltenrauclio zuzuschrei-

ben sein, da Siiätfrösle im vorigen Jahre nicht ge-

schadet haben. An den Ohstbännien fand man,

trotzdem dass das vorige Jahr ein reiches Obstjahr

war, nur selten einige Früchte. Die stark expo-

nirten Bäume waren fast gänzlich entlaubt.

Selbst mitten in fettem Grase befanden sich

ganz trockene, kahle Stellen, von jeglicher Vege-

tation entblöst.

Nach der Ansicht des Verf.'s werden die Pflan-

zen sowohl durch die sauren Dämpfe und Gase di-

rect, sowie indirect durch Vergiftung des Bodens

mit den Niederschlägen des Hüttenrauchs getodtet.

Solcher schädlichen Dämpfe sind im Hütten-

rauche schweflige Säure, Schwefelsäure, Salz-

säure, Chlorgas, arsenige Säure, Arseusuboxyd,

Bleioxjd, Zinkoxyd und Antimonoxyd.

Die Vergiftung des Bodens durch lösliche Blei-

verbindungen und die dadurch hervorgebrachte Un-
fruchtbarkeit desselben erklärt der Verf. dadurch,

dass diese Bleiverbindungen sich ihrer Natur nach

leicht mit den organischen oder hnmosen Bestand-

theileu des Bodens zu unlöslichen Verbindungen

vereinigen und dadurch der Boden seines Düngers

beraubt werde, um so mehr, als die Bleiverbin-

dungen die Fäulniss der organischen Substanzen

leicht verhindern und somit der Erzeugung nener

Nahrungsbestandtheile im Boden entgegen wirken.

Schrecklich sind Ott die Verwüsinngen der Vegeta-

iou durch den HfiUenranth. So sind in den Wald-

beständen von Zellerfeld etwa 300 Prenssische

Morgen Waldboden ganz nnd gar productionslos

geworden , so dass nicht einmal Haide mehr auf

dem früheren Waldboden fortkommt. Ja selbst

nach dem Aufhören des Hüttenrauches bei einge-

stellten Arbeiten hat sich sogar nach 100 Jalirea

noch die giftige Einwirkung des, mit jenen Sub-

stanzen des Hüttenrauchs geschwängerten, Bodens

anf die Vegetation gezeigt, nnd Fichtennadeln hat

man 3— 4 Fuss hoch völlig unverwest auf diesem

Boden gefunden. Und diese Erscheinungen werden
constant in der Nähe der Silbcrhntlen gefunden.

Weit milder wirken die Dämpfe sow.olil von

arseniger Säure, wie von Arsensuboxyd als

weisser Arsenik in Substanz. Nur Haferpdanzen

scheinen davon am meisten angegriffen zu werden.

Die mildere Einwirkung jener Dämpfe hat sich auch

hei Thiercn gezeigt, obwohl Bienenzucht nicht in

der Nähe derselben gedeiht. K. M.

Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur,

von Dr. Jacob Sturm, fortgesetzt von Job.

Wilh. Sturm. I. Abth. Heft 93 und 94. Nürn-
berg 1849. c. tah. 24.

Das vorliegende Heft dieses durch seine sorg-

fältigen Arbeiten weltbekannten Verfassers schliesst

sich würdig den früheren an , und obwohl Manclies

eine Aenderung erfahren hat, indem nicht nur der

Sohn des verewigten Gründers als alleiniger Ver-
fasser auftritt, sondern auch die Bearbeitung des

Textes nicht mehr aus Koch's Feder herrührt und

damit die monographische Behandlung verlassen

worden ist, so hat doch das Werk wohl nichts da-

bei eingebüsst.

Die Beschreibungen sind nämlich jetzt in sich

abgeschlossene, nicht wie früher comparative, und

sie zeugen von der wissenschaftlich- botanischen

Bildung des Verfassers und Künstlers. Bei der Aus-

wahl der Arten ist gleichsam anf die ursprüngliche

Idee zurückgegangen, indem fast lauter Repräsen-

tanten verschiedener bisher noch nicht gegebener

Gattungen vorgestellt sind. Dadurch füllen sich

manche Lücken angenehm aus, und es wird ge-

wiss dem Verf. mit Dank gelohjit werden , wenn
er in diesem Sinne fortfährt, damit doch dieses aus-

gedehnte Werk in irgend einer Richtung einer

Vollständigkeit entgegenrückt. Die Behandlung des

Stiches verdient alle Anerkennung, die Analysen

sind zahlreich nnd naturwahr anfgefasst; das Co-
lorit wahrhaft sorgfältig gegen manche der fabrik-

niässigcn Erscheinungen der neueren Zeit wahrhaft

solide. Würde diesem bisher durch viele Auf-

opferungen der Privat -Kräfte erhaltenen Werke
Eine sichere Hülfe zngc',\endet, so dass eine bal-
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di;;c Bcci]di;;iiMa, i» Aussiclit stünde, so würde ein

sulclics Äutioiiahvcrli einen {^losscu Wcrtli erhalten.

.S — n.

i^aiiiuiliiii^^eu.

L»ic Hueillarieu Sacliscns. Ein Bcitraf»; zur Fauna

vuii Sachsen. Ges. nnd herausg. von Dr. L. Ka-
li cn hörst. Fusc. 111. mit 1 litliofir. Tafel. Dres-

den und Leipzig , in Comni. der x\ruoldisclicu

Buchhandlung. 1850. 8.

Wer diese kleinen Wesen je gcsaniinclt hat,

wird gefunden haben, dass wir meist die vcrschie-

<lenarti;L;sten Formen derscihcn auch noch mit an-

dern Dingen, Thiercn wie l'llanzeii, in Gesellschaft

zusammen lehend finden , dass es daher nur sehr

selten müglicU ist, einzelne Spccies frei von an-

dern aufzubewahren. Man nuiss sich daher bei

Sammlungen häufig darauf bcsclu'iinlieu, eiije ge-

wisse -•Vrt in der Mehrzahl in ciueni (lemcuge zu

bewahren. Für diejenigen, welche mit UüUc die-

ser Sammlungen sich eine Kenntniss dieser merk-

würdigen mikrosUopischen Gebilde verschafi'en wol-

len , wird es immer sciiwer, ja fast nnniöglich

werden , wenn sie nicht von den vorliandencn Ab-
bildungen unterstützt werden, zu wissen, welahe

der vorhandenen Formen die eine oder die andere

Art sei. Die theuern Abbildungen kann aber nicht

Jeder sieb anschaH'cn. Der Herausgeber hat daiier

den sehr guten GcdanUcn gehabt, durch eine bei-

gcgchene lithograiih. Tafel in Umrissen Abbildungen

der in dem Hefte vorhonimenden Formen zu geben,

so dass dadurch diese Hefte für Jedermann, der

nur ein MikrosUoi) hat, nützlich werden. Dass

auch die früheren Hefte noch berücksichtigt wer-

den sollen, liess sich vom Herausgeber erwarten;

ebenso dass eine geringe Preiserhöhung dadurch

uothwendig eintreten würde.

Hier finden wir nun im Gemenge mit mehr oder

weniger anderen Formen: 21. Diatomit /wclinnlu.

22. Cynibelüi yantioides und 23. Cinnb. Eltrenber-

gii. 24. Amj)hora ovulis. 25. Gomphoucina oli-

vaceu7>i. 26. Synedra siihtilis. 27. iSyii. acus.

29. Closterivm Vimiae. 29. Melosira varians.

30. Kavicula rliynchoccphaUi und als Anbang
Gvammatopliora mexiccnia Ehrbg. aus dem Golf

von Neapel an Polysiiihunia cDitentacea. Für die

Sicherheit der Glastiil'elchen bei der Versendung
sorgt der Herausgeber jetzt durch übergelegte

AVatte, was dem Zweclie vollkommen entspriclit.

Die Mühe, welche diese Sammlung dem Verf. ma-
chen muss, wünschen wir durch vielseitige Be-

nutzung derselben vergolten zu sehen. S—l.

Gelehrte Gesellweliaffen.

In der Sitzung der Gcsellscb. natiirf. Freunde

zu Berlin am 21. Mai berichtete Hr. Link über

das .\ufstcigcn der aus dem Boden gezogenen Säfte

in den Pflanzen. Er begoss blühende Tuliien in

einem Toufe eine AVuche hindurch mit einer Auf-

lösung von Cyaneiscnkalium, schnitt dann den

Stanini über der Zwiebel ab und stellte ihn in eine

Auflösung von schwefelsaurem Eisen. Hier sah er

nun die Spiralgefässe blau gefärbt, aber nicht die

anliegenden Zellen. Es zeigten also diese Ver-

suche von Neuem , dass die Säfte aus dem Boden

nur in den Siiiralgefässen aufsteigen und nicht im

Zellgewebe. (Berl. Nachr. n. 130.)

Persoiiiil - ;^'otizen.

Was wir in voriger Nummer als eine noch

nicht gewisse Nachricht niittlicilten, liünncn wir

jetzt als gewiss aussiireciien , dass nämlich Dr.

Schulz lein seit dem 1. Juli zum ausserordeut-

liciien Professor der Botanik au der Universität

Erlangen ernanut ist.

Dr. Corda, welcher auf seiner Riiciikelir vou

Texas mit dem Schilfe Victoria vou New Orleans

nach Euroiia zurückkehren wollte, ist wahrschein-

lich bei dem Untergange des Schiffes mit verun-

glückt, da man den Verlust des Schilfes schon seil

dem Ende vorigen Jahres weiss, ohne dass über

Rettung vou Passagieren etwas bekannt geworden

wäre.

Prof. Moritzi ist im Laufe dieses Frühjahrs

gestorben und der Scminardirector Zollinger in

Küsnacht bei Zürich hat seine Sammlungen wieder

an sich genommen.

KitrKC Sfotizcn.

Von Lisitintlius iCalulisi(nitlius') princejis,

welchen Lindley im Journ. of tlie Horticultural

Society beschrieben bat, wird in No. 40. des Gard.

Ghron. eine .\bbilduug der lilume nebst einem Thcile

des Stengels gegeben. Mr. Linden in Luxemburg

hat sie aus Saamcu gezogen, sie hatte aber noch

nicht geblülit. Sie ist in Neu Granada zu Hause

und wird ziemlich luihl gehalten werden können.

Die Blume ist nur nach den getrockneten Exem-

plaren bekannt, ihr Kelch ist '4 Z. tief, die Krone

5 Z. lang und mehr als 1 Z. in der .Mitte weit.

Sic hängt an einem laugen Stiel einzeln aus den

Winkeln der cyförmigeu, .spitzen, dunkelgrünen,

vollständig kahlen Blätter.
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Anzeigen.
Hannover im Verlage der Hahn'scli en

Hofbucliliandlung ist so eben wieder neu erschie-

nen lind durcli alle BnchliauUlungen zu erhalten

:

Der Blumenfreund
oder

fassliclie, auf vieljälirige eigene Erfalirung gegründete

Allleitung zur Behandliing der ZierpflaDzen,

sowolil in Zimmern, Gewäclisliäusern, Behäl-

tern etc., als auch im Freien,

nebst

deutlicher Beschreibung einer grossen Anzahl der

beliebtesten und schönsten altern und neuen Zier-

pflanzen , welche leicht zu cnltiviren sind.

Von

J. F. "W- Bo§ise,
Grossherzogl. Oldenburgischem Ilofgärtner u, s. w.

Zweite verlbesserfe , stark vermehrte
Auflage.

34V2 Bogen in gr. 8. 1850. geh. Preis 2 Thlr.

Wenn schon die erste Auflage dieses Werkes

sich des einstimmigsten Beifalls aller derjenigen

Freunde der Blumenzucht erfreute, für welche das

grössere Handbuch der Bliimengärtnerei des

rühmlichst bekannten Herrn Verfassers zu umfang-

reich oder zu theuer ist, so wird diese Anerken-

nung der jetzigen z weiten fast gänzlich um-
gearbeiteten und sehr vermehrten Auf-
lage in noch viel höherem Grade zu Theil wer-

den, indem darin die neuesten Erfahrungen und

Fortschritte sorgfältig berücksichtigt sind, auch

Alles möglichst fasslich und selbst dem Unkun-
digen verständlich dargestellt ist.

Ausser vielen Varietäten sind nunmehr in dem

,,
Blumenfreunde" nicht weniger als 704 Gat-

tungen und 2735 Arten älterer und neuer Zier-

pflanzen kurz und deutlich beschrieben , so dass

derselbe bei der Pflege der Zierpflanzen in Gärten,

Gewächshäusern und besonders im Zimmer ein eben

so sicherer Bathgeber seiu wird , als wie bei der

Blumenzucht in umfassender Ausdehnung das ,,Voll-
ständige Handbuch der Itluuiengärt-
nerei" des Herrn Verfassers in 4 Bänden, (Preis

10% Thlr.) sich überall bewährt hat, welches als

das gründlicliste und reichhaltigste Werk in diesem

ganzen Literatiirzweige allgemein anerkannt ist

und so vielfache Verbreitung findet, dass die drei

ersten Bände bereits in einer zweiten Auflage
erschienen sind. Ferner ist noch über die Cnltur
der Orchideen eine besondere Schrift zu

% Thlr. von dem Herrn Hofgärtner Bosse in dem-

selben Verlage erschienen.

In Commission bei A. Förstner erschien so

eben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Die

Pflanzengeograpliischen

Terliältnisse
des

Europäischen Russlands,
e rl äutert

von
Dr. E. R. von Trantvetter,

Professor der Botanik und 2, Rector der Universität

zu Kiew.

Erstes Heft. V2 Thlr.

H. W. Schmidt in Halle a. S. empfiehlt

zu den beigesetzten ermässigten Preisen:

;St. Endlicher, Enchiridion botani-
cura exhibens classes et ordines plan-

tarum accedit nomenclator generum

et officiualium vel usualium indicatio.

Lipsiae 1841. Lailenpreis 4^/^ Thlr.

broch. 21/4 Thlr.

li*% P. Schimper et A. Mongeot, Mono-
graphie des plantes fossiles du gres

bigarre de la chaine des Vosges. Avec
40 planches soigneus. impr. en couleur.

Leipzig 1844. Imp. 4. Ladenpr. 11 Thlr.

cart. 5 Thlr.

Derselbe macht zugleich auf sein besonders an

naturwissenschaftlicher Literatur reichhaltiges An-
tiquarbücherlager aufmerksam. Fachcataloge über

dasselbe stehen gratis zu Diensten.

Bedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schlech te nd a I.

Verlag von A. Förstner in Berlin. ~ Druck: G^baoer'schc Buchdrnckerei in Halle.
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Kritische Bemeikungen über Gräser

von D. F. L. V. Schlechtendal.

1. D iarrhena.

Torrey gicbt Cs- dess. Flora of tlie iniilille and

north, sect. of tlie nn. Slates v. 1823) an, dass die

Gattung Dinrrhena von Bafinesque-Sclimaltz
(wclclicr ihm in litt, die Gattnng Diarina benannte)

im Med. Hcp. II. p. 352. aufgestellt aber nicht bc-

GChricbeii sei. Zii welcher Zeit dies Journal er-

schien, war nicht müglich 7A\ ermitteln und da-

her auch nicht, ob der von Zea nach Roemer
und SchuUes Cs- deren Mantissa 1. p. 231) in den

Act. Matrit. von 1806. derselben Gattung gegebene

Name Corycarjius älter sei oder nicht. Wäre das

erstere der Fall, so müsste derselbe den Vorrang
verdienen und den bis jetzt vorangestellten ver-

drängen, Uebrigens ist es merkwürdig, dass Rö-
mer und Schuttes von demselben Zea noch in

littcris einen andern Gattungsnamen vorgeschlagen

erhielten , den sie CSyst. veget. p. 287. v. 1817)

annahmen und die Art Roemeria Zeae nannten.

Man kann sich dies nur so erklären, dass die brief-

liche Mittheilung Z e a's früher geschehen sei, als

derselbe seinen \anion Corycarjius publicirte, oder

dass er sich auf eine andere Grasart bezogen habe,

was jedoch bei der bestimmten Anführung dieses

Citats durch Lagasca nicht gut angenommen wer-
den kann. Jedenfalls mag dieser Fall wieder be-

weisen, wie wenig gut es sei, botanische Aufsätze
in alle'möglichen Zeitschriften zu zerstreuen, wo-
durch sie gar leicht niclit zur Kcnutniss derer kom-
men künnen, welche sich zunächst dafür interessi-

ren. Wenn Pal iso t de ßeauvois nun in seinem
Essai d'une nouvollc Agrostographic von 1812 den
Autor der Gattung Diarrhena mit „Smart." be-

zeichnet, so sieht man, dass dies ein Druck- oder
Schreibfehler sein müsse. Uichard nennt das

Gras in Michanx's Flora bor. americana Festucal

diayidra, wälirend Nuttall das Fragezeichen weg-
lässt, ohne jedoch die von Andern gegebenen Gat-

tungsnamen zu erwähnen. Verschiedentlich ist nun

die einzige Art dieser Gattung: Corycarpus arun-

dinaceus Zea, Diarrhena americana P. B. , oder

Diarina feslucacea Rafinesque, welchen Xanieu

Kiinth als Synonym, aber ohne weitere Bezeich-

nung des Orts, wo er stehe, hinzufügt, oder Festnca

diandra beschrieben und abgebildet, ohne dass diese

Beschreibungen und Abbildungen den Gegenstand

vollständig erschöpft hätten. Die von Redoutä ge-

zeichnete Darstellung eines blühenden Stengels ohne

weitere Zergliederung lieferte Mich aus in der

nordamerikanischen Flor (I. Taf. 10), Paliso t de

Beauvois, welchem die Stellung dieses Grases

zweifelhaft scheint, bringt es in seinen Anhang und

läs.st Taf. XXV. Kig. II. (nicht 11, wie Kunth hat)

Abbildungen der ülüthenorgane folgen, endlich hat

Kunth im zweiten Tlieil seiner Agrostographia nnd

Enumeratio auf Taf. XXlll. Fig. 2. das Pistill und

die Squamulae gezeichnet. Meist ist es die Frucht,

welche entweder gar nicht gesehen, oder nur un-

reif gesehen, oder für so besonders gebildet ange-

sehen wurde , dass sie die verschiedenartigste Be-

schreibung erhielt, während in der' sonstigen Be-

schreibung dieser Pflanze sich keine bedeutenden

Verschiedenheiten finden, ausser dass in Zalilcn-

und Grössenangaben Differenzen vorkommen. Wir

wollen daher hier noch einige aus der Natur ge-

schöpfte Notizen folgen lassen , als BericIUi-.

gung und Krgänzung der anderweitigen Milthoi-

lungen von Torrey, Nuttall, llönier öüd

SchuUes, Palisot de Beauvois und Knnth.

Der Blüthenstand ist eine zusammengezogene

Rispe, an welcher die untern Acste zu zweien

ntbcneinander, die ol>crn aber einzeln hervortre-

ten. Jene beiden Acste sind von ungleicher Länjjo
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uud iiDgleiclier Aelirenzalil , so dass die kleinere

zuweilen deren uur eiue trägt, aucli wohl mit der

grössern unten verbunden nur als ein unterer lan-

ger Nebeuast seines Begleiters hervortritt, die höhe-

ren Aeste verkürzen sich allmählig , so dass die

oberen gewöhnlich einährigen nur sehr kurz sind.

An den Aesten sind die Aehren nur kurz gestielt

oder sitzend. Die Hauptachse und die Zweige der-

selben sind von erhabenen Riefen gefurcht uud

durch die auf denselben befindlichen kurzen steifeu

Härchen scharf; die Hauptachse hat von dem Aus-

gang der Aeste eiue nach oben allmählig verlau-

fende Aushöhlung. Die unteren Aeste stehen zu-

weilen tief abwärts, so dass der Bliitheustand un-

terbrochen erscheint, nach oben hin treten sie aber

dichter aneinander. Da die Aeste immer gerade

aufrecht der Achse mehr oder weniger angedrückt

sind , so fehlt auch die Auschwelluug au ihrer Ba-

sis. Jede Aehre, welche dem erweiterten Zweig-

eude aufsitzt, besteht aus 3— 7 Blumen, am häu-

figsten fand ich bei der, freilich auf sonnigem trock-

nen! Beete, im Garten gezogenen, uud niclit im

sehr alten Walde oder au beschatteten Fluss- ufern,

Cwie in ihrem Vaterlande , den Staaten Kentucky

uud Tennessee am Ohio , und weiter westwärts im

Innern des Continents) gewachsenen Exemplaren

vier und fünf Blüllien in einer Aehre, von denen

die beiden untern oder auch wohl uur die unterste

eine reife Frucht ausbildete. Die AehrenhüUe,

welche vielmal kürzer als ihre Aehre ist, besteht

aus 2 Spelzen, von denen die untere ejförmig zu-

gespitzt in eine kurze pfriemliche Spitze ausläuft

und auf dem Rücken mit einer kielartigen Leiste in

der Mitte versehen, neben welcher noch zwei an-

dere viel weniger hervortretende, manchmal kaum
bemerkbare Nerven uach oben verlaufen, die obere

aber, welche deutlich hölier steht, ist sehr breit

eyförmig mit mehr verdünntem membranösem Rande,
ähnlich, aber etwas kürzer zugespitzt uud stachel-

spitzig, neben dem kielartigeu JMittelnerven noch
auf jeder Seite mit zwei hervortretenden Seiten-

Jierven versehen, welche von unten nach oben ver-

laufen. Die untere DecUspelze ist von ähulicher

'Gestalt, aber länger, uud hat drei stärker hervor-

tretende Nerven, von denen die seitlichen weiter

von dem mittleren, den Kiel bildenden, abstehen und
uach oben deutlicher sind, wo sie sich in der durch
eine schnellere Einbiegung mehr absetzenden Spitze

vereinigen, die eine, bald auf sie selbst beschränkte,

bald noch etwas auf die Spelze herabtretende braud-
brauue Färbung hat. Um die ganze Zuspitzung
kurzer ist die Vorspelze, mit zwei scharf- abgesetzt

hervortretenden, kurz fein uud steif aufrecht ge-

wimperten Kielnerveu versehen, zwischen welchen,

indem sie convergirend verlaufen , die Spitze einen

kleinen Ausschnitt hat. Zwischen diesen beiden

Blütheuspelzen tritt die Frucht mit ihrer bräunlich

gelben, glänzenden, stumpfen Spitze hervor, ist

stets grösser als die Vorspelze, zuweilen als die

Deckspelze, deren Länge sie jedoch häufig nicht

erreicht. Durch dieses freie Hervortreten der Frucht

werden die Spelzen auseinandergedrängt und die

Vorspelze wird dadurch zu einem grossen Theile

sichtbar, und nur die unteren Theile der Spelzen

umhüllen die- hier unten weniger dick berindete

Frucht, welche mit ihnen zusammen abfällt. Dies

Verhalten ist sehr eigenthümlich und zeichnet dies

Gras schon, abgesehen vou anderen Verschieden-

heiten, so von den eigentlichen Fesfuca- Arten aus,

dass die Verbindung mit dieser Gattung ganz und

gar uuthunlich bleibt. Was die Perigonspelzen be-

trifft, so sind sie verhältnlssmässig gross und noch

an dem Grunde der reifen Frucht zu finden. Aus

den Beschreibungen geht schon hervor, dass sie

etwas in der Gestalt variiren , sie kommen auch

viel spitzer vor, als sie abgebildet sind, und ebenso

ist die Menge der Wimperhaare veränderlich. Zwei
Staubgefässe habe ich immer gesehen CTorrey
sagt, dass auch drei vorkommen), ihre gelben,

länglichen Antheren sind uach nuten verschmälert,

oben etwas ausgerandet. Die Frucht fällt mit

ihrer Deck- uud Vorspelze, von .deueu die letz-

tere auch noch das Stielchen für die nächste

Blüthe mit seiner ringförmigen Verdickung, welche

auch unten an den beiden Spelzen vorhanden ist,

ab, sie ist in der Mitte am dicksten und verschmä-

lert sich nacli beiden Seiten, jedoch nach olien stär-

ker. Diese obere stumpfe Spitze hat eine kleine,

über ihren Gipfel verlaufende Ouerfurclie, wodurch
derselbe in eine äussere etwas stärkere und eine

innere etwas schwäcliere. Lippe gleichsam getheilt

wird, zwischen welchen die JS'arbe des abgefallenen

Griffels in der Furche liegt. Die Räuder der inne-

ren Lippe laufen als etwas erliabene Kanten, wel-

che eiueu flachen oder sehr schwach vertieften

Raum zwischen sich einscliliessen , bis gegen die

Mitte ungefähr, wo sie sich in die Rundung verlieren,

unterhalb derselben sich aber wieder gewöhnlich

stärker und deutlicher bis zum Grunde zeigen. Die

obere Lippe hat noch in der Mitte an der Spitze

eine kleine ganz kurze Furche, welche illso mit

der quer über gehenden einen rechten Winkel bil-

det*). Die Seiten der Frucht sind etwas zusam-

•) Wenn durch diese, wenn auch nur zum Theil

schwach angedeuteten Thcilungen an der oberen Spitze

sich eine Dreizahl manifestirt, so steht dieser Fall nicht

vereinzelt (z. B. Ceratochloa) . und kann als eine Andea-
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meiiEC drückt. Die verdickte, üiisserlicli etwas

glänzende Fruchtscliaalc iibcrziclit die ganze Spitze,

gellt auf der äusseren Seite der Frucht bis auf zwei

Drittlicile der Lüni^e herab und der übrige Raum
bis zum Grunde ist nun mehr dünnliüutig und durch

einige quergehende stärkere Ilunzcln uneben, hier

liegt unten am Grunde, wie bei allen Gräsern, der

Embryo. Auf der inneren Seite zieht sich diese

feste Schaale bis etwas über die Hälfte der Frucht-

längc herab und liürt liier breit stumpf, mit einer

Ausrandung in der IWitte, auf, und es beginnen

dann die beiden herablaufenden Erhabenheiten, üie-

scr vordere schmalere und hintere breitere Lappen
der dicken Schaale stossen an den Seiten der Frucht

unter einem spitzen A\'inkel zusammen''')- Uiese

Bildnngswcise hat Veranlassung gegeben, dass mau
sagte, die Frucht hätte Aehnlichkeit mit der einiger

Cyperaceen , was indessen genauer betrachtet nicht

der F^all ist. Uass einige Schriftsteller sagen, die

Frucht sei gestielt, was wir nicht finden konnten,

hat wohl darin seinen Grund, weil die junge un-

reife Frucht im zusaniniengetrockueten Zusta)ide

das Ansehn hat, als bestände sie aus einem unteren

stielartigen (dem dünnschaligen) und einem darauf

sitzenden dicken Cdcni dickschaligen und nicht ein-

trocknend sich zusammenziehenden) Theil; sucht

man aber den Embryo, so findet er sich am Grunde

dieses vermeintllclien Stieles. Wenn Nuttall sagt,

der Saame habe einen knorpeligen verhärteten

Arillus, so hat er nicht bedacht, dass der Körper,

von welchem er spricht, kein Saamen sondern eine

Frucht ist, wodurch der Arillus beseitigt ist. Die

Abbildung der Frucht T. XX A'. Fig. U. k. bei Pali-
Süt de Beauvois ist ganz unrichtig, er hat au-

genscheinlich keine reife gehabt; dagegen sind die

jungen Zustände des Pistills in Fig. g. h. i. ganz

gut, man unterscheidet hier schon den oberen dicke-

reu Theil mit seinen lappenartigen Fortsätzen und

den unteren mit deutlicher inneren Rinne, die, ob-

wohl von Einigen nicht angegeben, wenigstens

theilwcise vorhanden ist.

Wenn dies Gras mit L'iiiula verglichen wird,

so bezieht sich dieser Vergleich zunächst rück-

sichtlicU des äusseren Ansehens auf Alichaux'.s

l'n. gracilis oder CUasmanlhium yracile lAi. üb

n;. "1 .!- li,.

tung eines (Ireifathcn Fruchtknotens gelten, welcher sonst

bei den Bionokutylen herr.si lienil i,,l uiiH .Tis niDrisIrüse

Bildunj^ aurh schon Iici den tlräser« bfohachlet wui-cle.

•) Häufiger kommt es bei den Griisern vor, dass der

obei-e Theil auf hestininite V>'e)se mit Haaren besclzl ist,

welche liier oli'enbar durch eine stärkere Verdickung der

Hrliale % ertreten werden. Alle diese \ orrithiunj;cn sind

y.uiii St'Iiut/c des \terilenden Keims beslinnnt.

noch ein anderes Gras einen ähnlichen Fruchtbau,

ein ähnliches Hervortreten der Frucht während der

Entwickelung zwischen den Spelzen und dennoch

ein gemeinschaftliches Abfallen mit ihnen, zugleich

aber eine solche verhärtete obere Bedeckung zeige,

ist mir nicht bekannt. Slir scheinen diese Charactere

mehr hervorzutreten als das Vorkommen von 2

Staubgefässeu , und daher würde mir der Xame
Cürißcur/ius, Ueluilrucht, lieber sein als Diarrkena,

wenn er der ältere wäre.

Iiiteratur.

Taschenbuch der Flora Thüringens, zum Gebrauch

bei Excursiouen , die wildwachsenden und alle

gemeiner cultivirtcn phanerogam. Gefässpflanzeu

nach der Ordnung von Kocli's Synopsis enthal-

tend, im Auttrag und unter Mitwirkung der bot.

Section des naturwjssenschaftl. Vereins für Thü-

ringen bearbeitet von Friedr. Christian
H e i n r. Schönheit, Pfarrer in Singen bei St.

Um, Mitglied mehrerer gelehrten Vereine. Ru-
dolstadt, 1850. Verlag von lleuovanz. kl. 8.

LXXII, 562 S. und ein Blatt Berichtigungen.

Häufig genug begegnet mau in den deutschen

Floren unter den Angaben der Standorte dem Na-
men: Thüringen; allein mit dieser allgemeinen Be-

zeichnung lässt sich bei dem Umfange und bei der

ungemein verschiedenen Bescliafleuhcit der Ober-

fläche der nuter jenem altherkömmlichen Namen
zusanimengefassteu Landschaft wenig anfangen,

und es war daher zu wünschen , dass einmal ein

Versuch gemacht würde, die Flora Thüringens

systematisch zusammeuziistelleu, um eine genauere

Einsicht in die \'egetation derselben zu gewinnen.

Dieser Wunsch ist durch das Erscheinen des oben

genannten Werkes auf eine erfreuliche Weise er-

füllt worden. Der Verf. desselben sammelte die

nülbigen Materialien schon seit länger als 40 Jah-

ren; er wurde hierbei von verschiedenen Seiten,

namentlich durch die für die Botanik sich interessi-

renden Mitglieder des naturwissenschaftl. Vereins

für Thüringen unterstützt. Als (inclusiv zu ver-

stehende) Grenzpunkte seines F'lorcugebietes giebt

der Verf. an: Nordhausen; die goldene Aue; die

Grafschaft Maunsfcld; Halle; Merseburg; Weissen-

fels; Gera; Wcida; Schlcitz ; I^obeustcin; siidl.

und wcstl. Al)dachuiig des Tliür. Wakh-s, bis Neu-

stadt a. d. Heide; Coburg; Hömhild; Meiuiiigcii;

Werratbal bis Vaclia, Dorka ,
Kreuzburg; von da

durchs Eiclisfcld bis N'ordhauscn. Ohne über diese

Ausdehnung rechten zu wollen, muss doch bemerkt

werden, dass innerhalb der vom Verf. eingehalte-

nen Begrenzung v. yhl noch manche Pflanze vor-
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kommt, welche die Aiifiialirae in sein Werk ver-

dient hätte. So fiudet sich z. B. Ejnpogiurn Gme-

lini auf dem Eichsfelde bei dem ehemaligen Bene-

dictiner-Kloster Gerode, einer Localität, die näher

nach dem eigentlichen Thüringen zu liegt, als an-

dere Orte, die vom Verf. bei andern Pflanzen

Cz. B. bei St. Loeselii) angegeben worden sind;

und wenn die Gypsberge bei Steiertlial als Stand-

orte für Hutchinsia petraea und Rhinanthus al-

piiius mit aufgeführt worden sind, so hätte auch

die mit so vielen andern Seltenheiten von Wall-
roth in jener Gegend entdeckte Salix hastata

nicht übergangen werden dürfen.

In der Anordnung des Inhalts schliesst sich das

Buch an Koch's synoiis. an, indem eine Ueber-

sicht der Gattungen nach L.inn6's System, eine

allgemeine üebersicht des natürlichen Systems von

De Candolle und der in der Thüringer Flora

vertretenen natürlichen Familien der Aufzählung

der im Gebiete vorkommenden Pflanzen voranfgeht.

Die Charaktere der Familien und der grösseren oder

kleineren Abtheilungen des natürlichen Systems

sind dieser Aufzählung nicht mit einverleibt, wie

es Koch gethan hat. Den Diagnosen der Arten ist

die Angabe der Dauer (wobei mancher von Koch
u. A. begangener und vom Ref. in dieser Zeitschrift

gerügter Irrthura wiederholt ist), der Localität, des

häufigen oder seltneren Vorkommens, der Blüthe-

zeit und der Höhe hinzugefügt. Ausserdem hat der

Verf. eine kurze Beschreibung der betrelTenden

Pflanze geliefert , wodurch die Bestimmung bedeu-

tend erleichtert wird. Grade diese Partie bildet

einen Hauptvorzug des Werkes und zeugt am deut-

lichsten von der selbstständigen Forschung und der

scharfen Beobachtungsgabe des Verfassers; mau
vergl. z. B. XaUurtium officinale, Viola syl-

vestris, Chrysantheinum Leucanthemutn, die Gat-

tung Sorbus , Galeupsis, welclie ganz anders bei

Koch behandelt worden ist, Lysimachia, wo eine

neue Art, L. suaveolens, aufgestellt ist, Cuscuta
und Betula. Bei den selteneren Arten sind spe-

cielle Fundorte unter Beifügung der Gewährsmän-
ner für dieselben augegeben. Eine mehr conse-

quente Anordnung der Standorte wäre wohl wün-
schenswerth gewesen. Abbildungen hat der Verf.

nicht citirtj und das erscheint, ohne dass der an-

derweitige Werth derselben irgendwie angefochten

werden soll , für eine Specialflora ganz angemes-
sen. Wer danach fragt, dem stehen auch grössere

Werke zu Gebote, aus denen er sich hierüber

Bath holen kann, und die Behauptung mancher
Schriftsteller, dass man eine Pflanzenart ohne Ver-
glcichung einer klassischen Abbildung nicht sicher

erkennen könne, klingt wie ein Armuthszeuguiss

'

für die Diagnosen derselben. Arten aber, die man
bloss nach Bildern wiedererkennen kann, machen
sich schon dadurch als bloss künstlich und nicht

durch die Natur selbst unterschiedene verdächtig.

Keinen Unbefangenen und mit den Schwierig-
keiten einer derartigen Arbeit Vertrauten wird es

befremden, dass trotz des überall deutlich hervor^

tretenden Bestrebens des Verf.'s nach Genauigkeit
und Vollständigkeit sich dennoch noch manches Un-
gewisse findet und noch manche Lücke auszufüllen

bleibt. Einige Beiträge zur theilweisen Beseitigung

des ersteren , sowie zur Ausfüllung einiger der

letzteren mögen hier einen Platz finden. Gypso-
phila repens wächst nicht in unmittelbarer Nähe
von Nordliausen, sondern nur an dem schon be-

kannten Standorte bei Walkenried. Der Standort

für G. fastiyiata: bei Auleben, fällt mit dem bei

Bedra und der Nuniburg zusammen, da diese Orte

ganz nahe bei einander liegen. Oxalis corniculata

wächst häufig auf Garteuboden bei Sondershausen.

Lotus tenuifolius häufig bei der Numburg. Rosa
ciimamomea mit einfacher Blüthe und fructificirend

ist bei Frankeuhausen , so wie an manclien Gyps-
bergen des Vorharzes, ganz bestimmt einheimisch,

davon wird sich Jeder, der die Pflanze an jenen
Standorten beobachtet, überzeugen; danach ist auch
die Angabe über das Vorkommen dieser Pflanze in

Garcke's Flora von Nord- und Mitteldeutschland

als zu allgemein C'n Hecken und Zäunen verwil-

dert) zu berichtigen. Cotoneaster vulgaris an pas-
senden Lokalitäten im nördlichen Thüringen sehr

häufig. Sorbus latifolia fand Ref. in Waldungen
dicht bei Arnstadt (z. B. über dem Hopfengrund)
in mehreren stattlichen Bäumen, welche er einige

Jahre hintereinander Ende Mai oder Anfangs Juni
mit Hunderten von Doldentrauben überdeckt sah;

dadurch erledigen sich die Bedenken des Verf.'s in

Betrelf dieses Standortes, als fiele derselbe mit dem
bei Willingen zusammen. Auch die Exemplare,
von denen der Ref. dem Verf. eines mittlieilte,

welches dieser als von Sorb. scandica nur wenig
verschieden bezeichnet, entnahm Ref. von Bäumen,
die in Waldungen bei Arnstadt wild wachsen

;

wenn sie auch nicht zu jener Art gehören sollten,

so stellen sie doch eine sehr eigenthümliche Form
dar. — Torilis Helvetica häufig in und bei Fran-
kenhansen und an der Arensburg. CUaerojihyll,

aureuin bei Frankeuhausen; Lactuca virosa bei

der Arensburg. Sonchus arvens. var. laevipes auch

bei der Numburg an salzhaltigen Stellen. Litho-

sperm, offic. bei Frankenhausen. Alnus incana ist

an der angegebenen Stelle (im Walde bei Lohra)

angepflanzt. — Carex tomentosa und ornitkopoda

auch bei Sondershausen zn finden. — Unter deu
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Haferarten (der Verf. stellt auch eine nene Spccies:

A. ambitjtia aiifj ist Av. tenuin wolil nur aus Ver-

sehen übergangen; dieselbe findet sich an vielen

Stellen auf den bunten Sandsteinhiigeln, welclie die

Mordseite des Wippcrtliales in der Nähe von Son-

dershauscn bilden, ungemein häufig.

Mose das daukcnswerthe Werk, welches bei

aller OeKunoniio des Druckes (der leider durch

manche Druckfehler, die niclit alle berichtigt wor-

den sind, entstellt ist), sicli auch durch eine gute

äussere Ausstattung empfiehlt, recht viele fleissigc

Uenutzer finden! Gewiss wird der Verf. auch fer-

uerliiu seine Mussestuuden der Flora Thüringens

widmen, und es wiire zu wünschen, dass derselbe

von Zeit zu Zeit seine ferneren eigenen Beobach-

tungen und die Mittlieiluugen Anderer in Nachtru-

gen zusammenstellte. /.

*
Der Unterzeichnete kann nicht uniliin, indem

er diesen Artikel der Zeitung übergiebt, zu be-

merken, dass es vielfältigen Erfahrungen zufolge

immer sehr niisslich ist, wenn ein Kloiist die Gren-

zen seiner Flora weiter ausdehnt, als er sie selljsl

gesehu hat und ihren Localitateii nach kennt. Es
giebt eine solche Nichtkenntniss Gelegenheit zu al-

lerhand Fclilern und AJissgrilleii, von denen die

vorliegende Flor nicht frei ist, wie wir in Bezug
auf Halle durch einige Beispiele nachweisen wol-

len. Bei ErucaUrum Potlic/ui S. 40. steht: Halle.

Beunstüdt, würde besser heissen Bennstädt bei Ualle,

da nur hier die Pflanze vorkommt. Bei Hutchinsiu
petraea (S. 48.) wird der sehr zweifelhafte Stand-
ort ,,AIsIeben" angegeben, dagegen sind die siche-

ren bei Halle, wie Kölme, Müclieln, einige bei

Freiburg, unerwähnt geblieben. Bei Viola uHiji-

nosa Schrd. (S. 53.) sind aus Reich en b ach's
Flora Sa.xonica die dort falsch geschriebenen Fund-
orte „Züsche und Zweynne" statt: „Zösclien uTid

Zweymen" angegeben, obwohl die Pflanze dort

nicht wächst. S. 65. bei Viunthus auperbus so wie
an andern Stellen wird das Kockenholz noch ge-
nannt, ein seit circa 20 Jahren ausgerodetes und in

Ackeiland umgewandeltes Wäldchen. Bei üilene
coiioidea L. (S. G8.) werden die S p re n g e l'schen

Standorte niil ? angeführt, worüber Belehrung zu
erhalten war. Bei licia tenuifulia Roth werden
mehrere sichere Standorte angeführt, aber kein
einziger von Halle, wo die Pflanze nicht .selten ist.

Put. procuinbens (S. 1.39.) soll bei Halle wachsen,
findet sich aber weit hinter Delitzsch , was nicht
mehr zur Thüringer Flor gehört. Von Torilis hel-
vetica (S. 192.) ist nur ein sehr zweilclhafier
Fundort angegeben, während die andern, wo sie

liäufig steht, wegblicbeu. Zu Scorzoncra humilis

(S. 258.) sind ein Paar hallisclie Fundorte angege-

ben, die man in Halle nicht kennt, nämlich Benn-

dorf, SIromberg; oder sind sie nur durch den

Setzer dahin gerathen ? Wenn S. 269. hei Hierac.

bif'urcum MB. Halle und Naumburg augegeben sind,

so ist nur der letztere der xvirkliclie Fundort. Von
liiula media MB. S. 547. sind zwei Standorte bei

Halle augegeben, beide sind al)er nur ein und der-

selbe, verschieden benannt. Auf S. 549. ist ein

Druckfehler bei Garoke getreulich abgedruckt und

als Unterscheidungszeichen benutzt, nämlicli bei

Corydalii jmitiita , die durch eine nicrenformige

Schuppe sich von C. fabacea mit riunenlörmiger

unterscheiden soll. Der Verf. kennt also die Pflanze

gar nicht, beide haben eine rinuenfürmige Scliuppe.

Arleinisia jwntica S. 554. wird bei Allstedt ange-

führt: ,,bei dem Eingange iu die Sclilossga.sse" statt

,,ScIiluugeugasse''; so ist auch S. 555. aus dem
Mordlhal bei l'reiiatUli. purpurea ein Jlorrlbal ge-

worden ; u. s. w.

Auf eine neue Grasart, Avena at/lbigua ScUonh.^

muss ich noch aufmerksam machen, mit Av. fatua
zunächst verwandt, und vielleicht Av. fatua v. gla-

bruta; gewiss keine eigene Art. Ä — J.

'1- j, 'S-

Wir benutzen diese Gelegenheit, um sogleich

nachfolgen zu lassen den bei der Ued, der ZeiCDOg

Nachtrag zur Flora von Thüringen.

Zum Taschenbuche der Flora von Thüringen

ist pag. 77. nach No. 232. hinzuzufügen:

Stellaria Frieseana Seringe, Fries'ens Stern-

micre. Stenget ausgebreitet oder aufstrebend,

4eckig, oben an den Kanten von feinen Zäckchen
rauh; Blätter sitzend, lanzetllich linealisch,

spitz, nach der Basis verschmälert, am Kande und

der Mittelrippe etwas rauh; Rispe gabelig, etwas

einseitig; DeckbliUier troclcenln'iutiy ; SeiteTinerven

der Kelcliblätlcr vor dem Trocknen undeutlich, der

i\Iittclncrve auslaufend; Blumenblätter 2 theilig, so

lang als der Kelch; Kapsel eiförmig- länglich,

länger als der Kelch.

St. longifolia Fries. 2j.. ^n grasigen Orten

in Waldgegenden, sehr selten. Jun. — Aug. —
Vielsteugelig, hell- oder gclblichgrüu , ','3 — 1 Fuss

lang. Blälier bis 1 Zoll lang, etwas rinnig, an

der Basis mehr oder minder deutlich gewimpert.

Blüthen klein. Kapsel merklich länger als der

Kelch. — Vom Verf. des Taschenbuches im Sommer
1850 gruppenweise auf torfhalcigem Boden in der

Fortsetzung des engen, sumpligcn Waldlluilcs hin-

ter dem Ueckenhaiue bei Paulinzelle gefunden.
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In dem December-Hefte 1849. der Bibliotlieqiie

nniverselle de Geiieve befindet sich S. 331—336.

eine Anzeige über eine im 2. Tlieile der Pliiloso-

pliical Transactions v. J. 1848 entlialteuen Abliand-

]nng von Slacairc: „über die von den Pflanzen

genommene Biclitnng", wcicbe Prof. A. Üe Cau-
dolle mit seinen Bemerliungen begleitet. Scbon

früber hatte Macaire seine Untersnclinngen über

die Kriimnumgen der Ranken pnblicirt, welche von

DC. in der Genfer Zeitschrift angezeigt wurden,

zu welchen aber noch zu bemerken , dass die

Hanptversncbe nicht, wie angegel)en, an der Bryo-

nia dioica ^ sondern an Turnus augestellt waren.

In diesen neuen Untersuchungen beschäftigt sich der

Verf. besonders mit. dem Streben der Stengel und

Blätter nach dem Licht, verwirft die vom älteren

De Candolle und Du t roch et gegebenen Er-

klärungen über die Krümmungen der Stengel, und

wollte ermitteln, ob nicht das Licht eine Anziehung

au.sübe. Er setzte in ein längliches Gefäss mit

Wasser Wasserlinsen (_Lemna^ , bedeckte die eine

Hälfte des Gefässes mit schwarzem Papier, so dass

sie dunkel wurde, und schied die helle und dunkle

Häute durch eine wenig über das Wasser vorra-

gende Scheidewand. Die im Dunkeln befindlichen

heinna bleichten , veränderten aber ihren Platz

nicht, um sich dein Lichte zu nähern. Auf kleine

Schwimmer von Kork wurden Erbsen, Bohnen,

Senfpflänzchen in den dunkeln Theil gesetzt, sie

keimten, blühten sogar, wenn sich die Stengel dem

Lichte zu verlängerten , aber die Schwimmer be-

wegten sich nicht. Traten die Stengel über die

Scheidewand hervor, so erhoben sie sich senkrecht

lind wurden grün. Erbsen wurden auf .Schwimmer

in ein Standglas gebracht, welches mit schwarzem

Papier umgeben war, in dem sich nur eine Spalte

zum Eindringen des Lichts befand , ebenso in ein

blaues Glas auf gleiche Weise, ohne dass die

Schwimmer sich der Lichtspalte näherten, wo das

weisse Licht sehr stark einwirkte. Macaire's
Beobachtungen, wonach bei diesen Versuchen, das

wei.«se Licht das Hervortreten von Wurzeln auf

der ihm zugewendeten Wurzelscite, das blane Licht

aber auf der ihm abgewendeten hervorbringen solle,

zeigten sich nach späteren Versuchen von M. Glos
Cs. Bibl. univ. d. Gen. 1849. Arch. p. 164) als zu-

fällige Erscheinungen, da die Würzelchen immer
in Längsreihen, die mit den Fasern des Holzkör-

pers der Wurzel alterniren , hervorbrechen. Ma-
caire zeigt das Falsche in der Behauptung Du-
trochet's, wenn dieser die Ursache der Krüm-
mung in der durch das Licht raodificirten Endos-

mose finden will; er leugnet auch, dass die Wärme
auf die Endosmose eine Wirkung ausübe , .sc dass

das Aufsteigen von Wasser iu einem mit einer

Zuckerlösung gefüllten Endosmometer bei 65° C.

und bei 10" C. gleich sei , wenn man unr die Aus-

dehnung des Glases iu Rechnung bringe. Weswe-
gen ÜC. aueh zu neuen sehr sorgfältigen ünter-

sucliungen auffordert, da er bemerkt habe, dass

die Endosmose bei einem Endosmometer im Sommer
und in warmer Stube viel schneller vor sich gehe,

als in kalter Temperatur. Ferner soll nach M.

das Licht auch keinen Einfluss habe« , und da doch

Licht und Wärme so mächtige Förderer der Ve-
getalion sind, so schliesst er, dass die Endosmose

von keiner Wichtigkeit für die Vegetation sei. JVI.

glaubt ferner nicht , dass durch Endosmose eine

Flüssigkeit durch mehrere Membranen steigen könne.

Er schloss die Enden dreier Röhren von verschie-

denem Durchmesser mit Blase, stellte sie in ein-

ander, füllte sie mit Zuckerwasser und brachte

dann das Ganze in reines W^asser, welches nur iu

die unterste Rühre stieg. Ebenso ging es bei Ver-

suchen mit anderen Flüssigkeiten, Gummi und Al-

kohol u. a. De Candolle machte den Versuch

auch, indem er ein Endosmometer, welches mit

doppelter Blase geschlossen war, mit Zuckerlösung

füllte, an das obere Ende desselben eine Blase,

ebenfalls mit Zuckerlösung gefüllt, festband, und

nun das Ganze in reines Wasser tauchte. Nach 4

Stunden war die Blase aufgespannt, und das AVas-
ser war nicht allein hier hinein, sondern anch

durch die doppelte Blase in die Röhre gedrungen.

Ferner hat Macaire bestätigt, dass die Stel-

lung der Blätter vom Lichte abhängt. Er hat z. B.

Blätter von unten erleuchtet, oben verdunkelt; sie

kehrten sich um. Er kehrte Zweige um, und sah

wie Bonnet die Umkehrung der Blätter, dabei be-

merkte er, dass bei solchen Blättern, die sehr ver-

schieden gefärbte Flächen haben, die Umkehrung
schneller erfolge, so bei Brombeeren und Himbee-

ren , die iu weniger als 2 Stunden sich umkelireu.

Das Umkehren geschieht nach M. bald durch die

Platte, bald durch den Stiel. Blätter von Syrinya

und Poletnonium coerul. kehren durch eine spira-

lige Krümmung des Limbus zurück, Bolineu-, Hira-

beer-, Kastanien-, Ahorn-, Geranium-, Cercis-

bUitter durch den Stiel. Wenn dieselben Blätter

unter Wasser umgekehrt sind, und der Stiel iu

einem Loch befestigt wurde, kehrten sie durch den

Limbus zurück. Ein des Stieles beraubtes Blatt,

auf Wasser gelegt, die Unterseite der Sonne zu-

gewendet, rollte sich kugelig zusammen, um seine

Oberfläche dem Lichte zuzuwenden und die andere

Fläche zu verbergen. Wenn das Blatt unter Was-
ser auf einen ScIik immer gesetzt {."^t , findet die
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ümkchruiig oliiic Vcrrückmig (dcpIacoiieiiO statt.

So Jiielit das Licht keinen Tlieil des JJiattcs an sich.

Um zw erfahren , wclciie Jjiclitstialilen bei dein

Phänomen wirken, legte er lilütter nnter rothc,

blaue, grüne, selbe und violette Gläser, iiaclidem

vorher genau ermittelt war, welche Strahlen wirk-

lich durch das Glas gelin. Hei nur den rotlien

Strahl durchlassendem Glase fand keine Umkelirung

statt; unter blauem Glase, welches etwas Roth

durchlicss und violettem, welches rothe und blaue

Strahlen durchliess, weudetcu sie sich besonders

unter letzterem um.

Um die Wirkung des Lichts auf die Wasser-

ausdiinstung und die Zersetzung der Kohlensäure

zu ermitteln, stellte iVl. auch Versuche an. Erhält

die Unterseite eines Itlattes Liclit, so ist die Was-
serausdiinstung stärker. Bei Kastanieublättern (mai-

rounicr) betrug der Unterschied in den beiden er-

sten Stunden a\ ie 13,6 zu 11,3. Trocknet das Ulatt

ein , verringert sich und verschwindet der Unter-

schied. Gelüste lilättcr, mit ihrem Stiele in Was-
ser gestellt und ihr Licht von der gewöhnlich un-

teren Seite erhaltend, zeigten nun die Ausdünstung

doppelt oder dreifach so stark, als wenn die Ober-

seite vom Lichte bescliicnen wurde. Daher ist das

Umkehren der Blätter so schädlich, es hilft sie

welken zu machen. Unter gefärbten Gläsern bat

der blaue, dann der violette und grüne Strahl die

grüsste Kraft. Zuweilen brachte das blaue Licht

auch stärkere Ausdünstung als das weisse hervor.

Bothcs, so wie gelbes Licht zeigte stets wenig

Wirksamkeit.

Uie Zersetzung der Kohlensäure und die Aus-

scheidung von Oxygen findet nur in dem noch nicht

desorganisirten Blaitzcllgewebe statt. Ein seiner

Cuticula beraubtes Blatt einer llucliea, unter koh-

lensäurchaltiges Wasser gebracht, entwickelte Oxy-

gcn, welches aber kaum aus den Zellen der

Oberfläche trat. Eine gleiche Menge des Zellge-

webes zerciuetscht und gleicherweise unter Wasser
gebraclit gab kein Oxygen. So hat also nicht die

grüne Substanz , sondern nur das organisirte Zell-

gewebe die Kraft zur Zersetzung. Blieb die Ober-
haut , so war sie stärker. Blätter, in mit kohlen-

säurchaltigcm Wasser gefüllten Glocken aufgeliängt,

welche theils von der Oberseite, tlieils von der

Unterseite Liclit empfingen, indem die dem Licht

abgcwcndcte Seite der Glocke mit schwarzem Pa-

pier beklebt war. gaben 2— 3mal luchr Oxygen,

wenn sie wie gewöhnlich ihr Licht von der Ober-

seite erhielten, und der Unterschied zeigte sich bei

Verlängerung des Versuchs immer deutlicher. Da
bei dem Caincilicnblatt die Stoiuata sich bei Ilorüh-

rung mit Wasser scliliesseu und die Luftcntwicke-

lung dann diircli den Blattstiel statt findet, indem

hier sehr leicht zu sammelnde Blasen aufsteigen,

so zeigten hiermit angestellte Versuche, dass bei

Erleuchtung von oben eine Menge von Blasen Jier-

vordraiig, bei der von unten aber nur sehr wenige.

Es bauchen also die Blätter, welche von uiiteu er^

leuchtet werden, weniger Wasser aus und zer-

setzen weniger Kohlensäure, Wie dies aber auf

die Umkelirung wirkt, bleibt noch mibekanut. Die

Ausdünstung kann nicht t|arauf wirken , denn im

Wasser ist sie behindert, und doch kehren sich die

Blätter um. DieSauerstolf- Ausscheidung wiril durch

das Eintauchen in Wasser nicht unterlirochcn , sie

findet, so wie die Umkelirung, unter dem Einduss

des Lichtes statt. Es muss also dadurch, dass das

Gewebe sich mit Sauerstoff füllt und der Kohlen-

stoff festgehalten wird, das Blatt sich biegen, Krüm-

men , oder der Blattstiel sich drclien. Die Ursache

ist bekannt, aber man weiss nicht, wie sie wirkt.

S—l.

Chronologische Uebersicht der Vegetations- Perio-

den und der verschiedenen Eloren , in ihrer Aul-r

ciiianderfolge auf der Erdoberfläche. Von Ad.

ßrongniart. Aus dem Französischen von Dr.

Karl Müller. Halle, bei Ch. Gräger. 18öO.

8. yo S. 12 Sgr.

Diese Abhandlung befindet sich in dem elften

Bande der Annales des sciences naturelles vom

Jahre 184U. Sie ist in, vieler Hinsicht so neu , und

sogleich so compcndiös, so klar, ein so abgerun-

deter Grundriss der vorweltlicben Floren, dass mir

die Arbeit in jeder lie/'.icluiiig eine deutsche Ueber-

setzung zu verdienen schien, um ihr, bei dem re-

gen Intprcssc der gssammten uaturwisseuschaftlichcu

Welt, für, den abgehandelten Gegenstand, eine

grössere Verbreitung zu sichern. Dies war nur

dadurch möglich, dass die Abhandlung als selbst-

ständigc Schrift dem üeuischcn Publikum übergeben

svurdc und nicht wieder in eine andere Zeilschrift

überging, die doch jedenfalls eine botanische oder

geologische hätte sein müssen. Alsdann wäre sie

aber auch immer nur einem Tbeile der naturwis-

senschaftlichen Welt zugänglicli gewesen, während

ihr wissenschaftliches Interesse spccIcU doch so-

wohl ein bolanisclics, wie ein geoUigiscIies ist. Ans

gleichem Grunde befand sich die Arbeit in der oben

bezeichneten Zeitschrift nur in einseitiger Stellung,

da die Annales des sc. nat. , wenigstens diese Ab-

thpilung, nur der Botanik gewidmet, und überdies

dem grösseren Publikum in Deutschland nicht gleich

zugänglich, zum Ankaufe aber sehr thoiicr sind.

Sollte ich bei diesen, für Herausgabe dieser Schrift

überwiegenden Gründen auch nucli uianchom, der
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französischen Sprache nicht Kundigen, mit dieser : 49. Oscillatoria physoäes Ktzg., von Dresden. 50.

Uebersetziing nützen können, so ist das Ganze

Iiinreichend gerechtfertigt.

Ein weiteres Excerpt ist bei der Präcision der

Darstellung nicht möglich oder nicht weiter Nutzen

bringend. K. M.

In Gersdorf's I^eipz. Repert. Acht. Jahrg.

1850. finden sich Anzeigen folgender Werke.:

Jardin de St. Petersbonrg 1846. mit 1 schw. und

10 color. Taf. und 16 BI. Text. gr. Fol. C^eip-

zig, Voss. 6 Thlr.)

Abbildungen und Beschreibungen neuer und seltner

Thiere und Pflanzen etc., ges. v. Kotschy etc.

2. Heft.

Harvey Nereis australis or Algae of the southern

ocean etc. By Will. Henry Uarvey. Part.

I et II. London, Reeve, Brotiiers. 1847. 49.

VIU u. 124 S. mit 50 col. Taf. Lex. 8.

{Sammlungen«

Die Algen Sachsens, respective Mittel - Europa's.

Gesanim. und herausgegeben von Dr. L. Ral)en-

horst. Dcc. V. Dresden u. Leipzig, in Conim.

der Arnoldischen Bnchh. 1850. 8.

Die grössere Ausdelinung, welche dieser Samm-
lung von ilirem Herausgeher zu Theil geworden

ist, wird derselben unstreitig weitere Theilnahme

zum Beitragen und zum Abnehmen erwecken. Sie

wird uns auch, wie sich dies in dieser fünften

Decade auch zeigt, manchen Beitrag zur Kenntniss

über die geographische "Verbreitung der einzelnen

Arten liefern, die, da die Zahl der Beobachter auf

diesem Felde doch sehr beschränkt ist, auch nur

gering sein kann. Das vorliegende neueste Heft

enthält: 41. Cladopltora {_Aegagropila) Sauteri

Nees, aus dem Zellersee bei Kitzbiihl von Sauter
gesammelt. 42. Anabaena flexuosa Rabenh. n. sp.,

steht der A. intricata Ktzg. nahe. 43. Conferva

affinis Ktzg. v. inaequalis , von Dresden. 44. By-
pheothrix coriacea Ktzg , aus Rom. 45. Spirogyrti

Heeriana Xaeg. , war bisher nur aus der Schweiz
bekannt, wird liier beiBrindisi gesammelt mitgetheüt.

46. Fhormidimn canoviride Naeg. , von Florenz.

47. Nostoc commune v. lutescens Ktzg. , ist bei

Maglie im südlichen Italien an feuchten Bergen
zwischen Gras gesammelt; Kützing war diese

Form nur von Trinidad bekannt gewesen. 48. Ulo-

thrix tenuis Ktzg., aus der sächsischen Schweiz,

Ose. natans, ebendaher. Als Supplement zu No. 39.

werden auch bessere Exemplare von Spirogyra

quinina nachgeliefert. Diese Sorge des Herausge-

bers werden die Abnehmer der Deciiden gewiss

dankbar anerkennen. S— l.

Kurze IVotizeit.

Aldrovanda vesiculosa, welche ich 1846

(8. Aug.) zu Tausenden in Oberschlesien fand, ging

durch die Fortschritte der CuUur verloren. Näm-
lich der grosse See bei Miesoran im Fürstenthum

Pless wurde zu Acker gemacht, welcher seit Ge-
denken exislirt. Die Hoflnung gab ich dennoch

nicht auf, obgleich ich 25 Heilen davon entfernt

bin. Ich trug meine Angelegenheit einem jungen

Pliarmaceuten , Herrn Fuchs, welcher sehr viel

Liebe dafür hat, auf, gab ilini meine Instruction

mit, so wie auch die getrocknete Pflanze selbst.

Diess blieb auch nicht ohne Erfolg, zwar nicht

an dem alten Orte, sondern an einem neuen, zwar
weit entferntcu, aber ganz auf derselben Seite ge-

legenen Orte von Pless.

Diese angenehme Botschaft erhielt ich den 4. Juli

dieses Jahres. Derselbe war nicht nur so glück-

lich, sie wieder aufzufinden an einem neuen Stand-

ort, sondern sie sogar in Blüthe zu finden. Diess

ist um so merkwürdiger, da ich damals Alles auf-

bot, die Blüthe zu finden, alle Jahre kam ich hin,

bis zu ihrem Verschwinden, aber vergebens. Es
scheint entweder der Jahrgang oder die Localität

ürsach zu sein; Ich möchte Ersteres glauben, denn

in diesem Jahre blühen in meinem botanischen

Gärtchcn Ceratophyllum und Myriophyllum das

erste Mal seit 5 Jahren; und so umgekehrt Alisma

natans, die alle Jahre reichlich blüht, hat nur 3

oder 3 Blumen gemacht. Die Aldrovanda macht

keine Wurzeln , sondern schwimmt ohne diese auf

dem Wasser. Ihre Vegetation ist ganz wie Utri-

cularia, welche ich seit 8 Jahren beobachte, be-

sonders vulgaris und intermedia, habe noch nie

Wurzeln gesehen, obgleich ich buchstäblicli das

ganze Jahr meine Beoliachtung mache Cdiess ist

mir viel und oft bestritten worden). Vielleicht

nehme ich Gelegenheit, noch Manches über Aldro-

vanda zu berichten.

Hausleutner.
Reichenhach in Schlesien,

den 22. Juli 1850.
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Kritische Bemerkungen über Gräser

von D. F. L. 11. Schlechtendal.

2. MiüzUla.

Seit dem Jahre 1794 ist nach der Angalie von

Sweet ein Gras in die Gürten Englands, wenn
anch nicht Europa's eingeführt, welches Bosc
beschrieb in einer am 6. Decbr. 1791 vorgelese-

nen Abhandlung, nach Exemplaren von den Ge-
brüdern Bontelon in Paris gezogen, welche den

Saamcn von ihrem Vater, der Hofgärtner in Aran-
jiiez war, erhalten hatten. Von verschiedenen

Anturen beschrieben nnd abgebildet und mit ver-

schiedenen Namen belegt fiel es schon dem ersten

Beschreiber durch die Höhe nnd den Reichthnm
seiner Stengel, dnrch die Breite seiner Blätter nnd
durch die Saftiglicit aller seiner Theile auf, so

dass derselbe es für eine gute Futterpflanze hielt,

deren Saamcn zwar in Paris nicht immer zur Aus-
bildung kämen , welche man aber durcli ilire Aus-
läufer leiclit erhalten könne. Als Vaterland galt

Peru. Für dieses Vaterland stimmen die Angaben
von Bosc, Kuiz und Pavon, von Mcj-en,
Humboldt und Uaenke überein. Es wächst
hier an überschwemmten Orten bei Guayaquil

C Humboldt), also ungefähr nuter dem 2— 3"

S. Br. , bei Lima (.Meyen in Act. Soc. Leop. Ca-
rol. XIX. suppl. I. p. 138.), an den wärmeren
IMecresgcstaden bei Lima; Chancay, Huanuco n.a 0.
häufig zwischen den Saaten und der Luzerne (nach
Uiiiz und Pavon), also ungefähr unter dem
12— 130 s. Br. Diese letzteren Reisenden führen
noch an , es sei ein vorzügliches Kutter;;ras, werde
dreimal im Jahre geschnitten, hcisse bei den Kin-
gchurncn ,,Maizillo", kleiner Alais, und verdiene

in Kuropa eingerührt und verbreitet zu werden.
Eine solche Einführung scheint aber noch nicht

ausgeführt, aber auch nur höchstens im südlichsten

Europa mit Vortheil ausführbar zw sein, da, ob-

wohl das Gras in wannen Sommern im freien Lande
bei uns wächst und zur Blülhe kommt, auch schon

durch seine Art des Wachsens zeigt, dass es er-

giebig sei inid bei seiner zarten Te.xtur auch dem
Vieh angenehm sein werde, jede leichte Kälte -es

tüdtet und die Saamenerndtc nur bei der Anzucht
im warmen Kasten zu gelingen pflegt. Diese

Empfindlichkeit ist um so auffallender, als auch das

nördliche Amerika dieselbe Grasart unter einem
viel böiieren Breitengrade erzeugen soll. Piirsh
entdeckte es in einem Paket von Gräsern und an-
deren Pflanzen, welche er 1811 in Neu Jersey in

den Cedersümpfen gesammelt Jiatte , und bestimmte

es nach Lamberts Ilcrbar als identisch mit der

peruanischen P/lanze, und wenn diese Angabe auch
noch Zweifeln Ilaum geben könnte, so sagt Nnt-
lall in seinen Genera, dass es bei Neu -Orleans
häufig sei. Diese Kundorte liegen aber an der
Ostküste Nordanierika's unter dem 38—40" N. Br.

von jenen südamerikanischen also durch eine be-
deutende Entfernung geschieden*). Es dürfte da-
her wohl in Frage gestellt werden, ob die Gräser
dieser beiden Gegenden specifisch gleich wären,
oder ob, wie dies bei ein Paar später zu bespre-
chenden Pusjxdus- Arien der Fall ist, sich ein spe-
cifischer Unterschied bei genauer Vcrgleichung von
wilden Exemplaren herausstellen würde. Weder
alle Citate nachzulesen, noch eine solche Verglei-
chung anzustellen stand in meiner Macht, und ich

spreche daher nur von der bekannten Gartenpflanze,

welche man bisher unverändert hei Pafijiatum be-

lassen hat, bis ich im Index scm. h. Halcnsis a. 1848.

•) Es milss auf pinoni trrllium «nlcr nruckfehlrr lio-

ruhon , ilnsa I- i 11 li ijn llnrt. Ili'rol. s.lgl : „H.ntiil.it in

Anicrifa Lorral! , locis plaiii» boiralilius, in monlosjt
australiliiis." , «cnigstciis findon wir keine Angnlie, npicho
dit'se niittbciluog vtraiila^^t büttc.
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collect, hinreichende Gründe zu haben glaubte, eine

eigene Gattung darauf zu begründen, welche ich

nach ihrem Trivialnamen Maizilla benannte. Zur

besseren Verständigung wird es uöthig sein, etwas

weiter auszuholen.

In der grossen Gruppe der Paniceeu finden wir

zwei sehr artenreiche Gattungen von den Botani-

liern festgehalten : Paspalum und Panicum, welche

sich nur dadurch von einander unterscheiden, dass

hei der ersteren die äussere Aehreuhüllspelze (glunia

calyc. exterior) fehlt, bei Panicum aber vorhanden

ist; eine Verschiedenheit, w-elche, wenn gleich bei

einer Menge von Arten sehr beständig, sich doch

bei einigen als unbeständig zeigt und sogar bei

manchen Arten in demselben BliitheiisLande uube-

ständig erscheint, indem jene Spelze bald vorhan-

den ist , bald fehlt. Dies hat denn auch K u n t h

am Schlüsse seines Gattungscliaracters von Paspa-

lum veranlasst, die Bemerkung zu machen: ,,a

Panico dislinctum iionnisi gluma inferiore plerum-

que abortiente." Wenn eine solche Erfahrung schon

darauf hätte führen müssen , dass ein so unbestän-

dig auftretender Theil, von keinem so grossen

Werthe und Gewichte sein könne , um eine gene-

rische Trennung durch ihn zu begründen , so hat

man dies doch in der Regel nicht beachtet und nur

einige haben dieser Schwierigkeit dadurch gleich-

sam aus dem Wege zu gehen versucht, dass sie

den Thatbestand bei den einzelnen Formen ganz

ohne Rücksicht auf die bei der ganzen Gruppe
durchgehende Bildungsweise auffassten und sich

dadurch Charactere bildeten, die bei allgemeiner

Auffassung der Verhältnisse nicht die richtigen sein

konnten. Palisot de Beauvois, der iu seiner

systematischen Anordnung der Grasgattuugen Pas/za-

lum und Panicum ziemlich weit auseinander bringt,

und nur von der ersteren ein Paar Gattungen ab-
zweigt, kann nicht umhin, die grosse Aehnlichkeit

beider anzuerkennen und , indem er bei Panicum
die Bildung neuer Gattungen aus Furcht vor einer

zu grossen Vermehrung derselben uuterlässt, den
späteren Botanikern eine solche Vermehrung gleich-

sam ans Herz zu legen, und zu empfehlen, von
Paspalum Gattungen abzutrennen, welche sich

durch die Tracht (port) und die Bildung der Blü-

thenachse unterscheiden, da, weun man dies nicht

thun wolle, man noch manche andere Gattung mit

ihnen zusammenfassen und vereinigen, also die

eine Gattung noch weiter umgrenzen müsse. In der
That sehen wir auch keinen anderen Ausweg, als

entweder eine weitschichtige Gattung zu bilden

welche dann in Unterabtheilungen zerfallen muss,

oder zur Bildung neuer Gattungen Charactere zu
Hülfe zu nehmen, welche, wenn auch nicht tiber-

all bei den Gräsern vernachlässigt, doch gerade
hier bei den Pauiceen weniger oder gar nicht be-

nutzt worden sind. Bilden wir eine grosse Gat-
tung, so treten darin gewöhnlich sehr verschieden-

artig in ihren vegetativen Organen und Blüthenstande,

in ihrer ßehaarungsweise und ihrem Vaterlande
weit auseinandergehende Formen auf. Diese For-
men muss mau in natürliche Gruppen zusammen-
legen, will man eine klare üebersicht gewinnen,
denn eine Anordnung , welclie eigentlich gar keine

ist , wie wir sie bei einigen Grasschriftstcllern fin-

den, macht es geradezu uumöglich, sich zurecht

zu linden. Künstliche Gruppen zu machen , was
allerdings leichter sein dürfte, kann uns doch in

jetziger Zeit nicht einfallen, iu welcher man immer
mehr dahin strebt, eine natürliche Anordnung der

Gewächse vom Allgemeinen bis ins Einzelnste hinein

hervorzurufen, oder man bedient sich ihrer als

eines iVothbehelfs, da wo man nichts Besseres weiss.

Es kommt daher, besonders da es auch Sitte ist,

die Abtheiinngen einer Gattung mit Namen zu be-

zeichnen, ziemlich auf eins hinaus, ob wir natür-

liche Abtlieiluugen in einer grossen Gattung auf-

stellen, oder diese gleich als Gattungen einführen.

Man hat sich, und dies ist offenbar durch das Liu-
neische System besonders veranlasst, bei der Be-

grenzung der Galtungen viel mehr an die repro-

ductive als an die vegetative Sphäre der Pflanzen

gehalten, aber es ist nicht recht einzusehen, warum
die Charactere, welche aus der vegetativen Sphäre

hervorgehen, nicht auch zur Bildung einer Gattung

beitragen sollen , wie dies auch schon vielfach ge-

schehen, aber bei den Gräsern theilweise weniger

zur Ausführung gebracht ist. Bei den Gräsern, bei

denen in grossen, an Arten zahlreichen Abtheilun-

gen immer dieselbe oder eine sehr wenige Unter-

schiede darbietende Blüthenbildung herrscht, müssen

uns die Charactere, welche wir aus der Beschaf-

fenheit der Spelzen, aus der Anordnung der Aehren

an der Achse oder dem Blüthenstande, aus der

Blatt-, Ligular- und Stengelbildung entnehmen,

ihre Dienste zur Aul^stellung von natürlichen Gat-

tungen leihen, und wir glauben, dass iiberliaupt

bei der Aufstellung natürlicher Gruppen alle Theile

der Pflanzen in Betracht gezogen werden und zu

einer gewissen Geltung kommen müssen. Es scheint

uns daher auch ein genaueres Studium der Wur-
zel- und Achsenverhältuisse, und letzteres nicht

bloss in Bezug auf die Inflorescenz , ferner der

Blattbildung, ja selbst der äusseren Bedeckungen,

von fast nicht minderer Wichtigkeit, als das ge-

naue Eingehen in die Bildung und Zusammensetzung

der Blume und Frucht. Betrachten wir Gatinngen,

wie Poa, Eragrostis , Briza, Festuca, Schedono-
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rus, Drachypodium, Bromus, Agropyrum, Tritt-

cum u. a. m., so kann man nicht sa^eii , dass sie

nach allen Seiten hin durch bedeutende Charactere

abgeschlossen wären (daher auch das Scliuauken

der Scliril'tsteller über die Stellung der Arten in

den einzelnen derselben), und man nuiss gestehen,

dass, wenn mau Uhnliche geriui^je Unterschiede

überall bei den Gräsern zur Geltung bringt, die

Zahl der Gattungen sich vermehren muss, ohne

.dass die Kenntniss der Arten eben beeinträchtigt,

ja sogar eher erleichtert wird. Uebersieiit man mit

diesem Gedanken erfüllt die grosse Gattung Paspa-

lum , so wird man bald finden , dass Bläthenstaiid,

Spelzenbildung, Wachsthnmsweise von Stengel und

Blatt noch gar manche Verschiedenheiten darbieten,

welche zum Theil schon von Nees zur Aufstellung

von Abtheilungen benutzt sind, von denen einige

schon früher als Gattungen dastanden, und über

welche wir uns in ferneren Artikeln noch weiter

aussprechen, jetzt aber zunächst zu dem Eingangs

gedachten Grase zurückkehren wollen.

Als characterislische Kennzeichen würden wir

für dieses Gras angehen: Reichliche, unter spitzem

Winkel hervortretende unter- und oberirdisehe

Zweigbildung, mit der Neigung, an den gefärbten

Knoten zu wurzeln, sehr lange, zugespitzte Vor-

blätter; Olatlfläche fast stielartig mit der Si:heide

verbunden, lanzettlich, spitz -zugespitzt ; randartige

menibranöse, von einer Scheidenecke bis zur an-

dern reicliendc Ligula; Aeliren gestielt, einseits-

wendig zweireihig auf blattartig erweiterten Sei-

tenachsen, welche von wenig verschiedener Länge
einzeln oder zu zweien mit stielrundlicher Basis

von der gemeinsamen Achse abgehend , eine lang-

gezogene, zusaniniengcsetzt traubige Kispe bilden.

Uüllspelzen : die äussere fehlend, die innere etwas

grösser, sonst gleichartig mit der untern sterilen

üeckspelze, dünnhäutig, elliiitisch, stumpf, kurz-

gebarlet-stachclspitzig , dreinervig, an beiden Sei-

ten erhaben querrunzlig, beide viel grösser als

die fertile, kuorpclhäutige, glatte, glänzende, ovale,

spitzliche zweite üeckspelze, welche die ilir ähn-
liche, aber kleinere Vorspelze und mit ihr die

Frucht iimfasst. Die drei Staubgefässe , aus den
Spelzen lang hervortretend, mit linealischen rüth-
lichen Antheren. Uie beiden Griffel mit federigen,
langen, weissen Narben, seitlich aus den Spelzen
hervortretend. Die Frucht, von ihren Spelzen ein-

geschlossen, mit hornigem durchscheinendem Ky-
wciss.

Eine Art dieser Gattung ist bekannt: M. stolo-
nifera Bosc sub Puspalo, Paspal. racemosum La-
marck et auctor., Pasp. elegans Uortul. Gramen
perenne in maritimis calidis Peruviae nee non in

paludosis Novae Caesareae et Novi Anreliani Ame-
ricae borealis ad oram orientalem crescens, sine

dubio per totum fere annum caules florigeros evol-

vens, \'/i —2 ped. altos, pallide virides, panicula

fere semipedali, ramis longissimis paullo supra basin

ad medium usque occurrentib'is, bis vix pollicis

longitudinem attingeutibus. Lamina foliorum ad di-

midium pedcm elongatur. Indumentum fere nullum,

exceptis pedicellis margineque rachium secundaria-

rum inflorescentiae erecto rigideque brevissime pi-

losis. — Das einzige wild gewachsene Exemplar
dieses Grases, welches wir von Uaenke gesam-

melt sahen , unterscheidet sich von dem in unseren

(iärten cultivirten durch längere Bartpinsel an der

Spitze der Spelzen, so wie durch das viel stärkere,

fast lappeiiartige Hervortreten der Querrunzeln auf

denselben. Von der) Abbildungen sah ich die von

Bosc gegebene, so wie die von Kuntli in der

AgrostogT. syn. 11. T. IX. f. 3. gezeichnete Analyse.

l< i t e r a t a r.

John Le Conte Observations on a remarkable

Exudation of Ice from the Sterns of Vegetables etc.

during frosty Weather (Lond. Edinb. and Dublin

Philosoph. Magazine and Journal of Sciencei

May 1850. 329 — 342.)

Steph. Elliott scheint der erste gewesen zu

sein, welcher von Covyza bifrons Li. QPluclieu DC.)

es als ein merkwürdiges Phänomen anfuhrt, dass

an hellen Frostmorgen im Winter lange fadenför-

mige Krystalle ans dem Grunde des Stammes lier-

vorschiessen (_I}ot. of S. Carolina etc. II. 322.)_

J. Torrey erwälint von Helianthnnum canadeiise,

man nenne diese Pflanze im gemeinen Lehen Frost-

kraut , weil frühe im Winter dünne Eiskrystalle

aus der geborstenen Kinde nahe der Wurzel aus-

treten iPl. of the St. of N. York. I. 77.). Von
einer ähnlichen Erscheinung an Stengeln von Die-

steln und „Heliotropes" berichtet Sir J. Uerschel
iLond. and Edinb. Philos. Magaz. Febr. 1833. 110.

mit einer Abbildung) und Prof. Higaud zu Ox-

ford von dem Vorkommen eines ganz ähnlichen

Phänomens an einer noch neuen Steinmauer (Ehen-

das. 190.). Der Verfasser vorliegender Abhand-

lung, welcher Professor der Pliysik nnd Chemie

an der Universität von Georgia in den Verein.

Staaten ist, findet es auffallend, dass ein so merk-

würdiges Phänomen bisher so wenig Beachtung ge-

funden habe und noch kein Versuch einer Erklä-

rung gemacht worden sei. Kr beobachtete dassell)e

in Georgien im Nov. und Dechr. 1848 an Pluchea

bifrojts uud P. camphorata bei klarem Frostwetter,

wenn die Erde durchaus niigefroren war , wobei

33 '
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es sich darstellte als Schöpfe von Baumwolle von

vier bis fünf Zoll Durchmesser, welche zwei oder

drei Zoll vom Erdboden anfingen und vertikale

Reihen bildeten in einer Strecke von drei bis vier

Zollen. Die Eisfortsätze waren nicht selten über

fünf Zoll lang und dann insgemein gekrümmt, so

dass das freie Ende mit dem Anheftungspunkte bei-

iialie in Berührung kam. Obwohl sie aus dem In-

nern des Stengels hervorgewachsen schienen, war

doch dieses nur scheinbar, vielmehr endigten sie

sicli scharf an der Oberfläche des Holzkörpers, von

welcher sie sich aufs leichteste ablösten; auch wa-

ren die Stengel der Mehrheit nach inwendig gesund

und höhlenfrei, ja selbst viele noch grün. War
aber das Mark gefroren , so zeigte sich das Uolz

der Iiänge nach gespalten , und dann schien die

Bildung von Eisdrähten völlig gehemmt, wenigstens

an dem Theilc des Stengels, wo die Oeffuung statt-

gefunden hatte, während sie weiter unten nocli be-

staud, und offenbar niusste man diese Wirkung

dem stärkeren Froste zuschreiben. Mit J. U er-

sehe 1 hält der Verf. diese Erscheinungen unver-

einbar mit der etwanigen Vorstellung von einem

Ursprünge derselben aus Wasserdünsten der Atmo-

sphäre, wie beim Haarreife, vielmehr sei dieser

Ursprung in der Pflanze selber zu suchen oder in

dem im Verhältniss zur Atmosphäre warmen Erd-

boden, für dessen Düusteentwickelung die Ueber-

bleibsel der Stengel eine Art Abzugsmittel wurden.

Dann ist es ein rein physicalisches Piiäriomen , bei

welchem die Lebensverriohtungen der Pflanze nicht

betheiligt sind, und diese Ansicht erhält ihre Be-

stätigung durch das Vorkommen einer, wie es

scheint, ganz ähnlichen Erscheinung an feuchtem

Erdboden unter gewissen Umständen. Auch darü-

ber stellte der Verf. Beobachtungen an in den bei-

den Wintern von 1848—49 und 1849 — 50. Er
fand dieselbe vorzugsweise eintretend bei klarem

Frostwetler, welches auf eine warme Regenperiode

folgte und in einem massig festen Erdreiche ohne

beträchtlichen Gehalt von vegetabilischer Materie.

Sie stellte sich dar als eine grosse Anzahl von Eis-

fädeu, welche vereinigt Säulen bildeten von drei

bis fünf Zoll Länge, gleich Bündeln gesponneneu
Glases und die gegen die Erdoberfläche rechtwink-
lig standen, als wären sie in einem halbflüssigen

Zustande aus einer Unzahl von Haarröhren her-

vorgedrungen. Dessen ungeachtet endigten sie sich

genau an der Oberfläche des Erdbodens, der mei-
stens nicht im geringsten gefroren war. — Es würde
hier nicht am Orte sein , der Relation in ihrem
speciellen Theile weiter zu folgen; wir eilen viel-

mehr zu der Erklärung, welche der Verf. von dem
aulelzterwähuten Phünomcn mit folgenden Worten

S. 339. giebt: ,,Nehmen wir an, dass eine Portion

massig porösen und warmen Erdreichs
,

gesättigt

mit Feuchtigkeit, der Wirkung einer kälteeregen-

den Ursache ausgesetzt sei, so wird nur eine sehr

oberflächliche Schicht von ihm , als einem schlech-

ten Cindifferent) Leiter der Wärme, bis zum Frost-

punkte erkältet werden. Da nun der Widerstand

gegen die seitliche Ausdehnung geringer au der

Oberfläche ist, als in einer beträchtlichen Tiefe,

so muss die Wirkung des ersten Gefrierens die

sein , dass die Enden (aplces) der Haarröhren eine

Kegelform oder Pjramidenform annehmen. Das

plötzliche Gefrieren des Wassers , welches sie in

der oberen Schicht erfüllt, wird eine schnelle und

gewaltsame Ausdehnung zur Folge haben, welche

vermöge des Widerstandes der Wände des Kegels

die drahtförnilgen Eissäulen nicht nur hervortreibt,

sondern fortstösst, frei macht und auswirft, und
dieses in der Richtung des geringsten Widerstan-
des, nemlich senkrecht gegen die Oberfläche. Da-
durch werden die Spitzen der Röhren theilweise

entleert, was eine zur EntwickeUing der Uaarröh-

renkraf't wesentliche Bedingung ist. Diese zieht

unter solchen Umständen warmes Wasser von Un-
ten herauf, durch dessen Gefrieren die Eissäule

immer mehr sich erheben wird, und dieser Process

wird so lange seinen Fortgang haben, als die Kälte

fortfährt auf die offenen Uaarröhren zu wirken,

welche Zugang hinreichenden Wassers von Unten
haben." — Der Verf. kömmt nun wieder auf die

Plucheue, wovon anfänglich die Rede war, zu-

rück und fährt S. 341. fort: ,,Das bei diesen sich

darstellende Phänomen ist in jeder Hinsicht dem
Ausfahren von Eis aus gewissen Arten von Erdbo-
den analog und leidet die nämliche Erklärung. Das
poröse Mark giebt einen beständigen Ersatz von

warmem Wasser aus der Erde, während die keil-

förmigen Alarkslrahlen die mechanische Bedingung

enthalten zur EntwickeUing einer in angemessener

Richtung fortstossenden Kraft. Zum Beweise des-

sen ist anzuführen, dass die Markstrahlen sehr

au.sgezeichnet bei Pluchea sind, und ist der Stengel

durch Gefrieren des Wassers im Innern gespalten,

so folgt die Spalte dem Laufe dieser Strahlen.

Das Phänomen ist an seiner Entwitkelung gehin-

dert, sobald das Mark gefroren ist, aus dem ein-

leuchtenden Grunde, weil die hierdurch bewirkte

Spaltung des Stammes die Ordnung in den gegen-

drückenden Röhren aufhebt. Aus dem nämlichen

Grunde zeigt es sich tiefer am Stengel, wenn der-

selbe geschlossen ist, denn die zn seiner Bildung

erforderlichen Bedingungen sind daselbst vorhanden.

Ist aber die kälteerregende Ursache nicht von zu

beträchtlicher Intensität, so bleibt der Stengel nn-
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gefioren, aus der K'eidieri Ursaclic , als der Erd-

boden unter gleichen Uiiistüiidcii. Dass die Er-

scliciniiiiK mir an gewissen Arten von Pflanzen

walirgeiiommcn wird, hat seinen Crnnd wahr-

schcinlicli in gewissen Besonderlieitcn ihrer pli^'s!-

schcn Heschalfciiheit. Sie müssen porös sein, um
hinlänglichen Zngang von Fliissigl;eit zu gewähren,

sie müssen lirautartig und aiinucll sein , damit die

MarKstrahlen die errorderlkhe Gestalt und Weite

haben, und man darf annehmen, dass alle Lehens-

bewegiing müsse aufgehört haben, damit die aus

der Erde erhobene Flüsslglieit sich nicht mit den

eigenen Säften der Pflanze veiniisclie, indem solche

Beimischung dem Gefrieren hinderlich sein würde."

— Es bedarf wohl Kaum der Erinnerung, dass

diese U^pothese sich main her Vorausscticnngen be-

dient , über deren P.ichligkeit nur Versuche ent-

scheiden liöunen. Vor Allem ist eine genauere

Beobachtung der Pflanzen, welche die mehrgedachte

Erscheinung zeigen , erforderlich und endlich ist

nachzuforschen. Ob nicht noch andere, als die ge-

naniilen, zumal solche, die mit ihnen in allgemei-

nen Verhällnissen des Marlies, des Holzes und der

Kinde übereinkommen, dasselbe unter ähnlichen

atmosphärischen Umständen darbieten. Keilförmige

Marltstrahlen bei Pluchea bifrons anzutreffen ist

uns wenigstens nicht gelungen, auch lässt die

Wirkung hier in der Tliat nur sehr gezwungener
Weise mit der von kegelförmig sich öffncudeu llaar-

röhrcn sich vergleichen. X.

Voyage anx sonrces du Rio de S. Francisco et dans

la province de Go^az, par .M. Angnste de
Sain t - 11 ilai re , IVIembre de l'Acad. des scien-

ces de l'institut de France, Prof. i la facultc

des Sciences de Paris e(c. Paris, Arthur Bertrand

libr.-c-dit. 8. Tome prcmier 1847. XV u. 380 S.

Tome second 1848. 34a S. n. 1 S. DrucUlehler.

Es bilden diese beiden Bände den dritten Thcil

der Voyages dans rintericur du Bresil des berühm-
ten Reisenden und Botanikers, deren erster Theil,

die Provinzen Bio Janeiro und .Minas geracs um-
fassend, 1830 in zwei Oclavbänden erschien, der
folgende aber, welcher die Reise in den Uiaman-
tcndistrict und in dem Brasilischen Littoralc er-
«ühlt, ebenfalls in zwei Bänden 1833 hcrausgegc-
lieii ward. Die sehr angegrilfene Cesundlicit des
Verf.'s, welche ihn nölhigt, den Winter in den
südlichen Gegenden seines Vaterlandes zuzubrin-
gen, hat auf das Ersthcineu der vielfachen Werke
des Verl. 's in so fern einen nachtheiligen Einfluss

geübt, als dieselben in ihrem Erscheinen dadurch
verzögert und aufgehalten worden sind, oder an
Unterbrechungen leiden , welche uns fürchten las-

sen , dass sie einem völligen Aufhören gleich kom-

men werden. Besonders sind mit diesem Schlüsse,

wie es uns scheint, bedroht die Bearbeitungen der

Brasilischen Flor und der brasilischen Arzneipflan-

zen, und diese Nichtvollendung der botanischen

Werke hat wiederum zur Folge, dass bei den

Schilderungen, welche über die Vegetation der

verschiedenen besuchten Gegenden eingestreut sind,

oft die gefundenen Pflanzen nur mit der Eamilien-

bezeicIiuiiMg und einer Nummer angegeben sind,

ijidem auf eine spätere Bestimmung hingewiesen

wird, welche der Verf., wie die Vorrede besagt,

am Schlüsse der folgenden Theile seiner Reise über

die Provinzen St. Paul und Sta Catliarina geben

zu Können bolft, wie er solche Beschreibungen

schon am Schlüsse des zweiten Theiles seiner Reise

gegeben hat, die aber nicht von dem Verf. des

Renertorium bot. aufgenommen worden sind. Wir
wollen in Nachfolgendem einige Auszüge aus der

vorliegenden Reise niittheilen , welche dazu geeig-

net sind, uns eine anschaulichere Darstellung jener

Gegenden zu geben.

S. 51. beschreibt der Verf. die Besteigung der

Serra Negra, welcher Gebirgszug zwischen der

Serra do Mar und der Serra do Espinhapo sich er-

streckt. Nachdem der Reisende, von dem HanchO

de S. Gabriel ausgehend, den kleinen FIuss glei-

ches Namens überschritten hatte, gelangte er auf

einen, von grob zertrümmertem, weissem Quarz ge-

bildeten, mit wenig vegetabilischer Erde vermisch-

ten Boden, welcher dem gleich war, den man auf

den höchsten Theilen des Berges fand. Gleich die-

sem bedeckten ihn Sträucher, und unter diesen

mehrere, welche auch ganz oben wuchsen, wie

eine Ericacde und Melastomacee (n. 53.). Wenig
weiter wurde der Coden weniger schlecht, und

grosses Gehölz zeigte sich von Neuem. Es beweist

dies, dass in Brasilien die Beschaffenheit des Bo-

dens wenigstens eben so sehr als die Höhe Ver-

schiedenheiten in der Vegetation hervorzubringen

vermag. So fand der Reisende bei Villa de Victo-

ria an Orten, welche fast gleiche Höhe mit dem
.Meere haben und aus einer Mischung von weissem

Sande und schwarzer Erde bestehen, einen Thcil

der Gewächse der hohen Berge der Provinz .Minas,

die einen ähnlichen Boden haben. Uebrigeus hatte

das hohe Gehölz, welches in einem sehr sandigen,

obwohl besseren Boden wuchs, bei weitem nicht

die Kräftigkeit der Wälder, welche auf gutem Bo-

den vorkommen. Etwas höher i.^t der Sana noch

grobkörnig und vorherrschcud, aber mit einer grau-

lichen Eriie gemengt, überall aber herrscht bei al-

ler sonstigen Bodenverschiedenheit der Sand vor.

Als der Bode» wieder sehr saudig wurde, wech-
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aelte auch die Vegetation wieder, und mit Aua-

nabme kleiner Zwischenräume sieht man nur dicht

aneinander gedrängte, gradstenglige , 5— 8 F. un-

gefähr hohe Sträiichcr, unter denen einige gemei-

ner sind, wie die beiden oben angeführten, eine

Cassia in- 6.), eine Composita Cn. 60,), aber im

Allgemeinen findet man keine für diese Kette cha-

racteristisclieu Pflanzen. Wenig entfernt vom

Gipfel, auf einem nicht sehr ausgedehnten Räume,

wo die Erde ausserordentlich schlecht ist, ver-

schwinden die Sträucher und man findet nur einen

Halbstrauch, Lavoisiera centiformis var. insignis

ihav. insignis DC.)- Wo die Vegetation am kräf-

tigsten war, zeichnete sich eine Apocynee (ßT.)

aus, welche sich um die Bäume wand und rosa-

farbene Blumen, grösser als der Oleander hatte.

Gegen den Gipfel hin sah mau viele Bäume mit

dünnen, gedrehten, verkümmerten Stämmen, von

welchen verschiedene Flechten herahhingen. Die

Aussicht zeigte nur mit Wald bedeckte Berge,

deren höchste Kuppen in einer gewissen Höhe eine

Zone von weniger dunkeler Farbe zeigten , welche

von Sträuchern gebildet wurde, die über dem Ur-

walde wachsen.

S. SS. Nachdem der Reisende am 14. Febr. den

armseeligen Ranclio , in welchem er übernachtete,

verlassen hatte, reiste er noch kurze Zeit in einem

tiefen, von Urwald umgebenen Thale, beständig

jedoch aufsteigend. Plötzlich wandelte sich der

Anblick der Gegend wie die Decoration auf dem

Theater, und vor ihm lag eine ungeheure Ausdeh-

nung von abgerundeten Erhebungen, die nur mit

graulichem Kraut bewachsen vvaren , und zwischen

denen sich hie und da einzelne Klumpen von Gehölz

von dunkelem Grün befanden. Er trat in die Re-

gion der Campos, aber obwohl er wusste, dass dies

an dem Tage stattfinden werde, so war er doch

durch das, was er vor zwei Jahren auf dem AVege

von Villa Rica gesehen hatte, auf einen so plötzli-

chen Wechsel nicht vorbereitet. Es brachte bei ihm

den lebhaften Eindruck des Staunens und der Be-

wunderung hervor; diese sich unendlich ausdehnen-

den Campos geben aber ein viel weniger uuvoll-

kommenes Bild der Unendlichkeit, als das Meer von

einem niedrigen Ufer gesehen, und dies Bild wurde

beim Austreten aus dem Urwald, wo man oft mit

der Hand die Gegenstände, welche den Horizont

begrenzen, berühren könnte, um so ergreifender.

Der Reisende konnte bei dieser Gelegenheit einen

genauen Vergleich zwischen den Gegenden , wel-

che der Urwald, und denen, welche die olTeueu

Campos bedecken, anstellen, und er fand seine frü-

her ausgesprochenen Ansichten CVoy. d. 1. prov. d.

Bio Jan. U. 23.) wieder bestätigt. Die Wälder be-

decken die mit -steilen und absturzigen Bergen be-

setzten Gegenden, welche sich gegenseitig vor der

Gewalt der Winde schützen, und wo die zwischen

den Bergen in den engen und tiefen Thälern fliessen-

den Bäche eine Frische und Feuchtigkeit in der

Luft erhalten. Auf den Carapos dagegen sind die

Erhebungen abgerundet mit sanfter Erhebung, die

dazwischen liegenden Thäler sind breit und wenig
tief, die Bäche sind wenig zahlreich, daher ist die

Trockenheit in diesen Gegenden gross, die Winde
herrschen mit voller Freiheit, beides Ursachen,

welche der Vegetation nicht erlauben, kräftig zu

werden. Aber wenn die Seite eines Hügels eine

beschützte Vertiefung bietet, wenn ein Bach ein

Thal bewässert, so kann man sicher sein, daselbst

einen Klumpen oder einen Streifen von Urwald zu
treffen, welcher weggehauen Mais und andere dem
Menschen nützliche Dinge hervorbringen wird. Zwi-
schen den verschiedenen Campos ist aber keine

vollkommene Gleichheit, wie dies die früheren Be-

richte des Reisenden schon ergeben. Die Region

der Campos theilt sich in zwei verschiedene ünter-

abtheilungen , entweder bieten sie nur Kräuter und

Halbsträucher Ctaboleiros descobertos) , oder es fin-

den sich mitten auf den Matten knotige und ver-

kümmerte Bäume C'aboleiros cobertos). Sie haben
vielleicht nicht so scharfe Grenzen als die drei

Unterregiouen der Wälder: die Matos virgens, die

Catingas und die Carrascos (s. Ann. d. sc. nat.

Sept. 1831. und des Verf.'s prem. Relat. vol. II.),

aber man kann im Allgemeinen behaupten, dass

die höheren Gegenden der Campos mit Kräutern
bedeckte Malten sind, die niedrigeren aber mit

SIräuchern überstreut sind. So fand der Reisende
nur aus Kräutern und Halbsträuchern bedeckte

Canipos in einem ungeheuren Theile der vielleicht

höchsten Comarca in der Provinz Minas, der von

S. Joäo d'el Rei, gleicherweise waren sie so, als

der Reisende fast am Fusse der Serra do Espinha90

den sehr erhabenen Landstrich durchzog, welcher

westlich von dieser Serra sich von Caet6 oder Villa

Nova da Raiiiha bis an die Grenzen des Gebiets

von S. Joäo d'el Rei erstreckt. Aber auf dem Ge-
biet der Comarca von Paracatii fand der Reisende

Matten, besetzt mit verkümmerten Bäumen, und
ebenso hatte er 1817 auf der 150 portugiesische

Meilen langen Reise mitten durch das Sertäo, fast

zwischen dem 14° bis 16° S. ßr. auf der öst-

lichen Seite des S. Francisco schon in beträcht-

licher Entfernung von seiner Quelle , dieselbe Ve-
getalionsbildung beobachtet. Die bloss aus Kräutern

bestehenden Canipos sind mit den Matos virgens

zwischen denselben Parallelen gelegen, und die mit

Bäumen besetzten Campos mit den Carrascoa und
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Catingas. Die Campos boten bis zur Stadt S. Joäo

eine kleine Zahl dnrcli ilire Form nicht ausgezeich-

neter Gramineen, zwisclien welchen zerstreut vor-

züglich Coryniliiferen mit Z\vi(teri)liinichcn , schin-

deligem Involucrum , sitzendem Pappus, und fast

immer kahlem P'ruclitboden , dann Alclastomtien und

endlich einige Bnliiacien mit trennbarer Frucht und

Cassien. An dem niedrigeren Tlieile der Hügel ist

die Vegetation etwas verschieden, man findet da-

selbst Sträuciier , welclie meist den Compositen

angehören , eine Hyptis und in selir grosser Menge
eine zur Gattung Saccluirinn gehörige Art, durch

harte und ziemlich hohe Stengel, so wie steife und

horizontale Bliitter ausgezeichnet, welche Habo de

reposa genannt wird, Fuchsschwanz (_Anatlteriu7n

bicorne'i). —
(Beschluss folffi.)

Handbuch der praktischen Botanik, enlhaltend die

Geschichte, Beschreibung und Anwendung sämmt-
licher in Deutschland wildwaclisenden und in den

Gürten und Gewachsliäusern cnilivirten Pflanzen.

Von Dr. F. S. Voigt, geh. Hofrath, Hilter etc.

Jena, Druck ii. Verlag v. Friedr. Mauke. 1850.

Erster Hand 599 S. Zweiter Band IV u. 562 S.

nebst 2 S. Verbesserungen, Druckfehler und Zu-
sätze.

Der Titel ist nicht wörtlich zu nehmen, statt

sämmtlicher musstc vieler dastehen, und ebenso
sind weder die Geschichte , noch die Bescbreiluing,

noch die Anwendung irgend vollständig, sondern
von Allem nach Guthefinden des Autors etwas.

Wer das Buch eigentlich gehrauchen soll, sehen
wir nicht recht ein, uns scheint es keinem genü-
gen zu können. Der Verf. sagt in der kurzen,
dem 2ten Bande beigegebenen Vorrede: ,,Da es

mein besonderer Zweck war, nicht sämmtliche,

auch unsererAnscliauung meist unbekannt bleibende,

sondern vorzüglich die Pflanzen , welche man in

unserem Vaterlande im Freien, oder in den Gärten
nnd Gewachsliäusern vorfindet, aufzunehmen und
die unbedeutenderen unserer Flor, welche ein blos

botanisches Interesse haben, so wie die vorerwähn-
ten ausländischen zu übergehen oder nur kurz an-
zudeuten

, mit Ausnahme solcher, deren Geschichte
uns interessirt, so liofl'e ich dem Leser ein Buch
bieten zu können, welches ihm über die ilin um-
gebenden Pflanzen augenblickliclien Nachweis gicbt
nnd auch beim Lesen von Reisebeschreibungen,
Zeitungen u. s. w. nützlich sein kann. Deswegen
sind auch die ausländischen Namen aufgenommen
nnd für ein sorgfältiges Register gesorgt worden."
Was diesen letzten Punkt betrilTt, so wird man
sehr häufig vergebens suchen, und wenn Jemand

über die ihn umgehenden Pflanzen sich belehren

will und mit einem bläulichen Schimmer überdeck-
tes Brachland findet, so kann er unmöglich aus

dem Buclie erfahren, dass es Myosolis niricta sei,

denn als Ackerformen von Myo^otis sind nur inter-

media und versicolor genannt. Will sich Jemand
über die Anwendung Raths erliolen und wollte wis-

sen , Moher Lavendelöl und Spiköl kommen, oder

was der Winter -Majoran der Gärtner sei, so

würde er diese Namen nicht finden, und ausser-

dem in Bezug auf das Vaterland von Luv. Spica

oder lalijulia nicht richtig belehrt werden. Das

sind nur ein Paar Beispiele, kann man sagen, aber

es wird nicht schwer fallen, mehrere beizubringen.

S—l.

Ueber die Entwaldung der Gebirge. Denkschrift

an die Dircction des Innern des Kantons Bern.

Von A. Marcband, Kautonsforstrneister. Her-

ausgegeben von der jurassischen Nacheiferungs-

gesellschaft. Bern bei Jcnni, Sohn. 1849. 8.

S. 59. 6 Sgr.

Vorliegende Denkschrift wurde der jurassischen

Nachcifcrungsgesellschaft in ihrer Maisitzung vor-

gelesen und ebenso auch der Versammlung schwei-

zerisclier Forstmänner, die im Monat Juni iu

Burgdorf eine Konferenz hielt, mitgetheilt. Die-

ser Verein schenkte den darin entwickelten An-
sichten lauten Beifall und sprach den Wunsch aus,

man möchte ihnen unverzüglich auf dem Wege der

Presse weitere Verbreitung geben. Die Nachei-

ferungsgesellschaft glaubt et\vas wahrhaft Nützliches

zu stiften , indem sie die .Arbeit der Oetfentlichkcit

übergiebt.

Diesem kurzen Vorworte schliesst sich Ref.

aus voller Seele an, indem er es allen Botanikern

dringend ans Herz legt, zur Verbreitung der Sclirift

beizulragen. Schwerlich wird man verständlicher

und eindringlicher zum Volke reden können, als

es hier durcli die Aufzählung der schauderhaften

Folgen der Bergentwaldung geschehen ist. Wie
für die gesammtc Staatsökonomie , ist die Schrift

zugleich auch für den wissenscliaftlichcn Forscher

von höchstem Interesse. Wollte Gott, dass AVis-

senschaft und Praxis nur immer so Uand in Hand
gingen, wie liier geschehen! unsere Wissenschaft

würde bald nicht mehr für so werlhlos beim grösse-

ren Volke dastelien. Beide würden gewinnen ; jene

neue Jünger, dieses neue Quellen zu Bildung und

Wohlstand II

Es würde nichts helfen, zu excerpiren
;
jede

Seite ist gleich interessant und wichtig. Man muss

selbst lesen 1 K. M.
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Kurze jVotizen.

Ao3 dem Jonrn. of Horticnlt. Society Oct. ist

im 43. Stück des Gard. Cliron. die IN'achricht über

eioe Cupressus- Art iiiitgetheilt , welche zuerst in

England im J. 1838 ans Saameu gezogen wurde,

welclie der verst. liambert der Gesellschaft mit-

tlieilte, ohne deren Vaterland zu kennen. Die ge-

zogeneu Pflanzen wurden als eine neue Art C.

hambertiaiia genannt, aber niclit beschrieben; da

sie sich leicht durch Schnittlinge vermehrte, so be-

fand sie sich in vielen Sammlungen. Einige Jahre

später fand sich dieselbe Pflanze in Mr. 1.0 w's

Gärtnerei zu ClaiUou , sie war von Dr. Fischer

aus St. Petersburg als eine neue Cupressus aus

Californien mitgetlieilt. IS'enerdiiigs hat sie Hart-

weg auf bewaldeten Höhen bei .Monterey in Über-

Californieu gefunden als einen 60' hohen llaum,

von 9' Stammuuifang, flach ausgebildeten Aesten

und flacher Krone gleich einer Ceder, und hat sie

C. macrocurpa genannt. Sie hat eyförmige schin-

delig-4- reihige Blätter von lebhaftem Grasgrün

und an alten Pflanzen dicht gestellt, au Jüngern

aber sind sie ausgebreitet, i)friemlich, scharfspitzig

und dicht stehend. Die Zweige siud unregelmässig

spiralig, zuweilen alteruirend oder oppouirt , die

jüngeren grün, die älteren dunkelbraun und fast

horizontal abstehend. Die Zapfen stellen zu 3 —

4

beisammen Ceine Abbildung derselben ist beigefügt),

sind 1/^" laug, 1" breit mit 10 Schuppen , von de-

nen die grössten in der Mitte und fast 6- eckig sind.

Die Saameu gross, dunkelbraun und mehr oder

weniger eckig. Saamenblätter zu viereu, zuweilen

zu dreien.

In No. 40. des Gard. Chron, wird eine Abbil-

dung einer Weizenähre gegeben, aus welcher eine

Haferblüthe hervortritt; es hatte ganz das Ausehen,

als wäre sie daraus bervorgewachsen. Eine ge-

naue Untersucluing zeigte, dass der Stiel dersellien

sich durch irgend einen Zufall in der Jugend zwei-

mal um die Achse der Weizenähre geschlungen

hatte , dann abgerissen sein musste nnd nun auf

ihrer Stutze sitzen geblieben war.

Anzeige.

Ich erlaube mir hiermit meinen geehrten Sub-
scribenten zu melden, dass im Lanfe des nächsten

Monats die zweite Sendung Pflanzen nnd Minera-

lien , drei Kisten füllend, von Valencia per Dampf-

schiff nach Marseille expedirt .werden wird. Die

erste Sendung, welche am 12. Juni von Irun ab-

geschickt worden ist und in diesem Augenblick sich

hoffentlich bereits in Leipzig befinden wird, enthielt

die in den baskischen Provinzen gemachten Samm-
lungen. Die zweite wird die Pflanzen enthalten,

welche ich während meiner Reisen durch Navarra,

Hoch-Aragon, die Centralpyrenäen von Aragon,

das mittlere Ebrobassin und in der Sierra del Mou-

cayo gesammelt habe und noch in Süd -Aragon, an

der Serrania von Tarvel und in Nord -Valencia

sammeln werde. Bis jetzt beläuft sich die Zahl

der für die Abonnenten gesammelten Pflanzen auf

450 Species; — bis Valencia, wo ich den 10. Au-

gust einzutreffen gedenke, dürften noch 100 Arten

dazu kommen. Jene 450 Arten werden meinen

Prospect vom 20. Februar d. J. gemäss nur dieje-

nigen bekommen, welche auf „vollständige" Samm-
lungen Ca 100 Tlilr.) subscriliirt haben. In die

,,ausgewählten" Sammlungen (ä 80 Thlr.) kommen
von jenen 450 Arten blos 246. Da bis jetzt noch

nicht drei Monate verflossen sind, seit ich den Bo-
den Spaniens betreten habe, so liegt es auf der

Hand , dass ich mit Sicherheit die in meinen Pro-
specten versprochene Anzahl von Pflanzen meinen

.\bonnenten werde liefern können, sobald ich mei-

nen Reiseplan vollständig ausführen kann, um
dieses zu können, muss ich meiue geehrten Sub-
scribeuten ersuchen , zu Michaelis d. J. die erste

Einzahlung, d. h. die Hälfte des Subscriplions-

preises, an das Haus Trinius et C. in Leipzig zu
leisten, indem meiue eigenen Büttel nicht länger,

als höchstens bis Mitte des November reichen dürf-

ten. Ich hoffe , dass meine geehrten Subscribenteu

nicht zögern werden, dieser billigen Forderung
nachzukommen, um so weniger, als bis Michaelis

die Sammlungen nicht nur der ersten, sondern auch

der zweiten Seudnng sich in ihren Händen befinden

dürften. Schliesslich bemerke ich noch , dass so-

wohl die zweifelhaften als die von mir als neu er-

kannteu Pflanzen, deren ich bereits mehrere ge-

funden zu haben mir schmeicheln darf, nicht, wie

ich in meinem letzten Prospect angekündigt hatte,

bis nach meiner Rückkehr zurückbehalten werden,

sondern sofort mit den übrigen zur Vertheilung ge-

langen sollen.

Saragossa, den 20. Juli 1650.

Dr. Moritz Willkomm.
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Moritz Willkomm.

3.

Die Küstenyegenden von Guipuzcoa und Viscaya.

Der Küstenstrich von Guipuzcoa und Viscaya,

wie überhaupt von Nordspanien ist nnr an einigen

Stellen eben und bei weitem zum grössten Tbeil

mit Bergen bedeckt, welche eine an vielen Stellen

vom Meere durchbrochene Kette bilden, die parallel

mit dem wilden Berglabyrintli des cantabrisclien

Gebirges oder der westlichen Fortsetzung der Py-

renäen streicht und sich häufig unmittelbar in stei-

len Ab.stürzen in das Meer hinabsenkt. Die Ge-

steine, aus denen dieses Küstengebirge besteht,

welches bald langgestreckte, in ruhigen, sauften

Contouren sich erhebende Rücken , bald steile vul-

canisclie Pics bildet, gehören zum grössten Theil

der Kreideformation an. Am meisten herrscht ein

gelblich -graner Ouadcrsandstein vor, dessen sehr

ausgeprägte Schichten deutlich nach der cautabri-

scben Kette zu aufgerichtet sind. Am Kusse der

Berge ist dieser Sandstein, der hier und da mit

Kalk abwechselt, gewöhnlich von Mergel bedeckt,

welcher auch die Kiedcrungen und Tlialkcssel zu-
sammenzusetzen pflegt.

Der erste Punkt des eben geschilderten Küsten-
gebirges, den ich besuchte, war der Sandsteinberg,

auf welchem das Castillo de la Mola, die Cita-

delle von San Sebastian, steht. Dieser Berg, ein

abgestumpfter Kegel, erbebt sich isolirt mitten aus
den Kluthcn des Meeres, welches ihn auf drei Sei-

ten unigiel)t. Auf der vierten Seite, der Südseite,

liiingt er durch eine sandige Landzunge, auf wel-
cher die Stadt erbaut ist, mit dem Festlande zu-
sammen. Kr ist offenbar ein Glied der Küstenkette,

welche an der Mündung der Bidassoa beginnt, denn

die Berge sowohl im Osten als im Westen, von

denen ihn zwei tief einschneidende Meeresbuchten

trennen, bestehen aus demselben Gestein und lassen

genau dieselbe Schichtung erkennen. Es ist hier

also die Küsteukette zweimal von den Fluthen des

Meeres durchbrochen worden. Ich besuchte diesen

Berg am 6. Mai, au welchem Tage ich von Irnn

nach S. Sebastian kam. Der Berg entbehrt mit

Ausnahme des Südabhanges, woselbst sich oberhall)

der Stadt einige mit Ulmen, Eschen (Fraxinus ex-

celsior) und Eichen iQuercus peduncalata') be-

pflanzte Promenaden befinden, der Baumvegetation

gänzlich, ist aber überall mit Graswuchs, sowie

an einzelnen Stellen mit Gesträuch bedeckt. Unter

letzterem herrscht, wie überall in den baskischen

Provinzen, Vlex europaeus vor, doch fand icd

hier zum ersten Male einen Strauch, welcher mich

lebhaft an den Süden der Halbinsel erinnerte, näm-

lich Osyris alba, ein iu Nordspanien, wie es

scheint, sehr sparsam vorkommendes Gewächs.

Dichte üppige, ein bis zwei Fuss hohe und mehrere

Fnss im Umfang messende Polster von Antliyllis

Vulneraria Cdie gewöhnliche gelbblühende Form),

deren Stengelbasen hier bereits bolzig waren,

wie im Süden, sowie eine hübsche dornige, mit

zahllosen goldgelben Schmetterlingsblumen über-

säte Genista CG. anglica'i'), welche ich später

an vielen Stellen des Küstengebirges und auch der

cantabrisclien Kette wieder gefunden habe, erinner-

ten desgleichen durch ihre Form und durch die

Art ihres Vorkommens an die eigentlüiniliche Phj--

siognomie der südeuropäischenFelsenvcgclation. Sie

schmückten die Spalten der Felsen und alter Fe-

stungsmauern, vorzüglich auf der fortwährend den

feuchten Ausdünstungen des Meeres ausgesetzten

Nordseite. Die Walle und Mauern der Festung wa-

ren , besonders auf der Südseite, mit dichten Bö-

3i
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sclielu einer sohinuzig weiss blülieiideu SUene , der

S. nutans ähnlich, die ich später sehr häufig wie-

der beobachtet habe und ziemlich weit gen Süden

geht, sowie mit Parietaria offtcinalis bekleidet;

an ihrem Fuss begann Reseda Luteola, diese auf

der Halbinsel so gemeine Pflanze, zu blühen; auch

wuchs liier Ruta ijraveolens , eben in voller Blüthe

stehend, in Menge, zwei Fuss hohe Sträusse mit

zolldicUen, holzigen Stengelbasen, bildend. Unter

den Pflanzen, welche ich an den sanfteren, mit

kurzem Graswuchs bedeckten Abhängen des Berges

beobachtete, herrschten Bellis pereimis, Lotus

corniculatus , nnd Verouica Chamaedrys vor.

Ausserdem fanden sich noch folgende Pflanzen in

Blüthe: Schoemis nigricans, besonders auf Sand-

steinfelsen der iS'ordseite, Aspkodelus, albus, Plan-

tayo Coronopus, Mercurialis annua, verschiedene

Euphorbien, Polyyonum ainculare, Sherardia ar-

veiisis, Senebieru Coronopus, Cardamine pratensis,

Ranunculus bulbosus , R. reptans , HeUeborus vi-

ridis , noch nicht blühend : Eryngiuiii vulgare, Cy-

nuglossu?it pictum Ait.

Die zerrissenen, selbst bei ruhigem Wetter

fortwährend von wilder Brandung gepeitschten Fel-

senufer der beiden Buchten von S. Sebastian bieten

keiuesweges eine reiche Algeuflor dar. Ausser

Fucus vesiculosus , Ulva Lactuca und Scytosipkon

intestinale, diesen drei gemeinsten Meeresalgen,

habe ich keine einzige Alge beobachtet.

Ein in botanischer und geognostischer Hinsicht

interessanter Punkt in den nächsten Umgebungen
von S. Seliastiau, welcher von später dahin kom-
menden Botanikern sorgfältiger erforscht zu wer-
den verdient, als mir es möglich war, ist das süd-

östlich von der Stadt gelegene Valle de Loyola,
ein von Sandsteiuhugeln umringtes, im Grunde sehr

schön bebautes Tlial, durch welches ein kleiner

Fluss strömt. Einfallendes heftiges Regenwetter
zwang mich leider bald nach dem Eintritt in das

Thal, umzukehren, und da ich wenige Stunden später

per Diligence nach Bilbao abreisen mnsste , war es

mir unmöglich, eine zweite Excursion dahin zu unter-

nehmen. Die Ufer des Flusses sind sumpfig, mit

einer Binsenvegetation eingefasst, aus welcher hier

und da Sträucher von Tamarix yallica, die eben
ihre fleischrothen weisslichen Blüthen zu öffnen

begann, emporragen. Unter den Binsen blühten
Triglochin maritimum^, vereinzelte Exemplare von
Cochlearia offtcinalis, nnd tiamohis Valerandi.
An den Abhängen beobachtete ich namentlich grosse
üppige Büsche einer schönen Euphorbia, ausserdem
Eu. Belioscopia nnd noch zwei andere Arten die-

ser Gattung, ferner Barhhamia taraxacifolia,

eine in den baskischen Provinzen auf Manern, an

Wegen und auf bebautem Boden äusserst gemeine

Pflanze, Crepis biennis, Taraxacum ofßcinale,

Sonchus asper, Anagallis plioenicea, Solanum Dul~

camara , Mentha rotundifolia, Stachys hirta,

Medicago minima, Malva rotundifolia, M. sil-

vestris , Ranu7iculus acris , Geranium Robertia-

num, Linum angustifolium etc.

Eine um vieles reichere und interessantere Ve-
getation besitzen die Umgebungen von Bilbao, wo-
hin ich am 8. Mai gelaugte, und wo mich der

Kauf zweier Pferde, M'elche ich zu meinen Reisen

im Innern der Halbinsel nötiiig hatte, gegen meinen

Willen bis zum 25. desselben Monats aufhielt. Ich

benutzte diese Zeit, so weit es das fast täglich ein-

tretende Regenwetter erlaubte, zu Ausflügen in die

Umgegend, machte auch eine fünftägige Reisein

den westlichsten Theil von Vizcaya, bekannt unter

dem Namen las Encartaciones. Ich habe schon frü-

her erwähnt, dass Bilbao in einem ziemlich engen

Thale am Anfange eines schmalen , über zwei

Stunden sich landeinwärts erstreckenden Meeres-

armes, eiiier sogenannten Ria liegt. Namentlich

ist der südliche Theil der Stadt in eine enge, von

steilen Wänden eingefasste Thalschlucht versteckt;

in der Gegend des Centrums dagegen erweitert sich

das Thal plötzlich, indem die Hflgelreihen der

Westseite weit von dem Ufer der Ria zurückwei-

chen, bis zur Mündung der Ria, woselbst sich das

Thal wieder plötzlich verengt. Hier nämlich durch-

bricht die Ria das schon erwähnte Küstengebirge.

Oestlich von der Mündung der Ria stellt dieses ein

hügeliges, in steilen Felsen in das Meer hinabstür-

zendes Platean dar ; auf der Westseite dagegen

erhebt es sich plötzlich bis zn 1000' Uülie in dem
Pico de Sarantes, einem auf allen Seiten steil em-
porsteigenden aus Kalk zusanimengesetzen Berg-

kamme, welcher von Bilbao aus, wo man ihn en

profll sieht, als ein vollkommener Kegel, einem

Vulcan täuschend ähnlich, erscheint, nnd setzt dann,

mehrere parallel mit dem Sarantes streichende und

ähnlich geformte Bergrücken bildend, weiter gen

W. fort, bis es sich in dem District der Encarta-

ciones mit dem vielfach verzweigten Gebirgssystem

der cantabrischen Kette verbindet. Die Hügelreihen,

welche das Thal von Bilbao begränzen , bestehen

grösstentheils aus Geschieben, steinartigeni Mei-gel

und Sandstein. Die des westlichen Ufers, welche

sehr steil nach der Ria zu abfallen, sind zum
grossen Theil mit Gebüsch von Quercus peduncu-

lata, Qu. Hex, Ulex europaeus , Hex Aquifolium,

Crataegus monogyna, und Castanea vesca bedeckt,

die des östlichen Ufers dagegen fast ganz kahl.

Dennoch bieten gerade diese die interessanteste



— 021 — — «22

Vegetation dar. Namentlich besitzt der eine Stande

nördlicli von der Stadt gelegene Hügel, auf wel-

chem das zerstörte Kapuziner -Kloster steht, ein

Punia, den icii alle» Botaniliern, die nach mir nacli

Bilbao lioinmen sollleu, zu besuchen dringend an-

empfehle — eine ungemein reiche und durch das

Vorkommen südlicher Pflanzeu ausgezeichnete Ve-

getation. Ich habe diesen unbedeutenden Uügcl zu

wiederholten Malen besucht und bin jedesmal mit

reicher Ausbeute beladen zurückgekehrt. Den Fuss

des Hügels bedeckt Gebüsch von Liyustrum vul-

yure, Cornus sanguinea, Rosa canina, lliibus to-

f/teniosus , Hex Aquifoliunt und die andern schon

erwähnten Sträncher. Darunter blühte damals häufig

die schöne Aquileyia viscosa Gou., lerner die schon

erwähnte Geiiista , Lithosjiermum officinale, Or-

chis jHillens L.?, Pulmonaria officiiialis, liriza

media und andere Gräser. Au sonnigen felsigen

Orten fanden sich häufig eine grossblüthige blaue

Melissa und ein weissliches fleischfarbiges Teucriain

Mit runden weichhaarigen Blättern, dem T. pi/re-

naicwn ähnlich, iu dichten Polstern, desgleichen

Thymus Serpyllum, Ononis reclinata L., Anayal-

lis iihoeiiicea L. , Picriditim vulgare Desf. , Bu])h-

thalmum aquaticum L., ein Scor/iiurus , erst blü-

hend, ein kleines Linum., Euphorbia exigua, Bosa

rtibrifulia L. und Anthyllis Vulneraria var. cocci-

nea. Die grasigen Abhänge des oberen Theiles wa-

ren geschmückt mit zahllosen Exemplaren der

schönen mit hellrolhen Blüthenkegeln prangeuden

Anaeuim/itis pyrariiidalis Uich., beiläufig die ge-

meinste Orchidee der baskischen Provinzen, so wie

der iirachlvollen Herajiias cordiijera Jj. Ausserdem

beobachtete ich noch Oj/hrys lutea Cav. , die aber

leider schon ziemlich verblüht war, und die präch-

tige Orchis varieyata li. , von der ich jedoch trotz

alles Suchens blos ein einziges über 2 Fuss hohes

Exemplar unter dem Gebüsch des .Südabhanges ent-

decken konnte. An den Mauern des zerstörten

Klosters so wie der benachbarten Weingärten wu-
cherten Antirrhinum luajus und Dorriigo oflicina-

lis, ersteres mit dunkelrotlien, hellrothcn und

weissen, letztere mit blauen und weissen Blumen
vorkommend , in üppiger Fülle. Aus der vorste-

henden llüchtigen Schilderung der Vegetation des

Kapu/,iuerhügels ersieht man, dass dieselbe einen

viel mehr südlichen Charactcr besitzt , als die frü-

her von mir besuchten Gegenden der baskischen

Provinzen. Um so auffallender ist es, dass auch

hier die Cistineen gänzlich fehlen, während unter

dem Gebüsch der gegenüberliegenden aber nicht

sehr pUanzcnreichen Hügel überall Cislus salvi-

folius und an den Abhängen des wenig entfernten

Pico de .Sarantes ein Relianlhcmum in iVlengc vor-

kommen. Ich muss übrigens mein früher ansge-

sprochencs Urtheil liinsichtlich der geographischen

Verbreitung der Cistineen in den baskischen Pro-
vinzen dahin beschränken, dass die Ria von Bilbao

in Nordspanien die östliche Gränze der Cistoi, aber

uiciit der Cistineen bildet, denn auf meinen späte-

ren Reisen habe ich schon in Guipuzcoa wenigstens

einen Repräsentanten dieser Familie gefunden, näm-
lich Helianlhemum yultatum Mill.

Der schon mehrfach erwähnte Pico de Sarantes,

den ich am 18. Mai bei meiner Rückkehr aus dem
Uistrict der Eucartaciones bestieg, besitzt eine viel

ärmere Vegetation als der eben geschilderte Högel

des Kapuzinerklosters, ist jedoch interessant, weil

hier einige später häufig von mir gefundene PHauzen
ihre nördliche Gränze (in Spanien) erreichen. Es
ist dies Dorycniuni suffruticosum , welches in Ge-
sellschaft eines graublättrigen wcissblütliigeu Be-
liantheinum häufig am westlichen Abhänge vor-

kommt, eine steugellose blaublühende Serratula'i,

welche ich später sehr häufig in JVavarra und Hoch -

Arragonien beobachtet habe, am Pico de Sarrantes

aber sehr selten ist, und Globularia nudicaulis 1/.,

eine, wie es scheint, durch das ganze pyrenäische

Gebirgss3'stem verbreitete Pflanze, welche zwischen

1 bis 1000' Höhe vorzukommen pflegt. Ausser die-

sen Pflanzen fand ich nocli auf dürrem kurzbegras-

tem Boden des westlichen Abhanges eine kleine

ümbellifere , in sehr vereinzelten Exemplaren vor-

kommend , am Fusse sonniger Felsen eine kleine

gedrungene Form von Cynanchum Vincetoxicum,

und auf der Fläche des Kammes zwischen GeröUe
Coronilla minima, Erodium cicutarium, lliera-

cium Pilosella, so wie alle die früher beobachte-

ten raittelcuroi)äisclien Pflanzen. Der ganze Berg

ist vollkommen kahl und dürr, selbst au der Nord-
und Ostseite , wo sein Fuss von dem Meer bespült

wird. Es ist daher hier keine üf»i)igc Vegetation

vorhanden, mit alleiniger Ausnahme einer grossen

schattigen Hülile, welche sich fast in der Mitte des

Kammes befindet uud nach Westen zu sich öfluet.

Auf dem leuchten Gerolle, aus welchem der Boden

dieser Höhle besteht, in welche man über einen

steilen schlüpfrigen Abhang hinabklettern muss,

wuchs Allium ursimiin iu grosser Menge, eben

über und über blühend, so wie eine riesige Form

von ücolojieiidrium oj'ficiiiarum, und an den Wän-
den Adiantum Cupillus uud andere der schon

früher angeführten Farm.
(,Besckluss folgt.)

IJitcratnr.

Verhandlungen der physikalisch -medicinisrhen Ge-

sellscliaft i» Würzljiirg. Redigirt von A. Köl-
34^
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1 i k e r , J. S c li e r e r , B. V i r c h o w. Erster

Band Wo. 1—5. Erlangen, Verlag v. Ferd. Eiike.

1850. 8.

Wiederum eine neue Zeitschrift, gegründet von

einer am 2. üec. 1849 in Wiirzburg neu zusam-

mengetreteneu iiliysicalisch-niedicinischen Gesell-

schaft, welche sich die Förderung der gesammten

Medicin und Naturwissenschaft so wie die Erfor-

schung der natiirhistorisch medicinischen Verhält-

nisse von Fraiilien als Zweck gesetzt hat, in der

die Botanik jedoch, wie vorauszusehen ist, eine

sehr untergeordnete Stelle einnehmen wird, so dass

die seitens dieser Wissenschaft hier niedergelegten

Arbeiten auch nur dann eine allgemeinere Beach-

tung hoffen dürfen, wenn die botanischen Zeitschrif-

ten es übernehmen, sie in dem Kreise, für welchen

sie doch zunächst gehören, zu verbreiten. Wie
wenig förderlich übrigens diese Zersiilitterung der

Krälte sei, das wird hotfentlicli noch einmal einge-

sehen werden. — In den vorliegenden, in ganz

zwangloser Weise erscheinenden Nummern hat

Hr. Prof. Schenk zwei botanische Abhandlungen

publicirt.

Die Entstehung der Blattorgane der Berberi-

deen. S. 44 und 45. Der Titel ist etwas zu weit

gefasst, denn der Verf. beobachtete die Entstehung

der Blätter nur bei vier Arten von Berberis C'ncl.

Mahonia). Zuerst eine kleine seitliclie, dicht unter

der Achsenspitze befindliche Hervorragung, welche

allmählig die Form des Blattes annimmt, bei wel-

chem die Wimpern, wie sie B. vulgaris hat, erst

wenn das Blatt grösser als 14 Lin. geworden ist,

bemerkbar werden. Bei den Fiederblättern ent-

steht das unterste Paar zuerst, dann das nächst

höhere ii. s. w. Die Bracteen treten , von unten

nach oben entstehend, auch als leichte längliche

Vorragungen auf, die in ihrer Achsel die Blume

als erst halbkugelige, dann kugelige Vorragung

haben. Kelch-, Blumen- und Staubblätter folgen

in je 2 dreithelligen alternirenden Kreisen. An dem
stumpfen kegelförmigen Ende der Blnmenachse ent-

steht ein sie ringförmig umfassender Wulst, wel-

cher, sich veigrössernd, die Spitze der Achse über-

ragt, am Bande sich umschlägt und zuletzt durch

eine auf der Innenseite des Bandes entstehende

Vorragung die Höhlung des Fruchtblattes bis auf

eine schmale Spalte schliesst, indess sich aus der

Achsenspitze die umgewendeten Saanienknospen mit

ihren 2 Integumenten entwickeln.

Die Zellen des Bandes und der Spitze der

Blätter haben sehr zarte Wände und einen fein-

körnigen farblosen Inhalt, die übrigen haben dickere

Wände und enthalten Chloropliyll und andere Farb-

stoffe. Bei fortwachsendem Blatt schreiten diese

Verhältnisse 'von der Basis bis zur Spitze weiter,

wie man bei B. tenuifoUa sehr deutlich sieht, wo
der rothe Farbstoff von der Basis nach der Spitze

vorschreitet. Bei den gefiederten entstehen die un-

tern Fiedern, aber bei unpaar gefiederten die ter-

minale unpaare Fieder zuerst. Eine seitlich an der

Achse auftretende Zelle sei die erste Entwicke-

Uiugsstufe des Blattes der Berberideen , das erste

sichtlich nachweisbare Höckerchen schon ein spä-

terer Zustand, oder eine jüngere bestimmte Eiit-

wickelnngsstufe. Das Blatt wachse von der Basis

zur Spitze.

Veber die Pilzbildung in Hühnereyern, vom
Prof. Dr. Schenk. S. 73 — 75. Märklin hat in

seiner Schrift : Betracht, über die Urformen nie-

derer Organismen, Heidelberg 1833., zwei Fälle vom
Vorkommen von Pilzen in Eyern erwähnt. Er nannte

die blendendweisse, spermazetähnliche, lockere,

verwebte Masse, welche das Eyweiss verdrängt

hatte euer Dotter war vertrocknet;) Siiorotrichutn

albuminis. Bei dem vom Verf. beobachteten Falle

war das sehr verringerte Eyweiss in eine bräun-

lich-schwarze gallertartige Masse umgewandelt,

der Dotter war ohne Dotterzellen , eine gelbe Flüs-

sigkeit, in der Fetttropfen und Margariukrystalle

schwammen. Der Pilz bestand aus langen, meist

ästigen Fäden von linealischen, einreihigen, meist

an einem oder beiden Enden kugelig erweiterten

Zellen, mit jung farblosen, älter braunen Wänden.
Die in verschiedener Entwickelung befindlichen

Aeste bilden verschiedenartige Verschlingungen und

Conjugationen , letztere indem die Aeste zweier

Fäden sich entgegenwachsen und sich vereinigen,

so dass der Querast eine verschieden belegene

Scheidewand hat, die später resorbirt zu werden
scheint. Es kann sich aber auch eine Zelle mehr-

fach mit anderen durch Oueräste verbinden, so wie

diese auch mehrere Fäden verbinden können. Auch

verwachsen neben einander liegende Zellen länger

oder kürzer ohne Scheidewand. Der Inhalt der

älteren Zellen liegt meist an beiden Enden in nn-

regelmässigen Massen gruppirt als Oeltröpfchen, die

sich auch zu einem grösseren vereinigen. Der In-

lialt jüngerer Zellen ist feinkörnig, färbt sich durch

Jod dunkelbraun und zeigt die Höhlungen, welche-

Nägel i zuerst richtig gedeutet hat. Körper, wel-

che der Verf. für Kerne hält, kommen in älteren

und jüngeren Zellen vor, Sie werden durch Jod

gefärbt. Die braunen , kugeligen Sporen sind den

Fäden aufgestreut, ihre Entstehung konnte der

Verf. nicht heobachten , sie haben zuweilen einen

runden Kern ohne Kernchen. Der Verf. nennt die-

sen Pilz Sporotrichum iNematogonum Desmaz.)

brunneum. Er hält dessen Vorkommen im Ey



— 625 — — 026 —

nicht geradezu für ein Resultat spontaner Zeugung,

obwohl er diese sonst bei Pilzen, aber nur bei ihnen

ullein aiiuimuit. S— l.

Voyage aux sourccs du Bio de S. Francisco et dans

la province de Goyaz, par M. Auguste de

Saint- Uilaire, Aleinbre de l'Acad. des scien-

ces de l'inslitiit de France, Prof. ä la faculle

des Sciences de Paris etc. Paris; Arthur Bertraiid

Jibr. -t'dit. 8. Tome premier 1847. XV u. 380 S.

Tome sccond 1848. 34'J 8'. u. 1 S. Ltrucldeliler.

(B e sc /i i it s s,)

a. 83. Unmittelbar nach dem Hinaustreten aus

den flüstern Wäldern, welche der Reisende fast

seit Bio de Janeiro durchreist hatte , fand er eine

Zeit lang Sträuclicr vom 3— 4' Uülie, unter denen

eine Coiniionila einer der hiinligsten ist. Bald wach-

sen nur llalbsträiicher unter den Gräsern , unter

denen sich die Mioolicia isoi/kyllu UC. durcli die

runden Büsche, welche ihre schlanken und ge-

drängten Stengel bilden , die mit lieblichen Blumen

bedeckt sind, auszeichnet. Weiter fortschreitend

wurden auch die Ualbsträucher weniger, und es

waren luir Gräser und einige andere Kräuter vor-

handen , endlich auf den dürren Stelleu war nur

ein kurzer und wenig beset;5ter Basen. So ist also

der üebergang von dem ürwalde zn den Campos

kein plütülicher, wenn auch nur durch 3 — 4 F.

hohe Sträucher vermittelter. —
S. 84. In einem Grunde kam d. B. durch ein

fast nur aus Araucaria Jirasiliensis CPinheiro) be-

stehendes Gehölz. JJieser prachtvolle Baum wächst

sehr häufig in dem Bezirk von Bio Grande an der

Grenze der Gehölze und der Campos zwischen dem

21" ö5' — 21" 10' S. Br. auf einer Hülie von etwa

3Ö00 engl. Fuss. Wan findet ihn auch auf einigen

der höchsten Berge von Bio de Janeiro; fast allein

bildet er WaldK lumpen in dem Canipos Geraes,

einem Lande, welches sich vom fast 24° bis zum
25° 30' erstreckt und welches man nach dem JLaufe

des Parannä so wie wegen des Mangels an be-

merkbaren Erdbeben zwischen S. Paul bis nach

Cnritiba für weniger hoch halten muss, als den

Bezirk von Bio Grande ; endlich steigt er, ungefähr

unter 21)° 30' in der Provinz Bio Grande do Siil

bis zum Rande der Ebene , welche sich nur sehr

wenig über den Meeresspiegel erhebt. So (indet

also die Araucaria liras. unabhängig von jeder

Cultur zwischen dem 21° lü' und 2'j° 30' fast ana-

loge Bedingungen zu ihrer K.xisteiiz, aber in sehr

verschiedener Hohe. Dieser Baum verändert mit

dem Alter seine Gestalt. In der Jugend geben ihm

^
seine wie abgebrochenen Zweige ein bizarres An-
sehn, er hat dann keine geschlossene Form; später

rundet er sich ab nach Art unserer Apfelbäume;

erwachsen erhebt er sich vollkommen gerade zu

einer bedeutenden Höhe und endigt durch einen

C'ürymbtis von Zweigen, wie ein ungeheures, voll-

kommen gleiches, dunkelgrünes Plateau. In diesem

Alter trägt er nur an dem F.nde Wirtel von arm-

Icuchterartig gebogenen Zweigen, welche, je mehr

sie sieh dem Gipfel nähern , desto kürzer werden,

und alle bis zu derselben Höhe einen runden Busch

beblätterter kleiner Zweige erheben. Das weisse,

mit sehr seltenen weinrothen xVdern versehene Holz

ist härter, schwerer, dicliter, als das unserer Kie-

fern. Die Zapfen von der Grösse eines Kinderkopfs

lassen bei der Reife ihre Schuppen und Früchte

fallen, welclie letzteren fast einen halben Finger

lang zwar an die Kastanien durch ihren Geschmack

erinnern , aber besser schmecken und kein mehliges

Fleisch haben. Der Baum liebt Sandgegenden und

zeigt die weniger zur Cultur dienlichen Gegen-

den an.

S. 320. Der Theil der Provinz Gojaz , der

sich nördlich an der Serra do Corumbä e do To-

cantins erstreckt, ist weniger bewässert, dürrer,

entblösster als der südliche Theil. In diesem sind

eben so reichliche, eben so gute Gewässer als im

Innern der Provinz Miuas, bietet auch einen Wech-
sel von Gehölzen und Campos, von denen einige

nur mit krautartigeu Pflanzen bedeckt sind, andere

noch überstreut mit knorrigen verkümmerten Bäu-

men mit korkiger Binde und meist harten und

brüchigen Blättern. Der Anblick dieser letzteren

stimmt ganz mit denen überein, welclie der Bei-

sende 1817 in der östlichen Wüste von S. Francisco

gesehu hatte und welche sicli in der Camarca

von Paracatü finden; die zwischen den Kraut-

püaiizen zerstreuten Holzgewächse gehören densel-

ben Arten in Goyaz wie in Minas an. Einige der

höher gelegenen Campos der erstercn Provinz zeich-

nen sich jedoch durch das Auftreten einer holzigen

Monokotjlenpflanze, die, mehrere Fuss hoch, sich

sehr malerisch macht und bald einzeln zwischen

den Gräsern steht, bald sich unter die knorrigen

und verkümmerten Stämme misclit, sehr aus. Es

ist eine Vellosia, welche ganz mit Schuppen be-

deckt sich mehrmals gabelig ilieilt und einen ausser-

ordentlich rauhen, überall gleichen Stamm hat,

dessen ebenso raulie Aeste sic!i durch einen schlaf-

fen Büschel linearisclier liäiigender lilätter endigeu,

deren blass blaue Blumen, so gross wie die unserer

Lilien, mitten aus den Blattbüscheln, welche sie

zu beschützen scheinen, hervortreten. Die Gehölze

waren nicht in den durchreisten Gegendon gleich-

massig vertheilt. In dem östlichsten Theile, wel-

cher au Santa Luzia, S. Antonio dos Montes Cla-
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•ros n. s. w. gränzt und sehr erhaben ist, sind sie

viel weniger gemein als in Minas. Der westliche

lind viel niedere Theil, welchen man durclireist,

ehe man zum Rio Claro liommt , indem luan sich

der Gränze der Provinz von Matogrosso nähert,

ist dagegen stark beholzt. Vorzüglich in den Grün-

den , an den Flnssuferii, den Abhängen der Hügel,

in den leichten Bodenarten findet mau Gehölze.

Jeder Haufen CCoiiäo, ein ans der Indianer Sprache

stammender Ausdrncli, welcher Insel bedeutet) hat

gewöhnlich wenig Ansdehnung, aber zwischen

Meiaponte und Villa Boa giebt es einen Wald, Mato

grosso (grosser Wald) genannt, welcher 9 Legoas

von Ost nach West misst und dessen Gränzen nach

Norden und Süden nicht genau gekannt sind. Die

Geliölze, welche der Reisende in der Provinz Goyaz

dnrchwanderte, welche nicht wie die Catingas von

Minas Novas ihre Blätter gänzlich verlieren, glei-

^^hen nicht dem Urwalde von Rio de Janeiro, noch

dem von Minas Geraes, und haben gar nicht deren

majestätisches Ansehen, obwohl man auch sehr

schöne Bäume darin findet. Sie stehen mehr von ein-

ander entfernt, aber ilire Zwischenräume sind von

grossen Sträuchern ausgefüllt, welche sich drängen,

ihre Zweige ineinander wirren und unter denen

man eine liüstliche Frische und Schatten findet.

Hier bringen kleine Bambus -Arten" mit schlanken

leichten Stengeln, ausserdem verschiedene Palmen

-

Arten Abwechslung in die sie umgebenden Lanb-

massen, oft umranken grosse Lianen alle diese

Gewächse und unaufliörlich wird der Beisende durch

die Erscheiiuiugen der Pfianzenwelt, durch die Ver-

schiedenheit der Gestalt und der Blattbildung , an

welche der Europäer nicht gewöhnt ist, ergötzt.

^Selbst wenn die krantartigen Gewächse durch den

Sonnenbrand gänzlich vertrocknet sind, findet man
immer in den sumpfigen Gründen das schönste Grün

.und oft einige Blumen. Dort so wie in den Sümpfen

des Sertao von Minas erheht sich majestätisch die

zierliche Bority iMauritia vinif'era Mart.5 , deren

imposante Unbeweglichkeit so sehr mit der Ruhe

der Wüste im Einklang steht.

II. 21. Der Beisende spricht von den Campos
jn Goyaz und dabei von dem Abbrennen derselben

lind den Erscheinungen, welche dabei stattfinden.

„Seit längerer Zeit sah ich nicht die Capim frecha,

.dieses Gras, welches die fetten Weiden des Südens

der Prov. Minas characterisirt, und doch waren
.die, welche ich jetzt durchreiste, auch sehr gut,

und selbst ungeachtet der schon länger dauernden
Trockenheit behielt das Kraut noch ein ziemlich

schönes Grün. Die Blumen waren immer selten,

doch fand ich deren eine ziemliche Menge in einer

XJueiiHada oder in einer jungst abgebrannten Matte.

Kaum ist das Kraut auf einem natürlichen Carapo

abgebrannt, als auch schon mitten aus der schwar-

zen den Boden bedeckenden Asche hier und dort

zwerghafte oft zottige Pflanzen erscheinen, deren

Blätter sitzend und schlecht entwickelt sind, und

welche bald Blumen bringen. Lange habe ich ge-

glaubt, diese Pflanzen wären besondere Arten, den

Oueimadas cigenthümlich , während andere dem
Aufschlag angehören, der dem Urwalde folgt; aber

eine genaue Prüfung überzeugte mich, dass diese

vermeintlichen Arten nur verkümmerte Exemplare

von Arten sind, welche ilirer Natur nach viel grösser

und bestimmt sind , in einer ganz anderen Jahres-

zeit zu blühen. Wälirend der trocknen Zeit, in

welcher auch die Campos abgebrannt werden, ist

die Vegetation der meislen Pflanzen, welche sie

bedecken, einigermassen aufgehoben, und sie haben

nur hinwelkende oder getrocknete Stengel. Es wird

hier jedoch wie in unseren Climaten während die-

ser Ruhezeit der Fall sein , dass die Wurzeln sich

kräftigen und sich mit Säfteu füllen, die bestimmt

sind, die neuen Schösse zu ernäliren, wie man es

bei Colchicum und unseren Orchideen sieht. In den

Oueimadas bestimmt das Verbrennen der Stengel

die Entwickelung der Knospen, aber, da die neuen
Triebe vor der Zeit erscheinen und da die Saftbe-

hälter, welche sie ernäliren sollen, nicht hinläng-

lich gefüllt sind, so entwickeln sich die Blätter

sdilecht, der üebergang von ihnen zu den Blumen
geschieht reissend schnell, und diese letzteren be-

grenzen bald das Wachsthum des Stengels." Der
Reisende warnt daher die Botaniker, welche Her-
barien bearbeiten, sich bei solchen Gewäclisen vor-

zusehen.

S. 92. Von der Stadt Villa Boa reiste der Verf.

nach der Serra Dourada. Dieser Berg war auf dem
Theile, welchen der Verf. erstieg, mit übereinan-

der gehäuften Steinen bedeckt, zwischen denen

verkümmerte Bäume wuchsen, wasserleer, die

Pflanzen meist vertrocknet, so dass er nur wenige

in Blüthe fand. Unter den Bäumen befand sich der

im Lande Papierbaura CArvore do Papel) benannte

Baum, dessen Rinde, vollkommen weiss, aus meh-
reren Lagen sehr dünner (wie chinesisches Papier)

und trennbarer Schichten bestellt, nicht wie Pohl,
der denselben als Lasiandra Papyrus beschrieb,

aus einer solchen Schicht als Epidermis. Er wird

5— 8 F. hoch, der Stamm ist nebst den Zweigen
gedreht; diese letzteren fangen fast am Grunde an,

gehen fast vertical und endigen mit einer Menge
kurzer und dünner Zweige, die damals ohne Blätter

waren.

S. 13L üeber die Gegend zwischen dem Bio

dos Pilo'es und Villa Boa, eine Entfernung von 20
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Legoas, gieht der Rcisenile folgende allgemeine

Scliilderiiiig: üas stels steinige liand bietet bald

Gehölze, bald Canipos dar; die crsteren .sind nach

Piloes hin von griisserer Aiisdeliiiung , während

gen Villa Boa der Boden steiniger ist und die Cani-

pos vorherrschen. Auf diesen letzteren sind die

Bänmc höher und weniger regelmässig gestellt, als

auf denen der Flächen, bald sind sie mehr genä-

hert, bald entfernter stehend; zwisclicn ihnen

wächst eine Idcine Palme, deren mit dicken Schup-

pen bedeclitcr Stamm mit einem Busche von Blät-

ter» endet, aus dessen Mitte sich wie ein spitzer

Pfeil eine Knospe von 6— 6 F. Höhe erhebt, sie

heisst im Lande Macauba, mit welchem Namen im

Serläo von S. Francisco die Acrucomia scierocarpii

Mart. bezeichnet wird, die jedoch nicht dieselbe

Art zu sein scheint. Ausserdem fanden sich an sol-

chen Oertlichkeiten schon öfter gefundene Arten,

aber jetzt waren alle entweder ganz entblättert,

wie der Claraiba und der Pao.d'arco, die aber in

Bliithe standen , oder hatten gelbe und vertrock-

nete; die Pacliira viarijinata aber war schon in

Frucht, ohne noch Blätter zu haben. Das Grün

der Wälder war dagegen sehr schön, und an eini-

gen Orten waren sie von bemerkenswerther Kräf-

tigkeit. Eine zahlreiche Menge von Sträuchern

bildet zwischen den Bäumen ein dichtes Gehege,

und oft umschlijigcn grosse Lianen diese verschie-

denen Gewächse. Diese Gehölze werden noch durch

eine Menge von Palmen verschiedener Art verschö-

nert, die aber grade weder Bliithe noch Frucht

hatten. —
Dieser zweite Band schliesst, indem der Bei-

sende den Kio grande überschreitet und in die Pro-

vinz St. Paul gelangt. Ä— l.

Monatsbericht der K. Prenss. Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin. März 1850. 8.

Hr. Mitscherlioh las am 18. März den er-

sten Thcil einer Abhandlung über die Zusammen-
setzung der Wand der Pflanzenzelle, welcher von

zwei Uauplbestandtheilen derselben, der Cellulose

und der Korksulistanz handelt. Beine Cellulose ist

das Papier, welches in Scliwedcn mit reinem Was-
ser dargestellt wird. In der Bastzelle des Flachses

ist oft noch ein Zelleninhalt zurückgeblieben, der

mit Jod sich braun färbt und darauf mit Schwefel-

säure benetzt nicht blau wird; er ist nur in sehr

geringer Menge vorhanden und wird fast ganz durch

die mechanische Bearbeitung der Leinwand zum Pa-
pier und durch die chemische beim Bleichen ent-

fernt; eine verdünnte Natronlösung nimmt die letz-

ten Mengen weg, verändert aber schon etwas die

Zusammensetzung der Cellulose. Die Baslzclle be-

stellt aus einzelnen nebeneinander liegenden Längs-

fasern , Primitivfasern; diese Structur und die Ei-

genschaft der Cellulose, mit Wasser sich zu netzen,

ist Ursache, dass die Bastfaser leicht Wasser ein-

saugt und sehr hygroskopisch ist. Sie besteht aus

ijC. 2|,H. iqO., nicht, wie Mulde r angiebt, aus

2jC. ^jH. j,0. Dass die angeführte Zusammensetzung
die richtige ist, dafüi' spricht auch, dass durch

Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure die Sub-

stanzen der Gruppe, wohin die Cellulose gehört,

entweder in isomere Modificationen übergeführt

werden oder Wasser aufnehmen, jedoch nie Wasser
daraus ausgeschieden wird. Die vollständige Um-
änderung der Cellulose vermittelst Schwefelsäure

in Stärke und Dextrin ohne bemerkbare Nebenpro-

dukte ist das beste Crit^rium für die Reinheit der-

selben. Interessant und characteristisch ist für die

Cellulose ihre Verwandlung durch ein eigenes Fer-

ment, welches man sich verschafft, wenn man halb-

faule zerschnittene Kartoffeln nebst Stücken von

frischen in Wasser legt, und an einem nicht zu

kalten Orte so lange stehen lässt, bis die Zellen

der frischen anfangen, sich leicht abzulösen; lang-

samer bildet es sich ans frischen mit Wasser über-

gossenen Kartoffeln, Zu der filtrirten Flüssigkeit

setzt man frische Kartoffelscheiben; sind diese zer-

legt, so kann man einen Theil der Flüssigkeit mit

Wasser versetzen und neue Kartoffelscheiben zu-

setzen , die schnell zersetzt werden und so fort.

Es wirkt nur auf die Cellulose, welche ohne wei-

tere Beimengung die \\'äude der mit Stärke ge-

füllten Kartoffelzellen bildet; zuerst trennen die

Zellen sich von einander, später werden die Wände
aufgelöst und die Stärke fällt heraus. Diese Flüs-

sigkeit ist mit Vibrioneu gefüllt, die hier das Wirk-
same sein mögen. Derselbe Process findet bei der

liartoffelkrankheit statt. Die abgelagerte Cellulose

und, wenn die Zellwände nur aus ihr bestehen, die

ganzen Zellwände lösen sich auf und verschwin-

den , wie man beim Keimen von Saamen, z. B. Ge-

treideköruern , in blossem Wasser sehen kann.

Nach 3— t Wochen fängt bei ihnen die Spitze des

ersten Blattes an gelb zu werden, ein Zeichen,

dass die Stärke und die Zcllenwäinle verzehrt sind.

Durch die aus den älteren Blättern eutnonimcncn

Stoffe wird das Leben noch etwas gefristet, aber

bald stirbt die ganze Pllauze ab. Wenn aus einer

Kartoffel sich eine neue Pflanze cutwickelt, wird

nur ein Theil der Stärke dazu veiliraucht , der an-

dere Theil bleibt nebst den Wänden zurück. Auch

im Marke findet eine Besorpliou der Cellulose statt,

so im Hollundermark , wo die Zellen im Früiijahr

ganz aus Cellulose bestehen, im folgenden Jahre

aber keine mehr enthalten.
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Der Kork , nach der Celhilose der wichtigste

Bestaiidtlieil der Zelleiiwaiid, ist so schwer rein zu

erlialtcu, dass die Zusauimensetzung desselben noch

nicht ermittelt wnrde. Er bildet einen dünnen,

formlosen, ziisamnienhängendeii Ueberzng der gan-

zen Pflanze, zuweilen besteht daraus die äiisserste

Zellschichl des Stammes, sehr oft auch mehrere

Zellschicliten , wie bei der Kartoffel, wo sie sich

von der gekochten leicht abziehen lässt. Conceii-

trirte Schuefelsäure, welche Ccllulose sogleich

auflöst, wirkt erst nach sehr langer Zeit auf den

Kork ein; dickere Zellen widerstehn länger als

dünnere; zuletzt, besonders beim Erwärmen, wer-

den braungefärhte Produkte gebildet. Durch Sal-

petersüure von 1,2 wird er noch unter dem Koch-

punkt des Wassers oxjdirt; zuerst schwellen die

Zellen auf und das Produkt ist dann in Kali löslich,

bald treuneu sich die Zellen von einander, und

durch längere Einwirkung von Salpetersäure bildet

sich eine Reihe von Säuren, deren Endglieder Kork-

säure und Bernsteinsäure siud. Die ersten Pro-

dukte sind röthlich gefärbt, dnrch Verbindung mit

Alkalien wird diese Farbe intensiver, beim Koch-

punkt der Salpetersäure siud sie schmelzbar, in

Alkohol löslich. Jlau erhält dieselben Produkte,

wenn mau Kork, Kaitotfelschaleu, die Cuticula von

Aloe Lingua, die viele Tage lang der Einwirkung

von Schwefelsäure widersteht, mit Salpetersäure

von 1,2 kocht. Das Ergebniss der Analyse des

Korkes von der Korkeiche stimmte mit der der Cu-

ticula von Aaai^e ainericana von Mulder und der

des Korkes von Döpping. Die Wucherung der

Korkzellen ist eine häufige Erscheinung. Bei Cor-

nus alba und bei den meisten Bäumen beobachtet

man sie an jüngeren Zweigen, als blosse Aus-
bauchung der ßiude, oder so, dass die obersten

Zellenrcilien zerspringen, wodurch die Lenticellen

sich bihleu. Bei der Korkrüstcr ist die Wucherung
besonders an den unteren Zweigen, welche von
feuchter Luft umgeben sind, stärker, so dass au
diesen eine starke aber nicht zusammenhängende
Korkbildung erscheint. Die Kartoffel hat gewöhn-
lich nur eine Schicht Korkzellen au den Z«-eigen,

j

welche die Knollen tragen, an diesen aber 5— 6,
'

und mehrere Anschwellungen zeigen sich auf ihnen,
!

die aus Korkzelleu bestehen. Wenn diese u-rösser
I

werden und weiter eiudriugend sich vermehren, so
'

entstehen durch das ungleiche Wachsen gegen die i

übrige Zellmasse Höhlungen, oder die sogenannten
Pocken, von denen ein Zersetzungsprocess aus'^eht.

Die Korkschicht verhindert das Ein- und Austreten

des Wassers, daher aueh das Benetzen. Die zar-

testen Pflanzenhaare haben ihre Korkschicht oder

Cuticula. Der Verf. hält es nicht fiir unwahrschein-

lich , dass ein und dieselbe Zelle Cellnlose und

Korksubstanz mit den sie begleitenden fetten Kör-

pern absondere, und %vcnn die Cellnlose resorbirt

werde, nur Korksubstanz zurückbleibe, dass diese

den äussersten Tlieil der Zelhvand bilde und die

Zellen mit einander verkitte, so dass man die Wan-
dungen nicht mehr unterscheide. Durch oxydirende

Substauzeu, namentlich durch Kochen mit Salpeter-

säure , unter Zusctzung von etwas chlorsanrem

Kali C'iach Schulzens Vorschrift) lassen sich die

Zellen des Holzes, der Stein der Drnpaceen u. a.

so leicht trennen. Der Verf. wird noch weitere

Untersuchungen über diese Verhältnisse machen;
namentlich die Bildung und Zusammensetzung des

Korkes und den Zusammenhang zwischen den Zer-

setzungsprodukten der Cellulose und des Korkes

mit Torf- und Braunkohleubildangen. — &

—

l.

Samiuliuigen.

Griffith's Herbarium ist nach dem Athenaeum

(V. 20. Juni) von der ostiudischen Compagnie der

L i n n 6 ischen Gesellschaft zu London zum Ge-
schenk gemacht worden.

Kurze I^otizen.

In No. II. des Gardener's Chronicle befindet

sich eine IJebertragung von A. Bichard's Nach-
richten über Apios tuberosa, welche er von Mr.

Trecnl, der sich, um essbare Wurzelu aufzu-

suchen, nach Nordamerika begeben hatte, erhielt

und in den Comptes rendus (XXVIII. n. 7.) bekannt

machte. Hier ist noch hinzugefügt eine Abbildung

der Knollen, welche iu dem Journal of Horticul-

ture veröifentlicht , aber Hrn. Richard nicht be-

kannt gewesen zu sein scheint. Wenn hierdurch

auch nachgewiesen wird, dass die Knollen der

A/JiGS denen der KartoiTelii chemisch sehr nahe ste-

hen
,
ja sogar mehr Stärkmehl und verwandte Sub-

stanzen enthalten, so kann Ref. doch nicht iu das

Lob einstimmen, welches dem Geschmacke der

Apioskttoüeii gespendet wird, welcher als süss und

süsser als Kartoffeln, verbunden mit ein wenig vom
Geschmack der Artischocke, was aber keineswegs

unangenehm sein soll
,
geschildert wird.

Kcdaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von S Chi e ch t e n d al.
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Moritz Willko7nm.

3.

Die Küstengegenden von Guipuzcoa und Viscaya.

(^ ß es c/iluss,)

Die Woche vor Pfingsten widmete ich einem

Ausflüge nach den „Encartaciones." Es gränzt

dieser, ans mehreren weiten, durch ziemlich hohe

Gebirgsketten von einander geschiedenen Thalbo-

dcn bestehende Theil von Viscaya gegen Norden

und Westen an das wilde Bergland der Montanas

de Santander, schlechtweg „las montanas" genannt,

zu deren Verzweigungen seine Gebirge gehören.

Jedes der Thalhassins, die häufig mehr als eine

Stunde im Durchmesser halten und nicht selten fast

rund sind, macht eine Ortschaft aus. Es giebt

hier nämlich keine zusammenhängenden Ortschaften,

sondern lauter einzelne zerstreute Häuser und Ge-

höfte, sogenannte Caserios. Da ein jedes Caserio

von Obstbäumen umringt za .«sein pflegt und die

Zwischenräume gewöhnlich mit Getreidefeldern aus-

gefüllt sind, so bieten diese grossen, zwischen die

Bergketten eingeschobenen Ausweitungen einen

ebenso eigcuthümlichen als anmutliigen Anblick dar.

Das Bilbao zunächst gelegene Thal der Encartacio-

nes ist das von Somorrostro , in dessen Nähe die

gleichnamigen uraltcji, schon den Hörnern bekann-
ten Eisenminen liegen, welche das beste Eisen Spa-
iiiens liefern. Der Weg nach Somorrostro führt

durch die anmuthige, stark bevölkerte und sorgfäl-

tig bebaute Ebene, welche den Raum zwischen
dem westlichen Ufer der Ria, den Bergen von So-
morrostro nnd dem Küstengebirge des Pico de Sa-
rantes einnimmt. Es wird in dieser fruchtbaren

Ebene namentlich viel Wein und Gemüse aller Art

erbant,' auch giebt es viele Obstbäume. Ich be-

merkte hier an Gräben zum ersten Mal Arundo
Dnnax in Gesellschaft von Tamarix yallica. In

den Gärten sieht man Cypressen und liOrbeeren;

sonst aber fehlen die Bäume des Südens gänzlich.

Zwischen mit üppigen Sträusscn von Centranthus
ruber, welcher baldroth-, bald weissblüheud vor-

kommt, und Antirrhinuin majas gezierten Mauern
und hohen schattigen Hecken von Rubits tomento-
sus , und den scivon früher namhalt gemachten
Heckensträuchern, hier stark untermischt mit Evo-
nymus euro/jaeus und Rhcannus Alutemus gelangte

ich in die Nähe des- Dorfes Galindo an den Fnss
der Berge von Somorrostro , deren untere Abhänge
mit schönem Laubgehölz bedeckt sind. Auf dem
hochbegrasten Waldboden blühte hier überall unser

Melampyrum pratense, welches in den Gebirgen

von Santander, Viscaya und Guipuzcoa häufig vor-

kommt und durch Navarra hindurch weit gen Süden,

bis tief nach Arragonien hinein verbreitet ist. Unter
schattigem Gebüsch auf moosigem Boden wnchs eine

zarte zerbrechliche Valeriana mit in dem Moog
versteckten umherkriechenden Stolonen , welche ich

blos in dem District der Encartaciones gefunden

habe, so wie hier und da Valeriana ofßcinalis,

eine, wie es scheint, durch das ganze pyrenäische

Gebirgssystem verbreitete, doch überall in verein-

zelten Exemplaren vorkommende Pflanze. Die ro-

Ihcii Blütlienähren der Orchis mascula sowie die

purpurblaueu Trauben eines Orobus blickten hier

und da aus dem hohen, vorzugsweis aus Dactylis

ylomerata bestehenden Graswucbs hervor, während

das im üppigsten Grün des Frühlings prangende

Laubgebüsch, vorzugsweise aus Querctis peJunculata

und Castanea vesca zusammengesetzt, von Guir-

landen der wilden Weinrebe, Tamus communis

mit seinen grossen, herzförmigen, fettglänzenden

Blättern, jSinitax aspcra mit schwarzen glänzcudeu

35
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Beerentrauben, und Lonicera Periclytnenum , die

eben ihre wohlriecliendeu purpurweissen Blütbeu

zu ölfneu begann, nialeriscli durchwebt war. —
Der aus von Eisenoxyd durchdrungenem Saudstein

zusammengesetzte Bergrüclien, in welchem sich

die berühmten Eisenminen von Somorrostro befin-

den, besitzt keiue so ausgezeichnete Vegetation,

als ich erwartet hatte. An felsigen Orten fand ich

hier zuerst PotenfUla Fragaria L., eine in den

Gebirgsgegenden von Guipnzcoa, Yiscaya und Ka-

yarra häufig wachseude Pflanze. . .

Ein malerisches , waldiges , von einem wasser-

reichen Bach durchrauschtes Thal führt aus dem

weiten Bassin von Somorrostro in das rings von

hohen Gebirgsketten umschlossene Thalbecken von

Sopuerta, woselbst ich mein Standquartier im

Hause eines hannoverschen Bergiugeuieurs auf-

sclilug, der sich in Sopuertai als Director einiger

nahe gelegeneu Kupferbergwerke befindet. An den

Wiesenräudern wuchs hier häufig eine liübsche Ve-

roiiica, sowie Jjeindiutn Draba und Ranuiicuhts

lanuginoius ?, seltner Prunella grandiflora, welche

sporadisch noch in Aragonien vorkommt; die Hecken,

hier häutig aus Salix Caprea gebildet, zeigten sich

nicht selten durchschlungeu von Meiiziesia polifo-

lia , dereu schöne purpurrothe , au violetten Sten-

gelu hängende Blumen , welche au die Eriken

Südafrica's erinnern, in dem ganzen Gebirgszuge

von Viscaya und Guipnzcoa deu Hecken uud dem
Monte bajo einen eigeuthümlichen Beiz verleihen.

Die den aumuthigen Thalkessel vou Sopuerta, so

wie das noch malerischere Becken vou Valmaseda,

welches mit dem von Sopuerta durch eiue Schlucht

in Verbindung steht, umschliessenden Gebirgsketten

sind an den untern Abhängen mit Eichen uud Ka-
stanien bewaldet, sonst fast durchgängig mit mannst
hohem Monte bajo bedeckt. Das Niederholz besteht

hier au vielen Stellen, besonders au den nach Sü-

den schauenden Abhängen , fast gänzlich aus Ar-
butus Vnedo , damals schon über und über mit

Fruchttrauben übersäet, die sich bereits röthlich

zu färben begannen. Dieser Strauch, obwohl Jiei-

tteswegs eiu dem Süden Europa's ausschliesslich an-

gehörendes Gewächs, verleiht dennoch durch sein

schönes, immergrünes, glänzendes Laub deu Ge-
birgen der Encartaciones eine ungemein südliche

Physiognomie, welche durch die grossen weissen

Blumen des Cisttis salvifolius , durch die rothen

Blütheuähren der Memiesia polifolia uud hellrotheu

Blüthenrispen der hier häufig vorkommenden Erica
cinerea noch vermehrt wird. Diese blühenden Hal-

den , eisten und der Erdbeerbaura erinnerten mich

lebhaft an gewisse Parthieen der Sierra Morena,

mit welcher die Gebirge der Encartaciones über-

haupt manche Aelinlichkeit besitzen. — Ein bota-

nisch interessanter Punkt in den Umgebungen vou
Sopuerta ist ein nordöstlich von dem Barrio de la

Voluga dicht an der Chaussee nach Castro gele-

gener, fast gänzlich aus Brauneisenstein bestehen-

der Felsengrath. Die nackten Kuppen der braunen,

durch den Einflnss der Atmosphärilien zerfressenen

Felsen waren mit üppigen Polstern eines schönen,

Oeisoliroth blühenden Seduiii geschmückt, in den

Spalten derselben wucherte Vmbilicus pendulinus,

auch fanden sich hier einzelne Exemplare von JVar-

thecium ossifrayum Sm. und Jasione montana-

An beiden Abhängen, besonders aber am nördlichen,

welcher mit dichtem Gebüsch aus Quercus pubescens

W. , Qu. pedunculata, Qu. Uex, Vlex europaeus,

Erica Tetralix, E. cinerea, Crataegus monogyna
etc. bekleidet ist, stand Digitalis purpurea in vol-

ler Blütlie, eine in den Gebirgen der baskischeu

Provinzen und wahrscheiulich des ganzen nörd-

lichen Littorale der Halbinsel gejneiue Pflanze,

welche sich auch häufig in den unteren Pyrenäen-

thälern von Kavarra und Arragonien und selbst

noch auf den das Ebrobassin umwallenden Gebirgen

wiederfindet. Ich bemerke beiläufig, dass je weiter

gen Süden die Blätter dieser Pflanze unterwärts

desto filziger werden. Zu dieser filzigblättrigen

Form gehört wahrscheiulich die D. intermedia Lap,

An einer einzigen Stelle des nördlichen Abhanges

jenes Felsengrath fand ich einen grossen Strauch

von Erica arborea, eben in voller Blüthe stehend,

eine Pflanze, welche ich seitdem nicht wieder be-

obachtet habe.

Den 16. Mai ritt ich durch das breite waldige

Gebirge, welches im N, von Sopuerta liegt, uud

dessen Kanun hier die Gränze zwischen den En-

cartaciones und der Provinz von Santauder bildet,

nach dem zur letztgenannten Provinz gehörigen,

am Meere gelegenen Städtchen Castro. Ich unter-

nahm diesen Ausflug weniger, um zu sammeln, als

um die Bekanntschaft eines Mannes zu machen, der

zu deu Wenigen in Spanien gehört. Welche sich

mit Liebe mit Botanik beschäftigen und Botaniker

genannt zu werden verdienen. Don Mateo Mar-
tiuez, Apotheker in Castro, Schüler und Freund

Lagasca's, ist ein bescheidener anspruchsloser

Mann, der sich gern eifriger, als es ihm mögüoU

Ist, mit Botanik beschäftigen möchte, wenn ihm^

dies sein Geschäft erlaubte. Da er in einem ent-

legenen Winkel der Halbinsel abgescimitteu von

allem Verkehr mit wissenschaftlich gebildeten Bo-

tanikern und von aller Literatur lebt, so darf es

nicht Wunder nehmen, dass ihm die Forschungen

und Entdeckungen der letzten Jahrzehnte völlig

unbekannt sind, und seine Ansichten über Botanik
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noch auf demselben Standpunkte, wie zu Lagasca's
und CavaniUes' Zeit stehen. Ilerr Ma rtinez
besitzt ein Iiübsclics Uerbariiiin von einigen tausend

Arten, welches, da es wenigstens zur Hälfte aus

Pflanzen der Umgegend von Castro und überhaupt

des nürdlichen Spanien besteht, als ein Beitrag zur

Flora Spaniens nicht ohne Interesse ist. — Der

Weg von Sopuerta nach Castro ist sehr anmuthig

und auch iu botanischer Uiusicht nicht uninteressant.

Nachdem man den Hanptgebirgszng überstiegen hat,

an dessen Abhängen Arbiitus Vnedo vorherrscht,

gelangt man in einen Thalkessel, woselbst der

Flecken Otanez sehr malerisch am Fuss hoher

Kalkfelsenberge liegt. Ich stattete diesen Felsen

auf dem Bückwege einen flüchtigen Besuch ab und

fand hier unter andern den niedlichen Erinus al-

pijiiis in Menge, eine in den Gebirgen der baski-

schen Provinzen, schon iu geringer Seehöhe, sehr

Läufig vorkommende Alpenpflanze, ausserdem ein

Heliantliemttm mit niederliegenden holzigen Sten-

geln und grossen gelben Blumen, und in schatti-

gen Felshöhlen einige wenige Exemplare von Sa-
nicula europaea. Auf den Mauern um Otanez
wuchs eine hübsche Saxifraya mit zerschlitzten

klebrigen Blättern und weissen BHilhenrispen in

grosser Menge, dichte Polster bildend, sowie

Phaynalon sordidum DC , welches auch an Felsen

des Pico de Sarantcs vorkommt. Ich hatte diese

Pflanze seit Malaga nicht mehr gesehen, weshalb
sie in jener subalpinen, wenig an den Süden er-

innernden Landschaft einen eigenthümlichen Ein-

druck auf mich machte. Wahrscheinlich kommt sie

am ganzen Littorale der Halbinsel vor; im Innern

habe ich sie bis jetzt noch nicht wieder gefunden.

Zwischen Otanez und Castro fand ich ausser Bo-
rycnium suffruticosum keine erwähnenswerthe
Pflanze. Die Vegetation ist hier die gewöhnliche,

schon frülier geschilderte der baskischen Provinzen.

An felsigen Orten bei Castro, welche Stadt fast

mitten im Meer auf einer felsigen Landzunge liegt,

blühte häufig das .schon erwähnte gelbe Helianthe-

mum. Die Ufer der Bucht mögen vielleicht manche
Alge darbieten; ich hatte alier damals keine Zeit,

dieselben einer genauen Untersuchung zu unter-

werfen. —
Die letzte F.xcursion , welche ich in der Lilto-

ralgegend der baskischen Provinzen machte, war
der Erforschung der Lonia de Jaizquivel, eines

hohen , nordwestlich von Irun gelegenen Sandstein-

kammes gewidmet. Ich bestieg diese Loma, welche

das östlichste Stück des Küstengebirges von Gui-
puzcoa ist, während meines zweiten Aufenthalts in

Irun, am G. Juni. A'on Fuentcrrabia aus führt ein

aclUecbtcr Saumpfad durch lichte Eichengchölze auf-

wärts zur Uermita de N. S. de Giiadalupe, einer
anf dem Kamme der niedrigeren nordöstlichen Fort-
setzung der Loma, welche sich bis nahe au die

Mündung der Bidassoa erstreckt, einsam gelegenen
Kapelle mit wunderthätigem Marienbild. Die Ab-
hänge der Loma sind unterwärts mit Gebüsch von
Quercus pubescens W. bekleidet, nach oben hin

kahl, doch überall mit Graswuchs bedeckt. Wäh-
rend des Aufwegs zur Uermita sammelte ich Nar-
thecium ossifrayiim Sm., welches hier in Menge
unter Gesträncli zwischen Gerolle vorkommt. An
sonnigen felsigen Plätzen bemerkte ich Hypericum
humifusum, sowie einzelne Exemplare von Hype-
ricum pulclirum und Helianthemum guttatum.
Auf dem dem Meere zugekehrten Abhänge sowie
auf der Kammlläche wächst die zierliehe Erica ci-

liaris häufig, damals zu blühen beginnend, unter

E. cinerea und l'lex europaeus. Unter demselben

Gebüsche finden sich auf der oberen Fläche Galium
saxatile nnd Bunium Bulbocastanum C?). Der
Graswuchs besteht vorzugsweis aus zwei Festuca-

arten; unter demselben kommt Schoenus nigricans

sehr häufig , dagegen sehr spärlich eine grasblätt-

rige Scorzonera vor. —
Saragossa, d. 19. Juli 1850.

Ein neues deutsches Hieraelum,

entdeckt vom Prof. Grisebach.

Hieracium vulcanicum Gr.

H. caule subaphyllo 1 — 2-ceplialo, apice glan-

dulifero et puberulo, foliis glaucescentibus, rosulae

ovalibus breviter petiolatis utrinque villosis elon-

gato-patentissimis aequaliter pilosis, pube stellata

destitutis, caulinis 1— 2 in squamas lineares re-

ductis, iuvolucro calvo glandulifero , squamis li-

neari-acuminatis, lignlis glabris, st^io fuligineo,

achaeniis atro-rufls, costis argutis.

Habitat in saxis vulcanicis C Phonolithfelsen

)

summi montis Milseburg Hhoenensis, cum Silene

Armeria spontanea et Woodsia consociatum;

autumno 1849 lect.

Pertiuet ad seriem H. rupestris All. (H. iricti

Schi.) caule nano et achaeniorum costis argutis ex-

pressam et a formis //. pallidi Biv. {,H. Scitmidtii

Tsch.) in eodem moute longo vulgatioribus non vil-

lis foliorum solum et stylo luligineo sed etiani acliae-

nio diguoscitur.

IiiterAtur.

Das Programm zu einer neu erscheinenden bo-

tanischen Zeitschrift ist uns zugegangen, welche

unter dem Titel: Botanisches Wochenblatt, gemein-

nütziges Organ für Botanik, Botaniker, Gartnor,

3d'p
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Oefconomeu, Forstmänner, Mediciner nud Xeckmrl

ker, in Wien in wöclientlichen Heften von 8^-16

Seiten nnd zeitweise dabei auszugebenden ausser-

ordentlichen Beilagen von litbogr. Tafeln , Ver-

zeichnissen, Broschüren, Anküudigiiugen etc. etc.

zn einem jährlichen Pränumeratiouspreise von 4 fl.

C. M. im 20fl.-Fuss erscheinen soll. Herausgeber

ist Alexander Skofits, Blagister der Pharmacie

und Mitglied mehrerer gelehrt. Gesellsch., wohnhaft

Wien, Wieden Taubstummeugasse 3V. 63, von wel-

chem die Pränumeration auf wenigstens ein Vier-

teljahr angenommen wird. Durch das grosse Ge-

biet der wissenschaftlichen und angewandten Bo-

tanik sich erstreckend, wird diese Zeitschrift sich

auch mit allem beschäftigen, was die ökonomische,

mediciuische , liortologische , forstwissenschaftliche

Botanik betrifft, wird durch ein botanisches Noti-

zeublatt für den Verkehr förderlich werden und

durch gleichzeitige Verbindung mit dem botanischen

Tanschverkehr in Wien eine botanische Central -

Anstalt begründen, sa dass, wenn dies Alles zu
Stande kommt, eigentlich alle anderen botanischen

Zeitschriften überflüssig werden dürften. Die Hülfs-

mittel, welche Wien bietet, sind wohl geeignet,

ein solches Unternehmen zu tragen ; aber es müs-
sen noch andere Kräfte, als die des Heransgebers

liülfreich auftreten , wenn es gedeihen soll. • Der
niedrige Pränumeratiouspreis scheint auf eine sehr

zahlreiche Theilnahme zu rechnen , ohne welche er

nicht ausreicht, um eine entsprechende Ausstattung

möglich zu machen. Wie gross aber die Theil-

nahme des botanischen Publikum's sei, hätte der

Heransgeber bei den bestehenden bot. Zeitschriften

Deutschlands ermitteln können, und dies würde ihn

vor einer Täuschung bewahrt liabeu. .JS—.l.

. ui . aij'.'

Bulletin de la Soci^te imperiale des Naturalistes de
Moscou. Anuee 1849. Ä'o. IV. Cavec ö planches),

Moscou 1849. 8.

Flora Baicalensi-Bahurica etc., auct. JV"«-

colao Tui-czani7iow;p.283— 3ö8. Eine wei-
tere Fortsetzung der im J. 1848 abgebrocheneu Auf-
zählung dies- und jenseit des Baikalsees wach-
sender Pflanzen. Es folgen: die Lentibularieae
2 Arten, Primulaceae 17 Arten, Asclepiadeae 2
Arten, Gentiaueen 26 Arten, unter denen Gentiana
Pulmonaria und falcata Turcz. neue sind, welche
Grisebacli für Formen der G. tenella hielt. Po-
lemoniaceae 3 Species. Convolvulaceae 7 Arten.

Sur Vembryogenie du Meleze, par iV. Ge-
leznoff, Prof. ä, Vünivers. d. Bloscou. p. 566
bis 605. und Taff. X u. XI. Bei den verschiedeneu
Ansichten, die noch über die Befruchtung und Em-
br^obildung bei den Pflanzen herrschen, kielt der

y-erf,, es för zweckmässig, directe Untersuchungen

deshalb ,vorzimehmen, und beginnt hier seine Beob-
achtungen au der Lärche zu erzählen und durch

zahlreiche Figuren auf zwei Ouartlafelu zu erläu-

tern. Da wir diese nicht beifügen können, so

müssen wir uns begnügen, in einem Auszuge die

vorzügliclisten Beobachtungen wiederzugeben und
die Schlüsse, welche der Verf. zieht, zu über-

setzen. Diese sind folgende-;

1. Bei der Lärche ist es die dritte Membran
des Pollenkorns, welche, indem sie sich von den

beiden andern befreit, den Pollenschlauch bildet.

Die Gegenwart der vierten Membran , welche das

plastische Material für die Embryobildung (fovilla)

enthält, ist beständig.

2. Die Mündung jedes Embryo -Körperchens
(corpuscule embryonifere) wird von einer Zelle

gebildet, die sich in Gegenwart (devant) des Pol-

lenschlauchs öffnet,

3. Das Ende des Schlauclis dringt in das Innere

des Körpercheus, steigt darin nicht bis zum Grunde

herab, sondern bleibt wenig entferut vom Eingange,

wo man es selbst nach der Bildung des Embryo
beobachten kann.

4. Jedes einzelne Embryo -Körperchen wird:

durch ein besonderes Pollenkorn befruchtet.

5. Das Embryobläschen ist nicht die unmittel-

bare Fortsetzung der äusseren Haut des Pollen-

schlauclis Cdritter Polleuhaut).

6. Die Zellengruppe , welche über dem Träger

steht, bildet sich nicht vom Grunde des Embryo

-

Körperchens.

7. Die .Bildung des Embryo geht im Innern des

Körperchens selbst vor sich; er steigt in dem Ge-
webe des Eudosperms nur durch die Verlängerung

des Trägers herab.

Was die Bildung des Embrj'Obläschens betrifft,

so will der Verf. darüber noch nichts Gewisses
aussagen, doch scheint ihm jedenfalls dieses Bläs-

chen das Produkt der 4teu Pollen - Membran zu
sein und seine Bildung daher dem Eintritt des Pol-

leuschlauchs in die Höhlung des Körpercheus nach-

zufolgen.

Die Beobachtungen des Verf.'s beziehen sich,

theils auf die Pollenkörner, theils auf die- Vorgänge
der Befruchtung. Am 26. April neuen Stils halten

die Pollenkörner schon in ihren Mutterzellen einen

gewissen Grad vou Ausbildung. Es waren durch-

sichtige kugelige Zellen, umgeben von einer Körn-

chen enthaltenden Flüssigkeit, in welcher auch

durchscheinende Körner (Zellen also) von etwas

geringerer Grösse als die Pollenkörner lagen.

Diese Körner lösen sich allmählig auf und nur ei-

nige bleiben als flache Scheiben ,z^vi?ckefl den.verr-
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grösscrteti Pollenkörnern bis zur Resorption der

Miitterzclleii. Aiicli die Körnchen lösen sich auf

iiiid die Flüssigkeit wird diirclisiclitig. Die sich

schnell vergrüsserndcn Pollenkörner bilden nun im

Innern Körnchen und neue Zellen. Uio Miitterzel-

len zerrcisson, werden rcsorbirt und lassen die

Pollennellen, welclie oft noch eine Zeit lang an

einander geklebt bleiben, frei zurück. In ihnen

findet nun eine Folge von Zellenbildiingcn statt,

wobei zwei grössere sich auszeichnen, von denen

dio eine bedeutend wäclist und die andere gegen

die äussere Membran drangt, welche dadurch eine

kleine AusbiichUuig macht, in welche sich jene

legt. Die grosse innere Zelle ist die mittlere Mem-
bran des Pollcnkorns, welclie sich sonst überall an

die äussere anlegt, mit Ausnahme der Stelle, wo
die kleinere abgeplattete liegt und wo sie sich ein

wenig einbiegt. Nun entstehn in dieser mittleren

Membran wieder zwei Zellen, von denen die klei-

nere sich an die eingebogene Stelle der vorigen

grösseren anlegt, die grössere aber den übrigen

Raum ausfüllt; sie ist die innere Pollenhaut. Das-

selbe wiederholt sich noch einmal, ganz auf die-

selbe Weise , nur dass die grössere Zelle dieser

Generation sich oft ganz allein bildet und sich dann
gleich an die kleine Zelle der vorhergehenden Ge-
neration anheftet, aber erst spät den Raum aus-

füllt. Dies ist die 4te Pollenhaut von Fritzsche.
Die Zwischenkörper dieses Beobachters sind also

zusammengedrückte Zellen, die eine verschiedene

Gestalt je nach dem Grade ihres Drucks erhalten,

zuweilen nur wie eine schmale Spalte erscheinen.

Auch glaubt der Verf., dass der geschilderte Zel-

lenbildungsprocess häufiger hier auftreten möge,
als es angegeben , und dass besonders die mittlere

Pollcnhaut durch mehrere übereinander gelegte und
dicht verbundene Zellenwände gebildet sein möge,
da solche Zwischenkürper sich auch zuweilen in-

nerhalb ihrer Wandung finden. Der ans der An-
there hervortretende Pollen ist sphärisch, ein wenig
verlängert. Ehe dessen weitere Veränacrungcu
beschrieben M'erdcn, ist es nothwcndig, auch die

Entwickclung des Ovulum zu verfolgen.

Uie beiden Ovula, welche aul der Schuppe
hinter jeder Bractee liegen, haben einen Kern und
eine einfache Hülle, welche mit einer Seite der
Schuppe verwachsen, mit der andern freien con-
ve.xen Seite der Achse des Zapfens zugewendet ist.

Die Micropylc ist sehr weit, an s, ihres Umlajigs
glatt, aber da, wo sie sich am meisten der Achse
des Zapfens nähert, mit einer Gruppe kurzer durch-
scheinender Haare besetzt , die man schon ganz
klein im Winter sehen kann, und die sich im Früh-
jahr in. einen zngernudcten, dicken, uarbcnühn-

liChen Thell verwandeln, der, endlich wie eine

Kappe gestaltet , mit seinen Händern den Rand der

Micropyle berührt. Wenn man zu dieser Zeit eine:

Bractee von vorn ansiebt, so bemerkt mau an jeder

Seite des Grundes ein mattweisses Kügelchen, wel-,

dies Cvon Richard schon genau bescbriebcu)i

ganz die Structur einer wahren Narbe hat. Lockere^

fast kugelige Zellen bilden das Gewebe, welches

von einer papillösen Schicht birnförmiger Zellen

mit einem Nucleus, umgeben von dicker körniger

Flüssigkeit, begrenzt wird. Der Ejkern eutbäU,

eine kleine Höhle, welche der Embryosack eiu-

nimmt, den der Verf. schon im December sah. Am,

2G. April schwamm er frei in einer klebrigen Cvis-.

queux) Flüssigkeit; man konnte aber dennoch einen,

grossen centralen Kern in ihm unterscheiden,

welcher sich im Ceutrum einer anderen Zelle be-

fand ; bald beginnt dann das Entstehen einiger Zel-

len um ihn, welche, sich vermehrend, sich an die

Wand des Sacks anlegen und so eine fast sphäri-

sche, weissliche, sich leicht von der Wand dea,

Kerns (uncelle) ablösende Zellcngruppe bilden, die:

immer undurchsichtiger wird, so dass man deu

Sack nicht mehr durchscheinen sieJit; bald aber

vergrössert derselbe sich so, dass die umgebenden

Zellen ihn nicht mehr ganz bedecken können und

endlich in den Grund der Höhle des Eykerns ge-

drängt werden, wo sie noch nach der ßikluug des

Embryo zu sehen sind. Der wieder freie Embryo-
sack nimmt die ganze Höhle ein, behält aber seine

Membran, die dem Verf. aus 2 Lagen zu bestehen

schienen. Gegen die Zeit der Pollen- Verstreuung

beginnt die Flüssigkeit im Embryosack sich zu trü-

ben, ein körniger Niederschlag entsteht, welcher;

Zellenkerue und eudospermische Zellen hervorbringt.

Diese mehr kugelig im Innern, verlängert nacU:

Aussen, ordnen sich nach allen Seiten stralilig,:

vermehren sich schnell, erzeugen neue Zellen, die

nach Zerstörung der Multerzelleu sich innig ver-

binden und scinvach polyedrisch werden. Drei bis.

sechs Cgewöhullch 4 — 5) dieser Zellen an der

Spitze des Embryosacks werden grösser, liegea

anfangs au der AVand desselben, bilden aber bald

eino Zelle unter sich und eine über sich, von denen

die untere bald die ganze Höhlung ihrer Mutter-

zelle einnimmt und die Embryozeugende Zelle und

der 2te Embryosack von Mir bei und Spach ist,.,

da sich hierin der Embryo bildet. Jene oberei

Zelle aber, ausgezeichiicl durch ihren gallertarti-

gen reichlich körnigen Inhalt, erzeugt, ohne sich

aufzulösen, gewöhnlich 3 Generationen von Zellen,

von denen jede 2 enthält, so dass es im Ganzen

deren acht sind, oder wenn die Entwickelung nicht

regelmässig war, nur 6— 4, die so innig verbun-
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den sind , dass sie mir wie Abtheilungen einer Zellen

erscheinen, von denen jede aber ihren Kern be-

hält, wenn anoh die Wände derselben verschmel-

zen. Der so entstehende vieleckige Körper liegt

min im Grnnde einer Vertiefung ("Impression) des

Krabryosacks und entspricht der Spitze der Embryo -

Zelle. Das umgebende endospermische Zellge-

webe bildet lim jede dieser Embryo -Zellen eine

einfache Zellenlage, und beide zusammen sind nun

das Embryo - Körperchen oder Feldohen Careole),

dessen Bildung der Befruchtung vorangeht.

Da bei .der Lärche der Eingang in die Mioro-

pyle durch die Uappenformige Bildung bedeciit ist,

so Ivöunen die Pollenkörner zunächst nur auf diese

gelangen. Wenige Tage, nachdem dies geschehen,

beginnt die Spitze sich durch das Einsinken der

ihre Flüssigkeit verlierenden papillösen Zellen mehr

und mehr vom Miltelpunkt nach dem Rande hin, bis

zur gänzlichen Auflösung des narbenartigen Kör-

pers auszuhöhlen, und die Pollenkönier gelangen

dadurch gewöhnlich in diese Vertiefung, deren

Ränder sich nach innen biegen und schliessen, und

so die Pollenkörner endlich bis zur Spitze des Ey-

kerns drängen, wo sie sich mit einer gewissen

Kraft anhängen.

Fünf und dreissig Tage bleibt das Pollenkorn

auf dem stigmatösen Körper, ehe es Schläuche zu

treiben beginnt, zeigt aber unterdessen wesentliche

Veränderungen. Zuerst löst sich in 2 oder meh-

rere Stücken die äussere Pollenhaut, welche von

gelblicher Färbung und körniger Textur ist. Da-
durch wird das Pollenkorn, welches durch die Auf-

nahme von Feuchtigkeit (thells aus dem stigmatösen

Körper, theils aus der Spitze des Eykenis) ange-
schwollen ist, durchscheinend und leicht unmittel-

bar zu beobachten. Die vierte Membran desselben

erweitert sich bedeutend, das eine Ende derselben,

welches an der kleinen Zelle anliegt , vertieft sich

au dieser und schliesst sie endlich ganz ein, indem
CS die ganze Spitze des Pollenkorns einnimmt. Das
andere Ende verlängert sich etwas, indem es sich

der inneren Membran nähert. Trotz der geringen

Durchsichtigkeit der körnigen Masse, welche die

vierte Membran ausfüllt, erkennt man doch leicht

darin noch eine Zelle mit einem Kern und 1, 2 bis

4 Kernkörperchen oder kleinen Höhluiigen , welche
sich erweitern, und indem sie zusammendiessen,
eine grössere bilden , wodurch der Nucleus das An-
sehu eines Ringes erhält. Gegen die Zeit der
Schlauch -EntWickelung verschwindet der Nucleus,

die Zelle aber vergrössert sich anfangs, löst sich

aber endlich auch auf. Alle Körnchen, welche in

grosser iMenge die vierte Membran umgaben und
welche das Pollenkorn undurchsichtig niacbeu hel-

f?«, iwerdcn gegen deren dickeres Ende gedrängt,

wo sie sich allmühlig auflösen und dafür äusserst

zarte Zellen entstehen, die sich ziemlich regel-

mässig um die verdünnte Spitze der vierten Mem-
bran legen, welche sie aberi bald verschwinden

macht, da sie die ganze Höhlung des Polienkorns

einnimmt.

Nach dem Abfallen der äusseren Pollen-Haut
schwillt die mittlere bedeutend nach allen Seiten,

aber besonders nach der Seite an, wo sich der

Pollenschlauch bildet Cwo das Pollenkorn dem Ey-
kern aufliegt), und löst sich au dieser Stelle mehr
als an der übrigen Oberfläche des Korns auf. Ehe
diese letztere Membran aber ganz verschwindet,

wird sie warzenförmig vorgezogen. Nun schwillt

an derselben Stelle die innere Membran an, ver-

längert sich durch das Gewehe des Eykernes, um
au den Einbryosack zu gelangen; diese Verlänge-

rung breitet sich zunächst auf der kleinen Vertie-

fung aus, geht dann durch den schmalen Raum bis

zum Einbryosack, üifnet sich eine Baiin durch das

vieleckige Zellen -Körperchen , schiebt die Mem-
bran des Embryo -Körperchens vor sich hin, wel-
che sich nach innen biegt und an dieser Stelle ver-

schwindet, gelangt so in das Innere des Embryo

-

Körperchen , aber nicht bis zu dessen Grunde. In

diesen Embryo-Körperchen ist anfangs ein äusserst

zartes Protoplasma , welches eine Menge sphäri-

scher, frei in der Flüssigkeit schwimmender Zel-

len erzeugt, die zum Theil keinen , zum Theil einen.

sehr deutlichen Nucleus haben. Sowohl die Nuclei

als der grösste Theil der Zellen verschwinden vor

dem Eintreten des Schlauchs, nur eiuige bleiben an

verschiedenen Stellen zurück und heften sich selbst

der Spitze des Schlauchs an; doch konnte der Verf.

bei keiner den Uebergang zum Embryobläschen

beobachten, das auf andere Weise zn entstehen

scheint. Die vierte Membran steigt nämlich auch

in den Pollenschlauch herab, sobald er sich zu bil-

den beginnt. Ihrer grossen Zartheit wegen bleibt

sie nicht ganz , sojidern zcrreisst in 2 Stücke, von

denen das eine im Pollenliorn bleibt, das andere

in den Schlauch steigt, in dessen Verlauf der Verf.

es jedoch nicht sehen konnte, sondern nur die be-

trächtlich verdickte Spitze des Schlauchs von zwei
häutigen Lagen gebildet sah. An dieser verdickten

Spitze bildet sich ein kleiner Kanal, ganz denen in

den porösen Zellen ähnlich. Diesen Kanal sah der

Verf. einigemal offen und au seiner Mündung ein

kleines Bläschen hängen , welches ihm daraus her-

vorzugehen schien. Dies Bläschen vergrössert sich

und bleibt durch eine kegelförmige Spitze dem Pol-

lenschlauch angeheftet. Dieses Embryobläschen

scheint dem Verf. ein Product der vierten Pollen-
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niembrnii, es wächst schnell zu einer grossen durch-

sichtigen Zelle aus, welche den ganzen oberen

Theil der Emhryokürperchen einnimmt. Uald bil-

det sie an ihrem Ende eine kleinere, durch eine

Qiiersclieidewand getrennte Zelle, welche mit Kürn-

ciien angefüllt ist, und aus iiir entstehen, ehe sie

sich in den Grund der Embrjokijrperclicn senkt,

die den Conifcren eigentliiimlichen Zcllcngruppen.

Bei vorgeriiciitom Zustande findet sich diese Zel-

lengruppe am Grunde des KnibryoUörperchcns, aus

12 in 3 Bcilien gestellten Zellen bestehend, von

denen die 4 oberen der Kopf des Fuuiculus bei B.

Brown, oder die Schlauch - llosette, von der die

Träger entstehen, bei Mirbel und Spach sind.

Diese Zellen enthallen eine körnige , wenig durch-

sichtige Masse und sind von einer unregcluiässig

zerrissenen Membran umgeben-, Uebcrbleibsel der

grossen Zelle oder des oberen Tlieiles des Embryo-

schlauches. Die mittlere Reihe besteht aus 4 voll-

]<ommen durchsichtigen Zellen , die Anfänge des

Trägers; die untere Reihe, welche sich unmittelbar

an die Wand der Emlir^okörperchen legt, ist das

Rudiment des Embryo. Dieser ist daher anfangs

der oben immer im Grunde bleibenden Reihe sehr

uahe, wird aber durch die Verlängerung der mitt-

leren immer weiter von ihr entfernt, und der Em-
bryo dadurch in einen Kanal getrieben, der sich

durch das Auseinanderweiclien der Endosperm -

Zellen unter jedem Embryokürperchen bildet. Bis

zum 25. Juni sah der Verf. die 4 verlängerten Zel-

len des Trägers fest an einander geheftet und nur

einen Embryo tragen , nie sich trennen und seit-

liche abortirende Enibrjonen, von denen alle Schrift-

Steller sprechen, hervorbringen. —
Flora Mosqtiensis. Unter den Neuigkeiten findet

sich iu diesem Hefte noch das Verzeichniss einer

ersten und zweiten Centurie der Flora Mosquensis

exsiccata von Um. Anne n k o f , Mitgliede der Ge-

sellschaft, derselben übergeben. Es enthalten diese

Centurien sowohl Phanerogamen wie Kr3ptogauien,

und die für Moskau neuen Pflanzen sind mit einem

Sternchen bezeichnet. Ä'— i.

VcrliandUnigen des naturhislorischcn Vereines der

prcuss. Rheiulandc und Westplialen. Sechsler

Jahrgang. Mit 14 Xafl:. Abbild. Unter Mitwirk.

d. UH. etc. llerausg. v. Prof. Dr. B udge, Sccrct.

d. Vcr. Bonn, iji Conim. b. Henry et Cohen.

1849, 8.

Dieser Jahrgang enthält ausser 512 S. Abhand-
lungen und Sitzuugsprolokollcn noch 2 Nummern des

Corrcspoudcn/.blatlcs des Vereins auf 20 S. Die

Botanik betrcllen folgende Aufsätze:

l'eber eine neue Pilztjattung Phenacopodium,

aus der Ftonilie der ülilOinen. Ion Dr. üebey,
pract. Arzte z. Aachen. S. 32— 38. Taf. I. 1—7.
Auf vermodertem Buchenholz eine Art: Pli. Foer-

steri (nach dem Entdecker benannt , der auch

Leanyiuiii Trevetyani 1834 bei Bonn entdeckte,

welches iu Rabenhorst's Flora sich nicht befin-

det). Gattungschar.: Stipes fibrosus erectus simples

contiuuus, basi in buibum cartilagineum capillitio

(iDccoso tectum dilatatus, floccis contortis geuicu-

lato-ramosis septatis, apice penicillato-filamento-

sus, filam. sporigeris erectis supcrne plerumque

involutis aut incrassatis, sporas pedicellatas apici-

bus lateribusyue filamentorum insertas iu capitulum

sporarum commune conghuinatas gereutibus. Spo-

rac homogenae ellipsoideae, utrincjue acuminatae

glütinosae , episporio firmo , nucleo oleoso. Wächst
gesellschaftlicli , die Stiele Vj— ^'" hoch.

Veber Beobachtungen der in der älteren Koh-
lenformation zuiveilen in aufrechter Stellung vor-

kommenden Stämme. Vom Prof. Dr. Göppert
in Breslau. S. 71— 75. Taf. III. Es ist dies eine

Aufforderung, solche aufrecht stehende Stämme,

welche viel häufiger vorkommen, als man bisher

glaubte Cder Verf. kennt 277 Fälle), sehr genau zu

beobachten, weshalb der Verf. auf die einzelnen

dabei zu
,
berücksichtigenden Punkte aufmerksam

macht.

Verwilderte Gewächse von L. C. Trevira-
nus. S. 261— 2G3. Einige Beispiele von in Eu-

ropa verwilderten Pflanzen werden augeführt, und

dann noch angegeben, dass Apoth. Kettner zu

Schieiden am Roerflusse auch Collomia yrandi/lura

verwildert gefunden habe.

lieber versteinertes Holz vom Wolfsberije hei

Siegburg. Von v. d. Marck im Lüdenscheid.
S. 278— 280. Kohlensaurer Kalk war das vorJierr-

scheude Versteiiierungsraittel , bei einigen zugleich

auch Kieselsäure, welche die langgestreckten porö-

sen Holzzellen als feine Nadeln erscheinen liess,

die sich auch haufenweise allein fanden. Sie gehö-

ren einer Conifere an.

Veber die Pietra fungaja und ein verwandtes

Gebilde aus den Vereinigten Staaten. Von L. C.

Treviranus. S. 281—289. Taf. XU. 1 — 5.

Aus den früheren Beohaclilnngen und eigener Un-

tersuchung hält der Verf. die Pietra fungaja für

ein Pilz - Mycciinm in Verbindung mit Erde und

andern in der Erde befindlichen Tlieileu. Gleicher

Ansicht ist er auch in Betreff eines durch Dr. Rö-
mer ihm mitgetlieillcn Körpers, von JUicnt. Ma-
conib am nördliclicn Ende des Michigan -Sees ge-

sammelt.
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Ueber das Verhältniss pflanzlicher Missbil-'

düngen zur Morphologie und über die Entwicke-

l-ung derselben. Von C. Otto Weber. S. 290

1)is 302. Taf. Xlll. 1—29. Der Verf. will die

Botaniker aiifmerlvsam machen, dass sie ancli bei

Monstrositäten liiibscli die Entwickelunssgeschiclite

^tndiren und nicht den Glauben haben sollen, dass

eine wirkliche Umwandlung eines Organs in ein an-

deres stattfinde. Er hat solclie Entwickeliingsge-

schichten beobachtet und gefunden, dass, wenn

auch die Anlage der verschiedenen Organe über-

eiustimmte , doch die Entwickelung schon früh die

andere abweichende Form erkennen liess.

Bemerkungen über Primula, acaulis , elatior

und officinalis Jacq. Von Lahr. S. 303— 304.

Gegen Dr. Fnhlrott in Boppard gerichtet, der

jene Arten vereinen will, während Verf. sie für

Arten hält, deren Hanptunterschied in den Kelchen,

den Kelchabschnitten und der Länge derselben zur

Kelchröhre bestehen, wonach er Diagnosen bildet.

S—l.

der Hagel die Blälter durchschlagen habe , sondern

nur weil er sie geschlagen habe, weshalb auch

die Verletzung sich über die Trenunngslinie ver-

breitete und die Löcher einen braunen Rand hatten.

Wir sind überzeugt , dass nicht selten auch todte

Flecken, und durchlöcherte Stellen aus inneren Ur-

sachen entstehen, wenn nämlich eine Pflanze zur

Bildung von Entophjteu neigt, so kommen diese

oft gar nicht oder nur unvollkommen zum Vor^

schein, und die sie begleitenden missfarbigen oder

absterbenden Stellen sind allein vorhanden. Uebri-

gens ist es gewiss sehr schwer , die Gewisslieit zu

erlangen, dass Insekten gar nicht die Ursache

sind, da, wenn die Erscheinung sich zeigt, die

früheren Zustände wohl nicht immer mit der Ge-

nauigkeit fortwährend beobachtet sein dürften, wel-

che notliwendig ist, um zu der sichern Ueberzen-

gung zu gelangen, dass Thiere nicht die vorberei-

tende Ursache gewesen sind. Es verdient diese

Sache noch weitere Erwägung und Beobachtung,

worüber wir mit dem Verf. ganz gleicher Ansicht

sind.

Karzc IVotizen.

""
Die Blätter von Bäumen und Sträucheru finden

sich nicht selten anscheinend durch Insekten ver-

letzt , indem sie grössere oder kleinere Löcher iu

ihrer Blattfläche und unregelmässige Einschnitte am

Rande haben. In dem Gard. Chron. No. 38. sind

drei solcher Blätter, von einem Kirschbaume, einem

Pflaumenbaume und einer Rose abgebildet, und ge-

I)en dem Verf. (Lindley?) Veranlassung, über

diese Erscheinung zu sprechen, bei welcher er

jede Einwirkung vou Insekten bestimmt iu Abrede

stellt, sondern meint, dass diese Blätter in früher

Jugend, als sie noch sehr zart waren, offenbar

durch einen äusseren Einfluss gelitten hätten. Als

ein solcher werden Wassertropfen genannt, welche,

-«wahrscheinlich durch irgend eine chemische Ein-

wirkung, zerstörend auf eine so zarte Substanz

wirkten, oder indem sie durch einen der späten

Nachtfröste gefroren wären. Was immer die Ur-

sachen gewesen sein mögen, so werde die Sub-

stanz innerhalb eines bestimmten Umfanges braun

und trocken und durch das kräftige Entwickeln der

nicht ergriffenen Theile später abgestossen, wie

man davon alle Uebergäuge finden könne. Bei den

Rosenblältern habe ein Hagelsturm Gelegenheit zu

einer ähnlichen Erscheinung gegeben, nicht weil

Im 5. Hefte 5. Jahrg. der neuen allgem.. deut-

schen Garten- und Blumeuzeitung von Ed. Otto

S. 225. beschreibt Hr. Dr. Sonder eine neue Ma-
rautaceen- Gattung Stromanthe, gebildet von der

unter dem Namen Maranta sanguinea Hort, aus

Ostindien im Garten des Hrn. Bock mann zu Ham-
burg zur Blüthe gelaugten Pflanze, mit folgender

Charakteristik: Cal. super, color. 3jphyll. , foliol.

oblongis erectis coucavis. Cor. cälycem aequans

hiseriata, ser. ext. 3-part., lacin. oblong, erect.

aeijual. ; inter. e foliol. constat 2 iuaequal. angust.

subspathulat. Labell. o. Stamiuodium petaloid. maxi-

mum suborbiculatum concaviusculum, apice crenu-

lato subpatulum, lamella oblique adsceudente, apice

cucullata , introrsum auctuni. Filam. petaloidea,

liuearia, basi connata, staminodio opposita, sterile

latere ext. dentiferum, cucuUo terniiuali stigma in-

volvens; fertile latere exter. antheriferum; anthera

subpedicell. oblonga 1-locul.; Ovar, infer. 1-locul.;

Stigma deflex. , truncat. perforat. nuduni. Herba

perennis, fol. niaximis petiol. discolor. ; caule erecto

herbaceo ; spica paniculata, bracteata, florib. inter

spatham bivalvem, sanguineam geminis, peduncul.

Strom, sanguinea Sonä. fol. petiol. oblonge -linear,

oblongisve acutis subtus purpurascent. , spica pani-

culata disticlia, bracteis oblongis sanguineis.
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Moritz Willkomrn.

4.

Die Peiia Gorbea vnd das Gebirge zwischen Vis-

caya und Guipuzcoa.

Am 25. Mai war es mir endlich inöslicli, Bilbao

zu verlassen. Begleitet von einem Basken, den

icli anf ein halbes Jahr gemiethet habe, nnd einem
starken Packpferde ritt ich am Nachmittage des ge-

nannten Tages auf der Strasse, welche über Or-
(luiia nach ßiirgos führt, im reizenden Thale des

Kio Ansa aufwärts bis Atcrra, einem an der Aus-
miindung eines Seitenthaies, durch welches die

Strasse nach Orozco geht, gelegenen Flecken, wo-
selbst ich übernachtete. Uas Thal des Ansa, wel-
ches in die Ria von Bilbao übergeht, ist ungemein
malerisch, bot jedoch keine ausgezeichnete Vege-
tation dar. Doch bemerkte ich hier zunächst Scro-
phularia canina, welche ich erst in Navarra jen-
seits des pyrenaischcn Systems wiedergefunden
habe. Den andern .Morgen — es war ein Sonntag
— setzte ich meine Reise weiter fort und gelangte
nm 8 Uhr nach Orozco , einem sehr anmuthig ant

beiden Ufern des Rio Arnandi nnd an der Einmün-
dung des Rio üorbca in einem weiten nnd tiefen

Thale gelegenen Stiidtchens, in dessen Nähe sich

die durch ganz Viscaya wegen ihres Kräuterreich-
Ihums nnd ihrer Höhlen berühmte Pena Gorhea er-
hebt, eine der erhabensten Parlliiecn des innerhalb
der baskischen Provinzen befindlichen cantabrischcn
Gebirges. Ich unternahm sofort, begleitet von einem
Führer, die Besteigung und Untersuchung dieses
höchst interessanten nnd noch so wenig bekannten
Fcisengcbirges. Bewies ist meines Wissens der
einzige Naturforscher, welcher dasselbe besucht
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hat; die Notizen, die derselbe in seiner Intro-

dnccion ä la geografia fisica de Espaiia hinsicbtlicli

dieses Gebirges mittlieilt, sind aber so unbedeutend

und mangelliaft, dass man sicli gar keine Vorstel-

lung von der Peiia Gorbea machen kann. Durch

einen schönen, von dem krystallhellen Rio Gorbea

durchrauschten Gebirgsgrnnd , dessen Abhänge zum
Tbeil mit schöner Buchenwaldung bedeckt sind,

gelangte ich nach anderthalbstiindigem Emporsteigen

an den breiten, sanft ansteigenden von kurzbe-

grasten Schaaftriften und niedrigem Gestrüpp von

Ulex europaeus bedeckten Fuss der Pena. In dem

Thale der Gorbea, in wcicliem mehrere Mülilen,

Eisenhütten, zerstreute Caserios und kleine Ort-

schaften liegen, bemerkte ich unter anderen Pflan-

zen am Ufer des schäumenden Baches Alnjis gluti-

nosa , Populus tremula, Salix rosinarinifolia'i,

S. purpurea , S. viminea, in Hecken Acer cam-

pestre, Arbutus Unedo , Cistus salvifolius, Erica

cinerea, E. Tetralix, Quercus Hex, Clematis sp.

noch nicht blühend, auf Mauern Chrysanthemum

Leucanthemunt und Galiuin DloUuyo. Am breiten

Fusse der Peiia fanden sich ausser üellis perennis,

Tormentilla erecta , Potentilla Fragaria , Pedicu-

laris silvatica und Rariuncitlus bulbosus, mit de-

nen er gänzlich übersäet war, Helleborus inridis,

Leontodon laevigatum, Polygala amara, Coronilla

minima, Geranium Roliertianum, Hieracium Pi-

losella, auf Gerolle Alchemilla alpina, Vicia py-

renaica, an Felsblöcken Erinus alpinus , üediim

acre , Dicranum glaucum u. a. m. Der Fuss der

Pena Gorbea erhebt sich bereits über viele der be-

nachbarten Gebirgsketten und bietet eine weite

Aussiebt nach dem atlant. Ocean und über densel-

ben dar. Bevor ich nun meine Leser mit der Ve-

getation der Pena selbst bekannt mache, will ich

zuvor einige allgemeine orographische Bemerkungen

über dieselbe vorausschicken. Die Pena (Jorliea ist

36
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ein Kalkgebirge, welches sich im SO. von Orozco

auf der Glänze der Provinzen Viscaya und Alava

erhebt und sich ziemlich genau von Norden nach

Süden erstrcciit. Der nordüstliclie Theil ist von

schroffen Felsen von mehr als 800 Fuss Höhe um-

gürtet und deshalb blos an einer einzigen Stelle

zugänglich, uämlich aii der Ostseite, wo ein na-

türliches hochgewölbtes FelseiUhor , in das geheim-

uissvolle Innere der l'eiTa führt. .,Oie auderil Seiten

des Gebirges besitzen zwar steile, docli wenig fel-

sige Abhänge. Die Obcrfläclie der Pena, beinahe

eine Quadratmeile Areal haltend, ist sehr verschie-

den gestaltet. Gen Süden zu erhebt sie sich in

Form sanftgewölbter Plateaux, die nördliche Hälfte

dagegen besteht ans einem Labyrinth von Felsen-

gründen , wie ich etwas Athnliches noch nie ge-

sehen habe. Ohne zu ahnen , welcli ein Anblick

meiner harrte, durciischritt ich das erwähnte Fel-

senthor. Ich glaubte auf eine ebene Fläche zu ge-

langen — ; wie war Ich aber überrascht, als ich

mich auf allen Seiten von zahnähnlicheu siiitzen

Felsenzackeu umringt sah. Ich erstieg eine Fels-

kuppe iiud konnte nun einigermasseu die eigen-

thümliche Structur des llerges studiren. Blau denke

sich ein wüstes Durcheinander von zahllosen Trich-

tern oder kraterl'örmigeu Thälerchen , deren Ab-
hänge durchgängig aus spitzen Felszackeu beste-

hen; man denke sich dieses Felseuchaos umringt

von einer hohen, phantastisch ausgezackten Fel-

senmauer; man denke sich endlich alle diese Fels-

zackeu und trichterförmigen Gründe austapeziert

von einer üppigen Strauchvegetalion, und man wird

einen ungefähren Begriff von diesem Wunderwerke
der Schöpfung haben! — Diese wunderbare Structur

des Gebirges erklärt sich aus seineu geognostischeu

Verhältnissen. Die Pena Gorbea besieht nämlich

aus dünneu, höchstens 3' dicken Schichten eines

weissen, weichen Kalksteins, welche so sehr nach

W. aufgerichtet sind, dass sie beinahe, um mich

eines bergmännischen Ausdruckes zu bedienen, ant

dem Kopfe stehen. Sie streichen von NNO. nach

SSW. und fallen unter 65° nach O. ein. Die Ober-
fläche der Pena ist nun natürlich aus dem Ausge-
henden der Schichten, aus den Schichtenküpfcn,

gebildet. Da nun die einzelnen Schichten durch

dünne Lagen einer .Mergel- oder Steinmarkähn-
lichen Substanz geschieden sind und das Gestein

selbst wenig Härte besitzt, so haben die Hegeu-
wässer im Laufe der Jahrtausende sowohl die

Bchichtenköpfe selbst auf das Mannigfaltigste aus-

gewaschen und zerfressen, als auch die zwischen
den Schichten befindlichen Mergellagen w eggespült,

und so stehen denn jetzt die Schichtenköpfe phan-
tastisch ausgezackt, getrennt von einander oder

an einander gelehnt, gleich riesigen Leichensteinen,

da. Eine ganz ähnliche Structur besitzt wahr-
scheinlich die südöstlich der Pena Gorbea gegen-

über sich erhebende, aus grotesken nackten Fel-

sengipfeln besiehende Sierra von Durango, welche

zu besuchen mir leider das wenige Tage später

eiufallende heftige und anhaltende Regenwetter

nicht erlaubte. — Bevor ich das Innere des Berges

betrat, untersuchte ich die steilen, vielfach ^err

klüt'teten Felswände der Nord- und Ostseite, an

vielen Stellen so weit an ihnen emporkletternd,

als es ohne Lehensgefahr möglich war. Ich fand

hier eine_ sehr schöne , reiche, vorzugsweise aus

Pyrenäenpflanzen bestehende Vegetation. Zwischen

dem losen Gerolle und wild durcheinander gewür-
felten Blöcken , welche sich längs des Fusses der

Felswände hin erstrecken, wuchs die silberblältrige

Alchemilla ulpina in so üppiger Fülle, wie ich sie

nirgend beobachtet habe, und el)euso häufig na-

mentlich auf Moospolslern eine zierliche, kleine,

weissblüthige Crucifere mit kammarlig geschlitzten

Wurzelblättern (eine Huichinsia'i —), welche ich

l)los in den Hoch -Pyrenäen von Arragonieli wie-

dergefunden habe. An sounigen Felsen wuchs häufig

Suvbus Aria, im ol)ern Theile der Peüa noch hlü-

iiend , am Fusse bereits verblüht, seltner Taxus
huccata. In Felsspalten blühte ein goldgelbes,

grossblumiges, sehr angenehm duftendes Erysimumi
Arabis al/iiua, Globularia nudicaulis und Bras-

sica moiitaria'i — auf steilen feuchten Alpentiiflen

zwischen den einzelnen Felsenpfeilern die herr-

liche Gentiana acaulin, Orchis muscula , Anemone
HeiHitica, Vicia pyreiiaica, Scilla rerna'i , Pin-

yuicula yrandiflora etc. Ich hatte mich in diesen

Felswänden so lange aufgehalten, däss es schon

ziemlich spät Nachmittags war, als ich an das Fel-

senthor gelangte. Ich musste mich deslialb diesen

Tag mit der Untersuchung der in der Nähe des

Thores befindlichen Parihieeri des Felseulabyrinths

begnügen. Bowles erwähnt, dass die Pena Gor-

bea der einzige Punkt in Spanien sei, wo die

,, Grosella" — Rihes rubrum — wild wachse. Nach

einigem Suchen entdeckte ich diesen Strauch auch

wirklich in Felsspalten in der Nähe des Thores und

später häufiger, am Eingang der Cueva de Sopoa-

lor, einer grossartigen Tropfsteinhöhle von uner-

l'orscliter Ausdehnung. Die Grosella der Pena Gor-

bea bildet unansehnliche, kleine, wirre Stiäuoher.

Sie war bereits verblüht und besass nur sehr we-

nige Beeren. Hätte ich letztere nicht hier und da

gefuudeu , so würde ich zweifelhaft gewesen sein,

ob ich einen Hibes oder Acer vor mir habe. In

Spalten der Felsen um und über dem Thore wuchs

Draba aizoides häufig, seltner Saxifraga aizoides ?
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iitul die fiaxifraija von OtaiTcz , liier iioch niclit

liliihciiU; an {irasi^eii Plätzen liier und da eine

ficliüne Varietät von Primnla veris luit iiuterlialb

gam. wcisslilziKen Jtlütlcrn; an einer i\ii/A\j>,ä.»n-

liclien Stelle gerade iilier dem Tliore Aneiiioiie <U-

pina in Menge, nur iin nördliclien Tlieile der Peua

und ausser an der angegebenen Stelle selir siiarsaui

vorkommend, yerscliledcne Gräser , unter andern

9ine &üUü\\e Aveiiu, sprossten aus den Spalten zwi-

schen dei) SoliiuUteiiliüpfoii hervor iiU: Verein mit

einer Curex, mit Aichemilla uliiina, und eine noch

.ganz iiiieiitwiciielte fianzhlättrige Valerintia C
''•

l'Uii'i). Auf dem l'euc:liten, gewühulicli mit fettei'

Uammerde ausgeliillten Grunde! der 'l'riulitcrlliälcr

zeigten sich hie und da Scilla LiliuUyaciullius in

grosser Jlenge, doch bereits verblüht, und ein-

zelne Exemplare von üeneciu Vuroiücum; auf Sand

und Gerolle ein Geraiiiuin , Vruba rernu, eine

Cii jisella 1 die mir von 6'. hitrsa pmtoris verschie-

den zu sein scheint, Erinus alinnus etc. In der

schattigen Vorhalle der grossen Höhle wucherte

auf feuchtem fetten Jloden eine üpiiige Vegetation

von kesseln, Veronica Cyinhalaria,, Ckri/nusj/le-

iiium oiiiiosilifoliiiiH und eine CartiuHiinet ,
l>ie

Strauchvegetatioii, welche das Innere der Pcna so

malerisch ausKleidet, besieht vorzugsweise aus bu-

chen, Quercus pubescens und Sorhns Ariu ; darun-

ter findet mau Crataeyita munoLUina , Ule.v eiiro-

paeua und Arctostiipliylua uvu ursi._ Ua sich be-

reits die Sonne zum Untergänge aeigte, als ich die

ilühle verliess, so musste ich mich zur RücUkehr

cntschliesseu , und verschoh die fernere Unler-

sucliung des Gebirges sowie die Besteigung des

höchsten im südlichen Tlieile gelegenen Gipfels auf

einen der folgenden Tage. Liir uäcliste Tilg ver-

ging in Orozco unter dem Einlegen der gesammel-

ten Pflanzen; ich lionnle daher erst den 28. JUai

Jiacli der Pena zurückkelireu. . Bereits um 6 Uhr

Morgens befand ich mich am Eingaii.;slhorc un I

verbrachte den ganzen Tag auf dem Genirge. In

den südliclien Partbicn des Kelscnlahyrinths, wo-
selbst sich ein schauerlicher Felsenschlnnd von be-

deutender Tiefe bcüiidet, welcher, als .Schneekeller

dient, treten verschiedene Pllanzcn auf, Avelchp in

dem nürülicheu Tbeilc uicli^ .yqrkamui,^r{, als 4'c/(C'-

milla vultjaris, eine im pyieuäiselieu Gehirgss^v-

steni viel seltnere Pllauze, als A. iilpiiui, die über-

all gemein ist, Haxifraya 'l'ridavtiJiiles , ein Ce-

rantiiiiit, eine schone Eupiturbiu , Siniiiihytiiin tu-

berusum L>. , ein Holcun etc. Uic sijdliclie Uälfte

der Pena, welche, wie schon bemerkt, aus abge-

rundeten Plateaux besteht, und zum Theil ans

Sandstein zusammengesetzt ist, ist weniger reich

,an PQanzen. Auf den Alpeutriften blühte hier Ane-

mone neriiorosu eben so häufig, wie auf unsern

Wieseu in üentschland; an einem mit blühender

Callha palustris eiugefassteu Dache sammelte ich

einige Exemplare der prächtigen , mit grossen ro-

senrothen Blumen gezierten Canlainine latifoliu

Vahl. , endlich auf fettem Boden au den Obern Ab-
hängen der Klippen wuchs in grosser Menge 6'e/i-

tiaiia lutea, leider noch nicht blühend. Die höch-

ste völlig kahle Knppe, wo noch eiu ßchnecfeld

vorhanden war, bietet eine ungeheuer weite Aus-

sicht über das wilde ücrglabyriuib des cantabrischen

Gebirges, über die weiten Tlialebenen des Plateau

von Alava und über die Äleeresküste dar. Ich ver-

misste scNmcrzlich mein üaromeler, welches mir

in Iruu durch ungeschickte Hände zerbrochen wor-
den war, und sich um jene Zeit in Bordeaux be-

fand. Der Vegetation der oberen Fläche nach zu

urtheilen dürfte die Pena Gorbca eine Meercshölie

von mindestens öüüü par. t'iiss besitzen.

Den folgenden Tag, den 2i). .Mai, verliess ich

Orozco und ritt über ciclionbewaldete Gebirgskämme,

in deren Tliälern ßliaiitniis Franyula häutig vor-

kam, über Zornos(i uach Duraiiyo , von wo aus

ich das schon erwähnte Felsengebirge, .dessen höch-

ste Gijjfel die Peüa Ambotu und die Pena Manaria
genannt werden, besuchen wollte. Allein der in

Eolge eines heftigen Gewitters am Morgen des 30.

beginnende und mit geringen Unterbrechungen bis

zum Nachmittag des 31. anhaltende Landregen
machte es mir unmöglicb, nieinen Plan auszuführen,

da ich nicht Zeit hatte, auf schönes Wetter zu

warten. Jedenfalls dürfte die Vegetation der Sierra

de Uurango jener der Pena Gorbea sehr ähnlich,

vielleicht gau;o identisch mit ihr sein, ich kehrte

iiuu, der Ueerslrasse folgend, über Vergara, To-

losa, Uernani und O^aszun nach Irun zurück, \v'o

ich am Abend des 1. Juui anlangte. Zwischen Du-
raugo und Vergara übersteigt die Strasse hohe Ge-
birgsrücken, üas abscheuliche Wetter und der

dichte Nebel, welcher die Gcbirgskäinnie verhüllte,

verhinderten mich leider, die Vegetation sorg-

fältig zu beobachten, doch hatte ich schon einige

Wochen früher auf meiner Heise von S. Sebastian

uach Bilbao, wo, ich. diese bedeutenden Höhen bei

schönstem Wette(* en diligence. überschritt, die oror

graphischen und vegetativen Verhältnisse die-

ser Gegenden einigeriiiaassen beobachtet und die

botanische Physiognomik der Gebirge zwischen

Viscaya und Guiiiuzcoa, wenn auch nur in flüchtigen

Umrissen skizzircn können. liis zu dem einige

Meilen von Uurango entfernten Städtclieu el Orrio

.bleibt das Gebirge zur Linken; gleich hinter el

Orrio tritt die Strasse in das Gebirge ein und führt

in unauriiürliclicii Sclincckenwiiidiingen bis zu dem
36=^
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auf dem Kamme gelegenen Flecken Elgueta empor,

von wo aus sie wieder in vielen Zickzacks in das

enge und romantische Thal hinabführt, woselbst die

Stadt Vergara liegt. Einen zweiten noch höheren

Gebirgspass, genannt el Puerto de Descaeya, über-

steigt man auf dem Wege von Vergara nach To-

losa zwischen Anzuela und Villareal. Bei hellem

Wetter geniesst man von diesen Höhen aus pracht-

volle Aussichten über die wilden Gebirgsgegenden

des pyrenäischen Systems. Ueber langgestreckte

Kämme ragen hohe Kegel und Pyramiden empor,

an welchen Anfang des Mai noch hier und da

Schneestreifen zu bemerken waren und die eine

Höhe von 3 bis 4000 Fuss besitzen mögen. Die Ab-

hänge aller dieser Gebirgsketten sind meistentheils

bewaldet, unterwärts mit Eichen und Kastanien,

oberwärts mit Buchen, unter welche Eschen und

einzelne Bäume von Sorbus Aucuparia, Acer cam-

pestre und Pseudoplatanus gemischt sind. Ja, am

Puerto de Descaega bemerkte ich an der oberen

Buchengränze hohe Bäume unserer gemeinen Birke,

die ich hier wahrlich nicht vermuthet hätte , und

welche icli nur noch einmal in einem Pyrenäen-

thale Hoch - Arragoniens beobachtet habe. An den

Bächen wachsen Alnus ylutinosa, Pojiulus tre-

mula, P. nigra, Salix alba, IS. fragilis , S. Ca-

prea und Rliamnus Frangula. Uiclites Gebüscli

von TJlex europaeus und Haidekräuter, durchrankt

von Menziexia polifolia und Lithospermum pro-

stratum, bedeckt sowohl den Waldboden als die

oberen, der Bäume entbehrenden Abhänge und

Kämme; nur die höchsten Kuppen pflegen kahl zu

sein. Einige Stunden hinter Villareal verlässt die

Strasse das Gebirge und führt nun in dem Tliale

des Bio Orria bis Xolosa und S. Sebastian abwärts.

Auf Mauern wuchs hier — besonders um Villaf'er-

noa — Erinus alpinus in Menge, neben üppigen

Sträussen von CentrantUus ruber und Antirrhinum
majus , neben ßromtts rubeiis und Sclerochloa ri-

gida, eine Alpenpflanze neben Gewächsen des Lit-

torale! — Auf Wiesen von Tolosa bemerkte ich

ziemlich häufig Hinutntogfossum hircinum Rieh, in

kolossalen Exemplaren in Gesellschaft von Orchis

maculata , Anacamptis pyramidalis und Serapias

cordigera. Auch zeigt sich hier und da ein E,xem-

plar von Ophrys apifera"? , jedoch sehr selten. In

Villanueva, eine Stunde hinter Tolosa, theilen sich

die Strassen nach S. Sebastian und Iruii. Da ich

den erstgenannten Weg von meiner frühern Reise

her kannte, so wählte ich den geraderen, welcher

über Hernani und Oyarzun durch ein hügeliges

Terrain führt. Die Vegetation war hier der früher

geschilderten von Irun völlig gleich; das einzige,

was mir auffiel, war ein kleines Gehölz von Fich-

ten in der Nähe von Hernani, mit Ausnahme der

Cypressen in den Gärten und der Wachholdersträu-

cher in den Gebirgen die einzigen Coniferen, die

ich in den baskischen Provinzen bemerkt habe.

Von Hernani an zeigte sich in den Hecken und Ge-
büschen ein Strauch in Blüthe, der mir schon wäh-
rend meines ersten Aufenthalts in Irun, in dessen

Umgebungen er häufig vorkommt, aufgefallen war.

Es ist ein strauchartiges Hypericum mit grossen,

oblongen, rothgeränderten, unpunctirten Blättern,

und ziemlich grossen, in Dolden gestellten Blumen,
deren Fruchtknoten nach dem Verblühen beeren-

artig wird. Die Blüthenstiele sind purpurviolett,

die breit ovalen Kelchblätter an der äusseren Fläche

roth gefärbt. Die Stämme sind oft über fingersdick,

die Aeste schlank ruthenförmig, beinahe rankend.

Dieses sehr schone Hypericum, welches ich durch

das Thal der Bidassoa bis tief nach Navarra hinein

verfolgt habe, dürfte zweifelsohne eine neue Art
sein, und möchte ich dasselbe H. umbellatum oder

bacciferum nennen. Von dem ihm verwandten , iu

Südfraukreich vorkommenden, ebenfalls strauchar-

tigen H. dentatum Lois. ist es der Beschreibung

nach völlig verschieden.

Saragossa, den 20. Juli 1850.

liiteratur.
Synopsis muscorum frondosorum omnium hucusque

coguitorum. Auetore Carolo Müller. Pars II.

Fase. I; p. 1—160.
Seit dem Erscheinen des letzten fünften Heftes

des ersten Bandes ist bereits ein Zeitraum von '/.

Jahren verflossen und es hätte wohl scheinen kön-
nen, als ob der zweite Band vielleicht niemals das

Licht der Welt erblicken möchte. Diese Verzö-
gerung des ersten Heftes des zweiten Bandes hat

ihren Grund in der Sache selbst, d.h. in der ausser-

ordentlichen Schwierigkeit, die pleurokarpischen

Moose nach dem Muster des ersten Bandes zu klas-

sificiren, um so mehr, da auf diesem Gebiete seit

Bridel so gut wie gar nichts Reformirendes ge-

schehen ist, im Gegentheil durch die grosse Will-

kür der einzelnen Forscher im generellen und spe-

cielleu Unterscheiden die grösste Confusion entstan-

den war. Dieser zu entgehen, um zu einer wirk-

lichen Einheit zu gelangen, blieb mir nach den

Erfahrungen des ersten Bandes nichts anderes übrig,

als eiue Gruppe durch die andere kennen zu ler-

nen. Daher war schon ein grosser Theil von

Hupnum bearbeitet, ehe Neckera abgehandelt war,

und darin hat die Verzögerung des sechsten Heftes

ihren ganz besonderen Grund. Da nun aber der

grösste Theil des Materials im Manuscripte bereits

fertig abgehandelt da liegt, so wird an der Fort-
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setj!ung des zweiten Bandes uiiiinlerbroclien ge-

druckt, so dass das 2. Heft in 4 Wochen beendigt

sein wird. Die wirkliclie ßeendigiiiif; des Ganzen

ist also in sicliere Aussicht gestellt, um so mehr,

als in 2 Wociien auch der ganze zweite Band im

Mspt. bis auf das Begisler und Supplement beendet

sein wird. —
Um zu der oben genannten Einlieit zu gelan-

gen, standen mir nun sehr verschiedene Wege zu

klassificiren offen und ich halte es für wissen-

schaftlich erspriesslich. Einiges hierüber zu sagen.

Wenn man von dem Gebiete der akrokarpi-

scheu Bloose zu dem der pleurokarpisclien über-

geht, so kommt man mit dem ganz natürliclieii

Wunsche, das Heer der Huima in mehre Gattungen

zu trennen, und diese mit den analügen Gliedern

der übrigen pleurokarpischen Gattungen in melire

Tribus zu vereinigen. So ist es mir auch ergangen

;

denn die Analoga in den 4 grossen pleurokarpisclien

Gattungen Keckem, Pilotrichum, Hookeria und

Hyjinum mit fast derselben parallelen Gliederung

sind nicht schwer, erkannt zu werden. Es giebt

hier mehre Punkte der gemeinsamen Verwandt-

schaft :

1. Die Art der Blallimbricatiou, wodurch der

caulis complanatus und der caulis teres mit den

zwischen liegenden Gliedern entstehen, nebst der

Anzahl der Blallrcihen; 2. die Art der Bamifica-

tion , bei welcher sich der caulis dichotomus, fasci-

culatus, piunatus und der deudroideus als selir

selbstständig ausgeprägt zeigen; 3. die Blattforra

mit uervenlüsen, 1- und 2 nervigen T^pen; 4. das

Blattnetz mit parencliymatischen oder proseuchj'uia-

tischen , langgezogenen schmalen oder lockeren,

mit glatten oder papillosen Zellen; 5. die Basilar-

flügel Calae basilares) der Blätter, die olt mit über-

raschenden Typen anftretei), wenn jnan sie von

den ohrformigen tauriculae) der Pliijlluyonia, Pseu-

dopilotricha und PUotricha bis zu den völlig ebe-

nen, oder bauchförmig eingedrückten, oder auch

scbeidenartigen anderer Gruppen betrachtet; 6. die

cellulae alares in Verbindung mit den vcrscliiede-

ucn Typen des Blattnctzes. Diese scliienen einmal

gar nicht da zu sein, wie bei den meisten Hoo-

kerien , wo sie meist nur verkümmert und undeut-

lich durch das überall lockere Gewebe werden,

oder .°ie traten als quadratische ebene auf, oder

in Gestalt von wenigen, grossen, mei.st goldgelben,

blaseufürniigen Zellen an dem nnlerstcn Grunde der

Blattbasis, womit dann constaut 2 deutliche oder

verkümmerte Acrvcn aultreten; oder diese verküm-

merten bis auf eine einzige, hyaline, leicht liin-

. fällige, blasenfürmigc Zelle. 7. konnte die Stel-

lung der Früchte zuAbtheilujiyen berechtigen, wenn

sie rein seitlich oder durch Verlängerung der Ne-

benkuüspe zu einem wirklichen Aste terminal wa-
ren, wie z. 8. bei Venäropoyon. In diesem Falle

würde die Hampe'sclie Abtheilung der Clonocarpi

Bedeutung und Berechtigung als Zwischenglied zwi-

schen akrokarpischen und pleurokarpischen Moosen

gehabt haben. 8. konnten die Peristome als Typen

der Klassification gelten und die Mützen dazu ge-

zogen werden.

Alle diese verschiedenen Wege liabe ich ein-

zeln oder combinirt betreten, um das Konstante,

also wahrhaft Gesetzliche der natürlichen Glie-

derung herauszufinden, und so bin ich denn all-

mälig auf grossen Umwegen und durch bedeutende

Hindernisse hindurch zu demjenigen Systeme ge-

laugt, was ich hiermit der bryologischen Welt als

dasjenige vorlege, das ich nach meinen. Alles be-

rücksichtigenden, Studien als das konstante, darum

natürliche ansehe und ansehen muss. Es ist sche-

matisch das folgende:

Isyatem der pleurokarpischen Moose-

I. Diativitopliylla,

Trib. XXI. Pliyltoyoiiiaceae.

Gen. 1. Pliylloyouimii.

II. Tristichopliylla.

Trib. XXII. Hupupterygiaceae.

Gen. I. Hypupteryyium.

Gen. II. Cyiithopliorum.

III. Polysticliuplrylta.

Trib. XXIII. MniadelpUaceae.

Gen. I. Daltonia.

Gen. II. Mniadelphus.

Trib. XXIV. Hypnoideae.

Sublrib. I. Keckeraceae.

Gen. I. Rheymulodun.

Gen. 11. Fahronia.

Gen. 111. Neckera.

Gen. IV. Pilotrichum.

Gen. V. Aulacopilum.

Subtrib. II. Hypnaceae,

Gen. I. Hookeria.

Gen. II. llypnuin.

Die speciellere Darlegung meiner Klassifica-

tiousweise wird nun am besten die vorstehenden

Ansichten zergliedern und deutlich macheu können.

1. Die Distichophylla sind Moose mit zwei-

reihig gestellten Blättern und es gehören hierher

nur die l'liylloyonia. Hierüber habe ich Folgendes

zu bemerken. Bereits im ersten Baude, bei den

akrokarpischen Moosen hin ich von demselben Ein-

thciluugspriucipe ausgegangen, welches die zwei-

reihige Blattstellung als den einfachsten Typus hin-

stellte, und ich bin nur consequeut gewesen, wenn

ich denselben Gedanken auch bei den plcurokar-



639 — CCO -

pisclieu Moosen wieder diirchfülirte. Bei den akro-

karpisclieii Arten mit zweireihiger Blattstellung nnd

deu ausgezeichneten Typen \on Drepanopliyllum,

iFiisidens und t^cldstosteiia sprach sehr viel für

die Richtigkeit dieser Auoidnnngsweise, inul es war

wiederum nur coiisetjuent , wenn dann auch IHsii-

chiitm und Euilichia dahin gebracht wurden, ob-

gleich diese beiden ihre nächsten Verwandten wohl

mehr unter den Leptulrichaceen besassen.
.
Ebenso

"ist es init Fhylloyoiiiwn, das seine innigsten Ver-

wandten nnter der Ahtheilung der Pseudo/iilotricha

von IS'ecIcera besitzt. Bis jetzt spricht gegen dies

alles nichts. Sollte indess dereinst bei einer der

allernatürliclisteu und dislinguirtesten Tribiis, wie

z, B. bei Leucohryiiceen, der Fall vorkommen, dass

auch Glieder mit zweizeiliger Blattstellung in ihr

•sich fänden, dann würden wir auch damit genöthigt

sein, Disiick'uim und Eustickia zu den Leptotri-

chaceen, Phylloyoiiium dagegen zu den Keckera-

ceen zu bringen. — Die Synopsis beschreibt 2 Ar-

ten von PhyUotjoniiun.

2. Tristicliopliylla. Dies sind Moose mit einer

Blattstellung, wie sie unter den Kryptogameii nur

der Gattung Selafiinella und etwa einigen Leber-

moosen eigentliünilich ist. Es finden sich nämlich

zwei Reihen grosser nnd zwei Reihen kleiner Blät-

ter. Diese letzlern sind aber durch die uiibeden-

tenden Divergeuzwinkel der Blätter so unbemerk-

lich , dass sie nur eine einzige zu bilden scheinen,

weshalb ich auch lieber den Ausdruck Tristicho-

phylla und nicht Teirustickopliylla gebraucht habe,

üeber die Berechtigung dieser .ibtiieilung kann ich

nur dassellie sagen , was ich von der Abtheilung

der Diiticliophylla angab, und ich kann mich des-

halb nicht mit denjenigen einverstanden erklären,

welche die Glieder der TrUticIiophylla theils zu

Hyjittum, theils zu Huokeri)t gebracht haben. Bis

jetzt findet sich zu dieser Abtheiinng nirgends im

Woosreiche ein Ana-Iogon.

Die hierher gehörigen Glieder sind zum ersten

Male genau nach der Mütze generiscK chäraoterisirt;

denn 'nach Bridel besassen Hypopterygium und
TlhacopUum eine calyptra initraeformis , während
sie eine c. ilimiduita haben, in jenem Falle aber
mit Cyotopfioruin zusammen gefallen sein würden.

Zu Hypopterygiunt, hßibe ich die Gattung ßft^^-'

copilum Cnicht Bacopilitm) Biid. als Abtheilung
gezogen, da sie in nichts als durch den niederlie-

genden, dichotoaiisch verzweigten Stengel von der
baumartig verästelten Abtheilung Euhypopterygium
abweicht. Dasselbe Verhältniss kehrt auch bei

^ecJeera in CHiiitaciu?n,bei,Pilf)trichum in Eupi-
lofriclpi^m. iGaUieosiamihiXj.\i\ä. pterobryum, b?i

Hypntim in den baumartigen Gliedern wieder. Die

Synopsis beschreibt 18 Arten, darunter 7 neue, da
namentlich die eigentlichen llypupterygiae in grosser

Verwirrung waren, indem sie sich meist so ähiilicji'

sehen. , ^,;,;

Vyatlwphoi'urn besitzt nur die alte herrliphpiAct

aus der Siidses. _ .•.:. ::;:;

Helicopliyüum ist, da die Mütze noch unbe-

kannt, zweifelhaft, dürfte aber als 3. Abtheilung

zu Hypopterygium gehQretii,

(^F o r t s e t z 11 II g- fo i§• /.)

Physikalischer Atlas. Geographisches Jahrbuch zur
Wittheilung aller wiolitigereu neuen Erforschun-

gen von Dr. Heinrich Berghaus 1850. Gotha,

Justus Perthes. 4.

I
ii'j^i'idii isli

In diesem ersten Hefte des geographisclien Jahir-

liuclis befindet sich von S. 28— 53 ein Aufsatz: Dr.

U. Wislizenus' Beiträge zur genaueren Kennt-
uiss des nördlichen Mexico.

. Mit einer Karte nnd

Profilen Taf. HI und IV, in welchem über die vou
dem Reisenden gesammelten Pflanzen von Dr.

Georg Engelmaun in St. Louis der folgende

Bericht enthalten ist. Dr. W i s 1 iz e n u s verliess

im Friilijahr 1846 St. Louis im Staate Missuri, um
ans eigenen Mitteln eine geographische, naturhisto-

j-ische und statistische Reise durch 'die nördlichen

Gegenden voti Mexico und tlochcalifornieu zu uu>-

ternehmej). Schon auf dem VVege veränderte der
ausgebrochene Krieg wesentlich die Pläne des Rei-
senden. ,, Den Arkansas hinauf hafte er von lude-
peudence,, dem iiussersten Westpuu^ite der civili-

sirteii Welt, ani Missuri gelegen, 120 ilentsche

.Meilen weit die PrairiPii durclischritteu , und dann
das Gebirge übersteigend die Hauptstadt von iS'eu

Mexico;, Santa Fe- erreicht, vou welcher er sich

auf dem Plateau geti Süden längs dem Bio del lYorte

vorschreitend ,1 nach dem Presidio Paso del Äorte

begab, :,Yoni hier,, das Hoehthal Neu Mexico's . vej-,-

lasscnd begab ersieh nach Chihuahua-. Als Spion

betrachtet wurde er nach Corihuiriachi^ einer Stadt

auf der Sierra .Madre, ungefähr 20 deutscJie Meilen
südwestlich von Chilinahna als Gefangener gebracht,

.dann durch die Aiordamerikajiischen Truppen befreit.

Er trftt in.. da§ M.edicijijalirDepartement i der Ac-
miee eiiftj UHd niit dieseri.Uen Rückweg südöstlich

nach Parras,. dann östlich, nach Saltillo (uad Moa-
terey an der Mündung des Rio del Xorte an, wo
die Truppen in den ersten Tagen des Juni 1847 an-
langten. Zahlreiche Uutersuclunigeji über die Ober-
flächen -GestaM, die Geologie, das Klima, die Eth-
nographie und Statistik der durchreisten Gegenden
J^ief^rn einen wichtigen Beitrag znr Keuntniss dßf-



-^ umi CG2 —

seihen, dcrenPllaiizciiveilialtriis.se lUircli den liacli-

folgeiiden Aufsatz uns aurf;esclikis.seii werden:

„Bei Untersuchung der Sammlungen des Dr.

Wislizenns liin ich diKturch wesenllich unter-

stützt worden, i\dss ich sie mit den Pllanzeu ver-

gleichen konnte, welche ür. Josiah Gre;;;^, der

Verfasser des interessanten WcrKes über „tlie

Comi/ierce vf the prairies" , zuisclien Chlhuahiia

lind der Mündung des Rio Grande, und bcso'iiders

in den Uingebtiiigen von Afonterey und Sallillo, da-

von er mir einen Aiitheil mit grosser f'reismnigKeit

mitgctheilt hat, vergleichen lioiiiitc. Seine und L)r.

W.'s Saiiiniiiiiigcn bilden eiri selir scliuues Herba-

rium für diese Ciegcuden.

Da die Heise des Dr. W. das Thal des Rio

Grande und ganz Texas iinif.isst, so iiclmieii .seine

Pllauzen an deili Charaliter der Floren der sehr

verschiedenen Länder Ihcil, Vielehe von dem ge-

nannten TJiale geschieden werden. In der Tliat

verbindet die Flora des Thals des Rio Grande die

Floren der \'ereiiii;;ten Staaten und von Calitur-

nien , von Mexico und von Texas, indein .sie Siie-

cies oder Genera, oder ganze Familien eiUiiält, die

einem.,jeden der genauiileu Liiiidcr cigeiuliünilicli

sind.

Der nordöstliche Tlieil der Heise durchschneidet

die grossen Prairieii des Westens, die von 1000

Fuss Höhe über dem Me-xicanischen Meerbusen, bei

Indeiiendence, Missouri, allmälig bis zu 3700 Par.

Fuss westlich vom Ciniarroii-Hiiss emiiurttcigen.

Die, aiif dem ersten, Abschnitt .dieser Alitliellung,

westlich bis zum Uebergang über den ArKansas,

gesammelten Pllaiizeii sind diejenigen, welche den

Uewoliner der westlichen Fbcnen wohl beliannt

sind. Ich erwähne u. a. , als besonders interessant

für den Botaiiilicr, oder weil sie in der Keihen-

fulge, in der sie ges;iminclt wurden, der Land-

schaft ihren VcgctationscharäUter geben : Trades-

caiitia virginica, Pldox iiriitata , Uenolhevic iiiis-

suuriensis , nerrulata, speciosa etc., l'eiitniemoii

Coüaea, Astrayuhis c/iniocnijnts (gemein westlich

bis Santa Fe), Detpliinium azureiu/t, Uuplisia

auslralis, Mulva l'iii/arer , ^chraiiliia uucinata
und anijustala , Echinacea aiiyiislifoliu , Aplo-
jiuppus spiiiulosus 1 Gama cocciiiea, ISidu cacciuea,

Sopliora sericea , l^e.ileria dactiiluides , Uurdeuin
pusilliiiii, Enijeimaiinia piiuiud/tdn, Pyrrliupappus

yraudißDrus , Guillardia pulcJiella (sehr zahlreich

in den Sandilächcn um den Arkansas, mit scliönen

LMnnien, aber nur nngefähr sechs Zoll hoch, gewiss

eine Jahrespflanze), Aryemone Mexicaiia (mit sehr

hackerigeiu Stengel und grossen weissen Itliimen).

Die zwischen dtm Arkansas und dem Cimar-

ron-Fluss gcsainmeUcu Ptlauzea sind seltener, und

einige davon uns mir durch Dr. James bekannt,

welcher lj o n g's Expedition in diese Gegenden, im

Jahre ItfäO , initniachte. Wir finden hier Comni-

dium grucile Torr, und Gr. , das auch um Santa

Fe und weiter abwärts am Rio Grande gesammelt

worden ist; Cucumis'i pereniiis James, auch bei

Santa Fe und um Cbiluiahua, und von L i ii d h e i

-

in e r in Texas gefunden (da die Uliimeublälter auf

nngefähr zwei Drittel ihrer Länge vereinigt sind,

so kann diese Pflanze nicht beim Genus Cucumis

verbleiben); Bojfmuniineiiyia Jiaitenii Torr, und Gr.

wurde ebenfalls auf diesem Tlieile der Reise ge-

funden, verschiedene Species von l'sorulea , Pela-

lualeiiion und Astriiyalus ; auch Torrey's Gaura
rillomc und liraineria lanceuUitu; Erysimum aspe-

i-uiii, von dem man früher nicht wiisste, dass es so

weit südlich vorkomme; Pulyyala alba, hygodes-

mia juiice«. Hier treffen wir auch znm ersten Mal

Uhus trilüh/itti Nntt. , der weiter im Westen eine

sehr ge«ülinliche Pllanzo wird. Ein neues Tali-

nuiit, «olches ich T. cali/ciiuim genannt habe,

wurde auf Sandboden am Ciinarron gefunden.

Diese Pflanze hat, wie das nah' verwandle 1'. tere-'

tifolium der Vereinigten Staaten, ein höchst merk-

würdig zähes Leben, so zwar, dass Exemplare,

welche im Juni 1846 gesammelt, gepresst und „ge-

trocknet" waren, im August 18J7, also vierzehn

Monate später, von mir gepflanzt wurden, und

kräftig wuchsen.

Psorulea Uypogaea Xutt. wurde in der Nähe

vonColdspring , \n\ii Yucca angustif'olia von hier

bis Santa Fö gesammelt;

Vom Cedar Creek beginnt das Bergland mit

einer Erhebung von nah' an öüUO Fuss über dem
Meerbusen, nud erstreckt sich bis Santa h'6 bei un-

gefähr 7000 Fuss. Mit den Uergen trelfcn wir

auch die Region der Fichten und der C'acti. Dr.

VVislizeiius hat liier zwei Species von Piiius

gesammelt, die beide noch nicht beschrieben zu

sein scheinen. Die interessanteste, wegen ihrer

essbaren Frucht sowohl als wegen ihrer botanisclien

Associationen ist die Nussliuhte von Neu -Mexico,

(Piiioii), Piiius edulU , welche nahe verwandt ist

mit der Nussl'.chte des iiordostlicheii Mexico, Piiius

onleusperiiiu (davon ich Proben, welche auf dem

Schlaclitfelde von Buenavista gesaniinclt waren,

durch Dr. Gregg erhielt) und mit der Nussficlite

von Califoriiien, P. munop/iytlu l'oi-r. und Frenioiit.

Diese drei »pecics sind die wcstliclien lleiiräsen-

lanten von Piuus , Pinea und CemOra des östlichen

Festlandes.

Die zweite Species, Piiiua bracbyplera ist die

gemeinste Fichte in Neu-.Mexico und die nutz-

barste als Bauholz. Eine dritte Species, /'. fiexilis
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James, liat Dr. Wislizeiius Hberselien , ist aber

von Feil die r Ceinem juiigeii Deiitsclieii , der im

Jalire 1847 die Gegenden von Santa Fi botanisch

duichroi-scht bat) in scliönen Proben um Santa F6

gesammelt worden. llire Biälter in fiinfen nnd

pcndelförmig cjlindriscli viereckigen Zapfen assi-

miliren sie mit Piniis Stroöus ; allein der Saamen

ist gross und essbar, wie bereits Or. James be-

merkt bat, und die Blätter sind nicht gezahnt und

viel stärker. Die PInonen, welche in Santa F6 in

so grosser Menge verzehrt werden, scheinen haupt-

sächlich das Produkt von P. edulis zu sein. Ich

werde Gelegenheit haben von drei anderen Fichten

zu sprechen, wenn ich zur Flora der Berge von

Chihuahua komme.

Liniim perenne tritt hier zum ersten Male auf

und erstreckt sich bis Santa Fe, ebenso der mit

Recht so genannte Latliyrus ornatus. Verschie-

dene Species von Voientilla , Oenothera, Arte-

misia und Pentstemon wurden in diesem Bezirk

gesammelt.

Zu den merkwürdigsten Pflanzen, welche an-

getroffen wurden, gehören die Cactaceae. Nachdem

er am Arkansas, und nordöstlich davon nichts als

eine Opuntia, welche wahrscheinlich von 0. vul-

garis nicht verschieden ist, bemerkt hatte, sah sich

Dr. Wislizenus mit einem Male, sobald das

Bergland mit seinen Fichtenwäldern anfing, unter

verschiedene schöne und interessante Glieder die-

ser merkwürdigen Familie versetzt, ein Beweis,

dass er sich der Lieblings- Ueiraath des Cactus-

Gesclilechts , Mexico, näherte.

{Fort s et zun ff folgt.)

Personal - aüotizen.

Am 9. Mai starb zn Paris 71 Jahr alt Gay-
Lussac, Mitgl. d. Akad. d. \A'issensch., gewesener

Pair, früher Prof. der Chemie an der polytechni-

schen Schule und Lehrer der allgemeinen Physik

am College de France, zuletzt Prof. der Chemie
am Jardin des plantes. Ihm zu Ehren ist eine

Ericaceengattung Gaylussacia von Kuuth genannt
worden.

Aus einer Mittheilung in No. 21. des Gard.
Ohren, ersehen wir, dass Dr. Cor da in der That
bei seiner Hfickkehr aus Texas, wo er 10 Monate
gewesen war, nebst seinen dort gemachten Samm-
lungen und Beobachtungen durch Scliilfbruch unter-

gegangen ist, nnd dass er schon im Herbste des

Jahres 1848, als er auf Anstiften des Fürsten Col-
loredo eine grosse Anzahl Auswanderer nach

Neu Braunfcls in Texas geleiten sollte , auf einem

bremischen Schiffe an der Küste von Kent Schiff-

bruch litt, sich aber noch glücklich rettete. Indem

das Werthvolle in seinen Arbeiten hervorgehoben

wird, schiebt der Berichterstatter auf eine gewisse

F.ilfertigkeit in der Bearbeitung und auf eine zu

reiche Phansasie die Fehler, welche sich in ihnen

finden , welche sich auch beim persönlichen Um-
gange zeigten. Wir glauben dies ürtheil vollkom-

men gerechtfertigt. Zunge und Pinsel gaben häufig

das wieder, was eine allzu lebendige Phantasie

ihnen vorspielte.

Kurze STotizen.

Die sogenannten sinesischen Galläpfel stammen
nicht von einem Ritus, sondern, wie ich so eben

aus Guibourt's bist, des drogues simples T. HI.

Paris 1850. ersehe, von Distyluj/i racemosum Zucc.

CSieb. Fl. Jap. L p. 178. t. 94.*)), wie sie denn

auch schon Geoffroy sehr genau beschrieben hat,

Siebold führt au, dass die Eingebornen diese

fSxcrescenzen gegen Diarrhöen anwendeten.

Göpp ert.

Die in meiner letzten Mittheilung beschriebene

Monstrosität des Mohns (_Papaver officinale Gmel.)
pflanzt sich, wie ich so eben ersehe, durch Saamen
fort, worüber ich später nach geschehener Erndte
weitere Mittheilungen machen werde. Inzwischen
erbiete ich mich gern zu Lieferungen von Saamen,
den ich in grosser Menge zu erhalten hoffe.

Göpp ert.

*) Bei Vergleichung der hier angeführten Stelle kann
ich nicht glauben, dass die daselbst beschriebenen Gal-
len mit denen, von welchen ich früher in diesen ßliit-

lern gesprochen, übereinstimmen, denn erstens sind diese

Gallen aus Japan, 2) sollen sie durch den Sticii einer

CynJps - Art entstehen; 3) sollen sie liolzig und mit Ner-
ven durchzogen , dabei meist von der Grosse eines Tau-
ben - oder Hüllner- F.yes bis zu 4 und 5 Zoll Durchmes-
ser stark sein , 4) w ird ihnen zwar eine Birnenform zu-

geschrieben, aber nicht ein Wort von Krhabenheiten ge-
sagt, welche die Oberfläche stark höckerig machen, end-
lich 5) \^ird ihnen noch ein rostbraunes Tomentum zu-

geschrieben; der Ueberzug aber, welchen ich bei den
von mir beschriebenen sah , ist gewiss nicht ein Tomen-
tum. Ii: Geoffroy Tract. de re mcdica kann ich diese

Gallen nicht erwähnt finden, .S— /,

Redactiou: Hngo von Mohf. — D. F. L. von Sc hie cht e nd al.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Ge baner'sclie Buchdruckerei in Halle.
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Borraginearum
»wvum genus

proposuit

G. Kunze.

Trachelanthus Kze.

(Tp«/^iof, Collum et üfO-og, flos.)

Solenanthi species Boiss.

lUorrayineae , Borrayeae, Cynoglossae.'i

Calyx qiiiiiqiiepartitus, laciiiiis iiiaequalibus, in-

teriore breviore, erectis, ellipticis, subretusis, co-

rollae dimidio vix loiigioribiis.

Corolla tubulosa, dimidio superiore attcnuata,

qiiiiiqiicloba, lobis erectis, tniiicato- obtusis , basi

extus bicuciiUati.«!, fornicihus dimidio lobonim bre-

vioribus, e basi dilaCata, bigibbosa ovatis, obtusis,

glabris.

Statnina fauci inserta filamentis aiithcra bre-

vioribus, antheris sagitlatis, coimectico truncato,

emargiiiato apiciilatls, intra siiius loborum corollae

exsertis, foriiicum loiigitiidiiie.

Disciis ncctarlgeriis qna«lri- ad quinqiielobiis.

Ovarium profunde quadiilobum. Stylus .subii-

latus, loiige exsertus, basi dilatatus. tSliyma puiicti-

forme
,
persistciis.

Nuculae plerumque quatnor, s. abortn paiicio-

res, basi claiisae, colnmuae cciitrali et st^ li basi

afllxae, subovatae, paium couvcxac, imraargiuatae,

glocbidiato - ecbinatac.

Semen pciidulum, radicula brevi, cotjledonibns

orbiculatis, plaiiis, vciiosis.

Species unica:

Trachelanthus cerinlhoides.

Icon. in .AIus. hört. bot. Lips. iiiedita.')

üolenantlitis cerinttiuides üoissier in Kotschj-

Iilaiitac Pcrsiae borcalis. 1846. No. 384.

— — ßoissicr diagiioses plant, orientalium

uovar. No. 11. C184W) p. 127.

— GGG —

Habitat ad radices montls Demawend prope

pagnm Asii kots, ubi detcxit dar. Kotscliy.
Perennis.

Aulnmno anni 1847. planta juvenilis sub Ce-
rinthe s. Solenantho coccineo ex horto iniperiali

Schoenbiunnensi ad bortum botanicura LIpsieiisera

niissa et in olla culta, vere a. 1849. solo imposila

aiajo meiise floruit et aulumno frnctus maturavit.

Tecla hiemem durissiniam anni 1849— 50 sustinuit

et iterum uberrime llornlt Älajo; sed grandine d.

23. h. ni. prosU'ata. Semina prospere eodem anuo
germinavcrunt.

Habitus plantae singularis, fcre Cerinthes,

quocum genere exterior corollae forma satis coii-

venit; sed fornicibus maxime diifert.

Cum Maltiae genere concordat staminum et

fornicura iusertioue; sed corollae forma et fructu

abliorret.

A Solenantho iioii solum Jiabitu, sed forma co-
rollae et foriiicum ratlone, stamlnibus brevissimis,

antheris sagiltatis, stjlo basi dilatato insigui modo
diifert.

Trachelanthus corollam fcre Cerinthes , sta-

mina et foruices Mattiae, Cynoglossi fructum in se

conjungit.

Dcscriptio dar. Boissieri ad specimiua sicca

florigera facta optima.

Scripsi Lipsiae Julio 1850.

Ucbcr Asterochhiena , eine neue Gattung

der Malvacecu und einige neue Arten aus

dieser Familie.

Von
August Gare U e.

Asterochlaena. Involucrum 7— 9ph3'IIum. Fo-
liolis distinctis. Calyx quinqucfidus , laciuiis aesti-

vatione valvatls. Corollae pctala 5 h>pogyna, uii-
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giiibns imo tnbo sfamineo adnata, aestivatioue coii-

volutiva. Tubus stamiueiis brevis, coluinnaeformis,

petalis paulo brevior, infra apicera midiiin filamenta

copiosa exsereus; antherae reiiifürmes, nuilocula-

res , bivalves. Ovarium sessile, quinqueloculare.

Sirius terminalis apice exserte decemfidus; Stigmata

capitellata. Capsula globosa, quinquelocularis, lo-

cuUcide et sejdicide decenwalvis. Semiiia iu lociilis

solitaria , adsceiideiitia, triquetro-reniformia, testa

crustacea, sinu unibilicata. Embryo iiitra albumeii

parcnra mucilaginosum boniotrope arcuatus; cotyle-

donibus foliaceis, sese plicato- iiivolveiitibus; radi-

cula infera.

Diese neue Gattung gebort zu der von End-
licber gen. plant, p. 982. aufgestellten Tribus der

Hibisceen , ^velche aber wegen der gleichfalls zu

dieser Abtheilung (und nicht zu den Sideen) gehö-

rigen Gattung Lagimea anders charakterislrt wer-

den muss , als an der angeführten Stelle geschehen

ist, wie wir schon früher (Botanische Zeitung 1849.

S. 817 sq.3 nachgewiesen haben. Da nun auch die

Gattung Malachra wegen ihrer genauen Verwandt-

schaft mit Pavonia von den Sideen zu den Malveen

zu bringen und der Charakter dieser letzteren Tri-

bus darnach zu ändern ist, wie wir ebenfalls I. c.

zeigten, so findet zwischen diesen beiden von End-
licher aufgestellten Tribus auch nicht der ge-

ringste Unterschied statt. Zwar ist bei Endlicher
a. a. O. iu dem Tribuscharakter der Sideen der

Zusatz „carpidia in capsulam loculicide dehiscen-

tem conuata", welcher bei jenem der Malveen fehlt,

da aber die zu dieser letzten Tribus gehörigen und

auch von Endlicher richtig dahin gestellten Gat-

tungen Sphaeralcea und Modiola dieselbe Frucht-

bildung zeigen , wie Abutilon , Gaya u. a. , wegen
welcher dieser Zusatz bei den Sideen gemacht ist,

so hätte schon von Endlicher auch für die xllal-

veeu der erwähnte Charakter aufgenommen wer-
den sollen. Sonach ist die Trihus der Sideen ein-

zuziehen und mit der der Malveen zu vereinigen.

Was nun den Tribuscharakter der Hibisceen an-
langt, so erfährt derselbe durch die Gattung Aste-
rochlaena gleichfalls eine Aenderung und ist fol-

gendermaassen zu fassen: Calyx involucello cinctus

vel nudus (, Lagunea'); carpidia tria iFugosia'),
quinque (_Hibiscus , Senraea , Lagunaria, Gossy-
piiaii) vel decera iDecaschistia^ in capsulam locu-

licide , vel loculicide et septicide iAsterocklaeucO
dehiscentem vel rarius iudehiscentem aut apice tau-
tum dehiscentem iMalvaviscus, Thespesia') connata.

Die Gattung Asterochlaena unterscheidet sich

nach dem Gesagten also von allen Malvaceen durch
ihr fach- nnd scheidewandspaltiges Aufspringen der
Kapsel, ein Charakter, welcher bisher nur iu der

mit den Malvaceen nahe verwandten Familie der
Büttneriaceen bekannt war; sie ist bis jetzt nur in

einer Art bekannt, welche hier näher charakterislrt

werden möge.

A. cuspidata n. spec. Caule herbaceo cum pe-
tiolis peduuculisque pateutim pilosis; foliis ovato-
cordatis, longe cuspidatis , margiue excepta cuspide

producta serratis, praesertim subtus pubescentibus;

pedunculis axillaribus terminalibusqne, solitariis vel

geminis, petiohim multo excedeutibus, infra apicem
articulatis; involucelli foliolis 7 — 9 sublinearibus,

basi apiceque ängustioribus, pilosis, calycem duplo

superantibns; calycis laciuiis capsulam globosam
glabriusculam paulo excedeutibus.

Habitat in Peruvia.

Die ganze Pflanze hat mit Ausnahme der unte-
ren Seite der Blätter eine braune Färbung, welche
besonders an den Bliithenstieleu und den luvolucral-

blätteru deutlich hervortritt. Der krautartige, runde
Stengel ist nebst den Blatt- und Bliithenstieleu und
Aussenkelchblättern mit eiuer doppelten Behaarung,
nämlich mit einer kurzen, weichen Pubescenz und
längern, cilienartigen Haaren versehen. Die Blät-

ter sind berz-ey förmig, zugespitzt, am Bande mit
Ausnahme der herzförmigen Basis und der 6— 9
Linien langen Spitze gesägt, meist 7 nervig, mit

hervortretenden Nerven auf der Unterseite des Blat-

tes. Die Behaarung ist an den jungem Blättern

eine sternförmige, an den altern tritt sie zurück,

und zwar besonders auf der Oberseite, wo sich

nur auf den Nerven eine cilienartige längere und
ausserdem eine sehr kurze, weiche, fast nur durch
die lioupe erkennbare Behaarung zeigt. Die liänge

der mittleren Blätter beträgt Zu Zoll, die Breite

IV4 Zoll; die oberen sind natürlich kürzer und
sclimäler, aber mit verhältnissmässig längerer Spitze

verseilen. Die borstenförmigen , behaarten, 2 Li-

nien laugen Nebenblätter fallen bald ab. Der Blatt-

stiel hat eine Länge von 5— 8 Linien, Die runden,

unter der Spitze gegliederten Blüthenstiele haben

eine Länge von fast 3 Zoll, sind also so laug als

das Blatt mit dem Blattstiele, die obersten 1^= Z
Zoll langen Blüthenstiele überragen die Blätter so-

gar. Die 7= 9 Involucralblätter sind fast linea-

lisch, ö- nervig, wovon die beiden äussersten Ner-
ven den Band bilden, am Grunde schmäler, am
Ende spitz, 6— 8 Linien lang und kaum eine Linie

breit; sie übertreffen an Länge den nur 3 Linien

langen Kelch und stehen fast sternförmig um den-

selben, daher der Namen Asterochlaena, von uarrjo,

der Stern, nnd •(^"'''"t '•'^ Hülle. Die Blüthe

konnten wir nur in der Knospenlage untersuchen.

In dieser waren die Blumenblätter zusammengerollt,

verkehrt -eyformig, kaum etwas länger als der
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Kelch. Die gleichfalls sehr kurze Staubfailcnrölire

war mit kurz gestielten ciiil'äclieri;;cii Staiibbeiitclii

dicht besetzt, au der Spitze in 10 GrilTel mit 10

liopfförmig;eu Narben getheilt. Üic Kapsel ist kii-

geirürniig-zusaniniengedriickt, entweder jiianz kahl,

Oder mit einer sehr dünnen, weiclien Behaarung

überzogen, 5 fächerig, durch Spalten der Scheide-

wände 10 klappig. Die Fächer sind einsaamig. Die

Saamen sind ziemlich gross, kahl oder äusserst

Bchwacli behaart, schwärzlich, dreieckig -nieren-

fürmig , mit vielen parallelen Lüngsstreifen. Der

Embryo ist rechtläufig -gekrümmt, die Cotjlcdonen

sind blattartig und hülleu sich ein. Das Eyweiss

ist si)arsam, schleimig.

Hibiscus Harrisii.

In den Warmhäusern der botanischen Gärten

findet sich hin und wieder ein baumartiger Hibiscus,

•welcher mit den verschiedensten Namen belegt wird

und unter anderen auch den Namen Hibiscus Har-
risii trägt. Diesen Namen haben wir jedoch nur

in nosse's Handlxich der Blumengärtnerei, IV.

S. 344. gefunden, alier oline Angabe einer Diagnose

nnd Beschreibung für die dazu gehörige Pflanze,

und wir vermuthen daher, dass er, wie unzählige

andere, zu den sogenannten Gartennamen gehöre.

Da uns die Pflanze selbst aber nocli nicht diagnosirt

und beschrieben scheint, so wollen wir dieselbe

mit Beibehaltung des erwähnten Namens kurz cha-

racterisiren.

H. Harrisii. Caule arboreo; foliis petiolatis,

late ovalis, breviter acumiuatis, integris vel trilo-

bis, glaberrimis; pedunculis axillaribus terminali-

bust[ue, apice artioulatis, glabris; invohicri foliolis

8 liiieari-lanceolatis, calyce pauhilum brevioribus;

calycis campanulati, usque ad tcrtiam tantum par-

tem quinquepartiti laciniis triangularibus; corolla

extus puberula, caljcem triplo superaute, tubo

stamineo aequilonga.

Patria ignota.

Da die Frucht dieses Hibiscus nicht bekannt
ist, so lässt sich die Section , in welche er geliört,

iiielit mit Sicherheit angeben, jedoch ist es, nach
der sich sonst darbietenden Verwandtschaft zu
schliessen, mehr als wahrscheinlich, dass erder
Abtheilung Ketmia angehört, wenigstens lässt sich

mit Bestimmtheit behaupten, dass er nicht zu Ma-
hihut oder Abelmoschus, zu Furcaria , l'rionum,
Sabdariffa, Azanza und Lacjiinariit zu rechnen
sei, und es bleiben daher, wenn wir, ^^ie durch-
aus iiöthig ist, Cremontia mit Keimia verbinden,
nur diese nebst l'entaspermum und Dombiceüa
übrig

, von welchen er jedoch mit den Mitgliedern
der Abtheilung Keimia die grösstc Achnlichkeit

!

besitzt. Der Stamm ist baumartig, die Blätter sind

mit dem 2 Zoll langen , oben etwas verdickten

Blattstiele G Zoll lang und 4 Zoll breit, meist

7 nervig, mit 5 deutlichen, auf der Unterseite stark

hervortretenden Nerven, breit eyfürmig, ganzran-
dig oder an der Spitze mit einigen entfernten,

stumpfen Kerben versehen , bisweilen auch drei-

lappig, kurz zugespitzt, an der Spitze selbst aber

stumpf, ganz kahl, am Ilandc bisweilen sehr

schwach wellenförmig. Die Blülhcnstiele sind etwa

IJ^ Zoll lang, unter der Blüthe verdickt und weit

über der Witte gegliedert, kahl. Die bis zum
Grunde getrennten 8 Ausseukelchblättchen sind li-

nealisch-lanzettlich, 6 Linien lang und kaum eine

Linie breit. Der Kelch ist mit sehr kleinen Stern-

haaren besetzt, ziemlich rauh, 8 Linien lang, seine

Zipfel sind dreieckig, nur 3 Linien lang und am
Grunde etwa ebenso breit, mithin bildet der Kelch

eine 5 bis 6 Linien lange Röhre, welche mit den

Ausseukelchblättchen gleiclie Länge hat. Die BIu-

meukrone übertrifl't den Kelch um das Dreifache

an Länge, da sie 2 Zoll erreicht; die Blumenblät-

ter sind länglich- verkehrt- eyförmig, dunkel zie-

gelroth und auf der Aussenseite fein behaart. Die

Staubfadenröhre hat mit den Blumenblättern gleiche

Länge j sie ist von der Mitte an mit ziemlich lan-

gen Staubfäden besetzt, welche die einfächcrigen,

nierenförmigen ,
gelben Staubbeutel tragen. Die 5

gelben Grillcl sind behaart, die Narben kopfförmig,

blass rosenroth.
{B es chl n s s folgt.'".

Iiiteratar.

Synopsis muscorum frondosorum omniura hncusque

cognitorum. Auetore Carolo Müller. Pars II.

Fase. I; p. 1 — 160.

(Fo rtsetz ung.)

3. PolystichophyUa. Moose mit 4 und mehren

gleichgeformten Blätter -Reihen.

Tribus XXlIl. Mniadel/jltaceae. Diese Tribus

unterscheidet sich von der folgenden, wie Bryum
von Milium , da sie das parench^matische Gewebe
von Milium besitzt, während den folgenden Grup-

pen sämmtlich ein proscnchjmatisches zukommt.

Die Glieder dieser Tribus gehören ohnstrcitig zu

den merkwürdigsten und niedlichsten Moosen der

ganzen Familie. Die Gattung Valtonia unterscheidet

sich von Miiiaäel/ihus, wie Xeckeru von Ilookeria,

da Valtonia keine Zwischen - Cilicii , Miiiddel/ilius

aber dergleichen, wenn auch nur rudimentär im

iiinerii Peristom hat. Von Daltoiiia werden 7

schöne Arten (,1 neu), von Mniadelphus 15 gute

und 3 zweifelhafte beschrieben; 2 sind neu.

37-
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Tril). XXIV. Hypnoideae. Diese Grnppe Ist

die grösste und schwierigste, aber darum auch die

allerlehrreichste der gaiizeu Mooswelt, iusoferu

man bei einer artenreichen Gruppe die innere Glie-

derung in besondere neben einander stehende Ab-

theiluugeu, die sich gegenseitig verbinden und doch

wieder durch einzelne scharfe Uuterschiede von

einander entfernen , am besten erkennt. Am auf-

fallendsten ist hierin die Subtribus der Neckeraceae,

deren Glieder von jeher die Bryologen am meisten

beschäftigten, zum Lohne dafür aber auch recht

verballhornt sind.

Die Subtribus Neckeraceae unterscheidet sich

von der Subtribus Eypnaceae nur durch die Ab-

wesenheit der Zwischen - Cilien des inneren Peri-

stomes. Es wäre darum vielleicht nicht einmal nö-

thig gewesen, daraus eine besondere Subtribus zu

machen; allein die Glieder dieser Gruppe sind doch

in anderer, habitueller Hinsicht wieder so in sich

abgerundet , dass es mir Recht schien , sie als den

Hypnaceen coordinirt hinzustellen. Nach dem Ge-

setze der Combinationen , dem Fundamente aller

Systematik, dessen Dasein und Bedeutung ich an

anderem Orte ins rechte Licht stellen werde, nach

diesem Gesetze überrascht es nicht, wenn sich in

beiden Gruppen wiederum die auffallendsten Ana-

loga finden.

Die ganze Subtribus besteht ans den Gat-

tungen Rhegmatodon C'i'cht Regmatodony Brid.,

Fabronia Baddi, Xeckera, Pilotrichum und Aulu-

copilum.

Rhegmatodon besteht aus 3 Arten, da die dritte

die hierher gezogene Leskea rufa Hsch. ist. Der
Gattungscharacter ist, so weit er constant, hier be-

richtet.

Fabronia bestellt aus 17 Arten. Diese zerfal-

len in 3 Sectionon: Eufabronia, Atiacamptodon
und Campylüdontium Dz. et Molkb. — Eufabronia
ist die ehemalige Gattung Fabronia, in sich sehr

natürlich abgerundet und mit 15 Arten vertreten,

welche mit 3 neuen vom phytogeographischen Stand-
punkte aus gesichtet sind. Dass ich als zweite
Section die Gattung Atiacamptodon hierher gezogen
habe, werden Diejenigen begreifen, welche nicht

gemeint sind , dass man die verschiedenperistomigen

Orthotricha und andere natürlich abgerundete Ge-
nera zerreissen müsse. Anacamptodon hiess frülicr

Neckera und ich glaube, dass es dereinst gerathe-

ner sein wird, die ganze Gattung Fabronia mit

ihren 3 Sectionen als AbtheiUmg zu Neckera zu
bringen, da ihre Glieder so viel der innigsten Ver-
wandtschaft zu den Leptohymenien zeigen und ihre

Peristome am meisten mit Neckera übereinstimmen.

Bis jetzt habe ich die Gattung nur dadurch halten

können , dass ich den Accent anf die dünnliSntigen

äusseren flachen Peristome von Fabronia legte.

Wir werden später sehen, was es für eine Bewand-
niss mit den Peristomen der Necheraceen habe.

Ebenso steht es mit Campylodontiutn als dritte

Section und so steht es sogar auch mit Rhegma-
todon. Diese, scheinbar so sehr durch ihr inneres

langes und breites, vor dem äusseren Peristom be-

vorzugtes, Peristom ausgezeichnete Gattung hat

doch hierin nichts typisch Selbstständiges, und ich

habe bisher nur die würfelförmige Durchbrechung

der Basilarmembran des inneren Peristomes als

characteristisch gefunden. Indess scheint doch die-

ses Kennzeichen schon von vorn herein so wenig
massgebend zu sein , dass ich der Hoffnung lebe,

man werde später andere Arten kennen lernen, die

den Ucbergang von diesen Kennzeichen zu Neckera
anbahnen möchten. Bis dahin muss indess die Gat-

tung fort bestehen, da das typisch ist, was allein

constant ist und jenes Characteristikon für jetzt

allein steht.

Neckera ist der gründlichsten Umgestaltung

unterworfen worden ; das erhellt schon daraus,

wenn ich von vorn herein erkläre, dass ich alle

l'olgende Gattungen zu Neckera gebracht habe, wie

Braunia Br. Europ., Hedtvigidium Br. Europ.,

Haplohymenium T>z. et Molkb., Entodon mihi, Di-

chelyma Myriti . Leucodan Schw. , Asterodontium

Schw. , Antitrichia Brid,, Sclerodontiutn Schw.,

Hedwiyia Hook. , Harrisonia Spreng. , Leptodon
Web., Lasia Brid., Spiridens Nees ab Es., Iso-

thecium Brid. et auct. ex parte, Climaciuin Mohr,

Rhystophyllum Ehrl)., Pterigynandrum Hdw., Lepto-

hymenium auct., Pilotrichum P. B. e.x parte, Leskea

al. — Mag mau iinn über diese Beduciion sagen,

was man wolle; ich bin von der Richtigkeit der-

selben so vollständig überzeugt, dass ich alle Die-

jenigen auf demselben Wege finden muss, svelche

die ganze Entwickelungsreihe dieser interessanten

Gattung durcbstudirt und die Peristome ihrer ge-

nauesten Prüfung unterworfen haben, die nicht

nach Takt allein klassificiren , sondern das AVesen

desselben sich zum Seihstbewusstsein bringen, die

den Habitus zwar anerkennen als leitend, aber

auch fragen, worin er begründet liege, die mit

einem Worte nach festen Gründen und nicht nach

dem schwankenden Gefühle bandeln. Allerdings

mag es auf den ersten Blick seltsam scheinen, wenn

man auf einmal Dichelyma bei Neckera und Fon-

tinalis bei Pilotrichum findet. Es ist mir nicht

anders ergangen, ehe ich die Sache richtiger wusste,

und wenn man sie weiss, so iiben-ascht sie nicht

mehr; denn dann findet man, dass Dichelyma pal-

lescens Br. et Seh. ein vollständiges Neckera-Peri-
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stoui besitzt oliiic gegitterte innere Züline, dass D.

subulatttm nnd capillaceuin ein mir an der Siiitze

gegittertes besitzen , dass dieses aber aiicli so bei

Neckera Moritzii , einer iinüwcifclliaftcn A'^cAer«,

und eben auch nicht anders bei meinem früliereu

Prionudon densus, jetzt l'ilotrichuin deitsunt, ge-

fiindcü wird. Auch gegen die Keduction der

übrigen Gattungen wird man mir nicht dus Ge-

ringste einwerfen können, was wirklicli Stich hal-

ten könnte, um so weniger, als icli mir alle mög-

lichen Einwürfe vorher selbst gemacht habe. Die

Peristome sämmtlicher rcdiicirter Gattungen haben

eben nur das eine Kriterion, dass das innere Pe-

rislom keine Zwischen -Cilien besitzt; alle übrigen

Verliältnisse sind schwankend und aufs Uöcliste va-

riabel. >So ersclieinen die äusseren Zähne als voll-

ständig ganze lanzettliclie Abschnitte und gehen

allniälilig in 2- und inehrlach gesi>altene bei Kiito-

don nnd Dichelymit über. Das innere Pcristom

macht es nicht anders und erhält noch obendrein

die Anhängsel, M'elche sich bei Dichelyma und

t'uiUinalis häufig so herrlich gittern. Diese An-
deutung ist übrigens auch schon bei den äusseren

Zähnen von Prionudon da, nur dass hier die sclirut-

sägelörmigen Zähne oder Anhängsel der äusseren

Zähne nicht zusammen laufen. Ebenso variirt die

Basilarmenibran des jiineru Peristoms in ilirer Er-
hebung über den Kapselmnnd , wie bei vielen an-

dern Moosen. Es bleibt also auch gar nichts ührig,

wodurch man tjiiisch die von mir redncirten Gal-

tungen aus einander halten könnte. Ja innerhalb

der natürliclisten Ablhuilungen , wie Leucodon,

Leiiloliymeniwn , Entodun u. s. w. kommt dasselbe

Schwanken in bedentcudster Ausdehnung vor. Die

perislomlosen Arten endlich gehören ihrer ganzen
Verwandtschaft nach so innig zu den Neckeiaceen,

dass ich auch hier völlig darüber beruliigt bin, dass

icli sie hierher gebraclit habe. Die iieristoniloseii

Woose gehören überhaupt immer zu denjenigen

Gattungen, deren Peristome bedeutend variiren,

nnd dies thut die Gattung A'ee/ier«, wie kaum eine

andere! Dagegen habe icli bei Uyiinum unter den

Hunderten von Arten, die icli bereits im .Manuscriiite

abgehandelt habe, niclit eine einzige iierislomlose

Art, ja nur sehr wenige andere kennen lernen,

wo das innere Peristom verkümmerter wäre. Des-
halb bin ich auch über die Stellung der llarriso-

nien und ihrer Verwandten völlig beruliigt. Hier-
bei kann ich nicht umhin, schon hier über die Gat-
tung Lesicea mich ansznsiirechen. Das ist eine fa-

belhafte Gattung bisher gewesen, die eben so viel

Glück, wie mancher Hohlkopf unter den xMenschen,

gehabt hat. Innerlich bohl und auf gar keinem

Fundamente beruhend, ist ihr die Auszeichnung zu

Theil geworden, von den Beherrschern der Moos-

\\ clt um die Wette anerkannt zu werden , viel-

leicht, weil der König der JloosUunde, Hedwig,
ihr eine Versorgung im Heere der Moose gegeben

hatte! Aecht conservativ I Diese Gattung sollte

sich von Ilyimum durch das Fehlen der Zwischen

-

Cilien des inneren Peristomes auszeichnen. Dann
würde sie aber sicher eine Neckera gewesen sein.

Das scheint man auch unter den ltr_volügcii gefühlt

zu haben, Lm aber ja nicht der U e d w ig'sclien

Majestät entgegen zu treten, hat man nun alle die-

jenigen Hi/pua zu Leskea- Arten gemacht, bei de-

nen man die Cilien des inneren Peristomes nicht

gesehen hatte! Und so war der Hedwig'sche
Günstling gerettet auf seinem Posten, obglcicb

derselbe schon seit langer Zeit eigentlich ein ver-

lorener war; denn schon der in manchen Dingen

so natürliche und scharf blickende Hooker seil.,

der in seinen älteren Arbeiten Proben von grosser

Einsicht gegeben, wenn er nui? wollte, sagt in deu

Muscis Exoticis von 181Ö in dem Excurs zu Leskea

ericoides: „In a work ou foreign Mosses 1 think

it right, at least for the present, to adojit the ge-

luis Leskea, though I must again repeat it as niy

opinion tbat it is one not fonndct in nature." Und
trotzdem behielt auch Herr Hook er sen. die Gat-

tung bei!! Alles, was man mit wenig Worten über

die Bedeutung von Leskea sagen kann, ist, dass

sich bei Hypnum nirgends eine Art ohne Zwischen-

cilien im iiinern Peristome findet; dass sie häulig

nur rudimentär da sind; dass die llyjmoideen ohne

jene Cilien stets als Ä'eckera- Arten angesehen

werden müssen ; dass also die Gattung Leskea Hed-
iviyii hiermit der Vergessenheit übergeben werden
müsse. Es liegt hierbei sehr nahe, an Bryitm zu

denken. Dort ist ganz derselbe Fall, wie hier.

.Auch bei liryum fehlen die Zwischen -Cilien nie,

wodurch Orthodontium sicher unterschieden wird

und meine Bearbeitung von tiryuin nach natürlichen

Sectioncn, ganz wie ich es jetzt nach noch um-
fassenderen Erfahrungen bei dem analogen Hyimum
habe thuii müssen , ist in sich völlig gerechtfertigt.

Doch nun zu Neckera selbst!

Sectio I. Euiieckertt. Das ist die alte Unter-

gattung Vistichia liridelii. Da jedoch bisher diese

Gruppe noch der einzige Stammhalter der Gattung

war, die man als Neckera unangetastet Hess, so

habe ich vorgezogen, dieser Gruppe den Namen

der eigentlichen Neckera zu geben und habe üi-

sticliia für die analoge Scttion von Pilotricliuin

hcibehallen. Die Gru|)pe zerfällt in 2 SuhsectioiicH,

in Lew/iliyUniii C"'i' platten lUällcni) und in llhy-

slüiihyUnin (\\\'\t welligen Blättern). Sie besteht
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aus 34 guten und 7 zweifelhaften Arten; darunter

6 neu iiiitcrschiedene.

(B e s c h l u SS folift.)

Pliysikalisclier Atlas von Bergliaus. — Wisli-
zenus Beitrüge zur genauem Kenntniss des

nördl. Mexico. Botanik von Dr. Engelmann.
(For tsetzung.)

Am Waggon -Moiuid wurden die ersten Cbliitlie-

losenD Exemplare einer fremdartigen Opuntia ge-

sehen , mit einem geraden, holzigen Stengel, und

cylindrischen, schrecklich dornigen, wagcrechten

Zweigen. Die Pflanze war hier nur 5 Fuss hoch,

liei Santa Fe aber wuchs sie in einer Höhe von 8

bis 10 Fuss, und sie erstreckte sich bis Chlhuahua

und Parras. In dem zuletzt genannten günstigeren

Klima wird sie ein Baum von 20 oder 30, ja sogar

von 40 Fuss Höhe und bietet einen prachtvollen

Anblick dar, wenn sie mit grossen, rothen Blumen

bedeckt ist. Unläiigljar ist es dieselbe Pflanze,

welche Torrey und James zweifelhaft, doch un-

richtig, auf Cactus Bleo H. B. K. beziehen. Sie ist

nahe verwandt mit Opuntia furiosu AVilld., aber

doch von dieser wesentlich verschieden; und da sie

noch unbeschrieben zu sein scheint, so kann ich

ihr keinen bessern Namen geben, als 0. arbures-

cens , der Baum-C«ctuA, oder Foconoztte , wie

die Mexicaner, Dr. Gregg zufolge, sie uenuen.

Die Stengel der todten Pflanze bieten ein höchst

sonderbares Ansehen dar; sind die sattigen Theile

vertrocknet, so bleibt ein Netzwerk von holzigen

Fibern zurück, welche eine hohle Köhre bilden,

mit sehr regelmässigen rautenförmigen Maschen,

welche mit den Tuberkeln der lebenden Pflanze

korrespondiren.

Die erste Uhunmillaria wurde auch am Wag-
gon -Mouud gefunden, eine Species, welche mit

M. vivipara des Missouri nahe verwandt ist, und

ebenso mit der Texanischen M. radiosa iEngelm.
in Plant, hindh. ined.') , doch wahrscheinlich von

beiden sich unterscheidet. Feud I er bat dieselbe

Species bei Santa Fe gefunden.

Am AVolf Crcek wurde die merkwürdige und
sf:\\ö\\e Fallugia paradoxa KniM., die wie ein huschi-

ges Geiun aussieht, in voller Blüthe und mit Früch-
ten gefunden; auch eine (neue?) Species von

Streptantlius und ein interessantes Gerunium, wel-
ches ich G. pentagynum genannt habe, weil seine

fünf Staubwege an der Basis nur schwach verbun-
den sind, während die meisten andern Geranien
sie auf zwei Drittheile ihrer Länge oder noch mehr
vereinigt haben.

In den Prairien um den Wolf Creek in einer

Höhe zwischen 5700 und 6600 Fu.ss , wurde die

kleinste einer Tribus von Cactaceen entdeckt, da-

von zahlreiche Species im Lauf der Reise nach

Süden und Südosten gefunden wurden; mehrere

andere sind auch in Texas entdeckt worden. Ich

meine jene zwergartigen Cerei , von denen einige

mit dem südamerikanischen Genus Ecliinopsis be-

schrieben, oder wechselseitig auf Cereus oder Echi-

nocactus bezogen worden sind; und die ich, um
sie von all' den genannten zu unterscheiden, Echi-

nocereus zn nennen vorschlage, ein Name der

die Zwischenstellung zwischen Cereus und Eclii-

nocactus andeutet: sie nähert sich mehr dem Ce-

reus, welchem Genus sie, ebenso wie das Genus
Ecliinopsis, als Subgeuera vielleicht anzuschliessen

sein werden.

Die erwähnte Species unterscheidet sich von

allen andern mir bekannten Arten durch ihre gelb-

lich grünen Blüthen, da die anderen Carmoisin

-

oder Purpur -Blumen haben. Ich habe sie dieser-

halb Echinocereus viridiflorus genannt.

Eine sorgfältige Untersuchung des Saamens
zahlreicher Cactaceen hat mich in dieser Familie

zwei Haupt -Abtheilungen erkennen lassen: —
1. Cotyledonen, mehr oder weniger bestimmt,

mit der Stellung ihrer Bänder gegen den Rand
toder gegen den Umbilicus) und mit ihren Flächen

gegen die flache Seite des Saamens, wenn gekrümmt,

liegend.

2. Cotyledonen , meist sehr bestimmt, blattar-

tig, direkt mit ihren lläudern gegen die Flächen,

und mit ihren Flächen gegen die Händer des Saa-

mens Coder gegen den Umbilicus) ; wenn gekrümmt,

aufliegend, und oft kreis- oder spiralförmig.

Die erste Klasse entiiält Mammillaria , nnd

einen aufrechten Embryo; und ohne Zweifel auch

Melocactus , von dem ich jedoch den Saamen nicht

untersucht habe; so wie Eclnnocactus , meist mit

einem gekrümmten Embryo.

Die zweite Klasse umfasst Echinocereus , mit

fast aufrechtem Embryo und sehr kurzen Cotyledo-

iien. Cereus mit gekrümmtem Embryo und blatt-

artigen aufliegenden Cotyleüonen Cwahrscheiulich

auch Ecliinopsis nnd Pilocereus, und vielleicht

Pliyllocactus nebst Epiphyllum'i; Opuntia mit

kreis- oder spiralförmigem Embryo (zirkeiförmig

mit grösserm Albumen in allen Opuntiae cylindra-

ceae; spiralisch mit einem viel kleinem Albumeu

in allen Opuntiae etlipticae , die ich untersucht

habe), und sehr grossen Cotyledonen. Rhipsalis

und Pereskia mögen auch hierher gehören; indess

habe ich diese nicht zur Verfügung gehabt.

Die Blüthen all' der Species, die zur ersten

Klasse gehören, mit zweifelhafter Ausnahme einiger

Mammillariae, erscheinen auf dem Erzeugniss des-
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selben Jahres. Die Jcr zweiten Klasse treiben die

UUitben auf dem Erzcn;s;nis3 des vürliergelicnden,

oder früherer Jahre. Die erste Klasse wird darum

mit dem Namen Cactavcae jiarallelae (wegen der

IVicIitiiiig der Cotyledoiicn) oder C. aiiicißurae (we-

gen der Btellniig der JJlülhcn) und die zweite Klasse

in korrespondircnilcr Weise mit dem Numeri Cacta-

ceue contrariae oder C, lateriflorae zu unterschei-

den sein.

Eckiiiocereiis unterscheidet sicli von dem ei-

gentlichen Cereas hauptsächlich durch seine geringe

Uölie ; seine kurzen, mehr oder minder ovalen

Stengel, die unten häufig Zweige treiben, und darum

cespitosi sind; seine lüglichen Blüthen, mit kurzen

Kelchen; durch den fast aufrechten Emhr>o, mit

kurzen Cotyledonen. Von Echinopsis, auf welches

mehrere Siiecics bezogen worden sind, unterschei-

det er sich ebenfalls durch die kurzKelchigen Ta-

gcsblüthen , und die zahlreichen Fasern, welche

dem untern Xlicil des Kelches aUnatisch sind.

Die Specics von Echinucereus bewohnen Texas

und die nördlichen Gegenden von Mexico , wo die

eigentlichen Cerei sehr selten sind. Sie erstrecken

sich sogar nördlicher, als die Echinocacti , schei-

nen aber von den alten Gränzen der Vereinigten

Staaten ausgeschlossen zu sein, wo die Cactus-

Kamilie nur durch einige Opuntiae und Maminilla-

riiie repräsentirt ist. Die südlichen Gränzen der

Eihinocerei sind mir unbekannt, doch zweifl' ich,

dass sie sich in dieser Richtung weit erstrecken;

die nahe verwandten Echinopses scheinen dagegen

ausschliesslich ßewohuer von Südamerika, und im

besouderu der Laplata -Länder zu sein.

Da ich hier von der geographischen Verbrei-

tung der Cactaceae spreche, so will ich hier hin-

zufügen, dass Mammillariae auf der ganzen Er-

strcckuug von Dr. Wislizenus Reise wahrge-

nommen worden sind, und dass zum wenigsten

vier Species in Texas vorkommen. Echinocacti

wurden nur südlich von Santa Fe, und von hier

nach aiatamoros, bemerkt, aber nicht auf den höch-

sten Bergen, die mit Opuntiae, Mavimilluriae und

Eckinocerei besetzt waren; zwei Echinocacti sind

in Texas gefunden worden. Nur zwei Species

wahrer Cerei wurden gesehen; eine von cigen-

thümlichcm T3pus in der Gegend um Chihuahua,

und die andere au der Blündnng des Rio Grande,

die von dem weit verbreiteten C. variubilis Pleilf.

nicht verschieden zu sein scheint. Opuntiae el-

lipticae sowohl, als cytinclricae sah man von Ncu-
Jlexico bis Matamoros, und Species von beiden

kommen auch in Texas vor. Melocacti, Vhylln-

cacti und andere Genera vou Cactaccen , die im

Obigen nicht genannt sind, wurden auch nicht be-

merkt.

Die Noten nnd Sammlungen des Dr. Wisli-
zenus bestätigen die Ansicht des scliarfen Beob-

achters und erfolgreichen Anbauers der Cactaceeit,

des Fürsten von Salm -Uyck, nämlich, dass die

meisten Species dieser Familie einen sehr beschränk-

ten Verbreitungsbezirk haben, mit. Ausnahme der-

jenigen , welche zum Geschlecht der Opuntien ge-

hören.

An demselben Tage wurden zwei andere Spe-

cies von Echinocereus im Fichten - Wald entdeckt,

die beide sehr schöne dnnkelrothe Blumen haben.

Weiler unten werden wir Gelegenheit habeil,

noch anderer Erwähnung zu thnn.

{Fortsetzung^ folg-t,)

Saiumlungeii.

Unterzeichneter beehrt sicIi, einem botanischen

Publikum hierdurch anzuzeigen, dass die erste

Scndnng der von Herrn Ur. Willkomm in Spa-

nien gesammelten Pflanzen bereits in diesen Tagen

an die Herren Subscribenten versendet werden

wird , dass aber vor der Hand nur noch eine voll-

ständige, und nur noch zwei weniger vollständige

Sammlungen abgelassen werden können, und for-

dert daher Diejenigen, welche etwa noch gesonnen

sein sullten, zu subscrihiren, auf, dasselbe mög-
lichst bald zu thun , damit der Reisende wenigstens

bei seinen künftigen Samnilungen (aus den südliche-

ren Provinzen Spaniens) auf sie Rücksiclit nehmen
könne.

Die Excmplari-e der ersten Sendung sind iu-

structiv und fast sämmtlich sogar vorzüglich schön

(jelroc/aietl

Von seltneren Pflanzen derselben Sendung nenne

ich, mit Uebergeluing der bereits vom Reisenden

selbst in diesem Blatte genannten, folgende: Scilla

verna Huds. Sarothamnns baeticus C. Webb.
Dellis dentata DC. Arrhenatheruiii paUens Lk.

Armeria pubescens Lk. Culaiiiintlia purpurascens

Ucnth. Genista hispnnica L. Orchis provincialis

Ball). Saxifraija trifarcata Sclird. Rhaponticuin

acaule DC. Teucrium pi/renaicnm L. Paüenis

spinosa Cass. Primula siiareolens Bert. Aoena

ftlifolia Lag. Cardaiitine latifalia Vahl u. s. w.

,\in 14. Aug. ist bereits eine zweite Sendung von

Pflanzen und .Mineralien in 3 Kislon von Valencia

ans au mich abgegangen.

Leipzig, den 23. August IH.jO.

li. A uer s w a l d.
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Herbier k vendre. Conteiiaiit plus de 16000

esp^ces; principalemeiit presqiie toiites les plantes

phan^rogames dfecrilcs daiis les flores francaises et

la plnpart des Cryptogames; des plantes d'Egypte,

du Cap, de la uüuvelle Hollaude Ccollection Sie-

ber); des plautes de la Suisse (coUectioii Schlei-

clier) des Cryptogames des Voges Ccollection

Mougeot); des plantes de l'Arcliipcl (lie l'amiral

UurvilleD; des plantes d'Amörique, d'Kspague,

d'Italie, d'Allemagne etc.

Toiites les plantes ont 6t6 plong^es dans une

dissoUition de sublime corrosif, elles sont en bon

ordre, renfermies dans du papier coll6 d'un tres-

grand format, serr^es dans de forts cartons, et dans

le plus bei 6tat possible de conser.vation.

Ä part de l'herhier il cxiste une collection de

doubles, renfermant plus de 25000 eclianlillons , de

plantes recoltees ,
prcsque toutes, dans l'ile de

Corse, et appartenaut aux especes les plus curieuscs

de ce pays, dont les 6cUantillous, de cbaque sorte,

sout generalement en grand uombre.

S'adresser, en affranchissant, ä Mr. Soleiroi,

rne belle cbasse no. 36 ä Paris , et offrir un prix,

seit des coUections en bloc, ou separ6es ou reunies

soit au Cent, des especes ou des ccliantillons. Le

veudeur se cbargera de l'emballage; le transport

sera au compte de l'acquöreur.

Ces coUections sont en depot ä Metz, depar-

temeiit de la Moselle. On ripondra seulement ä la

persounc qui fera Toffre la plus avantageuse.

Perisonal - IVotizen.

Am 7. Juni starb zu Leipzig der Universitäts-

gärtner Karl Gottl. Plascbnick, geb. den

28. Juli 1795 zu Pretzscli au der Elbe. Voui Prof.

Kunze 1837 aus dem lierliner botaniscben Garlen

nacU Leipzig berufen fand er bier einen an Pflan-

zen armen, neu zu organisirendeu, mit sebr massi-

gen Mitteln ausgestatteten Garten, der bald eine

ganz andere Gestalt und eine bedeutende Pflanzen-

.zabl erhielt. Hier zeigte es sich, was das Zusani-

meUNVirken zweier Männer vermag, die denselben

Zweck vor Augen haben und diesem Zweck mit

Kraft, Einsicht und Erfahrung beharrlich entgegen

gebn. Der Garten nimmt jetzt eine bedeutende

Stelle unter den deutschen Gärten ein und seine

B^arrusammluug ist die grösste, welche in einem
Europäischen Garten existirt. Wir hoffen , dass

des tüchtigen Gärtners, des wackern uud beschei-

denen Mannes iSainen noch eine Pflanzengattung

tragen werde, die, wenn es so einzurichten wäre,

der Gattung, welche seines Freundes und einstigen

Collegen Dr. Schiede Namen bewahrt, nahe stehn

müsste. Jetzt trägt ein Farrakraut seinen Beina-

men nach ihm.

Karzc STotizcn.

Sowohl von Hrn. Apoth. Hausleutner erhielt

ich die Aldrovanda lebend zwischen Nymphaeen-

Blättern und Moos verpackt, als auch von Uru.

Prof. Göppert nach seiner Methode , durch Um-
stürzen von adhaerirendem Wasser befreit, im

wohl versiegelten Glase in gutem Zustande. Sie

wächst mit Sparganium natans zusammen. — In

wie weit mag wohl eine Verschleppung der Was-
serpflanzen durch Wasservögel möglich sein und

vorkommen? S— '.

Als Mr. Fortune in China nicht weit von

der Stadt Tun -che in der grünen Thee- Gegend

von Hwuy-chow*) war, um hier reifen Theesaa-

raen zu sammeln, sah er von der Trauercj'presse

der Chinesen den ersten sehr schönen Baum von

50— 60' Hölie, dessen Zweige anfangs vom Stamm
horizontal wachsen, dann wieder aufsteigen und

mit ihren Spitzen gerade herabhängen; so dass

manche derselben den Boden erreichen. Später sah

der Heisende, der von jenem Baume reifen Saanien

erhielt, in den mehr westwärts gelegenen Gegen-

den denselben in grösserer Menge klumpweise an

Hügeln und rühmt den Effect, welchen er in einer

Landschaft hervorbringt, zweifelt auch nicht, dass

er für England eine neue Zierpflanze werden durfte,

da er eben so hart sei , als die Cryptomeria Japo-

nica und die Deodur Fichte. — In jener Gegend

fand derselbe Beisende auch eine schöne Berberis

aus der Abtheilung Ulakonia, welche er B. Bealei

(zu Eliren seines Freundes Mr. Beale zu Shaugae,

in dessen Garten er seine besten Sachen aufbe-

wahrte) nennt. Ein immergrüner 8— 10' hoher

Straucli , mit 12— 18" langen Blättern, aus 4 Paa-

ren und einem unpaaren Blättchen bestehend, die

gross, unten schief und herzförmig sind, zugespitzt

und staclielig, kahl, glänzend-grün; denen des

Hülsen ähnlich. Die Blumen in ungefähr zu 12 bei-

sammen stehenden 6— 9 Z. langen Endähren, gelb.

Frucht bläulich bereift, blau. Chinesischer Name:
Schae-ta-kong-la. (Gard. Cbron.)

•) Zwischen dem 30 — 31** N. Br. ergiesst sich ein

starker FIuss in den Busen von Hangchow, und 150 Mei-

len aufwärts liegt diese Gegend.

Bedactioii: Hugo von Mo hl. — U. F. L. von Sc hl echten dal.
Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Ge bauer'sche Buchdruckerei in Halle.
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Kritische Bemerkungen über Gräser

von D. F. L. V. Schlecht endal.

3. Anastroj/hiis.

Nees V. EsenbecU tlicilt in der AgrostolOi!,ia

Brasilieiisis die Gattung faspalus in sechs Sectio-

iien: Digitariue , Laiiii/eri, Crislati, Genuiiii, Ce-

resiae und Axonopudes. Die l)eiden Iet;iteren lial)en

sclion als selbststiiiidige Gattungen zum Tlicil Aii-

erkenniuig geliinden und verdienen dieselbe, jedocli

unter gewissen Besc!iränI>HTigen. Unter den übri-

gen Sectionen möclitcn wir aucli für die eine oder

andere ein gleiches Hecht als Gattung aufzutreten

in Ans|)riic!i nehmen. Wenn wir zunächst bei der

ersten Sectiou stehen bleiben, so finden wir die-

selbe von Nees durch „Sjilculae inversae" von den

beiden nächsten, denen ,,Si)iciil:ie adversac" zuge-

schrieben sind, unterschieden. Nees versteht un-

ter „Spicula inversa" wie es scheint, — denn seine

desfalsige Erläuterung in der Agrostologia Brasi-

liensis ist nicht recht deutlich , lässt sich aber nach

Untersuchung daliin gehöriger Arten leicht verstehn,

— den Fall, wo die Valvula neutra (,<lie ücck-
spelze der sterilen untern Blume) der Achse zuge-

kehrt liegt, die ferlile llliimc also mit ihrer con-
vexen Deckspelzc nach aussen steht, wogegen er

eine Spica, in der die Valvula floris neutrius nach

aussen, die des des hermapliroditus nach innen liegt,

was der gcwiihnlichere fall ist, eine ,,adversa"

benennt. Eine solche Umkehrung in der Stellung

dorTheile, wofür ich, wenn nur in selir einzelnen

Fällen, den Grund in einer Drehung des die Spica
tragenden Aestchens, welches aber meist so kurz
ist, dass eine Drehung nicht möglich erscheint, zu
bemerken glaubte, scheint mir um so mehr geeig-

net, eine generisclie Trennung zu begründen, als

nocli andere Charactere hinzutreten , welche diese

Gruppe umgrenzen helfen. Ich rechne also zu die-
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ser neuen Gattung, deren Namen icli von dem um-
gekehrten Stande der Theile hernahm*), alle die-

jenigen Paspala, welchen eine untere sterile Uüll-

spelze fehlt, dagegen eine obere von ihrer Achse

abgewendete haben, deren untere sterile Deckspelze

nach innen liegt, die obere fertile aber nach aussen

und sowohl ihre Vorspelze als die Perigonialschüpp-

chen und Genitalien mit sich führt; bei denen fer-

ner die Aehren schmal und länglich , mehr oder

weniger spitzlicli, einseitig, altcrnirend an ihren

Achsen stehn , welche schmal und lang sind, und

zu zweien oder häufiger zu mehreren und vielen aus

der gemeinschaftlichen bald verkürzten, bald ver-

längerten Hauptachse meist unregelmässig hervor-

gehn. Wuchs büschelig- rasenartig, zum Theil mit

kriechendem Hhizom ; Blattflächen linealisch; Blatt-

häutclieu unbedeutend, membranös, niclit selten be-

gleitet von Haaren, wenigstens nach den Ecken hin

und am Rande der, wie es scheint, immer flach

gedrückten und nur lax anschliessenden Scheide,

nehaarung an Scheiden und Blattllächeu vorhanden

oder fast fehlend.

Zu diesen, wie schon Nees richtig bemerkt

und dies auch durch den Sectionsnamen andeutet,

den Digitarien in gewisser Weise ähnlichen Gräsern

gehören nach Ajisicht der Exemplare:

Piispalum platycuhnum Pet. Tliouars, zu wel-

chem alier Pasp. platycaule Sieb. Hb. Fl. Maur. II.

u. 29. nicht gehört.

Paspalus coiiipi'essiis Sw. siib iMilio in Prodr.

et Fl. Ind. occid. , von welcher Art Prisp. scopa-

*) Man wird vicllcicbt diesen Namen tadeln, da, « ic aus

dem Schlüsse dieses Artikels crsichtlicll, nicht alle Paspnta

mit umgekehrten Achrcn in eine Gattung zusamnienrallon,

sondern noch einige iihrig bleiben, «clchc einen gleichen

Charader hohen ; da aber diese hier aufgestellte Gattung

die Mehrzahl von Arten cnlhUlt, so wird man i c/i Na-

men vielleicht entschuldigen und gellen lassen.

38
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rium in Kel. Haeiik. I. p. 213. aus Peru eine Form

mit vielästiger Iiiflorescenz scheint, wie eine solche

auch als Diyitaria filiformis pl. Weigelt. exs. von

Surinam vorliegt, üeberliauiit variirt dies weiter

in Amerilia verbreitete Gras mannigfaltig.

Paspalus nematanthus Schrad. in litt. , Sieb.

Agrostoth. B. 123.

Paspalus .platycauUs Flügge Monogr. p. 117.

Pöppig pl. exs. n. 1793. Ob dazu auch Pasp, ca-

pillare Lara, gehört, bezweifelt Flügge.
Paspaluni pulchellutii PresI in Sched. pl. exs.

Haenk. ist wohl das in den Keliq. Uaeuk. I. p.211.

Pasp. eleyanlulum genannte Gras, zu welchem

citirt wird Pasp. tenue Willd. hb. uon Gaertn.,

welches Citat jedoch auch unter dem gleich nach-

folgenden Pasp. attenuatum Presl 1. c. p. 212. steht,

also zweimal benutzt ist.

Paspalus barbatus Nees Agrost. Brasil, p. 27.

B. 9.

Paspalus pellitus Nees 1. c. p. 29. n. 12.

Paspalus setifolius Nees ex Trin. nispt. secund.

Steudel. Noniencl. II. p. 373 , Brasilien.

Was die übrigen von Nees unter seine Ab-
theiluug Digitariae gebrachten Arten betrifft, so

scheinen die Arten (,iä — 195 der ünterabtheilung

B. , bei welchen die Gloma postica als rigide ci-

liata angegeben ist, von denen der ünterabthei-

lung A. wohl zu unterscheiden. Pasp. dissitiflorus

Nees und Pasp. pectinatus Nees, die beiden Arten,

welche wir aus dieser ünterabtheilung gesehen

liabeu, zeigen ein so gänzlich verschiedenes An-
sehn von den übrigen, dass sie mit ihnen eine na-
türliche Gruppe nicht eingehn können, sind aber
auch unter sich so verschieden, dass sie auch keine
Vereinigung in eine natürliche Gattung zulassen.

üeber Asierochlaena , eine neue Gattung
der Malvaceen und einige neue Arten aus

dieser Familie.

Von
August Garcke.

(,B eschluss.)

Abutilon stenopetalum nov. spec.

A. stenopetalum uov. spec. Velutinuni; caiile

suffruticoso ; foliis late ovato-cordatis, acuminatis,
junioribns crenatis, adultis subintegris, omnibus
subtus canescenti- velutinis, petiolatis; stipulis li-

neari-lanceolatis, erectis, deciduis; panicula ex-
pansa; pedicellis unifloris, supra medium articulatis-

petalis sublinearibiis , basi villosissimis, sepala
ovato-acuminata vix aequantibus; Capsula lO-lo-
culari, calyci fere aequilonga, mutica; loculis 3-
spermis; seminibus reniformibns, pubescentibus.

Habitat in CoUinibia. Wagen er.

Diese Pflanze gehört in die Nähe von Abutilon

pennolle Willd., unterscheidet sich aber durch die

verlängerte, sehr ästige Hispe, durch die 3 -mal
kleineren Blüthen und durch die stumpfe Kapsel auf

den ersten Blick; mit Abut. auritwn Don hat sie

die weiche Behaarung des Eierstocks und des un-

teren Theiles der Staubfadenröhre gemeinsam, kauu
aber mit diesem wegen der kleinen Blüthen und der

linealisch -lanzettlichen (nicht herzförmig-geöhrten)

Nebenblätter gar nicht verwechselt werden. Sie

ist mit Ausnahme der oberen Seite der älteren Blät-

ter, welche nur mit einzelnen Sternhaaren besetzt

ist, sowie des oberen Theiles der Staubfadenröhre

und der Blumenblätter ganz sammethaarig. Uie

Blätter haben eine breit- herzejförmig Gestalt, sind

ziemlich lang zugespitzt und auf der unteren Seite

durch die Behaarung grau, die jüngeren gekerbt,

die älteren fast ganzrandig, l^/^

—

Z/i Zoll lang

uud \]4 —2H Zoll breit, meist 7nervig, mit her-

vortretenden Nerven auf der Unterseite und etwas

eingedrückten auf der Oberseite des Blattes. Der
Blattstiel ist IV4— 2'/4 Zoll lang. Die Nebenblätter

sind linealisch -lanzettlich , aufrecht, 4 — 5 Linien

lang und etwa H Linie breit. Die Blüthen stehen

in einer sehr verzweigten Rispe; von den einzel-

nen Blüthenstielchen trägt ein jeder nur eine Blüthe

und ist etwas über der Mitte gegliedert. Der Kelch

besteht aus eyförmig - länglichen , zugespitzten, nur
am unteren Theile verwachsenen Zipfeln, welche
fast länger sind als die sehr kleinen , schmalen,

etwas zugespitzten, kaum 3 Linien langen und %
Linie breiten, am Gruude nebst dem Fruchtknoten

mit weichen , etwas abstehenden Haaren dicht be-

setzten Blumenblätter. Die Staubfadenröhre ist

sehr kurz, kaum etwas über eine Linie lang, ober-

halb kahl, an der Spitze mit 10 ziemlich langen

Griffeln endigend. Die Kapsel ist mit dem Kelche

von gleicher Länge, stumpf, lOfächerig; die Fächer
3saamig, die Saamen uiereuförmig und wie die

Kapsel weich behaart.

Sida decumbens St. Hil. et Naud.

Unter den von Hrn. Wagener in Colnmbiea

gesammelten Pflanzen befindet sich eine Sida, wel-
che mit der von St. Hilaire und Naudin Ann.

des So. nat. ser. IIL vol. XVHL p. 50, aufgestellten

S. decumbens übereinkommt. Da indessen diesen

Autoreu keine vollständigen Exemplare zu Gebote

standen und deshalb die specifische Verschieden-

heit dieser Pflanze mit Ä. Dombeyana DC. prodr. I.

463. von ihnen in Frage gestellt wird, so wollen

wir hier eine vollstäudigere Diagnose geben und

bemerken, dass sie von der verglichenen Art in

der That specifisch verschieden ist.
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S. decumbens St. Hil. et NauJ. Caulc gracili,

deciinibciite, glabriiisctilü ; fuliis iictiulatis, anijuale

ovato -cordatiSf acuminutis, crciiato-dciitatis; sti-

pulis selaceis, miniinis; peduiiculis axillaribus ter-

luiualibiisque, solitariis, iiiiifloris, iiii'ra apiceiu ar-

ticiilatis, pilosiiisculis, petiolo paiilo Jongioribus;

ealycis laciniis acutissiinis
,

pilosiiisculis; floribiis

calycem vis superaiitibiis; Capsula ö-cocca, coccis

lonye biaristutis sepalis aequiiunyia, aristis snrsuiii

scabris.

Uabitat in Columbia. Wagener.
Der schlanke, last ganz kahle Stengel wird

von St. Hil. und Naud. als wurzelschlagend be-

schrieben, welches Merkmal wir an unseren Exem-
plaren zwar nicht (inden , aber deshalb nicht in

Abrede stellen wollen, da dies veränderlich sein

kann. Die Blätter sind V/^— l^/^ Zoll lang, 6— 8

Linien breit, die oberen allmählich kleiner und

schmäler, lang und schmal herz- ej förmig, zuge-

spitzt, gekerbt - gezähnt , schwach behaart, untcr-

scits etwas blasser; sie stehen auf einem 5— 6

Linien langen Stiele. Die Nebenblätter sind selir

klein, nur 1 — 2 Linien lang, borstenförmig. Die

Bliillienstiele achsel- mid endständig, einblüthig,

länger als der itlattsliel , aber weit kürzer als die

Hlattdäche, 9— H Linien lang, sehr kurz aber

ziemlich dicht behaart, etwa 3 Linien unter der

Blüthe gegliedert. Die Kelche -sind tief ötheilig, die

Zipfel sehr spitz und besonders am Rande und auf

den Nerven dicht, aber kurz behaart. Uie Blüthe

ist gelb, die Blumenblätter verkehrt -eyfürmig, etwa

3 Linien lang, also kaum länger als der Kelch

Die Kapsel bestellt aus 5 Früchtchen; diese sind mit

den Kelchzipfeln von gleicher Länge, mit 2 langen

Grannen versehen , welche durch aufwärts gerich-

tete kleine steife Zäckulieu bei der Berührung rauh

erscheinen.

Von dieser Art unterscheidet sich Ä. Dombeyana
DC. durch die breitern herz - eiförmigen , spitzen

Cniclit zugespitzteiO Blätter, durch die nur schwach

eingeschnittenen, weit stumplcrn kleinen Kelche,

welche von den Blüllicn und Früchten fast um das

Doppelte überragt werden.

Kiiteratur.
Synopsis muscorum frondosorum omnium hucusque

cognitorum. Auetore Carolo Müller. Pars II.

Fase. I; p. 1— 160.

i^B e sc hl IIS s.)

Sectio II. Entodon. Ist meine alte Gattung

Entodon , die jetzt als herrlich natürliche Gruppe

hier ihren sicheren Platz gefunden hat. Sie hat

noch den caulis complanatus der vorigen, ist aber

dichotomisch verzweigt und mit ovalen Blättern

und linienförmig gestrecktem Zcllennctze ver.sehen

während die meist elliptisch zelligen Blätter der

vorigen gefiederten Abtheilung zungeuförmig läng-

lich sind. Die cellulae alares sind meist sehr gros.'

quadratisch und eben. Besitzt 27 Arten und 2 zwei-
felhafte; neu: 9 Arten.

Sectio Hl. I'teroyuniuni. Der Stengel geht all-

mälich in eine allseitig blättrige Gestalt über, ist

aber noch zusammengepresst, gefiedert, zart, die

Zellen sind linienförmig, die cellulae alares gross

und blasenförmig, die Blätter selbst cinseitswendig.

Besteht aus 10 Arten, mit 3 hier zuerst beschrie-

benen. Sic verbinden aufs Herrlichste die vorigen

mit der

Sectio IV. Leptohymenium , wo der Stengel

noch zart und fadenförmig, nicht mehr zusammen-
gepresst ist, sondern rundlich wird, aber noch

ziemlich die Blattstructur der vorigen Gruppe be-

äiizt. Mit 17 Arten und 1 zweifelhaften; 2 sind nen.

Sectio V. Leucodon besitzt dagegen einen ro-

busten Stengel, dichtbeblättert und die Blätter sind

meist rundzellig und gefaltet. Zerfällt wieder in

Subsectiol. Pteriyynandrum mit in derTrocken-

heit vollkommen kätzchenartigem Stengel. Diese

Section verbindet wieder die sparrigblättrigenZ/f/><o-

hymenia mit den folgenden Gliedern, und ist von

19 Arten vertreten , niiter denen 5 neu. Dann folgt

SubSectio II. Harrisonia mit allen jenen Glie-

dern, deren Fruchtknospe sich zu einem waiircu

.\ste verlängert hat; 10 Arten mit 2 neuen.

SubSectio III. Euleucodon enthält die alte

Gattung Leucudon mit emporgehobenen Pericliäticn

und gefalteten Blättern; 15 Arten, von denen 2 hier

zuerst beschrieben.

SubSectio IV. Lasia. Bridel's Gattung un-

terscheidet sich von voriger nur durch einen gefie-

derten etwas zusammengepressteu Stengel. Mit 1

Art und 1 zweifelhaften.

Subsectio V. Leptodon enthält die alte Gat-

tung Bridel's, mit einem noch etwas gepressten

Stengel, aber zusammengerollten Zweigen und run-

den Blättern. 4 Arten.

Sectio VI. (Stellt fälschlich Subsectio VI. da,

was ich zu verbessern bitte.) ,Spiridens. Stengel

gross, robust, mit scheidenförmigen Blattbasen.

2 Arten.

Sectio VII. Climacinm. Unterer Stengel nackt,

oberer baumartig verzweigt. 2 Arten.

Sectio VIII. Pseudopilotrichum. -Mit hängen-

dem Stengel, dessen Blätter mit Oelirchen an der

Basis versehen sind. Zerfällt in

Subsectio I. Orthostichella, deren Blätter in

deutliche aufrechte lUilien gestellt sind, so dass der

38 -f
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Stengel meist 5seitig wird; 10 gute und 2 zweifel-

hafte Arten; 7 davon neu.

Siibsectio II. Pilotrichella , mit cjliliscli ge-

stellten Blättern; 12 Arten, wovon 4 neu.

Subsectio III. FapiUaria, von voriger durch

])apilIose Blätter geschieden ; 18 Arten, wovon 7 neu.

Sectio IX. Dichelyinu , enthält die wasserbe-

wolinenden Arten mit blühendem Stengel und meist

sichelförmig gebogenen Blättern. Zerfällt wieder in

Subsectio I. Eudichelyma mit seitlich gestell-

ten Früchten; 3 Arten.

Subsectio II. Cryphaeadelphus ist ein Seiten-

stück zu Dendropoyon der Gattung Pilotrichum,

da auch hier die Fruchtäste sich verlänger» und

die eingesenkten Früchte dadurch terminal scheinen
;

1 Art.

Beschluss machen 2 zweifelhafte Neckerae, von

denen 185 sicher gestellte und 15 zweifelhafte Ar-
ten beschrieben sind.

Auf dem letzten Bogen beginnt die Gattung

Filotrichum , von Neckera durch die cahjptra mi-

traeformis gescliieden. Das Referat über dieselbe

werde ich erst beim nächsten Hefte bringen, da

auch hier eine ähnliche Entwickelungsreihe vor-

herrscht, welche im Ganzen betrachtet sein will.

K. M.

Physikalischer Atlas von Berghaus. — Wisli-
zenus Beitröye zur genauem Kenntniss des

nördl. Mexico. Botanik von Dr. Engelmann.
(F o r t s e t z II 11 g-. )

Von Santa Fe nahm Dr. Wislizenns seinen

Weg südlich längs des Bio Grande. Das Land war
zum Theil bergig und felsig, zum Theil und haupt-

sächlich längs des Flusses sandig; und die Höhe
beträgt im Durchschnitt 4000 und 5000 Fuss über

dem Meere. Hier treffen wir abermals einige von

den Pflanzen der Ebenen und von Texas, u. a. Po-
lanisia trachysperma T. n. G. ; Holfmannseggia
Jamesii T. u. G. Eine interessante Prosopis mit

schraubenförmigen Hülsen und der P. odorata Torr,

u. Frem. von Califoinien nahe verwandt, war der

erste Mimosenstrauch, welcher auf der Reise be-

merkt und von nun an allmälig häuliger wurde;
ßlentzelia Sp., Cosmidium gracile, Eustoma, He-
liotropium currasacicum , Muurandia antirrliini-

flora, eine schöne grossblumige Datura, Abronia,
Hendecandra texensis und viele andere. Bei Olla

erschienen die ersten Exemplare einer neuen Spe-
cies von Lcirrea , die erste und nördlichste Form
der slrauchigen Zyyophyllaceae , die weiter gegen
Süden zahlreicher werden. In derselben Gegend
sah man zuerst den Mesquite -Baum oder Strauch,

wahrscheinlich Algarobia glandulosa T. u. G. Von

hier abwärts nach Matamoros nahm der Mesquite

zu, doch scheinen die gesammelten Proben anzu-

deuten, dass es hier zum wenigsten zwei verschie-

dene Species giebt.

Am folgenden Tag sah man bei Sabino einen

interessanten JBignonien -Stra.ach zum ersten Mal,

ohne Zweifel den Chilopsis von Don, der weiter

gegen Süden häufiger wurde. Seine dünnen Zwil-

lings-Zweige, die weidenartigen schmalen klebri-

gen Blätter und die grossen blass- oder dunkelro-

theii Blumen machen ihn zu einem bemerkenswer-

tlien Strauch. Dr. Gregg erwähnt seiner unter

dem Namen „Mimbre" als eines der schönsten

Strauch er von Nord -Mexico. Der Charakter, den

Don giebt, und der von De Candolle, erscheint

mangelhaft, obwohl ich niclit zweifeln kann, dass

Heide unsere Pflanze im Auge hatten. Ich bin im

Stande diese Irrthümer nach den Proben zu berich-

tigen , welche ich von Dr. Wislizenus und Dr.

Gregg erhalten habe.

Bei Albuquerque wurde eine merkwürdige Opuii-

tia beobachtet. Sie gehört augenscheinlich zu den
Opuntiae cylindraceae , hat aber kurze keulenför-

mige Beeren, weshalb der Name O. clavata sehr

bezeichnend wird. Eine sonderbare Pflanze, mit

der Beschaffenheit eines Ranunctilus, aber mit Sait-

rurus nahe verwandt, wurde ebenfalls in dieser

Gegend zwischen Gras an den Ufern des Rio
Grande gefunden. Nuttall hat dies Genus nach
Exemplaren beschrieben , die er in Californien ge '

sammelt hat, allein ob seine Anemopsis cali/'ornica

specifisch identisch sei mit der Neumexicanischen

Pflanze, bleibt nocli zu bestimmen, da die letztere

regelmässig sechsblättrige Hüllen und etwa sechs

Staubgefässe hat und ganz glatt ist.

Während die zulelzt genannten Pflanzen an-

deuten , dass wir uns einer andern botanischen Re-
gion nähern, erstaunen wir, hier Polygonutn am-
)ihibium und CejiliuJanlhus occidentalis zu treffen,

davon ersteres Gewäclis der Alten und Neuen Welt
gemeinschaftlich ist, nnd das zweite in den Verei-

nigten Staaten einen sehr grossen Verbreitniigsbe-

zirk hat.

Die berühmte Wüste Jornada dcl Muerto lie-

ferte, wie sich erwarten liess, ihren Beitrag in-

teressanter Pflanzen. Eine europäische Crucifera,

aber mit sehr kurzen Staubwegen und weissen

Blumen, wurde hier in Menge gefunden. Ich sah

sie anfangs als Typus eiues neuen Genus an, fand

aber später in Hooker's London Journal of Bo-
tany vom Februar 1845 Harvey's Beschreibung

seines neuen Californischen Geschlechts Dithyrea,

dem unsere Pflanze wahrscheinlich als eine neue

Species beizuzählen sein wird.
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Eine neue Siiccies von Talinuin mit cinfaclien

acliseUcininVcn Jllütlicn , wurde zum ersCen fllal in

der Joi'iiada gesellen, und weiter f^cjcen Sfiden,

nach Cliiliualiua liin, abermals gesammelt. Valea

lunala , Centaurea ainericmiu , Su/nnäus mariji-

iiitta und eine lioliruria , die walirsclieinlich inil

einer neuen texanisclien Species einerlei ist, erin-

nerten an die Flora von Arkansas und Texas,

während der riesenförniine Echinucuctus Wislizeiii

anzeigt, dass wir uns dem jMcxikanisclien Tal'el-

lande nähern. Dieser ungeheure Cactus erreicht

durchgängig eine Uühe von 1 'j bis 2 Fuss. Exem-
plare von 3 Fuss Höhe waren selten, allein ein

Exemplar wurde gefunden, welches 4 Fuss Höhe

und beinaii' 7 Fuss Umfang hatte und mit Knospen,

illumen und Früchten, in allen ätufen der Ent-

wickelung, bedeckt war. An Grösse stellt er dem

Echinocactus iiujeiis Zucc. am nächsten , davon 5

bis 6 Fuss hohe Exemplare bei Ziniapan, in Mexico,

gesammelt »urdcn. Ein anderer niexicanischer

Cactus, E. plutyceras Lcui. , soll G, nnd sogar 10

Fuss hoch und verhältnis.«mässig dick sein. E. Wis-

lizeni ist demnach der dritte an Grösse in diesem

Geschlecht.

Aus derselben Gegend ist eine schöne Miim-
milluria in getrockneten sowohl, als Icheudeu Ex-

emplaren eingesandt worden. Es scheint eine der

wenigen Mammillariae lonyiinammae zu sein, ob-

wohl sie nicht rothe, sondern gelbe Hliithen und

steifere Dornen hat. Mit dem Xameii 31. macrome-
ris , den ich ihr gegeben habe, beabsichtige ich die

uiigewülinliche Grösse verschiedener Theile der

Püanze, der Tuberkeln, der Dornen und der Blii-

then anzudeuten.

In der nämlichen Gegend wurde zum ersten

Mal eine seltsame Pflanze angetroffen, aber damals

ohne Blüthen oder Frucht, und die dem zufälligen

Beobachter eben so merkwürdig erschien, als sie

den wissenschaftlichen Botaniker in Verlegenheit

setzt; einfache dornige Stöcke oder Stengel, die

ein weiches, schwaches Holz und Mark im Innern

haben, einer oder mehr aus derselben Wurzel, aber

stets ohne Zweige, 8 bis 10 Fuss hoch, nitlit mehr,
als /< Zoll dick , häufig das Gestrüpp überragend,

worin dieses Gewächs gelundcn wurde, nur gegen

die Spitze hin mit einigen Büscheln schon gelb ge-

wordener Blätter. Im folgenden Frühjahr wurden
die prachtvollen Carmoisin- Blüthen dieser Pflanze

von Dr. MV. zwischen Chihuahua und Parras ge-

funden, während ich dern Dr. Gregg die reife

Frucht verdanke, welche er bei Sallillo nnd Jlon-

terey gesammelt hat. Die Pflanze i-t eine J'oh-

qtiiera, davon Humboldt zwei Species in Mexico

gefunden hat; die eine von ihnen , E. formoau. ein

zweigiger Strauch, war nur im blühenden Zustande,

und die andere, F. spinosa , ein dorniger Strauch,

nur im Zustande der Frucht bekannt. Die Structur

des Fruchtknotens der ersten Art schien sich so

sehr von der Kapsel der zweiten zu unterscheiden,

dass es später für nothwendig erachtet wurde , sie

generisch zu scheiden, was zur Folge hatte, dass

die zweite Art das Genus Bronnia bildete. Da ich

sowohl die Blüthen als auch die Frucht einer drit-

ten Fouquiera besitze, so bin ich im Stande die

Schwierigkeit bis zu einem gewissen Punkt zu lö-

sen und die Xothwendigkeit zu zeigen, ßronnia

mit Fouquiera wieder zu vereinigen. Die Blüthe

von Foii<iuiera splendens, wie ich die nördliche

Pflanze genannt habe, ist die einer wahren Fou-

(/uieria, während ihre Frucht nahe zu die einer

lifonuia ist I

Gegen El Paso hin wurde eine merkwürdige

capparideische Pflanze gesammelt , die mit der ca-

lifornischen Oxystylis von Torrey und Främont
nahe verwandt zu sein scheint, und mit ihr eine

abgesonderte Gruppe in dieser Familie bildet, die,

wie Professor Torrey gezeigt hat, den Crucife-

reii sehr nahe kommt.

Zu Ehren seines Entdeckers, welcher, obschon

ohne Hülfe uud oft verschiedenartig beschäftigt, so

viel zur Förderung unserer Kenntniss dieser nörd-

lichen Provinzen von Mexico geleistet hat, und wel-

cher, wie ich glaube, der erste Naturkundige ge-

wesen ist, der die Gegenden zwischen Santa Fe,

Chihuahua und SaltiUo erforscht hat, — liab' ich

dieses neue Genus JVinlizenia genannt! Von Oxy-

stylis unterscheidet es sich hauptsächlich durch sei-

nen langen stielartig verlängerten Fruchtknoten und

seine Kapsel, welche umgebogen ist, und durch die

langen Trauben; es mag iudessen mit diesem Genus

zu vereinigen sein.

Auf den Bergen um El Paso wurde eine andere

dieser cylindrischen Opuntien gefunden, die aber

weit dünner und schlanker war, als die vorher er-

wähnten z« ei Species. Nach einer unvollständige«

Beschreibung zu urtheilcn muss sie nahe verwandt
sein mit der mexikanischen 0. inriiata Hort. Vind.

Ich habe ihr den Namen O. ruiiinutit gegeben, da

die strohfarbigen losen Scheiden der langen Dor-

nen sehr merkwürdig sind. Hier wurde auch ein

neuer Eviunoceretis gefunden, den ich wegen sei-

ner dichten Bedeckung mit kleinen Dornen E. da-

syacanlliiis genannt habe. Hier wurde auch t^/yioifj«

Tutta Mill. zum ersten Mal gesehen; und dies ist

vielleicht die nördlichste Grunze sowohl dieser

weit verbreiteten Species, als auch einer andern

gemeinen mexicaniselicn Pflanze, niimlicb von Aijave

americana. Beide wurden tu grösserer Vullkom-
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meiiUeit bei Cliiluialuia gefunden, und von da be-

ständig abwärts nach Monterey und zur Miinduug

des Bio Grande. Die Opuntia scheint sich auch

hoch hinauf in Texas zu erstrecken.

Mit diesen zugleich ward ein Dasylirion ge-

funden, vielleicht dieselbe Species wie die texani-

sche, uud später auch bei Saltillo.

Von El Paso nach Chihuahua läuft der Weg
Anfangs durch eine öde, sandhiiglige Landschaft,

wo eine eigenthiiniliche Martynia beobachtet wurde,

dann aber durch ein reizendes atimuthiges Land,

welches in jener Jalireszeit CAiigust) nach Ablauf

der Begenzeit, mit einer iipiiigeu Vegetation be-

deckt war. Die Höhe des Landes beträgt hier zwi-

schen 3700 und 4700 Fuss über dem Älexicanischen

Meerbusen.

Die se\\.ene Cevallia sinuata, welche Dr. Gr egg
auch von IVIonterey eingesandt hat, wurde in die-

sem Theile der Reise gefunden. Hier kommt auch

eine perennirende Species von Linum, mit gelben

Fetalen, vor, so weit, in Amerika, das einzige

perennirende gelbblühende Linum; es unterscheidet

sich durch seine langen aufrechten Kelclibliitter,

daher sein Name. Verschiedene Oenotherae, die

zuvor nicht gesehen worden waren, traten jetzt

auf; verschiedene Species von Gilia, eine Menge

Nyctaguneae^ mehrere Ascie/Jiadaceae, Malvuceae,

Cucurbitaceae , Compositae u. a. m. wurden hier

gesammelt, darunter eine Menge neuer Species, die

ich aus Mangel an Zeit für jetzt nicht beschreiben

kann. Beim See Enciiiillas wurde eine andere

Martynia gefunden, welche, dem Laube nach, der

M. proboscidea nahe steht, die an ihren Purpur-

Ululhen aber sclinell zu erkennen ist. Ein schöner

gelbblühender Bignonieii-aira.\\c\i, walirscheinlich

Tecoma stans Jiiss., den man weiter südlich häufig

sieht, wurde zuerst bei der Quelle Gallejo bemei'kt.

Strauchige Algarobiae, ebenso einige andere Mi-
mosen, wurden in grösserer Fülle gesehen.

Hier würde die geeignete Stelle sein für eine

Beschreibung der verschiedenen Yucca - Arten,

welche Dr. W. gefunden hat. Leider waren aber

die Labellen der Exemplare zum Theil verloren

gegangen, so dass es für jetzt unmöglich ist, Blät-

ter, Blüthen und Fruchte gehörig zu ordnen. Ge-
wiss ist es, dass verschiedene Species neben der

oben erwähnten Yucca angustifolia gesehen wur-
den; dass die Blätter aller laserige Kanten haben,

einige mit sehr feinen, andere mit sehr groben Fa-
sern an ihrem Rande; dass die grosse Mehrheit
saftlose Kapseln mit sehr dünnen, Papier ähnlichen

Saamenköriiern trägt, dass aber eine Species eine

essbare saftige Frucht mit sehr dicken Körnern hei--

vorbringt. Die von Dr. W. gesammelten Saamen-

körner kamen hier glücklicher Weise im besten

Zustande an, und einige haben schon gekeimt, so

dass wir hoffen können, einige dieser Species auf-

zuziehen. Yucca aloefolia, der südlichen Ver-

einigten Staaten und von Mexico, soll ebenfalls

eine cssbare Frucht tragen , hat aber ausgezackte

Blatter. Wir haben demnach verschiedene Species

von Yucca mit essbaren Früchten , die eine beson-

dere Abtheilung in diesem Genus bilden mögen.

Der Boden scheint hier zu fruchtbar für Cacti

zu sein; daher denn aucli , mit Ausnahme einiger

Opuntien, die einzige Species, welche zwischen

Paso und Chihuahua, ungefähr 100 Meilen südlich

von dem zuerst genannten Orte , Cereiis Greggii

war, was ein besonderes Interesse darbietet, da er

walirscheinlich die nördlichste Form des eigentlichen

Cereus ist. Die Exemplare, welclie Dr. W. behufs

des Anbaus hierher sandte , waren leider todt , als

sie hier anlangten, und weder Blüthen noch Früchte

sind empfaugen worden; allein Dr. Gregg hat die-

selbe Art bei Cadena , südlich von Chihuahua, in

der Blüthe gesammelt, von der ich die Beschrei-

bung vervollständigt habe. Ich konnte ihr keinen

bessern Namen geben, als den des eifrigen und in-

telligenten Erforschers jeuer Gegenden. Vom Für-
sten Salm-Dyck erfahr' ich, dass ein Cereus,

wahrscheinlich dieselbe Species, von Herrn Potts
in Chihualuia nach England geschickt worden ist;

allein auch dessen Exemplare blieben nicht am Le-
ben; sie waren wegen ihrer dicken, rübenförniigen

Wurzel äusserst bemerkenswerth. Da weder Dr.

W. , noch Dr. Gr. ihre Aufmerksamkeit der Wur-
zel zugewendet haben , so bin ich nicht im Stande

zu sagen , ob ihre Exemplare in dieser Beziehung

mit denen von Potts übereinstimmen.

i^F u r t s e t z u n^ fo l^ t.)

Ant. Bcrtolonii jUiscellauea botanica IV. Bono-
niae ex typogr. Emygdii ab Ulmo a. MDCCCXLIV.
4. 13 S. u. 2 col. lith. Tff.

Wir haben im Jahrg. 1846. dieser Zeitung das

fünfte Heft dieser Miscellanea angezeigt und dabei

bemerkt, dass uns das 4te noch nicht zugekommen
wäre. Da wir dies jetzt durch die Güte des Verf. 's

erhalten haben , holen wir diese Anzeige nach.

Zuerst leitet der Verf. diese im November des

Jahres 1843 vor der Akademie von Bologna gehal-

tene Vorlesung mit eiuer Fortsetzung der Nach-
richten über Ulysses Aid ro van d i ein, dessen

Sammlungen und Manuscripte in vielen Bänden in

der Bibliothek des Archigymnasium zu Bologna auf-

bewahrt werden. Er spriclit nämlich von dem von

jenem alten italienischen Naturforscher aufgestellten

Pflanzensysterae CCod. no. LXXIX. v. J. 15ß7),
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welches scliori eine Andeutung zu dem Sexualsy-

stem L i n II (i's enthalten habe, während fast zu

derselben Zeit Andreas Caesalpin in einem

Briefe an Alpli. De Tornabonis v. J. 1563 den

ersten Grund zu einem natiirliclicn Sj'stem legte,

indem er die Pflanzen nach ihren Frücliteu klassi-

ficirte. Dieser Brief befindet sich in einem von

Ca es alpin jenem De Tornabonis geschenkten

Herbarium, welches jetzt in der grossherzogiichen

Bibliotliek zu Florenz ist, und wurde nach einer vom

Bibliotheliar Frajiz Tassi erhaltenen Abschrift iu

den Opuscoli Scientif. di Bologna IU. p. 371. abge-

druckt.

Der Verf. geht nun zur Besclireibung zweier

Pflanzen über, welche im bot. Garten zu Bologna

geblüht haben und deren Saamen von Uaddi niit-

getheilt wurde.

Bromelia antiacantha Bert. Virid. Bonon. veg.

p. 4., caule brevissimo stolonifero, foliis canalicn-

latis , spinis marginalibns validis, inferioribus re-

trorsis , superior. incnrvis, spica ramosa laxa.

Taf. I. (wo die Pflanze zehnmal verkleinert nebst

einem Blattstiicke und Scitenühre in nat. Gr. dar-

gestellt ist). Aus Brasilien, blühte im .Sept. u. Oct.

1842, wird im Sommer im Freien gehalten.

Hibiscus pernambticensis , foliis coriaceis, ex-

quisite cordatis acuniinatis subcrenatis glabris, ju-

nioribus subtus pubescentibus, stipnlis elongatis,

lanceolato-falcatis: Tab. U. Brasilien CRaddi),
Guadeloupe CBertero). Diese schon im J. 1820

iu des Verf.'s Excerpta de re herbaria benannte

Art ist von ÜC. im Prodromus aufgenommen.

Es geht nun der Verf. zu anderen Pflanzen

über, welche er vom Fürsten von Canino in

Rom 1834 erhalten hatte und von Dr. Gaves im

Staate Alabama gesammelt wurden. Vorher schickt

er eine kurze Notiz über jene Gegend voran und

beschreiiit dann drei Arten, den weiteren Verfolg

in den nächsten Heften liefernd. Diese sind:

Lactuca Alabamensis
,
glabra, caule erecto te-

reti; fol. superior. linearibus dislantibus abbreviatis

integcrrimis, nervo carinatis, racemo composito

laxifloro, pedunc. remote subtricephalis, achaeniis

ovatis brevissimo rostratis. Möchte wohl zu der

vielgestaltigen L. elotiyata Mühlbg. gehören.

Ntibalus quercifolius ,
glabcr; caule superne

ramoso-paniculato; fol. remote denticnlatis angu-
latisve, inferior, alato - pctiolatis , 3-part. , lacin.

lateral, horizontalibus, impari3-fida, snpremis in-

divisis; paniculae ramis racemiferis , cephalis se-

ciindis, calathis glabris squamis internis subdenis.

Da diese neue Art zwischen N- Fraseri und trilo-

batus stehen soll, diese aber nach Torrey und

Gray (s. deren Flora) einer Art angehören, so

wird sie auch wohl dahin zu hrinjien sein.

Hieraciuin (sect. Leiocepliula UC.) caeloi/hyl-

lum , caule basi altcrne foliusu; fol. lanceolatis,

subtus margineque setosis, panicula pauciflora snb-

corymbosa ,
pcduncul. filiformibus rectis. Soll dem

f/. venosuOT zunächst stehen, ist vielleicht dessen

Var. ß. in Torrey und Gray Flora.

S—l.

Palaeontology of New -York. Vol. I. Containing

descriptions of the orgaiiic remains of tlie Iower

division of the New -York System (eqnivalent of

the Iower Silurian Bocks of Europe). By James
Hall. Albany print. by C. van Benthuysen,

1817. 4. XXUI u. 338 S. und 106 Tafif.

Nach der Anzeige in den Götting. gelehrt. An-
zeigen St. 107. ist dies der erste Band eines von

dem Hause der Abgeordneten des Staates New-
York beschlossenen Werkes, welches den allge-

meinen Titel: ,,Natural history of New -York" füh-

ren und in 3000 Ex. starker Auflage erscheinen

wird. Dafür sind 104000 Dollars als Kostenbetrag

veranschlagt und bewilligt, auch nachträglich noch

zur Anfertigung von Tafeln ein Zuschuss gege-

ben. Die Anordnung ist so, dass nachdem eine

kurze Nachricht von der betreffenden Gebirgsschicht

gegeben ist, die darin gefundenen Thiere und Pflan-

zen in systematischer Ordnung folgen Unter den

fossilen Gewächsen sind mehrere neue Arten und

Gattungen unter bekanntin beschrieben und abge-

bildet. S—l.

Personal - IVotizen.

(Neue PrenssischeProvinzialblätter. Bd. IX. (XLIII.)

Heft 5. S. 3ü9— 74.)

Am 4. Januar 1850 starb zu Danzig der Sani-

tätsrath Dr. Georg Karl Bereu dt. Derselbe

war am 13. Juni 1790 zu Danzig geboren und der

zweite Sohn des Dr. med. Nathanael Berendt.
Seine Jugend verlebte er im älterlichen Hause mit

2 Brüdern unter der ernsten Leitung des Vaters.

1805 trat er iu das Gjinnasium zu Danzig; Ostern

1809 ging er nach Königsberg, wo er neben der

Medicin vorzugsweise Botanik trieb. Schon damaU
interessirte er sich für die vorweltlichen Einschlüsse

in Bernstein, die später ein Hauplgegcnstand seiner

Studien wurden und machte mit seinem Lehrer,

Professor Wrede, eine Heise ins Saniland, um
dort an der Meeresküste die Bernsteingräberoien

zu sehen. 1810 im Herbste ging er nach Göttingen,

1812 nach Beendigung seiner Studien nach Berlin,
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1814 lielirte er nach Danzig zurück. Hiev stand er

seinem verwittweten Vater in der ärztlichen Praxis

bei, in welcher er sich bald eine grosse Liebe und

Achtung erwarb. 1817 verheirathete er sich, zengte

6 Kinder und bildete sich somit einen Familien-

kreis, der nm so grösseren Einfluss anf seine Stu-

dien gewann , als er durch ihn an Hans und Gar-

ten und damit an die geliebte Bliimeuwelt gefesselt

wurde, die er sorgsam seiher pflegte. Schon .sein

Vater hatte eine kleine Bernsteinsammliing ange-

legt; der Sohn suchte sie zn erweitern und dies

gelang ihm so sehr, dass seine Samnihing bald

einen ausgedehnten Ruf in der Gelchrtenwelt er-

warb. Seit 1820 Mitglied der natiirforschenden Ge-

sellschaft wurde er 1837 ihr Director, in welcher

Stellnng er für Naturwissenschaften sehr thätig

war. Er verwaltete dies Amt 8 Jahre lang und

trat freiwillig als Vicedirector und Secretair der

Gesellschaft ab. 1844 wurde er Sauitätsrath, Im

Winter 1848/49 entwickelte sich in ihm in Folge

grosser Anstrcngnngen bei seiner ärztlichen Praxis

Mährend der Cholerazeit ein Herziibel. Im Herbste

desselben Jahres unternahm er zur Erleicliterung

seiner Leiden eine Heise nach Berlin und Dresden.

Nach 14 Tagen seiner Biickkehr fiel er auf's Kran-

kenlager und starb, allgemein betrauert, nach 6

Wochen. Am 4. Januar machte ein Lungeuschlag

seinem Leben ein Ende.

Zum JDbiläum seines Vaters sclirieb Berendt
„Die Insecten im Bernstein", ein Beitrag zur

Thiergeschichte der Vorwelt; seine Absicht, später

einen zweiten Theil zu schreiben, mnsste er auf-

geben. Das Material hatte sich unterdess ungemein

vermehrt, so dass er die Unmöglichkeit erkannte,

dasselbe allein zu bearbeiten. Deshalb setzte er

sich mit andern Gelehrten in Verbindung, mit Blu-
me n b a c h , C r d a , G e r m a r , G ö p p e r t , Ha-
gen, H p e , Koch, L e w , M e y e r , P i c t e t

,

Beichenbach, v. Stern berg u. v. a. Es ge-

lang ihm, mehre für die Bearbeitung seiner Samm-
lung zu gewinnen. Bei der Herausgabe traf er auf

unzählige Hindernisse, die er, ohne anderweitige

Unterstützung, nur mit grossen Opfern überwinden
konnte. Die Bernsteiustücke konnten in Danzig
nicht gezeichnet, die Tafeln nicht nach Wunsch
ausgeführt werden, und so mnssten die Originale

zu Künstlern nach Breslau , Berlin, Halle, Königs-

berg, Begensbnrg und Genf wandern; viele Hundert

Tafeln raussten verworfen und durch neue ersetzt

werden. 1845 erschien der I. Theil des ersten

Bandes, die andern sollten bald folgen, aber die

geringe Theilnahnie entmuthigte den Herausgeber,

Die Kupfertafeln zam zweiten Theile des 1. Bandes,

sowie zum 2. Bande sind fertig. Bekanntlich hat

Professor Göppert die vegetabilischen Einschlüsse

in dem herausgegebenen Theile bearbeitet.

Die nachgelassene Bernsteinsammlung ist von

ausserordentlicher Bedeutung. Sie enthält:

1. zur Formation circa 350 Stücke.

2. zur Diagnose Betinit, Copal und andere

Harze, Bernstein in verschiedenen Farben, aus

verschiedenen Ländern, mehre Kunstwerke, Cnrio-

sitäten, Insecteneier und Larven, thierisches Haar,

Federn, Spinngewebe c. 300 Stück.

3. PDanzenabdrücke, Brannkohle, Zapfen «.s.w.,

vegetabilische Einschlüsse, Holz, Wurzeln, Blatt-

schuppen, Blätter, Zweige, Blüthen , Früchte,

Kryptogameu c. 350 Stück.

4. Insecten: 3218 Stück; so dass die ganze

Sammlung gegen 4220 Stück besitzt.

Bis zum letzten Augenblicke war ihre Vermeh-

rung und Verbesserung der Gegenstand der Sorge

des Verstorbenen, und es ist wahrhaft rührend, zn

hören, dass Berendt noch am Morgen seines To-

destages
,
ja selbst noch eine Viertelstunde vor sei-

nem Tode einzelne Theile der Sammlung sich zei-

gen liess. K- M.

Kurxe '^otixen.

Bei einer Durchsicht des eben erst empfangenen

„Handliok i Skandinaviens Flora, af C. J. Hart-
mann", 5. AuH. 1849, eines Buches, das in

Deutschland fast nur dem Namen nach bekannt ist,

weil es ganz in Schwedischer Sprache geschrieben

ist, finde ich eine Namensverwechslung von Bryum
rutilans, aeneum und Schimperi. Br. rutilans Br.

et Seh. ist auf S. 350. beschrieben und auf der fol-

genden Seite 351. auch Br. Schimperi mihi mit dem

Synonym Br. aenenm Blytt. Die Sache ist aber

umgekehrt: Br. Schimperi mihi ist Br. rutilans

Br. et Seh. und eine Webera, während Br. ruti-

lans Brid. (der ältere Name!) das Br. aeneum Blytt.

und eine Pohlia ist.

Die Sache muss also in der Sk. Fl. so laufen

:

p. 350. Br. rutilans Brid. Syn. Br. aeneum
Blytt.

p. 351. Br. Schimperi C. Müll. Syn. Br. ruti-

.

Ia7is Br. et Seh. K. M.

Redaotion: Hugo von Mo hl. — 1). F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Föratiner in Berlia. — Druck: Sefcauer'sclve Buchdruckerei in Halle.
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Lieber cigenthümlicliOj bisher noch nicht

beobachtete Erscheinungen in den Ver-

dickungsschicltten gewisser ilolzzellen.

Von Herr m a nn Sc h a c h t.

(Hierzu Taf. VII.)

Bei einer geiiaiien mikroskoiusclieii Bearheitiiiis

grö.sserer Saininliiiiijeii , meistens tropisclier, Hölzer

iiherrascliteu iiilcli im Uerbst vorigen Jahres die

eigentliiimlicheii , liüolist regelmassig geformten,

meistens .spii-alig gestelltei) Spalten in der Ver-

diclinngsmassc der Holzzellen von Hernandia so-

nora. Diese Spalten oder verdünnten Stellen in

den Verdickungsschicliten hatten oft das Anselin

langer, tafelförmiger, an beiden Knden durch 2

Flächen zugespitzter Kristalle; sie fanden sich in

beiden Richtungen, sowohl auf dem den WarUstrah-

len parallel geführten , als auf dem sich mit ihnen

kreuzenden Längsschnitt.

Wicli in diesem Frühjahr mit dem Holz der

Palmen, von denen mir etwa 20 Arten zu Gebote

standen, beschäftigend, fand ich auf sehr dünnen

Längsschnitten im Uolzkörper der inneren Gefäss-

bündel des Stammes von Caryota urens ganz die-

selben spaltenförniigen Poren; sie waren hier noch

unweit schöner ausgeprägt und reichlicher vorhan-

den, die Uolzzellen selbst waren ungleicli länger

und breiter als bei Hernandia. Schon ein einziger

gelungener Längsschnitt durch das Gefässbündel

zeigte in seinen neben einander liegenden Holz-

zellcn die wunderbarsten Verschiedenheiten; die

mehr nach aussen gelegenen Holzzcllen hatten in

der Begel nur Porcnkanäle, von oftmals elgcn-

tluimlicher Gestalt, erst in der Mitte des Holzliör-

pers erschienen die vorhin erwähnten spallenför-

.migen Poren; hier fand ich Zollen, wo diese Spal-

ten nur in einer, spiralig -aufsteigenden Richtung

verliefen, neben diesen andere, wo 2 bis 3 durch-

aus verschiedene Richtungen der verdünnten Stel-

leu genau zu unterscheiden waren und unter die-

sen Zellen wiederum einige, wo die Menge der
Spalten und die Hichtungs- Verschiedenheit dersel-

ben so zugenommen hatte, dass man nicht mehr
die einzelnen Spalten, noch weniger aber die Lau'e

und Richtung derselben mit Sicherheit unterscheiden

Konnte. Ein ganz gelungener, jedoch nicht leicht

in der nöthigen Vollkommenheit erreichbarer Quer-
schnitt durch ein solches Gefässbündel zeigt in

der Mitte des HolzUorpers, wo die erwähnten Zel-
len liegen, eine sehr schöne, deutliche Schichtun«-

der Verdickungsmasse, man unterscheidet brei-

tere, stärker markirte Schichten, die wiederum
durch sehr feine, oft nur an einzelnen Stellen
sichtbare Linien in schmale Schichten zcrtheilt sind.

Das Lumen der Zelle war meistens selir verengt,
von selbigem gingen Porenkanäle von ungleicher
Weite durch die Verdickungsmasse, in der letz-

teren fanden sich ausserdem unregelmässi« ver-
theilte grössere und kleinere Löcher, dieselben la-
gen in einem und demselben Zellendnrclischnitt in

ganz verschiedenen Scliichten der Verdickun<»s-
masse; bisweilen schien es, als ob ein Poren

-

Kanal durch diese Lücher ginge, häufiger standen
sie jedoch mit keinem solchen in Verbindung.

Die verschiedene Bichtung der verdünnten Stel-
len, wo sich nicht selten auf dem Längsschnitt in

einer und derselben Zelle neben der spiralig -auf-
steigenden auch eine fast wagerechte und neben
dieser oftmals noch eine fast senkrechte Richtung der
Spalten deutlich unterscheiden liess, überzeugten
mich, in Uebcreinstimmung mit dem Verhalten des
soeben erwähnten Oucrschiiitts, von deui Dasein
mehrerer, in Bezug auf die Bichlnug ihrer ver-
dünnten Stollen durchaus verschiedener, über ein-

ander liegender Verdickungsschichten. Diese That-
sacho schien mir neu und wohl einer genauem

39
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Untorsucliiiiig würdig, ich bediente mich zur feste-

ren Begrüiidnng derselhen der vom Prof. Schulz
in Greifswald vor(^eschIag;enen Macerir-Metliode

(des Kocliens mit chlorsaureni Kali und mit Salpe-

tersäure), eines Verfalireiis, das derartige Uiiter-

sucluingen sehr erleichtert, indem man jede Zelle

vollkommen isoliit erhält und nunmehr ihren Bau

so recht studireu kann. Sämratliche Figuren der

beifolgenden Tafel zeigen, mit Ausnahme der Fi-

guren ] , 2 und 5, die durch den Schnitt gewonnen

wurden, auf eine solche Weise aus ihrem Verband

getrennte Zellen oder Theile derselben.

Ich liess, wie es Schulz angegeben, die

Holz -Portionen der Caryota, und ebenso das zer-

lileiiierte Holz der Hernandia, nur so lauge Cetwa

1 /< bis 2 Minuten) in dem oxydireuden Gemisch,

ilass die nach aussen gelegeneu Holzzellen sich

freiwillig zu lösen begannen und brachte dieselben,

nachdem ich sie dnrcli wiederholtes Auskochen mit

Alkoliol und Wasser gereinigt hatte, unter das ein-

fache Mikroskop, um die noch aneinander hängen-

den Holzzellen sorgfältig mit der Nadel abzulösen

und zu sortiren. Hierbei überzeugte ich mich von

neuem, wie in demselben Holzkörpcr von Caryota

Zellen ohne die erwähnten Spalten der Zellwand,

dann aber mit sehr verschiedenartig entwickelten

Porenkanälen , darauf Zellen wo beide, sowohl

spaltenformige verdünnte Stellen als Poreukanäle,

und endlich Zellen mit zahlreichen Spalten ohne

deutliche Porenkaiiäle vorkommen. Die letztge-

nannten Zellen nahmen in der Regel die Mitte des

Holzkörpers ein , während die zuerst erwähnten

dem Umkreise desselben angehörten. Bei Hernan-
dia zeigte nur das Holz späterer Jahre spaltenfor-

mige Poren , ein junger Stamm und ebenso die dem
Mark zunächst gelegene Holz -Portion eines älteren

Stammes besass fein -poröse Holzzellen.

Ich will jetzt versuchen die verschiedenen, oft

sehr abweichenden Formen dieser Bildung, soweit

ich sie beobachtet habe, durch Beschreibung und

Zeichnung wiederzugeben , die letztere wird in

einigen Fällen, wo die Zahl der Spalten -Systeme,
so möchte ich die nach verschiedenen Richtungen
und in verschiedenen Schichten verlaufenden ver-
dünnten Stellen einer und derselben Holzzelle nen-
nen , sich sehr vermehrt, eine schwierige, ja bis-

weilen geradezu unmögliche Aufgabe, indem man
l)ei einer Einstellung des Mikroskopes meistens nur
die verdünnten Stellen einer oder höchstens zweier
Schichten deutlich wahrnimmt; da nun diese Schich-

ten nicht überall von gleicher Stärke sind, so kann
man bei öfterem "Verändern der Einstellung, wenn
die Schichten zahlreich sind, nicht mehr unterschei-

den , welcher die eine und welcher die andere

Spalte angehört. Derartige Zellen habe ich aus

diesem Grunde nicht gezeichnet; meine Figuren

sind sämmtlich mit der Camera lucida entworfen

und mögliclist genau ausgeführt.

Bei Hernandia sonora ist das Verhältniss am
einfachsten, die Holzzellen sind hier nur schwach
verdickt, eine deutliche Schichtung ihrer Ver-
dickungs- Masse ist nur selten wahrzunehmen; es

findet sich meistens nur ein System verdünnter

Stellen, seltener erscheiuen zwei derselben, dann
aber, wie bei Caryota, mit verschiedener Richtung.

Im letzteren Falle zeigt der sehr dünne Querschnitt

grössere oder kleinere Löcher im Inneren der Ver-
dickungs- Masse. Fig. 1. ist eine Partie aus dem
dünnen JLäiigsschnitt im rechten Winkel gegen die

Markstrahlen gefülirt C Tangential- Schnitt). Man
sieht hier, noch besser jedoch auf Fig. 3., einer

durch Maceration isolirten Zelle, wie die verdünn-

ten Stellen einer gleichen Spiral-Richtung folgen,

ja man erkennt an der Wandung der genannten
Zelle, dass die Spalten wiederum von einer ande-

ren Verdickungsschicht bekleidet sind; wenn nun,

Wiesich vermullien lässt, auch diese innerste Schicht

verdünnte Stellen besitzt, so müssen dieselben ent-

weder sehr wenig ausgeprägt sein, oder mit den
Spalten der tiefer gelegenen Schicht in gleicher

Richtung verlaufen und sich deshalb nicht scharf

von ihnen unterscheiden. Fig. 2. giebt einen klei-

nen Theil eines ähnlichen, aber äusserst dünnen
Längsschnittes, hier sieht man in einer Zelle zwei
Spalten- Systeme mit entgegengesetzter Richtung.

Die Spalten der einen Schicht folgen einer nach
rechts, die der anderen einer nach links gewun-
denen Spirale.

Die Holzzellen der Hernandia sowohl als der

Caryota endigen nicht immer, wie man im Allge-

meinen für die Holzzelle anzunehmen pflegt, mit

einer sich allmälich verschmälernden Spitze, man
trifft gar nicht selten Zellen mit 2 (Fig. 4.}, ja bis-

weilen sogar Zellen mit 3 solchen Spitzen Ct'''g- 6.).

Die Form der einzelnen Holzzellen scheint sich

überhaupt nach ihrer Umgebung selir zu modifici-

ren , wo z. B. eine Holzzelle der Hernandia die

Markstrahlzelle berührt, zeigt die betreffende Seite

derselben die Eindrücke der letzteren (Pig. 3.).

Dasselbe gilt von den äussersten Holzzellen fast

aller Palmen; die Einbuchtungen, welche die eine

Seite derartiger Zellen besitzt, sind um so auffal-

lender, je kleiner und runder die Parenchymzellen

der Umgebung der Gefässhündel auftreten.

Fig. 8. zeigt die einfachste Art der mit Spalten

versehenen Holzzellen von Caryota urens , die

Spalten folgen sämmtlich einer Richtung, liegen

jedoch in verschiedenen Verdickungsschichten ; die
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Form der Zelle selbst ist ilic am iiäiifigsten ver-

tretene, sie ist an liccilen Enden einfach zu^es[)\ty,t;

die Si)alten sind meistens cfiK, nur einige erweitern

sicli nnd gcu-inncii das vorliin besiiroclicnc krystall-

ülinliclie Anseliii. Anf Fig. G und 7., die beide der-

selben Zelle anschüren, ist die Anordnung der ver-

dünnten Stellen scheinbar sehr unrcgelniässig, nnd

doch erkennt man bald, dass nur 2 Kichtungen,

eine fast wagrechte nnd eine spiralig- aufsteigende,

die verdünnten Stellen dieser Zelle beherrschen.

Uie Zelle selbst ist nnr sehr schwach verdickt,

beide Spalten -Systeme sind deslialb nnd zwar vor-

züglich auf Fig. 7. (ans der »litte der Zelle), wo
die verdünnten Stellen eine grössere Ausdehnung
erreichen, entweder wirklich in einander überge-

gangen und gewissermassen mit einander verschmol-

zen, oder nnr durch eine so dünne Schicht getrennt,

dass selbige bei Untersuchung der Spalten von oben

nicht mehr sichtbar ist; ich möchte das letztere an-

nehmen, da ich, wenn die Verdicknngsmasse der

Zelle als Seiten -.Ansicht eingestellt war, in ihr

mehrere Löcher -Heilieu bemerkte.

In der Reihenfolge der Spalten -Systeme lässt

sich durchaus keine bestimmte Bcgel erkennen; sie

ist, wie der Grad der Verdickung und die Zahl

der Schichten selbst, unter den Uolzzellen dessel-

ben Gcfässbüudels durchaus verschieden. In der

Mehrzahl zeigen die äusscrsten Schichten fast wag-
rechle oder spiralig - aufsteigende Spalten (Fig. b

bis 12.) , während die inneren Schichten fast senk-

rechte Heilieu besitzen C^ ig- ^ > H "• 12.); häufig

fehlen die letzteren ganz CFig. 10.) , dagegen sind

auch nicht selten nur senkrecht gestclUe Spalten-

rcilien und zwar in zahlreichen Schichten (Fig. 13.)

vorhanden. Die Spalten liegen oft, z. li. auf

Fig. 10., so nahe nach aussen, dass man kaum noch

eine Bekleidung derselben wahrnehmen kann; es

scheint in solchen Fällen , als wenn sie selbst in

der primären Zellmcnihran, wenn eine solche über-

haupt in den Holzzellcn mit Sicherheit zu unter-

scheiden ist, vorkämen. Dasselbe gilt auch für die

innerste spaltenführendc Vcrdickungsscliicht , auch

liier vcrmisst man bisweilen, so auf Fig. 12., die

Uekicidung der verdünnten Stellen durch eine fol-

gende Verdickungsschicht. Bedenkt man jedoch,

da.ss die verschiedenen Schichten und somit auch

die Lücher in ihnen nach einander gebildet wur-
den, so ist die letztere Erscheinung sehr natürlicli

;

che nämlich eine neue Verdickungsschiclit die zu-

letzt entstandenen überzieht, müssen die verdünn-

ten Stellen derselben nach Innen oU'en sein, gerade
so wie bei regelmiissiger Verdickung die Poren-
kanäle ins Lumen der Zelle münden.

Die oft von geraden Flächen begrenzte symme-
trische Gestalt der Spalten, die ihnen das Anselin

von Kryslallen verleilit, könnte sehr leicht auf den
Gedanken fuhren , da.ss diese regelmässig geformten
Löcher vor der Behandlung mit der o.\ydirendcu Mi-
schung Krystalle, denen sie diese Gestalt verdank-
ten, enthielten; da jedoch jeder dünne Schnitt

durcli die besprochenen Hölzer die Zellen mit ihren

Spalten in derselben Weise zeigt, mau überdies

niemals auch nur einen einzigen Krystall frei auf

dem Olijectträger findet, was bei wirklichem Vor-
handensein der Krystalle unfehlbar stallünden

müsste , sich überdies die Spalten in der Zellwand,

um spiralig aufzusteigen, winden, siehe Fig. 8, 10

und 11, so können die Löcher in der Verdickungs-
schicht, selbst da, wo sie der Form nach Krystall

-

Eindrücke, oder vielmehr Löcher durch Einlagerung

von Krystallcn entstanden, zu sein scheinen, ein-

fach nur als verdünnte Stellen in der Verdickungs-

schicht, ohne eine solche mechanische Ursache her-

vorgerufen , betraclitet werden.

Uurch die Maceration werden die Hauptschich-

teii der Uolzzellen von Caryuta ureus oft so auf-

gelockert, dass sie bei leichtem Zerren mit der Na-
del sich von einander treuueu und gewissermassen

abschälen lassen; bei den am stärksten verdickten

Zellen, deren Schichten am zahlreichsten sind, er-

folgt das Ablösen derselben am leichtesten.

Fig. 14. zeigt eine solche abgelöste Schicht, es

scheint hier, als ob die Spalten wieder unter sich

durch feine, in der Schicht verlaufende Kanäle

verbunden wären. Erwägt mau , dass diese Spal-

ten , trotz ihrer vom allgemeinen Typus der Poren

so abweichenden Gestalt und noch mehr abweichen-

den Anordnung, walirscheiulich doch demselben

Zwecke, der cndosmotischen Vermischung des Zell-

saftes der benachbarten Zellen dienen, so wird eine

Verbindung der Spalten und Spalten -Systeme unter

einander mehr als wahrscheinlich. Wo die ver-

dünnten Stellen nur in geringer Anzahl vorkommen,

uder wenn sie durch Schichten von beträchtlicher

Dicke von der benachbarten Zelle geschieden sind,

bemerkt man jederzeit sehr enge , entweder durch

die ganze Verdickuugsmasse der Zellen gehende,

oder in einer Spalte endigende wagereclit- verlau-

fende Porenkanäle Ct"'g- 12 und 13.). In den we-

niger verdickten Zellen, und ebenso in Zellen, die

fast mehr Spalten als verdickte Stellen iu zahlrei-

chen Schichten besasscu , vermisste ich die oben

erwähnten, engen Porenkanäle; diese Beobachtung

scheint meiner vorhin ausgcsx)rocheiien Vcrmuthung

nicht ungünstig zu sein.

(Besc/il II SS folgt.)

39 =
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XiiteratuB*.

Pliysikalisclicr Atlas von Bergliaus. — Wisli-
zenus Beiträge zur genauem Kenntniss des

nördl. Mexico. Botanik von Dr. Eng elm a n n.

(Fo r t s e t z ti n g-, )

Dr. Wislizenus sali sicli gezwungen, von

Chiluialuia wcstlicli nach Cosiluiiriaclii zu gehen.

Obwohl diese unfreiwillige Unterbrechung seiner

Keise der ursprünglichen Bestimmung seiner Expe-

dition nachtheilig gewesen sein mag, so scheint es

doch , dass er kein besseres Feld für botanische

Untersucluingen finden konnte. Auf den Porphyr-

Gebirgen von Cosiliuiriachi und LIanos, welche

zwischen 5600 und 7500 F. hoch sind, und in ihren

tiefen, spaltähnliclicn Thälern, wurde eine grosse

Menge unbeschriebener Pllauzen gefunden; ja in

der That, fast Alles, was hier gesammelt worden

ist, scheint neu zu sein!

Unter den Bäumen hab' ich dreier Species von

Fichten zu erwähnen, die von den weiter nördlich

gefundenen durchaus verschieden und vielleicht

identisch sind mit einigen Species der Südsee -

Küste. Die prachtvollste der drei ist eine Species.

die nahe verwandt ist mit Pinus SIrobiis und Pimis

flexilis, und von mir Pinus strobifonnis genannt

wird. Ihrer Grösse und ihrem Waclisthuni, ilireni

Laube sowohl als der Gestalt der Zapfen nach,

gleicht sie der gemeinen Weisstanne des Nordens,

allein die Zapfen sind zwei oder drei Mal so gross,

ohne der übrigen Verscliiedenheiten zu gedenken.

Sie wächst nur auf den höchsten Bergen dieser Ge-
gend , bei ungefähr 8000 Fuss absoluter Erhebung
lind erreiclit eine Höhe von 100 bis 130 Fuss.

Gemeiner, als diese Art, ist Pinus macrophylla,
ein anderer Bewohner der höheren Berge von Clii-

hnahua. Wie jene gleicht auch diese Species sehr

nahe der wohlbekannten Species der Vereinigten

Staaten, P. australis, von der sie sich durch ihre

kurzen Zapfen unterscheidet, welclie auf jeder
Schuppe eine warzenförmige gekrümmte Beule haben,

so wie auch dadurch, dass ihre Blätter nicht blos

dreizählig, sondern auch vierzählig und sogar fünf-

zählig sind. Sie mag Pinus occidentaUs des Innern
von Mexico nahe .stehen, allein diese Art hat re-
gelmässig fünf Blätter in jedem Blattstiel.

Pinus Chihuahuana ist die gewöhnliche Fichte
von Cosihuiriachi und des Gebirges von Chihuahua
überhaupt, durchgängig in einer Höhe von 7000
Fuss über dem Meere. Sie wird nur 30 bis öO Fuss
hoch und gleicht ciuigermassen P. variabilis , ob-
schon sie selbstständig ist. Dr. Wis li z en us war
nicht im Stande Proben einer vierten Fichte zu be-

kommen , die auf dem noch höliereu Gebirge gegen

Westen, bei Jesus Maria, wachsen, und Zapfen

von 15 oder 18 Zoll Länge haben soll.

Auf den höchsten Gipfeln dieser Gegend wurde

ein Arbutus gefunden, den die Landes-Eluwohner

Matronia nennen; es ist ein kleiner Baum, mit

einer weiclien, rotlien Binde, der im November und

December rothe , essbare Beeren trägt. Wenn er

von A. Menziesii Pnrsh der Nordwestküste , dem
er sehr ähnlich ist, überhaupt verschieden sein

sollte, so dürfte er, wegen der Kindenfarbe, A.

sanyuiuea zu nennen sein. Dieser, und eine niedrige,

strauchartige Eiche, mit kleinen perennirendcn

Blättern, waren die einzigen Bäume um Cosihui-

riachi. Eine Jiiniperus - Art , mit rothen Beeren,

eine Thuja, und eine kleinblättrige CowaniaO)t
alle in der Frucht stehend, sind von dort ebenfalls

mitgebracht worden.

Zwischen Clühuahua und Cosihuiriachi , doch

vornehmlich um den zuletzt genannten Ort, erzeugt

der Porphyrboden eine Menge Cacteen, einigeselt-

same Echinocacteen, verschiedene Mammillarien

ein Paar Opuntien, und hauptsächlich eine grosse

Mauuichfaltigkeit von Echlnoceren. Einer von den

zuletzt genannten ist über und über mit steifen und
langen Stacheln bedeckt; ein anderer hat kurze

stralilförmige Dornen, die an die Pflanze dicht an-

gedrücJvt sind; eine dritte hat kurze stralilförmige

Stacheln, mit einzelnen, steifen, schwarzen in der

Mitte, die von der Pflauze nach allen Kichtungen

ausspringen; ein vierter unterscheidet sich durch

seine längeren und gekrümmten, röthlichen strah-

ligen Dornen mit einem steifern, der aus der Mitte

vorstellt. Ich habe alle diese in Cultur gesetzt, bis

jetzt aber von keinem weder Blüthen nocli Früchte

gesehen. Doch können sie, nach Analogie zu ur-

theilen, nicht zu meinem Genus Echinocereus ge-

hören.

Einige Mammillariae von Cosihuiriachi zeich-

nen sich durch ihre compacte Gestalt aus; die War-
zen sind sehr kurz, kugelförmig oder sogar herai-

sphärisch, die Stacheln fest, zahlreich, strahlig und

angedrückt, die Früchte central von einem wolli-

gen Scheitelpunkt: Manunillaria compucta. Eine

andere Art, M. gummifera ,
gehört, zusammen mit

zwei Species aus Texas und von der Mündung des

Bio Grande, zur Abtheilung Angulures, mit pyra-

midalen viereckigen Tuberkeln und milchigem Saft,

welcher, hart geworden, ein Gummi bildet. Eine

dritte Species gehört zu den Crinitae und ist eine

höchst elegante kleine Pflanze, mit zahlreichen

haarähnlichen strahligen Dornen und einem steifen

gekrümmten Dorn in der Mitte; ich habe sie 31.

Iiarbata genannt. Das Exemplar, welches Dr. W.
mitgetheilt hat, das einzige, welches gefunden
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wurde, «ar abgestorben, als c^i liier anlangte, ulicr

es hingen nocli viele Früclitc an der Pflanze, nnd

ieli war daber gliicK!ic;li genug, sie aus den Saa-

nieiiltürncrii anzubauen.

Unter den anderen aHsgezeioluicteii Pflanzen

von Cüsiliuiriaclii und lilanos mtiss icb noch eines

schönen Deliihiuum Erwähnung tliiin , welches hier

in Menge wächst; einer Silene , die vielleicht neu

ist, aber S. }/iulticaulis !<tdt. der t'clsenberge, und

S. Moi^iniaua UC. von Mexico nahe steht; einer

neuen Botivardia, welche durch ihre Weichheit

sicli von den übrigen .Mexicanischen Species dieses

Genus wcsentlicli unterscheidet; einer Eclteveria,

vielleicht identisch mit der californischen E- cae-

spilobu DC. ; verschiedener Gercinia, die unbe-

schrieben zu sein scheinen, und davon eines weisse

llliitlicn hat; eines Evynyiutii, dessen untere Blätter

buchst elegant in einander greifen, während die

oberen sich iialnienartig theilen ; einer Zjnni«, wel-
che in der Mitte zwischen '/,. multißora und Z.

eteyaiis steht, und im vergangenen Jalire aus dem
Saamen dieser Exemplare bei St. Louis sehr schÖLi

gewachsen ist. Viele andere C'ompositen sind bis

jetzt noch nicht untersuclit worden ; eine Centaiirea

wird sehr walirscheinlich von C. americana ver-

schieden sein,. die bisher für die einzige amerika-
nische Art dieses, in der Alten Welt so weit ver-

breiteten, Geschlechts gegolten hat.

Indem ich verschiedene Dcdeae, Lupini, Giliiie,

e'mii Gentiiina , liuclmeria, CaatiUeia, eine Menge
Labiaten, Gräser und viele andere bei Seite lasse,

will ich nur einiger mehr Erwähnung thun, die ich

Zeit hatte, genauer zu studiren. Die erste von

allen ist die schöne und zarte lleuchera santjuinea,

wahrscheinlich die südlichste und gewiss die ge-

schniücliteste Species dieses Genus. An Schönheit

zunächst liomuit dann der glänzend blühende Pent-
stemuH coccinens , Lobelia laucronala, mit schön
rothen, und L. pectinata, mit blauen JJlüthen. Un-
ter den merkwürdigsten Pflanzen , die hier gesam-
melt wurden, ist auch eines Erionomwi Erwähnung
zu thuu. Phaseulus bilobatus ist eine andere in-

teressante Pflanze.

Im Frühling 1847 schloss sich Dr. Wislize-
nus dem Corps Freiwilliger aus dem Staate Mis-

souri an, welches, unter Befehl des Obersten Do-
niphan, von Chihuahua nach Parras, Saltillo,

Monterey und Matamoros marschirte.

Eifrig, wie immer, machte er auch auf diesem
Zuge zahlreiche Sammlungen, allein seine Pflichten

als Militair- Arzt nahmen seine Zeit mehr in An-
spruch, als der Naturforscher wünschen mochte.
Nichts desto weniger sind seine Sammlungen sehr

vollständig. Glücklicher Weise war Dr. Gregg

bei demselben Hecrzuge, und machte ebenfalls

reiche Sammlungen in jener fast unbekannten Re-
gion , welche als die südwestliche Begränzung des

Thals vom Rio Grande angesehen werden kann.

Das Land zwischen Chihuahua und Parras er-

hebt sich 3700 bis 4700 Fuss, und zwischen Parras

und Saltillo 4700 bis 5600 Fuss über das Meer;

von da an fällt es schnell gegen den Unterlauf des

Rio Grande hinab.

(Beseht tu SS fotg:t,)

The Annais and Magazine of natural history. Se-

coud Series. Vol. 111. 184».

No. 6. Ju7ii.

lieber die Englischen Plwnbagineen. Von C h.

C. Babinyton; p. 433— 43, Es werden abge-

handelt die Gattungen Armeria mit 5 Arten, worun-
ter 1 neue und Stalice mit 5 Arten. Zugleich ist

die Synonymie aller dieser Arten berichtigt.

ßeiträi/e zu einer Flor von Südamerika. Von
John Miers; \i. 443 — 51. Ueber die Gattung

Saracha, welche mit 23 Arten abgehandelt wird.

Darunter sind 11 neu.

Die Moose und Lebermoose der Pyrenäen.

Von Rieh. Spruce; i>. 478— 503. Hierin sind

die Laubmoose zu Ende gebracht, und wenn es

Ref., als Verf. der Synopsis muscoruni frondoso-

rum, auf der einen Seite sehr erfreulich ist, zu

sehen, wie dieses Gesammtwerk auch ausser un-

serm Vaterlande seinen Einfluss übt und mit gün-

stigem Auge betrachtet wird, so muss er sich doch

auf der andern Seite darüber wundern, wie Hr.

Spruce Manches wieder nicht annimmt, das er

consequentcr Weise anch hätte annehmen müssen,

wenn er nur einmal etwas Principielles aus der

Synopsis annalim. Wenn er z.B. Acaulon annimmt,

muss er auch die Physcomitria nach der Calyptra

gliedern , wie es die Synopsis gethau. Ebenso

musste Camjiylopus zu Dicranum gebracht wer-
den, wie nach dem Blaltnetz, dem Herr Spruce
doch auch Gerechtigkeit widerfahren lässt, die Ang-

strömicn von Vicranuin getrennt werden mussten.

Ref. vcrmisst mit einem Worte in dieser Klassifi-

cation die Consequenz! Im Ganzen sind in dieser

werthvollcn Abhandlung 387 Laubmoose und 92 Le-

bermoose beschrieben worden , durch welches Ma-
terial mithin einem, vom Pliytographen tief gefühl-

ten, Bedürfnisse abgeholfen wurde, da hierdurch

der Charakter der Pjrenäenflor so deutlich vor uns

liegt, wie jener unsrer eignen Alpen.

Algae Orientales. Von II. K. Greville; p.

503— 6. Beschrieben werden Saryassttm gracile,

leptopliylliiiii und flexile, welche Taf. XI. erläutert.
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Unter den Miscellaneen hcfiiulet sicli die Be-

sclireihiiiig einer nenen Pilzgattiing Capnodium von

€. Montayne auf S. 520, so wie Besclii-eibung und

Abbililnii;; des Podisoma fascuin von M J. ßer-

kelej' nacli dem Gardnei- Clu-oiiicle. S. Bot. Zeit.

1849. p. 75t>.

Vol. IV. No. 7. Juli.

Veher Odontites rubra Pers. und die ver-

wandten Arten nebst einer neuen Art. Von John

Ball; p. 28— 31. — Verf. deutet die 0- ruhra als

O. rerna Beicli., JiU welclier er als var. eleyans

auch die 0. serotina Rcicli. Cnon Bert.) zieht. Die

Bartiia serotina Bert, wird 0. Bertolonii und die

neue Art ist 0. rofundata, in England und Holland

aufgefunden.

Beiträge zu einer Flor von Südamerika. Von

John Miers; p. 31 — 39. Besclirieben werden 1

neuer Ancistrus, 1 neue Dunalia, 1 neues Genus

Phrodus CSolaneae') mit 3 Arten, 1 neue Physalis,

wobei der GattungscIiaralUer dieser Gattung enien-

dirt wird, eine neue Gattung Larnax, mit 3 Arten,

auf frühere Physalis- \nen gegründet.

No. 8. Auffiist.

Die Moose nnd Lebermoose der Pi/renäen.

Von Rieh. Spruce; p. 101— 20. Der Schluss

der ganzen Arbeit, in welchem 92 Lel)ern)OOse be-

schrieben sind, unter denen auch ein Paar neue

sich befinden.

Veber das Wachsthum der Bamlmsa arundi-

nacea in dem yrossen Geivächshaiise zu Chats-

ivorth. Von Robert Scott; p. 120— 21. Vgl.

Bot. Zeil. 1850. p. 264.

Ueber die chemische Zusammensetzung der

Flüssiglseit in den Schläuchen von Nepenthes. Von

Or. A. Voelcker; p. 128-36. Vgl. Bot. Zeit-

1850. p. 264., u. d. Uebcrs. in Froriep Tagesber.

no. 170.

Beiträge zu einer Flor von Südamerika. Von
John Miers; p. 136 — 42. Enthält die Gattungen

Margaranthus mit 1 Art, Nectouxia mit 2 Arten

(\ neu), Nicandra mit 1 Art, Cliocarpus (_n. gen.)

mit 1 Art.

Unter den Miscellaneen befindet sich eine Ueber-

setzung von Caspary's Aufsatze ,,iiber Stärke in

den Nelitarien" aus der bot. Zeit. 1849. Febr. 23.,

vom Verf. selbst besorgt.

No. 9. September.

Beiträge zu einer Flor von Südamerika. 1'on

John Miers; p. 185 — 93. Enthält die Gattungen

Marckea mit 2 Arten Cl neu), Juanulloa mit 4

Arten, worunter 1 nene und die Gattung Laureria

Schldt. sich befinden , Sarcoph.vsa (n. gen.) mit

1 Art, Ectozoma in. gen.) mit 1 Art.

No. 10. October.

I)-er vorige Aufsatz beginnt wieder von S. 248

bis 56 und enthält die Gattungen Solandra mit 3

Arten, Vyssochroma mit 2 Arten, Cacabus mit 3,

worunter 1 neu.

No. II. November.

Bericht über die Fortschritte der physiologi-

schen Botanik. No.b, Veber die Keimungserschei-

nungen der Farrnsporen. Von Arthur Hen-
frey; p. 3.39- 48. Behandelt die Arbeiten von

N ä ge li und L escz jk - S u m iii sk i.

Beiträge zu einer Flor von Südamerika. Von
John Miers; p. 357— 63. Abgehandelt werden

die Gattungen Thinogeton n. gen. Benth. mit 3 Ar-

ten und PolydicUs n. gen. mit 2 Arten , auf Nico-

tiana multivalvis Lindl. und N. qu.adrivalvisVuTs\^.

gegründet.

No. 12. Deceinber.

Entliält eine Charakteristik des Pflanzcureichs

von Algerien, von Giles Mnnby; von S. 426 bis

35. Vgl. Bot. Zeit. 1849. p. 409 und 425. Am
.Sclihisse des, vom Autor selbst mitgetheilten, Auf-

satzes sagt derselbe, dass der Liehen esculentus,

über welclien bekanntlich in der Bot. Zeitung schon

öfter gesprochen worden ist'Oj wal)rscheinlich das

Manna der Israeliten sei.

Angezeigt ist auch in dieser No. eine üeber-

setzung der zweiten Auflage von Schleiden's

,,Grundzügen der wissenschaftiichen Botanik" unter

dem Titel: „Principles of Scientific Botany; or

Botany as an Inductive Science." Das Buch ist

von Dr. med. Edwin L an käst er übersetzt, wäh-

rend die Uebersetzung der ersten Auflage von Ar-
thur Henfrey herstammte. K. M.

Ant. Bertolonii etc. Miscellanea botanica.

VII!.**) Bononiae ex tjpogr. Enogdii ab Ulmo.

MDCCCXLIX. 4. 34 S. u. 4 color. TafT.

Die Einleitung bildet in diesem Hefte eine Un-

tersuchung über die Pflanze, welche das Ebenholz

hervorbringt, dessen zuerst der Prophet Ezechiel

Erwälinung tluit. Nachdem der Verf. die verscliie-

denen alten Schriftsteller, welche vom Ebenholz

t;preclien, kritisch durcligegangen ist, stellt er die

Ansicht auf, dass das Land Ophir an der Ostküste

Afrika's zu suchen sei und dass nicht von Diospyros

Ebenum oder anderen Arten das schwarze Eben-

holz genommen werde, sondern von einer neuen

^') Unser verehrter Montagne hat mir mitgelheilt,

tiass über diese merkwürdige Flechte schon vor jenen

deutschen Forschern in D u r i e u's Flor von Algier Aus-

führliches von ihm mitgetheilt sei. A". M.

**) Das VUte Heft ist uns noch nicht zuRelommcn.
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Lcguiiiiiioseii -Gainmt;, vuii welcher iluii Carl
Fornasaiii, der schon viele Jaluc in der Stadt

liiliambaiiie in Jlozanibik ües llaiidels wegen lebe,

blühende lixeiTii)laic , die Frucht und das Holz ge-

schicKt habe, welches olTeubar Ebenholz sei. Diese

Gattung besclircibt der Verf. als Furnasinia mit

einer Art F. ebenifera, die auf Taf. I. nebst Frucht

abgebildet wird. Ule Gattung steht zwischen hon-

chucarjius HB. und Ncurosciijilta Tnlasne. Auf

Taf. 11. folgt dann die Abbildung eines UolzslücUes,

welches im alten Holze nach der Abbildung nur

schwarz rötlilicli und olivenbraun gestreift erscheint,

vom Verf. aber iiigrcscens genannt wird, und frisch

in der Tiefe der Farbe variireii soll. Wir geben

hier die aligcUiirzte Charakteristik :

Furnusiniii. Cal. cainpan. brevis, involucratns

bractcis 2, oppos. decidiiis, breviler bilabia^tus, lab.

sup. leviter bidentalo , infer. profundius tridentato.

Vc.\lll. suborbiculatum emargiiiatum postea relle.xnni.

Alae ve.\illo et carina breviorcs, oblongae obtnsae

prope ungueni appendiculalae. Carina lata incurva

coniprcssa obltisa eniarginala inferne bipartita,

utrin()iiu ad ungneni appcndicnlata. Stani. 10, nio-

nadclpha, sniiernc fissa, rarius diadelpha 1). 1.,

filani. Iij)eris subcglaudulosis. Pist. staniina aequans,

ovario sessili , adpresse sericeo, 4— 6 ovul., stylo

glabro V. glandnlis niininiis raris scatente, stigm.

obtuso. Leg. compress. crass. cultriforme, brcviter

inucrouatuni , basi angustatuni, sntnris depressis,

superiore laliore, nervo direnipta, densissinie et

mollissinie toinentosum , 2— 3 poll. long., superne

circ. 8 liii. iuf. 3 lln. laluni , siccuni dnrissinium,

2 — 3-sperin. Sem. subrotundum compress., mar-

ginc attenuato, glabrum, basi obliquala, liilo iu

basi media .sito, te.sta coloris castanei. Arbor liguo

duriss, , alburno crasso albcsceiite, toto corjiore

ligneo iiigrciccnte. Folia impari -pinnata foliol.

petiol. {_7— 9) basi slipellatis. Kaccnii lerniiu. corn-

positi erecti. Cor. ex albo roseo caerulescens. Gc-

luis inter Lonchocarpum et Neiiroscaiiham. Unica

spfcics ex Acllüoiiia calidiorc Mozzunglia Call'ris:

F. ehenil'eru.

Von den Alabania - Pflanzen sind nun noch

Ijcsclirieben : VtrUuUiria pcrsoiicitit , Sulvia azii-

rea , iSatureJa coccinea , l'ijciuinlliemum Loutnisü,

Hyptis radiata, Gerardiii ßlifolia ß. , Gerard.

tipIii/Ua , Xyris turla , Rhynchuspora lungirostrU,

Uhtjucli. ciliata , jMuriscus aureus Tab. IU. f. 2,
glaber, calanio triquctro, fol. angustc linearib. lou-

giore; umbella iiiaequaliter radiata; involncri 6-

l>lijlli foliülis aliis unibellani supcrantibus; spicis

capitatis, centrali sessili, locustis subulatis, tri-

iloris, luteo-anreis. Cn/tertcs Pes avium Tab. 111.

f. 1., calanio tcrcti striato infcrno vagiiiato sub-

aphj llo j uniljella deconiposita inaequalitcr multira-

diala, ocbrcata, invol. diphyllo, locustis cxiguis

lauceol. 8-llor. digitato -sub(|nateruis, squaniis ob-

longis obtusis retusis, lateribus sangniueo- rubellis.

Ci/p. /(/icJHUi- Tal). IV. f. 1., Ci/p. Fontanesü Tab. IV.

f. 2. , Fiinbrislylis autumiialis, Fuirena squarrosa,

C'cirex ylaucescens. ü— l.

Satumilungeu.

In einem leitenden Artikel des Gard. Chroii.

\. 18. wird der Bericht der zur Untersuchung der

Einrichtung und Verwaltung des britischen Jluseunis

eingesetzten Commis.sion kritisch beleuclitet und da-

bei auch, in Bezug auf den Bericht des Aufsehers

über das Ba n ks'sche Herbarium, folgende Betrach-

tung angestellt. Das allgemeine oder geordnete

llerbar bestehe aus ungefähr 30000 Arten, gewiss

nicht mehr, elier weniger. Die nicht eingercihteu

oder geograpliisch geordneten Sammlungen müchteu

wahrscheinlich ö— 6000 noch hinzukommende Ar-

ten betragen. Dieser Theil des Museums wurde im

J. 1827, also vor 23 Jahren, aus dem grossen von

.Sir .Jose p h B a n k s hinterlasseuen Herbarium eiii-

iicricIUet. Wie gross dieses letztere gewesen,

wisse lief, nicht, glaube aber wohl, dass es 30000

Arten enthalten habe, somit würden 6000 .\rten iu

23 Jahren zugekommen sein. Nach den Parla-

ments - Acten seien während dieser Zeit zwei

Beamte angestellt worden, unterstützt vuu eineni

oder einigen Assistenten. Die Zaiil der Arbeitstage

für den Oberaufseher habe 152 in jedem Jahre und

für den Unteraufseher 230 betragen , so dass also

jährlich 382 Tage für den Dienst bestimmt waren.

Jeilc von den 6000 hinzugekommenen Arten hat

also fast anderthalb Tage bedurft, um in die Samm-
lung rangirt zu werden, und einen Kostenaufwand

von fast zwei Pfnnd Sterling verursacht. Dies sei

doch ein überraschendes Hcsultat, wenn man be-

denke, dass eine Species ungefähr sechs Pencc

wcrtb sei und dass in Privatbesitz sich viel be-

trächtlichere Sammlungen befinden, deren Einrich-

tung, Anordnung und Aufsicht doch nur in den Ne-
benstunden der Besitzer besorgt werde. Es wird

darauf gedrungen, diese bot. Sammlungen mit denen

in Kew zu verbinden, was ganz gerechtfertigt

scheint. .S

—

l.

Crclcbi-te CcBCilscbnftcn.

In der Sitzung der bot. GcscUsch. z. Edinbiirg

am 14. Februar wurden Geschenke an britisclicii

Pflanzen und die Druckschriften der Schweizer

Naturhist. Gcscllsch. übergeben. Lieiit. Ilob. Mac-
lagan legte die Stengel indischer Colchicum -Ar-
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teil vor, welclie als Sorinjaiitalli und Sorinjail
j

scJieereii gegen Biieiimatisinen im Gcbraiicli sind,

ebenso eine eigentiiiiniliclie Wurzel, Kalec -liOOtUee,
|

die bei Nervenleiden benutzt T\-ird. Mr. M'-Nab

zeigte die blühende Tranbe der rotlifriichtigen Va-

rietät der 3I11SCC sapientum, welche 1842 von Tri-

nidad gekorameu war und schon mehrmals in Edin-
|

bürg geblüht hatte. Die Spindel war 6 F. laug und
|

Ijraclite 5 reife und 2 unreife Frnchtbüschel, jeder!

aus 15 Früchten bestehend, zusammen im Gewicht 1

von ungefähr 75— 80 Pfund. Die Höhe der Pfiaiize

war 14 F. 6 Z. ohne die Blätter, welche 10 F. lang

und 2 F. 6 Z. breit sind; der Stamm Iiatte unten

35 Z. Umfang. Die Frucht reift allmählig inner-

lialb zweier Monate. i

Mr. M'Nab bericlitete über die im bot. Garten

in der ersten Hälfte des Februar blttlienden Pflan-

zen. Dr. Trail legt Pdanzen aus Spitzbergen, von

Scoresby gesammelt, vor. Von Abhandinngen

wurden vorgelesen: Nachriclit über einige seltne

Pflanzen, welche im Sommer 1849 auf den Orkney's

beobachtet sind, von John T. Syme, Esq. —
Ueber die Entstehung des Embryo von Hippuris 1

vulgaris ^ von John Scott Sander so n, Esq.
j

Der Verf. bestätigt die Ansichten von Hofmeister!

und Tulasne. Das Ovarium von Hippuris ist

einfächerig und enthält ein kleines hängendes Ej--
|

eben, welches an einem fleiscliigen Fnniculus be-

!

festigt ist. Wird dasselbe lange vor der Befruch- •

tung und ehe die einzige Anthere vollständig ge-

worden ist, beobachtet, so sieht man, dass es ana-

trop geworden ist. Der EyUern liegt lose in der

Höhlung, welche von den ihn vollständig umgeben-

den Hüllen gebildet wird, an der Chalaza be-

festigt. Die Hülle kann nicht in 2 Schichten ge-

trennt werden und erstreckt sich weit über die

Spitze des E^kerus hinaus. Sie besteht aus kleinen

hexagonalen Zellen , welche
,
jede mit einem Cyto-

blast, reihenweise geordnet sind. Auf einer Seite

geht die Baphe, aus einem Bündel nnvoUkommner

Spiralgefässe bestehend, vom Hilnm zur Clialaza.

DerEjUern, dessen Strnctnr man erst sehen kann,

wenn mau die Hülle entfernt, besteht aus einer

grossen Zelle, welche sich von der Spitze bis auf

etwa zwei Drittheile der Länge erstreckt, und bis

auf die Spitze, welche unbedeckt erscheint, von

einer einfachen Lage sehr durchscheinender gal-

lertartiger, mit einem Zellkern versehener Zellen

umgebeu ist. Tn dem Embryosack sielit man das Em-
bryobläschen , eine einzige verlängerte, an dem
freien Ende des Embryosacks befestigte Zelle, in-

nen mit körnigem Protoplasma, in dem man hier

und da Kügelchen bemerkt. Nach der Befruchtung

verwandelt sich das an dem einen breitern Ende des

Embr^oliläschen angehäufte körnige Protoplasma in

eine sphärische Zelle. Später sieht man au dem

unteren Tdcile eine queer hindurcli gehende Schei-

dewand, wodurch zwei Zellen entstehen, von denen

die untere durch allmählige merismatische Theilung

endlich einen conferveuartigeu Faden, den Träger

bildet. Der obere Theil nimmt zn gleicher Zeit

eine sphärische Gestalt an und unterscheidet sicli

vom üebrigen dadurch, dass er mit Körnchen gefüllt

ist, genau so wie sie bei den Orchideen vorkom-

men. Bald nachher tiieilt er sich durch eine Längs-

scheidewaud und dann durch eine Ouerscheidewand.

Dann wird durch allmählige weitere Theilung der

Embrj'O und sein Träger ausgebildet. Während dieser

Veränderungen wird das Embryobläschen, welches

im frülieren Znstande mit dem einen Ende an dem
Micropyle -Ende des Embryosacks anhängt, ent-

sprechend erweitert und verlängert. Es wird je-

doch nie vollkommen mit den Zellen des Trägers

angefüllt, oder wenigstens erst in einer sehr späten

Zeit. Es scheint au seiner Spitze dünner zn wer-
den, entweder weil der sich entwickelnde Embryo
seinen Inhalt aufsaugt, oder durch den Druck der

benachbarten Theile. Endlich unterliegt die runde

Zellenmasse, welche das Enibryokügelchen heissen

mag, weiteren Veränderungen und die Kotylen und

übrigen Theile des Embryo werden gebildet. Es
zeigt sich also bei Hippuris: 1. das Embryobläs-

chen ist vor dem Befruchtungsakt vorhanden;

2. nach der Befruchtung wird eine Anzahl Zellen

durch einen endogenen Process in dessen Höhlung

gebildet, welche eine confervenartcge Form an-

nimmt; 3. von diesen wird eine zur Bildung des

Embrjo verwandt, die übrigen unterliegen keiner

weitereu Veränderung, sondern scheinen zur Er-

nährung des Embryo beizutragen. Alle diese That-

sachen stimmen ganz mit denen überein , welche

bei den Orchideen, Onagreen, Scrofularineen, Cru-

ciferen und auderen natürlichen Familien vorkom-

men. —• 3. Bericht über eine Excnrsion von Simla

nach dem Burenda-Pass und anderen Theilen des

Hiuialaya, im Juli und August 1847, von Lientn.

Hob. Alaclagan, Bengal. Ingenieur etc. Es ist

hier mit allgemeinen Zügen der Verlauf der Reise

angegeben und wird eine Liste von 43 natürlichen

Familien beigefügt, mit den Pflanzen, welche ans

jeder gefunden sind, zum grossen Theil nicht genau

bestimmt.

Redaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von Ä. f örstner in Berlia. — Druck: Gebauer'sche Bnchdrnckerei in Halle.
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Ueber eigenthümlichc, bisher noch nicht

beobachtete Erscheinungen in den Ver-
dickungsschichtcn gewisser Holzzellen.

Von Herr m a n n S chitc h t.

i^B csch Ins s.)

Sclioii Oben bemerkte ich, dass nicht alle Zel-

len des Heizkörpers der Caryota ans Spaltenzellcn

bestellen; die Holzzelleu des Umkreises zeigen in

der Regel, ohschon sie oft noch stärker verdickt

sind, gar keine Spalten, sie besitzen dagegen sehr

entwickelte, bisweilen eigenthümlich geformte, Po-
renkaiiäle. Die einfachste, nicht selten durch uieli-

rere Zelleiireihcu vertretene Form derselben ist auf

Fig. 15. wiedergegeben, es sind weite, wagrecht
liegende, ins Lumen der Zelle mündende llöhlen,

deren rundlich geschlosscnencs Ende nicht ganz die

änsscrste, stark luarkirte Verdicknngsschicht er-

reicht. Etwas weiter nach innen erscheinen darauf
Zellen mit den auf Fig. 16, 17 und 18. abgebilde-

ten zusammengesetzten Porcnkanälen, wo sich ein

weiter, nicht immer ganz regelmässiger, Mittel-

kanal und engere seitlicli von ihm ausgehende,
nie bis zum Lumen der Zelle gelangende Arme be-

merkbar machen. Die beiden Arme überschreiten
niemals die Uauptschicht, in der sie entstanden;
ist diese Hauptschicht breit, so sind auch die Arme
lim so länger. Wo melirere und zwar meistens
schmale Hauptschichten vorkommen, ersclieinen
diese Porenkanäle wie in einander gestellte Trich-
ter (Flg. 13 und 16.), indem in jeder solcher Scliicht

ein fllitlelkanal und zwei Anno auftreten. Wo 2
oder 3 derartige Porenkanäle dicht neben einander
liegen, verschmelzen sie niclit selten mit einander
zu einer einzigen, oft sehr gedehnten Hohle; die
Fig. 18. gicbt schöne Beispiele für diese Erschei-
nung; in einem solchen Falle konnten natürlicher-
weise nur an der freiliegenden Seite Arme auftre-
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ten. Ob diese Arme nur nach einer Seite vorkom-

men , oder ob sie quirlarlig oder gar als trichter-

förmiger Ring die weitere Mittelhühle des Poren-

kauals umgeben, kann ich nicht entscheiden, da es

mir, aller Mühe olingeachtet, nicht gelang, hierüber

mit Siclierhcit ins Klare zu kommen.

Die erwähnten, eigenlliümlich geformten Poren-

kanäle erscheinen in seltenen Fällen auch in den

schon mit Spalten versehenen Holzzellen, wofür
meine Fig. 13. ein gutes Beispiel liefert; kier mün-
det der weitere Mittelkanal nicht selten in eine der

Spalten, während die Arme der Porenkanälc senk-

rechte Spalten bilden. Wir halten somit alle Ueber-

gänge, von den äussersten Holzzellen des Gefäss-

bündels, mit einfachen Porcnkanälen, zu den mehr

nach Innen gelegenen Uolzzellen mit zusammen-
gesetzten Porenkanälen, und wiederum von diesen

zu den meisten Holzzellen mit verschiedenen Spal-

tens^stemeii.

Die letzle Verdickungsschicht mit Porenkanälen

versehener Zellen erscheint bei löOfacher Ver-
grüsserung feinkörnig; bei 400 bis öOOraaliger Ver-
grösserung erkannte ich eine zierliche Faltung die-

ser wahrscheinlich noch sehr zarten Schicht, die-

selbe erstreckte sich, wie {"ig. 18. zeigt, bis in die

Porenkanäle hinein, sie war in den verwacliseuen

Porcnkanälen überaus deutlich. Diese innerste

Schicht, die, wie wir so eben gesehen, auch die

Höhlungen der Porenkanäle auskleidet, muss ent-

weder die älteste oder die jüngste Schicht der Holz-

zelle sein, will man sie als die älteste betrachten,

so muss man gegen die bisherige Ansicht eine Bil-

dung der übrigen Schichten, von diesem inneren

Häutchcn aus, annclinien; liält man sie dagegen

für die jüngste Scliiclit, so muss man wiederum für

den Thcil derselben, wciclier die Poronkaniilc aus-

kleidet, so lange die Zelle lebensthätig ist, einen

beständigen Stoffsvechscl , ein fortdaucrnrics Ver~

•10
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gehen niid Wiedcreiitstelien, mit jeder neuen Schicht
|

annelimen ; eine Voraussetzung, die für mich, da

gerade die Porenlianäle die Kndosmose vermitteln,

mehr Wahrscheinlichkeit als die erste Hypothese

besitzt. Wie bei der Zellenbildnng die IMutterzel-

leii, nachdem sie Tochterzelleu entwickelt, verge-

hen und auch die letzteren, wenn sie wieder Zel-

leii bilden , ein gleiches Gescliick erleiden, so kön-

]i«n vermutlilicii auch einmal abgelagerte Theile

wiederum gelöst werden und einer neuen Abla-

gerung Platz machen ; dass eine derartige Verän-

derung gewisse Stellen einer Zelle treffen kann,

ohne die Membran der ganzen Zelle zu ergreifen,

beweist der Embryosack vieler Pflanzen, der sich

an derjenigen Stelle, wo der Pollenschlauch ein-

dringen soll, zur Zeit der Befruchtung auflockert,

ja oft gelatinös wird, während die übrigen Theile

seiner Membran ihre bisherige Derbheit bewalirten

In vorliegendem Falle ist jedoch noch eine dritte

Möglichkeit vorhanden; die erwähnten Holzzellen

waren, wie der starke C«r^o(a- Stamm gefällt

ward, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr
lebensthätig, die zuletzt entstandene Verdickungs-

schicht konnte in diesem Falle die Porenkauüle aus-

kleiden , ohue deshalb für die vorhergehenden

Schichten massgebend zu sein. Für den Primor-

dialschlauch möchte ich diese innerste, faltige

Schicht nicht halten, da ihr Aussehn ein ganz an-

deres ist.

Ein aus vielen länglich- runden Zellen zusam-
mengesetzter verzweigter Faden (ein Pilz) wuchert

häufig in den mit Porenkanäleu versehenen Holz-

zellen der Caryota (Vv^. 10.) ; in den Spalten füh-

renden Zellen , bei denen ich auch die vorhin er-

wähnte zierliche Faltung der innersten Schicht ver-

misste, sah ich ihn uiemals. Das Auftreten des ge-

nannten Fadenpilzes in der einen und sein Fehlen
in der anderen Zellenform desselben Holzkörpers
scheint mir mit der durchaus verschiedenen Ver-
dicknngsweise der Zellen im Einklang zu stehen;

man bemerkt nämlich, wie nicht selten dieser Pilz

aus einem der Poreiikanäle hervorzugehen scheint,

indem er sich bis tief in denselben hinein verfolgen
lässt. Dringt nun ein solcher Pilz, wovon ich mich
iu neuester Zeit entschieden überzeugt habe, von
Aussen iu die Gewebe der Pflanzen , so werden
Porenkanäle, die fast die äusserste Verdickungs-
schicht erreichen, seinem Durchgang durch die ab-
gestorbene Zelle am günstigsten sein, aieiue Beob-
achtungen über ähnliche Pilze bei anderen Pflanzen
werde ich gelegentlich raittheilen.

Auf allen Holzzellen der Caryota, sie mögen
nun Porenkauäle oder Spalten besitzen, erkennt
man, wie schon erwähnt, in der Begrenzung der

Verdicknugsschichten wesentliche Unterschiede ; ei-

nige Schichten sind stark, andere nur schwach

markirt, die ersteren lösen sich bei fortgesetzter

Maceration von einander. Ich möchte nach diesem

Verhalten das Dasein einer diese Schichten verbin-

denden, von der Verdickungsmasse chemisch ver-

schiedenen Substanz vermuthen und letzteren Stoff,

da sich das Maceratlons- Mittel gegen ihn ganz so

wie gegen die Intercellularsubstanz verhält, d^ h.

beide auflöst, fürletztere oder mindestens für einen

ihr ähnlichen Stoff ansehen. Ist diese Annahme
richtig, so erklärt sich aus ihr das verschiedene

Aussehn und ungleiche Verhalten der Verdickiings-

schichten einer und derselben llolzzelle, wo näm-
lich die Grenze zweier Schichten stark markirt ist

und sich die Schichten durch Jlaceratioii trennen,

ist eine reichliche Ablagerung dieser Substanz er-

folgt, wo die Begrenzung undeutlicher auftritt und

eine Trennung schwerer wird, ist eine geringere

Menge der Zwischen -Substanz abgelagert. Das bei

harten Hölzern nicht gar seltene Vorkommen von

Holzzellen, deren innere Schichten sich von den

äusseren freiwillig gelöst haben und auf dem Quer-

schnitt oftmals wie zusamuiengefaltet erscheinen,

kann dieser Hypothese nicht zum Einwurf dienen;

diese Schichten sind auch liier in einer früheren

Zeit jedenfalls verbunden gewesen, die sie verbin-

dende Substanz kann aber s;iäter resorbirt sein.

Die Annahme einer abwechselnden Ausschei-

dung chemisch verschiedener Stoffe würde wesent-

liche und zwar gewissermassen periodische Verän-

derungen im Lebensprocess der Zelle voraussetzen,

und wirklich sind die merkwürdigen Porenkanäle

der Fig. 16, 17 und 18., und die noch merkwürdi-

geren Spaltensysteme der meisten übrigen Figuren

unserer Tafel, nur durch eine solche Annahme zu

erklären. Da die seitlichen Arme der zusammen-
gesetzten Porenkanäle niemals die stark markirte

Schicht, mit der sie beginnen, überschreiten, häufig,

wenn mehrere markirte Schichten vorhanden sind,

auch mehrere derartige Poreukanäle trichterartig

in einander stecken, und endlich in der letzten,

innoi-sten Schicht, die Mitte des Porenkanals sich

ganz allmälich trichterförmig erweitert, um ins Lu-

men der Zelle auszumünden, während die seitlichen

Arme hier jederzeit fehlen, so möchte ich die eigen-

thümliche Gestalt dieser zusammengesetzten Poren-

kanäle dadurch erklären, dass mit dem Auftreten

einer neuen stark markirten Schicht auch der Po-

renkanal der vorhergehenden von der sich jetzt bil-

denden Verdickungsmasse theilweise erfüllt und da-

durch verengert wird , die beiden seitlichen Arme
wären alsdann nichts anderes als die Grenzen des

früher trichterförmig ins Lumen der Zelle münden-
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deiideii PorcnI<arials, die vielleicht durch dort aus-

ftescbiedciie Stofl'e von der sicli in den PorenUanal

ablagernden Vcrdiciiungsniasse fjctrennt wurden und

so hei seitlicher EiiistelUiiif!; scheinbar als cn^e Ka-

näle vciblieben. IJas Furtgeben der Begrcnzungs-

llnie liann meine Verniutbung niclit erschüttern, da

sie auch sclieinbar diircli die Uolilung des Porcii-

lianals selbst verläuft C^'ig- 16 und 180.

So wären wir jetzt bis zu den ,Si)altcnsjsteinen

der mehrfach genannten Uolzzellen gelangt; wie

durchaus verscliieden , sowohl der Grad der Ver-

dickung, als auch die Zahl \ind Anordnung dieser

Spaltensystenie für jede Zelle ist, habe ich bereits

Oben erwähnt, diese Ungleichheit spricht entschie-

den für eine gewisse Selbststäiidigheit jeder einzel-

nen vcgetirenden PflaiizenzcUe, wogegen die Bich-

tungsvcrschiedcnheit der Spaltensystenie einer und

derselben llolzzclle nicht unwichtige Veränderun-

gen im Lebensprocess der Zelle selbst bekundet.

Wenn ich vorhin von einem fast wagrechten und

fast senkrechten Verlauf der iSpalleu geredet, so

wollte ich damit nur andeuten , dass eine vollkom-

men wagrechte und senkrechte liichtung von mir

nicht wahrgenommeu ward, die Ablagerung der

Verdickungsschichten schien vielmehr immer in

einer Spirale erfolgt zu sein, die jedoch bald fast

wagreclit , bald schief aufsteigend und bald fast

senkrecht euiporgchcnd auftrat. Selb.it die Drehung

der Spirale scheint in einer und derselben Holzzelle

in entgegengesetzter Weise vorzukommen ; für Ca-

ryota blieb mir dieser Punkt zweifelhaft; durch

einen sehr zarten Längsschnitt des Holzes der ller-

niiniUa glaube ich mich auch hiervon überzeugt zu

haben, indem ich, ohne die Einstellung des Mi-

J<ro.'ikopes zu ändern, hei 400maliger Vergrö-sserung

in der liichtung der Spalten eine rechts und eine

links gewundene Spirale wahrnehmen konnte. Der

Schnitt war so dünn, da.i^s au den meisten Stellen

nur die Wand einer Seite der Holzzellen vorhan-

den war, mein aiikroskop ist überdies so vortreff-

lich, dass ich, namentlich bei starker Vergrüsserung,

wofür die Schuppen der Uipparchia am besten

Auskunft geben , immer nur Da.sjenige sehe, was
genau in der optischen Ebene liegt.

Wie sich die Bichtung, in der die Verdickung

erfolgte, verändern konnte, ohne die verdünnten

Stellen der bereits vorhandenen Stellen auszufüllen,

wird mir nur mit Hülfe der Endosmose und E.xos-

jnosc erklärlich, ich glaube nämlich, dass die ver-

dünnten Stellen der verschiedenen Schichten unter

sich in Verbindung stellen und dass duich sie, so

•lange die Zelle lebensthätig ist, der Stoffwechsel

vermittelt wird. Wie nun auf Fig. 18. die letzte

stark markirte Vcrdickungsschicht bei a;. weit über

die Uöhlting des aus dreien entstandenen Porcnka-
nals liinweggeht, ohne in selbigen einzudringen,

so muss auch eine Spalte, wenn selbige unter glei-

chen Verhältnissen steht, von einer neuen Schicht

überdeckt werden, und doch als Spalte, d. h. ohne

von der Verdickungsmasse erfüllt zu werden, ver-

bleiben.

Noch muss ich das Vorkommen ähnlicher, mit

mehreren Spaltensystemen versehener Uolzzellen

im Stamm von Phoenix dactylifera und Cocos bo-

tniophora gedenken, diese Holzzellen sind jedoch

kleiner und enger und deshalb der Beobachtung

ungünstiger, wie die Zellen der Caryota urens,

sie finden sicii auch dort in den inneren Gcfässbün-

dcln. Die sich ändernde Richtung in den Abla-

gerungen der Uolzzelle ist somit keine vereinzelt

dastehende Erscheinung; dass sie niclit nnr bei den

3 genannten Palmen, sondern auch bei einer dico-

tyledoiien Pdaiize, der Heriiandia, vorkommt,

scheint mir besonders wiclitig, es lässt sich daraus

auf eine allgemeinere Verbreitung scbliessen.

Indem ich zuletzt noch bemerke, dass ich die

aufgestellten Ansiebten und Vermnthungen nur als

solche aufzunehmen und zu prüfen bitte, weshalb

ich sie von den durch genaue Beobachtung festge-

stellten Thatsachen streng gesondert habe, fasse ich

die letzteren folgendermassen zusammen:

1) Die Gestalt der Uolzzelle (hier, wie in den

folgenden Sätzen ist zniiäclist nur von Hernandia

und Caryota die Bede) richtet sich nach den sie

umgebenden Zellen, in der Regel endet sie mit 1

Spitze, nicht selten auch mit 2 und 3 Spitzen; die

Seiteuwandung ist, wo sie auf Uolzzellen trifft,

gerade, wo sie mit Parcncb^mzellcn zusammen-

kommt, nach der Gestalt der letzteren, gekrümmt

und zackig -ausgebogen.

2) Die Verdickungsschichten einer und dersel-

ben Uolzzelle sind nicht alle gleich stark markirt,

die stark markirten, breiteren Schichten bestehen

wiederum aus mehreren schmalen, oft kaum sicht-

bar begrenzten Schicliten.

3) Die Ablagerung der Verdickungsschichten

erfolgt nicht immer in einerlei Richtung, die ver-

dünnten Stellen bilden deshalb in einer und dersel-

ben Uolzzelle Spalten -Systeme mit verschiedener

Richtung, selbige erscheinen bald in einer rechts,

bald in einer links gewundenen, scliief aufsteigen-

den Spirale; bald in fast wagrechler und bald in

fast senkrechter Bichtung.

4) Die besprochenen Spaltensystenie mit ver-

schiedener Bichtung finden sich bei Hernandia nicht

im Holz der ersten Jahre eines Stammes, bei Ca-

ryota , Phoenix und Cocos dagegen im Holzkörper

der Gcfässbündcl, neben Zellen mit Poreiikauiilcu

40 'f
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ohne Spalten, nicht selten sind beide in einer Zelle

beisammen.

Kurze Beiuerlaingeu zur Tafel.

Fig. 1 und 2. Theile dünner Längsschnitte aus

dem älteren Holz von Hernandia sonora ; a Mark-
stralilzellen.

Fig. 3 und 4. Durch Maoeration isolirte Holz-

zellen von Hernandia sonora.

Fig. 5. Kleiner Theil eines sehr dünnen Ouer-

schnittes durch den Holzkorper eines Gefüssbiiiidels

von Caryota urens.

Fig. 6 bis 13. Durch Maoeration isolirte Holz-

zellen oder Xheile derselben von Caryota urens,

mit sehr verschiedener Anordnung der Spaltensy-

steme; Fig. 6 und 7. gehören derselben Zelle an.

Fig. 14. Kluiner Theil einer abgelösten Ver-
dickungsschicht.

Fig. 15 bis 18. Theile macerirter Holzzellen

mit Porenkanälcn.

Jena, im Juli 1850.

Botanische Notizen.

1) Der genaue Ehr hart sagt in seinen Bei-

trägen (IV. p. l?ö.): Satijrium alöidum hat keine

Inilbos fasciculatos, sondern Uigitatos tridactylos.

Das ist in der Hauptsache richtig: die Knollen sind

nur weit tiefer getheilt, als bei Gymnadenia Co-
nopsea. Zuweilen scheint es, als ob die drehrun-
den Theile bis zu ihrem Ursprung unter einander
frei wären , allein bei genauerer Untersuchung er-

giebt es sich, dass sie, wenn auch ganz wenig,
seitlich noch mit einander zusammenhängen, so dass
sie nur dem Grade der Trennung nach von den
Knollen der Gyinn. Conops. verschieden sind. Ehr-
hart's Beobachtung ist noch im vorigen Jahrhun-
dert gemacht, aber es scheint gar schwer, dass eine

gute Beobachtung einen Weg in die Floren findet,

durch welche sie weiter verbreitet würde. Die
meisten neueren Floren melden immer noch: tube-
ribus fasciculatis, bei G. albida. Hartmann will
wohl in seiner Skandinavischen Flora dasselbe, wie
Ehrhart, bezeichnen, wenn er sagt: rotkn. helt

och hallet fingerdeldta CWurzelkn. ganz und gar
fingerförmig getheilt),

2) Die Untersuchung einiger frischen cultivir-

ten Exemplare der Scabiosa ijraminifoUa hat mich
belehrt, dass auch diese Art einen terminalen Blii-

thenstengel hat und durch laterale, meist zahlreiche
Triebe perennirt. Die Hanptwurzel ist ziemlich
stark. Dadurch beantwortet sich die in Bezu»- auf
diese Pnnnze aufgeworfene Frage in Nr. 20. Sp. 398.
— Es scheint, dass ,Sc. Succisa unter den einhei-
mischen Dipsacecn in der Art ihres Wachsthums

ganz vereinzelt dasteht. Als eine Ergänzung zur
Naturgeschichte der Sc. Succ. bemerke ich noch,
dass ich im Laufe des Sommers drei Exemplare
fand, an denen die terminale Blattrosette fehlte und
deren Ceinzelner) Bliithenstengel terminal war. An
seiner Basis trug er mehrere, dicht über einander
stehende Blätter, in seinem oberen Verlauf nur ein

einziges Blattpaar. Offenbar war der terminale
Trieb, durch den die Pflanze sonst perennirt, durch
irgend einen Zufall zerstört worden, und ein Blii-

thenstengel halte sich in Folge dessen so ausgebil-
det, dass die Blätter, welche sonst sich auf seinen
ganzen Verlauf vertheilen (bis auf das eine Paar),
an seiner Basis sitzen geblieben waren, und eine
axilläre Knospe , wie sich deren auch sonst an dem
Grunde der Bliithenstengel finden, ohne indess zur
Ausbildung zu gelangen, perenuirte mm, um im
nächsten Jahr dasselbe Verhältniss zu wiederholen.
Dass dieses auch bei einigen frühern Jahrgängen
der Fall gewesen war, zeigte die Stellung der
verschiedenen Jahrgänge der Grundaxe, die nicht

senkrecht über einander, sondern schief aufstei-

gend Ctreppenartig) neben einander standen. Die
schwächliche Beschaffenheit der Exemplare, M'elche
kaum spannehoch waren, bewies, dass sie sich
nicht auf die normale Weise erhielten; und es be-
darf keiner weitern Ausführuug, dass durcli eine
solche vereinzelte Erscheinung das über die Art des
Wachsthums dieser Species iHitgetheilte an seiner
Geltung durchaus nichts verliert.

3) Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass bei
Sacjittaria saijittaefolia der BInthenstengel nicht,

wie es scheinen könnte , lateral , sondern terminal
ist. Das Blatt zunächst unter ihm umfasst ihn oft

nur mit der einen Seite seiner häutigcji Basis. Die
Hauptknospe in der auf diese Art gebildeten Achsel
hat ein häutiges breitlanzetlliches, 2—3" langes
Vorblatt, auf welches mehrere, 2— 4, Laubblätter
kommen, dann oft wieder ein terminaler Blüthen-
stengel. Es ist also in der Hauptsache wie bei

Alisjiia Plantago (cf. Morphologie der Zwiebel

-

und Knollenpflanzen p. 174.). Aus der kurzen
Grundaxe brechen bei Sagitt. zahlreiche Ausläu-
fer hervor, die mit Scheidenblättern besetzt sind.

Manche haben Anfangs Juli eine Länge von 1 Fuss
erreicht, jedoch ohne schon an ihrer Spitze eine

Anschwellung zu zeigen.

4) Auch Acorus Calamus hat einen terminalen
Blüthenstengel. Die bald weiter wachsende Haupt-
knospe in der Achsel des obersten Laubblattes der

Grundaxe, mit welchem das Blatt dicht unterhalb

des Blüthenkolbens alternirt , hat ein dem Blüthen-

stengel mit der zweikantigen Rückseite zugewen-
detes langes Vorblatt. Vor und unter der Hanpt-
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kiioäjie stellt meist noch eine accessorisclic kleine

Knospe. Ebenfalls terminale Blütlienstengel hat

Juncits filiformis. Anf das mit ;2\vci Seileiinerven

versehene Vorblatt der Uaiiptknospc l'olgt gleiuh

das Mntterblatt des folgenden Triebes. Ausser dem

A'orblatte nnd dem erwähnten Mutterblatte gehören

noch einige (ß) Blätter zu der kurzen Axe, deren

Fortsetzung der Blütlienstengel ist.

ö) Potyyonum vivijxirtwt scheint, nach Unter-

suchung einiger trockenen E-^ceuiplare, sich wie JP.

Bistorta zu verhalten. I.

Iiiteratur.

Plij'sikalischer Atlas von Berghaus. — Wisli-
zeniis Jieiträije zur yenaiwrii Kenntniss des

nüvdl. Mexico. BotaniU von Dr. Enyelmanii.
(ß escfiluss.)

Südlich von Chiluialiua wurde eine seltsame,

blattlose Eu/ihorbia, mit rölireufürmigen Wurzeln
nnd blattlosem Stengel gesammelt, die al)er den-

noch eine nalie Verwandte von E. ci/a(hojiliora zu

sein scheint. Hier traf man zum ersten Mal auf

Herberts trifoliata Moric. , welche das ganze mitt-

lere und untere Thal des Rio Grande bewohnen
dürfte, da man sie auch in den Sammlungen von
JMontcrey findet, nnd Lindbeimcr hat schöne

Exemplare von der Sierra Guadalupe, in Texas,

eingesandt.

Ec/iinocerei und Echinocacti erscheinen in

grösserer Menge. Die Wiederentdeckung des schö-

nen Echinocereus pectinatus (.Ecliinocactus pecti-

natiis Sclieidw., E. pectiniferus Lern. , Ec/iinopsis

pectinata Salm, zum Thcil) ist besonders interes-

sant, weil sie die Mittel zu dem Beweise darbietet,

dass eine tcxanisclie Specics, die mit dieser Art

verwechselt worden, ganz verschieden davon ist.

Die Beschreibung der Pflanze (welche abstarb, be-

vor sie Blülhen trieb), die man iu verschiedenen

Werken, auch in der neuesten Schrift über Cucta-
ceen, von Förster (Leipzig 1Ö4G) findet, stützt

sich, wie mir Fürst Salm miltlieilt, auf Exem-
plare, welche Potts von Chiluialiua geliefert hat;

sie stimmt mit meinem Exemplare aus derselben

Gegend vollkommen überein. Allein die Beschrei-

bung, weiche Fürster von der Blüthe eines Ex-
emplars liefert, welches zu Cassel im Jahr 1843

blühte [es i.st nicht bekannt, woher es stammt),
zeigt die Identität mit einer texanischen Species,
die zwischen den Brazos- und Nuezcs- Flüssen sehr
gemein ist, und die ich in Engclmann's und
Gray's Vlantiie Lindheimerianae, „Boston Jour-
nal of Natural History, Vol. V, p. 247" unter
dem Namen Cereus caespitosus beschrieben habe,

und die jetzt Echinocereus caespitosus zu nennen

sein wird. Echinopsis pectinata, ß. laecior Monv..

und y. Reichenbachiana Salm sind vielleicht For-

men dieser texanischen Pflanze, die in ihrem Uei-

mathlaude beträchtlich variirt. Di\ Wislizenus
hat mir ein lebendes Exemplar und getrocknete

Blüthen von E. pectinatus geschickt; leider erlitt

die Pflanze dasselbe Schicksal, welches die von

Potts nach England gesendeten betraf, und es

steht jetzt , wenn ich sonst recht berichtet bin,

keine unter Kultur; iudess heb' ich das getrocknete

Exemplar in meinem Herbarium auf, und auf Grund

dieses Exemplars hab' ich die Beschreibung ent-

worfen.

In der Nähe von San Pablo wurde ein anderer

Echinocereus gefunden, davon sowohl getrocknete

Ulüthen als auch ein lebendes Exemplar sicher hier-

her gelangt ist. Ein grosser Echinocactus wurde

bei Pelayo gesammelt; leider sah man keine Blü-

then; doch ist das nach St. Louis gebrachte Exem-
plar bis jetzt in gutem Zustande. Von einer an-

deren kleineren, aber höchst eleganten Species des-

selben Geiuis, sammelte Dr. Wislizenus die le-

bende Pflanze und Blüthen, und Dr. Greg g die

reife Frucht. Sie ist verschieden von den übrigen

Echinocacti dieser Gegenden durch die aus Mem-
branen bestellenden sehr dünnen sepalischen Schup-

pen auf dem ßlütlieiistiel und durch die saftige,

glatte Frucht, in welcher Beziehung sie meinem.

jK. setispinus von Texas gleicht. E- texensis Upfr.

hat eine saftige Frucht, die mit wolligen und stach-

ligen Schuppen bedeckt ist ; E- Wislizeni und an-

dere haben eine trockene Frucht, mit harten Schup-

pen bedeckt.

Meine Opuntia frutescens Q., Plant. Lindli.,

a. a. 0. p. 245"), welche Eindhcimer längs des

Colorado- und Guadalupe -Flusses in Texas gesam-

melt hat, wurde auch südlich von Chiliuahua, längs

der Strasse nach Parras und unterhalb Monterey,

von Dr. Wislizenus gefunden. Der in den

„Vlant. Lindheiin." gegebene Wink, dass sie eine

südliche Varietät von O. j'raxHis des obcrn Mis-

souri sein dürfte, hat sich als irrig erwiesen, da

sie zu ganz verschiedenen Abthcilungcu des Genus

Opuntia gehören; 0. frutescens, zusammen mit 0.

vaginata, ist eine von den Ojntnliae cylindraceae

yrucHiores, und ist anscheinend nahe verwandt

mit 0. leptocaulis DC. , lusst sich aber leicht un-

terscheiden vermöge ihrer starken , weissen, ein-

fachen Dornen , während O. lept. drei kurze,

schwärzliche Borsten hat.

Agave Americana wurde, mit mehreren Ver-

wandten, auf diesem Theil der Heise in grosser

Menge gefunden ; Aryemone Mexicana, weiss, gelb.
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oder rosafarbig, traf mau häufig; Sa/nolus ebractea-

tus kam an feucliteii iStellen so weit biiiiienlän-

discli, und auf derartigen HöIien vor, während man

ihn bisher nur als eine Kiistenpflanze gekannt hat.

Malvaceae, Oenotherae, Asclepiadaceae, Giliae,

tiolaneae, Jtisticiae, strauchartige iaAJafen, wur-

den in verscliiedenen Species gesammelt; allein die

eiüentliche Charaliter- Pflanze des Landes waren

die Sträucher, welche die oft undurchilrliiglichen

Uickichte bilden, die unter dem Namen „chaiipa-

rdls" bekannt sind. Sie sind äusserst dornig,

ausserordentlich vielästig, oft mit merkwürdig klei-

nen Blättern , und nicht selten mit cssbarcn Früch-

ten. Darunter waren viele rhamnaceische und ce-

lastraceische Sträucher, und einige Euphorbia-

ceen besonders auflalUud, so wie auch einige ü/i-

moseen, davon eine zn erwähnen ich nicht unter-

lassen darf, weil sie vielleicht der kleinste Strauch

in dieser Familie ist, nicht über einen oder zwei

Zoll hoch, mit diminutiven Blätterchen, aber grossen

Purpur- Blumen. Diese Mimose wurde bei Chihua-

hua gefunden.

Einer der offensivsten dieser Chaparräl- Strän-

cher ist Koeberlinia Zucc. , hier Junca genannt

CGregg), ein kleiner Baum eher, als ein Strauch,

ungefähr 10 Fuss hoch, der Stamm 4 bis 6 Zoll im

Durchmesser; das Holz hart, dunkelbraun mit

weissem Splint; die Endzweige grün , mit einer

dunkelbraunen, dornigen Spitze, 1 bis 2 Zoll lang

und \'A bis 2 Linien im Durchmesser; sehr kleine

pfriem form ige Blätter, die früh abfallen; kleine

weisse BUitheu in kleinen Seiten - Trauben; Frucht

nicht gesehen; Blütlie im Mai. Man sah ihn häufig

südlich von Chihuahua nach Monterey Cund Mata-

moros, Gr egg).

Wir finden hier abermals die interessante Chi-

lopsis , auch Larrea ylutinosa und einen andern

zygophjiUaceischen Strauch, ein wahres Guaja-

curn , welches eine unbeschriebene Art zu sein

scheint; er gehört zu denjenigen Pflanzen, welche

die Wexicanische Flora mit der Texanischen ver-

bindet, denn man findet ihn von Parras bis Mon-
terey und von hier bis zum Oberlauf des Colorado

von Texas. Tecoma stans ersclieiut hier wieder

mit kleineren weichhaarigen Blättern nud mehr ge-

flügeltem Blattstiel, obschon wahrscheinlich nicht

verschieden von der grösseren und glatteren Pflanze,

welche unterhalb Paso gefunden wurde.

Die schöne Fouquiera splendens mit ihren

Rispen von laugen rührenlürmigen Carmoisin- BUi-

then, erhebt sich hier über alle anderen Sträucher

und erreicht in einigeu Fällen eine Höhe von 20
bis 30 Fuss, und vielleiclit noch mehr, immer in

eiufachen Stämmen.

Ein Paar Species von Yticca, zugleich mit

Opuntia urborescens bildeten fast die einzigen

Bäume auf den dürren Ebenen. Allein im Thale

des Nazas kommen staltliche Bäume einer Species

von Algnrobia vor, die von A. glandulosa des

Nordens verschieden ist, mit breiteren Hülsen,

grösseren Saamenköriiern , und wenigen oder gar

keinen Drüsen auf den Blätleiu.

Um Saltillo wurde Echinocuctus iexensis Hpfr.

(E. Lindli, imeri Eti^elm., in „Plant. Liiidh. a.a. 0.")

gefunden, der sich von hier bis Matamoros, und

bis zur Guadalupe und zum Colorado, in Texas,

erstreckt. Die hübsche Maimnillaria strobilifor-

mis wächst auf Felsen in den Umgebungen von

Rinconada. Hunnemannia ftimariaefoUa Sweet,

wurde bei Saltillo gesammelt, zugleich mit grösse-

ren Blumen (ä Z. im Durchmesser), eine interessante

Pflanze, der ö-stliche Repräsentant der Californi-

schen Esclischoltzia, aber pereunirend, mit einem

kleinen Polster, einer verschiedenen Narbe, u.s. \v.

Ich kann es nicht unterlassen, hier einen schö-

nen Strauch 'einzuführen, den Dr. Gregg auf den

Felsen um Agua Nueva und Buenavista entdeckt

!iat. Unter der Voraussetzung, dass Don's Cha-

raktere von Cowania richtig seien, muss ich diese

Pflanze als Typus eines neuen Genus ansehen, wel-

ches ich mit grösstem Vergnügen seinem unermüd-

lichen Entdecker, meinem Freunde Dr. Josiah
Gregg, zueigne, dessen Name in diesen Blättern

schon so oft genannt worden ist. Greyyia rupestris

ist ein lieblicher, süssriechender Strauch, mit Blu-

men, welche den Rosen in Gestalt und Farbe ähn-

lich sind, so dass Dr. Gregg Veranlassung nahm,

ihn „Cliff rose" zu nennen.

Nördlich und nordöstlich von Mouterey errei-

chen wir das tiefere Land und damit eine verschie-

dene Vegetation; hier ist die Heimath der strauch-

artigen Cunsieae CParliinsonia , Casparea, etc.)

und Mimoseae; Sophora, Diospyros, verschiedene

Arten von Bhus und Rhamnus sind hier gemein,

ebenso auch eine rankende gelbblüheude Hirae/i,

während eine andere aufrechte und rothblühende

Species auf dem Tafellande bei Parras wächst.

Einer der schönsten Sträncher dieses Bezirks ist

Leucophylluiii texanum Beuth., mit seinen weiss-

lichen, wolligen Blättern und süssriechenden blauen

Blüthen. Er ist gemein von San Antonio in Texas

bis Monclova, und von Cerralbo bis Camargo, wird

aber nicht auf den Tafelländern gesehen.

Vitis bipinnata und F. incisa, die in den süd-

westlichen Gegenden der Vereinigten Staaten und

in Texas wohl bekannt sind, werden auch hier an-

getroffen. Bemerkcuswerthe krautartige Pflanzen

waren eine ISicoilanu , eine Orobanche Can der
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Sceldiste), ein Eusto/iia, vcrsoliiedenc Ascleiiiadeen,

Malvaceeri, Ciicurliitaceeii , Labiaten tiiid aiiilere.

Lobelia phyllostaclijja ist bereits erwäbiit.

H— l.

Tiie Aniials and 5Ia;iazine oC natural bistory. Se-

uond Serics. Vol. V. 1850.

A'o. 1. Januar.

Beobaclitunyen über die Coujiujation von Clo-

sterium Ehrenberyii. Von dem l'reäiger VF.

Smith; \>. i— 5. Mit Abbild. Die Coiijiigation

gescbiebt i[i den ersten 3 — 4 Monaten des Jalires.

Zu diesenv Ende verändert sicli zuerst die granu-

löse Substanz des Endocbroms. Es entstebt in der-

selben eine I-ängsrcilie von diircbsicbtigen üläsclicn,

wozu sieb bald nocb andere Ueiben mit einer Menge

jener Bläseben gesellen. Zu gleicher Zeit uäbern

sieb zwei Individuen und legen sich mit ihren con-

caven Flächen so au einander, dass sie in der

Mitte au ihren Ausbauchungen und den betreifenden

Enden auf einander ruhen. In kurzer Zeit, walir-

scheinlich in 24 Stnndcn, bildet sich um beide ver-

einte Closterien eine mncüse Substanz , abgeson-

dert von den beiden Pflanzen. Diese entfernen sich

nun ein wenig von einander und erleiden in der

Mitte ihres Körpers an der qnergelegenen durch-

sichtigen Stelle eine Sclbstthcilung. Völlig abge-

schnürt stellt so ein jedes Cloiteriui/i einen unre-

gelmässig verschoben vierseitigeu Körper dar, also

zwei spitze Enden, von denen dasjenige das län-

gere ist, an welchem die Zelle liegt, in der sich

eine Saftströmung beobachten lässt, dann zwei

Ansbancbutigen, eine obere und eine untere. Wäh-
rend dieser Selbsttheilung hat sich auch die innere

Substanz wesentlich verändert; denn in jedem ab-

geschnürten Theile schnürt sie sich auch in der

Mitte ein, so dass sie luin zwei Kegel bildet: einen

dickeren, mehr oder minder abgerundeten und einen

längeren nach der Zelle mit einer Saflströmung zu

gelegenen, beide durch ein kurzes Uälschen verbun-

den. Eine Menge von Körnern C^ixs jenen durch-

sichtigen Bläschen hervorgegangen) befinden sich

in der Substanz. Nun ölTnet sich ein jedes Closte-

rium in der Mitte mittelst einer zarten Abschnü-
rung und die Masse tritt in Gestalt von zwei in

der Mitte etwas zusammengedrückten Säckthen

aus, die sich bald zu einem kugelrunden Körper

umbilden und so die Sporangicn von HaU's oder

die Saamen von Morren bilden. Diese Umbildung

geschiebt nach dem Verf. mit grosser Cescli win-

digkeit, vielleicht in wenigen Jliuuten. Um diese

Sporaugien bildet sich alsbald auch eine kugel-

runde mucöse Substanz , derjenigen durchsichtigen

Masse ähnlich, von welcher die Closterien selbst

wieder umschlossen werden. Bis hierher hat der

Verf. nur beoiiacbten und somit die Beobachtungen

von Morren bestätigen können. Das Machfolgende,

die Darstellung der Entwickelung neuer Closterien

aus den Kügelchen der Sporaugien, wonach sich

jene Kügelchen zu Closterien ausdehnen ist nach

tlalfs, und die Bildung der Sporaugien innerhalb

der Closterien ist nach Morren beschrieben und

abgebildet.

Beilrüye zu der Flor von Südamerika. Von
JohnMiers; p. 29— 35. Abgehandelt sind die

Gattungen Salj/iylossis B. et P. mit verbessertem

Charakter und 1 neuen Art, Pleroylossis (n. gen.)

mit 1 Art und Lejitoijlossis Benth. [nou Dec.) mit

l Art.

Deobachtitnyen über die Struvtur der Orchi-

deen aas der Familie der Vandecn. Vom Prof.

a. F. Link; p. 36—40. Von Arthur Henfrey
aus der Bot. Zeit. 1849 übersetzt.

Beschreibany einer neuen Veronica. J'on

John Ball; p. 47 — 48. Sie heisst V. lonyistyla:

caule brevissimo rcpcnte cespitoso filiformi; foliis

inferioribus miuimis, superioribus subrosulalis, Omni-

bus obovato -spathulatis, acutiusculis yrandiuscule

crenato - Serratia ; pedunculo scapiformi adscen-

dente, vis. pollicari, supra in pedicellos , 2— 4

erectos, bracteis linearibus et capsulis 3— 4 lon-

yiores , diviso; corolla parva, filainentis sliiloque

breviori; Capsula uidlnra late ubcordata, profunde

emaryinata, calycem sesquilonya , stylo breviori,

seminibus lenliformibus, albo - hyalinis ,
glabris.

Uerba tota pilis brevissimis articulatis, superne

glandulosis, adspersa.

Daneheu giebt der Verf. eine Diagnose der

uächstverwandten V. ajihylla L. Caule brevissimo

cespitoso; foliis rosnlatis, late obovato -spathulatis,

obtusis subinteyerriinis; pedunculo scapiformi

erecto ,
1 — 3 pollicari; supra in pedicellos 2 — 4,

bracteis capstilisque vix duplum longiores, diviso;

corollae segmelitis lalis , filamenta stylnmque su-

lerantibns; capsnia malura obovato- eltiptica, sinu

brevissimo emaryinata , calyce et stylo dujiluiu

lonyiore; seminibus lenliformibus luteis glabris.

Uerba tota pilis articulatis glandulosis crebris eb-

tecta.

Der Verf. fand die neue Art auf der Pagna

della Crocc, einer der hücbstcn Spitzen der Apen-

nlnen.

No. 2. Februar.

lieber die Britischen t huren. Von Charles
C. B abington; p. 81 — 91. Es sind: Ohara flexi-

lis li., syncarpa Thuill., iranslucens Pers., mucro-

nata A. Br.
,

yracilis Sni. , tenuissimn üesv.,

Smithii n. sp. tdie Ch. nidißca Sui. Engl. Bot.
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t. 1703. Fig. 1), proHfera A. Br. , Jlorreri ii. sp.

(die Ch. nidifica Borr. in Engl. Bot. Snppl. fol. 2762.

in adnot.D, polysperma A. Br., crinita Wallr., vul-

garis lt., hispida Ij., tomentosa L., aspera Willd.,

fraclilis Desv. , zusammen 16 Arten. Die betref-

fende , oft neue Synonymie licgleitet die Diagnosen,

Bemerkungen und geograpliisclie Verbreitung.

JJebei' eine neue Gli/ceria. Von Frederick
Towns end; p. 104-— 8. Diese neue Art steht

zwisclien Gl. fluitans R. Br. und plicata Fries, als

Gl. pedicellatit, während sie der Verf. früher in

einem Vortrage in der Botanical Society of Edin-

burgh Gl. hybrida genannt, nun aber umgetauft

hat, um nicht mit dem Namen zu Missdeutungen

Veranlassung zu geben, da die Art kein Bastard

ggi. — Die Gl. fluitans unterscheidet sich besonders

dadurch, dass die palea inferior oblongo -lanceo-

lata und mehr als das Doppelte länger als breit,

dieAntheren 5- mal so lang als breit und die Schüpp-

chen glatt sind, während bei Gl. pedicellata die

palea inferior ohlonga nur doppelt so lang als

lireit, die Antheren 3 -mal so lang als breit und

die Schüppchen gerieft sind. Die Gl. plicata unter-

scheidet sich durch eine palea inferior ovalis, wel-

che nicht zweimal so lang als breit ist, durch An-

theren, W'elche zweimal so lang als breit und

durch geriefte Schüppchen. Ausserdem gielit Verf.

in den Diagnosen noch andere unterscheidende Merk-

male an, auf die er alier kein Gewicht zu legen

scheint, da nur jene angemerkten cursiv gedruckt

sl„(l, — Die neue Art fand sich in stehenden und

fliessenden Gewässern an einigen Stellen in Cani-

bridgeshire und zu Dovedale bei Blockley in Wor-
cestershire.

Heber ein Iiifusorienlag'er an der Nordküste

von Irland, bei Lough Mourne in der Grafschaft

Antrim. Von W. Smith; p. 121 — 25. Es wer-
den die Arten bestimmt und mit Namen näher au-

gegeben. Darunter findet sich auch eine neue Epi-

themia Hyndmanni W. Sm. mit folgeiider Diagnose:

major, a latere secundario valde et aequaliter cou-

vexa, apicibus obtusissimis rotundatis non rccur-

vatis, striis transversalibus moniliformibns vix con-

vergentibus; a latere primario oblonga media valde

dilatata. Long. '/300 — Vuo unciae.

No. 3. März.

Heber die Wassersecretion der lilätter mid
Stengel von MesembrUtnthemum crystallimim L.

Von Dr. Augiisttis Voelcker; p. 171 7,3.

Diese merkwürdige Pflanze (die Eispflanze genannt)

scheidet nach dem Verf. kein reines, sondern mit

chemischen Verbindungen geschwängertes, Wasser
ab. Schon früher fand er dasselbe bei Nepenthes

desliltatoria. Er stellt hier die Resultate der Zu-
sammensetzung der abgeschiedenen Flüssigkeiten

beider Pflanzen zusammen:

Nepenthes destillatoria. Mesembr. crystallinwn.

Organische Materie, be- Organische Materie (Ey-
sonders Aepfelsäure weiss, O.xalsäure etc.).

und ein wenig Citro-

nensäure.

Salzsaures Kali. Salzsanres Natron.

Natron. Kali.

Kalk. Magnesia.

.Magnesia. Schwefelsäure.

Beiträge zu einer Flor von Südamerika. Von
John Miers; p. 204— 10. Hier werden die Gat-
tungen Brouallia und Streptosolen abgehandelt.

Beide angegebene Browallien sind neu. Daneben
wird der Charakter der Gattung verbessert und
eine Uebersicht der 8 Arten gegeben. — Strepto-
solen ist ein neues Genus, der Browallia ver-

wandt. Es werden 2 Arten aufgeführt.

Die Arbeit zieht sich auch in das folgende

Heft:

No. 4. April.

hinein. Daselbst werden von S. 247— 55 vier Gat-
lungen abgehandelt. Brunsfelsia , mit 2 schon be-
lianuten Arten wird dem Cliarakter nach verbes-
sert; ebenso Franciscea, welche mit 15 Arten ver-
treten ist. Von Margaranthus wird 1 neue Art
beschrieben, ebenso von Leucophyllum, das mit 3
Arten repräsentirt ist.

lieber die Embryobildung von Hippuris vul-
garis. Von John Scott Sander son; p. 259
bis 65. S. Bot. Zeit. St. 39. Sp. 711. 712.

Heber einige seltnere Pflanzen der Orkney

-

Inseln. Von John T. Syme; p. 266—69. Ein
reines Namensverzeichniss. K. M.

C^elehrte Cresellscliaften.

In der botanischen Gesellschaft zu London
wurden in der Sitzung am 5ten Oct. 1849 mehrere
Geschenke an Büchern und britisclien Pflanzen über-
geben und Mr. Coleman's Abhandlung über die

bei Horsham , Sussex, einheimischen Pflanzen wei-
ter gelesen.
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Ueber Aufbewahrung gewisser mikroskopi-

scher Präparate.

Vom
Karl Müller.

Es ist immer in Iioliem Grade angeiielim , ein

mijiroskopisclies Präparat anfbewaliren zn liümien,

um sicli bei ahermaligem Gebranclie die Zeit, wel-

che für die Anfertigung eines solciien erforderlicli

ist, zu ersparen. Die Aufbewahrung ist aber auch

in vielen Fällen dem Forscher von besonderem In-

teresse , sobald ihm ein gutes, inslriictives Präparat

gelungen, dessen Herstellung immer von einem ge-

wissen glücMichen Nebennmstande begünstigt wer-

den iniiss. Im dritten Falle kann endlich die Auf-

bewahrung dadurch von ausserordentlicher Bedeu-

tung werden , wenn es ein Unicum betrifft.

Dieser letzte Fall tritt selir häufig bei syste-

matischen Arbeiten ein, bei denen man nicht selten

nur ein einziges Exemplar einer P/lanzenart be-

sitzt und die Erwerbung eines zweiten oft — ua-

inentlicli wenn es ein Originalexemplar eines Au-

toren ist — ganz unmöglich ist. Alle diese Falle

Bind mir in reichem iMaasse bei meinen Arbeiten

für die Synopsis muscorum begegnet, und ich habe

mich deshalb folgender einfacher Methode, meine

Präparate auf;iubewabren, schon seit Jahren bedient.

Ich nehme einen, so viel als inöglich reinen

Glimmer, wie man ihn sich leicht aus einer Mine-
ralicnliandlung für wenig Geld erwerben kann.

Dieser wird so dünn, als es nur angeht, gespalten

und in rectangnläre Stückchen geschnitten, deren

Grösse sich nach dem Umfange und der Zahl der

aufzubewahrenden Präparate lci<^ht mit der Schcere

zurecht schneiden lässt. Die Dicke dieser Glim-
nicrblättchen darf eben nur noi:h so sein, dass sie

sich gerade noch mit einem Federmesser spalten

lassen. Diese Si/ullung geht dunii nur bin oliii-

(jefähr zur Mille des Dliitlchens, wodurch der

übrige., nicht gesj/altene Tlieil der natürliche Hal-
ter für das gesj/allene lilältchen ist. Zwischen

diese gespaltene F'läche bringt man nun einen Was-
sertropfcu und in diesen taucht man dann sein Prä-

parat.

IJamit ist die ganze Sache zn Ende, die bei

einiger üebnng kaum eine fllinute erfordert. Ltie

rectanguläre Form der Glimnicrblättchen ist deshalb

die tauglichste, weil, wenn das Blättcheii länger

als breiter ist, die natürliche Cohäsiou des nicht

gespaltenen Theiles weit fester ist , als wenn das

Blältclien eine rein quadratische Form hat, bei

welcher sich die Cohasion des nicht zu spaltenden

Theiles uach meiner Erfahrung viel leichter auf-

hebt und das Glimnicrblättchen in 2 Theile aus ein-

ander fällt. Auch ist es deshalb gut, wenn e<u

Ulättchen immer dünner ist, als das andere; denn

dann ist das natürliche Aneinaiiderhalten beider um
so grösser. Die gespaltene Seile bezeichne ich ein-

fach dadurch, dass ich die beiden Ecken dieses En-

des mit der Scheere abscJineide und also abstumpfe.

Dadurch weiss ich dann immer, au welcher Seite

das Präparat zwischen den Glimmer gebracht ist,

weil es öfters vorkommen kann, dass man ein Prä-

parat herausnehmen, gegen ein besseres vertauschen

oder sonst wie gebrauchen muss, und weil bei dem
Glimmerblällchen, wenn es schön gespaltet und das

Präparat besonders (lach ist, die Spaltfläche ge-

wöhnlich nicht leicht erkannt wird. Gebrauche ich

nun ein Präparat, so fasse ich ein solches Glim-

merblättchen , zwischen welchem jenes ruht, mit

einer Pincetle an und halte es ein Paar Augen-

blicke in Wasser. Dadurch sangt sich dasselbe

rasch zwischen die gespaltene Fläche, wo das Prä-

parat ruht und >vcicht dieses auf. Nun lege ich das <

Glimnicrblättchen einfach auf ein Objeciglas , weil

dieses trocken ist und sitli unter dem Mikroskope

41
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leichter Iiandhaben lässt, als das diiinie , auf ihm

liegende Glimmerblättchen und schiebe es, auf der

Glasi)latte liegend, zur Beobachtung unter das Mi-

Itrosliop.

Bis jetzt habe ich nur solche Präparate zwi-

schen Glimmer aufbewahrt, welche im Wasser

nicht aufweichen, wie es mit alleu Organen der

Laubmoose der Fall ist, und ich habe auf diese

Weise in meinem Moosherbar bereits einige Tausend

Präparate liegen. So hab' ich bei jeder Art, von

der mir Präparate wünschenswerth waren , ein

Blättchen mit Stengelblättern, ein anderes mit Pe-

richätialblättern, ein drittes mit Mütze, Peristom

II. s. w. in einem besonderen Convolute oder auch

frei in dem Mooscouvolute selbst liegen. Deshalb

ist es mir ausserordentlich leicht, in wenig Minu-

ten den Bau einer ganzen Menge von Arten unter

dem Mikroskope betrachten und vergleichen zu kön-

nen , was namentlich für die Peristome von Wich-

tigkeit ist, die sich tlurchschuittlicb nur mit Schwie-

riglieit klar und sauber präpariren lassen. Dazu

kommt, dass man sich in jedem Augenblicke wie-

der an demselben Präparat controliren kann , ob

man recht gesehen habe und dass es dereinst auch

andere Forscher leicht vermögen, wenn sie genö-

thigt sind, das lierbar eines bekannten, verstorbe-

nen Forschers zu befragen. Dieser Punkt , von

ausserordentlicher Bedeutung, ist mir so reclit

schlagend an dem Bridel'schen Herbar klar ge-

worden, wenn es sich um Arten dieses Forschers

handelte, die dieser fertil besessen und beschrieben,

aber in einem, durcli die Untersuchung sehr defecl

gewordenen Zustande ohne Präparate hinterliess.

Daraus können unlösbare Räthsel hervorgehen.

Ebenso sind mir von verschiedeneu Seiten her aus

öffentlichen Sammlungen Originalexemplare zur An-
sicht mitgetheilt worden. Jeder Forscher weiss

aber, dass ihm das bei anderen Krjptogamen gar

nichts hilft und doch soll er mit dem winzigen Ex-
emplare ein lläthsel lösen. Er ist also auf die Un-
tersuchung angewiesen, somit aut theilweise Zer-
störung des Exemplars. Würde man nun unver-
mögend sein, die Präparate der öft'entlichen Samm-
lung wieder zurückzusenden, so käme die schwie-

rige Frage, ob man das Recht habe, ein solches

Exemplar trotz alles wissenschaftlichen Bedürfnis-

ses zu zerstören. Aus dieser Verlegenheit hilft

dann leicht das Vermögen, die Präparate aufbe-

wahren zu können, und damit hat man der Samm-
lung eigentlich einen Dienst erwiesen, indem man
sie für ihre Unica allen nachkommenden Forschern
zugänglicher macht, ohne dass sie Gefahr laufen

kann, ihr Uuicum zu verlieren. Nach dieser Me-
thode habe ich das Bridcl'sche Herbar benutzt und '

durch viele Pi'äparate für die oft sehr winzigen

Exemplare zugänglicher gemacht.

Absichtlich mache ich genauer auf die grossen

Vortheile, die Präparate aufzubewahren, aufmerk-

sam, um weniger erfahrene Forscher zu vermögen,

sich aut die leichteste Weise von der Welt dieser

Vortheile bedienen zu können. Wie sehr das Be-

dürfnlss nach Aufbewahrung der Präparate ist, habe

ich auch in manchen bryologischen Herbarien ge-

sehen, neben denen einzelne Besitzer ihre Präpa-

rate zwischen zwei Glasplatten in besonderen Kä-
sten aufbewahrten. Diese Methode ist ungemein

zeitraubend, umständlich, kostspielig und der Zer-

brechlichkeit des Glases wegen sehr unpraktisch,

zudem dadurch unangenehm, dass die Präparate

nicht unmittelbar neben den Arten im Herbar selber

aufbewahrt werden können, was nach meiner Me-
thode so leicht und bequem ist.

Wie gesagt, lassen sich auf diese Weise alle

Präparate leicht aufbewahren, welche im Wasser
leicht aufweichen. Deslialh ist die Methode für alle

Zelienkryptogamen, für die meisten Organe der Ge-

fässkrjptogamen u. s. w. unbedingt brauchbar. Ich

zweifle auch nicht, dass alle anatomischen Präpa-

rate, die man — um sie nicht eintrocknen zu las-

sen — zwisclien Glas in Chlorcalcium aufbewahrte,

nach dieser Weise bequemer zwischen Glimmer er-

halten werden können. Doch habe ich darüber

keine Erfahrungen.

Missbildung von Turaxacum officinale.

In der von Schauer herausgegebenen üeber-

setzung der Pflanzen- Teratologie von Moquin-
Tandon wird S. 250 von den Verwachsungen
zwischen BIfltlien oder von den Synanthieii gespro-

chen. Indem das vom älteren De Candolle ab-

gebildete Beispiel zweier völlig verwachsener Blü-

thenstiele einer Centaurea, bei welchen eine ziem-

lich deutliche Furche als Andeutung einer Ver-

wachsung zurückgeblieben sei, angeführt wird , be-

merkt der ücbersetzer in einer Note, dass solche

Verwachsungen häufig bei Compositen vorkommen

und von ihm bei Centaurea moschcita, Zinnia ele-

gans und revoiuta, Spilanthes oleracea und der

Georgine beobachtet seien, und dass er bei Ta-

raxacum officinale einmal sogar fünf ßlüthenköpfe

auf einem starken, aber vollkommen einigen Stiele

gesehn habe. Wer mit Culturpllanzen zu thun hat,

wird das häufige Erscheinen einer solchen Gruppi-

rung von zwei und mehr Köpfchen bei den Com-

positen gewiss gesehn haben, und wir halten dies

für ein sehr häufiges, alljährlich bei cultivirten und

auch bei wildwachsenden Compositen zu beobach-
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teiides Vorliommcn , lici welohoii man eine tren-

nende Längsfcuche an dein niilerlialW der Köptilicn

hctiiidliclicn Acli.<:cntlicil (iieiliiricnhis capiliili) l)<iUI

walinielinien liann, bald fianzlicli vcrniisst. Uie

scliehibare Verwachsung beriilirt übrigens hilnlig die

Küpfclien gar nicht, welche sich vollstäudig frei

entwickeln, nnd man kann diese Krschcinnnf; ebenso

gut zu den ungewöiuilichen Verzweigungen oder zu

den bandartigen iStengelbildungen rechnen.

Bei Taraxacum ofßcinule habe ich gar hiuifig

2 oder 3 Küpfclien an der Spitze des rührigen Ulii-

thenstiels gesehen, so dass bald eine Furche, die

ancli durch stärkere oder alleinige üehaaning her-

vortrat, der ganzen Länge nach beralilief, bald

giinzlich fehlte. Die Köpfchen standen stets so,

dass eins das eiidständige das zuerst aufblühende

war, und nun unter diesem bald stark genähert,

bald durcb einen kleinen Zwischenraum getrennt

ein zweites und drittes sich zeigte, welches in der

Entwickclung nachfolgte. Diese tiefer stehenden

Kupfcben gehören also köpfchentragenden Seiteu-

zweigen an, deren Stengeltheil nicht zur Entwicke-

lung gelangt, und das Ganze folgt dem allgemeinen

Entwickelnngsgesetz des Bliithonstandes der Com-
positen , in welchem das terminale Köpfchen zuei-st

blüht.

In diesem Frühjahr fand ich nun auch noch ein

Exemplar des gemeinen Löwenzahns, bei welchem

auch der Achsentheil oder .stiel des lateralen Köpf-

chens zur Entwickelung gekommen war. Etwa 3

Zoll unter dem terminalen Köpfchen befand sich

ein kleines, sehr schmales und zugespitztes, am
Grunde mit zwei viel kürzeren , aber ebenfalls

sehr schmalen und spitzen Läppchen verselicncs,

breit dem Stiele aufsitzendes Stengelblältchen , aus

dessen Winkel ein seitlicher cinköpllger Ast unter

beinahe rechtem Winkel hervortrat und an seiner

Ansgangsstellc mit vielen « eisscn Uaarcn umgeben
war, und auch in seinem Verlauf von etwa 2 Z.

Llingo mit zerstreuten Uaaren besetzt war, wäh-
rend der terminale fast unbehaart erschien.

Uie erste bei einer Löwenzahn -Pflanze sich

entwickelnde Inllorescenz ist in Uebercinstinimung

mit der hei der ganzen Familie hcrrsclicndcn An-
ordnung terminal , ans dem letzten lllatt unter der-

selben, welches einen Theil der lllattrosctte CWur-
zelblätter) am Grunde bildet, kommt ein seitlicher

Blüthenstiel von späterer Entwickelung und späte-

rer Dlülhezeit hervor. Die nachlolgondcn sind zum
Thcil, wie es scheint, demselben lUüthcnslandc an-
gehörig , zum Theil aber zu lilüthcnstandcii der

Ziwcige der Hauptachse gehörig, welche Zweige

sich, wie es scheint, nicht in regelmässiger Stel-

lung an der Hauptachse bilden. ,S'

—

l.

Jod iiiul Brom in Süsswasserpflanzeii.

In den Compt. rend. No. 16. 1850. befinden sich Be-

obachtungen über Jod in Junyermaiinia pinyuis

von Persoune. Er war darauf durch den

eigenthümlicbcn schwanimartigen Gerncli auf-

merksam gemacht werden. Hie Pflanze war
in einem kleinen Bache an der Goldküste ge-

wachsen.

Ibidem. Bericht über die Unlersnclumg von Cba-
tin, die F,.\istenz von Jod in Süsswasserpflan-

zeii betrelfend, von Bussy. — Auf die Wül-
ler'sche Entdeckung, dass in Naiturtiuni of-

ficinale t
das ausser aller Berührung mit Salz-

wasser wächst, Jod vorkömmt, untersuchte

Cliatiu viele Cruciferen , und kam dabei zu

dem überraschenden Resultate, dass alle Pflan-

zen, welche sich im Wasser entwickeln, wel-

cher natürlichen Familie ( ! Bef.) sie auch an-

gehören, Jod enthalten. So fand er dasselbe in

Cochlearia An/toracia , Raphanus sattviis,

Clieirantlius CIteivi, CupseUa bursa paato7'is,

Brassica oleracea, Arabis atpiiia, Sisyi/ibrium

officinale, Naslurtiiim ampliibiuin, keines da-

gegen in den Cruciferen , die ausserhalb des

Wassers wachsen. Die in fliesseudem Wasser

wachsenden Pflanzen enthalten mehr , als die

der stehenden Wässer. — Die Existenz der

Jodiue in diesen Gewächsen setzt nothwendig

das Vorhandensein derselben im Wasser vor-

aus, und in der That hat Cliatiu nachträglich

ihre Gegenwart in einigen Flüssen und Teiclien

nachgewiesen. [Seine, AIar:ie, Oise, den Tei-

chen von Villc d'Avray.n

Ibidem. Uebcr die Existenz von Jod - und Bronir

alkalien in den Oscillaricn, welclic in den war-

men Ouellen von Dax wachsen, von Meyrac.
— [Dax im Dcp. der Heiden, nicht fern vom

aiccrbusen von Gascogne, Ref] — Das Becken

einer der dortigen Quellen CFoniaine de bete)

ist mit Treiiiella thermalis CThore) oder Ana-

btiinii Ihennidis tBory) austapeziert, in wel-

cher Verfasser eine bedeutende Menge Jod

nachwies. Dasselbe fand er in Uscillaria Gra-

telnpi und 1 Coufervc, welche in 2 anderen

Ouellen derselben Gegend vcgetirten.

Weitläufigere Auszüge dieser Aufsätze, mit

namiMitlicher Angabc der dabei angewandten Me-

thoden der Jodcxiraction, die hier aber nicht von

Interesse sind, linden sich in S cb m i d fs Jahrbü-

chern der in- und ausländischen gcsammtcn Mcdi-

41 V



— 733 — — 736 —

ein, Jahrgang 1850. IVo. 7. Kef. erlaubt sich nur

die Bemerliung, dass es nacli obigen Beobaclitun-

gen noch nicht eben so ausgemacht ist, ob sich

dieselben Substanzen auch in den Wasserpflanzen

aller Binneuwässer finden, da der Schauplatz der

angeführten Untersuchungen nicht eben fern von

den Küsten des atlantischen Meeres liegt; ja es

lässt sich mit grösserer Wahrscheinlichkeit a priori

auf das Gegentheil schliessen, bis dass die Sache

auch hier durch geeignete Experimente an's Licht

gefördert ist.

Ot. Hermann Itzigsohn.

üitcrfitnr.

Beiträge zur Mykologie , von Georg Fresenius,
M. D. etc. Erstes Heft. Mit 4 SIeintafelii. Frank-

furt a. M. b. H. L. Bröniier. 1850. 38 S. 4.

Mit vollem Rechte leitet der Verf. seine Arbeit

über die Pilze mit der Betrachtung ein, wie wenig

dieser Theil der Pflanzenkunde gegenwärtig kulti-

virt werde und wie viel noch auf diesem Felde zu

beobachten sei. Die verbesserte Beschaffenheit der

Mikroskope mache es nothwendig, die Beobachtun-

gen der älteren Mykologen zu vervollständigen und

unsere Kenntniss über diese einfachen Vcgetabilien

genauer und bestimmter zu machen. Von denen,

welche in neuerer Zeit mikroskopisch diese Fami-
liengruppe untersucht hätten , sei vornehmlich nur

Corda zu nennen, aber wenn dieser Botaniker

auch deslialb viel Lob verdiene, so bleibe man doch

oft bei Vergleichung seiner Abbildungen in Zweifel,

babe in ihnen nicht ein treues Naturbild, sondern

bald mehr, bald weniger, so dass Flüchtigkeit oder

ein nachtheiliges Vorwalten der Phantasie die Rich-

tigkeit der Darstellungen beeinträchtigt zu haben
scheine. Ein Urtheil, welches sich von verschie-

denen Seiten über die Arbeilen dieses lebhaften

Geistes und gewandten Zeichners kund gegeben hat.

Der Verf. hat nun in vorliegendem Werke seine

mykologlschen Notizen , wie er solche bei seinen

in den letzten Jahren angestellten Untersuchungen
niedergeschrieben und durch Zeichnungen darge-
stellt habe, mitzutheilen angefangen. Er habe sich

nur bemüht, der Natur getreue Darstellungen zu
liefern, ohne auf eine künstlerische .insführun»- zu
sehn oder schematische Figuren zu liefern welche
man in der Natur nicht wiederiindeu könne und
welche daher nur Gelegenheit bieten, das nicht
wieder zu erkennen, was frühere Beobachter über-
lieferten, und somit Unsicherheit und Zweifel her-
beizuführen. Er bestehe daher auch nicht eigen-
sinnig auf den von ihm angenommenen Namen, son-
dern wolle sich gern Belehrung gefallen lassen. Er

habe bald in Form kurzer Bemerkungen , bald in

ausführlichen Beschreibungen seine Beobachtungen

mitgetheilt, welche einiges Neue mitunter an sehr

bekannten und verbreiteten Pflanzen beträfen. Er
wünsche, dass sich mehr Botaniker an diesem Stu-

dium betheiligen und zu 'gegenseitigem Austausch

geneigt sein möchten. Man würde dann hoffen kön-

nen, mit der Zeit ein System der Pilze zu erhal-

ten, welches jetzt noch ein frommer Wunsch sei.

Zum Einzelnen übergehend wollen wir den In-

halt dieses Heftes in der Kürze übersehen. Mucor
und Ascopliora Blucedo. Der Verf. bestreitet die

Verschiedenheit dieser Gattungen, kann auch kei-

nen wesentlichen Unterschied zwischen Rhizopus,

Mucor und Ascophora in den Corda'schen Abbil-

dungen finden , will daher die Gattung Mucor Lk.

wiederherstellen. Mucor Mucedo , wird ausführ-

lich beschrieben, kritisch beleuchtet und abgebildet.

Mucor bifidus Fres. , Mucor racemosus Fres. , Bo-
trytis plebeja Fres. , B. furcata Fres. und B. in-

terrupta Fres sind neue Arten, welche durch Be-

schreibung und Abbildung erläutert werden. Botr-

acinormn Pers. Myc. Europ. wird durch Abbildung

und Beschreibung kenntlicher gemacht. Bei Botr.

aclada Fres,, einer neuen, ebenfalls abgebildeten

Art, äussert sich der Verf. über S c h 1 e i d e n's An-
gabe von der Bildung einer Zelle in der Spitze der

sporenzeugenden Aeste dahin, dass dieselbe auf

einer Täuschung beruhe, da eine solche innere Zelle

nie da sei und die Spore sich nur durch Abschnü-

rnng der Eudspitze , wie Meyen und Unger
schon angeben, bilde. Arthobotrys oligospora EYes,

ist eine neue Art der Corda'schen Gattung, wenn
dessen Abbildung von A. superba ganz richtig ist.

Bhopaloiiiyces elegans Corda wird kritisch berich-

tigt. Periconia pycnospora Fres. , Per. chloroce-

pliula Fres., PenicUlium viride Fres., P. chlori-

num B'res. , P. nigrovirem Fres., P. cladosporioi-

des Fres., Oidium lactis Eres., 0. anguineum Fres.

sind neue, mehr oder weniger ausführlich beschrie-

bene und abgebildete Arten. Cladosporium herba-

rum wird als eine sejir nach der Unterlage , auf

der es wächst, veränderliche Art geschildert, von

der eine Varietät abgebildet ist. Sei/tosporium in-

tens Fres. wird beschrieben und abgebildet und da-

bei auf die wahrscheinlich mit Heptosporium zw

vereinigenden Gattungen Sporidestiiium , Macro-

sporium , Cladosporium auch Alternaria Bezug

genommen. Menispora tortuosa Corda mit Abbil-

dung und kritischer Beurtheilung der Corda'schen

Angaben. Mit der Gattung Artkrinium will der

Verf. Cainptoum , Goniosporium und Sporophleum

zu der alten Kunzc'schen Gattung wieder verei-

nigen und besonders durch die Sjiorenform 4 Arten,
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nämlich: A. caricicola , pucciniuides,, curva-

tum und Siiovophlcum , deren VerscIiiedeiiJieitcn

angegeben sind , unterscheiden. Diderina Liber-

tianuin Fres., eine neue Art, welche mit üiderma
liceoides im 3ten Fase. d. pI. cryjit. Ard. des Fräu-

lein Libert übcreinlioninit, aber von der Fries'-

sclien gleichnamigen Art abwciclit. Chiietumium

elutum Kze. , Corda's Ansicht wird berichtigt.

Sphueroncma helicoiiii/xa Fres. ist eine neue be-

schriebene und abgebildete Art. Ucber die Ver-
sohiedcnliciten von Xae/itusiiora und Ci/tosj/ora

nach Ehren berg und den Bchwieriglicitcn , wel-

che der verschiedene Hau der Arten darbietet,

äussert sieh der Verf. im Allgemeinen deshalb.

weil die vorhandenen l»iagMosen , da sie die Form
und Grösse der Sijoren nicht berücksichtigen, Zwei-
fel bei der Uesti/nniuiig herbeiführen , was bei dem
Verf. auch wühl der Fall sein liümie , indem er JV.

crocea Pcrs. und cltrysos/ien/ni l'ers. , so wie drei

neue Arten: i\'. peraiciiui, lalerilia und ufßnis be-

schreibt und zum Xlieil abbildet. Von Puli/itiyiiia

ruhvutn IJC. und Sjjhaeria punclijuriitis giebt der

Verf. Beschreibungen von der Form und dem Ur-

S|)ruiige der ö'ijureu und mustert die verschieden-

artigen Angaben der Autoreu unter diesem Namen.
Von der Gattung Fusarium so wie von anderen

der Fries'schen Coniümjceten werden die meisten

Arten wohl auch Faden besitzen, welche ihre Siio-

reu abschnüren, wie dies auch bei dem häuligen

Fusarium roseam der Fall ist. Cliaetostromu vU-
losum Fres. wird als neue Art beschrieben und

die andern Arten dabei unterschieden. Von Eclii-

nobotryum alrum Corda werden die Sporen etwas

anders als bei Corda beschrieben, ebenso bei /)«-

cryoinyces lacryinulis und slUlotus dessen Angaben
berichtigt. Den Schluss des Heftes bildet eine neue

Gattung: Antromyces Fresj fungus capitato- pilca-

tus. Pileus ceraceus subhemisjihacricus, subtus

concavus, stii)ite ürmo discreto sulfultus e basidiis

dichotome ramosis suiira in sporas seccdentibus

compositus. Anlr. Cupridis kommt auf der Innen-
wand der gesclilossenen Xiarvenhülso von Copris
lunaris vor. üiue Abbildung erläutert die l!e-

Bclircibung. ii — i.

In der Schrift: Ucr Führer in Karlsbad und
der Umgegend (lünfte, neu bearbeitete Auflage, mit
Beitrugen von M. Ur. Kudolf Mannl, pralU.

Arzte in Karlsbad. Karlsbad, UrucU u. Verl. der
Gebr. Franicck IbüO) , linilet sich von pag. 247 bis

368 auch ein butanischer Abschnitt, unter dem Ti-
tel: Die Flora von Karlshud und seiner Umge-
bung, von Anton Ortmaun, Apotheker in El-

bogcu. In dem \'or\vorle erwähnt der Verf. die

Botaniker, welche ihn bei seinem unternehmen un-

terstützten; dann giebt er eiii Verzeichuiss der

Pflanzen , die früher irrthüralich als bei Karlsbad

wachsend angegeben worden sind. Es wird darin

unter andern bemerkt, dass Verbeiia officinalis

und Echinosperinum Lappula in der Flora von

Karlsbad, in deren Bereich auch das naheliegende

Erzgebirge und die Umgegend von Franzensbad
gezogen worden sind, noch nicht gefunden wurden.
Bei der Aufzählung der Pflanzen ist die Beilienfolge

der synops. fl. germ. et helv. befolgt. Nyiiiphaea

Candida Presl wird an der Eger bei Falkenau an-

gegeben. Viola collina-''') fand Ur. Ortmann
bei Elbogen zuerst für Bülimen. Es sind auch ei-

nige neue Arten aufgestellt, nämlich: Campanula
üecloeliana Ccaule decumbeiite folioso puberulo

uiiifloro 5— 6" alto, fol. radic. reniformib., caulin.

ovato - lanceolatis, omnibus denticulatis, calycis

laciniis corollam violaccam subaequantibus lanceo-

latis; ^ bei Joachimsthal und Elbogen) und Orchis

liiermanni Ceaule solido, tuberib. palmatifidis, labio

piano 3-lobo, lobo niedio minore obtusiusculo in-

tegre, lobis lateral, crcnulatis, petalis lateral, ad-

scendentibus, interiorib. conuiventib. , ovario niulto

minore, calcare cylindraceo, bracteis omnibus ova-

rio longioribus nervosis nee reticulatis, üor. albis,

lobo mcilio picto punctis dilute violaceis in strias

dispositis, foliis non maculatis, oblonge -lanceolat.

patontib. se.\ pallide viridibus). — Uie Verschie-

denartigkcit des Terrains von den Hohen des Erz-
gebirges Ccinen Berg desselben, den Sonnenwirbel

rechnet man 3800' über der Meereshäche), wo nu-

ter andern Uumogyne alpina, Soitclius alp., Swerlia
jierenn., lianunc. aconilifuL, Iiiiperatoria Ostruth.

vorliOmmcn
, bis hinab zu den Ufern der Tepel Cdie

-Meercshühe des an ihr hervorbrecheuden Sprudels

giebt man zu 1144' an) und der Eger bringt eine

grosse Mannigfaltigkeit der Vegetation hervor. Um
Karlsbad selbst ist der Granit vorherrschend, und

ein grosser Tlieil der von ihm gebildeten Höhen ist

mit Nadelholz iPiiius Picea, P. Abies und sil-

•) Diese Pflanze, f.ir welche schon seit längerer Zeit

Standorte im nürdl. Dculsclitaiid LeUaiint sind (cf. Bot.

Zeit. V. S4.) fehlt in Garckc's Flora des norilHeslI.

Deutschlands; ebenso -drint'ria ilallcri WaUt, (cf. Gri-
scbach Jahrcsbcr. über die nianzen^eogr. wiihrctid de:*

Jahres 1S44. p. 14.). Aus dem nördi. liöhuien sind ein-

zelne Pflanzen, z. ß. Ccrtiniitm tiohciit, und IToodsia hy~

jicrliorca
j in tlicser Flora er^vällnl, andere dagegen nicht,

z. H. J^iJiinositL'rtn. drji<'j-uin ^liäutig am AliUeschaticr),

lutp/ior/iia i'alcata, die mit lifdlra l/urraltA- Jiauli^ in der

Gegend zwischen dem i>liileschaucr un<l Lobosilz vor-

kommt , Urica cnntea, Ceraitiuin äu'ariciilnniy jene in dcu

\>'alüungcn um Karlsbad, dieses dicht hei Karlsbad sehr

hUnfl^r.



739 740

restr-is^ bedeckt, üer Waldboden ist iiieisleiis mit

Vaccinum Vitis-idaea, V. MyrtiUus und Call iina

vulgaris bewaclisen ; sehr liäiiüg liudet sicli dazwi-

schen Erica carnea und Ifulyyula Chamucbna: is.

Es ist die Frage, Ol) weiter nordwärts diese Pflan-

zen vereint vorkommen. Vielleicht im sächsischen

Voigtlande? — An schaltigen Orten begegnet man

hin lind wieder sehr häufig der Goodyera repens-'O,

*) Da man diese Pflanze nur selten ganz ToUständig

in den Herbarien hat, so war es mir crireuiicli, sie le-

bend unter.>uchen zu können. Die unterirdische, zwischen

ab^^cstorbcnen Nadclblätlcin und Moos eingebettete Achse

ist zuweiien fast eine Spanne lang und an ihrem unlern

Ende abgestorben; die untersten Internodien derselben

Bind dünn, V2 ~ ^l" '^"Sj ""d reit kurzen, bleichen

Scbeidenblattern besetzt, die obern verkurzen sich und

werden dabei etwas dicker, bis die Achse iiber den Bo-

den hervortritt, wo sie mit mehreren (zuwe.len 6-— 9)

Laubblättern besetzt ist, welche, da ihre Internodien noch

ein wenig entwickelt sind, eine lockere Rosette darstel-

len. Auf diese Laubblälter folgen noch einige lan/ett-

liche, am Stengel vertheilte SchtippenbJatler, dann die

Bracteen. — Aus der unterirdischen Achse, in der Nähe

der Knoten, trechen sparsam die 1— 2" langen, ein-

fachen, cylindrischen VVurzelzasern hervor. Sie sind

von ziemlich gleicher Stärke wie die Achse, dabei etwas

fleischi" und bruchig; ihre Obcriläche ist von einem

dichten Filz sehr zarter , aber ziemlich langer Härchen,

die auch an manchen Stellen der Achse auftreten, be-

fielzt • innerlich werden sie von einem schwammigen

Parenchyni gebildet, welches einen Kreis von Gefässbun-

dcln unischliessl. — In den Achsein der Blätter der un-

terirdischen Achse so wie derer, welche die Blaltrosotte

Iiilden, treten Knospen auf; nur wenige (c. 3 — 6) aber

gelangen zur vollständigen Ausbildung, indem sie sich

allmählich zu ausläuferarligen , sich bald bewurzelnden

Zweigen, die ganz wie die l>Iutteri»flanzen beschaifen siiul,

strecken und zur BlUlhezeit der letzteren meist schon

eine kleine Blattrosette treiben. Der Zusammenhang die-

ser Zweige mit der MutlerpHanze ist ein sehr iuckerer.

Die meisten Knospen bleiben unentwickelt, nanienllich

die der Laubbiätter ; hüchstens die in tteii Achseln der

untern Laubblättcr wachsen aus. In den Achseln der

mittlem und obersten Lauhblätter finden sich nur die al-

lerersten Andeutungen zur Knospenbildung. Die stärkste

Ausbildung pHegen die Triebe der mittlem Glieder der

unterirdischen Achse (an einem Achsenglieile findet man

nicht seilen zugleich einen Zweig und eine W'urzelzaser)

zu erlc.ngen, doch nicht ohne Ausnahme. Die Blattro-

sellen der neuen Triebe, die nicht immer schon im näch-

sten Jahre zur Bluthe gelangen, bleiben den Winter hin-

durch grün. Die Pflanzen, welche im vorigen Jalire ge-

bliiht haben, tragen noch den abgedorrten Blülhenslen-

gel oder mindestens einen Stumpf desselben an ihter

Spitze; auch die ihn umgebenden Laubblätter sind noch

vorhanden, doch fangen sie schon im Juni und Juli an

sich gelb zu färben und abzusterben ; die unterirdische

Achse dauert nicht lange. •— Unter den einheimischen

Orchideen gleicht in den hier geschilderten Verhältnissen

die Cood. noch am meisten Sjtiranthes, Blier aber (man

vergl. meine Morphol. der Zwiebel- und KnoUenpllanzen)

bleiben, anderer Unterschiede nicht zn gedenken, die un-

terirdischen AciisCKgtie^er unentwickelt, und die V\'ur-

welclie oft dichte Basen bildet. In feuchten Wald-
schlnchten hat sich unter andern Petasiles albus,

Circaea alpiiia, Veronica montana, Stellaria ne-

niorum, Arabis Halleri , Cardamine amara, im-

patiens und silvatica angesiedelt; sie werden über-

ragt von Chaerophyllum hirsutum, Spiraea Arun-
cus

.,
Preiianthes purpurea, Aconit, variegat., de-

nen sich häufig Rosa alpina zugesellt. Aach Den-
tciria bulbifera und enneaph. kommen an geeigne-

ten Stellen vor. Kicht gar selten begegnet man
an lichten VValdpIätzen der Ajuga pyramidalis.

— Wiesen giebt es viele um Karlsbad ; auf weni-

gen fehlen wohl Polygonum Jiistorta , Phyteuma

iiiiirum-'''), Sanyuisorba officiiialis und Trifol. spa-

diceunt; manche sind roth gefärbt durch die Blü-

thenbiischel der I,ychins Viscaria. Auch C'irsiuiii

heterophylium und Carduus Personata finden sich

auf Wiesen. Wo die Unterlage moorig wird,

wächst Pinguicuta vulgaris, Sediim villosian,

Vaccinium MyrtiUus , Pedicular. silr. und pa-

lustris, Juncus sijuarrosus , Viola palustris; und

Vaccin. Oxycoccus flicht seine ^«irten Zweige in

die schwatiKende Moosdecke , auf der die Drosera

rotundifolia wohnt. Auf Rasenraineu sieht man
häufig Thlitspi alpestre , Sclera7ithus perennis, Se-

dum reftexum, Thesium alpinum, Hesj/eris ma-
Ironalis, Artemisia Absinth., Coronilla varia,

Spiraea filipendula , Potentilla inclinata, Rosa

gallica , Cytisus nigricans; Trifolium ocliroleu-

cutn ist auf eine sehr lileine Stelle beschränkt. —
lief, fand nur wenige Pflanzen, die in der Ort-
mann'sclien Flora, welche jedem Besucher jener

zelbildung beschränkt sich nur auf die untern Acbsen-

güeder, die Knospenbildung mehr auf die obern, wäh-
rend bei Good, die Wurzolzasern im Verlauf der ganzen
unterirdischen Achse, auch noch oberhalb der aus den
Knospen entstandenen Triebe, hervortreten können.

^) Ph. spicat. ist gleichfalls sehr häufig, und man hat

die beste Gelegenheit sich zu überzeugen, dass die we-
nigen bis jetzt von den Schriftstellern hervorgehobenen
Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Arten durchaus

nicht constant sind. Ph. iti^r, blüht meist etwas früher,

als Pfi. spicat., docli flndct man auch beide, auf einem

Ouadratfuss beisamnienwaclisend , auf ganz gleichen Ent-

wickelungsstulen. Auch in der Färbung der Blüthen

kommen fliittelstufcn vor. Der Umstand, dass /'Ä. spicat.

in manchen Gegenden, nach Koch z. B. in der ßhein-

pfalz, fehlt, wo P?i. ni^niiti vorkommt, und umgekehrt,

dass P/t. nigrnm in andern Gegenden, z. B. dem grössten

Tbeile Thüringens, nicht wächst, wo Pli. spie, gemein

ist, ist zur F.ntscheidung der specif, V'erschiedenheit durch-

aus von keinem Belang. Dasselbe Verhältniss kehrt auch

bei den Varietäten anderer Pflanzen wieder, wie z. B.

Stjmphytum ofßc, fi. violnceo in sehr vielen Gegenden,

wo die weisshlülhige Pflanze sehr häufig ist, gänzlich

fehlt.
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Gegenden , der sicli für Botanik interessirt, äusserst

angenelini sein nmss und die, weiiifjstens soweit

die Angabe der Standorte nnd die Bestininuingen

von dem Verf. selbst herrühren , sehr zuverlässig

ist, noch nicht verzeichnet sind; nämlich Trifo-

lium, striiitmn, ziemlicli häufig an grasigen An-

höhen, Arena striyusa , Voa distuns, Fumaria
micrantha. Letztere findet sicIi spärlich in der

nächsten Umgebung Kai'lsliads, häufiger auf Feldern

nach dem Städtchen Eugelhaus zu und dürfte noch

weiter verbreitet sein. Auch Cuscuta Trifulii, von

dem Herrn M. W i u U I e i- zuerst beobachtet, lioninit

bei Karlsbad vor und überzieht zuweilen ganze

Kleeäcker. • i.

Gelehrte Cresellscliaften.

In der Sitzung der botanischen Gesellschaft zu

Edinburg am 14. März wurden mehrere GeschenUe
an Büchern überleben, von Mr. M'Xab lilübcnde

Pflanzen aus dem bot. Garten vorgezeigt. Lady
Trevelyan sandte ein Exemplar von Trifolium

pratense mit flachem bandartigem Stengel, dei-

zahlreiche gehäuft stehende Köpfclien trug. Dr.

M'Donald sandte ein Jllutt von Phorminm teiiax,

in Argjilshire ohne Bedeckung während des Win-
ters gezogen, es war 6' 'S" lang und b^//' breit;

auch andere Pflanzen kommen daselbst ohne Schutz

fort. Mr. IS'Xab legte ein getrocluietes Exen)plar

der l'otentilla Z-dentala vor, welches vor 10 Jah-

ren auf dem licn Wyvis, Kossliire, gefundi-n war.

Derselbe übergab eine iliin niitgetlieilte rolbc fase-

rige Masse, welche an dem Holze des hölzernen

Wasserhauses der Wasser - Coniiiagnic auf den

Pentland-Hügeln gefunden war. Es wurde Hrn
Greville zur Untcrsucliuug zugestellt. Durch den

Baronet Sir Will. Jardine wurden von W. Ja-
mesou, Esq. Pflanzen von den Anden von Ouilo

mitgetheit, nämlicli 1. ans der Flora ^ou Pomasqui

nnd San Antonio unter dem Aeyuator, Höhe über

dem Meere 8697'. Sandige Ebenen , die in Menge
Agave Americana, 3 Spec. Cactus und DoduiKieti

viscosa hervorbringen; die Baume sind Prunus sit-

licifolia, Schinus Hlnlle^ Aciicia und drei strauch-

artige Mimosen. Mittlere Tenip. 55° F. Die Pflan-

zen gehören zu den Gattungen l'erhena, ,Stili-ia,

Buddleia, Ileliolropium , Lanttina, auch Lor/in-

ihus albiflorus und TtComa rubifuUa; ferner Spe-

cies von Conipositcn, Solanaceen, Leguminosen.

—

2. Pflanzen von der Ebene von Quito, 0° t:i' S. Dr.,

Hülic 9524' üb. d. Meere. Arten von Solunum,

Gn(()iUaUum, Uticchnris, Dulea, TtKjetes, Clcmulis,

Mouriria, f'iula, Iledera , Raiiunculus, ülellarin,

Bubus, Gräser, Gesnera ulinifolia , Tacsonia iri-

partita, Lantana ungiilosa, Vitcairuia jniuyens

und Culceoluria lavandulaefoUa. — 3. Pflanzen aus

der Region der Sträuclier, von 11 — 13000' üb. d.

M. Hier finden sicii: MeUmtoma, Eupatoriuni,

Uyperivuin linariifolium , Dolax, Tacsonia,, Cre-
mulubus peruvianus , Columellia sericea, Alstroe-

meria Caldasü, Tricliomanes triclioideiwi . ein

Hi/meiiOj/liiUlum und eine l'teris, Berberis, Loran-
thus, iSolanum, zwei Uibes , Osteomeles ferrvyi-

neit, TItibuudia (icuiiiinala, Vaccinium, Ger/inium,

Calceoluria ericoides , eine Orchidee, Lathyrus
ißadiatus, Fuchsia, triphylla, llubus ißabratus

und eine Bartramia. — 4, Pflanzen von der höch-

sten Audeukette, wie Pichiucha, Cliimborazo, An-
tisaua, von 13— 15,500' üb. d. M. Vraha alyssoides,

yrandißura und arelioides , Suxifraya undicola,

'l'hymus mibiyenus , llumoi<inthus punyens , C'ulci-

tiuiii reflexum , niraie und rufesceus , Astray. ye-

mini/lorus , Bacch. t/iiijoides, Chuf/uiraya insiynis,

Sida Piihincltensis , Geran. aeaule , Gent. Jatne-

so}ä, Vuler. riyida, Eitpat. yhitiiiosu?ii , Ribes

friyijum, Aiidromiicliia acaulis , ferner Arten von

Lujiiniis, CiilceoUiritt, Sileiie, Arenaria, Ccrastium.,

Atsiroeiiieria , Urtica, l'otentilla, Arabis , Tiola,

AUliemilla, von Gräsern, C'^peraceen , Farm etc.

Vom liieutn. Maclagan von den Bengal. In-

genieurs wurden Pflanzen von Simla mitgetlieilt,

welclier Ort, 7040' hoch, unter 31" 6' N. Br. nnd
77" 13' 22" Ö. L. liegt und nach öjälirigcn Beob-
achtungen eine Mitteltempcratur von 54" 2U' hat.

Einzelne Arten und Galtungen werden genannt.

Dr. Balfour liest eine Beschreibung von Sa-
bal umbraculifera, welche im bot. Garten in Frucht

steht. Diese Palme hat einen 9— 10' hohen Stamm,
30 Blätter mit 12' langen Blattstielen und 7 — 8'

langen Platten, die ungefähr 100 Lappen oder Fal-

ten zeigen. Die ästige Hispe ist 6' laug, von vielen

besonderen Scheiden umgeben , und zeigt jetzt un-

ftebeurc Büschel, die einige tausend Früchte ent-

lialten. Die Frucht hat ein fleischiges Mesocarp,

nur einen vollkommenen Saameu mit brauner Saa-
menhaut, ein carlilaginöses weisses Perisperm und

kleinen dorsalen Embryo.

Derselbe beschreibt auch ein blübeiules Exem-
plar von Phoenix dactylifera aus dem Garten, des-

sen Ulätter 7 — 8 F. lang sind; die Spalha spaltet

an der einen Seite am oberen Ende.

Dr. D H g I a s M a c 1 a g a n liest folgende Nach-

richt über einige Gegenstände der Pflauzenheilmit-

telkuiidc Unter dem Nanieu Prunus X'iryiniana ist

eine Kinde aus der Pliarmacopöe der vereinigten

Staaten in neuerer Zeit in Menge in Gebrauch ge-

kommen und hat bei einigen Aerzten Beifall gefun-

den. Dies scheint die in der Pharmacopöe der Ver.

Staaten als Corlex Prüm Viry. gebrüuchliclic Hindc
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zu sein, welche aber nicht von Prun. Virg. L. ab-

stammt, denn dies ist ein StrancU, dem P. Padus

ähnlich, eine kleine, dnnUelrothe, luiKelige, zn-

sammenziehende Fniclit tragend, welche in Ame-

rika untei- dem Namen Choke C'hcny bekannt nnd

als Cerasus Virg. von Torrey und Gray aufge-

führt ist. Die pharmaceutische Pr. Virg. der iS'oid-

amer. Pharmacopöe ist die Uinde eines GO — 100'

hohen Baumes der Cerasus serotina DC, wild oder

black Clierrj' der jS'ordamerikaner. Michaux nennt

diesen Baum Pr. Virgiiiiana. Hook er in d. Flor.

Bor.-Amcric. nennt den Baum wie Michaux,
bringt dann Linnd's Pr. Virg. hinzu und nennt

dessen Frucht Choke Cherry, während er den

Strauch C. serotina nennt. Uooker hegt Zweifel

darüber, ob die beiden Arten verschieden seien,

und ob die strauchige Form nicht aucii zu Pr. Pa-

dus gehöre. Wenn derselbe C'anada als zweifel-

haftes Vaterland angiebt, so muss dieser Zweifel

wegfallen, da Dr. Philip Maclagan aus West-

caiiada Exemplare sandte und dort ein abgehauenes

Exemplar von 80 F. Höhe sah. Das Holz dieses

Baumes wird zu feiner Tischlerarbeit verwendet

Die Binde kommt in verschieden grossen Stücken

vor, mehr oder weniger seitlich gekrümmt, ge-

wöhnlich ohne Epidermis, von lebhafter röthlicher

Zimmtfarbe, brüchig und pnlverisirhar , im Bruch

röthlich- grau, das Pulver rehfarben; frisch vom
Geruch der Pflrsichblätter, ein flüchtiges Oel bei

der Destillation gebend, welclies mit Blausäure ver-

bunden ist, dann noch einen bitteren Ötolf und Gerb-

stoff entlialtend. Die Amerikaner brauchen nur die

frisch getrocknete Kinde. Wie die Binde nach

Edinburg kommt, besteht sie aus schmalen Stücken

von wenigen Zollen bis 1%' Länge, mit glatter

grauer Epidermis , die sich in horizontalen Streifen

selbst abblättert, was bei V. serotina in ihrem

wilden Zustande besonders der Fall ist. Unter der

Epidermis liegt eine KorkscJiicht von grüulicli-

weisser Farbe und silberigem Glänze; die innere

Binde ist lelihaft zimmtroth, ins Oraugerothe nei-

gend, zuweilen mit anhängenden Sliickclien des

sehr weissen jungen Holzes, welches zähe und
nicht leicht pnlverisirbar ist. Sie ist bitter und sehr

1 Pfund -Packeten , ist in kleinen Stücken, welche

nur 1 Z. lang sind , ohne Epidermis und ganz mit

der oben gegebenen Beschreibung stimmend. Der

Verf. hat nun noch Untersuchungen über den Blau-

säuregehalt der englischen und anderen Binde an-

gestellt, wobei sich ergab, dass Pr. Padus, wenn
überhaupt, am besten zu brauchen wäre; so wie

über die Anwendbarkeit der Binde als Heilmittel,

wobei sie aber gar keine Vorzüge vor anderen

Mitteln zeigte. F"erner gab derselbe auch Kach-

richt über Triosteunt iierfuliatuiit l-., die Wurzel-

rinde wirkt ablührend und ia grossen Dosen eme-

tisch , wird so angewandt in Amerika, wo sie Fie-

berwurzel heisst. Pliytolacca decandra W. Pocke-

weed. AVnrzel nnd Beeren sind emeto-cathartisch

und etwas narcotisch, werden bei chronischen Rheu-

matismen gebraucht. Scheint in einiger Beziehung

dem Seidelbast zu gleichen. Eupatorium perfolia-

tum L. Thoroughwort. Die Blätter gelten als to-

nisch und diaplioretisch , sind 'mit Erfolg bei inter-

mittirendeu Fiebern gebraucht. Es scheint diese

Krankheit wie ein Brechmittel, nicht aber wie ein

Antiperiodisches iune gehalten zu haben. Arisaema

atroruOeus Blume, Arum tri/ihyUiwt W. Indiaii

tnrnip. Die frische Wurzel C "'Ohl Bhizom) ist

ausserordentlicli scharf, wird aber trocken milde

und liefert ganz reine weisse Stärke (.wie bei Ar.

maculiitum , kleine rundliche, häutig aber etwas

eckige Körner). Halb trocken giebt man sie als ein

stiraulirendes Expectorans oder als ein Beizmitlei bei

schlimmem Munde bei Kindern mit Zucker. Podo-
pjiyllum peliatiim Ma^apple oder Mandrake. Die

Wurzel ein kräftiges Purgaus wie Jalapa. Die Blät-

ter sind etwas narkotisch. Die Frucht aber (aucli

wilde Limonia gen.) kann gegessen werden. —
Mr. M'Nab gab wieder eine JLjiste der im bot.

Garten zur Blüthe gekommenen Gewächse, wobei

Aponogeton üistachyuiii in einem Bassin im Freien.

Mr. Evans gab ähnliche Bemerkungen aus dem
Versuchs -Garten. Michael Connal, Esq. aus

Glasgow, hatte folgende Farbeliölzer ausgestellt:

Guba fustic, Campeacliy logwood, Jamaica logwood,

Honduras logwood, Sappan wood von Manila, Cam-
wood , Gaboon barwood, Angola wood, Bio de la

adstringirend von Geschmack. Beim Nachforschen i Hache wood anit eigentliünilichem Stamm , wie von
über den Ursprung dieser von Londun er\\&\leiM:\\\ Aspidosperma. Mr. S tark legte Algen, Mr. Evans
Binde hiess es, es sei die oliiciuellc amerikanische

S

englische Farrn vor. Zu Mitgliedern wurden er-
Binde, aber in England gewachsen. Dr. M. ver- j wählt: W i 1 1 i am B r o wn , Es«;., El eaz ar S he r-
muthet nun, dass sie von C. avium sei. Die aus wood, Esq., Donald C. AI ' A 1 1 u m , Esq., Will.
Nordamerika bezogene ächte Kinde kommt in M e n zies C al de r , Esq., Will. H o wiso n , M. Dr.

Bedaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von S chle cht e n d a I.
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Morphologische Miscellen,

von A. Schnizlein.

(Hierzu Taf. Vlll.)

1. Zwitterbliitlien von Fagus sylvatica.

Ob einer solchen Bildung irgendwo schon Er-

wähnung geschehen sei, weiss ich nicht sicher, da

nur niclit hinlängliche Hülfsquellen zur Hand sind,

insbesondere mir die forstbotaiiischen abgehen ; in

denjenigen Schriften aber, welche den gewöhnli-

chen literarischen Apparat ausmachen, finde ich

nichts darüber, deslialb will ich doch nicht unter-

lassen, diese Bildung zur Kenntuiss zu bringen,

obwohl ich nicht zweifle, dass sie wohl schon von

anderen aufmerksamen Beobachtern gesehen wor-
den sind.

Ich fand das genannte Vcrhültniss nur in den

weiblichen Blütlienständen, am 10. Mai 1849, und

zwar gar nicht selten. Die Fruchtknoten schienen

etwas schmächtiger als die s. g. fertilen , und in-

nerlialb des Perigons zeigten sich die Staubblätter.

Dieselben hatten sehr kurze Träger, aber ziem-

liche grosse Beutel, doch erreichten beide nicht

viel mehr Länge als die Perigonblättchen, ihre Ein-

fügung war also rein epigyn. Es fanden sich deren

meist 3 oder 3 vor, doch war erstcre Zalil häufiger.

Ihre Stellung war nach den Kauten des Fruchtkno-
ten hin, so dass sie also mit den Narben einerlei

liichtniig hatten und zwischen den grösseren äusse-

ren Perigonblättcheu slajiden. Die beigefügte Ab-
bildung eines senkrechten Durchschnittes Fig. 1.

erklärt das üebrige.

2. Missbildnngcn an Salix babylonica.

Es sind zwar schon öfters die Missbildnngcn
verschiedener und selbst dieser Weiden -Art beob-
achtet worden

, doch dürften vervielfachte Mitthei-

hingcu hier nicht gauz überlUissig sein und Abbil-

dungen nocli weniger, da diese meist unterlassen

worden, oder selten zugänglich sind, wie die von

Henry und Marquart im Jahresbericht des bot.

Vcr. am M. und N. niiein 1847, welche ich nicht

kenne.

Die Bildungen, welche mein verehrter Freund

K. Schimper vor nun 20 Jahren verülfentlicht

hat, haben sich mehr auf VerivacUsung von Staub-

beuteln und Fruchtblättern bezogen, meine Fälle,

beobachtet am 7. Mai 1847, kann mau elier Zwit-

terblüthen iicunen ; solche wurden dort zwar auch

bemerkt, doch nicht näher beschrieben.

Fig. 2. der Tafel zeigt denjenigen Fall, bei

welchem an die Stelle des einen Staubblattes ein

Stempel getreten ist, in der ihm zunächst voran-

gehenden Stufe der Missbildung war der eiue Staub-

faden gegen die Spitze hin verflacht, und trug die

Beutel an beiden Bändern getrennt. In Fig. 3

findet eiue ähnliche Bildung statt, aber das Bemer-

keuswerthe ist hier, das becherförmige Perigon,

welches au Po/mlus erinnert und auf die s. g. Ho-

nigdrüse aufklärendes Licht wirft. Bei Fig. 4. fin-

den wir eiue der gewöhnliclicn Gestalt des Stem-

pels nähere Bildung, aber daneben eine jeuer For-

men , bei denen Beutel und Narbe an einem und

demselben blattartigcn Organ zugleich voriianden

sind, und welche dcu s ch im p er'schen Erschei-

nungen am nächsten stehen mögen. Ein olfencs

Fruchtblatt mit einem verzerrten Staubblatt ver-

schmolzen sehen wir bei Fig. 5. Eine diesem ähn-

liche Bildung in Fig. 6. vom Rücken gesehen und

dieselbe in Fig. 7. geöffnet ausgebreitet; bei a be-

merkt mau Bcutelbildung , bei b ein Ovulum auf

einem Stiel am Gruud des offenen Fruchtblattes.

3. Uebcr das luvolucrum bei Carex.

In einer weiblichen Achre der Carex praecox

zeigten sich mir am 4. Apr. 1849 einige wenige

42
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auf den ersten Blick als Zwitterbliitlicliöti erscliei-

iieiide Gebilde. Nach ZiiriickbiegiuifS des Deckblat-

tes, Oller in seitlicher Ansicht Fig. 8. erschien der

s. g. Fruchtsclilanch ziemlich in der gewöhnlichen

Form, aus ihm herans ragte aber nicht nnr ein

wohl gebildeter Griilel mit 3 Narben, sondern aber-

mals ein Deckblatt, welches 2 Staubblätter barg.

Bei Ocffnuiig des Fruchtschlauches zeigte sich ne-

ben dem Stempel ein ziemlich dicker Stiel, welcher

jene männliche Bliilhe, die also auch ihr Deckblatt

liatte, trug; fnuerhalb dieser Staubblätter fand sich

aber kein anderweitiges Organ.

Diese Bildungen sind gewiss schon öfters ge-

sehen worden, denn ich rechne darauf, dass nicht

alles Gesehene auch veröffentlicht ist, und in der

That findet sich einiges Aebnliche in der vortreff-

lichen Schrift des Hrn. Roeper: ,,Zur Flora Meck-
lenburgs. II. p. 67— 62." besprochen. Mir sclieint

aber eine Abl)ildnng davon nicht übordiissig und

da ich keine solche kenne, der Fall selbst aber zu

einer Modification der in der angeführten Schrift

aufgestellten Ansicht, von der Bedeutung des s. g.

Utriculus bei Carex führt, so erlaubte ich mir ihn

mitzutheilen.

Ist nämlich , wie ich als ausgemacht annehmen
will, der Utriculus ein blattartiges Gebilde, das

ans 2 Gliedern besteht, so entspricht seine Stel-

lung wohl nicht der palea superior und inferior der

Gräser, sondern eher den glumis, denn jene palea

steht nach hinten nnd vorn , bei Carex aber stehen

diese Blatttheile zur Medianlinie nach rechts nnd

links und es scheint seine zweizähnige Mündung
sich daraus ganz einfach ableiten zu lassen. Da
wir ferner auch anderwärts verwachsene Vorblät-

ter Hülle heisseu, so mag auch diese künftig am
besten Involucrnra urceolatum genannt werden nnd
wir wären wenigstens des zweideutigen Ausdruckes
Utriculus los, welcher ja auch in der herkömm-
lichen Terminologie eine eigenthümliche Fruchtart
bezeichnet; am grössten aber ist der ^'ortheil, hier

keine Verwechslungen und störenden Austösse für

Anfänger mehr zu erleben , wie in der Synopsis
fl. gerra. , wo bei 109 Species dieses Involucrum
als „Fntclu" beschrieben wird, während doch die

wirkliche Frucht im Gattungscharakter ganz rich-
tig vom Utriculus gesondert ist.

Dass dieser Fall, der Bildung eines Blüthen-
stiels innerhalb des Involucrum von Carex zum Ge-
gentheil der früheren Ansicht, die auch ich noch
in meiner Iconographie beibehalten hatte, führt,

glaube ich nach Roeper's Arbeit nicht mehr wei-
ter besprechen zu dürfen.

Sollte dieses Involucrum aber seiner Natur nach
ein Discus, d. h. ein Axcngcbilde sein, so wäre

die weibiiche Blüthenbildung noch einfacher zu be-

trachten nnd der männlichen mehr ähnlich, denn

auch sie hätte dann blos ein Tragblatt (bractea) wie

jene, und selbst die Schwierigkeit wie die verkürz-

ten nnd die selten sich ausbildenden gestreckten

Axenglieder (Uncinia oder die s. g. abnormen, wie

das in Bede stehende) würden vermindert sein.

J Jöü.
4. Das Albumen der Valerianeen.

Längst schon hatte Hr. Hofr. Reich enb ach (fl.

germ. exs. p. 192.) daran erinnert, dass bereits Gärt-
ner das Albumen bei Patrinia sibirica abgebildet

habe nnd dass man in dem Familiencharakter der Va-
lerianeen stets wieder das Fehlen eines solchen an-

führe. Woher dieses Uebersehen stammt, ist mir un-

bekannt, aber auch in nnseren neuesten Hanptwer-
ken, aus denen so oft Diejenigen schöpfen, welche

nicht viel sell)st untersuchen und vielverbreilete

Scliriftcn fertigen, aiicli selbst E n d 1 i c h e r's Ge-
nera nnd Meissner's Werk sprechen, ohne eine

Ausnahme zn bemerken, vom Mangel des Albumen.

Ich darf daher diese Berichtigung zu bestätigen

nicht verschweigen, damit sich jener Irrthnm nicht

stets weiter verbreitet. Patrinia hat nicht nur ein

sehr reichliches Endosperm (?) , sondern auch die

übrigen Gattungen zeigen eine deutliche Spur da-

von, obwohl es bisweilen (wie bei vielen Rosa-

ceen) nur als Haut oder als Streifen vorhanden ist;

seine Bedeutung als solclies erkennt man aber dnrch

Beobachtung der verschiedenen Altersstufen, wel-
che, durch die Ä'atur des Blütheiistandes, stets ne-

ben einander zn haben sind.

4. Polygala vulgaris nnd inixta.

Man findet in den Handbüchern die Blumen-
krone der Pol. vulgaris entweder gar nicht be-

schrieben (Mert. und Koch Deutschi. Fl.) wäh-
rend die blauen Kelchblätlchen sich eines 11 Zeilen

langen Gemäldes erfreuen, oder sie wird, in an-

deren Werken ohne näheres Eingehen, als ob diess

so ohne Ordnung wechsle, als 3- bis 5- blätterig

angegeben. Im Gattuugscharakter des angeführten

Werkes wird sie als nur 4- blätterig angenommen.
Bei der 3- blätterigen Angabe werden offenbar nur

die 2 oberen freien Blättchen und die ganze untere

Bildung als eines angenommen. Gerade diese Bil-

dung enthält die Räthsel und sie gerade besteht

aus 3 Blumenblättern nebst den an sie angewach-

senen Plialangen der Staubblätter. Man erkennt

nämlich bei sorgfältiger Zergliederung verschiede-

ner Alterszustände auf's Bestimmteste, dass das un-

tere s. g. kahnförmige Gebilde , abgesehen von den

Phalangen , aus 3 Tlieilen besteht, und zwar ans

einem nach unten gerichteten kahuförmigen Blätt-
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clicn, (las an seiner SpiUe ficderlappig ist niiil so

den s. [;. Kamm liildct. Es ist der Ucckiiii); nach

das Acussere. Zn beiden Seiten dcssclhen befinden

sich, fast nur an der Spitze sichtbar und mit

schmalem stielfönnigem Theil angewachsen, die

beiden grtiuliclieii zu einer Kappe vereinigten Blätt-

chen. Jedes deiselhen liat seine Mittelrippe, wel-

clie in jenen Stieltheil übergeht, der dann innii:;

mit den Plialangcn verwachsen ist. Die näciiste

Aehnlichlicit dieser Bildung finde ich in der Krone

VOM 'Trifolium, wo sieh ebenfalls eine so innige

Verwachsung zeigt, dass man wohl nur aus der

Analogie ihre Theile richtig bezeichnen kann. Die

Blume von Polpf/ala muss also so defiuiit werden:

Petala 5, tria inferiora conuata cum lilaiiieutoruui

phalange cariuam furniaulia, füliolu e.xteriure apice

cristato, duohus su|ierioril)us liberls.

,l>r Was die Stellung der Staublilätter betrifft, so

scheiucn mir diejenigen 2 des äusseren Kreises zu

fehlen, welche den vorderen Kelchtheilen gegen-

über stellen. Weniger wuhischeinlich sind es der

hintere eines äusseren Kreises und der vordere

eines inneren. Das Fehlen scheint alier mit der

Bildung des Kammes und der Verwaclisung so wie

der UngleichniässigkeLt sumnitliclier Theile in Be-

ziehung zu stehen.

Bei l'ol. mixta bemerkte ich eine auffallende

EigentbüiiilichKeit am FruclilUnoteii. Dieser erscheint,

wenn man die BliilhendecKen und Stauhblütter ent-

fernt hat, wie ein unterstündigcr Frnchthnolen der

Uubiaceeii. Kr trügt uämlicli am Grund des Grif-

fels 4 zahnförmige Fortsätze, welche wie Kelch-

zipfel aussehen. Ks ist dieses Verhältnisses bei

Endlicher geu. pl. nicht erwähnt und dürfte,

wenn es bei allen Arten der Gattung berücksiclitigt

und aiilgesuclit wird, abgesehen von seiner mor-

phologischen Bedeutsamkeit, zur Bildung eines Gat-

lungscharaliters oder wenigstens einer Unterab-

theiluiig geeignet sein.

fi. Die Authcren von Galeujisis.

Wenn man den Charakter dieser Gattung in

der Synopsis 11. gcrm. liest, wosellist es p. 650

heissl: ,,aiitlierae valvulis diiabus dohisccntes" und

weiter unten noch die besondere Bemerkung, dass

eben hierdurch diese Galtung sich von allen ande-

ren ihrer Familie auszeichne und unterscheide, so

kann man hiermit durchaus zu Keiner naturwahren

Vorstellung gelangen. Dass Authcren mit 2 Klap-

pen Cvalvis) aufspringen, ist ja überhaupt der häu-

figste Fall, es kann also hierin iiichls Besonderes

liegen , also scheint nur der Ausdruck ,,valvulae"

die Eigentliünilichkcit bezeichnen zu sollen. Nun
werden aber als ,,antherac valvulis dchisceiitcs" in

der Terminologie nur die der Berberideen, Lauri-
neen n. dergl. bezeichnet und bei Galeopsis ist

durchaus nicht ein solches Verhälliiiss zu finden.

Eben so unklar ist die Bildung der Galeopsis - An-
tlieren von Spönne r in Nees' Genera fl. germ.
so wie von Bentham in Endliclier's genera pl.

Bei Beiden wird auf das Ouerdu/si/riiiyen der Klap-
pen ein Gewicht gelegt; und selbst bei Döll's
rhein. Flora, welche so manches Älorphologische

berücksichtigt, scheint mir die Sache nicht ganz
deutlich, jedenfalls ist es hier auffallend und gut,

das Längsaufspringen hervorgehoben zu sehen, der
Wissenschaft schadet es aber im Ansehen, wenn
dort schwarz genannt wird, was hier weiss lieisst.

In Endlicher und Nees ist aber eine doppelte

Unrichtigkeit, (heils indem das Wort Valvulae ge-
braucht ist, theils indem das Fach der Beutel als

quergeöffnet bezeichnet wird, was unrichtig ist.

Sobald aber nicht etwas ausdrücklich bemerkt ist,

wie es zu verstehen sei, wird nur an die „natu-
ralissima structura", wie Linn6 sagt CPhil. bot.

§. 97.), gedacht, und diese ist das Längsaufspriu-

gen. Aber auch ein Oueroffnen findet bei Galeopsis

nicht statt, sondern es ist ein anderes V'erhältniss

Ursache dieser scheinbaren Besonderheit.

Es ist hier nämlich ohngefälir wie mit der s. g.

Unterlippe von Orchis gegangen, indem theils eine

Drehung, tlicils eine Dieyung Ursache ist, nur
wurde auf solche Drehungen bei Staubblättern bis-

her wenig Acht gegeben.

Diese Drehung findet sich aber nicht bei dieser

Gattung allein, sondern noch bei manchen anderen

in der Labiaten -Familie, nur nicht in so auffallen-

dem Grade. Die einzige mir bekannte Stelle, wel-
che die Ileutelbildung der Labiaten, die aber noch

mancher Aufklärungen bedarf, ausführlicher be-

rührt, ist in Merteiis und Koch Dcutschl. Flora.

IV. p. 212 und 13. Hier wird z\var die Holle, Avel-

che das Mittelband .«pielt, gewürdigt, aber die noch

hinzukommenden Drehungen nicht berücksichtigt.

Auch Bentham (Endlicher) schweigt hiervon.

Sehr junge Staubbeutel zeigen (Fig. 10, 11.)

eine ganz gewöhnliche Stellung, indem die Laiigs-

ritzcn der Beutel senkrcclit und parallel stehen.

Bald aber biegen sich die Träger um (Fig. 12, 13.)

und die Klapi>en sind nach oben und unten gerich-

tet. Das Connectiv ist dabei etwa stumpfdellaför-

mig oder nierenförmig, au der Stelle des Ueber-

ganges in den Träger ist aber das Gewebe ver-

schieden, zarter, so dass hier eine Drehung ein-

tritt C^'iS- li nnd 1.).), Avährcnd die Blume ihre

völlige Grösse erlangt und die Träger eine ge-

streckte Stellung einnehmen. Dann stehen die Klap-

pen , wie vorhin in Folge der Biegung, nun bei gc-

12 -^
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streckten Staubfäden in Folge jener Drehung, eben-

falls nach oben und unten und so, dass die ur-

sprünglichen Spitzen des nunmehr fast angeschwol-

lenen Connectivs nach auswärts gerichtet sind,

während sie in jener ersten Stellung noch immer

standen.

So scheinen sie dann sich quer zu öffnen und

nach unten und oben zuriickgeschlagen. Hierbei

werden die äusseren, nun die unteren und die obe-

ren, Klappen grösser, welken früher und werden

braun, die inneren sind gewimpert , saftiger und

blassgelb.

Das ganze Verhältniss, glaube ich, konnte in

einem kurzen Gattungscliarakter etwa so ausge-

drückt werden: antherarum rimae sub anthesi ho-

rizoutaliter dispositae.

Eine Annäherung zu dieser Bildung findet sclion

bei Stachi/s und Betonica statt. Hier liegt der Un-

terschied nur darin, dass bei jenen die Klappen

nicht so weit mit dem ohnehin weniger ausgebilde-

ten Connectiv verwachsen sind , sondern mehr an

dessen Spitze stehen; dann stellen aber auch sie

mittelst einer Drehung nahe der Ansatzstelle die

Beutel so , dass sie wenigstens sehr schief, etwa in

25° gerichtet sich ölTuen.

Bis Fig. 15. findet sich die Erklärung aus dem
Bemerkten von selbst. Fig. 16. ist ein Staubbeutel

von innen gesehen, vor dem Stäuben, a die Spitze

des Connectivs. Fig. 17. ist ein Staubbeutel im Be-

ginn des Oeffnens, von der Seite gesehen. Fig. 18.

Ein solcher nach völligem Verstäuben; Fig. 19. ein

solcher zur Zeit der grössten Oeifnung der Klap-

pen von vorn gesehen, a die Gegend, nach welcher

bin die Spitze des Connectivs steht.

Iiiteratur.

Die Flora der Bodenseegegend , mit vergleichender

Betrachtung der Nachbarflor, von Dr. M. A.

Höfle, Priv. Doc. a. d. Univ. Heidelberg. Erlan-

gen, Verl. v. Ferd. Enke. 1850. 8. VIH u. 175 S.

t26 Sgr. n.)

Der Verf. hat das Gebiet seiner Flor, welche

einen Theil des Rheinthaies oberhalb des Boden-

Bce's, die Umgebung des letzteren und das Höhgau
umfasst (ein Gebiet von 32— 34 GM., wovon 9J;

dem Bodensee zufallen), während der Jahre 1835

bis 40 nach allen Bichtungen durchwandert, dann

aber noch Beiträge vom Apotheker Jack in Salem
und Prof. A. Braun in Freiburg erhalten, welche

es ihm möglich machten, die vorliegende Ueber-

sicht, statt der w-egen anderer Verhältnisse aufgege-

benen vollstäiuligcn Flor dieser Gegend, dem Publi-

kum zu übergeben. Dankbar hat der Verf, den

Manen seines Lehrers Spanner diese Arbeit ge-

widmet. Zuerst wird eine Beschreibung der Ge-
gend gegeben, dann folgen die geognostischen Ver-

hältnisse, insoweit berücksichtigt, als sie auf die

Vegetation von EinOuss sind. Hieran schlicsst sich

der Abschnitt über die Vegetation , indem die Flora

der Gegend zuerst für sich betrachtet wird , wie

sie sich im Allgemeinen in drei neben einander lie-

gende Regionen trennt, die des Uheinthals, des

eigentlichen Bodenseebeckens und die des Höhgan's,

deren vorzüglichste Pflanzen genannt werden,

worauf dann nach den einzelnen Bodenarten, Pflan-

zenverzeichnisse folgen. Sodann wird die Flor mit

der von Deutschland und von der Schweiz im All-

gemeinen und mit der von Württemberg insbeson-

dere in eine tabellarische üebersicht zusammenge-

stellt. Eine Vergleichung wird ferner gegeben zwi-

schen dieser Flor und 1. der der Vorarlberger und

Appenzeller Alpen; 2. der von Oberschwaben, d.h.

bis Ulm und bis zur Hier, einer durch grosse Sümpfe

und Torfmoore ausgezeichneten Hochebene; 3. der

des schwäbischen Jurazuges von Schatfhausen durch

die Baar bis Sigmaringen ; 4, der des Schwarzwal-
des ; 5. der der Rheinfläche von Basel bis Bingen.

Zum Schluss giebt der Verf. in diesem Abschnitt

noch ein Verzeichniss der seiner Flor eigenthüm-

lichen, meist alpinischen Pflanzen und der nach

D ö U's Angabe allgemein verbreiteten, bis jetzt aber

noch nicht in jener Gegend aufgefundenen Pflan-

zen. Der 4te Abschnitt giebt nun das Pflanzen-

verzeichniss selbst, nachdem vorher die betreifende

Literatur vorausgeschickt ist, nach Koch in na-

türlichen Familien, nur die Namen ohne Autorität;

die allgemein verbreiteten ohne einen Zusatz, die

übrigen mit Angabe der Fundorte und der Finder.

Gelegentlich kommen auch einzelne Bemerkungen.

Ausser den kryptogamischen Gefässpflanzen sind

auch noch die Characeen nach A. Braun ange-

führt. Ein Anhang von S. 168 bis S. 175. enthält

die zweifelhaften Angaben über das Vorkommen
einzelner Pflanzen überhaupt oder über ihre Fund-

orte. Wir bedauern bei dieser Arbeit vorzüglich,

dass die Untersuchungen des Floristen sich nicht

über das grosse Wasserbecken erstreckt haben,

dessen Rand er wohl untersuchte, ohne uns über

die vegetabilischen Bewohner dieses grössten euro-

päischen Wassersees irgend eine zusammenhän-

gende Üebersicht zu gewähren. Es ist dies ein

Mangel, den wir hier gerade nicht erwartet hätten,

wo die ganze Bodenseegegend geschildert werden

sollte, denn die einzelnen Angaben von Wasser-

pflanzen, welche im See beobachtet worden und

wie es scheint, meist nicht vom Verf. selbst, und

die zerstreut im Buche vorkommen ,
genügen nicht.
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Wenn die Angabe richtig ist, dass der verstorbene

Apotliclier Ijciiicr in Konstanz bei Kreiizlingen

aus einer Tlct'c von 80' eine sterile Nitella cm-
porgeliolt lialie, so war dies Factum sclion unseres

Bedünkens ein Heiz und *iporu weitere Untersucliun-

gen über die der AVassertiefe angehürigeti Pflanzen

anzustellen , freilieb keine ganz leichte Arbeit,

aber eine gewiss dankenswcrtbe. Die ganze vor-

liegende Flor ist also noch niclit vollständig, und

für die späteren Bearbeiter bleibt noch genug zu

tliun übrig, denn einige Gattungen sind sehr ober-

nsclilicli behandelt, von Varietäten und Formen
ist zwar Einiges genannt, aber gewiss nicht Alles

lind der Anhang so wie manclies Fragezeichen im

Text zeigt noch weitere Untersuchung als noth-

wendig an. Ä— {.

Bibliothequc nnivcrselle de Geneve. Mars 1850.

lieber die Wirkungsweise der Wärme, ins-

besondere der SonnenslraMen auf die Pflanzen.

Von Alp/t. De Candolle. So oft mau Vege-
tationserscheiiinngcn durch die Temperatur zu er-

klären suchte, bediente man sieb theriiiomelriscber

Angaben, wie sie die Pliysiker uns gewöhnlich lie-

fern. Als man nun im Anfang alles durch die

mittlere Jahrestemperatur zu erklären suclite und

die meisten Thatsachen damit nicht übereinstimmten,

fiel mau auf die mittlere Temperatur der Jahres-

zeiten, besonders die der Monate. Von Bous-
singault wurde endlich ein logischeres Verfah-

ren angewendet, welches die Zeitdauer einer Ve-
getationsersclieinung mit ihrer mittleren Xempera-

tur in HechntiMg bringt. Wenn z. B. eine Pflanze

bis zn ihrer Fruchtreife 20 Tage von ihrer Blütbe-

zeit an bedurfte, und die mittlere Temperatur die-

ser Periode = 10° war, so wird die empfangene

Wärme = 200" sein. Hätte die Zahl der Tage 10

und die Wärnicsumme 20" betragen, so würde das

Product ebenfalls 200" ausgemacht haben, also eine

Zahl, welche die Wärmesumme angiebt, deren

eine Pflanze für eine bestimmte Vegetationsperiode

bedarf.

Diese Methode ist indess für verschiedene Ve-
getationserscheinungen lind für verschiedene Län-
der nur annähernd richtig; dcuTi man kommt hier-

bei auf so abweichende Zahlen, dass man an der

Bichligkeit dieser Methode zweifeln möchte.

In der Thal giebt es hierbei zahlreiche Ur-
sachen zu irren und, wenn man sie nicht kennt,

wenn man nicht wenigstens die haiiplsächlicbslen

dieser Irrtbümer corrigircn kann, so muss man
fürchten, dass die Vergleicbung der Vegetations-

erscheinungen mit den Tempcraturverhältnls.scn nur
zn oberfläcblicbCH, wenig befriedigenden llesultalcn

führe. Ich füiire unter vielen andern nur folgende

mögliche Irrthümcr auf.

1. Uic Zeit, die man hier in Rechnung bringen

muss, ist in vielen Fällen nur schwer genau zu

bestimmen; so der -Moment, wo die Keimung be-

ginnt, wo die Knospen zn schwellen anfangen und

die Zeit der Fruchtreife. Boussingault C'" seiner

Economic rurale II. p. 639.) gab in seinen Berech-

nungen der, für annuellc cultivirte Gewächse nö-

Ihigen Wärmesnmme eine Tabelle, worin er die

Saatzeit des Weizens, des Mais u. a. in verschie-

denen Ländern annähernd nach einer mittleren

Schätzung der Jahre und der Kulturmethoden an-

zeigt. Darin ist fast immer der erste oder der

fiinfzehnte eines Monates angegeben, während eine

directe Beobachtung oft zwischenliegende Tage ge-

funden hal)en würde. Es ist indess unniügllcli, dass

die Keimung überall glelchniässig nach der Aussaat

beginnen könne. Nach Frost oder Trockenheit kei-

men die Saamen nicht. Wenn daher Boussin-
gault aufzahlen kam, welche für ein und die-

selbe Pflanze oft total verschieden waren, so ist

das nicht zu verwundern; haben sich ihm dagegen

öfter übereinstimmendere Zahlen ergeben, so muss

man annehmen, dass sich die Irrtliünier compensirt

hatten. Ich habe über diesen Gegenstand directe

Beobachtungen gemacht, auf die ich bald zu spre-

chen kommen werde. Niemals war die Wärme-
snmme zwischen Aussaat und Fruchtreife für die-

selbe Pflanze durchaus gleich, dagegen oft sehr

abweichend; warum? werde Ich gleich sagen. Da-
durch soll indess dem Werllie der Älethoüe von

Boussingault nicht zu nahe getreten sein, und

um so weniger, als ich sie selbst beständig be-

nutzte, vielmehr sollte dadurch gezeigt werden,

welcher Vervollkommnung sie noch fähig sei, um
erst ihre vollständige Frucht zu bringen.

2. Die Bodentemperatur muss auf den Gang
der Vegetation einwirken und man weiss, dass sie

hierbei im Verbältnisse zur Lufttemperatur einer

Curve folgt, welche für verschiedene Länder und

selbst für verschiedenen Erdboden verschieden ist.

3. Die Temperaturen unter 0" sind für die

Pflanzen vollständig unnütz, da der Frost die Auf-

nahme und Bewegung des Saftes verhindert. Auch

ist es gewiss, dass die niederen Temperaluren von

+ 1", 4-2", -1-3" oder ähnliche für gewisse Er-

scheinungen im Pflanzenleben nicht ausreichen. So

bleibt der im Herbst gesücte Weizen den Winter

über in demselben Zustande, obgleich die Tempe-

ratur mehrere Tage nlt über 0" steigt. So blüht

weder die Dattel im niirdlichen Spanien , nocli der

Ginego iSalisburya bilolid) an einigen PuiiKien des

mittleren Europa, obgleich die Temperatur die Ent-
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wiclielunp, "»d Entfaltiiiig ihrer Blätter zulässt.

Viele Saaiiieii vcilauleii , statt zu keimen, iintcr

einem hestinimten TciiiperatiirsiaUe. Man sollte

also nnr die Temperatur üi)er einem gewissen Grade,

wie er jeder Pdanze und jeder ihrer Functionen

entspricht, in Bechnuns hringen ,
weil diese Tem-

peratur die allein iiirlisame ist. Wie aber diesen

PunUt erkennen , der nach den Pllanzcn und den

Knnl>tioncn so verscliieden und so dunkel ist, wenn

man z. B. den Deginn der Keimung oder der Blüllie

wissen will?

4. Die Temperaturen unter 0" sind sicher für

alle Pflanzen und alle Funktionen unnütz; sie brin-

gen keinerlei Kirect hervor. Bei therniomctrischen

Berechnungen nehmen wir sie jedoch für negative

Grossen, welche von den Temperaturen über 0° ab-

geschnitten werden. Dadurch werden sie nicht über-

gangen, man gieht ihnen im Gegeutheil eine wirkliche

Wichligkcit. Wir schliessen daraus, als ob die

Pllanze einen Schritt rückwärts mache, sol)ald die

Temperatur unter 0" fällt. Sie geht nicht zurück.

Sie vermindert sich nicht wie die Quecksilbersäule

des Thermometers; sie bleibt stehen. Also müssen

die mittleren Temperaturen, hei denen auch die

negativen Grössen mitgezählt sind, den Vegeta-

tionserscheiuungen schlecht entsprechen. Man sollte

diese negativen Grossen durch ausdrücken; man

hat jedoch meistentheils keine detaillirlrn Tabellen

vor Augen , welche diese Correction erlaubten.

5. Die Gewächse sind fast immer der Sonne

ausgesetzt, wogegen alle thermometrischen Beob-

achtungen, aus denen man die Temperatur des

Landes ermittelte, im Schatten angestellt wurden.

Man weiss, dass die Wärme der Sonnenstrahlen je

nach Jahreszeit, geographischer Lage, nach Krhe-

bung über das Meer nnd nach verschiedeneu an-

deren localen Ursachen verschieden ist. Folglich

werden 10° mittlerer Temperatur im Schatten wäh-

rend einer zihntägigen Periode einem gewissen

Einflüsse enlsprechen, der einem mehr oder minder

grossen, auf Pflanzen in der Sonne und in anderer

Jahreszeit ausgeübten, keineswegs entspricht.

Meine Aufgal)e in diesem Aufsätze ist es, über

diesen letzten Punkt zn sprechen, da er die Haupt-

ursaclie aller Irrthüraer in der Anwendung der

thermometrischen Mittel ist. Das Thema ist nicht

neu; doch hat man sich bei Berechnung der directeu

F.inwirkuug der Sonne nur solcher Methoden he-

dient, die mir für die Gewächse wenig anwendbar
zu sein scheinen, und darum habe ich einer andern

Kiugang verschaffen wollen. Man wird sich, wie

ich hoffe, von ihrer richtigen Begründung überzeu-

gen und wenn sie auch in der Praxis einige Schwie-

rigkeiten darbietet, wenn sie auch meinen Erwar-

tungen nur übersichtlich entspricht, so wird sie

doch mindestens das Machdenken über die Wir-
kungsweise der Wärme auf die Pflanzen anregen,

(f" o r t s e t z II 11 g- fo fg- /.)

Geschichtliche Darstellung der verschiedenen Leh-

ren ül)er die Respiration der Pflanzen, unter be-

sonderer lierücksichtignng der Frage: „Trägt sie

zur Ernährung der Pflanzen bei oder nicht?".

Theil der im J. 1848 v. d. kön. philos. Facultät

der Ludwigs-Maximilians-Uuiversität gekrönten

Preissclirift. Dissertatio inauguralis von Wil-
helm C n s t a 11 1 i n W i 1 1 w e r. München, 1850.

8. 32 S.

Wie der Titel dieser kleinen Schrift besagt,

werden in derselben die verschiedenen Ansichten,

welche man über die sogenannte Respiration seit

Males, B Oll 11 et , P r i e s t le y , u. s. w. bis auf die

neueste Zeit gehabt hat, indem der Verf. kurz die

llesultate, welche die einzelnen Beobachter ge-

wannen, dargestellt und geprüft. Er findet, dass die

Thatsache, dass die Pflanzen die Kohlensäure der

Luft zerlegen, festgestellt ist, dass aber die nähe-

ren Umstände, wie dies geschieht, noch nicht er-

iiiiltelt sind. Die Keijiie nehmen Sauerstoff ein und

geiien dafür Kohlensäure aus, verlieren an Koh-
lenstoflT. Die grünen Blätter athmen im Lichte Koh-

lensäure ein und hauchen dafür Sauerstoff aus,

u ährend sie den Kohlenstoff behalten ; aber die

Kohlensäure wird ihnen auch durch den Bodeu zu-

geführt, der also für die Pflanzen auch ausserdem,

dass er ihnen unorganische Stoffe und Stickstoff

liefert, wichtig wird. Der ausgeathmete SauerstolF

entsteht höchst wahrscheinlich nicht durch Zerle-

gung des Wassers, sondern durch Zerlegung der

Kohlensäure, weil sich dadurch allein die Entste-

llung der organischen Verbindungen erklären lässt,

die durch Auf- oder Wegnahme des Wassers vor

sich gehen. Der Satz, dass die nicht grünen Pflan-

zcntlieile beständig Sauerstoff gegen Kohlensäure

austauschen , wird wahrscheinlich eine bedeutende

Einschränknng erleiden müssen , doch ist hier die

Untersuchung mit grösseren Schwierigkeiten ver-

knüpft. Die jihysiologischen Verhältnisse der Re-
spiration kennen wir noch gar nicht. Die Spalt-

öil'nungeu befördern die Respiration, aber sie findet

nicht allein durch sie statt, endlich ist das Paren-

cbjm wohl das Organ, durch welches diese Aus-

scheidung nnd Aufnahme der Gase bewirkt zu wer-
den scheint, Ä— l.

Nene allgemeine deutsche Garten- und Blumenzei-

tniig etc., herausgegeben v. Eduard Otto.

Hamburg 18-t'J. 8.
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i"li Veber MiUania oduruta Lehm. ,S. 369 u. 370.

Uiilcr Ucm Namen TltuiiheryUi lustuosd l<ain diese

schnell wadiscnilc fSchliijfipliaiizc in den bot. Gar-

ten zu llaiiibur;^ nnU hldlite ilaselb.sC Ende Juni.

Prof. JLi c li in a n n erkannte sie als eine neue Art

Mi/ainia C§. 4. **'''J, wciclio er lolgondcrinussen

diagnosirt:

M. oäuratd, canlihns scandciitilms lislnlosis

tcrctilius (ilabcrriniis, albo- niauulatis; l'ul. oiipos.

longo petiulalis j- nervii.s , iiircriorlbus aniplissiinis,

raniorum lloridorum ovalis, oninibns oblliiue acu-

niinalis obsolete glanduluso- dc-nlatis; capitniis pe-

dicellatis innitilloris bcniispliaerici.s basi bractca lan-

ceolata suflnltis iianicnlam terminalem l'orniantibus,

invoUicri sqnamis lanccolatis obtusis. Wahrschein-

lich ans Mexico. Mili. frayrans in Van llouttc

Cat. ist wohl dicsellic Art, da anch 'iliunberyia'i

faatuosit als Synonym dabei steht, aber M. fra-

yraus L)t!. ist verschieden, obwohl nahe veruani.lt.

Ä'— l.

Saiuinluiigeii.

Dr. Durand 0, welcher einige Jahre lang

TosKanische Pllanzcn in Paris y.u verbreiten sachte,

hält sich seit dem Februar d. J. in der Acl.erbau-

Colonic am Sig bei Oran auf und beabsichtigt die

llcrausgabe einer Flora Atlantica e.xsiccata. Kr hat

die zwei ersten Centuricu an Dr. Cosson in Paris

eingesandt, der die Uestimmung und Ycrthcilnng

der Pflanzen nbernonimen hat. Der Preis einer

Ccntnrie ist für die Sniiscribenten auf 20 Francs

festgesetzt, die Äichtsnbscribciiten bezahlen die-

selbe mit 25 Fr. Auch Hr. Prof. Uucliinger in

Strassburg ist gern bereit, Bestellungen auf diese

Sammluugeu zu befördern.

Cclclirtc tnCücUächafien.

Am 11. April wurden in der Sitzung der bot.

Gesellschaft zu F.dinburg Geschenke an lliicheru

und Pflanzen vorgelegt. Prof. Christison halte

die Frucht von liromutia Pimjnin zur Ansicht gesen-

det. Dr. Grc vi lle gab Auskunft über die ihm über-

gcbcnc fibröse Masse (_s. vor. Sitz.). K» sei Ozunium
aureum Lk., welches mit anderen ähnlichen Pro-

ductionen jetzt als das fliycciium eines lli/iiieno-

mycetum angesehen Averdc. Dr. Balfour hatte

von .^Ir. James Kay aus Irland ein Orlliulrulium

mit confervenarligen Körpern auf den Ulältern er-

hallen. Dr. Grevillc, der dies untersuchte, sagt

darüber, da.ss solche Körper bei 0. crispiwi, mehr
oder weniger bei 0. Lyellii und einer oder 2 an-

deren Arten gemein wären, gicbt die Ansichten

der aiuscologen darüber, und meint, dass sie nicht

au Exemplaren mit weiblicher Fruchtbildung ge-

funden würden. Älr. M ' N a b legte Sesleriu

caerulea von Ucn Lawers vor, cigenthümlicli

zwergartig mit längerer Aelirc als gewöhnlich.

Derselbe zeigte Hanutuiilns t'Uiiriii aus Knollen,

angeblich vom ilimmel gefallen, aus Schlesien er-

zogen, air. Kvans legte verschiedene .Moose und

Laubmoose mit Fruchten vor. Eine Abhandlung

über den indischen Hanf (_C'tinnabis indica) von

Alc.x. Christison, Esq. ward gelesen. Die Bo-

taniker sehen diesen Uarif jiicht für verschieden

an von dem gemeinen , aber beider Eigenschaften

wären sehr verschieden. Am 17. .März 1S49 seien

einige Saamen des frischen Giinjali im bot. Garten

gesäet, sie erreichten unter Glas in einer Woche
eine Höhe von 3". Drei Pflanzen wurden im freien

Lande gezogen , die übrigen im Warmhause. Die

erstcren hatten am 1. Aug. eine Höbe von 4'»' er-

reicht, und besassen einen müuzenartigen Ge-

schmack. Am 1. Oct. war eine Pllanzc 'J/i' hoch

mit vielen starken holzigen Stengeln und reichli-

chem Blattwerk. Diese sämmtlich weiblichen PUan-

zen zeigten Neigung zum Blühen, aber sie wurden

durch die Kälte gctödtet. Die im Hause waren zu

gleicher Zeit 4' liocli, schlank mit wenigen Blät-

tern, aber voll blühend, unter ihnen 2—3 männ-

liche. Ein specilischer Unterschied konnte zwischen

dein gewöhnlichen und dem indischen Hanf uicJit

gefunden werden. Wenn gleich der im Garten kul-

tivirte eine geringe Menge harzigen Stoffs von den

Drüsen der Blätter und der Periaiithien hervor-

brachte, so war doch nichts von dem Chnrrus zu

sehen, welchen er in Indien hervorbringt. Er be-

sitzt einen cigenthüuilichen bedeutend starken Ge-

ruch, welcher von den Autoren nicht angemerkt

ist. Auf den Markt des Orients kommen von dem
ilanf besonders folgende Präparate vor: Haschisch,

der arabische Name für die getrockneten Spitzen

der in Unteraegypleii gewachsenen Pflanze. DIttiiiy,

eine Zubereitung der Iiulier aus den grösseren

Blättern und Kapseln, im gewöhnlichen Gebrauch

bei den niederen Ständen in Indien. Gunjith, die

getrockneten Spitzen nach dem Blühen, in Indien

wird dies zum Hauchen in 2' langen und 3" dicken

Bündeln verkauft, Clitimis, die harzige Ausschei-

dung für sich, das kräftigste lianfmittel. Dnrcli

Abschaben der Blätter und Stengel während der

heissen Jahreszeit wird es (;cwonnen. Hanf wird

ferner in Form von Electuarien gebraucht, wozu

Butter kommt, weshalb solche leicht ranzig wer-

den. In Cairo wird durch Aufguss von Weingeist

eine Tinctiir bereitet, welche Chatcrakey genannt

wird. Von dem Guujali wird ein alkoholisches E.x-

tract bereitet y eine der wirksamsten Formen die

man anwendet. Mr. W. Jamcsun schreibt in
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einem Briefe, datirt Sahariinpore d. 17. Aug. 1849:

In Kumaoii und Gurwlial wird Hanf in grosser

Menge gezogen, tlieils des Harzes, tlieils der Rinde

wegen , aus welcher ein starlies grobes Gewelie,

Bnngela genannt, gemaclit wird, welches die Klei-

dung der Aermeren bildet. Im Juli wird der Hanf

gesäet, im October geerndtet. Nur von den weib-

lichen Pflanzen wird Charrus erzeugt, Anfangs

oder Mitte October, wenn die Saamen sieb zu bil-

den beginnen, wird der obere Theil der PIlaTize

zwischen den Handflächen gepresst und es setzt

sich an diese eine gelblich -grüne Masse, welche

mit einem stumpfen Messer abgeschabt der wohl-

bekannte Charrus ist. Nach der Analyse des indi-

schen Hanfs von den HH. Smith in Edinburg be-

ruht die narkotische Kraft in einem milden neutra-

len Harz (_Caiinabine~) und Mr. Christison schätzt

die Menge desselben auf fast '/lo- Nacli seinen Ver-

suchen wirkt es in kleinen Dosen stimulirend, das

Gehirn und Verdauungssjstcra erregend, in grossen

Dosen aber kräftig beruhigend und krampfstillend

und zuletzt bringt es Unenipfindliclikeit hervor. —
Mr. M'Nab gab Nachricht über die im freien Lande

im bot. Garten blühenden Pflanzen unter Angabe

des niedrigsten nächtlichen Thermometerstandes.

Personal - Motizen.

Am 5. Juli starb in hohem Alter (über 70 Jahre

alt) zu Montpellier Alire Raffen eau-Delile,
Professor der Botanik an der medicinischen Facnl-

tät der Universität zu Montpellier, Director des

dortigen botanischen Gartens, Ritter der Ehrenle-

gion und vieler gelehrten Gesellschaften Mitglied,

durch seine Arbeiten über die ägyptische Flor, so

wie durch zahlreiche verschiedenartige botanische

Abhandlungen in Zeitschriften und Gesellschafts-

scliriften Cs. Pritzel Thes. lit. bot.) wohl bekannt.

Ausser der wissenschaftlichen Expedition nach

Aegypten hat er später, nach der Rückkehr von

derselben , eine Reise nach Nordamerika gemacht,

wo er sich drei Jahre aufhielt und bis nach Nord-
Caroliiia sammelte. Sein Name ist von Sprengel
zur Bezeichnung eiiierSynanthereen-Gattung*) ver-

wandt worden, welche deren Verf. aber selbst wie-

der zurückzog. Schon früher war von Bonpland
die Gattung Lilaea ihm zu Ehren benannt.

^) Belilin, jetzt Elvira in DC. Prodr., wo Delilia Spr.
non Kuiith citirt wird, ohne dass ein solcher kunth-
scher Namen aufzuRnden wäre.

Dem Professor der Land - und Forstwirthschaft

an der Universität Lüttich, Dr. Ch. Morren, ist

das Ritterkreuz des k. dän. Dannebrog- Ordens

verliehen worden.

An die Stelle des auf sein Ansuchen mit Pen-

sion entlassenen Hofgärtners Baum ist im bot. Gar-

ten zu Halle Hr. Hermann Kegel, bekannt durch

seine Sammlungen in Surinam, zum bot. Gärtner

bei dortiger Universität ernannt worden.

Professor Dr. Alexander Brann in Frei-

biirg hat den Ruf. als Prof. der Botanik und Di-

rector des botanischen Gartens an der Universität

Giessen angenommen und sich dorthin begeben.
Die Stelle in Freiburg wird dem Vernehmen nach
wohl dem Hrn. Dr. Mettenius, Privatdocent in

Heidelberg, zu Theil werden.

Professor Godron aus Nancy ist durch die

Regierung als Rector des Departement der Haute
Saöne nach Vesonl berufen und hat sogleich seine
neue Stelle angetreten.

Kurze BITotizen.

Drei Pflanzen von Japan und China finden sich
in No. 20. des Gard. Chron. abgebildet, welche
wahrscheinlich als harte ausdauernde Pflanzen bald
die englischen Gärten zieren werden. Abies Je-
zoensis aus Japan, Hex cornuta aus dem Norden
Chinas von Fortune bei Shangae gesammelt,
und llex microcarpa ebendaher. Die erste der-
selben ist von Sie hold benannt, dem aber die
Frucht nicht bekannt war, welche hier dargestellt
ist und aus einem % V. langen schmalen Zapfen
besteht, dessen breit convexe, lockere, rundliche
Schuppen sich niolit leicht von der Aehre lösen und
an ihrer Basis eine kurze, rundliche, leicht ge-
sägte Bractee haben, welche mit ihrer Spitze zwi-
schen den übereinander liegenden Schuppen noch
zu sehen ist. Siebold beschreibt die jungen
Zweige kahl , welche bei der in England befind-
lichen mit einem kurzen Flaum bedeckt sind der
aber im Alter verschwindet, llex cornuta hat ihren
Namen erhalten, weil die dunkelgrünen Blätter nach
vorn in drei stechende Spitzlappen ausgehen, von
denen die beiden seitlichen etwas aufgerichtet wie
Hörner stehn.

Redaction: Hugo von Mohl. — D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Fürs tue r in Berlin. - Druck: Gsbauer'sclie Bachdruckerei in Halle.
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Vegetationsskizzeu aus Spanien und

Portugal.
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Moritz W illko mm.

5.

Das Thal der Bidassoa. Navarra.

Am 12. Juni lioiiutc ich eriillich Iriiu verlassen

iiiid schlug (leu j;erailesteu durch das roinaiiUsche

Thal der Bidassoa führenden Weg nach JVavarra

ein , um mich durch diese Provinz hindurch nach

dem viel versprechenden Gebirgslandc von Uoch-
Arragonieu zu begeben. Das Thal der Bidassoa,

wclclicr ziemlich wasserreiche Fluss in den Pyre-

uäen von Navarra entspringt, durchschneidet die

westliche Fortsetzung des genannten (iebirges und

eignet sich deshalb mehr als irgend eine andere

Stelle, um die geognostisclie Structur des zwischen

Guipuzcoa und Navarra befindlichen Slüclies des

P3-renitisclicn Systems zu studIren. Die Thalwände

bestehen abwecliselnd aus Uunisandstein , Grau-

wackenschiefcr, Granit und Kalk. Auch hier habe

ich beobachtet, dass auf dem üuntsandstein die

meisten Pflanzen wachsen. Ueberhaupt gehört das

Thal der Bidassoa, so weit es das pyrcnaische Gc-
birgssystem durchbricht, zu den pflanzenreichsten

Stellen der bacskisclien Provinzen. Die liäufig mit

malerischen Kelsparthieen geschmückten Abhänge
des engen vielfach sicli krümmenden Thaies sind

mit demselben JLaubholz bedeckt, welclies ich schon

Iiei der Schilderung der Gebirge von Guipuzcoa
und Viscaya namhaft gemacht habe , nämlich un-
terwärts mit Castanea i^esca und Qucrcus pedun-
culata, oberwärts mit Qu. pubescens. Uic ül'er des

Flusses schmücken Gebüsche und Uccken, in denen
das schüuo Androsaemum ul'ficincile'O sehr hauhg

•) Fälschlich in meinem vorhcrgclicnden üerichl als
ein mulhuiaaalich neues Hijiicricum yeschililert.

vorkommt; an einzelnen sehr schattigen und feuch-

ten Stellen bemerkte ich riesige, leider noch nicht

blühende Exemplare von Pliytolacca decandra mit

volle zwei Zoll dicken Stengeln in grosser Menge,
Ausserdem blühten in Gebüschen vou ülex euro-

paeus und JBuxus sempervirens , welcher Strauch

hier zuerst auftritt und in den Pyrenäengegendeu
von Navarra und Hoch-Arragoiiien das Unterholz
— den Monte bajo — vorzugswei.se bildet, Hi/pericum

pulchruin, Lithospertinim prostrat um und Loni-
cera Pericli/inenum, an sonnigeji Felsen Diyitalis

purpurea und Teucrium Scorodonia , in Hecken
und an Ackerrändern Luthyrus Aphaca, L. pra-
tensis etc., auf fettem Boden um die Bauernhäuser

Hyoscyumusniger und Cynocjlossum pictum. Feuchte

schattige Krdwünde und Fclsbliicke waren über-

sponneu von dichten Geweben noch niclit blühender

Wahlenherißa hedcracea und auf nassem Granit-

gerijlle im Schatten von Pteris uquilina bemerkte
ich ausser dem weit umherrankenden Cynanchxitn

Vincetoxicwn einzelne Exemplare eines graugrü-

nen, äu.sserst zarten und zerbrechlichen, sehr

grosshlumigen Cheliduiiiitiiti?) , welches mir unbe-

kannt ist. Ausser den genannten Pflanzen erfüllte

dieses prächtige Tl)al die schon früher geschilderte

Vegetation vou den Thulern und Niedernugcu Gui-

puzcoa's in üppigster Schönheit.

Bald nachdem mau an der einige Stunden von

Irun gelegenen Gräuze von Navarra die Bidassoa

überschritten hat, beginnt sich das Thal zu erwei-

tern und grosso fruchtbare Becken zu bilden, in

denen Dörfer und zerstreute Häuser liegen. Das
Gebirge besteht abwechselnd aus Kalk und Sand-
stein. Das Laubholz ist hier nicht mehr so gemein;
— die Abhänge der Berge sind meist nur mit Ge-
büsch, aus L'lex und Bu.xbaum bestehend, bekleidet.

Von früher noch nicht beobachteten Pflanzen be-

merkte ich hier an sonnigen felsigen tiehängcu Su-
•13
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lidago Virgaurea, Hleraciu?n murorum »iiid ver-

schiedene Gräser, auf Sand lllecebrum verticilla-

tum in grosser Menge. Eine kurze Strecke hinter

dem Flecken Zamlnlla, woselbst ich übernaclitete,

durchbricht der FUiss einen aus ßuntsandsteiu zu-

sammengesetzten Zweig der Pyrenäen. Die enge

und malerische Felsschlucht, in deren Tiefe die

eingezwängten Gewässer des Flusses schäumen, ist

mit der iiiipigsten Vegetation austapezirt, bot je-

doch nichts Neues dar. Von dieser Schluclit an

erweitert sich das Thal der ßidassoa selir beträcht-

lich. Man tritt in ein weites, von hohen Bergket-

ten Hnjschlossenes , mit fetten Saaten und Wiesen

erfülltes Becken, welches sich vielfach geschlängelt

nach der Hauptkette der Pyrenäen hinzieht und

eine Menge Ortschaften in seinem Sclioosse sowie

in den zahlreiclien Seitenthälern beherbergt. Dieser

Theil des Bidassoatliales im Verein mit seinen Sei-

tenthälern bildet de]i durch seine Fruchtbarkeit be-

rühmten Dislrict des Val de Uaztan. Die Vegeta-

tion ist sehr üppig, jedoch — wenigstens im Thale

selbst — nicht ausgezeichnet. Doch fanden sich aui

den hochbegrasten Wiesen einige Pflanzen, welche

ich bisher noch nicht gesellen liatte, nämlich Trixiigo

apula Col. var. lutea, Ceiitaurea iiigra'i , ein Cy-

perus und verschiedene zu blühen beginnende Um-
belliferen. In der jVähe des Dorfes San Esteban

scheiden sich die Strassen nach Frankreich und

Pamplona. Letztere, welcher ich folgen musste,

fuhrt über den hohen Puerto de Velate, der sich

auf einem Zweige der Pyrenäen befindet, welcher

das Thal von Baztan von dem Thale des die Ebene

von Pamplona bewässernden Rio Arga scheidet.

Einfallendes Regenwetter verhinderte mich leider,

sowohl die Vegetation jenes hohen Passes genau

zu beobachten, als seine Erhebung über den Spie-

gel des Üceans zu messen. Almansos, das letzte

am Abhang des Puerto gelegene Dorf des Val de

Baztan besitzt nach meiner Messung eine absolute

Höhe von 1293 par. Fuss. Von hier an führt die

Strasse in zahllosen Schneckenwindungen zu dem
vielleicht noch um 2000 Fuss höheren Kamme des

Gebirges empor. Wir gelangten bald in die Wol-
ken und zugleich in die Region der Buchen. Ich

habe nirgends in Spanien so prachtvolle und dichte

Buchcnwaldungcn gesehen, wie hier. Zwischen
den hohen alten Buchen bemerkte ich hier und da
die schlauken weissrindigen Stämme unserer Birke,

ausserdem Fraxinus excelsior und Crataegus Oxy-
acantha.

Wenn man nach Uebersteigung des Puerto de
Velate aus der Buchenwaldung heraustritt, be-

findet man sich in einer Gegend von ganz anderer

vegetativer Physiognomie. Anstatt der schönen

Laubwaldung, welche noch im Val de Baztan die

Kämme und Abhänge der Berge schmückt, treten

auf den langgestreckten Bergrücken, welche das

Thal des Arga begränzen, Kiefern iPinus silvestris

L.) auf; ein grosser Theil der Abhänge und Kämme
ist kahl oder mit Gebüsch von liuxus sempervirens,

welcher von nun au den Monte bajo fast aus-

schliesslich zu bilden anfängt, bedeckt. Ulex eu-

ropaeus wird sparsam, dagegen erscheint eine dor-

nige verworrene Genista in Menge. >iach der

ziemlich breiten von Weizenfeldern erfüllten Sohle

des Argathales, durch welches die Strasse nach

Pamplona läuft, hat man von dem Kamme des

Puerto de Velate bei weitem nicht so lange hinab-

zusteigen , als das Hinaufsteigen aus dem Thal von

Baztan erfordert. Es beginnt hier nämlich das Pla-

teau von Navarra, welches hier allerdings noch

von Gebirgszügen, den letzten Verzweigungen der

Pyrenäen, welche die parallel strömenden Flüsse

scheiden, gekrönt ist. Das Plateau von Navarra
oder richtiger die oberste Ebene der Terrasse von

Navarra, deren Centrum die Hauptstadt dieses

kleinen Königreichs einnimmt, liegt bedeutend hoher

als das Thal von Baztan und der Spiegel der Bi-

dassoa bei S. Esteban. Deun während Almansos,
bis wohin man vom Ufer der Bidassoa lange em-
porzusteigen hat, doch blos 1293' Seehöhe besitzt,

liegt die Veiita de Olave am Flusse Arga, woselbst

ich zwei Tage zubrachte, um Pflanzen zu trocknen,

bereits 1479 par. Fuss über dem Spiegel des Oceans.

Die Ebene von Pamplona mag um einige hundert

Fuss tiefer gelegen sein ; die Höhe von Pamplona
selbst dagegen dilferirt, da jene Stadt auf einem
ziemlich hohen Hügel steht, nur wenig von der

Höhe der genannten Venta*). Nach der grösseren

Seehöhe besitzen das Thal des Arga und die Ebene
von Pamplona eine viel südlichere Vegetation als

das Thal von Baztan und Guipuzcoa, was nicht be-

fremden darf, wenn man bedenkt, dass man sich

hier weder am iS'ordrande des pyrenäischen Sy-
stems, wie in Irun , noch innerhalb desselben, wie
im Thale der Bidassoa, sondern am Südraiide be-

findet. Ich war noch nicht weit im Tliale des Arga
hinabgestiegen, als mir die erste ächte Mediter-

ranpflanze aufstiess, nämlich die schöne Anchusa
italica, welche hier im Verein mit Ecliium vul-

gare und Cynoglossum pictuin nicht selten an We-
gen und Ackerrändern wuchs. Bald darauf zeigten

sich Thymus vulgaris und Hideritis hirsuta , und

von nun an, besonders aber von Pamplona an, tra-

ten mit jeder Stunde, welche ich weiter südwärts

*) Die Plaza de la Constitiiclon liegt nach meinen

Beobachtungen 1411 par. Kuss über dem JVIeere.
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reiste, immer inelir Pflan;5eii der Mediterran- und

Peiiliisularnora auf. Auf saiidif^cn, von Sarolhamnus

scoparius bedeckten Weiden lilii;!;s der Ufer des

Arga bemerkte icli hier iiiid da die woliirieclieiide

Orchis frayrans Poll. und Iris pui/tila, welcbe

beide Pflanzen auf dcji etwas morastigen Weiden

südlich VOM Pamiiloiia äusserst gemein sind. Unter

den Weizensaaten wucherte ein buntes Gemisch

von Mediterran- und mitteleuropäisulien Pflanzen.

Die graugrünen Blätter und gelben Blumen des

niederliegenden Artkrolubium ebructeatuin erschie-

nen hier neben den violetten Blütlicntrauben der

Vicia Cracca und den gelbrotheii Köi)fclien der An-
tliyllis Vuliteraria; Scaiidix austraiis wuchs an der

Seite von Caucalis davcoitles , Uanunculus arven-

sis , Fedia olitoria und Convolvulus arvent^is und

Aej/ilojis triuncialis ujid eine l'lialaris neben Bro-

iiius mullis und Loliiim perenne. Uie Ufer des

Arga waren namentlich in der Gegend der Venta

de Olavc mit sehr üppiger Vegetation bedeckt. Die

dichten Hecken von Hiibus zeigten sich durchfloch-

ten von Loniccra l'eiiclymenum , Bryonia dioica,

Latkyrus latifolius"? , Tuinus communis, dinilux

tii/jera, Foeniculum vulgare etc., auf Grasplätzen

unter Gebüsch von Duxus und Genisten blühten

Salvia Verbenaca , Malva silvestris und mehrere

"Verbasccn, am Flusse selbst verschiedene Arten

von Scirjius und Heleocharis. Unter dem Gebüsch,

welches die kicferbewaldeten Berge des Argatliales

bedeckt, blühten verschiedene PyreuäcnpUanzen,

unter andern das schone 'l'halictrum tuberosum,

das ich später in den untern Pyrenäenthäleru und

in den Bergen Hoch- Arragouiens häufig wiederge-

funden habe.

IJie wellig geformten meist sehr kahlen Ebenen

um Pauiploua sind theils bebaut, tlieils mit Weiden
bedeckt und bieten deshalb dem Botaniker wenig

Ausbeute dar. Ueichcr an Pflanzen mögen die ho-

hen und malerischen , dem Anschein nach aus Kalk

zusammengesetzten Gebirge sein, welche das Pla-

teau von Pauiploua im Norden und Nordwesten be-

gränzcn und durch welche die Strasse nach Tolosa

fuhrt. Meine beschränkte Zeit und noch ujelir meine

unzureichenden GelUmillel erlaubten mir nicht, jene

ziemlich entfernten Gebirge zu besuchen. An den

Abhängen des ziemlich dürren Hügels, auf welchem

die alterthüuiliche Hauptstadt Navarra's erbaut ist,

wucherte vorzugsweise eine üistelflora, zusaninien-

gesetzt a»s Silybum Mariaitum, Carduus lenni/lu-

rus, Cirsiu7ii arrense, Onopordon Acaiithiiiin etc.

Am Morgen des 17. Juni verliess ich Pamplona,

um mich nach Jaca zu begeben , welche Stadt ich

zu meinem Standquartier während meines Aufent-

halts iu Ilocli-Arragonicn auscrschen hatte. Die

Strasse führt durch den südlichen Theil der Ebene
von Pamplona, welche hier grüsstentheils unbe-

baut, mit kurzbegrasten Weiden überdeckt und

deshalb ein ziemlich ödes und wüstes Aussehen hat.

Auf diesen unabsehbaren, von fejii schwärzlich

erscheinenden Weiden bemerkt man stellenweise

niedriges zerstreutes Gestrüpp, aus Genista tincto-

ria und der schon erwähnten dornigen Genista ge-

bildet; — ausser diesen Gewächsen sieht man nir-

gends weder einen Baum noch einen Strauch. Da-
gegen finden sich auf diesen Weiden, wie schon

bemerkt, Orchis fragrans und Iris pumila, letz-

tere bald nn"t violetten, bald mit blassblauen Blu-

men sehr häufig in Gesellschaft einer andern Or-

chis und von Bhaponticum acaule L>C. Häufig

triirt man auf jenen Weiden sumpfige Lachen und

Gräben, in denen ich eine hübsche Varietät von

Alisma PUtntayo mit laiizcttfürinigen Blättern und

rosenrothen Blumen, sowie Gratiola of'ftciualis,

eine Oenothera etc. häufig bemerkte.

Die Ebene von Pamplona zieht sich allmälicU

sanft emporsteigend zwischen zwei kable Bergket-

ten hinein, welche sich endlich oberlialb des Dor-

fes Monreal vereinigen. Das Gebirge besteht aus

Mergel und Sandstein, der Boden ist dürr und der

Vegetation nicht günstig. An den Strassenrändern

erschienen successive Convolimlus lineutus, Äan-

tolina viridis'^ , Phlomis Lychnitis und Linum
Xarbonnense , auf Acckern und Brachen blühten

Stachys arcensis, Sideritis hirsuta , Micropus

erectus und andere gemeine süd- und mitteleuro-

päische Pflanzen. Interessanter wurde die Vegeta-

tion nach Uebersteigung des Passes von Monreal,

wo ich Quercus Tozza zuerst bemerkte, welche

hier kleine Gehölze bildet und wo man durch den

plötzlichen Anblick der zackigen Schueegipfel der

Ceutralpyrenäen angenehm überrascht wird. Der

Südabhang des genannten Puerto ist mit Gebüsch

bedeckt, in welchem sich schon von fern die schöne

Ononis fruticosa durch ihre prächtigen rosenrothen

Blülhcnsträusse verrieth. Im Schatten dieses Ge-

l)üsches bliiliten I'hyteumu orbiculare, Linum

Xtirbonncnse, L- sulfrulicusu7n und eine andere

drüsig-klebrige Art dieser Gattung mit grossen und

lilafarbenen Blumen (Z/. glandulosum L.?j, ferner

ThiUictrum tuberosum in Menge , Aquileyia vis-

cosa, und verschiedene Gräser, während Pyrcthrum

inodorum'i seine schlanken, mit weissen Corymbis

geschmückten Stengel über das Geiiüsch emporhob.

Tch blieb diese Nacht in Liidcna, einem kleinen,

an steilem Abhang eines dürren Mergclhügcls in

2146' Seehöhe gelegenen Dorfc unweit des Flusses

Alba, welcher aus den Pyrenäen kommt und nahe

bei dem genannten Üil ein Kalkgebirge miittn

43^
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durclibroclien hat, wodtircli eine lange und tiefe ,
orgaiie hat. Nach meiner Beobachtung fiuden sich

sehr malerische, aber völlig unzugängliche Schlucht! die Wimiierkörnclieu am häufigsten und entwickelt-

entstandeu ist. Am Eingan derselben bemerkte

ich einen hübschen DiaiUhus , Silene gallica, Ber-

niaria hirsuta u. m. a. Von Li^dena gelangt man

in einigen Stunden zwischen kahlen , aus Mergel

und Kalk bestehenden Bergen in das Thal des Ara-

gon, dnrch welches der Weg nach Jaca empor-

führt. Die sumpfigen Thalgründe, wo die zierliche

Fraxinus ainjustifoUa im Verein mit Quercus

Tozza kleine Gehölze bildet, erschienen schon von

fern gelb von blühendem Senecio Voria, den ich

hier zuerst antraf und häufig au ähnlichen iStellen

in ganz Arragonien, Neu- Castilien und im König-

reich von Valencia vorkommt. Auf diesem Mergel-

boden sammelte ich Sideritis spinosa Lag., ein

weissbluheudes Helianthemum , Cichorium Intybus

var. divaricatus , Coris monspeliensium und Mi-

cropus evectus ; an grasigen Plätzen unter Gebüsch

fand sich sehr sparsam und in sehr kleinen Exem-

plaren Althaea hirsuta, häufig dagegen die hübsche

roseurothe , der Pyreuäenüor eigenthümliche Va-

rietät von Beliaiitheniuiii vulyare iy. i-ersicolorülh.,

H. roseum DC), desgleichen Scorzonera hispanica,

Prunella laciniata, hinum suß'ruticosum etc.

Endlich kam ich hinter dem Dorfe Yesa, dem letz-

ten Orte Savarra's, auf einen an das Thal des

Aragon gräuzendeu Bergvorsprung, dessen ziem-

lich dürre und kahle Oberfläche der uiederliegende

Convolvulus saxatilis Vahl mit seinen sciiüneii

liellrothen Blumen in grosser Menge schmückte.

Bald darauf gelangte ich in das weite Thal des ge-

nannten Flusses und betrat hier zum ersten Male

den Boden Arragonieus. —
Valencia, d. 18. August 1850.

Stomata und Epitlielium von N'della

syncarpa.

JSiteUa syncarpa, wie überall in Deutschland,

ist auch in unserer Gegend nicht selten. Bekannt-
lich ist sie durch den zweihäusigen Blüthenstand

von den ihr oft ähnlichen, zur Beilie der ßexilis

gehörigen Formen zu untersclieiden. Ich bemerke
dies de.shalb, um jeden Zweifel, ob ich die rich-

tige JV. syncarpa der nachfolgenden BeobacliUing

unterworfen, zu beseitigen. — Nacli der gegebe-

nen Abbildung zu schliessen, haben Göppert und

Cohn ihrer Untersncliung der Wimpcrkörnchen
CBot. Zeitung 1849. No. 37 ff. —D ebenfalls A". syn-

carpa, nicht flexiUs zu Grunde gelegt.

Diese AVimperkörnchen zu untersuchen , liess

ich mir eine Quantität von N. syncarpa einsammeln,

die hier Mitte Mai schon ausgebildete Fructifications-

sten in den untersten Steugelgliedern: in den jün-

geren Tlieilen sind sie seltener, in deu älteren und

unteren Tlieilen dagegen sehr häufig und gross;

weshalb ich Jedem, der sich von ihrem Daseiu ver-

gewissern will, die den Wnrzelknoten zunächst

liegenden Glieder zu wählen rathe, hier hat mau
das Gesuchte beim ersten Griffe.

Bei Untersuchung dieser unteren Glieder fielen

mir sofort die häufigen und schönen Stomata auf.

Ich darf darüber nur wenig sagen, da die beige-

gebene Zeichnung die Sache einfach erörtert. Sie

gleichen ganz denjenigen, welche die Bryologia

Kiiropaea von der Kapsel der Fuuaria hygroine-

trica abbildet, Sie stehen am dichtesten gruppirt

an jenen Gliedern, die, der ^\'urzel zunächst, sich

in der Gegend jener abortirten, perlmutterähnlichen

Quirle befinden, die jeder Charologe kennt. Au
den oberen Steugelgliedern fehlen sie.

An den genannten Stellen ist die äussere Wem-
hran der Nitella von einer grossen Anzahl gefelder-

ter, glasähnlicher Zellen umgeben CT. VIU. f. 1. u. 111.),

die ich für ein Epithelium halte, und wahrschein-

lich zur Aussonderung der bekannten Incrustation

dient. Wenigstens kommt gerade an jeuen unteren

Gliedern bei Nitella syncarpa cft eine zonenweise

Incrustation vor. — Die glasähnlichen Zellen sind

wirklich pflanzliche Membran, mit einem Cytobla-

steu Ctig. mO verseheu; ich glaubte erst, sie wä-

ren selbst Kalkkrystalle. Verdünnte Salzsäure aber

veränderte nichts von ihrem Gefüge, weshalb ich

sie für vegetabilische Membran halte.

In jenen Epithelialzellen finden sich, wie ein-

gesprengt, eine Menge von Stomata, in ihrer

Struktur ganz denen der Fuuaria analog. Bings

umher ein Wall von schwachgewölbten Zellen, in

deren Mitte ein dunklerer, von grünen Chlorophjll-

körnern erfüllter Kern, und in dessen Mitte eiue Spalt-

öffnung, F. I. 11. Der Zweck jener Stomata, die an

stets untergetauchten Stengelgliederu auftreten, be-

greift sich leicht, wenn man an die viele, in den

Charen enthaltene Kohlensäure denkt, deren Ueber-

schuss durch die Stomata entweichen kann. Es

wäre absurd, zudenken, dass sie zur Aufnahme

der mechanisch dem Wasser beigemengten Luft

dienen sollten, da die Pflanze fortwährend vom

Wasser getränkt wird.

Häufig stehen die Stomata in kreisförmigen,

oder dem Kreisförmigen sich annähernden Gruppen

in der Länge der Stengelglieder; nicht ringförmig

den Zellsohlauch umschnürend, sondern in horizon-

talen Kreisen auf der Stengelfläche. Ich habe dies,



700 — 770 —

um die Zciclimin^ uiclit uiiiiütliig zu vcrjji'üssci'ii,

nicht ali}j,cl)ildet.

JNcudaiJiiii , 'M. Mai 1850.

Ur. II. Itziynohn.

Wiinpcrcpitlieliuin dci- Clmra frayUis.

Von Dr. II ermann Itziy solin.

Naclidem icli iiiicli durch iiiehifacli wiederholte

Expeiiinentc iiher die Ajiwesciilicit der Sloniata hei

der iSilella si/iiciiiihi iilierzeuy,t, war icli hc^ieri;;;,

zu erfahren, ob dieselbe Erscheinung auch hei den

eigentliclicn Charen vorliüme; hierzu wurde Cliaru

frayilis, die ebenfalls bereits mit ziemlich reifen

Fruclilicationsorgancn vcrsclieii war, gewählt. —
Einige Parzellen der unteren Stengciglicder dem
BliKrusKo|ic untergelegt, waren so stark von koli-

leiisaurem Kallic inkrustirt, dass keine IJcohachtung

möglich war. Es wurden nun so lange kleine

Quantitäten Salzsäure in die umgehende Flüssigkeit

gebracht, bis die Kohlciisäureentwickelung auf-

hörte, und nun von Neuem untersucht.

Icli halie nun zwar bislicr mich bei Clmra fru-

ililis nicht von der Anwesenheit der Stonjata ver-

gewissern können; war iudess nicht wenig erfreut,

nun, uachdeni der Kalktihcrzug aiigelöst war, den

gestreiften üehcrzng der Clmra frayilis ganz und

gar mit einem Wimjierci>itheliuni iiherzogen zu fin-

den. Ich habe ein Stück dieser Uindenzelleri mit

ihrem Wimiicrübcrzuge abgehildet, woraus sich

das Nähcrc von selh.st ergicht tT. Vlll. f. 1\'.).

Der \Vimi)crübcrzug besteht aus unzähligen

einzelnen Wimpern, die durch einen anscheinend

schleimigen, der Salzsäure widerstehenden, durch-

sichtigen Kitt zusammengehalten werden. Ucini

Quetschen löst sich oft ein Tiieil des W'iuipcreiii-

Iheliums von den Hindciizcllcn los, wo man dies

deutlich gen\ig sieht.

Jenes Wimperepitlielinm stimmt in seinen

äusseren Eigenschaften ganz mit den Cohn-Göp-
pert'schen Wimperkügelchen überein, und die

Vcrniuthung ist gewiss nicht zu gewagt, dass beide

in genauem funKlionellon Zusammenhange stehen

Fernere Ueohachtungen können liicrübcr erst sichere

Aufschlüsse geben.

Das Ilesultat des bisher von mir üeohachtcten

scheint dalicr folgendes zu sein:

13 lici Xitelta syncariia liummen die Wiiiijier-

Icüyelclien am hiiii/lyiten und enlivUiiellslen

an den unteren, älle.Ueu Stenyelyliedern ror;

seltener und uncullkumnicner in den oberen
juiiyeren.

2) Ellen daselh.'il finden sicli , in yriisserer oder
yerinyerer Menye , Crii/ij/en ton iituuiata.

3) An den yleichen Stenyelyliedern der Chara
frayilis befindet sich unter dem durch ver-

dünnte Salisicure abzulösenden Kalhüberzuye
ein l\'iiii//ere/ntheliuin.

Mcudamm , 1. Juni möO.

Ii i t e 1' u t u i:

lllustrationes plantaruin oriontalium auctoribus Co-
niite Jaubert et Eduardo Spacli. Volumen
tertium. Parisiis ap. Uoret biblioiiolam 1847— lööO.

4. 152 S. Taf. 201 — 300.

Im Jahrgang 1847 unserer Zeitung haben wir

über den zweiten Band dieses Knpferwerks Bericht

erstattet, welcher auf seinem Xitel die Jalireszah-

leu 1814 — 1846 fülirte. Wir ersehen hieraus, dass

die den Wisscnschaltcn feindlichen Bcwegungeu
liuroi)a's auch in das Erscheinen des neuen Bandes

eine Verzögerung herbeigeführt haben, ohne dass

jedoch im Innern irgend solcher Einfluss zu bemer-
ken wäre. Wir geben den Inhalt und werden die

von den VeriC neu aufgestellten Arten mit keiner

Autorität bezeichnen. Tai'. 201. Allosorus cusfii-

datus Höchst. 202. J)'endtaiulia KolscUi/i Boiss.

lohenack. 203, Erodium absinlhiuides W. Hier-

bei wird noch erwähnt eine andere neue Art, Er.

Pseudo- Absinthium, in Armenien von Aucher-
Eloy gesammelt, vielleicht gleich mit Er. anthe-

midif'ulium MB. 204. Er. liSibthor/nanum Boiss.

i03. Cli/jieula lasiocar/ia Pers. 206. Cl!/i>. chaeto-

carpa. 207. C'hartuU'j/is 'i'ourneforlii, hierbei ein

Conspeclus der Arten dieser Gattung, zu welcher

noch 208. Ch. Jiiebersteinii kommt und die in eine

zweite Unterahtheilung mit kurzfadigem Pappus ge-

hörende Ch. Cassinianu oder Ch. ylastilolia Cass.

(.cxcl. syn. Linu. Cent. ylastifoliiO und Centuurea

ijlast. Uesf. Hort Par. , welche im Pariser Garten

kultivirt wird. 209. Ilijinenoce/Jhalus riyidus. 210.

l'haeojiaiiiius Armenus, bildet mit einer anderen

neuen Art Ph. cichorifolius eine eigene Sectiou

Uhaponticoides. 211. Ph. yyninocladus, eine neue

Section Amberhoides begründend. 212. Ph. micro-

ceplialus, ebenfalls Repräsentant einer neuen Section

Vsephelloides , zu welcher auch 213. Pk. aristatus

gcliört. 214. llyelaea mucronil'era sonst Ventaurea
m. \)C 215. H. peryamacea, Ccntaur. p. DC.
216. //. lanzeoides. 217. //. slenophylla. 218. Ain-

l/lyopoyoji incanescens Eiscii. Mej'. 21i). Cullice-

j/hulus uilens CAMey. 220. ücrviihultiria chry-

santha. 22\. Scr. orienlulis h. 222. Her. OUrieri.

223. ,Scr. Huissierianu. 224. Isatis jitatycariia,

mit 6 Varielälen, wozu Is. Uesseri Trautv., curdi-

yera Boiss., Iutisili(ina Boiss. e.\cl. .syn., meyacar

jiea Fisch., nuinmuluriu l'rautv. als Synonyme ge-
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hören. 225, /s. Änneiia Desv. 226. A. Ani;/gdaJus

spartiiiiiles Spacli. 226. B. Am. Arahica Oliv. 227.

^7«. scoixiria Spacli. 228. Ain. furcuia Spacli.

229. Am. ebvrnea Siiacli. 230. A. Am. horriäa

Spacli. 230. H. Am. elaeagnifolia Spacli. 231. Vav-

caria ijrandtßora. 232. Malachium coeruleum

iCerastium c. BoLss.). 233. Campanula Phryyia.

234. Genliana Olirieri Gris. 23ö. Sivertia Persica

Gris. 236. liujileurum papiUosmn DC. 237. Tur-

dylinm Aucheri iOrmosciudium A. Boiss.). 238.

Zozimia atiethifolia VC. C Ducrosia anethif. et

fltibelUfolia Boiss.). 239. Echinophora trichophylla

Sm. 240. Ech. platyloba DC. 241. Ech. Toarne-

fortii. 242. Pycnocycla tomentosa Dccaisne. 243.

P. spinona Dcwe. 244. Rettumiirirt , ein neuer Gat-

tuiigscliaraliter wird gegeben, so wie ein Coiispectiis

der Arten, 9 hekaimte und 2 fragliche, dann wird

R. hirtella beschrieben , wo^^u R. verniiciilatu

Decne. und anderer Autoren. 243. R. mucronuta

(vermiculata versch. SchrKtsteller.). 246. R. filifo-

lia. 247. R. squarrosa. 248. R. Hyrcanica. 249.

Ehenidium mit anslührlichem Gatuinüscharakter

und Eh. Laffopus. 250. Ebenus, zuerst Gattunf;s-

cliarakter, dann Beschreibung von Eh. Monibretii.

251. Eh. Inr.-iuta. 252. Eh. poijonotrojnn. 253. Eb.

macrophyltd. 254. Eb. trayacauthoides CE6. steL-

luta Boiss. z Theil). 255. Eb. erinucea. 256. Leo-

bordea i)el. mit Gattungscliarakter, dann L. ge-

nistoides Fenzl. 257. Gynmandra stulonifera C.

Kocli iluaiidra Armena lioiss.^. 258. Fumana
grandißora. 259. A. Giobularia Orienttilis Vi.

259. B. Gl. trichosantlia Fisch. Mey. 260. Gl. Ara-

bica. 261. Hiiplophyllum congestu?n Spacli , vor-

ausgeschickt der GattnngSüharakter, dann der Con-

speclus der 30 Arten , denen noch 10 weniger be-

Kannte folgen. 262. H. ptilostylum Spach. 263. //.

Capp cidocicum Spacli. 264. H. vUlusum Adr. Juss.

265. II. filif'olium Spach. 266. H. Halepeiise Spacli.

267. H. viryattim Spacli. 268. H. caiuiliculatiu/i

Boiss. 269. II. luberculattim Adr. Juss. 270. U
CandoUeanum Spach. 271. Wiedemannia orienta-

lis Fiscb. Mey. mit Gattungscharakter. 273. W.
multifida Benlb. 273. Echinops ocantholepis bildet

mit Ech. Olivieri tab. 274. die Untergattung Acan-
tholepis. 275. Microrrhynchus ylomeratu-i , wobei
zugleich die nachfolgenden Arten : 376. 31. fallax
und 277. M. Arahicus, 7,u welchen beiden vielleicht

JH. nudicaulis DC. zum Theil gehört. 278. Sonchus
divaricatus üesf. 279. S. Candnlleanus. 280. S.

Cassiniunus. Zu diesen beiden Arten gehören zum
Theil: Zollihoferiei chondrilloides DC. e.xcl. syn.
Desf. , nnd zum Theil Z. mucronata und arahica
Boiss., so wie wahrscheinlich Scorzonera resedae-

folia L. und Leontodon macronatus ForsI»., und

znr zweiten Rhabdotheca sonchoides Cass. 281.

Lactuca Schimperi, hierzu theilweise Microrrhyn-

chus nudicaulis VC. 282. L. Arahica. 283. Kalb-

fussia Orientalis. Mit ausführlichem Gattungscha-

rakter werden die Synonymen der beiden dazu

gehörigen Species gegeben. Zu K. occidentalis ge-

hören K. Mülleri et Sulzmanni von Schultz
Bip. , Aparyia venia Salzm. und Hemilepis Ehren-

bergii der Gärten. Zu K. orientalis: Oporinia

Itispidula DC. , Crepis hisp. Del., Scorzonera hisp.

Spr. und Millina Persica Boiss. 284. Garhadiolus,

eine neue Gattung (sonst zu Rliayadiolus, von der

die Unterschiede angegeben werdeu) mit ihren Cha-

rakteren und 2 Arten G. Hedypnois (_Rhagad. H.

Fisch. Mej-.O nnd 285. G. aiigulosiis iKoelpinia

rhayadioloides C. H. Schtz. 2-i6. Koelpinia linea-

ris Fall. Nur auf diese Art wird die Gattung be-

s<liränKt und ihr Cliarakter ausführlich angegeben.

Kbenso bei 287. Heteracia Szowitsii. 288. Har-
pachaena amplexifolia Bge. mit vollständigen Gat-

tungsmerkmalen und Beschreibung. 289. Jaubertia

boelpinioides Spach C Koelpinia sessilis Boiss.),

eine merkwürdige Synuntherea mit freien Anthe-

ren , mit vollständiger ChaialUeristik der Gattung.

Indem 290. Derderia berardioides CAeyopordon b'

ßoi.ss.) beschrieben wird
, geben die VerfT. zugleich

eine Uebersicht der 4 bekannten Arten. 291. Char-

lolepis Cappadocica , mit Uebersicht der 6 Arten.

293. llyalea Olivieri (_Centaureu ülireriana DC
,

atropurpurea Oliv, iion W.). 293. Nitraria tri-

dentata Desf, , dabei Gattuiigscharakleristik und

Uebersicht der Arten , von denen die Verff. nur

zum Theil genaue Kenntniss haben. 294. A". seri-

cea. 295. A'. Olirieri. 296. Schomria brassicae-

folia, die Gattung wird ausführlich geschildert und

die 4 Arten übersichtlich aufgeführt. 297. Seh.

ylustifolia (^Arahica Hook, au DC. ?). 298. Sisym-

brium binerre CAMey. 299. Anthochlamys poly-

galoides FenzI , die einzige Art der hier ausführ-

lich charakterisirten Gattung. 300. Thesium au-
reum. Die Abbildungen zu diesem wichligen Werke
sind von Gontier gezeichnet und von verschiede-

nen Künstlern und Künstlerinnen gestochen. Ana-
lysen sind nach dem vorhandenen Material gege-

ben. AVesentlich wird dies Werk die Kenntniss

der uns in neuerer Zeit mehr aufgeschlossenen

asiatisch - orientalischen Flor fördern, da die ge-

treuen Abbildungen und sorgfältigen Beschreibungen

Sicherheit der Bestimmungen gewähren. S

—

l.

Bibliotheque universelle de Geneve. Mars 1850.

(For tsetzung: )

Heber die Wirkungsweise der Wärfne, ins-

besondere der Sonnenstrnhlen auf die P/lanzen.
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Von Alph. DeCandolle. (Fortsetzung.) Um
die Eifiwirkun;; tlcr .Soiiiie zu messen, bedienten

sicli die Plivsiker ininicr solcher Tliernionicter,

wclcjie glciclizeitiji,' oder allriiälilicli dem Suliattcu

und der Sonne ans'^csetzt waren. Die Unteiscliiede

ivaren stets Ijedeutend und im Verliültniss zur Jah-

reszeit wie der gcoj^raiihischcn Läse; doch hinf;en

diese Uiircrcnzen auch viel von der Bescha/Tenheit

des Thermometers und der Art ab, dnruli welche

die Kugel die ISonnenstraiilen em|iling und bei N'auhl

ausstrahlte. Uald bcdcchtc man die Oueclisilber-

liUf^el mit schwarzer Wolle , welche stark ahsor-

birt und ausstrahlt O'^yonnc), bald liess man den

Thermometer f^anz nackt. Einige entzogen ihn dem
Kiullusse von Hegen und Thau, Andere thateu das

Gcgentheil. Die llcilie der Beobachtungen, welche

im Garten der Gartcnliaugesellschalt von London
angestellt wurden *) , war mit Thermometern ge-

wonnen , die mit schwarzer Wolle bedeckt, das

eine im Schatten, das andere in der Sonne aufge-

hängt waren, und mit einem gewöhnlichen Ther-

mometer im Schatten verglichen wurden. Herr v.

Gasparin bedeckte die Ouecksilberkugel einen

Millimeter hoch mit Erde, in der Absicht, die Ther-

mometer melir in die L.age der Pllanzcn, wenig-

stens der oberen Wurzeln zu bringen. Nacli allen

diesen Vorkehrungen sind die monatlichen Jlittel zu

Loiidou um 4" und darüber hoher in der Sonne,

als Im Schatten, zu Orange 13° und darüber; man
begreift jedoch , dass die Zahlen sehr von dem
Verfahren abhängen.

Welches von diesen thermomctrischcn Verfah-

ren das beste sei, scheint mir unnüthig, zu bespre-

chen. Jlir scheinen sie alle gleich untauglich für

die Anwendung auf das Pllanzenlebcn. Es kann

doch iu der That Niemand denken , dass sich die

Oberfläche der Zweige und Blätter wie dieser oder

jener Thermumetcr in der Sonne erwärme oder im

Schatten ausstralile. Es handelt sich um dichte

Körper, in welche die Wärme langsam eindringt,

und doch vergleicht man sie mit einer Ouecksilbcr-

llüssigkeit, deren erwärmte Thcilchcn ilire Stelle

wechseln I Es handelt sich um Oberflächen von

grüner, mehr oder weniger mit braun, gelb u.s. w.

gemischter Farbe, und doch vergleicht man sie mit

Oberflächen von einförmiger, vom Grünen oft sehr

verschiedener Färbung! Uie beleuchteten Blätter

reflecliren einen Theil des Lichtes, und doch ver-

•) MitgclIicJlt in den Transarirons of tlic Iiortic. So-
ciety, üovc (l'obcr ilcn Zu!.aMiin<'riliang ilor .'llniosjiliärc

mit der Entwickclung der \V:irnieveiiinilerun(;cn der l'llan-

zcn. Berlin, 18+ü) Jjerechnele die monatliihen IHillel

von 18^6 — 18+0, inileni er die F a li re n h e i t ' sehen
Grade auf den hundctttbeiligcn TJici-niomctcr zuriickllilirlc.

gleicht man sie mit einer abgerundeten Thermome-
terkugel aus Glas oder mit schwarzer Wolle, die

keinen liichtstrahl reflcctirt CreUechit!)! Bei einer

Pflanze lässt der Nachtfrost die, wahrend des Ta-
ges eutwicKelten, Blätter oder Ulütlien nicht wieder

zurückgehen, der Wechsel verändert niciits, und
doch vergleiclit man die Pflanze mit einem Tlier-

momeler, bei dem die Zusanimenziehung des Queck-
silbers von der Ausdehnurig in der Rechnung ab-

gezogen \vird! Endlich wissen alle Physiologen,

dass der chemisch wirkende Theil der Sonnenstrah-

len einen unermessliciien Eiufluss auf das l'flanzcn-

gewebe ausübt, da er es ist, der, unabhängig von

der Wärme, die Kohlensäure zersetzt und durch

die Spaltöffnungen viel Wasser verflüchtigt. Ein

Lichtstrahl muss sicher , selbst fast ohne Wärme,
einen Einfluss ausüben. Es würde demnach sehr

wüusclienswerth sein, ein Maass zugleich für den

Einfluss der Wärme wie der chemischen Kralt des

Sonneijstralils zu besitzen.

Ich scliliesse hieraus, dass das eimine logische

Mittel, den Ein/luss der Honnerislralden avf das

Gewücksreich zu messen, dasjenige ist, dass man
die l'ßanzen selbst beuOachtet, d. U. ihre ünt-

wiclieiunij vergleicht und das suwold im iSchat-

ten, nie in der ISunne, unter verschiedener In-

tensität der ^onne
, je nach Jahreszeit und Lage.

Mein Verfahren, vorzugsweise und in der Uolf-

nuug angestellt, es später selbst oder durch An-
dere verbessern zu können, ist folgendes.

Ich suchte einige jährliche Pflanzen, deren

Blülhe- und Fruchtzeit scharf bezoicluiet und die

selbst bei Temperaturen aus der >iälie des Gefrier-

punktes vegetircn zu können schienen. Diese säete

ich zugleich in den Schatten und in die Sonne, wie

ich sie auch zugleich in auf einander folgenden

Zeitabschnitten vom Frühlingc an in die Sonne aus-

säete. Nun notirte ich genau die Blüthe- und

Fruclitzeit und verglich sie mit den, im Scliattcn

auf gewöhnliche Weise bcoliachteten , Iherniome-

trischcn .Mitteln. Das Ergebni.-^s war eine genaue

Schätzung des Wärmeüberschusses, den gewisse

Pflanzen unter dem Einflüsse der Sonne empfangen,

eine Schätzung, die in der Zahl der Tage von be-

stiinmter mittlerer Temperatur im Schatten gegeben

war. Ein Beispiel wird den fiaug meiner Folge-

rung deutlich machen.

Lepidiuin sativum wunle an Einem Tage, am
24. Wai 1«47 in ein Beet des bot. Gartens zu Genf

in den Schalten und auch in die Sonne gesäet. Die

Saameii keimten , wie es bei diesem Pflanzchen

Kegel ist, piinktlich. Die Stengel im Schatten blüh-

ten den 13. Juli und reiften ihre Saaineu den 17.

August. Ualteu wir uns au dieses letztere Daluiu,
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\m die Gesamiiillipit des Pflnii^^eiiTelieiis im Auge'

zu l.elialten. Vom 24. Mai bis zum 17. Aiignst sind

85 Ta^e vernosseii. Die miltlere Teinpeiatiir von

Genf betrug nach gewölmliclien , auf dem Obscrva-

loriiira au einem im ScliaUen aufgehängten, Tlier-

mometer gemaihten Beobachtungen 17'',24. Das

Produkt SöXiT^ai = 1166 drückt, nach der Me-

thode von Boussingaul t, die Wärmesumme aus,

welche von der Pllanze für Blüthe und Kruclilreifc

absorbirt war. Hier ist kein Irrtbum , denn der

Thermometer befand sich, wie die Pllanzcu ,
im

Schatten und es gab während dieser Zeit Keine ne-

gativen Grössen für die Mittel. — Die der Sonne

ausgesetzten Pflanzen lilühten den 12. Juli und reif-

ten ihre Saanien den 9. August; Gesaninitsummc

:

77 Tage. Die mittlere Temperatur dieser Zeit, an

einem Thermometer im Sulialten gemessen, betrug

17".06. Die Multiplication von 77X17",06 giebt nur

1313. Also hätte die Wärme von 1313» scheinhiir

denselben Erfolg gehabt, wie die Summe von 1465°.

K,s kann iedoch dieselbe Wärmesumme nicht zwei

verschiedene Effecte auf dieselbe Pnauze ausüben.

Es ist klar, dass die Pflanzen in der Sonne 1313°

Cim Schatten gemessen) cmpliugen, wozu noch eine

'gewisse Grösse von Sonnenstrahlen gezählt werden

iniiss, die der Thermometer des Observatoriums

nicht anzeigte und die durch die Differenz von 13f3

und 1465, also durch 152°, ausgedrückt wird. IMit

andern Worten war die Einwirkung sowohl der

wärnieerzeugendcn wie chemisch wirkenden Kraft

der directeu Sonnenstrahlen gleich 152° eines ge-

wöhnlichen Thermometers im Schatten. Diese AVir-

kung war auf 77 Tage vertheilt; für den Tag also

10,97 (fast 2").

Um die Untersuchung der mittleren Tempera-

turen zu vereinfachen, liätte ich nur die Mehrheit

von 8 Tagen, uie sich bei den Pflanzen im Schat-

ten bis zur Fruchtrcife ergeben, in Betracht ziehen

können. W^ährend dieser 8 Tage würde die mitt-

lere Temperatur, mit 8 multiplicirt , 152° und da-

mit den Wertli in Thermometergraden im Schatten

von dem gegeben haben, was die Pflanzen im

Schatten weniger und jene in der Sonne mehr

empfangen hatten. Ich habe es aber vorgezogen,

die Zahlen für die Gesammtheit des Pflaiizenlebcns

zu berechnen, um auf diese Weise die allmäliche

Einwirkuns der Sonne und der Temperatur im All-

gemeinen besser abschätzen zu können.

(Fo rl Setzung folgt.)

Die Pflanze und ihr Leben. Populäre Vorträge von

M. J. Seh leiden, I>r. Prof. zn Jena. Zweite

vermehrte Auflage. Jlit 5 farbigen Tafeln und

15 Holzschnitten. Leipzig, Verlag von Willi.

Engelmann. 1850. 8. VllI n. 398 S.

Diese neue Auflage ist vermehrt durch zwei

Vorlesungen : das Wasser und seine Bewegung und

das Meer und seine Bewohner, verändert durch

ein anders gefasstes Vorwort und Einleitung, ver-

schönert durch einen neuen Umschlag, auf dem das

ehemalige Titelbild sich findet, wofür eine Gruppe

von Cactus- Blumen und Frucht als neues Titelbild

gegeben ist, S— l.

Gelt'Sirte Creseilschafteii.

In der Sitzung der bot. Gesellsch, zu London

am 2. Nov. 1849 wurden Geschenke an Büchern

und brit. PQanzen übergeben, dann Sir. W. Evans
von LIanwrst und Mr. E. Brown von Burton-

on - Trent zu correspondirenden Mitgliedern er-

wählt; worauf Mr. T. Moore eine Abhaudhing über

Dr. Dickie's Cystopteris vorlegte.

Murae Notizen.
In Xo. 14. des Gard. Chron. befindet sich ein

flolzschnilt von der Blume des CyprijiediuDt Lowei
von Borueo. Eine ausserordentlich schöne Blume
mit purpurgrüner, polirt glatter Lippe, grünen,

am Grunde purpurn gefärbten Sepalen und 3 Z.

langen, ausgebreiteten und nach innen gebogenen

Pctalen, welclie am Grunde verschmälert, an den

Spitzen aber noch einmal so breit sind, von blass

grünlich -gelber Farbe mit tief braunen Flecken

und rosenrotlicn Enden.

Eine Blume von Oncidiuin serratiim finden wir

im Holzschnitt im Gard. Chron. n. 18. abgebil-

det. Die grosse Blume dieser halb- kletternden pe-

rn;iniscbcii Orchidee ist bräunlich -olivenfarbig und

glänzend gelb. Von Hrn. Pescatore in Paris

gezogen und niitgetheilt , war diese Pflanze früher

nur nach einem alten spanischen Gemälde, welches

der verstorbene Mathews gesandt hatte und sich

in Sir W. Hooker's Herbarium befindet, bekannt.

Die Pflanze bat längliche, kahle, runde Pseudo-

Bulben, jeder am Ende mit zwei breit schwcrd-

förmigeu Blättern und einigen anderen unterhalb.

Der blühende Stengel 9 F. lang, zum Theil klim-

mend, mit 5 oder 6 seitlichen Zweigen, deren je-

der 4 — 6 Blumen ajii Ende trug. Die Lippe kleiii,

die 5 Blätter zart gefranzt und gekraust.

Verl^i
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Vegetationsskizzen aus Spanien und

Portugal.

Von
Morit z Willkom7n.

6.

Hoch- Arrayonien. Die Thäler des Aragon und
Galleyo und das sie scheidende Gebirge.

Unter dem Namen el alto Aragon versteht man
das zwisclicn den Ehenen des Ebrobeckens und der

Gränze Fraiikrciclis gelegene Gebirgslaud. Es um-
fasse folglich dieser weite District sowohl den Siid-

nhhang der eigentlichen Pyrenäcnkette, von zahl-

reichen gen Süden sicli öffnenden Tliälern der Cen-
tralpyrenäen, als das breite, aus mehreren paralle-

Jen und in gleicher Kiclitung mit den eigentlichen

Pyrenäen sich erstreckenden Bergketten bestellende

Gebirge, welciies sich zwischen den wirkliclien

Pyrenäen und dem Ebrobeckcn erhebt. Letzteres

Gebirge, dessen culminirende Gipfel noch eine be-

deutende Hölie erreichen, betrachtet man gewölin-

lich als unmittelbare Verzweigungen der Pyrenaeii-

kette , und noch kenne ich keine Karte, auf wel-
cher diese Ketten nicht als unmittelbar von der
Uauptkette der Pyrenäen auslaufende Gebirgsäste
dargestellt wären. Diese Ansicht ist aber grund-
falsch. Die vielen iiarallelen, von N. «ach S. ver-
laufenden Kellen, welche man auf den Karlen zwi-
schen den in gleicher Uiclituiig strömenden Flüssen
des Siidal)hangs der Pyrenäen verzeichnet findet,

cxistiicn nämlich in Waiirlieit gar niclit. Dagegen
giebt es zwei bis drei parallel mit den Pyrenäen
streichende Ketten, unter denen die den Pyrenäen
zunächst gelegene die grösste Höhe besitzt , aber
fast überall durch ein breiles Thal von dem Hoch-
gebirge vollkommen geschieden ist. Von den Grän-
zen Navarra's an bis Jaca ist es das ungeheuer
weite LängcnUial des Bio Aragon, welches jenes

Gebirge von der Kette der eigentlichen Pyrenäen
scheidet; ostwärts von Jaca geschieht das durch ein

ebenso breites unebenes, aber durchaus nicht ge-

birgiges Plateau, das von dem Hio Gallego durch-

schnitten wird und sich weit, weit ostwärts, viel-

leicht bis an das Thal des Cinca und weiter er-

streckt. Meine beschränkten Mittel erlaubten mir

nicht, länger als zwei VVoclien in Hoch- Arrago-
nien zu verweilen; ich konnte deshalb meine Un-
tci-suchungen ostwäi-ts niclit weiter als bis zum
Gallego ausdehnen, habe folglicii keine Gewissheit

darüber, ob das erwähnte parallel mit der Pyre-
näenkette streichende Gebirge überall von dieser

durch weite Ebenen geschieden ist. So viel ist je-

doch gewiss, dass das ostwärts von Jaca begin-

nende Plateau sich weit gen Osten fortsetzt, wie

icli von dem Gipfel der Peiia de Oroel bei Jaca,

einem der culminirenden Punkte jenes den Pyre-

näen gegenüber liegenden Gebirgslandes deutlicli

habe waliincbmen können, dass noch die Sierra de

Sobrarbc von der Pyrenäenkette vollkoninicn ge-

schieden ist, und nach den confusen Aussagen von

Osten her koniiiiender Arricros sclieint dies auch

noch weiter hin bis nach Katalonien hinein der

Fall zu sein. Was auch für die Unabhängigkeit

dieses Bcrglandes von der Kette der Pyrenäen

spricht, sind seine geognostiscbc Znsammensetzung,

seine gcognostischen Verhältnisse. Denn während

die Centralpyrcnäen vorzugsweise aus Kalk, ausser-

dem aus Sandstein, Tbonscbiefer , zum Theil auch

aus Granit, Dioryt u. s. w. bestehen, findet man in

dem parallelstrcichenden Gebirge Hoch- Arragoniens

keines der erwähnten Gesteine vorherrschend, wohl

aber abgerundete, gerollte Stücke derselben Fcls-

arten, mit Ausnahme des Granits und der übrigen

erupÜKcn Gesteine, was wohl zu beachten ist,

durch ein sandiges Diiidcmidel zu einer dichten und

sehr festen Breccic vorkitlct. Diese eigcnlhüiiiliche,

H
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meist aus koijfgrosseii Bollstückeii zusaiumeiige- i

setzte Ureccie, «elclie die Formen des Ouader-

saiidsteiiies täuschend naciialimt , bildet die Uaupt-

jnasse dieses interessanten Gebirges. Da ilire

ScbicJiteu überall unter demselben Winkel nacli den

Pyrenäen zu aufgerichtet sind, da sich ferner in

derselben die eruptiven Gesteine der Pyrenäen

nicht vorfinden , sondern blos die sedimentären , so

scheint es mir sehr wahrscheinlich zu sein, dass diese

«ugeheure Breccieniuassen ihre Entstehung lange

Zeit andauernden durch ueptunische Gewalten her-

vorgebraciiteu Zerstörungen der sedimentären Mas-

sen der benachbarten Pyrenäen verdanken und dass

sie si)äter, nachdem sie bereits vollkommen gebildet

waren, durch plutonische Gewalten emporgeiioben

und aufgerichtet wurden, was zu jener Zeit ge-

schehen sein dürfte, als der Granit und die übrigen

eruptiven Massen, welche man jetzt in den Ceu-

tralpyrenäeu beobachtet, aus den Tiefen der Erde

emporstiegen und die sedimentären Bildungen der

Pyrenäeukette durchbrachen. Da die geschilderte

Breccie mit der des Monserrat in Katalonien voll-

kommen identisch ist, so ist es nicht unwahrschein-

lich, dass sich dieses Breccieugebirge, welches eine

Höhe von mehr als 5000' erreicht , bis nach Kata-

lonien hinein erstreckt, und die kolossale, phan-

tastisch zerklüftete und von den Pyrenäen ebenfalls

vollkommen isolirte Masse des Monserrat das öst-

lichste Glied jener Kette ist, welche mit schroffen

Bergen an den Gränzeu von iVavarra beginnt. —
Die grosse Kähe der Pyrenäen lässt erwarten,

dass die Vegetation des geschilderten Gebirges aus

Pyrenäeni)(lauzen bestehe. Der grösste Theil der

daselbst wachsenden Pflanzen gehört auch wirklich

der Pyreuäeuflora au; eine gewisse Anzahl von

Pflanzen dagegen scheint diesem Breccieugebirge

eigenthümlich zu sein. Wenigstens habe ich die-

selben weder in den Centralpyreuäen noch auf den

jenseits des Ebrobeckens befindlichen Gebirgen wie-

dergefunden. Bevor ich jedoch zur Schilderung der

Vegetation dieses eigenthümlichen Gebirges sehreite,

will ich von der des Arragonthales sprechen und

und meine Heise durch das genannte Thal bis Jaca
kürzlich erzählen.

Die Hochebene, durch welche der Bio Aragon
strömt, ist an der Stelle, wo ich dieselbe betrat

und woselbst sich der genannte Fluss, der bis da-

hin ziemlich parallel mit der Pyrenäenkette fliesst,

plötzlich nach Süden wendet, um dem Ebro entge-

gen zu eilen, ziemlich schmal, erweitert sich aber

schnell und wird allmälich immer breiter, so dass

sie zuletzt einen Durchmesser von zwei Stunden

und mehr erreicht. Ihr Boden besteht aus diluvia-

len Bildungen, welche verschieden von den Massen

der Pyrenäenkette und des dieser gegenüberliegen-

den Gebirges horizontal geschichtet sind. Längs

des Fusses beider Gebirge befinden sich ungeheuere

Anhäufungen von Mergel, welcher bald erdig, bald

als Mergelschiefer auftritt und schroffe, von den

atmosphärischen Wässern bizarr zerrissene Hügel

bildet, die der Vegetation fast gänzlich entbehren.

Der wasserreiche und reissende Fluss, einer der

Hauptwasseradern, welche dem Südabhange der

Pyrenäen entquellen, durchströmt in vielfach ge-

schlängeltem Laufe diese weite, theils mit Getreide-

feldern erfüllte, theils völlig unbebaute, baumarme

und deshalb ziemlich öde Ebene , durch deren er-

digen Boden er sich ein ziemlich tiefes Bette ge-

wühlt hat, dessen Wände meist sehr steil sind.

Von der Gränze Navarra's an bis in die Ge-

gend von Tiermas, dem ersten arragonesischen Ort,

welcher auf einem steilen und hohen Mergelhügel

malerisch am rechten Ufer des Flusses liegt, ist

die Thalfläche bewaldet. Der Wald besteht vor-

zugsweise aus Quercus Toza(l), Dieser Wald
setzt sich ostwärts von Tiermas noch eine Strecke

weit auf dem linken Ufer fort, weiterhin bis Jaca

bemerkt man in der Ebene nur hie und da kleine

Gehölze. Im Norden ist das Thal anfangs von einem

malerischen , mit dicliter Nadelwaldung bedeckten

Saudsteingebirge, den Vorbergen der Pyrenäen be-

gränzt, weiterhin sind die Berge der nördlichen

Einfassung fast ganz kahl. Das Entgegengesetzte

findet längs der südlichen Begränzung statt. Hier

sind die Berge anfangs kahl oder nur mit einzelnen

Bäumen bestreut, später — wenigstens theilweise —
mit schöner Nadelwaldung bestanden. Der Boden

des erwähnten Eichenwaldes, durch welchen der

Weg nach Tiermas längs des rechten Ufers hin-

führt, ist sehr sandig. Es blühten hier Salvia pra-

tensis und S. Verbenaca, ein Aiithericum , ver-

schiedene Verbasca, Orcliis frayrans, Microlon-

chus salmanticus , Catananche caerulea, Linum

Narbonnense, Helianthemum vulgare versicolor etc.

Auf den dürren Mergelhügeln bei den Bädern von

Ticomas, welche 1229 par. Fuss über dem Meere

liegen , beobachtete ich einzelne Stöcke einer viel-

stengligen graublüthigen Matthiola'i , mit länglich

-

lanzettförmigen, an den Bändern welligen Blumen-

blättern, die ich nicht wiedergefunden habe, sowie

einzelne bereits verblühte Exemplare meiner Glo-

bularia Valentina. Letztere Pflanze habe ich durch

Hoch -Arragonien und den südöstlichen Theil des

hohen Plateaus von Nen-Castilien bis nach Valencia

hinein verfolgt. Sie ist, wie alle Globularien, sehr

polymorph. Während sie bei Tiermas und Jaca

eine Höhe von anderthalb Fuss erreicht, ist sie auf

den Gipfeln des Brecciengebirges zwerghaft, oft
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kaum 2 Zoll hoch. Von Tiermas führt der Weg
nach Jaca diircli die Ehcucii und IMcrgclIiiigcl des

linken Ufers. Am sandi;;en Ufer des Flusses, Tier-

mas gegenüber, blühte liier unter einer Menfje an-

derer Pflanzen das schöne 1'erOuscniii puhyerulen-

tum in grosser McriKC. AVeiterbin beobachtete ich

in einem gebüschreichen äeitenlhalc am Ui'er eines

Baches zuerst Acer monsi/essulanum, welciicn icli

später in den untern Thiilern der Pyrenäen an vie-

len Stellen wiedergefunden habe. Ich übernachtete

an jenem Tage in einer einsam gelegenen I\lühle,

dem Molino de Arras , in einer Hübe von 1516 t'uss

über dem Meere. Tags darauf setzte ich meine

Heise nach Jaca weiter fort, wohin ich in den er-

sten Naclimittagsstnndcii gelangte. Der Weg lUuft

meist am Fasse oder am Abbange der Breccienge-

birgskette hin, die hier mit dichtem Gebüsch und

Waldung bekleidet ist. Der Wald besteht in diesen

unteren Parthieen aus Pinus silvestris
,

Quercus

'Xoza'i und Fraxinus anyustifolia ^ das Gebüsch

aus ßuxus sempervirens , Crataegus iiwiioin/iia,

Aeer ca/npeslre , Cytisus sessilil'olius , Genisten.

Hosen, Brombeeren u. s w. Unter Gebüsch und

Hecken wuchs hier ziemlich häufig Campanula per-

sicifutia, seiir sparsam eine schone grossblumige

Lubintu mit knolliger Wurzel, ausserdem Melaiii-

pyriim cristatum^ Lithosperiiium officinale, Ana-

camptis pyramidalis etc.; an sonnigen steinigen

Plätzen blühteu Uarkhausia intyhacea'^ , Scorzo-

iiera hispanica und andere Compositcn in Menge,

auf Weizenfeldern eine Iberis, Asperula arvensis,

Galiiim saccharatum, Caucalis daucoides , Sapo-

iiaria Vaicuriu u. s. w.

Die uralte und hiissllcli gcliantc Stadt .Jaca liegt

auf einem flachen Hügel über dem linken Ufer des

Aragon, drei Viertelstunden von dem Eingange des

Thaies von Caufrauc, durch welches der genannte

Fliiss von den erhabenen Kämmen der Pyrenäen

herablünft, in einer Hohe von 2273 par. Fuss über

dem Spiegel des Oceans. Hings um die altertbüni-

liclicn Mauern schlingt sicii eine Allee, deren Uäunic

fast ausschliesslich aus l'raxiims anijustifolia be-

stehen. Das ziemlich tiefe Tlial des Aragon ist mit

Gemüse- und Baumgärten erfüllt, sonst sind die

Umgebungen der Stadt völlig kalil
,
jedoch bebaut.

An trocknen Hainen zwischen den Weizenfeldern

kommt SeratUlieiiiiim inapcrltim und J'lilnniis lierha

veiiti sehr liäulig vor, die Hecken sind von Cle-

iiiatis l'lainmula durchschlungen und längs dersel-

ben blühten damals eine Menge gemeiner Pflanzen

der Mediterran- und mitteleuropäischen Flora, wel-
che grüsstentheils schon erwähnt worden sind.

Eine Stunde südsüdwestlich von Jaca erhebt

sich die majesliUischo Peiia de Orocl , welclic walir-

schcinlich der höchste Gipfel des oben gescliilder-

ten Brecciengebirges ist. Diese gewaltige Felsmasse

crsclicint von Jaca aus als ein hoher langgestreck-

ter Kamm , dessen Höhe von O. nacli W. zunimmt,
auf dem Wege von Tierriias nach Jaca dagegen,

wo mau dieselbe cn profil sieht, als ein kühner

spitzer, fast senKreclit nach N. zu abfallender Pik.

Der südliche und südöstliche Abhang des Berge.s

sind ziemlich sanft, die entgegengesetzten Abhänge
dagegen sind ziemlich steil

, ja der Westabhang
und ein grosser Theil der Nordseite sind von un-

geheueren Fclsabstürzen umgürtet. Mit Ausnahme
dieser Felswände des Kammes, des oberen Theiles

der südlichen Abhänge und des breiten Fusses ist

der ganze Berg mit schöner dichter Nadelwaldung
bekleidet. Ich unternahm die Besteigung dieses im-

posanten Berggipfels, welcher seit Asse von kei-

nem Botaniker noch betreten worden sein dürfte,

am 21. Juni. Bis an den breiten Fuss des Berges

führt der Weg durch einen zwischen den .Mer;;el-

liügclii gelegenen Barranco, durch den ein munte-

rer Bach strömt. Dieser Barranco besass eine

ziemlich üppige Vegetation, doch bemerkte ich ausser

i^icia onohrychioides , welciie die Hecken und Ge-
büsche durchschlang und einer ganzblättrigen Va-
rietät von Solanum üulcamara ^ die hier und da
an ftlauern wuchs, keine erwähnenswerthe Pflanze,

Der breite Fuss der Peila ist zum grossen Theil

mit Gebüsch bedeckt, welches aus Buxbauui, den
Genisten, Cytisus sessilil'olius, Quercus Hex, Hex
Aquifolium etc. zusammengesetzt ist. Darunter
blühte eine niedrige, dornige, blattlose Genistn,

welche el)cn solche dichte Polster wie Eriiiaced

punfiens Buiss. bildet und ich schon einige Tage
trüber im Thale des Aragon bemerkt hatte, in

grosser Menge, ausserdem Larandula üjiica, Geui/t

pyrenaicum W. (?) , Aquileyin riscosa, üedum al-

hum , Apliyllanthes Mou.spe'iiensium etc. Etwa in

3000' Sechühe beginnt der Wald , der sich bis nahe

an den Kamm hinauf erstreckt. Derselbe besteht

vorzugsweise aus Piiius pyrenaica , nach oben ist

er jedoch stark mit Al)ies pectinuta untermisclit.

Ausserdem finden sich von Blumen und Sträuchern

Sorbus Aria, Crataeyus monoyyna , Amelancliier

vulgaris, Fraxinus anyuslifolia. Hex Aquifolium

(hier oft baumartig), llusa caninu und Fayus sil-

rutira (strauchartig). Der Boden dieses schattigen

Waldes ist meist mit Graswuchs bedeckt. Auf

demselbeti fand ich succcssive ,
je weiter ich em-

porstieg , folgende Pflanzen : Uieracium murorum,

einen Rantinculus , Melampyrum pratense, eine

Gentiana, eine l'olyyala, Anemone Uepatica, Ge-

rtiniuni pyrenaicum , Saxifraya yranulata , eine

Viola u. 8. w. Au quclligon Plätzen wuchs dio

44 ^f
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schöne Valeriana montana aiisserortleiitlicli üppig

eben in voller Bliitiie stehend, desgleichen Pinyui-

cula yraitdi/lora und Gentiana lutea, letztere lei-

der noch nicht hliihcnd. Eine interessantere Vege-

tation besitzt der Kamm, welcher längs seines

nordöstlichen und nördlichen Randes von einer

Felsenmauer nnigiirtet ist. An diesen schattigen

Felsen fand ich unter vielen anderen Pflanzen:

Arenaria yraniliflora , Valeriana tuberosa, Paro-

nychia polyyonil'olia, Glohularia cortlifolia ß.nana,

Priinula elatiur mit weissfilzigen Blättern, Alclie-

milla vulgaris und alpina , und verschiedene Grä-

ser und Carices. Uieselben Pflanzen finden sich

über den mit Gerolle bedeckten Kamm und den

oberen Xheil des Südabhanges zerstreut. Ausser-

dem wuchsen liier Thymus vulgaris, Globularia

valentina , ein kleines drüsiges Cerastium , Alsine

tenuif'olia , ein Dianthus, eine Arenaria, der A.

tetraquetra verwandt; Aethionema saxatile, Draba
verna, eine Scilla, Hippocre/ns cornosa, Biscutella

saxatilis, Brassica montana, Carex ericetormn,

Gräser u. s. w. Nachdem ich den Kamm unter-

sucht hatte, stieg ich, begleitet von dem Kremiten

der an dem Südabhange des Berges gelegeneu Kre-

mitage Nuestra Senora de la Cueva auf einer schma-

len Felsenleiste, welche ungefähr in der Mitte der

schroffen Felswände des nordwestlichen Theiles um
den Berg herumläuft, hinab, um diese Felswände

zu untersuchen. Es ist dies ein ziemlich gefähr-

licher Weg, den Niemand betreten möge, der ir-

gend zum Schwindel geneigt ist. Die erwähnte

Felsenleiste, auf der einzelne Kiefern wachsen, ist

sehr geneigt und sehr schmal , man hat fortwäh-

rend einen fast senkrechten Absturz von nahe an

1000' Höhe zu seinen Füssen. In deu Felsspalten

wuchsen hier Globularia nudicaulis , Antliyllis

montana, Haxifraga Aizoon, noch nicht blühend,

und eine dichte Polster bildende kleine wcissblü-

thige Aretia^y.^. Von hier kletterten wir über die

steilen nackten Felsen zu dem am westlichen Ende
gelegenen höchsten Gipfel empor, welcher eine ab-

solute Höhe von 5063 par. Fuss besitzt. Von dem
Gipfel, der eine prachtvolle Ansicht der Central-

pyrenäen gewährt, stiegen wir am Südabhang
hinab bis zu der schon genannten Eremitage, welche
in 4138' Seehöhe zum Theil in einer Felshöhle liegt.

Ich fand hier unter andern einen hübschen Senecio,

dem S. Tournefortii Lap. verwandt, Heliantheinuin

origanifoliunt , Buniuiii Bulbocastanum u. a. m.

Eine nicht minder interessante Stelle des Brec-
ciengebirges ist der Berg, auf welchem das be-

rühmte Kloster San Juan de la Peria steht, \\oselbst

sich die Gräber der alten Könige von Arragouien

befinden. Per genannte Berg liegt 3 Stunden west-

lich von Jaca und ist eine sogenannte Paramera,

d. h. ein hohes, von steilen felsigen Wänden um-
gebenes Plateau, eine in Nord- und Centralspauien

liäufig vorkommende ßergforin. Durch eine au-

muthige, von Laubholz (_Quercus Toza") erfüllte

Schlucht, woselbst ich ausser den schon früher er-

wähnten Mediterranpflanzen Passeritia Thymelaea

UC. , Chasmona argeutea C. A. Mey. , Lotus hispi-

dus, ausserdem eine Genista , eine Scabiosa, eine

Inula, und verschiedene Gräser fand, gelangt man
aus der Ebene des Aragon in ein bebautes Thal,

welches sich bis an den Fuss der Paramera er-

streckt. Am Wege wuchs hier eine Plantago mit

schmalen liuealeu, fast fleischigen Blättern sehr

häufig , die mir später an vielen Orten Arragouiens

und Neu- Castilien's wieder begegnet ist. Spärlicher

kamen hier und da Prunella hyssopifolia , Coris

monspeliensis und eine grasblättrige ücorzonera vor.

Der Monte de S. Juan ruht, wie die Peiia Oroel,

auf einem breiten, mit derselben Vegetation be-

deckten Fusse und ist längs seines nördlichen und

nordwestlichen Bandes mit steilen Breccienfelsen

umgürtet, welche eine ganz ähnliche Form und

ähnliche Zerklüftung besitzen, wie die Felsmassen

des Monserrat, nur um vieles niedriger sind. Die

übrigen Ränder sind zwar sehr steil, doch weniger

felsig. Die Obern Abliänge so wie der grösste Theil

der aus sanft gewölbten Plateaux bestehenden, viel-

leicht gegen eine Quadratmeile Areal enthaltenden

Obern Fläche sind mit schöner alter Nadelwaldung

bedeckt, welche mit der der Pena Oroel identisch,

jedoch, namentlich an den nördlichen Abhängen,

stark mit Buchen untermengt ist. Ein steiler be-

schwerlicher Saumpfad schlängelt sich an den stei-

len Wänden einer an der Nordseite befindlichen

Schlucht zu der Paramera empor. In den schatti-

gen feuchten Spalten dieser Schlucht wuchs die

schöne Ramondia pyrenaica P., eben über und

über mit ihren grossen anmuthig blauen Blumen

bedeckt, iu so üppigen Exemplaren, wie ich sie

in den Pyrenäen nirgends angetroffen hatte. Durch

den prächtigen schattigen Wald , auf dessen be-

grastem Boden ich ausser den früher im Walde der

Pena Oroel gesammelten Pflanzen ein hübsches

Galium, ein Seduni und Pldeum nodosum fand,

gelangt man auf eine weite, auf drei Seiten von

Wald umschlossene, mit üppigem Gras- und Kräu-

terwuchs bedeckte Wiese, in deren Mitte das Klo-

ster in einer absoluten Höhe von 3441 par. Fuss

liegt. Die Vegetation dieser Wiese ist nicht aus-

gezeichnet, indem sie meist aus gemeinen Pflanzen

der mitteleuropäischen Flora zusammengesetzt ist.

Unter andern wuchsen hier Spiraea Filipendula

und Euphrasia pratensis in grosser Menge. Einige
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hundert Fiiss tiefer liegt miter einem iibeiliänseii-

den Felsen des Nordrandes das alte Kloster, wel-

ches die schon erwähnten Gräber der Koiiif^e von

Arragonicii enthält, heschaltet von alten prächtigen

Jtuchen in einer ronianiischcn einsamen Sclilucht.

Die Maiierspaltcn dieses alten Gebäudes schmück-

ten in dichten Huscheln zwei interessante Pflanzen.

Die eine war eine mir völlig unbekannte Valeria-

nce mit länglicli eiförmigen gauzraudigcn Wurzel-

blätteru und fast wurzelstäudigen rotlien Blumen,

die andere eine SUene , welche ich damals für

meine Silenojisis Laijnscae hielt, in JMadrid alier

bei Kinsicht des Herbariums des botanischen Gar-

tens, für Siiene ylaucifolia Lag. erkannt habe='-)-

Asso beschreibt in seiner Uistoria stiriiium Arra-

goniae, Slantiss. p. 158 dieselbe Pflanze, welche er

an demselben Standorte ge^amnielt hat, als eine

walirscbeiulich neue Art von Lyclinis , oline ihr

einen JVamcn zu geben. Er beschreibt sie als Lt/cli-

7ÜS, weil sie nach ihm immer 5 Griffel besitzt. Icli

Imbe sie aber sowolil mit ö, als mit 3, selbst mit

2 Griffeln beobachtet. — Die Wiese, auf der das

neue Kloster liegt, zieht sich zu einem felsigen

Kamm empor, welclicr die höchsten Parthieen der

Paramcra bildet. Hier wuchsen der schon auf der

Pena de Orocl gcsammcllc Diantlius nebst andern

der dort vorkommenden P/Iaiizen in Äleiigc, und

ausserdem Leuzea conifera UC, die ich hier zuerst

antraf.

Das Thal des Gallego, welches jenseits der

gescliilderten Brecciengebirgskelte liegt, besitzt eine

ganz älinliche Vegetation , wie die des Aragonllia-

les. Auch die Gebirgsketten , welche dieses Thal

von dem Ebrobeckcn trennen und grossteutlieils aus

Kalk und iSandsteln bestellen, sind hinsichtlicii ihrer

Flora dem Brecciengebirge ähnlich, nur dass sie

M'cgen geringerer Höhe der subalpinen Vegetation

cntbeiircn. Das sie bedeckende Geiiüsch besteht hier

vorzugsweise aus Quercits coccifera. —
Madrid, den ö. Septeuibcr lööO.

*) In dem Hcriiariiim des Madrider Gartens sind in
dem Bogen, welcher die Silciic g-laiiciloüa Laj;. enlhült,
2 verschiedene , ^viewubl ähnliche Sj)ecies unter einander
gemischt. Die zweite Art nennt eine von L a g a s c a'.«

Hand geschriebene Ktikettc S. saaicola n. sp. In dem
llcrba:iuui Boulelou's in Sevilla bclindct sich dieselbe
Spccies unter dein Namen Ä'. glaiicopliylla n. sp. , eben-
falls von Lagasca geschrieben. Dieselbe ist meine S!-
lenopxis Lagnscac. Da ich gegonniirtig kaum glaube,
dass dieses Genus zu rechtfertigen ist, nnrt eine ..s\ «ui'-
cola meines Wissens nocli nicht cxislirl, so dürfte jene
von mir als Silcnopsis publicirlc Art S, saxicolu Lag. zu
nennen sein.

Vermehruugswcise von Pediastrum elHpti-

cum Elub.

Von Dr. Bob. Caspary.
Es gelang mir am Ende Juli dieses Jahres, die

bis jetzt nnliekannte Vermehruiigsweise von Ve-
diaslrum elli)iticuiit Ehrb. aufzulinden , die so auf-

fallend ist, dass so weit, wie icli weiss, sie ohne
alle Analogie im Pllatizetireiche dasteht. Icli fand

in einem Teich mit brakischem Wasser bei AV^ej-

born, ganz nahe am Meere, 6 etiglische Jleileu

nördlich von Cromer in der Grafschaft Xorfolk in

England eine grosse Menge von Exemplaren von
Pediastrum eltipticum zwischen den Stämmen von
Cladophura ylomerala. Viele dieser Exemplare
von Pediast. ellipt. hatten eine Menge ihrer Zellen

leer. Icli fing eins au zu zeichnen, welches sechs

leere Zellen hatte, wurde aber unterbrochen, und
als ich nach fünf Minuten wieder hinsah, waren
sieben Zellen leer und auf einer der leeren lag ein

kleines Exemplar von Ped. etli//., ganz gleich dem
alten, aber etwa nur ein Viertel so gross im Uurcli-

incsser. Ivatürlich drang sich mir sogleich der Ge-
danke auf, dass dies ein junges Pediast. ellipt. sei

und aus eitler der Zellen des alten herausgekom-
men. Um die Sache weiter zu untersuchen, hielt

ich die nächste Nacht zwischen Glasplatten eine

-Anzahl von alten, grossen Exemplaren von Pe-
diast. ellipt. und brachte so viel Wasser zwischen
die Platten, dass es bis zum Morgen vorhielt. Als

ich nun am JMorgeu diese E.xemplare nutersuchte,

fand ich meine Vermutliuug über die Vermeliruiigs-

weise vollständig bestätigt. Fast alle Exemplare
hatten ihre Zellen entleert, einige vier, andere

aclit, andere eilf, und auf ihnen oder in der näch-

sten Naclibarschaft lagen die jungen Pediast. ellipt.

Die Jungen waren den Alten an Zclleuanzahl mei-
stens gleich, bisweilen hatten sie jedoch weniger
Zellen als die Alten. Ein altes Exemplar von 31

Zellen, welches ganz regelmässig war, hatte 11

Junge prodnzirt. Darunter hatten zwei nur 14,

eines 16 und die andern 31 Zellen. Die Jungen
waren von einer farblosen , das Eicht stark bre-

chenden Gallertmasse nach allen Seiten umgeben.

Von der flachen Seite gesehen war die Gallertuiasse

rund, von der scliarfen Seite elliptisch. Die Zel-

len der Jungen lagen in der jMitle , meist noch

niclit ganz nebeneinander, sundern deckten sich mit

den Kändern ; auch waren die Jungen sonst noch

unregelmässig hin- und hergebogen, wie verknit-

tert. Meine Beubachlniig über die Verinelirungs-

weise wurde dadurch ausser allein Zweifel gestellt,

dass einmal unter meinen Augen vier Junge aus

den Zellen eines Alten herauskamen. Die Zellen
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des Alten zerrissen; und allmälicli , oder liin lind

wieder stossweise kam das junge Pediantrutn, ge-

liüllt in die bescliriebene Gallertmasse, aus der al-

ten Zelle heraus. Es schien die Oewalt, welche

dabei thätig war, ganz mechanisch zn sein, indem

wohl die Gallerte durch ihre Klasticitiit und viel-

leicht durch Aufnahme von Wasser von aussen aut-

gequollen die Zellenwand des Alten sprengte. Lei-

der konnte ich eine vollständige Entwickehings-

beobachtnng, welche die ganze Geschichte von

Pediast. ellipt. nrafasst, nicht machen, weil mich

eine Heise abrief. In Kxemplaren, die nicht ganz

jung und nicht ganz in der IS'älie der Keproduktion

waren, war immer ein grosses rundes, das Licht

stark brechendes Korn in der Mitte jeder Zelle

vorhanden; in den Zellen der ganz Jungen sah ich

es nie und in den Zellen der ganz Alten war es

immer nur sehr undeutlich sichti)ar. Was dies Korn

bedeutet, ist mir durchaus unbekannt geblieben;

mit der Bildung der Zelle oder Reproduktion der

Gattung scheint es in keinem Zusammenhange zn

stehen.

Pediastrum ellipticum und nach Analogie wohl

das Genus Pediastrum rennehrt sich also, indem

jede Zelle der alten Exe?nplare aufplatzt und ein

Junges entlässt, welches dem Alten an Gestalt und

Zellenanzahl meist gleich , aber noch nicht so

gross ist. Man wird stark an Volvox glo'outor

oder andere lebendig gebärende Tliiere erinnert.

Uass in einer Pflanze, wofür ich Pediastrum halte,

jede Zelle einen vollständigen, aus 8— 31 und mehr

Zellen bestehenden Sprössling, welcher dem alten

Exemplar ganz gleich ist, hervorbringt, steht wohl

ohne Analogie da.

Ich gebe die aiaasse von einigen Banclzellen in

alten und jungen Exemplaren. Alte Exemplare.

Von der Zaiinspitze bis zur gegenüberstellendem

Zellenwand: 0,0097 paris. Duodez.-Linien ; 0,0082"';

0,0079"'; 0,0068'"; 0,0000'"; 0,0085'". Die Breite

derselben Zellen war: 0,0081"'; 0,0080"'; 0,0069'";

0,0067'"; 0,0070. Der Durchmesser der ganzen

Exemplare: 0,0350'"; 0,0387'"; 0,0345'". Junge

Exemplare, eben gehören; von der Zahnspitze

bis zur gegenüberstehenden Zellenwand: 0,0019'";

0,0021'"; 0,0022'"; Breite der Zellen: 0,0017'";

0,0021'"; 0,0021'"; Durchmesser der ganzen Exem-
plare : 0,0125'"; 0,0112"'; 0,0123'".

Ich zweifle sehr, ob Pediastrum ellipticumEbrh.

und Ped. Boryanum Turp. verschiedene Specien

sind. Drei Punkte, — ich verweise auf Ralfs'
British Desmidieae — werden als Unterschiede der

beiden Specien angegeben : 1) Ped. ellipt. soll

grösser sein als Ped. lioryan. Die Grösse kann je-

doch als unterschied nicht betrachtet werden, da

was Ped. Boryan. Turp. ist, nur ein Junges von

Pediast. ellipt. Ehrb. sein kann. 2) Ped. ellipt. soll

meist unregelmässig und ohne Centralstück , Ped.

Boryan. dagegen regelmässig und mit einem Cen-.

tralstück versehen sein. Auch dies kann keinen

Unterschied machen. Ich habe Exemplare von Ped.

Boryan. von 31 Zellen gesehen, die unregelmässig

waren, und Exemplare von Ped. ellipt. von 8, 16

und 31 Zellen, die ganz regelmässig und von denen

die mit 16 und 31 Zellen ein Centralstück hatten.

3) Die Zähne werden als verschieden an Gestalt

beschrieben. Von Ped. ellipt. sagt Ralfs: Lobes

of the marginal cells suddenly contracted into Short,

cylindrical, obtuse processes, und von Ped. Boryan.:

marginal cells gradnuUy tapering into two long

subulate poiuts. Ralfs' Beschreibung der Zähne
von Ped. ellipt. passt jedoch nur auf alte ausge-

wachsenen Exemplare, nicht aber auf junge, die

ich oft mit Zähnen sah, die denen des Ped. Boryan-

nach Ralfs' Beschreibung und Jenner's Abbil-

dung ganz gleich sind. Ueiirigens kann mein Zwei-

fel nur durch Entwickeluugsheobachtung, angestellt

an denselben Exemplaren , entschieden werden.

Melananthiis.

Novum genus plantarum ex ordine Phry-
inacearum.

Auetore

J. Walpers, Ph. Dr.

Calyx campanulatus aeqnaliter qninquelobns,

laciniis lanceolatis acutis. Corolla tubnloso-filifor-

mis, limbo vix ampliato erecto brevissime et obtu-

siuscule quinquedeuticulato , inter dentes plicato.

Stamina qnatuor did^nama, corollae tubo prope ba-

sin inserta, inclusa. Filamcnta filiformia libera, basi

subtilissime puberula, superiora longiora. Antherae

ovales biloculares. Ovarium superum ovato-lan-

ceolatum minimum glabrum nniloculare. Gemmula
unica prope basin angulo snperiori peltatim affixa

orthotropa ovata acuminala, micropjie supera. Sty-

lus filiformis glaber lougitudine tubi corollini, stigma

Simplex capitellatum. Amphispermium (?) siccum

ecostatum ovali-p3rainidatum subrostratum, calyce

persistente sulfultnm, nniloculare, monospermum.

Semen (maturum a me non visum) ovale acumina-

tum non albuminosum, radicula supera, cotyledonl-

bus ? — Fruticulus Braüliensis Ver-

benae asperae Gill. et Hook. v. Dipyrenae glaber-

rimae Hook, habitum refereus
,

glaber, ramis vir-

gatis; foliis linearibus obtnsiuscnlis , inferioribns

fasciculatis, superioribus sparsis, racemis termina-

libus slrictis multifloris; floribus brevissime pedi-
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cellatis, iMfcrioiibus tcrnis biiiisvc aggrogad's, su-

perlorlbus solilariis in axilla bracteae fuliaceae,

corollis uigricariti -coeruleis.

1. Meltdianthiis (lijii/renoides VVIprs. — Fruti-

cuhis pluripeilalisC'?), rauii virgati stricli
,
juniores

teuuissiiiie adinessequc pubcrull, apicc in raccnaim

longuui laxisf^iniuni abcuutes. Fulia in ranioruni

parte inferiore approximata fascioulata, lineari-

cuneata obtusissinia v. rarius acuta, enervia car-

iiosula glabra, li<— 5 lincas longa, /<— 1 lineam

lata, integerrinia, niargiue revoluta. Folia supe-

riora minus fasciculata, tandci» sjiarsa solitaria, in

bractcas Durum abeuntia. Kaecnii seniipeilales v.

longiores laxissime niulliflori, rbacliis tenuissime

adpresseque virenti-puberula. Klores inferiores

terni gcminive fasciuulati , superiores solitarii, bre-

vissime pedicellati, subsessiles. Uracteae squaniae-

formes foliaceae lineares aoutae, pedicellum parum

superantes. Cal^x lineaui lougus canipanulalus

aequaliter et profunde quiiiqiieüdus, laciniis laiiceo-

latis acutissimis, glaber viridis. Coroila tubuluso

-

filiformis recta 31iueas longa, Limbo ereclo parum

ampliato, brevissime et ubtiisiuscule quinquedenti-

cnlato, inter denticulos longitudiiialiter biplicato.

Tola coroUa pnlcberrima nigrescenti-coerulea gla-

berrinia. Stamina longiora longitudine fere tubi

coroUini. Ampliispermium — ininiatnruni a nie Vi-

sum — ovali- conicum, a cal^ ce suü'ultum eoque

dimidio longius, cbartaceum glaberriniuni ecostatum

inouospermum, äenien unicuni [inuuatnrum obser-

vatuni] neu albuniinosum, radicula supera iustru-

ctum vidi. — Floret Kebruario. — Crescit in Bra-

silia siniul cum Micruliciu ericoide in suminis

saxis prope Caporübuiiani supra „Lagoa de Treitas."

r.iiteratur.
Itibliotbequc universelle de Ueneve. Mars 1850.

{t'o r t s c t z u ri
ff. )

Heber die WirkuiKjsweise der Wärme., ins-

licsundere der Soiinen^lriilden auf die P/lutizen.

l'un Al)ih. De Candulle. (Korlsetzung.) Saa-

luen von Iberia amara wurden am 23. April 1847 im

Schatten und in der Sonne ausgcsäet. Die Pflanzen

Im Scbatten bliiliten am 28. Juni und reiften ihre

Saamen am 9. September; die Pflanzen in der Sonne

blühten dagegen den 20. Juni und reiften den II. Au-
gust, lietraclitet man nun den letzten Termin , so

geliraucbtcn die ersteren 13!) Tage, die letztereu

110, um den Cyclus ihrer jahrlichen Vegetation zu

vollenden. Uie I'llan/.cn im Schatten empfingen, iu

tiraden des Tbermomelers im Schatten ausgedrückt,

eine Summe von 221!)" tPfoduct von 139 Tagen

durch die mltllere Temperatur) ; die Pflanzen in

der Sonne scheinen dagegen nur 1754" empfangen

zu haben, sofern man die Temperatur ihrer 110

Tage in Graden des Tbermomelers im Schatten be-

rechnet. Die Oifl'erenz von 465 drückt die Wir-
kung des Sonnenlichtes in Graden des Thermome-

ters im Schatten aus. Dies ergicbt für einen Tag

der Vegetation 4°,2.

Es wurden nun andere Arten gleichzeitig ge-

säet und verfolgt, nämlich: Sinapis disseita, JVj-

yella sativii, Iberis umura und Linuiii usitatissi-

munt. Eine fünfte, Iberis umbelluta, zeigte nicht

scharf genug ihre Fruchtreife, um benutzt werden

zu können. Ohne in die Eiuzelnheiten einzugehen,

ergaben die 5 Pflanzen folgende Hesnltate für die

Wirkung der Sunnenwärme, für den Tag berech-

net und in Graden des Thermometers im Schatten

ausgedrückt:

Saat am 23. April.

Iberis anuirti

iSiiiapis äixsecta •

Kiijella salica

Saat am 24. Mai.

Lepidiuiii safiinim
Iberi-i uinhettiita .

Liiium usitatissimum .

Die Verschiedenheit dieser Ziffern liegt nicht

an der Methode, sondern an den coiistanten Ver-
änderungen der SoiincnwirUung von einem Tage
zum andern, je nach der Jahreszeit und der De-

wölkung des llliiimels. Sie Hegt auch noch daran,

dass die Pflanzen zu zwei verschiedenen Zeiten ge-

säet waren und jede ihr Leben an einem verschie-

denen Tage endete. Diejenigen, welche den gröss-

tcn Theil des Sommers über lebten, empfanden den

Von der Saat bis Von der Blütlie Von der Saat bis

zur Blüthe.

2»,2

30,8

• •

bis zur Reife.

6»,5

1»,8

zur Reife.

4»,2

2»,5

40,6

0»,4

00,8

4»,7 2°,0

40,1

Einfluss dieser Jahreszeit, wo die Sonne wirksamer

als in einer anderen ist, am meisten.

Hier ein Beispiel der zunehmenden und wie-

derum abnehmenden Wirkung der Sonne auf die

Gewächse vom Frühling bis zum Herbste. Es ist

von zwei Pflanzenarteu genommen, welche sich

leider ! wenig geeignet fanden für die Bestimmung

des Tages der Fruchtreife. Nichtsdesloweuiger ist

die Erfahrung nicht überflüssig.
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Flachs (LJnMWj nsifatissimm/i) »nA Iberis amara

wurden im bot. Garten zu Genf in die Sonne ge-

säet. Die Saainen des Flaclises A, B, C und die

von IberisA, B, C befanden sich in einer Rabatte,

welche ausser directer Sonne noch die Ausstrahlung

Tag der Aussaat.

Flachs A, 23. April

B. 24. Mai
C. 24. Juni

von einer Mauer empfing, welche T Meter entfernt

lag. Die Saamen des Flachses D und E waren

ausserhalb des Einflusses der Mauer, immer aber

in der Sonne. Diese letzten beiden wurden 1848,

die andern 1847 ausgesäet.

D.
E.

Iberis A.
B.

C.

29. April

9. Juni

23. April
24. Mai
24. Juni

Tag der Reife.

2. August
7. —
3. Sept.

Dauer in Tagen.
101
75
71

Mittlere Temp.
lö^sg
le^ge
17",70

Product
1605
1272
1257

12. Aug.
7. Sept.

103
90

16° ,37
17'',82

1719
1604

11. Aug.
10. Sept.

26. Oct.

110
109
124

15»,95

160,70

140,99

1754
1821

1858

Man sieht, dass, je später der Flachs gesäet

ward, das Product der Temperatur durch die An-

zahl der Tage um so geringer auslällt, weil die,

im Sommer reifende, Art eine immer grössere Son-

neuwärme empfing, eine Wärme, welche der Ther-

mometer im Schatten niclit anzeigte. Die Iheris

dagegen hatte ein Product , welches in dem Grade

zunahm, als ihre Saamen später gesäet waren,

weil die Vegetation im September und October en-

dete, wo sich die Sonnenwärme vermindert.

(Beschluss folg-t.)

erschienenen Werke. Endlich beginnt die Pars

sjstematica der botanischen Literatur, deren Been-

digung in dem folgenden Fascikel hoffentlich bald

zu erwarten steht. S— l.

LaUe Superior, its physical character Vegetation

and auimals , compared wllh those of other and

similar region by Louis Agassiz with a nar-

rative of the tour by .T. Elliot Cabot, and

contributions by other scientific geutleraan , with

appropriate illustratious. pp. 428. 8vo. Boston,

Gould Kendall et Lincolm. 1830.

Euthält, wie wir aus einer Anzeige im 1. Heft

der nordamerikanischen Monatsberichte ersehen,

eine Vergleichung der nördlichen Vegetation mit

der auf dem Jura und den Alpen, so wie Beobach-

tungen über die Vegetation au den nördlichen Ufern

des Lake Superior. S

—

l.

Thesaurus litcraturae botanicae etc., cnravit G. A.

Pritzel. Fase. V. plag. 41 — 50 contin. Lipsiae

F. A. Brockhaus. 1850. 4.

Ausser dem Scliluss der nach alphabetischer

Folge der Autoren verzeichneten botanischen Bü-

cher enthält dieses Heft noch eine Aufzählung der

verschiedenen Ausgaben, Erklärungen u. s. w. des

Dioscorides, dann die Opera anonyma, dann die

unter dem Namen Herbarius und llortus sanitatis

Crelehrte Oesellscliaften.

In der Sitzung der bot. Gesellsch. zu London

am 29. Kov. 1849 ward W. Bean, Esq. von Li-

verpool correspondirendes Mitglied. Verschiedene

Geschenke an brittischen Pflanzen gingen ein. Der

Secretair las den Jahresbericht , wonach die Ge-

sellschaft, durch 15 neue Mitglieder in dem Jahre

verstärkt, nun 249 Mitglieder zählt. Die Verthei-

lung englischer üoubletteii ist zu grosser Zufrie-

denheit ausgefallen und es sind Veranstaltungen

getroffen, um auch die seltneren und interessanteren

in England vorkommenden Pflanzen zu erhalten.

J. E. Gray, Esq. ward zum Präsideuten wieder

erwählt und er ernannte J. Miers, Esq., E. Dou-
bl eday, Esq. zu Vicepräsidenten. Mr. J. Rey-
nolds blieb Schatzmeister, Mr. G. E. Denn es

Secretair, Mr. T. Moore Bibliothekar. In das

Concil traten neu ein: Mr. J. Coppin, G. Lu.x-

ford und J. Z. Lawson, und es schieden aus:

MM. A. H. Hassall, Dr. Cooke und Dr. Ayres.

Kurze STotizen.

Ein Mangobaum in den Gewächsliäu.sern des

Sir George Staunton hatte in diesem Jahre 108

Rispen gebracht, deren jede nach einer ungefäh-

ren Abschätzung 2100 Blumen hatte, von welchen

freilich nur ein sehr geringer Theil vollkommen,

Frucht und Saamen hervorzul)ringen vermag (Gard,

Chron.).

Redaction: Hugo von Mo hl. — D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gebaner'sche Buchdruckerei in Halle.
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Uebcr die Saftwege in den Pflanzen.

Vom Prof. H. Hoffmann in Giesscu.

III. Dikotyledonen.

Bei diesen Pflanzen tritt eine Krsclieinung auf,

welche man in den bisher untersuchten Abtliciliin-

gen des Gewächsreiches nicht bemerlit, wenigstens

niclit in Ueutschlaud , nämlich das Weinen oder

Thränen, welches bei mehreren hierher gehörigen

Sträuchern und Bäumen aus angebrachten Wunden
im ersten Frühjahre Statt findet.

Diese Krscheinung ist so eigenthümlich , dass

es zweckmässig sein wird, sie gesondert zu be-

trachten. Es wild daher im Folgenden 1. die Hahn

des Frühlingssaltcs , und 2. die Hahn des Sommer-

saftes, jede für sich, untersuclit werden.

1. Der Frühliiigssaft.

1.

An einer weissen Birke von '/j Fuss Durch-

messer wurde am 27. Febr. IböO eine westlich aus-

stellende Wurzel A von '/j Ziull Durchmesser bloss-

gelegt, durchschnitten, und dann das obere Schnitt-

ende in ein mit Blutlaugensalzlüsung gefülltes cy-

liudrisches Glas von etwa 1 par. Cub. -Zoll Inhalt

gesteckt. Dies geschah Nachmittags um 4 Uhr. Am
nächsten Morgen war die Flüssigkeit aufgesaugt,

BO weit die Wurzel elntanchte.

Ferner wurden am 27. mehrere '/^ Zoll tiefe

Löcher von l'/j Linie Durchmesser gebohrt, und

in dieselben Federkiele von gleichem Zuschnitt ein-

geschoben und verkittet Cdas innere Ende schief

abgeschnitten, die Oeffnung nach oben). Diese

Bohrlöcher waren folgende:

B, 3 Fuss über dem Boden, Westseite.

C, 3'/j' über d. B., Südseite.

D , 5' hoch. Südseite.

Erst am 7. März fand sich wasserbcllc Flüs-

sigkeit in einem der unter die Kiele gehängten Ge-

fässe CbeiB); vielleicht von einem am 6. gefallenen

Regen herrührend , welcher am Stamme herabrann.

Am 8. März träufelte das Wasser (aus dem Baume
hervorgequollen) aus B und C; D blieb trocken.

Die Flüssigkeit reagirte neutral gegen blaues Lak-
muspapier. Erst am U. wurde auch D feucht,

während B und C reichlich abgaben. Letztere bei-

den wurden am 12. geschlossen und mit Baumwachs
verkittet; D wurde auf 1 Zoll Tiefe ausgebohrt,

ferner ein gleichtiefes neues Loch.

E , 2Vj t'uss vom Boden , auf der Südseite an-

gebracht. Der Saft quoll alsbald aus beiden; E gab

in 5 Minuten 70 Tropfen , D nur 15. Am 13. flös-

sen aus D neue Spuren , E gab in 5 Minuten 19

Tropfen. Beide Löcher wurden geschlossen und 2

neue gebohrt:

F, 6 Fuss hoch, Nordseite.

G, 1 Fuss hoch, ebenda.

F gab nur Spuren, G dagegen in 5 Minuten 32

Tropfen. Am 14. gab F nichts, G in 5 Minuten

10 Tropfen. Am 15. war F trocken, G gab in 5

Jlinuten 45 Tropfen. Ein am 14. neu gebohrtes Loch

1, 8 Fuss hoch, Nordseite, gab am 14. und 15.

keine Flüssigkeit. Alle diese Versuche wurden um
Mittag angestellt. Hiernach tritt das Strotzen und

Abfliessen der Säfte merklich früher in den unter-

sten, als in den oberen Thcilen des stamnips ein:

es wird bedingt durch eine wärmere Tenipcr.Ttur.

Proben aller dieser Flüssigkeiten wurden mit-

telst Eiscnsnipliats oder essigsauren Eisenc^yds auf

Blutlaugcnsalz geprüft, aber ohne Erfolg. Olfen-

bar halte keines der Bohrlöcher die von der Wur-
zel A aufwärts führenden Saftwegc gctrolTcn (s.

unten).

Die aufsteigende Wurzel A wurde am 10. .März

am Stamme abgeschnitten mid untersuclit. Der

Durchschnitt derselben 5 Zoll oberhalb der Eiii-

tauchstclle, reagirte gegen Eisensalz mit übcrschüs-

4ä
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siger Salzsäure blau, und so der übrige Tlieil, ja

selbst iu die Seitenäste der Wurzel war das Blut-

laugeusalz Ai/jaÄgestiegen. Der Längsschnitt ergab,

dass der Bast besonders stark aufgenomraeu hatte,

ferner zeigten sich hellblaue, nicht scharf begrenzte

Streifen in allen Theilen des Holzes, eiitsi)rechend

dem Laufe der Tracheen; das dünne Mark blieb

unbetheiligt. Im Allgemeinen war die Beaction

schwach, wohl darum, weil die Hauptmasse der

Klüssigkeit bereits seit lange iu die höhereu Theile

aufgestiegen war.

2.

Ein junger j4/ior«staiani iAcer platano'ides~)

von 3 Zoll UurcJimesser wurde am Boden mit Blut-

laugensalz begossen ; allein in den wenigen aus

einem Bohrloche sickernden Flüssigkeiten war das-

selbe nicht wieder zu finden. Es schien vielmehr

durch den (eisenhaltigeu) Boden gänzlich zersetzt

worden zu sein, der daher blau gefärbt erschien.

3.

Der Boden am Stamme eines jungen Ahorns

von l'/j Zoll Durchmesser wurde am 26. Febr. mit

dünner Lösung von Blutlaugensalz begossen. Am
28. wurde der stamm angebohrt, die hervoriiuel-

lenden Tropfen reagirten nicht gegen Eisensalz;

ebensowenig die V4 dr. Flüssigkeit, welche am

I. IVIärz vorgefunden wurde. Ebensowenig Erfolg

hatte neues Anbohren am 2. März, Weiterhin floss

nichts mehr aus. Der Boden umher war geblaut,

und als am 10. der Stamm abgeschnitten wurde,

liess sich nirgends Blutlaugensalz nachweisen.

Auffallend ist das schwache Ausgeben von Saft

bei diesen jungen Bäumen No. 2 und 3.

4.

Die Erde am Stamme eines Ahuriis von 4 ^oll

Durchmesser und 35' Höhe wurde am 2. März mit

Blutlaugeusalzlösung begossen; darauf am Stamme

1 Fuss vom Boden ein Bohrloch A angebracht; das

angehängte Gefäss füllte sich rascli mit Flüssigkeit.

Während der folgenden Tage flössen fortwährend

ziemliche Quanlitäteu Flüssigkeit aus und theil-

weise ab, aber bis zum 7. März wurde kein Blut-

laugeusalz darin aufgefunden. An diesem Tage

wurde der Boden am Baume zum zweiten Male mit

einer Unze concentrirter Lösung begossen; das

Bohrloch gab fortwährend reichlich aus; am 9.

wurde die Erde zum dritten Male begossen; auch

wurde dem alten Bohrloche (auf der Südseite) ein

neues iu derselben Höhe Cauf der Nordseite) zuge-

fügt. Am 10. März gab die ans A geträufelte Flüs-

sigkeit einen starken blauen Niederschlag mit £i-

sensulphat, welches bei B nicht der Fall war. Am
II. beiderseits keine Beaction. Am 12. war nichts

weiter ausgellossen, am 14. wurde daher der Baum

an der Basis abgeschnitten, und davon 3 Stücke

zerlegt und untersucht: von der Basis, von der

Mitte, von der Spitze. Allein nur die beiden un-

tersten Stücke gaben , zudem noch ganz schwache,

Beaction zu erkennen; der Querschnitt zeigte einige

hellblaue verwaschene Flecken im Holze; Bast und

Biude waren gänzlich unbetheiligt; Längsschnitte

Hessen dagegen au einzelnen Stellen sehr sparsam

blaue, scharf begrenzte Pünktchen oder selbst Li-

nien (zum Tlieil in der Bichtnng der Markstrahlen)

erkennen; die mikroskopische Untersuchung bewies,

dass die wenigen Stellen, an welchen noch von

dem aufgestiegenen Salze etwas übrig geblieben

war, Tracheen (Spiroiden) und das benachbarte

Holzprosenchym waren. — Auch im Mittelslücke,

10 Fuss vom Boden, ergab der Querschnitt dasselbe

Besultat wie vorher, Längsschnitte führten nicht

zum ZielC'

5.

An einem jungen Ahorn von i^/, Zoll Stamm-
durchraesser wurde ein in der Höhe von 7 Fuss auf

der Nordseite entspringender Ziveig A etwas herab-

gebogen und in dieser Lage befestigt, der äussere

Theil abgeschnitten, das stehen gebliebene Stamm-
ende desselben in eiu C^linderglas voll Blutlaugen-

salz 4 Zoll tief eingetaucht. An der Südseite des

Stammes wurde 1 Fuss vom Boden ein 1 Zoll tiefes

Bohrloch B angebracht. Dies geschah am 2. März.

Am 3. hatte der Zweig A alle Flüssigkeit aufge-

saugt, soweit er eintauchte; das unter B befestigte

Gläschen hatte sich mit wässriger Flüssigkeit ge-

füllt, welche gegen Eisensalz nicht reagirte. Am
ö. wurde das Glas bei A wieder aufgefüllt. Das

Glas B war am 4. nur halb gefüllt, am ö. wieder

ganz; ein am 4. gefallener Bogen scheint den Säfte-

lauf verstärkt zu haben. Erst am 7. (wärmeres

Wetter als am 6.) war das Glas A wieder völlig

ausgeleert und wurde neu gefüllt. Am 9. wurde

es, von Neuem leer, aber bis zu diesem Tage, wo
der Ausfluss bei B aufhörte, war niemals Blutlau-

gensalz iu dem Ausgeflossenen zu entdecken. —
An diesem Tage wurde daher eiu neues Loch, C,

auf der, dem saugenden Aste entsprechenden, Nord-

seite des Stammes in der Höhe von B angebracht,

welches trotz dem Aufhören bei B reichlich ausgab;

die am 10. hier ausgeflossene Flüssigkeit reagirte

stark blau gegen Eisensalz; das Glas A war bis

auf 74 entleert (es fasste im Ganzen 1 Cuh. -Zoll).

Am 11. war abermals in der neu herausgequollenen

Flüssigkeit sehr starke Beaction zu bemerken.

Das hier sichtbare starke Saugen eines ange-

schnittenen Astes oder eiuer angeschnittenen Wur-
zel , wie im Versuche No. 1, also in auf- oder

absteigender Richtung, ist die Folge des JLuft-
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driickes. Die grosse Olierfläclie des Baumes mit

seinen Tausenden von Zweif^en bewirkt, auch elie

nocli die Knospen scinvelleii , eine Verdampfung;

die entstandene Leere liat die Folge, dass eine

Flüssigkeit, an einer beliebigen Stelle mit dem In-

nern des Banmes in otTene Verbindung gebraclit,

durch die vis a tergo hineingedrückt wird. Die so

entstellende Saugekraft wird in gleichem Verhält-

niss gesteigert, als die Oberfläche der Zweige

(durch die Anwesenheit von Blättern) und die Keuch-

tigkeits-Capacität der Luft C**ommerwärme) ver-

grössert werden, wie Haies (Slatiiiue trad. Buf-
fon. J735) und neuerdings Dasseu (Wie gm.

Archiv Xlll. 2. p. 311.) erwiesen haben; sie hält

im günstigsten Falle einer Quecksilbersäule von 12

Zoll das Gleichgewicht. Mau wird es nicht auffal-

lend finden, dass die Uölic der Quecksilbersäule

liier nicht die Hohe von 18 Zoll erreicht, wie sie

in gebogenen fcrVairohren unter ähnlichen Verhält-

nissen beobachtet wurde. Allein die Zweige eines

Baumes haben keine dem Glase an Dichtigkeit glei-

che Rinde, daher denn schon bei einem geringeren

Gewichte der Quecksilbersäule die Luft selbst durch

die Rinde in's Innere tritt und so alles weitere Stei-

gen sistirt. Daher die lockerrindige Rebe nur

schwach saugte, die dichtere frunus dumeslicu

die Säule auf 0,125 niederländische Ellen, ßetulu

naiia auf 0,240 erhob (Dassen). Haies sah bei

der Rebe die Säule bis auf 4 Zoll, bei einem Apfel-

zweig auf 12 Zoll steigen (^ 13 Fuss 8 Zoll Was-
ser).

Bemerkenswert!! ist, wie genau die auf diese

Weise auf- oder absteigenden Flüssigkeiten diejenige

Seite des Stammes einhalten, welcher der saugende

Ast (Wurzel) entspricht, dies wird erklärlich durcl.

den bekannten geraden, ununterbrochenen, wenig

verzweigten Lauf der Tracheen; auch die anato-

niische Untersuchung im vorliegenden Falle bewies

dies direct. Der saugende Ast wurde nämlich anj

11. März abgeschnitten und zerlegt, und ergab Fol-

gendes. Eine Linie weit über dem eintauchenden

unteren Ende rcagirten auf dem Qiicrsciniitt alle

Thcilc, Rinde, Bast, Holz und Mark tief blau;

aber schon in einer Entfernung von 2 Linien blielj

das Mark unvcrfärbt! Vier Zoll weiter aufwärts,

also dicht über der oberen Grenze des überhaupl

nntcrgetaucliten Theiles, blieb auch das Kernholz,

in der nächsten Umgebung des Markes, unverfärbt;

und so weiterhin überall. Von da an hatten die

punktirten und gestrichelten 'l'rurlieeii des weiche-

ren äusseren Uolzthciles nebst dem Hmte die Lei-

tung der Flüssigkeit übernommen und bildeten nach

der Keaction scharf begrenzte , dunkelblaue Linien,

aufwärts vom Saugaste leicht über 1 Fuss weit

verfolgen liesscn. Bei mikroskopischer Untersuchung

zeigte sich, dass die blaue Farbe nur bis auf '/z

oder 1 Zellenreihe sich nm die Tracheen ausge-

breitet hatte. In der (oberen) Achsel des Zweiges

zeigte der Längsschnitt, da.s3 statt der fortlaufen-

den blauen Linien nur krummlinig geordnete blaue

Punkte und kleine Striche den Verlauf der Tracheen

andeuteten. Diese Tracheen verlaufen demnach hier

nicht so vollkommen in einer und derselben Ebene,

dass der ganze Verlauf, mit Einem Sclinilte gleich-

zeitig dargelegt werden liünntc, wie an anderen

Stellen des Zweiges oder Stammes. — Bemerkens-

werth ist, dass nur die dem Zueiye entsprechende

Seite des Stammes gebläut wurde , die andere

durchaus nicht.

Dass das Mark nicht leitet, ist begreiflich, da

dessen Luflgehalt nicht Iciclit dem andringenden

Wasser Platz machen kann, und jede dieser luft-

haltigen Zellen vollkommen geschlossen ist. Warum
aber die Markscheide und das innerste Kernholz

nicht leiten, ist schwer zu begreifen, da hier cora-

muiiicirende abrollbare Spiralen und gestrichelte

Tracheen in Menge vorhanden sind. Diese nicht-

leitende Schicht betrug am Iiisertionspunkte des

Zweiges ein Vierllieil der llolzschicht (der ganze

Durclimesser des Stammes betrug an dieser Stelle

11/4 Zoll). Gewiss ist der sichtbare Luflgehalt die-

ser Tracheen kein Uinderniss, denn r\- ist keines

hei jenen des äusseren, jüngeren Holzes. Die ge-

streckten Zellen sind in der Markscheide weit

enger, dichter, als die Prosencliymzellen im Holze ;

sie sind mit Stärke vollgestopft, welche im übrigen

Uolzprosenchym bis auf die Markstrahlen fehlt.

Sollte etwaiger Kleister- oder Gummi-Schleim den

Fortgang der Flüssigkeiten licinmcn? Ich glaube

nicht; Kleister ist nicht vorhanden, Jod lässt die

unveränderten Stärkekürnchen deutlich erkennen.

Und was das Gummi anlangt, so sieht man nicht

ein, wie dieses von den Zellen aus die Tracheen

verstopfen sollte, da man diese doch durch das

Mikroskop mit Luftblasen gefüllt sieht.

G.

Wiederholung des vorigen Versuches. An einem

.4/ioriistaiiinie von 3 Zoll Durchmesser wurde ein

Zweig A bei 5 Fuss Höhe augeschnitten, herabge-

bogen, befestigt; die Wunde tauchte in ein Gläs-

chen mit conccntrirtcr Ferrocyankaliumlösuna von

1 C. Z. Gehalt. An derselben Seite (südlich) des

Stammes wurde 1 Fuss über dem Boden ein Bohr-

loch n angebracht, um die aussickernde Flüssig-

keit aufzufangen. Am folgenden Tage (5. -März)

war das Gefäss bei A fast ausgeleert und wurde

welche sich auch am Stamme sowohl abwärts, als neu aufgefülll. Es fand sich im Glase bei B keine

45»
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Flüssigkeit vor; am 6. März dagegen '/s C. -Zoll,

welclie gegen Eisensiilphat stark blau reagirte-

Das Glas A war am 6. uiir halb entleert und wurde

von neuem aufgefüllt. Am 7. März Mittags 2 Uhr,

wie immer: A halb leer, aus B nichts ausgeflossen,

aber der Bohrlsanal reagirte stark blau gegen Ei-

sensalz. Es wurde ein neues Loch C , '/a
Fuss

über der Erde, gebohrt, auf der Ostseite, ohne

dass Flüssigkeit ausquoll. Am 8. März: A halb

leer, aus C nichts ausgeflossen. Am 9. März : A
ganz leer, C hat nielits abgesondert.

Um den Weg zu verfolgen, auf welchem die

Flüssigkeit von dem saugenden Zweige zu dem
Bohrloche herabgestiegen war, wurde der Baum
am 9. März abgeschnitten. Bast u)id Splint, nicht

aber Binde, Kernholz: und Mark des Zweiges, rea-

girten blau. Im Splint war die Färbung streifig

und entsprach bei mikroskopischer Untersuchung den

Tracheen. Diese eiitbalten blaue Flüssigkeit mit

wenigen Luftbläschen. Der Bast verfärbte sich

übrigens lange nicht so weithin, .ils die Holztheile;

3 Fuss vom saugenden Zweige abwärts am Stamme
Can der jenem entspreclienden Seite) reagirte das

Holz sehr deutlich, nicht aber der Bast. Hieraus

ergiebt sich, dass die Leitungsfälligkeit der ßast-
schicht weit hinter jener der Uolziracheen zurück-
bleibt. Auch aufwärts vom Zweige liess sich im

Stamme über 2V2 Fuss weit auf der jenem ent-

sprechenden Seite Cnicht aber auf der andern) deut-

liclie Reaction in blauen Streifen bemerken; auch

der Bast war hier, wenngleich schwächer, bethei-

ligt. Auf dem Querschnitte erkannte man, dass

vom Stammumfange unterhalb des Zweiges etwa

Vs, oberhalb desselben V4 l^ei der Saftleitung be-

theiligt waren; die Basis des Zweiges betrug '/^

des Umfanges. — Die Zergliederung der Insertions-

stelle des Zweiges am Stamme ergab genau den-
selben Befund, wie bei No. 5. Die Untersuchung
des Holzes in der Umgebung des Bohrloches und

2 Zoll weiter abwärts ergab auf radialen Längs-
schnitten , dass die Tracheen die Lösung herabge-
leitet hatten; Zellgewebe und Markstrahlen reagir-

ten nicht.

Man sieht daher, dass sowohl bei normaler
Aufnahme durch die unverletzten Wurzeln, als bei

abnormer durch Wunden, die Frühlingssaft- Lei-
tung vorzugsweise durch Tracheen und Bast Statt

findet; ein Resultat, welches mit den ein den frü-

heren Theilen dieser Abhandlung dargelegten) Ver-
suchen an Mono- und Akoljiedonen zur Zeit der

vollkommenen Blattthätigkeit in Widerspruch steht.

tVgl. unten.)

Um wieviel schneller die äussere Flüssigkeit

die Gewebe durchläuft, wenn sie mit offenen Wun-

den in Berührung gebracht wird, als wenn man
die Aufsaugung durch den normalen Weg der Wur-
zel geschehen lässt, ergiebt sich aus einer Ver-
gleichung der Versuche 5 und 6 mit 4. Bei 5 und

6 legte das Blutlaugensalz vom angeschnittenen

Zweige bis zum Bohrloclie (abwärts) den Weg von

etwa 8 Fuss Länge in je Einem Tage zurück; bei

4 dauerte es 7 Tage , bis das auf die Erde (Wur-
zel) gegossene Salz aus dem Bohrloche 1 Fuss über

dem Boden Caufwärts steigend) hervordrang. Hort

offne, communicirende Röhren, hier geschlossene

Membranen , nur durch langsamere Eudosmose per-

meabel.

7.

An einem jungen Ahorn von etwa 3 Zoll Durch-

messer wurde eine westliche Wurzel A von '/^ Zoll

Durchmesser entblösst, 1 Fuss weit vom Stamme
durchschnitten, das obere Ende in ein Cylinderglas

mit Blutlaugensalzlösung gebracht, welches 1 C.-ZoU
Volum halte. An der Südseile des Stammes wurde
1 Fuss über dem Boden ein Bohrloch B angebracht

und unter dem eingeschobenen Federkiel ein Glas-

gefäss befestigt. Am folgenden Tage (.5. März) war
das Gefäss bei A ausgeleert, und wurde neu auf-

gefüllt; B war halb voll Flüssigkeit CV2 C.-Zoll).

Am 6. März: A wieder leer, wurde neu aufgefüllt.

ß enthielt V3 C.-Zoll Flüssigkeit. Am 7ten: A wie
gestern ; aus ß nichts ausgeflossen. Am 9ten : A
leer. Am lOten : A wurde neu gefüllt. B enthielt

wieder ('/j C. -Z.) Flüssigkeit, wohl in Folge des

gestrigen warmen Wetters. Alle ausgesickerten

Flüssigkeiten ohueReaction aufEisensalz. Am Uten:
Aus B nichts ausgeflossen. Es wurde ein neues

Bohrloch, C, auf der dem Wurzelaste entsprechen-

den Westseite '/z
Fuss über dem Boden augebracht;

aber es floss bis zum 13. nichts aus. — Obgleich

also die Lösung aufgenommen worden war, so ge-

laug es diesmal dennoch nicht, sie aus dem Stamme
wieder abzuzapfen; offenbar weil das Bohrloch B,

das allein Flüssigkeit absondert, niclit an der ent-

sprechenden Seite des Stammes angebracht war. —
Beobachtungen täglich um 2 Uhr. —

Am 13. März wurde der saugende Wurzelast
abgeschnitten und zergliedert. Es ergab sich durch

die Reaction mit Eisensulphat und Salzsäure, dass

das verschwindend geringe Mark nicht geleitet

hatte. In einer Entfernung von etwa 10 Zoll von

dem einlanchenden unteren Ende (der Ast tauchte

überhaupt 3 Zoll tief ein) ergab der Längsschnitt

eine starke blaue Reaction der ganzen Holzpartie,

das Mikroskop zeigte Bast, Tracheen und Uolzzel-

len verfärbt; die Tracheen am stärksten, sowohl

im innersten als im äusseren Holze. Aber die Lö-

sung war nicht nur aufgestiegen, sondern hatte sich
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auch in kleineren Seitciiz\vei;;cn dieses Wurzel-

astes aljwiirts über 2 Zoll weit gesenkt; an diesen

Punkten war der Bast nicht mehr bei der Leitung

betheiligt , daf;e(;cn rcajiirten iiielirere Czunial cen-

trale) Tracliecn stark blau.

Benierkciiswcrtli ist, da?s sich die (eisenhaltige)

Erde in der Nachbarscluilt des {jauzen Wurzclastes

vom 6. März an blau färbte; Ausscheidung dnrcli

die peripherischen Theile der Wurzel, vielleicht

durch die verletzten fcfi)itzen der kleinen Ncben-

zwcige.

8.

Ein Ahorn-Stamm von ^/^ Fuss Durclimesser

wurde an zwei Stellen gleichniässig 1 Zoll tief an-

gebohrt, und die gesamratc aussickernde Flüssig-

keit aufgefangen.

A, Bolirloch 1 Fuss vom Boden, Südseite.

B, „ 3 ,, Südseite, einen Zoll weiter

westlich.

Anfang des Versuchs am 5. März «m 3 Uhr.

5 Uhr: A hatte 1 par. C.-Zoll wässrige, klare

Flüssigkeit geliefert, B 1/2 C.-Z.

6. März, 8 Uhr Morgens: A und B hatten nichts

abgesondert. (Kalte Nacht , bis unter 0".)

2'/» Ulir: A 9'/4 C.-Z., B 12'/2 C.-Z.

S'/j Uhr: A und B hatten jedes '/g C.-Z. ab-

gesondert.

7. März, 8 Uhr: bei A und B die Flaschen leer.

2 Uhr: A 'U C.-Z. — B '/^ C.-Z.

ö'/j Uhr: A und B die Flaschen leer. Ebenso

am 8. März.

Hiernach hemmt die Nacht die Stärke des Flus-

ses (durch niedere Temperatur).

Beachtet man die niujleiche Dauer des Tlirä-

ncns bei den Uiiunien No. 2— 8, welche süiiimtlich

nalie bei einander standen, so fragt sicli, welches

der Grund dieser Ersclieiunng ist.

Die verschiedene Dicke des Stammes scheint

die Sache nicht zu erklären. 'So. 4. hatte 4 Zoll

Durchmesser und Ihrünte 10 Tage; No. 2. hatte .3

Zoll Durchmesser und lliränte 3 Tage ; No. 8. hatte

';,, Fuss Durchmesser und tliränte nur 3 Tage.

Die Hühe des liohvloches ül)er der Erde er-

klärt die Erscheinung ebenfalls niclit, denn hei

gleicher Höhe war die Xhräuzcit sehr ungleich,

wie No. 8 und 4. zeigen. Ebensowenig entschei-

dend ist die KJi'osilioii zu den Illniiiielsgegcuden.

Dagegen scheint der liobere oder liefere Stand-

ort der Bäume hydrostatisch von wesentlichem Kin-

Huss. Sie standen sämnitlich am Südabhange eines

Hügels von 30 Fuss Höhe im botanischen Garten

zu Gicsscn , in folgender Abstufung von oben nach

unten; zuoberst

a. No. 8. thränte 3 Tage. '

b. No. 2. „ 5 „
c. No. 5. ,, ö-\-3 ,,

No. G. „ 4 „

d. No. 3. „ 2 „
No. 7. „ 7 „

e. No. 4. ,, 10 ,,

No. 4. stand 5 Fuss über der Basis des Hügels

und war 35 Fuss hoch, die übrigen nur etwa 27,

trotz ihrer ungleichen Dicke. Auch dieser Unter-

schied der Höhe scheint niclit ohne Eitilluss.

Der Zeitpunkt des Anbohrens der verschiedenen

Stämme lag zu wenig auseinander, als dass ich

ihm eine wesentliche Bedeutung zuschreiben möchte.

9.

Ein Stamm von Acer campestre von l'/j Fuss

Durchmesser (am Boden) wurde am 5. März 3 Uhr

an zwei Stellen 1 Zoll tief gleicbmässig angebohrt,

und die aussickernde Flüssigkeit vollständig ge-

sammelt (wie immer mit der Vorsicht, dass kein

Ilegenwasser eindringen konnte).

A, Bohrloch 1 Fuss vom Boden, Südseite.

B, Ebenso, Nordseite.

Um 5 Uhr hatte A IV5 Cub. -Zoll Zuckerlösung

geliefert, B i'j- ebenso.

Von da bis zum 6 März Morgens 8 Uhr war
nicht ein Tropfen ansgcdosseu. Um 2 Uhr fanden

sich bei A IS"/, C.-Z., bei B lü'^ C.-Z. — Um
ö'/i Uhr bei A und U je

'/a
C.-Z. — Am 7ten

um 8 Uhr fand sich keine Flüssigkeit vor. Um
2 Uhr bei A '/g C.-Z., bei B /« C.-Z. Um 4 Uhr:

nichts weiter ausgeflossen; am 8ten (um 2 Uhr)

ebenso. — Nach dem Wenigen , was die kurze

Dauer des Tliränens hier zu beobachten erlaubte,

scheint die Nurdscite mehr Salt auslliessen zu las-

sen. Der liemmende Eiuduss der Naclitkühle ist

wiederum deutlich sichtbar.

(Fortse tzung- folgt.)

li i t e r a t u r.

Uibliotheque universelle de Genüve. Mars 1850.

(.B C S C ?l l tl s s.)

Heber die Wirlamysweise der IVärme, ins-

liesondere der So7meiistrahlen auf die Pflan-

zen. Von Alph. De C an doli e. (Schluss.) In

dem Resultate meiner Erfahrungen von 1847 hat

mich eine Anomalie einige Zeit verlegen gemacht;

sie wird iiidess sehr gut durch die lU'wiJlkiing des

Himmels erklärt, woriiiier unsere Ucobachtungen

zu Genf glücklicherweise genaue Auskunft geben.

Die am 24. Mai gesäelen Saamcn empfingen durch

die Sonne schwächere EinOüsse bis zur Blüthezeit,

als die am 23. April gesäcton , jene 0°,4 oder 0'',8

für den Tag , diese ä",2 und 9" ,8. Nun fand sich.
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dass der Monat Jiiiii von 1847 nebliger als der Mai
\

Seine Genauigkeit und die günstige Lage von Tou-

war. Die am 23. April ausgesäeteu Arten ent-

wickelten ilire Bliitlieu vorzngsweise im Mai. In

diesem Monate war der Himmel um Mittag*) nm

0,41 seiner Aiisileluiinig umzogen und vom 17— 20.

Juui, in der wicliligsten Periode des Pftanzenle-

bens, um 0,47 seiner Aiisdelinung. Die, am 24 Mai

ausgesäeten Saamen vollendeten ihre Blütliezeit im

Juni und in der ersten Woche des Juli, während

welcher Zeit der Himmel um Mittag gegen 0,52

seiner Ausdehnung umwöllit war. Um die Einwir-

kung der Bewölkung genau zu messen, niiisste man

jeden Tag von ihrem Zuslaiide mit Büclisicht auf

die Temperatur Rechnung führen. Man miisste auch

den EiuQuss des Wasseidtmstes, welcher die Wärme
aufnimmt, indem er der Luft ihre ganze Durclisich-

tigkeit bewalirt, kennen. Man kann nicht auf alle

diese Einzelnheiten eingehen ; so viel ist indess ge-

wiss , dass, um die Sonnenwirkung in verschiede-

nen Gegenden oder verschiedenen Monaten auf

gleicher Stelle zu erfahren, dass man so viel als

möglich Rechnung von der mittleren Ausdehnung

der Bewölkung oder wenigstens von der Zahl der

nebligen Tage halten miisste. Nach den, zu Gen(

seit mehren Jahren angestellten Beobachtungen

variirt die mittlere Bewölkung wenig von Jahr zu

Jahr. So könnte dieses Element hei richtiger Be-

obachtung zu einer regelmässigen und leichten Be-

stimmung der Klimate dienen.

Im Jahre 1849 stellte ich neue Versuche mit

dem Reps {colzn') an. Diese Art fand sich gegen

meine Erwartung nicht zu einer genauen Bestim-

mung der Itliilhezeit und Fruchlreife geeignet. Dann

war mir auch die Localität des Genfer Gartens**)

nicht tauglich genug für die Aussaat im Schatten.

Dieser Grund und die Hoffnung, eine Vergleichung

zwischen der Sonuenwirkung von Genf und eines

südlicheren Landes zu erhalten, bewogen mich,

meinen Freund JI o qu i n - T a n d o n , Professor der

Botanik zu Toulouse, zu bitten, in dieser Stadt

eine Reibe von Beobachtungen anzustellen. Er war

auch sehr bereitwillig dazu und hatte das Feld der

Beobachtung sogar auf mehre Arten ausgedehnt.

•) Die zu Genf angcstelllen Beobachtungen geben das

Verhältniss des lliramelsgewiilbes an , welches von den

Wolken bedeckt ist. In Zehnteln ausgedruckt, giebl

dieses Verhallniss leicht zu berechnende Mittel. Diese

Methode ist der gewöhnlichen weit vorzuziehen, welche

sich der Worte : bedeckter , jtmwüIAler Himmel u. s. w.

bedient.

**) Der Schatten ist nicht vollständig. Es ist sehr

ichwicrig, diese Bedingung zu errulJen , indem man dabei

den Pflanzen das Tageslicht ganz lässt, das sie nicht

eutbebren KüoDen.

louse wohl kennend, hoffte ich interessante Resul-

tate zu erbalten. Leider! zerstörten Insecten und

eine bedeutende Ueberschwemmung den grösseren

Tbcil der im Schatten gezogenen Pflanzen. Viel-

leicht kann ich später einige Beobachtungen von

.Moquin bekannt machen, sobald ich die meinigen

in einem , mich schon seit Jahren beschäftigenden

Werke über Pflanzengeographie im Ganzen vorle-

gen werde.

Der Vortheil der vorgeschlagenen Methode ist,

jenen Massslab für die Soimenwirkuiig auf die Pflan-

zen mit Hülfe der Pflanzen selbst erhalten und doch

die beobachtete Wirkung in gewöhnliche Thermo-

metergrade übersetzen zu können. Die im Schat-

ten gezogenen Pflanzen bilden das Band, das Mit-

tel der üehersetzung zwischen den, in der Sonne

gezogenen Pflanzen und dem, im Schatten aufge-

hängten
,

gewöhnlichen Thermometer. Sicherlich

ist das besser, als Thermometer der Sonne auszu-

setzen; denn in diesem Falle kann Niemand, trotz

aller ordentlichen Vorsichtsmassregeln, sagen, dass

diese Instrumente die Sonnenwirkung genau wie

die Pflanzen empfingen.

Es «urde, wie mir scheint, sehr wünschens-

werth sein, wenn man, den meinigen analoge. Ver-

suche auch in anderen, nach Höhe, Breite, heite-

rem oder bedecktem Himmel verschiedenen Ländern
anstellte. Man würde daraus erfahren, wie viel

man zu den monatlichen Mitteln der Sounenwärme
tür jede Localität noch von jener Wärme hinzu-

fügen nuisste, welche der Thermometer im Schat-

ten nicht anzeigt. Ich bin überzeugt, dass eine

solche Vergleichung, z. B. zwischen England*}

und dem östlichen Europa, zeigen würde, dass die

Ihermometrischen Mittel, im Schatten gewonnen,

die Katur des Klima's von dem Gesichtspunkte der

Kultur aus nicht richtig ausdrücken. Durch Ver-
vielfältigung dieser E.xperimente würde man ent-

decken, welche Arten es sind, au denen man die

Einwirkung der Temperatur klar manifestiren könne;

ebenso würde man vielleicht auch finden, dass die,

mit Wolle oder Sand bedeckten oder auf eine ge-

wisse Weise der Sonne ausgesetzten Thermometer

die ähnlichsten Anzeigen geben, wie die Gewächse

seiher. Dann erst könnte man sie ohne Bedenken

*) W^enn man ähnliche Untersuchungen in England

oder den Vereinigten Staaten macht, so ist es klar, dass

man in diesen Rechnungen 32*^ von allen, in Fahren-
hei tischen Graden ausgedrückten, Werthen abziehen

muss. Der Gebrauch dieses Thermometers ist ein Hin-

derniss tiir das Verständniss der Vegetalionserscheinungen

1 fitr wenift unterrichtete Menbchen.
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gebrauclicn , und das würde bequemer sein, als die

Beobaolitunsjen au den Gewuclisen.

Icli l>ann niclit scliliessen, olme nocli zu sagen,

wie diese Krlalirungen meine Ansiclit iiher die Wir-

kungsweise äusserer Einlliisse, insbesondere der

Wärme, auf die Gewaclise verändert haben. Icli

habe mit vielen Physiologen den Fehler getheilt,

die PJlanze als eine Art von Xhermonieter zu be-

trachten. Dies ist ein falscher Vergleich, welclier

zu Irrlhümern führt. Ich wiederhole : die Erniedri-

gung der Temi)eratur zerstört nicht den Kinlluss

einer vorhergegangenen liülieren Tenii)eratur. Beim

Thermometer fällt und steigt die Quecksilbersäule;

dagegen schreitet die Pflanze immer vorwärls. Das

Mittel voa TheriuometerveräuUcrungen , welches

luaii immer auf die \'cgetaliunsersclicinungeu an-

wendet, entsiiricht keinem Vorgange im PUunzeu-

leben; denn die Keime treten nicht in das äaamen-

korn zurück, ebensowenig die lllätter in die KnosiieJi,

wenn Frost auf die Wärme folgt. Um ganz wahr

zu sein, muss man die PUanze einer Mascliine ver-

gleichen , die ihre Arbeit im Verhältnisse zu dem,

von der Wärme und den chemiscli wirkenden Licht-

strahlen gegebenen Impulse verriclitet. Beicht die

Kraft des Imimlses nicht aus, um die Maschine in

Bewegung zu setzen, so bleibt sie ganz stehen, isl

das Pruduct der früheren Arbeit aber erreicht unü

beginnt ein neuer Imiiuls, so fügt sich ein neues

Froduct zum alten. Daher die Nothwendigkeit, von

der ich sjjrach, die Temperaturen über nicht zu

übersehen, denn wir sind gewiss, dass die Pllaii-

zenmaschine unter diesem Punkte still steht. Da-

her auch der Nutzen, zu nnlersuchen, ob manche

PUanzen ihre Funktionen bei Temperaturen von

+ 1°, -j-Z" H. s. w. nicht ganz aulgeben, wie die

nördlichen Grenzen der Pflanzen*) und die täg-

liche Beobachtung mir anzudeuten scheinen. Im

Verfolg dieser Ansicht kann vielleicht die Wirkung;

mancher Agentien, wie der Feuchtigkeit, deren

Einwirkung auf die Pflanzen ungeheuer ist, ver-

glichen werden mit den zahlreichen Ursachen, wel-

che die Arbeit einer Maschine modificiren. Be-

trachten wir z. ß. eine Dampfmaschine. Sie wird

ohne Zweifel duicli die Wärme in Bewegung ge-

setzt; es ist indess auch nötliig, dass kein Wasser
fehle, dass die einzelnen Thcilc in gutem Zustande

seien, dass ihre Ueibung durch üel vermindert

werde u. s. w. Die ganze Arbeit steht im Ver-

hältniss zu allen diesen Ursachen. Die organischen

Wesen sind nicht wcni(;er complicirt. Die Hecli-

uungen , die man auf sie anzuwenden sucht, wcr-

») Bibl. Univ. 1848, Arrh. des Sc, VII, p. 5; oder
Ann. des Sc. nal. de Paris , Öer. 111, t. 9.

den immer nur annähernd sein, wie die über die

die Arbeit einer Maschine; man wird aber densel-

ben W^eg einzuschlagen haben, d. h. Kraft, Zeit

und Nebenumstände in Betracht zu ziehen , wenn
man nicht in grobe Irrtliünier oder in zahllose Un-

tersuchungen ohne Ende verfallen will.

K. JH.

The Tourists Flora, a descriplive catalogue of the

flowering plants and ferns of the British Islands,

France, Germany, Switzerland, Italy aud the

Italian Islands by Joseph W^oods F. A. S., F.

Li. S., F. G. S. London, Beeve, Bentham et

Reeve, King William Street, Strand. l&öO. 8.

504 Seiten.

Obgleicli dieses Werk wenig Anspruch auf

Originalität machen kann, ist es dennoch wohl als

nicht unwichtig zu betrachten , da es der erste

Versuch ist, die Flora von Frankreich, Deutsch-

land, der Schweiz, Italien und England zusammen

zu fassen. Es ist zu bedauern, dass der Verfasser

sich den Umfang und Zweck seiner Arbeit durch

äussere Gründe eingeengt hat. Er hat nämlich den

Zweck , Reisenden ein botanisches Handbuch für

die angegebenen Länder zu liefern, und da ein

Reisender natürlich ein umfangreiches Werk nicht

gern mit sich nimmt, so hat der Verfasser von

vorn herein den Beschluss gefasst, dass sein Werk
die Grenzen eines Bandes nicht übersdireiteu soll.

Diesen Beschluss hat er ausgefülirt, aber jedenfalls

zum Naclitheil des Buches. Es wäre für eine so

umfassende botanische Aufgabe von höchster Wich-
tigkeit gewesen, auf die strengste kritische Weise

in Aufstellung der Merkmale der Familien, Gattun-

gen, Specicn und Synonymen zu verfahren. Aber

die Tourist's B'lora enthält von Synonymen Nichts,

ausser einem ganz unzulänglichen Versuch im Ke-

^ister, und selbst die Namen der Autoren sind

durchweg bei den Phanerogamen weggelassen. Der

Leser cmptän;;t also vom Verfasser kein historisches

Jlaterial für die Kritik , um sich selbst eine eigne

.\nsicht über die Geschichte irgend einer Species,

Gattung oder Familie zu bilden, und es uiuss zwei-

felhaft bleiben, ob der Verfasser selbst in Bezug

auf Synonyinie sein Werk unter dem Einfliiss kri-

lischcr V orarliciten geschrieben hat, die er nicht

initlheilt, el)cnso wie es zweifelhaft bleiben muss,

ob bei Aufstellung der Charaktere von Familien,

Gattungen und Specien eine strenge comparative

Kritik von Mr. Woods ausgeübt worden ist. Durch

Anwendung strengster Kritik und Miltheilung ihrer

Ergebnisse uiirde Jlr. Woods den Wcrtli und das

Interesse seines Werkes ungemein erhöht haben,

obgleich das Endresultat wahrscheinlich die Er-
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kemitinss gewesen sein würde, dass die Aufgabe

eine Flora von England, FranUreicIi, Deutschland,

der Schweiz und Italien zu schreiben, die Kräfte

eines B^iuzelnen übersteigt. Die starken Verstösse

gegen Logik und die Oberflächlichkeiten , welche

sich in den meisten Floren finden, die Widersprüche,

welche selbst in den einfachsten Sachen zwischen

Floren derselben Gegend und noch vielmehr zwi-

schen denen verschiedener Länder in der Aufstel-

lung von Gattitngs - und Speciesmerkmalen herr-

schen, und andere Hindernisse, lassen uns ein sol-

ches Resultat vernuithen. Aber selbst durch Ge-

winnung eines solch negativen Ergebnisses würde

viel gewonnen sein, denn es würde dadurch die

Nothwendigkeit gezeigt sein, dass eine solche Auf-

gabe nur durch den Zusammentritt von tüchtigen

Botanikern der einzelnen Länder, durch eine ge-

meinsame Arbeit, durch Erriclitung einer Origlnal-

samnilung u. s, w. gelöst werden kann. Solch ein

negatives Resultat würde der erste Schritt zur Lö-

sung der Aufgabe sein , obgleich wohl noch viel

Wasser von den Bergen würde laufen müssen, bis

der zweite folgen würde, dass wir nämlich eine

Flora jener Länder, geschrieben von einem Verein

von Botanikern der verschiedenen Gegenden, er-

hielten. Nur ein solch gemeinsames Werk wird

der Verwirrung und Ungewissheit, die in so vie-

ler Hinsicht herrscht, ein Ende machen und sich

zur allgemein anerkannten Autorität aufschwingen

können.

Man kann übrigens Mr. Woods in dem, was
er giebt, durchaus nicht vorwerfen, dass er unge-

nau und nachlässig zn Werke gegangen sei, im

Gegentheil er zeigt viel Sorgfalt, grossen Fleiss

ond ruhige, selbstständige Prüfung, obgleich er

seine Aufgabe nicht in dem Umfange und in der

Tiefe erfasst hat, in der wir wünschten, dass es

geschehen wäre. Mr, Woods ist viel gereist und

kennt die Flora der Länder, die sein Werk um-
fasst, aus eigner Beobachtung sehr gut; ausserdem

sind die bedeutendsten vorhandenen Arbeiten über

die einzelnen Floren benutzt. Mr. Woods hat

streng geschieden zwischen seiner Kenntniss und
solcher, die er von Andern borgt. Wenn er eine

Pflanze nicht gesehen hat, oder ihm irgend eine in

der Berechtigung, eine Species zu sein, zweifel-

baft ist, so giebt er die Charakteristik des Botani-

kers, der die Species aufgestellt, mit dessen Namen
nud in Klammern. Die Genuscharaktere, geordnet

nach dem L in n (iischen System, sind der Arbeit

znr Erleichterung der Bestimmung der Pflanzen

vorangeschickt. Die Beschreibung der Specien selbst

ist nach dem De Can d

o

1 1 e'schen S3'stem geord-

net. Wir vermissen ungern einen Bericht über die

geographische Verthcilung der Pflanzen, die Mr.

Woods' Werk umfasst, obgleich die Lokalitäten

der einzelnen Pflanzen immer angegeben sind. Aucti

durch solch eine pflanzengcographische Skizze, zu

der Mr. Woods das Material reichlich in Händen
liatte, würde das Interesse des AVerks sehr erhöht

worden sein.

Das Buch enthält G224 Specien von Pflanzen,

worunter die Bastarde nicht, wohl aber die 76 Spe-

cien des Anhangs mitgezählt sind. Unter diesen

6224 Specien sind 6114 phanerogam, 19 Characeen,

65 Farrn , 11 Equisetaceeu , 5 Marsiliaceen , 10 Ly-
copodiaceen. Unter den 6114 Phanerogamen sind

4915 Dikotyledonen und 1199 Monokotyledonen. Die

meisten Specien haben: Ranunculus 65; Arabis 28;

Helianthemum 45; Viola 35; Vianthus 31; Silene

73; Alsine 29; Genista 40; Ononis 34; Medicago

55; Trifolium 89; Astragalus 34; Vicia 52; Ej'-

rum 30; Ruhiis 45; Rosa 37; Sedum 38; Saxi-

fraga 71; Galium 42; Scabiosa 27; Hieraciurn 86

;

Antkemis 27; Achillea 29; Senecio 47; Artemisia

30; Carduus 34; Centaurea 75; Campanula 46;

Ge/itianaSi; Linaria i2; l'eronica 38; Orobanche

69; Salvia 27; Rumex 28; Euphorbia 69; Salix

90; Orchis 50; Allium 40; Junms 43; Cares 142.

C-y.

Crelehrte Oeseilsctaaften.

In der Sitzung der bot. Gesellsch. zn London
am 1. Febr. ward an die Stelle des verstorbenen

Edward Donbleday, Esq. der Vorsitzende

Arthur Henfrey, Esq. znm Vicepräsidenten er-

nannt. Geschenke an britischen Pflanzen gingen

ein und Mr. Coleman's Abhandlung wurde weiter

gelesen.

Kurze STotizen.

Von Stanhopea cirrhata, St. coronata und St.

tricornis sind Abbildungen der Blumen in Holz-

schnitt in No. 19. des Gard. Chron. dargestellt.

Merkwürdige, zum Theil von den übrigen Arten

dieser Gattung abweichende Formen, die erste aus

Nicaragua, die andere aus Centralamerika und die

dritte aus dem westlichen Peru.

Redaction: Hugo von Wohl. — D. F. L. von S chlech te udal.
Verlag von A. Förstner iu Berlin. — Druck: Gebauer'schc Buchdruckerei in Halle.
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Ueber die Saftwege in den Pflanzen.

Vom Prof. H. Hoffmanii iu Giesseii.

III. D iU otyledonen.

{Fo rtsetzitiiff.)

10.

Um einen jnnpen ^l/ionistanini QAc. platanoi-

des') von 3 Fiiss Hülic und V2 ^"U Diirclimesser

wurde die Erde am 10. März -stark mit Bliitlanj^eii-

salzlosiing befiossen. Am löten wurde derselbe

sammt Wurzel aiisgelioben. Bei der Zergliederung

zeigte die Reaction, dass der Stamm noeli nichts

aufgenommen hatte. Nur an der Basis liessen sich

auf Querschnitten schwache, verwaschene, blaue

Flecke hervorbringen. An einer Stelle war die

Färbung tief und scharfbegrenzt genug, um eine

mikroskopische Untersucluing zuzulassen. Hierbei

fand sich dann, dass die Wände einiger gestrichel-

ten und punktirten Tracheen blaugefarbt waren.

11.

Eine weisse Dirke von 1 Fnss Stamm -Durch-

messer wurde am 4. März 1 Fuss liocli über dem
3'/, Uhr bei A 3
5'

9

?? 11 3'A
«. März. ö )•> 11 1«'/,

11 a •
55 11 ö'/,.

^» b'/a 5) n 11
9. März. 7'/, 11 11 6'/o

1^ a/. 11 17

^1 ö'/. 11 11 7';,

10. März. 7'/, 11 11 3

11 1'/, 11 11 38!

1^ 5 11 11
•)

11. März. 7 11 lav.

?i a 11 11 9

ty 5'/, 11 11 5'/<

12. ÄUirz. 7 11 11
4»

5J a 11 11 17

11 5 11 4'/„

13. Mftrz. 77t 11 11 r.'/.

?' a 11 11 »^'A
;i 0';,

1! 1)
•»'/.

Boden westlich angebohrt; es lloss aber bis zum
Uten nichts heraus. An diesem Tage wurde ein

neues Bohrloch auf der Westseite des Stammes bei

7 Fnss Hülie angebracht. Beide lieferten bis zum
14ten keine Flüssigkeit. Nur einige saugende Flie-

gen schienen anzudeuten , dass der Saft zu steigeil

beginne.

Es ist bemel'kents\rertli, um wieviel später das

Thränen der Birke als jenes des Aliorns eintritt.

12.

Ein ZucUerahorn (_Ac€r saccharimnri) von l'/j

Fnss Stammdurchmesser wurde am 7. März 3 Uhr

zweifach angebohrt.

A, Bohrloch 1 Fuss über dem Boden, Südseite.

B, Bohrloch 5 Fnss über dem Boden, Südseite,

1 Zoll weiter (istlich.

An diesem Baume waren weiter aufwärts etwa

8 Tage vorher mehrere kleine Aeste abgeschnitten

worden ; aus den Wunden rann etwas Saft herab.

Die aus den Bohrkanälen tropfende Flüssigkeit

wurde aufgesammelt und ergab schon um
C.-Zoll; bei BB l'/s C.-Zoll.

7', 11

einige Tropfen.

4 C.-Z,
4 11

nichts

TU C.-Z.

»' 1.

11

4

Vi

'>
'*

'/,

3%
2

einige Tropfen.
1 C.-Z.

einige Tropfen.

46
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14. März, y/j Uhr bei A IS'/j C.-ZoU; bei B einige Tropfen.

15 3 1? S» 11 23 „ 11 11 2'/.2 C. -Zoll

51 SV, 19 11 1) * 11 11 11 nichts.

15. März. 7V, 11 15 „ nichts
J5 11 nichts.

55 11 55 n 11 ö 11 11 11 V5 c. -z.

Es ergiebt sich hieraus, dass der Ausfluss oder

die Saftfülle in dem unteren Theile des Stammes

stärker ist, als weiter aufwärts. Diese Erschei-

nung ist nicht hydrostatisch Cwie an einem Fasse

ein unteres Loch stärker ausgiebt als ein höheres,

in Folge des höheren Wasserdruckes), sondern

den Wassers , wie eine Vergleichung mit Versuch

So. 1. ergiebt. Ferner sieht man wiederum, wie
hemmend die Nacht einwirkt. Zuletzt zeigt eine

Vergleichung mit den von mir beobachteten Tem-
peraturen der Luft in der Sonne, wie sehr das

Saftsteigen durch die Wärme der Luft begünstigt

hängt ab von der Kraft des aufwärts andringen- 1 wird.

Zur lieber sieht.

:=„
« =

Summe der Luft -

Temperaturen in

-5
S

Ausfluss

für je
Eine
Stunde

der Sonne

um Uhr

Am 7.März vou3V,bis5Vo Uhr gab A 5',C. -Zoll. 4 und 5 14 und 10" Ri. =24» 12" P/4 C- Z
„ 8. 55 55 8 „2 15 53 55 8^1 9, 10, 11, 12, 1,2 6,7, 7, 9, 18,22= 69» 11» 1"2 5,

55 55 55 55 2 55 ÖV^ 55 53 55 11 3, 4, 5 23, 18, 14 =55»
d^ 0^ rk £^J^ ^\ d

18» 4 3,

„ 9. 55 55 7'4 13 2V« 55 35 33 17 8, 9, 10, U, 12, 1,2
6, 7, 9, 20, 24,

25, 25 =116»
17" 93/* '7 33

„ 10. 55 55 7'U 3, IV» 55 35 35 38 8, 9, 10, 11, 12, 1 4, 5, 6, 7,8, 11 =41" 7" 6V3 ,5

55 11. 55 55 7 3,2 55 51 55 9 8, 9, 10, U, 12, 1, 2 4,4,5,5,5,5,13= 41" 6» l'V 5,

55 55 55 35 2 ,5 äVa 33 33 33 5V4 3, 4,5 17, 13, 5 =35" 11» I7I "

„ 12. 55 55 7 „8 55 55 33 17 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2
3,3, 4'/,, 5,7,

9V2, 16 =47»
7» 2^'7 55

55 13. 55 35 7V2 55 2 35 35 35 151/3 8,9, 10, 11, 12, 1,2
5, 51 2, 6, 6'

2,

6V2, 9, 8 =46V,"
70 2%4 55

35 55 55 33 2 5, 5V. 55 53 55 4"2 3, 4, 5 7, 7, 6 =20» 7° IVi „
„14. 55 13 7Vs 5, 2 35 35 53 23 8,9, 10,11, 12, 1,2

6, 8, 14, 21, 20,
19, 19 =107"

15» 3^'7 5,

55 55 55 55 l,
"^'^^ 55 55 53 1 3, 4, 5 15, 61/2, 5 =26'/,» 9" V3 5,

IV5 5,
,5 15. 55 55 7Hz „ 11

55 55 55 3 8, 9, 10, U 2,4, 131/2, 10'/2= 30° 8"

Man sieht aus dieser Tabelle, namentlich aus

den zwei letzten Columneu , dass der Ausfluss mit

der Temperatur im Ganzen parallel geht. Nur der

10. März macht eine Ausnahme, offenbar in Folge
der ungewöhnlich günstigen Temperatur vom 9tea,

deren Nachwirkungen wir hier sehen.

Das specifische Gewicht der austräufelnden

Flüssigkeit zeigte folgenden Gang. Dasselbe wurde
in einem bauchigen Gläschen mit engem Halse von
etwa 1 Unze Gehalt bestimmt.

Hegenwasser 1. Füllung. Grmm. 25,660.

35 2. „ „ 25,661.

5) 3. ,, ,, 25,655.

Saft des Zuckerahorns.

Bohrloch A Bohrloch B

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

März 3V2 Uhr
4

2V,
•i

2
2
2
2

Grm. 25,877
25,875
25,871
25,861

25,889
25,883
25,890
25,896

Grm. 25,918

,5 25,918

Hiernach nimmt das specifische Gewicht ziem-
lich rasch zu, wie auch schon die Zunge leicht

das Süsserwerden des Saftes wahrnimmt. Der
obere Theil des Stammes enthält einen weniger
wasserreichen Saft , als der dem Boden benach-
barte.

Die Reaction der aussickernden Flüssigkeit war
im frischen Zustande neutral gegen blaue.s Lak-
muspapier und Curcumapapier am 8. März; am 9tea

schwach sauer, ebenso am 15ten.

Der Zuckergehalt wurde durch Zusatz von
Kalilauge, einigen Tropfen Kupfersulphatlösung und
Kochen geprüft, erst nach langem Kochen wurden
sehr geringe Mengen Kupfer reducirt. Hierbei ent-

wickelte sich etwas Ammoniak, Beim blossen Ste-

henlassen der Mischung in gewöhnlicher Tempera-
tur war nach 2 Stunden nicht das Mindeste redu-

cirt. Ist also Rohrzucker, wie bekannt.

13.

Eine Birke (_Betula pubescens Ehrh.) wurde
am 8. März um 21/2 Uhr an zwei Stellen angebohrt.

Die Stammbasis hatte IVj Fuss Durchmesser.
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A, Bohrloch 1 Fuss vom Boden.

B, „ 7 Fuss vom Boden.

Beide Bohrlöcher einen Zoll tief. Es wurden

Federkiele eingoliittet und die austrUurelnden Kliis-
|

nun folgende Mengen ans :

siglieiteu aufgefangeu. — An dieser Birke waren

oherwärts einige kleine Aeste abgeschnitten wor-
den, aus welclicn etwas Saft liervorquoll, der je-

doch nicht bis zum Boden licrabrann. Es flössen

8. MUrz. Bis um 4 Uiir bei A 9V2 C. -Zoll; bei B 7 C .-

?' 5% 5) 7 5) ii 4
9. JHärz. 7'/2 39V2 55 55 ?'''^

i) 2V2
5'/2

23^/4

9
)) 55 ?

61' »5 55

10. März. 7V2 ÖV4 )) )5 IV7

!) 2 IS'/s 5) »> «5V3
^1 5 7 15 55 12Vo

11. März., 7

2'k

13% 55 55 4V2
Va?

6'/.
V 55 55

15 5V2 3Vj 55 55

12. März. 7V2 5^/4 1) 55 7V2
5) 2 19% 55 55 38

Da sich hier kein festes Resultat ergab, so wurden d'e Löcher A und B nachgebohrt zur Beseiti-

gung allenfallsiger Verstopfungen.

12. März.
13. März.

14. März.

Bis um
55 55

5
7',

2

ä'/a

7V2
2

Uhr bei 5 C.-Zoll; bei B 9

9^4 „ 55 5,
31 '4

4^4 55 55 55 33
2 „ 55 12

6V2 55 55 55 39V2
3'/3 55 55 55 39'/2

c.-z.

Nach VerSchliessung von A wurde ein neues Loch C daneben gebohrt.

C.-Zoll; bei B14. März.
13. März.

Bis um ö'/a Uhr bei C
55 55 7 /« " ') 55

5) 55 55 '1 55 55 55

Vom 8. bis II. März floss also unten mehr aus,

von da an kehrte sich das Verhältniss um , ver-

muthlich in Folge stärkeren Quellens des unteren

(nasseren) Holzes bei A und dadurch Verengerung

des Bohrkanals. A'ach Bohrung eines neuen Loches

Spcc. Gew. von A Grmm

IV4 C.-Z.
",'9 55 55 55 nichts.

3 „ „ „ 4 Tropfen.

war das Verhalten wie gewöhnlich. C^g'- Versuch

20, 21.)

Das specifische Gewicht der Flüssigkeiten aus

A, B und C zeigte folgenden Gang:

8. März.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

55

55

" 25,717

„ 25,719

Hiernach bei A Zunahme vom 9. bis zum 11.,

darauf vom 12. an Abnahme (durch den am 11. ge-

fallenen Schnee); zum 15. Zunahme (durch die

vorhergehende Wärme, und daher Verdunstung
der Erdfeuchtigkeit?); bei B Zunahme. Der Saft

des unteren Bohrloches ist weniger dicht, als der

des oberen.

Die Reaction des frischen Saftes war am 8.

und 9. März bei A und B neutral gegen blaues

Lakmus- nnd Curcumapapier, amil5. dagegen
schwach sauer.

Der Geschmack war am 8. und am 15. undeut-

lich süsslich und erdig; dagegen ergab sich bei der

chcmisclicu Prüfung ein Gehalt an Traubeniitf/.C)-,

als die Flüssigkeit mit Kalilauge und Kuplcrsulpliat

25,705 — von B
25,690 „ „ 25,715
25,712
23,728
23,722
25,718
25,714

23,732

erwärmt wurde, wobei sich rasch ein rotlies Pul-

ver niederschlug.

14.

Eine Birke (_BetuXa pubescens Ehrh.) von 1'.,

Fuss Stammdurchmesser wurde an verschiedenen

Stellen aiigcholirt, um zu ermitteln, ob oben oder

unten am Stamme mehr Flüssigkeit .ibgesondert

wird. Dies geschah am 14. März um 3 Ulir.

A, Ostseite, l'/j'hoch, lieferte in 5Minut.335Tropfen.

115 55
ö'

,, ,, 5, ,, 5' 120 ,,

Hierauf wurden A und B geschlossen.

C, Nordseite, 2' hoch, lieferte in öMlnut. llSTropfcn.

D, 55 8 ,, ,, ,, ,5 5, 80 ,,

Hiernach giebt das untere Bohrloch mehr ali,

als du.t obere.
46*
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Die Flüssigkeiten von A nnd ß reagirteu neu-

tral gegen blaues Jjakiuuspapier.

15.

VViederlioliing des vorigen Versuchs an einer

andern, gleichstarken Birke derselhen Art. Ver-

such am 14. März nach 3 Uhr. Bohrloch

A, NO.seite, 1' v. Boden, lieferte in 5 Miiiut. 93 Tropf.

A und B wurden nun geschlossen , und 2 neue

Löcher gebolirt.

C, Nordseite, l'v. Boden, lieferte in 5 Minut. 63 Tropf.

Auch hier wieder giebt das tiefere Bohrloch

gewöhnlich mehr aus, als das liöhere. Die auffal-

lenden und häufigen Anomalien, welche sich hier,

wie bei Versuch 13 zeigen, werden wohl hinrei-

chend erklärlich erscheinen, wenn man bedenkt,

einen wie bedeutenden Einlluss selir geringe Ver-

schiedenheiten in der Beschaifenlieit der Bolirlöcher

selbst C'u Bezug auf Tiefe, Weite, Menge der zu-

rückbleibenden Bohrspähnc) und uugleiclies Quel-

len des Holzes haben müssen; eine Schwierigkeit.

über welche icli niclit Herr werden konnte, liier

also konnte nur durch die Menge der Beobachtun-

gen ein Resultat von Wertli erlangt werden.

II. Der Sommersaft.

Die Circulation der Säfte während des Som-

mers, zur Zeit der lebhaftesten Thätigkcit der

Blätter, zeigt bei vielem Ueberelnstinimcnden mit

jener des ersten Frühlings manches auffallend Ab-

weichende, wohin vor Allem das gehört, dass die

bis dahin erwähnten Bäume aus angebrachten Wun-
den durchaus nicht mehr thränen ; obschon bei eini-

gem iSachdenkeu einleuchten niuss, dass die den

Stamm wirklich passirende Flüssigkeitsmenge weil

grösser ist, als dort, wie dieses denn auch directe

Beobachtungen nachgewiesen liaben.

Es giebt im Sommer ein lebhaftes Aufsteigen

des rohen Saftes, so wie im Frühjahre; ferner ein

Absteigen unverarbeiteter Flüssigkeiten von den
Blättern herab nach jedem Regengusse, und zu-
letzt kommt dazu ein Drittes, das Herabsinken der
verarbeiteten Flüssigkeiten von den ßlälteiu in alle

Thcile der Pflauüe.

Da es, wie es scheint, kein Mittel giebt, die

Alt und AVeise des letzteren Phänomens dlrect ge-
nau zu verfolgen, so habe ich mich auf die erste-

ren beschränkt, auf die Erforschung nämlich der
Wege, welche unverarbeitete Flüssigkeiten beim
Auf- und Absteigen in den Pllanzen einhalten; es

kann aber nicht fehlen, dass sich aus den gewon-
nenen Resultaten aucli manche Schlüsse auf das

Verhalten der verarbeiteten Säfte ziehen lassen

werden. Im Folgenden soll demnach untersucht

werden, welche Bahnen der rohe Sommersaft auf-

oder abwärts einschlägt unter möglichst normalen
Verhältnissen

, dann aber auch unter mancherlei
abnorm gesetzten Bedingungen, zumal bei Verwun-
dung der Pflanze.

A. Der aufsteigende Saft.

1. Bei normaler Aufnahme durch die Wurzel.
Um die Saftwege zu verfolgen, wurde die Erde

um die zu den Versuchen bestimmten Pflanzen mit

verdünnter Lösung von Blutlaugensalz begossen;
sodauu wurde auf Durchschnitten der Pflanze mit-

telst einer Mischung von essigsaurem Eisenoxyd
und Salzsäure auf jene Lösung reagirt. Es ist

nicht ratlisam , diese Versuche bei im freien Lande
stehenden Pflanzen anzustellen , da die Flüssigkeit

sich allzu weit und uiigleicli vertheilt und hier-

durch die Aufnahme sehr unsicher wird, ja wohl
gänzlich ausbleibt, wie ich zu meinem Verdruss
an Weinstucken , Zwetschen und Ahornbäumen ei-

nigemal erfahren musste. Ich zog deshalb solche

Pflanzen vor, welche bereits längere Zeit in Töpfe

gepflanzt waren und übrigens in voller Vegeta-
tionskraft sich befanden.

Kuiiliurbia terracina L. Am 5. Juni begossen,

am 8. mit der Wurzel ausgezogen. Die Salzlö-

sung wurde nachgewiesen in der inneren Rinden-
schicht Cdem Baste) und in einigen wenigen Tra-
cheen oder Spiroiden der äusseren Holzschicht. —.

Am 15. begossen, am 24. verwelkend , am 25. aus-

gezogen. Wurzel im Innern überall stark reagi-

rend; der Stamm bis auf Vj^ Zoll über dem Le-
bensknoten , lässt die Salzlösung zuletzt noch iu

den gestreiften Spiroiden' der äusseren Holzschicht

und dem Haste erkennen , in welchem dieselbe am
weitesten aufgestiegen war. Uebrigens war nur
ein Tbcil dieser Gefässe mit der Salzlösung ange-

füllt, die Mehrzahl war noch lufthaltig und rea-

girte nicht.

Da in diesem und mehreren ähnlichen Fällen

nicht nur das Zellgewebe, sondern aiich — im di-

recteu Gegensatze zu dem bei den Mouokotjledo-

nen früher Beobachteten — die Luftgefässe mehr
oder weniger bei der Saftleitung betheiligt waren,

so war die nächste Aufgabe, diesen Widerspruch
aufzuklären.

Die zu meinen Versuchen benutzten Monoko-
tjledonen waren bei aller sonstigen Verschieden-

heit fast ohne Ausnahme mit knolligen oder zwie-

beligeu Rhizomen versehen. Es lag die Vermuthung

nahe, dass durch diese überwiegende unterirdische

Stammbüdung, welche überdies ihrem ganzen Cha-

rakter nach aufsammelnd und zurückhaltend ist,

die Leitung der Flüssigkeiten in die oberen Stamm-



— sn — 818 -

tlicile verlangsamt iiiiil iladiiiv h wc^oiitlich iiilliicn-

cirt würde. Daher ciitstaiiil mm die Frage , ob

aiiuli bei diliotylcdoiiischeii (icwäcliscii je iiacli der

Schnelligkeit der Saltaiifnalinie
,

je iiacli iil)crrci-

chem oder .sparsaincni Begicsseii u. s. w. ahweiihende

Verhältnisse in der Sallleilnng Statt (inden würden.

a. Bc.sclileiinigtc Aufnahme der Flüssigkeit.

UaUaiiiiiut Iwrtensis. Die AN'urzcl wnrde vor-

-siclitig von der Erde losgemacht und in ein grosses

Gelass voll lllntlaugensalzlösung gesenkt; liicraut

Wurde der Stengel bei 8 Zoll Höhe quer durch-

schnilten, und dasell]st mit dem Munde gesogen.

Nach einer halben Stunde anhaltenden Saugens trat

au dieser Stelle Heaction ein, die Salzlösung war

in Alenge in mehrere der grossen und kleinen

Siiiralgcfässe des Stengels eingedrungen und noch

mclir in dem die Gclasshündcl umgcheuUen zarten

liareiichyniatisclicn Zellgewebe aufgestiegen; das

Älark und die übrigen Thellc des Zellgewebes un-

bethciligt.

Senkt man ein 3 Zull langes Stammslück einer

llalsaniiue mit dem ujitcrcn Ende In Ulute, während

man an dem oberen snugt, so steigt die Dlutc tiii-

ijenhlhklich empor. Jlaii ersieht hieraus, einen

wie bedeutenden Widerstand das unverletzte Wur-
zelepilhellum im vorherigen Falle dem lorcirleu

Eindringen von Flüssigkeiten entgegen setzte.

DaUuinina horlemis. Die Pllanze wurde vom

14. bis zum 19. Juni trocken sieben gelassen, bis

sich der welkende Stengel stark gesenkt hatte.

Alsdann wnrde die Erde mit 14 Cub.-Zoll stark

verdünnter Salzlösung begossen, welche gänzlich

von der Erde schwammartig festgehalten wurde

(die Pflanze stand in einem lilumentoiif von 5 Zoll

Höhe und 4 Zoll Durchmesser). Am 21. begann sie

/.n welken , die ülätler zeigten Flecken und star-

ben ab, während der Stengel uoch ziemlich straf!

war. Am 23. wurde die Pllanze anal^sirt. Alle

Theile hatten aufgenommen. Im Zellgewebe des

.^larkes und der lliude zeigten sich besonders die

' InteyceJlidarriiuiiie oder -Gänge tief blau, so dass

die Rindenzcllen , welche eijien rolhcn Saft enthal-

ten, mit blauen Uahmeii cingefasste rollic Felder

zeigten; im Jlarke war an vielen Stellen auch der

ganze Zelleninluilt blau gefärbt. Die Üefässe, ge-

streifte sowohl als abrollbarc Spiralen, sowie das

sie zunächst uuigcbeude Proscnchyui fast ohne alle

Au-^nahme stark gebläut; Lultlilasen waren nur

noch in sehr wenigen auzutrciriu ; milunler auch

in solchen, welche übrigens von blauer Flüssigkeit

strotzten.

b. Verlangsamte Aufnahme der Flüssigkeit.

Oxutis tetra/ilii/lld. Wnrde vom 25. Juni bis

zum 27. Jnli fast täglich, aber nur sehr schwach

mit der Salzlösung begossen; die Pflanze war übri-

gens im Freien der almosi)härischen Feuchtigkeit

au.sgesetzt. Um diese Zeit begannen die lilätler

sich zu verfärben und zu welken. — Analyse.

Die Zwiebel besteht aus zwei deutlich gelrcnntea

Kreisen von Schuppen, aus deren innerem der

Blattstiel entspringt. Die Lösung findet sich vor-

zugsweise in der Peripherie des inneren Zwiebel-

theilcs, und zwar haben die gestreckten Zellen an

der Oberfläche der einzelnen fleischigen Schuppen,

nicht aber die Spiroiden dieselbe iu übrigens sehr

geringer Menge aul'genommen. — Blattstiel. Der-

selbe enthält einen lockeren Ring von ö Gefäss-

büudelu; das Salz ist in dem diese umgebenden
proseuch3inatiscben Zellgewebe, nicht aber in den

Tracheen selbst aufgestiegen; letztere sind mit Luft

erfüllt. Auch die Hindenschicht hat geleitet, uud

zwar in den lutercellulargängen.

KiijiliovOia terracina L. Behandlung wie im

vorhergehenden Falle; nach 4 Wuclieu ausgezogen,

die liösung war in geringer Menge uud zwar vor-

zugsweise in der iujiercu lliudeuschicht, dem Ba>te,

aufgestiegen. In den Gelassen des llolzes keine

.Salzlösung.

Uibiscus Trionum. Während eines starken

Regens mit 1 Cub. -Zoll Salzlösung begossen; nach

3 Tagen ausgezogen. Kur die Wurzel hatte bis

dahin aufgenommen, und zwar vorzugsweise in

der centralen Ilolzschicht , wo sieb die Proseii-

chymzellcn in der >iähe der Gefässe Deckweise

bläulich färbten; die Tracheen uubctheiligt.

Diese Versuche zeigen, dass bei der .\ufuahme

geringer Flü.ssigkeitsmeugen durch die Wurzel der

Saft in krautaitigen Dikol^ Icdoncn ganz wie bei

den geschilderten Jloiiokolyledouen iu dem" Zef<-

ijewehe aufsteigt, uud zwar vorzugsweise leicht in

ilem feinen, die Gefässe umgeber.den Proscnrhj-ni;

iiel sehr beschleunigter Aufnahme und überreichem

Zudringeu von Flüssigkeiten dagegen nehmen als-

bald auch die Gefässe au der Saftleiluug Thcil, in-

dem sie gleichzeilig ihren Luftgehalt verbältuiss-

uiässig einbüsscn.

2. Verhallen des aufsteigenden Saftes bei ab-
normer Aufnahme.

üalix alba. Aufnahme durch das cntblös^te

Holz. — Ein junger, beblätterter Trieb von 10 Zoll

Länge wnrde unten auf 2 Zoll von der Rijide ent-

blüsst und I Zoll weit in die Lösung gesenkt; auch

(la.s obere Ende wurde auf 2 Zoll culrindet und

daselbst oberwärts mit Flicsspapier umwickelt.

Darauf wurde, um das Vertrocknen zu verhüten,

eine Glasröhre über die obere Hälfte des Zweiges

gestürzt. — Nach einem Tage schon war das Pa-

pier feucht und rcagirtc stark blau; nach 6 Tagen
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wurde der Zweig aiialysirt; er war in allen Tliei-

len , vorzugsweise aber in den Uolzgefässen

strotzend mit Salzlösung bis in die oberste Spitze

angefüllt; die Blätter hatten anf ihren beiden Flä-

chen, zumal an ihrer Basis, viel Salz auskrystal-

lisirt. — Man beobachtet hier bei offenstehenden

Gefässmündungen des Holzes ein rasches Aufsteigen

in der Längsrichtung niclit nur, sondern auch ho-

rizontal, in das nur mit dem Siilint in Berührung

befindliche Fliesspapier.

Sali-v alba. Ein junger beblätterter Trieb von

12 Zoll Länge wurde unten anf 2 Zoll entrindet

und 1 Zoll tief in die Flüssigkeit gesenkt; einen

Zoll unter der Spitze Cdem oberen queren Ab-

schnitte des Zweiges) wurde ein ringförmiges Stücl;

der Rinde von 3 Liuien weggenommen. Schutz ge-

gen Abtrocknung wie vorhin. — Nach 6 Tagen fand

sich , dass das Salz bis in die äusserste Spitze und

zwar in allen Theilen
,
jedoch am stärksten in der

Markscheide aufgestiegen war. Diese enthielt tief

blaue punctirte Gefässe und abrollhare Spiralen.

Nur die Epidermis des obersten Hiiidenstückes rea-

girte nicht.

S. alOa. Aus einem jungen beblätterten Triebe

wurde ein 12 Zoll langes Stück ausgeschnitten, un-

ten auf 2 Zoll entrindet und 1 Zoll tief in die Lö-

sung gesenkt. Oberwärts M'urde ein kleiner Bin-

deuring ausgeschnitten und der ganze Zweig ohne

Schutz gegen Vertrocknung stehen gelassen. Nach

6 Tagen reagirten bis gegen das obere Ende des

Zweiges alle Theile blau, selbst die äusserlich ver-

trocknete, entblösste Stelle des Holzes, wo das-

selbe geringelt war. In der äussersten Spitze wa-

ren die Gefässe der Markscheide nicht mehr be-

theiligt, dagegen reagirten die inneren Holzprosen-

cliymzellen tief blau.

Man sieht aus diesen Versuchen, wie wenig

die Binde bei dieser Saftleitung betheiligt ist, und

wie leicht eine horizontale Bewegung des Saftes

aus dem jungen Holze nach der Binde bei strotzen-

der Säftefülle Statt findet.

S. alba. Aufnahme durch die Rinde. — An
einem 12 Zoll langen Abschnitte eines jungen , be-

blätterten Triebes wurde unten die Rinde auf der

Seite 2 Zoll weit aufgespalten, zurückgezogen, und

der entblösste Holzcylinder 2 Zoll weit weggenom-
men; darauf der Zweig 1 Zoll tief (bloss mit der

Binde) in die Lösung gesenkt. — Nach 6 Tagen

zeigte sich derselbe in Folge mangelhafter Flüs-

sigkeits- Zufuhr auffallend vertrocknet. Analyse.

Das ganze entblösste Bindenstück , selbst dessen

Epidermis, reagirt stark. Das Holz an seinem un-

teren Ende hat gleichfalls von der Rinde aus in

uUe Theile Flüssigkeit aufgenommen, übrigens nicht

gleiclimässig; einzelne Gefässe nnd Zellen reagireii

gar nicht. — Querschnitt 2 Zoll weiter aufwärts.

Besonders die Rinde und die Markscheide, weniger

das Mark, haben aufgenommen. — Bei 3 Zoll Ent-

fernung von dem unteren Holzende findet sich das

Salz nur noch im Bast und dem Holze; Epidermis

und Mark reagiren nicht mehr.

Demnach ist unter günstigen Verhältnissen eine

Bewegung der Flüssigkeiten in der Binde und ho-

rizontal von der Rinde in das Holz unzweifel-

haft, wenngleich sehr dürftig. Bemerkenswerth ist

die isolireude Kraft der Epidermis gegen Feuch-

tigkeit.

IFort Setzung folgt.)

Die märkisch en Algen.

Von Dr. Hermann Itzigsokn.

Das Studium der Algen ist von den märkischen

Botanikern, wie es scheint, bis auf die neuesten

Zeiten mit verhältuissmässig wenigem Erfolge be-

trieben worden. Die in den älteren, sonst vor-

züglichen Kloren von Beben tisch, v. Schlech-
te n d a 1 und R u t h e aufgeführten Formen sind we-
nig zahlreich, und auch die wenigen Angaben in

ihnen dürften dem von Kützing für die Wissen-
schaft angebahnten Standpunkte nicht mehr entspre-

chen. Während die Pilze der Mark durch Klo tzsc h,

Lasch , Link, — die Flechten durch v. Schlech-
ten dal, v. Flotow, die Lebermoose durch v.

Flotow und Paukert, die Laubmoose durch v.

Flotow, Bauer und mich emsig durchforscht

sind, liegen für die märkischen Algen gar wenige
Materialien vor. Link, Meyen, Bauer etc.

haben gewiss Manches beobachtet, aber es fehlt

doch an Veröffentlichung ihrer Bemühungen. —
Um nun auch diese Lücke in der Märkischen

Kryptogamenßor nach Kräften ausfüllen zu helfen,

übergebe ich der Oeffentlichkeit ein vorläufiges

Verzeichniss der von mir seit einigen Jahren hier

aufgelegten Algen. Die Einsammlung derselben be-

werkstelligte zum grossen Theil mein unermüdlicher

Freund, der hiesige Lehrer Herr Bothe, während
ich die genauere mikroskopische Untersuchung und
zeitweise Kultur derselben veranstaltete. Herr
Prof. Kützing hat die Güte gehabt, dieselben ge-

trocknet durchzumustern, tl.eiUveise zu bestimmen,

theilweise deren frühere Bestimmung zu berichtigen,

so dass die nachfolgenden Benennungen sich auf

sein gütiges ürtheil gründen. — Die vielen von mir

beobachteten Bacillarien und Desmidiaceen habe ich

noch nicht einer hinreichenden diagnostischen Prü-

fung unterwerfen können. Für diese hat indcss

,
Ehren berg in .seinen Inlusoricuwerken das mär-
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kisclie Ma(erial sattMam bearbeitet. — Die Aii/.alil i Iiiteratur
der von mir aulgeführte» Arten ist auch noch sehr Oc Smilaccarnm structiua. Uiss

'

gering; aber eben nur das Aufgelegte nnd mit Si-

cherheit Bestimmte J<üniite hier gegeben werden,
während Manches uiiniittelbar nach der Unter-
sncliung aus Zeilmangel niciit aufbewalirt werden
konnte. Möge man das kleine Vcrzcichniss als den
ersten Grundstein zu einer genaueren märkischen
Algciikunde betrachten; mögen andere Kräfte mit

genügendem Eifer und liinlängliclier Müsse sich

meinen Bemühungen anschliessen ! Ein Wunsch,
dessen Gewälirung durch den nunmehrigen Aufent-

halt des Hrn. Dr. Jessen in Berlin der Veruirk-
lichung je näher und näher gebracht zu werden
scheint. — Die Nomenclatur bezieht sich auf
Kützing's Spcc. Algarum.

l. Microci/stis Aotlü. 2. Gloeococcus mucosus
AI. Br. C„die Verjüngung"). 3. Palmella mucusu'i.

i. Oscillatoria limosa. 5. Ose. FrülUliii. 6. Ose.

subfusca. 7. Ose. tenuis tj. sordida und ». limi-

cola. 8. Physactis spirifera Ktz. in litt. —
nova species. 9. Limnaelis dura. 10. Sehizuyo-
nium murale. II. L'Inthrix radicans. 12. Oedo-
gonium cupillare. 13. Conjerva afliuis. 14. Conf.
bombycina. 13. Cladopltura ylumeruta. 16. Clad.

debilis. 17. Clad. f'racta. 18. Clad. ulUjocluna.

19. Clad. yussyjiina. 20. liulboehuete setiyeia.

21. JUouyeutia yiacilis. 22. Moity. brecis. 23.

Spiroyyra quinina. 24. Spir. luiujata. 25. Spir.

seliformis. 26. Spir. nitida. 27. Spir. arcta.

28. Spir. orbieularis. 29. Spir. juyalis. 30. Spir.

adnala. 31. Zyijnema cruciatum. 32. Zyynema
cundensalum. 33. Ilydrodittyun ulricalulum. 34.

Chroulepus aureus. 35. Sp/iaeroplea annulinu.

36. Chaetophora endiciaejulia. 37. CltaelupU. ra-

dialis. 38. Chuetoph. eleyans. 39. Vaucheria
clavata. 40. {^Sponyilla lacustris^.

Die sämnitlichen hier angeführten Algen sind

in der Nälie Neudamm's gesammelt. Ualrachosper-

mutn und Eiiteromnrpha sind uns, trotz mancher
Bemühung, bisher nicht zu Händen gekommen,
wiewohl dieselben in den Floren aufgeführt sind.

— Von Freund Bauer besitüe icli aus der Berliner

Gegend noch Oedoyonium tumiduUim Ktz. und Cun-
ferva tenerrima var. slayiiurui/i, und eine l'auehe-

ria, als caespitusu forma miiiur mitgelheilt.

Nachträglich bemerke icli zu meinen Cliarolo-

gischen Mittlicilungen in diesem Jalirgange, dass

die sclleue JS'itella batrachosperma bei Stettin

VOM Hertsch in grossen Massen gesamuielt wor-
den ist.

Ncudaium, am 17. Septhr. 1850.

naug. quam con-
scnsu et aucl. ampliss. pliilosopli. ord. in Acad.
Vratislaviensi ad summ, in philo.s. Iionores rite

capessendos d. VI. m. Febr. a. MDCCCL h. X
pnbl. def. auctor Theodorus Rudolph us
Beinling, Vratislav. 8. 27 S.

Dedicirt ist diese Inaugural- Dissertation dem
Hrn. Prof. Göppert. In der Vorrede sagt der
Verf., dass er nur die anatomisclien Verhältnisse
der Smilacccn und zwar nur zum Tlieil hier an-
heben könne, dass er aber eine Vergleichung in

dieser Hinsicht mit den verwandten uionokol>li-
schen Familien noch unterlassen müsse. Was hier

noch fehle, so wie die nüthigen Abbildungen wür-
den in den Acten der Leopold. Carol. Akademie der
Naturforscher erscheinen. In der Einleitung hebt
der Verf. die Wichtigkeit und Xothwendigkeit der
Kenntniss der anatomischen Verhältnisse bei deo
Pllanzen auch für die Systematik hervor, und glaubt,
dass man die Pflanzen, wenn auch erst in ferner
Zeit, iiach ihrer Structur werde klassiliciren kön-
nen. Jetzt seien diese pllanzenanatomisclien Unter-
suchungen von besonderer Wichtigkeit für die
Kenntniss der fossilen Pllanzenreste, bei denen die

morphologischen Kennzeichen nicht ausreichten. Die
.Monokotylen zerlallen nach Link zufolge ihrer
Structur in zwei Abtheilungen, zu deren zweiter
mit mehr zusammengesetztem Bau die Smilaceen
gehören, deren Cliaractere, Tribus und Genera nun
angegeben werden. Nun folgen in einzelnen Ab-
schnitten die Untersuchungen über die Wurzel, das
lUiizom, den Stengel. Die Wurzel stets eine Ne-
benwurzel, entsteht aus der Cortical- Substanz in

Form einer stumpfcouischen kleinzelligen Erhaben-
heit, die ihre Basis an der Grenze der Zcllschiclit und
des Gefässkürpers hat, der ringförmig das centrale
Mark umgiebt und nur aus porösen, netz- und
treppcnförmigcn Gelassen besteht, von denen die
äussersten jeden Bündels die kleinsten sind. Das
Hhizom lässt, wie Uuvernoy bemerkt, zwei
verschiedene Massen, eine äussere und eine innere
unterscheiden. Jene hat Aehnlichkeit mit der Hiiide
der Dicotylen

, aber dieselbe hat keinen Bast und
liängt mit der inneren diclit, ohne C'ambiumschiclit
dazwischen, zusammen. Das Parencliym beider
ist sich sehr ähnlich, nur das der Innern dichter

aus elliptischen
, gleichsam von aussen nach innen

zusammengedrückten Zellen. Beide Massen gehen
entweder unmerklich in einander über, oder es

liegt noch eine Schiclit von Zellen dazwischen, de-
nen der Gelassscheide sehr älmlich. Die Gefäss-
bündcl liegen in einem oder einigen Kreisen und
die Mitte cntliält keine, oder auch einige. Die Zu-
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saminensctzung dieser Holzlnindel ist selir verschie-

den , meist sind getüpfelte iiiid Treppen -Gefässe,

seltner Spiral- und Ringgefässe, die auch immer

kleiner sind; die Gelasse sind aucli in demselben

Bhizoni von verscliiedener Stärlie und Festigkeit,

mit und ohne liegleitendc Bastzellen. Bei Ruscus

Ijestehen die Holzbiindcl eigentlich gar nicht aus

Gefässen, sondern ans Cambinnizellen , die allseits

von gelben dickwandigen gross pnnctirten, ziem-

lich verlängerten Zellen umgeben werden. In den

Parenchymzellcn haben einige Stärke, andere eine

schleimige Substanz; zerstreut liegende Zellen ent-

halten Raphiden , zuweilen auch octat-diische und

säulenförmige Krystalle. Die Epidermis der Rhi-

zonie hat oft zahlreiche Stomata und ihre Zellen

sind wenigstens nach aussen ziemlich dickwandig.

Bei dem Stengel lassen sich drei Arten der

Structur unterscheiden: Die äussere und innere Sub-

stanz sind deutlich durch einen gesclilossenen Kreis

von dickwandigen Zellen getrennt. Der Kreis fehlt,

aber man ujitcrscbcidet doch leicht beidc'Substan-

zeu. Der Stengel ist ans gleicharligeni Pareiicliyni

zusammengesetzt, worin in bestimmter Ordnung

eine bestimmte Zahl von Gefassbündeln verthcilt

ist. Die Epidermiszellen sind meist lang gezogen,

von verschiedener Form und Dicke der Wände,
mit starker Cuticnla oder mit scbwacher. Zunächst

unter der Epidermis liegt eine einfache oder dop-

pelte Schicht runder Zellen, welche Cliloropliyll

und andere Farbestoffe enthalten. Die Zellen des

Parenchyms sind meist verlängert cjlindrisch und

nach innen von grösserem Durchmesser. Selten

enthalten sie Chlorophyll oder Amylum, häufig Ra-

phiden oder andere Krjstalle. Die Zellen des tren-

nenden Kreises hält der Verf. mit Wohl nicht für

Bast und rechnet sie, wie die Gefässscheide , zur

inneren oder Medullarmasse. Die Gefässe verhalten

sich wie im Rhizom. Prosenchym - Zellen sind in

Menge oder fast gar nicht da. Die Gefässbündel,

welche man in der Corticalschicht findet, gehören

seltner ihr selbst an, sondern kommen meist ans dem
Innern, nm in die Blätter zu gehen. AVo der tren-

nende Kreis fehlt, treten dafür auf der Grenze
beider Substanzen, in verschiedener, oft sehr grosser

Menge, sehr dickwandige Zellen auf, in denen man
Kanäle und die einzelnen Massen trenuffiule Zellen-

lagen deutlieh sehen kann. Die Massen sind von

gelber oder brauner Färbung; einige haben nur

Cambialzellcn in verscliiedener I-age bei sich, an-

dere nach innen anch noch kleine Gefässe. Die

Gefässbündel bestehn nur ans zwei grossen Ge-
fässen , die in der Richtung des Radius liegen, von

wenigen Holzzellen umgeben sind , die nur nach

innen reichlicher sind , indem nach aussen an diese

Cambialstcllcn stossen, von denen die nächsten sehr

klein, die äusseren sehr gross sind. Die dicht ste-

llenden Gefässbündel werden von einigen Lagen
sehr dickwandiger gelber Zellen umgeben, deren

Menge, je mehr nach innen, abnimmt, indem sich

ihr Lnmen vergrüssert, die umgebenden Röhren
sind sehr lang und endigen spitz, sind daher Bast-

röhreii. Die Gefässe sellist sind poröse, oder trep-

penförmige, oder eine Zwischenform beider. Spi-

ralgefässe fehlen. — Die dritte Bildungsweise fand

sich nur bei Paris quadrif'olia, bei der der Sten-

f;el aussen ein Parcnchym zeigt, dessen Zellen

nach innen grösser, lockerer, zarter sind. In die-

sem Parenchyin verlauten ganz gerade, dünne Ge-
lässbüiulel in bcstinimler Zahl und Lage, welche

3 Kreise bilden, von denen der äusserste ans 8
nahe unter der Epidermis liegenden kleinen Bün-

deln besieht; mit diesen alterniren 8 andere

grössere, darauf folgen innen 4 wieder kleinere.

Mau sieht jedoch diese Verhältnisse nur unter den

Ulütlern deutlich , da die 4 inneren am unteren

Stengel in ein centrales Bündel zusammengehen.

Alle diese Bündel haben Ring- und Spiralgefässe,

die in netzförmige übergehen , Cambiumzellen und
einige Lagen zarter Holzzellen, die bei den peri-

pherischen Bündeln häufig zu fehlen scheinen. Von
dickwandigen Parenchyin- und von Bastzellen keine

Spur.

Der Verf. verspart, was er sonst noch vom
Stengel, von Blättern und Früchten zu sagen hätte,

auf spätere Zeit. ä— l.

Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reichs.

Herausg. v. d. Kais. Akad. d. Wissenschaften.

Siebente Lieferung. St. Petersburg, Buchdruck.

d. K. Akad. d. W. 1850. 8. 84 S.

Es enthält dieses Heft eine von F. J. Kupre cht
verfasste Arbeit: Ueber die Verbreitung der Pflan-

zen im nördlichen Ural, nach den Ergebnissen der

geographischen E.xpedition. im J. 1847. u. 48. Theile

dieser Arbeit finden sich im Bull. phys. math. VIII.

n. 18 und 19. und in den Mclanges biologiques T. I.,

wie auf dem Titel angegeben wird. Unter der Lei-

tung des H. Obrist v. Hofmann liess die Kais.

Russ. geograpliische Gesellschaft in den Jahren 1847

und 48 den Theil des Ural von den Quellen der

Wischera und Petschora bis zum nördlichen Ende,

vom 61 — GS'/ä" N. Br. untersuchen. Ein Mitglied

dieser E.\pedition, Hr. T h. Branth, der thätige

Begleiter während der Sibirischen Reise Midd en-
do rff's, brachte ein brauchbares und nicht unan-

sehnliches Material zusamiiicn, welches, der Aka-

Beilage,
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demie übergeben, Veranlassung zu der vuilicgen-

den Arbeit gab, welcbe der Verf., da er die Flora

nur aus der Analogie des westlichen Sauiojeden-

landes so wie aus fremden Darstellungen kennen

lernte, nicht unternoninien haben würde, wenn

nicht ein grosser Theil der Kenntniss von anderen

Florengebieten auf ähnliche Weise hervorgegangen

wäre, und es nicht fiif die Wissenschaft nützlich

wäre , auch die botanischen Ergebnisse aus Rei-

sen in ganz und gar unbeUaunte Länderstrecken

zur Oc/1'cntlichkcit zu bringe». Was wir bis jetzt

nämlich von Uralpflanzcn kennen, bezieht sich auf

den Südural bis höchstens zu dem üebergaiigspuiikt

auf dem Wege von Solikansk nach Wcrchotnrje,

zwischen dem 59 und 60" \. Br. Die Nachrichten

von Pallas, nach S uj ef's Sammlungen, so wie

die von Schreuck beziehen sich auf Gegenden,

die zwar mit dem üralende in Verbindung stelin,

aber doch von dem Hauptgebirgszuge getrennt wer-

den müssen. Eine später erst erscheinende Karte

wird Manches deutlicher machen, besonders weil

das iSordende des Gebirges noch niemals auch nur

einigormassen richtig dargestellt ist. ücbrigen?

folgt der Verf. in der geographischen Namenschrei-

bung dem Rcisewerke, in der botanischen seiner

Flora Saniojcd. cisural. und meist auch Ledebour's
Fl. Bussica, und citirt nur T r au t vet ter's Fl.

TaimjT. Die in beiden Jahren gesammelten Pflan-

zen gehören 270 verschiedenen Arten an, von

denen einige keine ganz sichere Bestimmung zu-

liessen. Ausser den Gefässkryptoganien sind nur

unvollständige und spärliche Proben der Zelleii-

kryptogamen vorhanden gewesen, von denen, ausser

zweien, die übrigen überall im Norden vorkora-

uiende Arten sind. Der Verf. betrachtet nun ausser

dem eigentlichen Uralgebiete drei andere Partien:

1. die Ebenen westlich vom Gebirge an der Wi-
sclicra, einem Zuflüsse der Kama tCü'A")) deren

Florencharakler schon von der des mittleren und
uördlichen Uusslands Cbei St. Petersburg) verschie-

den ist und mehr mit der von Archangelsk oder
der wesisibirischen Waldregion stimmt. Es fanden

sich hier au ao Pflanzen, die sonst nirgend mehr
im Uralgebirgc gefunden wurden. 2. Die Waldrc-
gioii Westsibiriens, der Wald gebildet von IHims

obovatti , P. Ceiiibra und P. sylvestris, sonst nur

Pflanzen, die im nördlichen Ural so wie westlich

vom Gebirge zu den gemeinsten gehören. Es lie-

ferte dies wieder einen Beweis für die vom Verf.

schon früher ausgesprochene Ansicht, dass der Ural

keine Scheidegränze zwischen der europäischen und

sibirischen Flor bilde, weil man fast alle Pflanzen

der Waldregiou Westsibirieus auch diesseits des

Ural in der VValdregion des Samojedculandes und
etwas südlicher davon wiederfindet. 3. Die Tundra
des grossen Saniojedenlandes, welche auf der Rück-
reise berührt wurde, sie hatte, als man sich noch
in der Mähe des Gebirges, obwohl in der Ebene
befand , einen ziemlich ausgeprägten alpinen Cha-
rakter, der später verschwand. 4. Die nördlich

und nordwestlich vom Uralende gelegenen lioch-

arctischeu Gegenden. In 6Ö'/2° bricht der Ural
plötzlich mit dem 2000' hohen Konstantiuow Kamen
ab, von welchem nach N. W. und W. eine 40 Werst
breite Ebene die Uralkette von Hügeln und Nie-
derungen scheidet, die bis zur Jugrischen Strasse

und bis zum Carischen Meere sich hinziehen und
von denen die crsteren sich zuweilen bis zn 1000

1500' üb. d. M. erheben. Die in dieser, streng ge-
nommen nicht mehr zum Ural gehörigen Gegend
gesammelten Pflanzen sind durchaus Arten, die im
eigentlichen Uralgebirge vorkommen, so dass diese

arctisclie Flor von der des angrenzenden Ural nicht

verscliieden erscheint, wohl aber sich von der Flor

des cisuralischeu Samojedenlaudes nnterscheidet,

indem die Polar -Ebenen desselben ihre Flor etwas
in jener Linie änderu, die mau von der Jugrischen

Strasse bis zum Uralende ziehen kann. Die hier

durch neu eintretende und andere ausscheidende

Glieder veränderte Flor bleibt sich wieder gleich,

vielleicht bis zum Taimyriande und noch östlicher.

ö. Die Uralkette von 60\," — üs'o" X. ßr. , welche
theils an der Ost-, theils an der A\'cstseite und

auch auf der Wasserscheide im J. 1847 vou 60',4"

bis 64 Vj" und im J. 1848 von Gö^jO— eSVj" unter-

sucht wurde, erhebt sich in diesen Breiten nur

stellenweise zu bedeutenden llölicn. Der Verf. be-

dauert, die genauen Angaben über die Hulien, in

welciien gesammelt wurde, nicht zu halieu, um
daraus den wiederholten ilcwcis zu ziclicn, dass die

46
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verticalen Abstände in Iiölieren Breiten keine Ver-

scliiedenlieitcn in der Veitlieiluug der Pllauzen be-

dingen, indem die alpine Flor bis zum Meeresni-

veaii herabsinkt. Aber nach unseren jetzigen Kennt-

nissen könne man ganz genau bestimmen, welche

Pllauzen der Sammlung der alpinen, welche der

Waldregion angehören. Zuerst zur Waldregioii

sich wendend bemerkt der Verf., dass das Verhält-

iiiss derselben auf der West- und Ostseite des Urals

verschieden sei. Im Allgemeinen reicht die Gränze
des hauptsächlich von Abies obovata gebildeten

Waldes im östlichen Theile des grossen Samoje-

denlandes bis zum 67" N. Br. Diese Gränze dehnt

sich aber am Westfusse des Gebirges niclit bis zu

gleicher Breite aus, noch ist sie scharf abgeschnit-

ten. Wald -Oasen, von den Wesener Bussen Wald-
inseln genannt, finden sich jenseit der Waldgränze
zuweilen sehr weit nach Norden , wovon der Verf.

Beispiele anführt, im 67", im 68°; südlicher nähert

sich der Wald immer mehr dem Westabhange. An
der Ostseite scheint der Wald , wenn auch nicht

nördlicher, doch näher ans Gebirge zu gehen und

ungleichartiger in seiner aiischung zu sein. Ausser

14 Baum - und grösseren Straucharten sind noch

107 Arten aus der VValdvegetation gesammelt, von

welchen der Verf. zuerst diejenigen anführt, wel-

che im westlichen Saniojedenlande so wie um St.

Petersburg nachgewiesen sind, dann diejenigen, die

wohl in letzterer Flor, aber noch nicht im west-

lichen Samojedenlande gefunden wurden, Vorposten

nach N. 0.; endlich die nicht um St. Petersburg

vorkommenden Pflanzen, welche auch, mit Aus-

nahme einiger, in der Waldregion des Samojeden-

landes sind, so dass dessen Waldregion von der des

Ural nicht wesentlich verschieden ist. Die Pflanzen

der alpinen Region des Ural betragen in der Samm-
lung 104 Arten, von denen 68 die vorwiegende

Uebereinstimmuiig der alpinen Uralpflanzeu mit

denen des westlichen Samojedenlandes beweisen.

In ihrer Verbreitung ist weniger die nördliche als

die südliche Gränze von Interesse. In nördlicher

Breite bilden sie mit der nicht verschiedeneu arcti-

scheu Flora der das Gebirge umgebenden Tundra
ununterbrochen ein Ganzes, in südlicher beschrän-

ken sie sich auf den Gebirgskamm und springen

endlich noch weiter nach Süden in immer grösseren

Abständen nur auf jene höchsten Gipfel des Ural,

wo sie die ihnen zusagenden äusseren Lebensbe-
dingungen finden. Der Verf. giebt nun in einer fol-

genden Liste die Gränzen für die einzelnen Arten,

wie sie sich nach den Sammlungen olme Rücksicht

auf den südlichen Theil des Urals ergeben. Von
den übrigen 36 Arten kommen nur einige wenige

(3) noch westlich vom Ural im Samojedenlande vor,

doch sind die übrigen 33 nicht auf der Ostseite al-

lein vorhanden, sondern auch am Westabhange oder

am Fusse daselbst, oder sind noch gar nicht am
Ostabhange gefunden. Es ^eigt sich, dass die nörd-

liche Hälfte des Ural keine eigenlhümliche Flora

besitzt, und soviel dem Verf. bekannt ist, findet

Gleiches im südlichen Ural statt. Die alpine Ural-

Flora hat eine wesentliche Beimischung Tainiyrscher,

Altaischer und ßaicalischer Arten, die übrige Flor

enthält Scandinavische, mitteleuropäische oder cir-

cumpolare Arten, von denen einige im Ural ihre

äusserste Westgränze haben, oder einzelne nach

Osten vorgeschobene Posten sind. Unter der Ueber-

schrift: „historische Nachträge" beleuchtet der Verf.

noch kritisch die Angaben von Pallas und Sujef,
von liCpechin, Schrenck ii. a. m. In fol-

genden Beilagen giebt der Verf. A. ei» chronolo-

gisches Verzeiclmiss der von der geographischen

Expedition bcsiicliten Orte, an welchen Pflanzen

gesammelt wurden; B. die Enumeratio plantarum

von dieser Expedition. Den Beschluss macht ein

Index der Namen. Zerstreut finden sich in der

ganzen Arbeit verschiedentliche Beobachtungen über

die specifische Verschiedenlieit , Synonymie etc.

einzelner Arten. — Das Ganze ist ein sclir wichti-

ger Beitrag zu unserer Kenntniss über die Pllanzen-

vertheilung auf unserer Halbkugel. S— l.

De trunco palmarum fossilium. Diss. inaug. quam
cons. et auct. ampl. philosoph. ord. in Acad. Vra-
tislaviensi ad summos in Philosophia hon. etc. d.

XU. m. Januarii a. aiUCCCL publ. def. Carolus
Gustav usStenzel, Vratislaviensis. Vratisla-

viae. 4. 18 S. u. 2 Steiudrucktaf.

Da dem Verf. dieser Dissertation durch Hrn.

Prof. Göppert die Untersuchung fossiler Palm-

stämme aus der Braunkohle möglich gemaclit

wurde, welche Unger in seiner Bearbeitung der

fossilen Palmen in Martins' grossem Palmen-

werke nicht untersuchen konnte, so beschreibt er

drei neue Arten der Gattung Fasciculites Gutta und

bildet sie ab, indem er zugleich eine Uebersicht

der bis jetzt bekannt gewordenen Fasciculites

-

Arten mit Diagnosen und Beschreibungen liefert.

Die Gattung Fasciculites begreift, nach dem von

Unger verbesserten Gattungscharakter, banmartig&

Stämme, welche aus gleichmässig vertlieilten Holz-

hündeln bestehen und weder Holzlagen noch Holz-

geflechte für Gliederungen bilden, und deren Holz-

bündel aus dem Holzkörper, Bast und einem Bün-

del eigener Gefässe bestehen. Die Gattung zerfällt

in zwei Abtheilungen, die erste mit zwischen den

Holzbündcln zerstreuten Bastbündeln (7 Arten), die

andere ohne Bastbündel (8 Arten), ausserdem noch
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zwei zweifelhafte Arten. Sowolil Perfossus Cotta,

als auch PalmacHes Corda, aber iiielit llroni:;n. wer-

den mit Fasciculites vereiiiif;t. Die neuen Arten

sind aus der ersten AbtlieiliiiiK F. yeanthrucis Göpp.

et Steiiz. Tal). I. f. 1 — 3, von dem UrauiiKulilenla-

ger zu Voi^Jtstedt bei Artern, niid aus der zweiten

F. Harlitiü Göpp. et Stenz. T. I. f. 4. 5. Tab. II.,

bei Voigtstedt, bei Muskan und bei Bonn gefunden;

endlich eine dubiöse Form: F. frayilis Güpp. et

Stenz. Tab. I. f. 6. Fundort nicht bekannt. — Uiese

Abhandlung erscheint aucli in den Act. Lcop. Carol.,

wie wir aus der Vita des Autors ersehen.

S— l.

Oelchrte Gesellschaften.

In der Sitzung der bot. Gesellsch. zu Loiidüu

am I. März waren unter den Geschenken briti-

scher Pflanzen Exemplare einer angeblich neuen

Glyceria vorgelegt, welche zwischen G. ßuitun^

und plicata steht, G. pedicelliitit Townshend (s.

Februarheft d. Ann. of Nat. Hist. und bot. Ztg.

N. 40.).

Verliiiiifliehe l'UüiiKensaiiiiiiluiigcii.

Von Unterzeichnetem können gegen frankirte

Einsendung des Betrages folgende Pflanzensauim-

lungen bezogen werden:

1. Herbarium normale phintnrum officinalium

et mercatoriariim. Normalsammlimg der Arznei

-

und Handclspdanzen in getrOLknetcn E.\cMiplaren etc.

F.rstc Lieferung, aus 220 Arten bestehend. 28 fl.

rh., 16 Thir. pr., 60 fr. Franken. Vergl. p. 422.

Flora 1850. 279. Jahrb. f. prakt. Pliarmacie. 1850. 16'J.

2. Vasselbe in vollständigeren Sammlungen von

240 Arten. 32 fl. rh., IS'/a ThIr. pr. , G!) fr. Fr.

3. Via eiiropiiischen Futterpflanzen , eine

Sammlung der für die Viehzüchter wichtigeren Pflan-

zen in getrockneten Exemplaren, und zwar der

eigentlichen Futtergewüclise sowohl , als auch der-

jenigen, die in Zeilen des Futtermangels verfüttert

werden können , der Wiesenkräuter, so wie derje-

nigen Pflanzen, die durch giftige oder andere Ei-

genschaften beim Betriebe der Viehzucht Schaden
bringen. Erste, aus 200 Arten bestehende Hälfte

auf Drnckvelin. 14 fl. rh., 8 Thlr. pr. , 30 fr. Fr.

4. Metz plantae Indiae orientalis. Sect. I

et II. PI. terr. Canara, Malirattarum australioris

et Malayalim. 300— 450 Arten. 42— 63 fl. rh.,

24— 36 Thlr. pr. , 90—135 fr. Fr. — Sammlungen
von weniger als 200 Arien werden zu 9 fl. rh. die

Centuric bereclinet. Ausführlichere Anzeigen nud
Verzeichnisse linden sicli Hot. Zeit. 184'.l. 270. 495

771. Eine kleine dritte Lieferung ist kürzlich au-

gekommen. Eine bedeutende Sendung von Pflanzen

der Nilgherry- Berge wird in Kurzem erwartet.

5. Pinard pl. Carienses, determ. a Dre. B o i s

-

sier. 136 — 140 Arten. ,17 fl. rh. , 92/3 Thlr. pr.,

36—37 fr. Fr.

6. Hei dre ich pl. monlis 'i'ni/'ieti. 60— 70

Arten. 8 fl. 20 Xr. — 9 fl. 44 Xr. , 17 fr. 80 C—
20 fr. 80 C.

7. Heldreich pl. Pamphyliae , Pisidiae et

Isauriae. 180 —268 Arten. 24 U. — 35 fl. 52 Xr.,

1373—202/3 Thlr. pr. , 51 fr. 50 C— 76 fr. 50 C.

8. Heldreich pl. altiorum ntontiuiit Pelo-

ponnesi et Euboeae. 75— 110 Arten. 6— 9 U.,

12 fr. 85 C— 19 fr. 35 C. Ein Verzeichniss die-

ser Pflanzen findet sich Bot. Zeit. 1849. 480.

9. Reuter pl. Sabaudiae rariores imprimis

montis Tende. 170— 177 Arten. 16 fl. 20 Xr.

—

17 fl. 16 Xr., 91/3 — 10 Thlr. pr. , 35— 37 fr. Fr.

10. KotscIty pl. Aleppicae, Kurdistanicae

et Mussulenses. 100 — 230 Arten. 15— 34 fl. rh.,

b-'/j - 191/3 'Jfl''''- l""-> 32— 74 fr. Fr.

11. Kotscity pl. montis Tauri. HO Arten.

13 fl. rh., 773 Thlr. pr., 28 fr. Fr. — 50 Arten 5 U.

rh., 3 Thlr. pr. , 11 fr. Fr.

12. Kot schy pl. Aetliiopicae. 70 — 120 Arten.

S n. 24 Xr. — 14 fl. 45 Xr. rh., 5-8V3 l'hlr. pr.,

18 fr. 20 C— 32 fr. Fr.

13. Kot schy pl. Persiae australis. 250— 575

Arten. 25— 57 fl. 30 Xr. rh., I4V3— 33 Thlr. pr,,

54—123 fr. Fr.

14. Kotschy pl. Persiae australis rario-
res. 440 Arten. 75 fl. rh., 43 Thlr. pr., 161 fr. Fr.

15. Kotschy pl. Persiae borealis. 100— 225

Arten. 15— 33 fl, 30 Xr, rh., 873— 20 Thlr. pr.,

32— 72 fr. 34 C. — S. Bot. Zeit. 1847. 719. Flora

1847. 571.

16. Kotschy pl. Persiae borealis rariores.
120— 125 Arten. 24— 25 fl rh., I373 — U'/a Thlr.

pr., 51 fr. 50 C— 53 fr. 60 C.

17. Hostma n n et K appler pl. Surinamen-

ses. Sect. I— V. 200— 300 Arten. 32— 4Sfl. rb.,

I8V3— 27V3 Thlr. pr. , 68 fr. 60 C— 103 fr.

18. C lau SS en pl. ßrasilienses. 35 — 59 Ar-

ten. 5 fl. 36 Xr.— 9 fl. 25 Xr. rh., 3V3— ö'/a Thlr.

pr., 12 fr.— 20 fr. 25 C.

19. Vlanchet pl. Vrasilienses , determ. ;i

Moricand, Miqucl aliisque. 700 Arten. 98 0.

rh. , 56 Thlr. pr. , 210 fr. Fr.

20. Fortune pl. Chinenses. 129 Arten. 23 fl.

14 Xr. rh., IS'/j Thlr. pr., 49 fr. 20 C. — 187 Ar-

ten. 33 fl. 14 Xr. rh., 19', Thlr. pr. , 72 fr. Fr.

21. PI. I.ahradoricae. 30—40 Arten. 3fl. 36Xr.

— 4 fl. 48 Xr.

— 10 fr. 40 C.

rh. -2=3 Thlr. pr., 7 fr. &0 C.
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22. Eckton et Zeyher pl. Capenses. 2000

Arten. 100 fl. rli., 57 TJilr. pr., 214 fr. Fr. — 1000

Arten. 50 n. rli., 28Va Tlilr. pr., 107 fr. Fr.

23. Petter.pl. Bulmalicae. 70— 88 Arien.

4 n. 12 Xr. — 5 (1. 17 Xr. rli.

24. Schimper pl. Arabiae petraeae imontis

Sinai'). 40— 230 Arten. 5 fl.— 27 (1. 36 Xr, rli.,

3—15% Thlr. pr., 11 — 60 fr. Fr.

23. Schimper pl. Arabiae felicis (_terr.

Hedschax'). 50—105 Arten. 6 (1.-12 11. 36 Xr. rli.,

3Y^_7i/^ Thlr. pr. , 13— 27 fr. 39 C.

26. PI. Cuucasicae rariores. 600 Arten. 72 fl.

rh. , 41 Thlr. pr. , 154 fr. Kr.

27. PI. Cmicasicae Sect. VII. 78 Arten. 10 fl.

rh., 573 Thlr. pr., 21 fr. 50 C.

28. PI. Caucnsicae. Sect. VUI. 22 Arten. 2 fl.

30 Xr. rh., IV3 Thlr. pr. , 5 fr. 50 C.

Von den unter den Xiimniern 1, 2, 10, 11, 12,

14 und 27 aiü'geliilirten ^sanlnllullgell sind gedruckte

Verzeichnisse vorliaudcn und es werden dieselben

auf portofreie ISriefc fraiico zugesendet.

Buchhandlungen, die Bestellungen vermilfeln,

werden ersucht, sich ihre Kosten für Transport und

Provision von den Bestellern vergüten zu lassen.

R. F. Ho h e n a c k e r.

Adr. R. F. Hoheiiacker
in Esslingen bei Stuttgart.

Kur^e I¥otiKcn.

Nachtrag zu Aldrovunda.

CS. Bot. Zeit. Stück 32.)

Cultur der Alilromiula. Wenn auch diese

Pflanze nicht imponirend ist, so ist sie doch un-

streitig in Betrelf ihres ganzen Baues eine der in-

teressantesten Pflanzen , die nur die Flora von

Deutschland aufzuweisen hat. Es dürfte daher auch

nicht unerheblich sein, wenn ich das Cultur- Verfah-

ren für Freunde dieser Pflanze, welches ich mit

gutem Erfolg gehandliabt habe, l)eUaiint mache. Es

ist ein sehr einfaches Verfahren, erfordert nur ein

Bischen AufinerksamUeit. Die Pflanze uiuiilicb

schwimmt auf dem Wasser, verlängert sich nach

vorn, und treibt auch Seitenäste. So habe ich Ex-

emplare gefunden von 6 — 7 Enden. Niemals habe

ich eine Wurzel gefunden, ebensowenig bei ütri-

cularia vulijaris , wie icli schon in Nr. 32. an-

gegeben habe. An ihrem natürlichen Orte wird

sie entweder unter Bohr oder unter den Blät-

tern von ISymphaca gefunden. Dieses gab mir

an die Hand, ihr auch im Sommer nicht nur

Schatten zu gehen, sondern sie auch zu schützen

vor kalten Winden, so wie überhaupt vor starkem

Luftzug. Die Erfahrung hat mein Verfaliren ge-

reclitfertigt. Nämlich Pflanzen, welche schattig und

unter Glas waren, wurden sehr lang und vielen-

dig; hingegen die ich mehr der Sonne aussetzte,

und so weit frei waren, dass auch die Winde sie

trelfen konnten, bliebea kurz, d. h. der hintere

Theil löste sich weit schneller auf, als es sonst der

Fall ist. Nämlich so wie sich nach vorn die Pflanze

nicht mehr verlängert resp. wäcJist, fangen die

letzten Wirtel au zu gclbicii, und lösen sich los.

Dasd ein starkes Faulen somit stattfindet, beklagte

sich in einem Briefe Herr Inspector Bouche, dem
Ich sogleich das Nothwendige mitlheilte. So wächst

nun die Pflanze freudig fort; schon im Anfang Septbr.

wird mau gewahr, dass ein Stillstand eintritt, und

nun fängt die Pflanze au zu faulen, sie mag stehen

wo sie will. Der Turio wird compacter und sinkt

mit 3 — 4 Wirtcln endlich unter, lu diesem Stadio

sammle icli meine Pflanzen zusammen, und thue

sie in einen 2 (Juart haltenden Napf, dem ich zum
'Jnterfuss auf dem Grunde 1 Zoll Schlammerde gebe.

Eine Glas- Krause von gleicher Grösse ist eben so

gut und nach Liiiständen besser. Eben so behandle

ich Lti-iculciriu. So lasse ich sie nun noch ge-

schützt entweder im Garteusaal oder Glasbeet ste-

hen, bis Frost kommt. Wenn nun nichts mehr von

aiigeuelimer Witterung zu hoffen ist, werden sie

ins kalte Zimmer gestellt, oder im Keller, wo die

mcistun kalten Wasserpflanzen stehen. Wird die

Pflanze für den bot. Garten gezogen, so würde icl»

vorschlagen am kältesten, dunkelsten Orte des Kalt-

hauses. 1 — 3" B. ist genug. Es ist nicht gut, im

Januar, Febr. bis Mitte März ihr volle Sonne zn

geben, im Gegentheil kann es, oder könnte es im

Octbr., Novbr. bis .Mitte Dec. geschehen, indem sich

der Turio noch mehr kräftigen könnte, denn in

dieser Zeit scheint, wenn auch schwach, noch im-

mer etwas Vegetation statt zu finden. Noch rauss

ich bemerken, was sehr wichtig ist. Je kleiner

im Sommer das Gefäss, desto mehr muss man sich

hüten, dass das Wasser nicht warm wird, dieses

schadet sehr, besonders wenn die Pflanze keinen

Schatten hat. Hat man ein grosses Gefäss, wie ich

für die kalten Xyinphiieu von ''4 Ellen Tiefe, so

bedarf es für sie nur zur .Mittagszeit einer Laften-

decke, eben so für Sturm und Wind.

Hausleutn er.
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Ueber tue Cas5;'ß - Arten , welche die ver-

schiedenen Sorten der bei uns im Handel

vorkommenden Sennesblätter liefern.

Von

G. W. Bischoff.

(Hierzu Taf. IX.)

In einem früheren Jahrgänge dieser Zeltschrift

(1844, Spalte 49— ö2) ist ein kurzer Aufsatz von

mir enthalten, worin ich nachzuweisen versuchte,

dass die in der Düsseldorfer Sammlung officiiieller

Pnanzen unter dem >'auien der Cassia aculifolia

dargestellte Species eine von C. aculifolia Uelil.

verschiedene, bisher verKaniite Art sei , welciie icli

zu Ehren ihres Entdeckers Cansia Ehrenherißi

nannte. Zugleich setzte ich daselbst die ünter-

ecliiede auseinander, welche sich mir aus meinen

damals angestellten Vergleichuiigen zwischen C.

aculifolia Uel. und derjenigen Art, die von den

meisten Autoren als C. Imiceulata Forsk. bezeich-

net wird, ergaben, und nalim hiernach, mit Mlii-

zuzähUiDg der C. obunila Cullad. , vier Cassien-

arten an, von denen die Fiederblättclien als Seii-

ncsblütter in den Handel gebracht werden. Spater,

nachdem mir der Artikel über verschiedene Scnna-
Borten und deren jMulterpflanzcn von IVoyle (in

dessen lllustrat. of the Bot. of thc Himal. mount.

p. 186 — ItW) zu Uesicht gekommen, stiegen wie-

der manche Zweifel in mir auf, nicht nur über

meine eigenen, sundern auch üi)er die Angaben der

übrigen Scliriflsteller, welche seit Forskäl diesen

Gegenstand behandelt haben. Ich fühlte wohl, dass

liier noch Älanches aufzuklären bleibe, erkannte

aber auch zugleich, dass dieses nur durcli Ver-
gleichung authentischer Exemplare der verschiede-

nen Multcrpnauzen der Sennesbliilter selbst mög-
lich sei, und Hess bei der Schwierigkeit, derglei-

clicu Exemiiiarc zu erhalten, die Saclie auf sich

beruhen. Da wurde durch eine Abhandlung über

„Seniia" , welche Herr Job. IJ. Butka In der Bo-

tanischen Zeitung (7. Jahrg. 184i». Spalte 1Ö5 bis

194) bekannt machte und worin derselbe zu andern

Resultaten, wie ich, gelangte, mein Vorsatz er-

weckt, die Sache von Metiem vorzunehmen und

alles darauf Bezügliche einer noclimaligen genauen
Prüfung zu unterwerfen. Ich verschalfle mir nicht

allein von den verscliiedenen Sorten der verkäul-

liclien Sennesblätter — zu den bereits in meiner

pharmakognostischen Sammlung befindliclieu — was
ich nur immer erhalten konnte , sondern war auch
so glücklich, aus den Sammlungen mehrerer Freunde,

besonders aber aus dem kiin. lierbarinm zu Berlin

und dem des Museums zu Paris, Exemplare von

den Älutterpflaiizcu dieser Waarensorten zur An-
sicht zu erhalten. JMit Hülfe dieses mir nun zu Ge-
bote stehenden Materials und der mir zugänglichen

Literatur gelangte ich zu Hesultaten, die mir selbst

/.um Thcil ganz unerwartet waren und welche ich

in Folgendem mllthellen will.

Um den ersten -Anhaltpunkl zu gewinnen, un-

terwarf ich die vcrKauflichen Sorten der Seunes-
hlätter einer sorgfältigen Vergleichung, und diese

lehrte mich folgende im Handel vorkommende ülatt-

larmcn unterscheiden:

1. Blättchen von oval- oder eirund - länglicher

Gestalt*), au der Spitze stuuipflich. In eine kurze

•) Um Wiederholungen zu vermeiden , ist zu bemer-
ken , ilass bei dieser, »io bei den folgenden Anmniern,
<lie Blatichen ungleirhhiilflig und an ihrem Grunilr mehr
oder »eniger scbicf sinil ; ferner, dass den verküuflirhril
äennej.blätlern

, mit Ausnahme einer bei IVumnier 4 ge-
nannten L'ntersorlc, eine grossere oder geringere fllen"c

von Hluttspindeln oilcr sogenannten genieinschafilichea
lilaltslielen beigemengt sind, an welclien sich niemals
eine Kriise iiber der B.^.sis erkennen lasst. .Ausserdem
finden siih aber gcnöbnilib auch noch Frijchtc, Hliilhen-
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S'tachelspitze endigend, mit einem meist deallictien

liuorpelisen Rande ein>:efasst (Tab. IX. Fig. I, 1—7);

die Mittelrippe verhältnissmässig lirelt und iinter-

seits starli vorspringend. Diese Blättclien sind dick-

licli, im trocknen Zustande derli und etwas lederig,

beiderseits mit kurzen abstehenden Härchen beklei-

det, welche bald nur spärlich, bald reichlicher vor-

handen und dann besonders nnterseits zu beiden

Seiteu des Mittelnervs dichter gestellt sind, nicht

selten aber auch auf beiden Blattflächen, zumal

auf der unteren, so dicht stehen, dass sie einen

kurzen, graulichen, fast samnietartigen Filz bil-

den (.Vis. I, S). Von den knrzfilzigen filättchen

lassen sich jedoch alle Abstufungen bis zu den fast

kahlen verfolgen. Die Grösse der Blättchen wech-

selt von 5 bis 14 Linieu Länge und 2 bis 5 Linien

Breite. — Die Moditicationen dieser Blattform bil-

den, für sich allein oder nur mit wenigen verkehrt

-

eirunden Blüttcheu Clor Mummer 6.) vermischt, die

Senna triimlitana; sie linden sich ferner als ein

bedeutender Geniengtheil unter der Senna alexan-

drina, in geringerem Verhältnisse aber auch öfters

der Henna de Mecca beigemischt. Audi in einer

der als Senna balejiensis bezeichneten Sorten kom-

men sie unter Mummer 6. in geringer Menge vor;

während eine andere , vor etwa 10 Jahren im

Handel vorgekommene sogen. Alefipo- Senna ganz

aus Blättchen von Nummer 1. bestaud.

2. Blättchen von ähnlicher Bildung, aber spitz

oder verschmälert- spitz und dadurch mehr der Lau-

zettform sich nähernd, mit einem meist etwas schmä-

lern Knorpelrande versehen C^'S- V, 1— 7); die

Mittelrippe und Consistenz wie bei den vorigen ; die

Pubescenz aber aus sehr kurzen, den beiden ülatt-

flächcn meist fast aufliegenden Härchen bestehend,

welche seltner auf dem Mittelncrvcn und in dessen

Mähejedoch auch schon abstehend sind (Fig. V, 8) und,

wo sie dichter gestellt vorkommen, unter der Linse

betrachtet dem Blättclien ein mehr kurzhaarig- flau-

miges Änseheu geben. Die untere Blattfläche er-

scheint meist noch ziemlich deutlich seegrün. Die

Länge der filättchen beträgt 6 — 16, ihre Breite

2— 5 Linien, — Die verschiedenen Abänderungen

dieser Form kommen unter der Senna alexandrina,

jedoch selten und in weit geringerem Verhältnisse

als die der vorigen Nummer, beigemischt vor. Un-

ter der Senna tripolitana habe ich sie noch nicht

bemerkt, dagegen mit den Blättchen von Nummer 1.

manchmal im geringer Anzahl unter der brcitblätt-

rigen Senna de Mecca angetroffen.

3. Blättchen von länglicher, lanzettlicher oder

lanzelt- länglicher Gestalt, stumpflich oder spitz,

knüpfe und BruchstUcke von Blüthen und Acstchcn

dem Gemenge vor.

kurz -stachelspitzig (Fig. U, 1 — 6); der Knorpel-

rand schmäler, mit blossem Auge oft kaum zu er-

kennen; die Mittelrippe etwas schmäler, aber doch

nnterseits ziemlich stark vortretend; die Substanz

dünner, als bei den vorigen Muminern, jedoch meist

noch derb und etwas lederig; die Pubescenz spär-

licher (nur mit Hülfe einer guten Lupe erkennbar),

aus sehr kurzen, etwas abstehenden oder locket;

anliegenden Märchen bestehend , welche auf der

oberen Blattfläche meist sehr zerstreut stehen oder

fast ganz fehlen. Die untere Blattfläche erscheint

bald noch seegrünlich, bald gelbgrün und nur etwas

blasser, als die obere Kläche. Die Länge der Blätt-

chen beträgt bis 18 Linien, die Breite l'/2 bis fast

ö Linien. — Diese Blatifüim bildet den ILiuplbe-

staiidtlicil der breiten oder eigentlichen Senna de

Mecca, in welcher sie jedoch kaum ganz rein für

sich, sondern gewöhnlich mit deu .Modificationen

der Nummer I und 2, und (zumal in der soge-

nannten schmalen Mecca -Senna) mit denen der

Nummer 5 untermengt, zuweilen auch mit den ver-

kehrt-eirunden Blättclien von Nummer 6 und den

länglich - eirunden der Nuninicr 7 in geringer Menge
untermischt vorkommt.

4. Bläitcheudeu vorigen ähnlich, aber an ihrem

Grunde verhältni.-smässig stärker verschmälert und

dadurch von einer mehr rein -lanzettlichen Gestalt,

verschmälert -spitz und stachelspitzig (Fig. III,

1— 7), seltner etwas länglich - lanzettlich und,

stumpflich mit aufgesetzter Stachelspilze (Fig. 111, 8J,

dabei aber doch im Ganzen mehr gestreckt, der

knorpelige Hand sehr fein, die Mittelrippe meist

noch etwas schmäler und minder vorspringend, als

hei Nummer 3; die Substanz dünn, mehr niembra-

uös; die Pubescenz ebenfalls aus anliegenden Här-

chen bestehend und mit Ausnahme der Jüngern Blätt-

chen, zumal oberseits nur spärlich vuriianden. Die

Länge der Blättchen, welche sich noch durch eine

mehr gelbgrüne, zum Theil ins Braune neigende

Farbe auszeichnen und nnterseits gleichfarbig, nur

etwas blässer oder ganz schwach ins Seegrijne zie-

hend sind, geht von 9 Linieu bis zu 2 Zoll, die.

Breite von 2 bis 5 Linieu. — Sie bilden für sich

allein die Senna indica ; es kommen aber auch un-

ter der breiten Mecca -Seuua öfters die hier be-

schriebenen ganz gleichen Blättclien in geringer,

Menge vor. In einem besser getrockneten und min-

der zerbrochenen Zustande, wo sie weniger gelb-

grün, nnterseits meist deutlicher seegrün und nicht

mit Blattstielen untermengt sind, bilden diese Blätt-

chen die vorzüglichere, als Senna indica de Tin-

nevelly bekannte Sorte. Diese besteht überhaupt

aus kräftiger ausgebildeten , mit nicht so vielen

kleinen untermengten Blättchen, welche aber doch.
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eben 80 dünn und membranüs sind , wie l)ci der ge-

tvüliiiljclien iiidisclien JSciiiia.

5. Uliittclieii voll sehr schmal - oder lincal-Iaii-

zcttlichcr Gestalt, 7.iijjespilzt und sta(.licls|pitzig

(Kig. IV, 1 -10), uiit einem an sich zwar el>eii-

falls feinen Knorpelrande, der jedoch hei den häufig

an beiden Rändern znriick^ekriiminten Illättchen anl'

deren linieren Seile mehr in die Aii);cm lullt; die

Mittelrippe wie hei Nummer 4; die Suhstaii/: im

Ganzen etwas dicker, mehr derb und ledcri;; ; die

Pubcscenz spärlich, aus sehr Kurzen, anliegenden,

zum Theil Tast strie;;elähiilicheii Härchen bestehend,

oft auch, zumal oberseits, fehlend. Die Länge der

ßlättchen betrügt 7 Linii-n bis 2 Zoll , bei 1 bis 3

Linien Breite. — Me werden iiberhaiipt selten, am
seltensten aber für sich allein aiigetrotren , wo ich

dieselben nur einmal, als Senna Au/f//eii»ii antjunli-

folia bezeichnet, erhielt ; öfter sind sie der breiien

und in grosserer Zahl der sclimalcu Mecca -Senna
beigemischt.

6. DIättchen von verkehrt-eiriiiider Gestalt,

einerseits in die lüngllch-verkehrteyruude oder fast

ovale Form übergehend und dann vorn mehr abge-

rundet-stumpf (Fig. VI, 1-6), andererseits ge-

gen ihren Gruud stark verschmälert, breit- vcr-

kehrtejTund und vorn gestiitzt-zugerundet oder

schwach -eingedrückt C^''^- VI, 7— 9), in beiden

Fällen aber in ein kurzes Stachelspitxcheu ziigc-

schweift, mit einem sehr schmalen , dem iiiibewaff-

iieten Auge meist kaum erkennbaren Knorpelrandc

eiugefasst und mit einer verhältnissniässig feinen,

unterseits aber doch merklich vorspringenden Mit-

telrippe durchzogen, fast kahl oder auf der meist

deutlich seegrünen unteren Fläche nur spärlich an

und zwischen der IVippe und den Adern mit anlie-

genden Flaiimhärchen bestreut , dabei von dünner,

jedoch minder membranoser Substanz, als \nni-

nier 4. Ihre Länge wechselt zwisclien S'/j Linien

und l'/2 Zoll, ihre Breite zwischen 3 und 10 Li-

nien. — Sie werden gegenwärtig selten für sich

allein oder mit nur wenigen Blätlchcn von Nnm-
mer 1 vermischt — unter allerlei i\amen, als alep-

pische, senegalische und sogar irriger Weise als

Mecca-Scniia — in den Handel gebraclit, sondern
finden sich meist in grösserer .Menge der alcxan-
drinischen, und in geringer yuau'i'ät öfters auch
der tripolitanischen, in neuester Zeit auch manch-
mal der indischen Senna beigemengt.

7. Länglich - eyruiide Hlältclien, ins Längliche
und Länglich -Verkehrteyriiiide und, in ihren kür-
zeren Forinen, ins Eyrunde und Ovale üliergehend

CFig. VII, 1 — 8), an beiden Enden abgerundet,
vorn kurz stachelspitzig, mit einem schmalen, nur
mit bewaffnetem Ange erkennbaren Knorpelrandc,

von schief- abstehenden Haaren dicht grau-dan-

mig oder, zumal unterseits, filzig, dabei dicklicli,

etwas lederig, 4 Linien bis fast I Zoll lang und

2 bis 4 Linien breit. Zuweilen erscheinen sie auch

weniger dicht- behaart oder selbst oberseits fast

kahl. — Sie kommen, jedoch selten, in der Mecca

-

Senna, und zwar nicht blos in der schmalblättrigen

(wie Uatka in Bot. Zeit. 1849. Spalte 190. angiebt)

vor; sondern ich sah sie gerade unter der breit-

blättrigen Uiitersorte. Auch in einer neuen, erst in

diesem Jahre bezogenen und mir von U. Dr. Mar-
tiny von Darmstadt mitgelheilten , indischen Senna

fand ich dieselben in geringer Menge, nebst weni-

gen Blättchen der Kummer 6 beigemischt.

Das sind die von wirklichen C«.«4Ja- Arten ab-

stammenden Blattformen , welche sich in den von

mir untersuchten Senna- Sorten nachweisen lassen.

Vun allen sind die jederzeit der ale.xaiidrinischcn

Senna beigemengten Blätter von Sulenonteinma

Arghel Hayne leicht zu unterscheiden. Diese sind

nämlich gleichhälftig (nicht schleO, lanzettlich oder

länglich lanzettlich, spit;;, seltener slnnipflich, ohne

Stachelspitze, aber meist in ein knorpeliges Vor-

spitzchcn ausgehend, haben einen breitem und län-

gern Blattstiel, eine doppelt breilere, aber dennoch

unterseits wenig vortretende Miltelrippe und da-

selbst meist keine oder nur sehr undeutliche Sei-

tennerven , sind doppelt so dick, als die unter

Nummer 1 beschriebenen Blättchen und beiderseits

lein wellig- runzelig, meist dicht -flaumhaarig (von

mehr oder minder abstehenden Härchen) und bläu-

lich-grün. Eben so werden sieb die Fiederblätt-

chen der Tephrosia aitpollinea DC. , welche zu-

weilen den tripolitanischen Seunesblättcru beige-

mengt sein sollen, von mir aber noch nicht darun-

ter wahrgenommen wurden, bei einiger Anfmerk-

sumkeit nicht schwer erkennen lassen. Dieselben

sind läiiglich-verkehrtejrund, dabei ebenfalls gleicli-

hälftig, dicklich, lederig, mit einem dicken, in eine

rückwärts -gekrümmte Stachclspitze verlaufenden

Knorpelrandc umzogen, auf beiden Flächen filzig

von weichen Haaren, welche oberseits mehr ab-

stehend, unterseits mehr anliegend sind , wodurch

die Blättchen auf ihrer oberen Fläche graugrün,

auf der unteren aber greisgraulich und oft schwacli

seideiiglänzcnd erscheinen, während auch die ge-

meinschartliclien Blattstiele meist dichter behaart

sind, als die von Cuisia - Arten herrührenden Stiele,

die sich unter den Seniiesbluttern vorfinden. Die

Mittelrippe der Blättclien ist ol)erseits stark ver-

tieft, unterseits dick, stark vorspringend; die ein-

fachen SeiteuuerTcii sind zahlreicher und mehr ge-

nähert, als bei irgend einem der beschriebenen Cas-

sienblättcr, und wo sie deutlich hervortreten, er-
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scheinen die Fiederblättchen zu beiden Seiten der

Rippe schief- parallel -gestreift*).

Sehen wir uns nach den Mutterpflanzen der
i

liier beschriebenen, die Seiina- Sorten des Handels

bildenden sieben Blattfornien um, so erliennen wir

für Numiner 6 sogleich die von den Scliriftstellern

bereits allgemein als Mutterpflanze derselben be-

zeichnete Cassia obovata CoUadon., welche Hayne
in zwei Arten trennte und in seinen .Arzneise-

wächsen als Cassia obovata (ßä. IX. tab. 42) und

C. obtusata Cdas. tab. 43) beschrieb und abbilden

liess. Die üebergäiige zwischen den schmälern,

stumpfen und den breitern, vorn gestutzten oder

eiugedriicltleu Fiederblättclien siud jedoch au den

in den Herl)anen vorUommendeu Exemplaren dieser

Cassien so augenfällig, dass mau besser tliun wird,

beide als Varietäten wieder unter eiue Art zu ver-

einigen.

Beide Hayue'sche Arten waren schon den

Botanikern des 16. Jahrhunderts l)ekanut. C. ob-

ovata H. ist bereits, unter dem ?>auieii üena, ziem-

lich kenntlich abgebildet und beschrieben in Mat-
thioli commentar. (Ausg. v. 1570. p. 520), iu Lo-
belii stirp. observat. Clö76. p. 530) und in dessen

stirp. icon. CP- 88), in Uodonaei stirp. bist. C1583.

p. 357), ferner als Welsch üenetkraut, Sena ita-

lica , in Ta b e rn aerao n tau i Kreuterbuch (Ausg.

Casp. Bauhin's v. 1625. 2. Theil, p. 221). C. ob-

tusata H. findet sich, ebeufalls als üeria , Seilet,

dargestellt in Leonh. Fuchsii de hist. stirp. com-

mentar. C1Ö42. p. 447) , in dessen New Kreuterb.

(1543. tab. 251) und de stirp. commentar. tomi vi-

vae imagines (lö4t), in 8., tab. 252), dann, unter

dem Kamen Senetbletter , in Uieron. Bock's
Kreutterbuch (Ausg. des M el eh. S e biz ins v. 1577.

Blatt 355, Rückseite).

Linn6 hat dagegen (Sp. plant, p. 539) unter

dem Namen Cassia Senna zwei verschiedene Arten

zusammengeworfen. Was er als var. ß. Senna

•) Die Früchte der Tephrosia apolUnea ^ welche glei-

cherweise schon (zumal in trüberen Zeiten) als Beimen-
gung der Senna tripoliiana vorgekommen sein sollen, sind

ebenfalls leicht von den nicht selten den Sennesblätter

-

Sorten beigemengten, mehr oder minder sichelig - ge-

krümmten Früchten der officinellen Cassia - Arien zu un-

terscheiden. Sie sind nlimlich linealisch , fast gerade,

viel schmäler (Lei einer Länge von 14 bis 16 Linien nur
gegen 2 Linien breit), schief - zugespitzt, von angedrück-
ten kurzen Striegelhaarcn greisgraulich , die unreifen

Hülsen von den 3 bis 6 vorspringenden, die ganze Breite

der Frucht einnehmenden Saamen holperig, die reifen

Fruchte weniger stark zusammengedrückt und minder hol-

perig, aber, gleich den unreifen, an beiden Rändern
von den schmalen, nervenähnlichen iVähten umsäumt.

italica C. Bauh. bezeichnet , umfasst nach den von

Bau hin (Pinax theatr. bot. p. 397) gegebeneu Ci-

taten beide Hayne'sche Arten, und nicht blos die

C. obtusata, welche Hayne allein für die ehemals

iu Italien cultivirte Pflanze hält, worin er aber of-

fenbar Unrecht hat. Matthiolus, welcher (com-

mentar. p. 521) ausdrücklich sagt, dass er selbst

die Sena im Grossen «aiigebauet habe, zu deren

Ansaat er doch sicherlich die Saamen der damals

in Hetrurien, zumal in der Umgegend von Florenz

im Grossen cultivirten Pflanze benutzt haben wird,

hat sogar nur die C. oborata Hayne's aiigebildet,

von welcher Hayne meinte, dass sie niemals in

Italien sei gebaut worden. Die Abbildungen von

Fuchsins uud Bock, welche wohl gleichfalls

nach Pflanzen , die aus italienischen Saamen gezo-

gen waren, gemacht siud , lassen jedoch verniuthen,

dass beide Varietäten in jenem Lande für den Han-

del angebauet wurden. Beinerkenswerth ist hier-

bei, dass die von den Autoren zum Theil als

strauchig angegebene Cassia obovata Collad. in

Italien bei der Ciiltur sicli als einjährige Pflanze

zeigte, ^^elche sogleich im Sommer nach ihrer Aus-

saat zum Blühen kam uud bis zum Herbste ihre

Früchte zur Reife brachte. Matthiolus spricht

sich darüber deutlich aus, indem er sagt: „Planta

est frigoris impatiens, ob idque seri vult maio, nee

ultra autumnum perdurat. Siquidem (nt pluries ex-

pertus sum) prius sata, facile frigore deperditur,

scrius vero hjemem similiter non tolerat" (commen-

tar. p. 520). Dass die cultivirten Pflanzen in der

Regel zur vollkommenen Fruchtentwickelung ge-

langten
,
geht aus einer anderen Stelle dieses Au-

tors hervor, wo er auf die von vielen Aerzteil

seiner Zeit bestrittene Behauptung Mesue's, dass

die Sennesbälglein als Abführmittel weit vorzüg-

licher als die Blätter seien, zu sprechen kommt

uud die Unwirksamkeit eines Theiles der in den

Apotheken gehaltenen Bälglein dem Umstände zu-

schreibt, dass dieselben erst, nachdem sie auf der

Pflanze selbst vertrocknet und abgefallen, gesam-

melt würden, während die noch saftigen, vor der

Reife gesammelten und im Schatten getrockneten

Früchte, welche selten im Handel gefunden wür-

den, allerdings ein wirksames Mittel abgäben. Die

letztern meint er, habe Mesue verstanden, nicht

aber die abgefalleneu , welche Diejenigen anwen-

den, die dem Mesue fälschlich widersprechen,

„lii quorum numero ego quoque quaiidoque fui",

fährt er dann fort: ,,verum cum postea integrum

Senae campum sevissem , ut folliculos decerptos

virentes, et succo praegnantes, mox siccatos ex-

perirer, rem aliter facto periculo se habere facile

comperi" (I. c. p. 521).
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Ausserdem, dass die jiin^eni Triebe nnd Blät-

ter immer stärker behaart crsclieiiicii , als die äl-

teren, ünderii beide Spielarten der Cassia ohoviita

Collad. auch im Alla,eiiieincn wieder in der Beliaa-

ruiig ab. Während nämlich die wildgewacliseneii

Kxemplare meiner Sanimliing ans dem steiiii;^en

Arabien libcrliairpt dichter flaumige, uuterscits zuju

Tlieil graulicli-lvurzhaarige bis last lil/.ige Ulätt-

chen und eben so diclit- Kur/iliaarigc Dlattstiele und

jüngere Aestchen besitzen , sind an einem in der

Gegend von Cairo cnltivirten Exemplare die ge-

nannten Theile nur schwach -flaumig bis linlil Die

Nebenblätter (Kig. VI, 10 und 11), deren liescUal-

feulieit bei dieser, wie bei den übrigen onicinellcu

Arten von den Schriristellern gar niclit oder nur

sehr ol)crMächlich angegeben wird, sind bleibend,

grosser als bei den übrigen, lauzcltlich, pfrieni-

lich- zugespitzt und auswärts am Grunde durch

ein dickliches, fleiscliigcs, drüsenälinlicbes Ohr-

läppchen fast halbhcrzförmig, mit einem starken

Mitteluerven und in ihrer liinturn, brciti-rn Hallte

mit einigen (\m trocknen Zustande) ebeiilalls bei-

derseits stark erhabenen Seitennerven durchzogen,

übrigens gleich den Kiederblättchen kurzhaarig bis

fast kahl. Auch in den vorhandenen Aiibilduugen

dieser Art ist auf die Darstellung der Nebenblätter

nicht die gehörige Sorgfalt verwendet und oben so

fast ohne Ausnahme an diesen Abbildungen zu rü-

gen, dass sie die meist selir auffallende Grossen-

abnahme der Kiederblättchen gegen den Blattstiel

bin nicht naturgetreu wiedergeben. Uemungeachtel

herrscht über diese Art, als JJutterpflauze der un-

ter Nummer 6 beschriebenen Senncslilättcr nicht der

geringste Zweifel. Um die Unterscheidung dersel-

ben zu erleichtern, kommt noch die eigentliümlicbc

Bildung der meist sehr stark sichelig- geKrümmteii

Frucht hinzu, welche theils in geringer IVlenge den

Blättern beigemengt, theils aber aucli noch für sich

allein, als Folticali Sennae, im Handel angetrof-

fen werden und sieh durch ihre blänlichgraue, in

der Mitte braunrothc Farbe, hauptsächlich aber

durch eine Längsreihe von mehr oder minder stark

vorspringenden, abgerundeten Läppchen auszeich-

nen, welche die Witte auf jeder der beiden flachen

Seiten der Hülsen einnimmt (Fig. VllI, 1 und 2).

Die Cansia ohuvata Collad. scheint von allen

officinellen Cassien am weitesten verbreitet zu

zu sein. Sie findet sich in den östlich und west-

lich das rotlie Weer iiegrenzendcii Ländern, ihre

ursprüngliche Verhreituiig scheint aber im Westen

dieses Meeres weniger weit nördlich zu gehen ; da-

gegen erstreckt sich dieselbe auf dieser (der afri-

canischen) Seite weiter in das Binnenland, als auf

der eutgegengesctzten. Beide Varietäten kommen

I

ancli in Senegambien vor, und von der var. obtusa

sab ich Kxemplare aus Ost- und Westiiidien, jedoch

wahrsclicinlicb nur von cultivirtcn Pllanzeu her-

rührend.
{F o r i se t zit iiff julffi.)

Ueber die Saflwegc in den Pflanzen.

Vom Prof. //. II u 11mann in Giessen.

111. l> iixot!/ le (1(1 nen.
{Fo rlselz II II /i-, )

B. Der iibsteigeude Saft.

Es scheint zweckmässig, auch hier wieder die

verscliiedenen Verhältnisse gesondert zu betrachten,

iiuleni es nicht ohne Einfluss sein kann, ob die

Khissigkciten vor dem Herabsteigen aus den peri-

pherischen Slammtheilen erst aus der unversebrten

Wurzel hinaufgestiegen waren, oder aber direct

aus den IJIättern, oder aus aiigesclmiltenen Zweig-

spitzen n. s. w. herabsteigen.

1. Her absteigende Saft bei Aufnahme dessel-

i)en durch die Biälter.

Um diesen V'ersuch jihysiologisch zu rechtfer-

tigen, wird es genügen, darauf hinzuweisen , dass

dieser Fall in der freien Natur bei jedem Than und

jedem Ilegengusse vorkommt und in der That eine

wesentliche Bedingung des Gedeihens der Pflanzen

bildet.

Salix frtigilis L. Ein grosses, unversehrtes

Blatt wurde am 7. Juni in die Lösung gesenkt, und

der betreffende Zweig am 10. abgeschnitten. Ana-
lyse. Im äusseren Theile des Zweiges reagirten

alle Systeme; weiter nach dem Stamme bin zuletzt

nur noch einzelne Tracheen des Holzes, und zwar
am weitesten auf der dem betreffenden Blatle ent-

spreclienden Ziveiyseite.

S- frayilis L. Versuch wie vorhin, mit der

Moditication, dass der grossere Zweig, welcher den

saugenden Nebeuzweig trug, auf der entsprechen-

den Seite tief gekerbt wurde. — Nach 3 Tage«

konnte die Lösung iu dem saugenden Zweige am
weitesten in den punctirteii Gefässcn der Holzschiiht

und zumal in den abrollbaren Siiiralen der Mark-
scheide verfolgt werden. In dem Hauptzweige war
die Flüssigkeit auf der Grenze zwischen äusserer

und innerer Holzlage, aber nicht ilher die Herbe

hinaus, abwärts gedrungen.

,S. frayilis L. Mehrere Tage biiucrein.uider

wurden immer neue Blätter eines jungen Zweiges

in die Lösung gesenkt, bis eine grössere .Menge

derselben aufgenommen war. Der Uanptzwcig,

welcher den saugenden Nibonzweig trug, wurde

bis auf das Holz 3 Linien breit geringelt, und der

liindcnring entfernt. — Anal.^se nach 12 Ta^en.

Im peripherischen Xhcile des saugenden Zweiges



— 843 — 844 —

hatten wieder alle Systeme aufgenommen , weiter

abwärts aher leitete nur noch die aiarksclieide;

^'On da ans ging die FliissigUcit auch mit den ans-

tretenden Gefässhiindeln bis an die Narl>en der zum
Thcil abgefallenen niattstlele, wiilirend die in djren

Winkel sitzenden Knospen, znr Zeit nouli ohne Ge-

fässverbindnng mit der Marksebeide, gänzlicb über-

gangen waren. Sie war im Innern des H0l7.es weit

in den llauptzneig hinabgestiegen , nnd zwar hier

wiedcrnni aiif der Grenze zwischen der iiunseren

lind inneren Holzlaye Cdoch vorzugsweise in der

letzterenli ; während sie in Binde nnd Bast die ge-

ringelte Stelle 7iicht erreicht, geschweige denn

iibersclirittcn hatte. — Uebrigens geht die Flüssig-

keit in dem Hanptzweige nicht nur abwärts, son-

dern auch aufuiirtu, und zwar an derselhen Stelle

des Holz.systeines. Ebenso geht sie in dem saugen-

den Zweige selbst auch in die unterhalb des san-

genden Bialtes befindlichen Blätter über nnd ist

hier leicht in den abrollbaren Spiralen des Blatt-

stieles nachzuweisen. Es innss bemerkt werden,

dass die beiden Lagen des Holzes in ihrem ganzen

Verhalten sehr verschieden waren ; die äussere

säftestrotzend nnd olfenbar noch im vollen Bildungs-

processe begritTen (27. Juni), die innere weiss,

trocken, und somit für Fortleitnug roher Säfte weit

geschickter. Es bleibt daher nur auffallend, dass

die Flüssigkeit, während sie im Nebenzweige am

leichtesten in der Markscheide vordrang , in dem

(älteren;) Hauptzweiye die Nachbarschaft des Mar-
kes verlösst und weiter nach aussen gelegene Ge-

fässe verfolgt. — Dasselbe beobachtete ich bei

Salix acuminata Smith , wo die Lösung durch

3 ineinander einmündende Stockwerke oder Systeme

von Zweigen verfolgt wurde. Der noch grüne auf-

saugende Zweig verhielt sich wie oben; der diesen

aufuehmende Zweig hatte 3 Holzlagen; auch in die-

sem war die Flüssigkeit vorzüglich neben dem

Marke hinabgestiegen. Letzterer Zweig ging in

einen dritten, stärkeren über, dessen Holz 4 La-

gen unterscheiden Hess, und hier war die Flüssig-

keit auf der Grenze zwischen der innersten und

der näcbstfolgendcn Holzlage, nicht aber neben dem

Marke, hinal)gegangen. — Man würde vielleicht

nicht fehl greifen, wenn man dieses Verhältiiiss

durch die Verschiedenheit der Jahrgänge erklärte,

iudem man etwa annähme, dass die Flüssigkeit

von dem jüngsten Zweige an bis in die älteren im-

mer einen und denselben Strich, immer die gleich-

alterigen Gelasse einhielte. Wenigstens wird dies

durch das bemerkte Vorkommen von mehreren

Holzlagen nicht widerlegt. Denn ich habe die sichere

Beobachtung gemacht (bei Salix alba~i, dass in

einem und demselben Jahrgange wenigstens 3 aut-

eiuanderfolgende Stockwerke von Zweigen aufge-

baut werden können, wovon der letzte und stärkste

zwei deutlich unterscheidbare Uolzlagen zeigt,

welche aber auch schon in dem ersten und schwäch-

sten augedeutet sind (Anfang Juli). — Um einen

festeren Anhaltpnnkt znr Ueurtheilung der Alters-

verschiedenheit der jungen Zweigsysteme zu ge-

winnen, untersuchte ich daher das Verhalten jenes

kleinen Gefässhündels , welches in jungen Zweigen

sich stellenweise von der Markscheide abzweigt

nnd in den Blattstiel des die Knospe stützenden

Blattes läuft. Späterhin (im folgenden Jahre) wer-
den diese durch den Abfall des Blattes aussen ab-

gerissenen Gefässe mehr und mehr von dem in dem
j»ngen Zweige (aus jener Knospe hervorgegangen)

neu gebildeten Holze überdeckt und begraben; aber

sie können bei sorgfältigem Suchen auch in älteren

Zweigen noch aufgefunden werden. In obigem

Falle nun, bei Salix acuniinata , fand sich, dass

die Salzlösung in dem älteren Hanptzweige, wie

erwähnt, zwischen der innersten und nächstfolgen-

den Holzlage und damit äusserlich über jenes, der

innersten Holzlage angchörige kleine einstige ttlalt-

gefässbündel hinabgegangen war.

Balsamina kortensis. Die durch die Blätter

aufgenommene Lösung konnte .nach 3 Tagen oher-

wärts in allen Theilen am weitesten, abwärts aber

in den Gefässen und dem sie begleitenden (Holz-)

Prosenchyni verfolgt werden; letzteres hatte indess

ungleich mehr Flüssigkeit geleitet, so dass auf dem
Ouerschiiitle gewöhnlich die ungefärbten grossen

Gelasse von einem feineu Ringe sehr kleiner blauer

Zellenpunkte umgeben erschienen. — So wurde in

einem anderen Falle, wo die Pflanze nur sehr we-
nig von der Lösung aufgesogen hatte, beobachtet,

dass diese vorzugsweise in der inneren Riuden-

schicht nnd den Prosenchymzellen in der Nähe der

Gefässe, nicht aber in diesen selbst hinabgegan-

gen war.

Während also bei deuUolzpflanzen die Tracheen

am leichtesten leiteten, so waren bei der saftrei-

chen Balsamine die nahen Prosenchymzellen ent-

schieden überlegen. Der Grund liegt vielleicht

darin, dass bei Holzpflanzen die Prosenchymzellen

vielfach mit Luft gefüllt sind, was bei der Balsa-

niine nicht Statt findet, wodurch allerdings der

Gang der Lösung von Zelle zu Zelle durch die

überdies trocknen Membranen erschwert werden mag.

iFort Setzung- folget,)

Iiiteratur.

Griffith's Posthumous Papers. Arranged by J.

M'Clellaud. Calcutta 1848.
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Als Crirritli starb, liinterliess er seine zalil-

reiclieii Papiere und seine gros.scii 8aninilun;:eM aller

Art der Ostindischeii Coinpaiinic , von welcher der

Druck der erslcrcn und die Vcrtlieihing der letz-

teren aii(j,eordnet wurde. Diese Papiere aalicn Ge-

legenheit zur Herausgabe von drei Octavbändeii, die

Tagebücher und die liotanisclien Nulizeii, und von

zwei Quarthändcu, die Ahblldun(j;en enthaltend. Die

letzteren und ein beträchtlicher Theil der crsteren

besteht aus eili); entworTenen Skizzen und Motizen,

die mehr oder weniger vollstaridig sind, iil)er Pdaii-

ZCM, welche ihm in Indien aulsticssen. Sic bilden

eiue Ma.sse , aus englischer Kunstsprache mit lutci-

liischeli Brocken und aus lateinisclier Kuuslsprache

mit englischen Drucken znsaninienge.setzt, sind aber,

obgleich weit enirernt von dem, was Griffith

publicirt haben würde, von hohem Werthe in Itc-

zug auf die eigene Anscluiuung und die sehr sorg-

fältige üntersuchnng der feineren Thcile, wclclie

sie entlialten. Ihre Wichtigkeit wird aber beein-

trächtigt durch endlose Druckfehler und durch die

unvollkommene Weise, wie des Verfassers halli

lesbare Noten wiedergegeben sind. Kür Fremde,

die mit den Indischen Eigennamen nicht vertrau!

sind und die Namen von Urten und Dingen nicht

unterscheiden können, werden einige der Notizen

wahrscheinlich ganz unvciständlich sein. Die Ta-

gebücher und Privatliriefe , welche den übrigen

Theil dieser Uände bilden , sind sowohl von allge-

meinem als von wi.ssciischaftlicbem Interesse; sie

enthalten die von einem so gutPii Beobachter wäh-

rend mehrerer Jahre in verschiedenen Theilen In-

diens täglich gemachten Notizen , und seine rück-

sichtslos gemachten tind seinem Kreuiide, dem iJr.

Wight mitgetheilteii Ansichten, deren üekannt-

machung der Referent in No. 34. des Gard. Chrnn.,

dem wir diese Anzeige cntnclinien, wohl mit allem

Hecht, für unpassend hält. Einige Schilderungen

von Cabul, von Punjaub und von Boutan werden

aus den im 2teu Bande enthaltenen Privatbriefcii

noch mitgetheilt. ,S— {.

Sitzungsberichte d. Kais. Akademie der Wissen-
schaften. Mathem. -naturwisscnsch. Kla'ise. 1850.

April. 8.

S. 317— 328 findet sich ein Comniissionsbcricht

des Hrn. Prof. Ungcr über die von der Müiicliijer

Akademie der Wissenschaften ausgegangene bota-

nische Krforschung des Königreichs Bayern , nebst

Empfehlung und Vorschlägen , um eine solche auch

für Oesterrcich auszuführen. jj

—

l.

London's llortus Britanniens. A New Edition.

By Mrs. Loudon. ovo. Lungmans.

Die neue Ausgabe von Loudon's Horfus Bri-

tannicus , von dessen Wittwe besorgt, wird von

dem Ref. im Gard. Cliron. n. 28. als das jetzt voll-

ständigste, fast bis auf die jüngste Zeit sorgfältig

fortgeführte und gut gedruckte Verzeichniss kul-

tivirtcr Pllanzen belobt, aber getadelt wegen sei-

ner Einiichtung, indem es aus 2 Theilen bestehe,

von denen der erste das alte Verzeichniss nach

Linneischem System mit wenigen Zusätzen auf

466 Seiten enthalte, der zweite aber die Nachträge

auf mehr als 200 Seiten in alphabetischer Ordnung;

dies sei unbequem zu benutzen. Es hätte nach der

einen oder der anderen Art durchgcfnhrt werden

müssen , doch würde es weit besser gewesen sein,

es nach natürlichen Familien zu ordnen. Deshalb

sei die letzte Ausgabe von Don's Hortus Cantabri-

giensis viel besser, doch werde die grössere Voll-

ständigkeit des Loudon'schen denselben in den

Augen von Manchem werthvoller erscheinen lassen.

Ref. hofft, dass das Supplement ancli besonders

werde verkauft werden. .S' — l.

Personal - I^fotizen.

Am 13. Mai starb zu Erfurt der K. Prenss. Me-
dicinal-Rath Dr. Job. Jac. Bernhardi, ordentl.

Professor in der medicinischeu Facultät der ehe-

maligen Universität, Dircctor des von ihm bis in

die neueste Zeit sorgfältig gepflegten botanischen

Gartens, geboren zu Erfurt am 1. Sept. 1774. ün-

verheirathet verwandte er einen gewiss bedeuten-

den Theil seiner Einnahmen für die Wissenschaft,

indem er nicht nur den bot. Garten sowohl durch

directe Unterstützung, als auch durch die Unter-

haltung eines weit ausgelirciteten wissenschaftlichen

Verkehrs in einem aclitiingswerthen Znstande er-

liielt, sondern auch bedeutende Sammlungen an Bü-

chern, Pflanzen und Mineralien um sich versam-

melte. Sorgfältige genaue Beobachtungen und einen

Schatz verscliicdenartlgcr Kenntnisse zeigeu uns

seine Schriften, welche sich nicht auf die Botanik

allein beschränkten, sondern auch auf den (Garten-

bau und die .'Medicin ausdehnten. Die von Will-
denow nach ihm im J. 1802 benannte Gattung der

Lycopodiacecn , Uernhardia, war schon 1800 von

Swartz ysilutum genannt worden, es wird da-

her angemessen sein, dem Andenken des verdien-

ten Mannes eine andere Gattung zu widmen. Wenn
Erfurt, als Sitz einer ausgedehnten iilülienden Uan-

delsgärlncrci , sich den botanischen Garten als sol-

chen zu crlialten suchte, und die schätzbaren Sa4iim-

lungen des Verstorbenen damit in Verbindung

setzte, um, wie es schon die Absicht war, eine

höhere Lehranstalt für (iiirliier dadurch zu fiindi-

ren, so würde dem Verstorbenen von seiner Vater-
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Stadt ein wiirdises Denkmal gesetzt und das Gc-

deilieri einer solchen praktisch - Misseiischaftlichen

Anshildiiiigs- Anstalt nnter solchen Verhältnissen

wohl unzweifelhaft sein.

Ueber Ferdinand L i n d h e i m e r ans Frank-

furt a. AI., dessen botanische Ausbeule des Staates

Texas den Uotaniliern durch Dr. Kugel mann und

Prof. A. Gray bekannt geworden ist, dessen ^'a-

men sclion Pllanzen unserer Gärten führen, giebt

Dr. Römer in seinein Buche über Texas folgende

Nachricht. „Am Ende des Orts c^e»- Braunfels)

und In einiger Entfernung von den letzten Häusern

stand, halb versteckt unter einer Gruppe von Ul-

men und Eichen nnd hart an dem Ufer des Comal-

Flnsses eine Hütte oder kleines Hans, das mit dem

eingezäunten Gärtchen nacii Gestalt nnd Lage ein

achtes Bild der Idylle darbot. Als ich mich zum

ersten Wale dieser ländlichen einfachen Behausung

uälierte, erblickte ich vor dem Eingange der Hütte

einen aiann , der eifrig mit Holzs|)alten beschäftigt

nnd augenscheinlich dieser Arbeit niclit ungewohnt

war. So weit der dichte schwarze Bart, der das

ganze Gesicht bedeckte, es zn erkennen erlaubte,

kounte es ein Mann im Anfange der Vierziger sein.

Er trug einen blauen, voru offenen Kittel, gelbe

lederne Beinkleider und grobe Schuhe, wie sie bei

den Farmern des Landes nblicli sind. Neben ihm

lagen zwei schöne braungelleckte Hüliuerbunde und

an einem der benachbarten Bäume war ein dunkel-

farbiger Pony angebunden. Der Beschreibung nach

konnte der Mann nur derjenige sein, den ich suchte

und die mir in der Sprache eines gebildeten Man-

nes nnd mit einer leisen, fast zaghaft klingenden

Stimme, welche nicht zu der rauhen Aussenseite

des Mannes zn passen schien, ertheille Antwort

bestätigte meine Verniuthung." — Nachdem L. auf

den besten deutschen Schulen und Hochschulen eine

wissenschaftliche, besonders auf das Studium des

klassischen Alterthums gerichtete Ausbildung er-

lialteu, dann scheu eine Zeit an einer höheren

Lehranstalt gewirkt hatte , trieb ihn vor mehr als

einem Jahrzehend die Unzufriedenheit mit den öf-

fentliclien Zuständeu der Heimath und auch wohl

die Lust nach Abenteuern über das Weltmeer

zurichten. Allein auch diese Lebensweise sagte

ihm nicht zu und er beschloss, besonders auf An-

regung eines Freundes in St. Louis, die Befriedi-

gung einer seit früher Jugend gehegten Neigung

für Botanik zugleich zu einer Erwerbsquelle zu

machen. Er kaufte einen zwelräderigeu Karren

mit einem Pferde, belud denselben mit einem Packen

Püanzenpapier und einem Vorratb der nothwendig-

sten Lebensmittel, namentlich Mehl, Kaffee und

Salz , und zog dann mit der Büchse bewaffnet und

mit keinem anderen Begleiter, als seinen beiden

Jagdbunden in die Wildniss hinein, wo er, mit

dem Sammeln und Einlegen von Pllanzen beschäf-

tigt nnd für seine Nahrung besonders auf das Er-

gebniss der Jagd angewiesen, oft mehrere Monate

hinter einander, ohne ein menschliches Wesen zu

sehen, zubrachte. Als dann im Spätberbste 1844

der erste grössere Zug deutscher Einwanderer un-

ter der Leitung des Prinzen Solms in Texas an-

kam , schloss sich L. denselben an und wurde als

ein des Landes kundiger nnd erfahrner Mann vori

den Neulingen freundlich aufgenommen. Er zog

mit ihnen an den Comal-Fluss; und erbat sich,

als hier im Frühjahr des folgenden Jahres die Stadt

Neu- Braunfels gegründet wurde, auf alle anderen

Landanspruche verzichtend, von dem Prinzen eineii

unbedeutenden und wertblosen , aber reizend auf

dem steilen Ufer des unvergleichlich schönen Co-

mal- Flusses gelegenen Fleck Landes, erbaute hier

eine Hütte nnd begann von hier aus die reiche und

grosscntbeils noch unbekannte Flor von Texas mit

mehr Müsse und Bequemlichkeil auszubeuten. Er
verband sich darauf mit einer Tochter der knrz

vorher angekommenen Einwohner und lebt, von

seiner Frau auch in seinem Geschäft unterstützt

und der häuslichen Sorgen entrückt, in ursprüng-

licher Einfachheit in seinem Häuschen fort.

ging zuerst mit mehreren Gleiciigesinnten nach

Mexico, lebte hier in der Nähe von Jalapa* von

dem Ertrage einer Ananas- und BananeupHanzung,

und ging später nach Texas , um hier als Freiwil-

liger noch den letzten Theil des texanischen Unab-
hängigkeitskrieges gegen Mexico mitzumachen. Nach
Beendigung des Krieges versuchte er eine Zeit lang

Kurze ]£otizeii.

Trifolium arvense wird als ein sich bewäh-
rendes Hausmittel im Theeaufguss gegen Durchfälle

noch heutzutage benutzt und empfohlen. In Kos-
teletzky's med. pharm. Flora wird nur erwähnt,

Er dass dies Kraut (Herba et Flor. Lagopi) im Gebrauch
sei, aber nicht wie? In Bauhin's bist, plant.

Iib. LVII. heisst es, dass es in nicht geringem Grade
adstringirend wirke und dass Matthiolus sage,

es werde von den Deutscheu zur Beseitigung des

Durstes in der Dysenterie benutzt. Hat mau über

die Wirksamkeit dieses gemeinen Krautes neuere

Erfahrungen? Wäre nicht eine chemische Unter-
ais Ackerlianer zn leben und sich eine Farm ein- ! suchung der Mühe werth?
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lieber die Cassia- Arien, welche die ver-

schiedenen Sorten der bei uns im Handel

vorkommenden Sennesblälter liefern.

Von
G. W. Bischoff.

(Fo r t s e f z u n g-, )

Zu den unter Nummer 1. bescliricbenen und

Fig. I. 1—8 CTab. IXO abgebildeten Blättchen ge-

liürt als Mntterpflaiize unverkennbar jene , welche

von Nectoux CVo3age dans la haute Egypte —
1808 — p. 20. t. 2) als Cassia lanceolata (Sen6

de Nubie) dargestellt und von deren Abbildung eine

Copie in Hayne's Arzneigewächsen CO. Bd. t. 41)

und minder gut in der Düsseldorfer Sammlung of-

ficineller Pflanzen (t. 345) gegeben ist. Auf der

Hayne'scben Tafel stimmen die zumal in Fig. 1.

dargestellten oval- oder eyrnnd- länglichen, nicht

eigentlich twie es in der Beschreibung lieisst) ey-

rund- oder länglicli - lanzcttlicbcn Fiederblättchen

in ihrer Form ganz mit den in der alcxandrinisclieii

und tripolitanischen Senna voikoiniiicndcii üherein.

Auch die unter diesen beiden Seiinasortcn nicht sel-

ten sich findenden Früchte, die auch für sich allein

zuweilen noch als eine zweite Sorte der Folliculi

Sennae im Handel gesehen werden, sprechen für

die Identität ihrer Mutterpflanze mit der von Nec-
toux dargestellten Art. Diese sogenannten Folli-

culi haben nämlich eine schief- oder raiiteiiförniig-

ovalc bis schief längliclie (;e.«talt (_Tab. IX. Fig. IX,

1 und 2), tragen die bloilicnde Basis des Griffels

oder an deren Stelle einen .seichten Ausschnitt fast

in der Mitte der schief gcstulzteii Spitze, erreichen

nur eine Länge von 14 bis 21 Linien, bei einer

Breite von ö bis 12 Linien, sind von einer vor-
herrschend olivoiigrünen, mehr oder niimlcr ins

Bräunliche ziehenden Farbe, in der .Mitte ihrer

flachen Seiten etwas hulperig-aiigcscbwullcn, auf

den angeschwollenen, meist schwach glänzenden

Stellen heller oder dunkler kastanienbraun gefärbt,

ohne die Längsreihe von abgerundeten Läppchen,

welche die Früchte der Cassia obovata characte-

risiren , und kaum bemerkbar sichelig-gekrnmmt.

Die Nebeniilätter sind bald sehr kurz, bald etwas

länger, pfriemlich oder laiizettlich und stachel-

spitzig-zugespitzt, an der Basis ihres vordem

Eandes durch ein dickliclies Ohrläppchen Iialbherz-

förmig oder fast halhspontonförHiig.

Es ist schon früher erwähnt worden, dass die

hierher gehörenden Fiederblättchen hinsichtlicJi der

Behaarung alle Uebergänge von der spärlich- flau-

migen bis zur graulich- filzigen Pubescenz zeigen.

Den stärker behaarten Blältcheii entsprechend trifft

man nun auch unter denselben verkäuflichen Senna-

sorten öfters junge Früchte an, welche durch einen

dichtem Uebcrzug von gelblichen, gcbüschelten

Härchen in die Augen fallen CTab. IX. Fig. 1, 0),

und eben so findet man manchmal auf weiter aus-

gewachsenen Früchten diesen Uebcrzug in reich-

licherem Maasse, als gewöhnlich, an, nur dass

dessen Farbe alsdann verbleicht ist, wobei zugleich

die l)eideii Frnchtnähte, besonders aber die saa-

mentragendc , von sehr kurzen, aber ziemlich dicht

stehenden Härchen kurz gewinipert sind. Indessen

lassen sich auch diese Früchte durch ihre mehr

rautenförmig-ovA\e oder längliche, nur sehr schwach

sicheligc Gestalt leicht als der genannten Cassia

angehürig erkennen.

F.ine weit grossere Schwierigkeit tritt uns ent-

gegen, weini wir es versuchen wollen, die Ver-

wirrung in der Synonyinic zu lösen, welche hin-

sichtlich der von Nectoux als Cassia lanceolatu

bezeichneten Pflanze bei den verschiedenen Schrift-

stellern herrscht. Unter den früheren Schriften

scheint „ T a b e rn a c ni o n t a n u s' Kreutcrliuch" das

älteste zu sein, in dessen von C asp n r Hauhin
4»
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im J. 1625 bcsorsteii Ausgabe C2' Till. p. 220) im-
i

ter dem Naiiieii Alexaiidrinisclier üeiiet , Sena

Orientalis, eine Cassia- Art beschrieben und ab-

gebildet ist, welche liierher gezogen werden miiss,

aber wegen der spitzem Blättchen der durchweg

vierpaarig gezeichneten Blätter zu der später zu

erwähnenden spitzblättrigen Varietät C^'ig.V, 1 — 7)

gehört. Benierlienswerth ist, dass daselbst in der

Beschreibung schon von zwei Sorten alexandrini-

scher Senna die Bede ist, deren erste, „Mechiita

genanut, weil sie von Mccha konipt", eine grün-

liche, mit Gelb vermischte Farbe habe und die al-

lerbeste sei, während die andere, ,,Ä'ne/<o genannt,

VOM dein Ort da sie wächst", jener an Güte nicht

gleich komme, jedoch besser sei, ,,dann die Wel-

nche iSeniui italicci). Ks wird also hier zwar

schon die Mecca-Senna, welche sich wirklich durch

ihre mehr gelbgrfine Farbe kenntlicli macht, von

derjenigen, welche in den spätem Schriften als

alexandrinische oder Senua de la Palte bezeichnet

wird, unterschieden, aber die Mutterpflanzen bei-

der Sorten werden nicht gesondert. Die wenigpaa-

rigen Blätter und die kurzen Früchte lassen jedoch

die citirte Abbildung nur auf die zuletzt genannte

Sorte beziehen. Dieselbe Vermengung der Mutter-

pflanzen findet auch, nach den Citateii zu schliessen,

in Casp. Bauhin's Pinax theatri botanici Cp- 397)

,iSenna Alexandrina sive foliis acutis" Statt, wel-

che Liniie Csp. pl. p. 539) als Synonym zur Haupt-

form se'met Cassia Senna zog, wobei er noch Mo-
rison bist. II. p. 201. s. 2. t. 24. f. 1. citirt. Die

Abbildung Morison's, die ich im Augenblick nicht

vergleichen kann, soll nach Hayne sehr schwan-

kend und unbestimmt sein , so dass sie sich auf

keine der hier in Rede kommenden Cassj«- Arten

beziehen lässt. Denn dass die ächte Mecca -Senna
ihrer Hauptmasse nach von einer andern, von Cassia

lanceolata Nect. verschiedenen Art abstamme, geht

aus der aufmerksamen Vergleichung der oben (un-

ter Nummer 1 und 3) beschriebeneu und (Fig. 1

u. n— IV) abgebildeten Blattformen deutlich her-

vor. Es müsste also auch L i n n 6's Cassia Senna ct.

(nach dem Bauhin'schen Citate) noch aus zwei
verschiedenen Arten — der Media und Saelto des

Tabernaemontanus — bestehen, so dass seine

Cassia Senna, mit ihrer var. ß. (nämlich der C.

ohovata CoUad.}, drei verschiedene Cassien be-

greifen würde. Aus der Linn^'schen Diagnose

„foliis trijugis quadrijugisve sexjugis subovatis"

scheint jedoch hervorzugehen, dass er zn seiner

C. Senna keine Form mit wirklich lanzettlichen

Blättchen zählte, sondern unter der Hauptform oder

der Senna alexandrina s. foliis acutis wohl nur

die Pflanze verstand, welche später von Nectoux

als Cassia lanceolata beschrieben wurde. Auch
Jos. Gärtner, welcher (de fnict. 11. p. 312)

die Cassia Senna L. als „Senna officinatis" be-

zeichnete, begriff unter diesem Namen, nach den

vou ihm gegebenen Citaten , dieselben verschiede-

nen Arten, wie Linne, obgleich die dazu gehö-

rige Allbildung (tab. 146. f. 4) unverkennbar die

Frucht von Cassia lanceolata Nect. darstellt.

Wie aber iiinnd und Gärtner die C obo-

vata Collad. mit C. lanceolata Nect. vermengten,

so .haben dagegen die folgenden Schriftsteller die

Nectoux'sche Art theils mit der gleichnamigen

Pflanze Forskäl's verbunden — soPersoon un-

ter seiner C. Orientalis (synops. pl. 1. p. 457),

Hayne unter Cassia lanceolata (Arzneigew. IX.

t. 41), ebenso Theod. Vogel (synops. gen. Cass.

p. 36) und ich selbst (Med. pharm. Bot. p. 13) —
theils ausserdem noch mit C. acutifolia Delile,

ebenfalls unter dem Namen C. lanceolata , ver-

mengt, wie Coli ad on (monogr. p. 93) und nach

ihm De Candolle (prodr. 11. p. 492), während

Delile selbst in der Flore d'Egypte (p. 219) seine

C. acutifolia zwar mit C. lanceolata Nect. ver-

bindet, aber die C lanceolata Forsk. für eine da-

von verschiedene Art hält. Nach den vor mir lie-

genden Original -Exemplaren Delile's ans der

Sammlung des pariser Museums muss ich ebenfalls

C. lanceolata Nect. und C. acutifolia Del. für Va-
rietäten einer und derselben Art erklären, welche

aber keineswegs die C. lanceolata Forsk. sein

kann, da diese sich nach Forskäl's Beschreibung

nicht nur durch eine Drüse über dem Grunde des

Blattstiels, sondern auch durch gipfelstäiidige Trau-

ben und linealische Früchte auszeichnet, während

die Pflanze von Nectoux und Delile drüsenlose

Blattstiele (Tab. IX. Fig. I, 10 u. 12. Fig. V, 9),

blattwinkelstäiidige Trauben und, wie schon ge-

sagt, breite schief - ovale oder schief-längliche

Früchte hat, und eine ganz verschiedene Art bil-

det, welche ich, um alle Namenverwirrung aufzu-

heben, Cassia lenitiva nenne. Dieselbe besteht

aber aus zwei Formen: einer stumpfblättrigen und

einer spitzblältrigen. Zu der ersten gehört C. lan-

ceolata Nect., die andere ist Delile's C. acutifo-

lia, deren Abbildung übrigens in der Flore d'Egypte

(t. 27. f. 1) nicht naturgetreu ist, da die Blättchen

und Nebenblätter viel zu spitz und die Früchte zu

lang dargestellt sind, wie die mir zur Vergleichung

vorliegenden, von Delile selbst und Andern ge-

sammelten Exemplare beweisen. Derselbe Vorwurf

trifft gleichermassen die in Hayne's Arzneigew.

IX. t. 40. befindliche Copie der oben genannten

Abbildung, während die in der Düsseldorfer Samm-
lung officiu. Pflanz, (t. 346) als C. acutifolia ab-
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gebildete Pflanze, wie wir weiter iintcii sehen wer-

den , zu einer andern Art gcliürt.

Das Vaterland der Cassia lenitiva ist Niiiiien,

bis zur siidliclieii Grenze Aegjptens, und Cordo-

fan, also wcstlicli vom rotlieu Meere. Aus den

Ländern Aral>iens oder ösllich vom rotlien Meere

habe ich zwar in den von mir verjiliclienen Samm-
lungen keine Kxemplare gesellen; da aiier die Blät-

ter dieser Cassia öltcrs, wie früher schon bemerkt,

der Mecca-Senna des Handels beigemischt sind,

so wäre es leicht möglich, dass dieselbe doch auch

östlich vom rotben Meere waclise; da aber die aus

dem glückliclien Arabien lierkommcnde Mecca-
Senna wenigstens zum grossen Tlieilc über Kairo

zn uns gelangt, wo erwieseuermassen mancherlei

Vcrmiscbnngen mit den Sennasorten vorgenommen

werden*), so kann jener Umstand für sich allein

«och nicht als Beueis für das Vorkommen äer Cassia

lenitiva in Arabien gelten.

Die unter A'ummer 3. beschriebenen, in Fig. II,

1—6. abgebildeten Blättchen haben zwar anf den

ersten Blick einige Aehnlichkeit mit den unter bei-

den vorbergciienden Nummern dargestellten, zeigen

sich aber, genauer betrachtet, doch bedeutend ver-

.schieden durch ihre gestreckte, mehr ins Längliche

Cnie ins Eyrunde) neigende Lanzettform , durch

ihre meist weniger abgerundete und mehr ungleiche

Basis, ihre minder lederige Cousistenz und die kür-

zern, fest anliegenden Flauuihärchen, welche be-

sonders auf der unteren Blatifläche noch vorhan-

den sind. Damit stimmen die unter Nummer 4. be-

schriebenen und Fig. in, 1 — 9. dargestellten Blätt-

chen, mit Ausnahme ihrer meist bedeutenderen

Grösse nnd iiirer dünneren Substanz so sehr über-

ein, dass sicli hieraus schon die Alistammung bei-

der Nummern von einer und derselben Cassia- Arl

vermullien lässt. Dieses wird dann auch durcli die

Ansicht der vorliegenden Kxemplare der Mutter-

*) Eigentlich geschieht die Vermischung der verschie-

denen, die alexandrinische Senna bilftentlen Hlätler in

Bulak , dem Haien von Kairo, uohin die diiich die Ara-
ber zuerst aus Nubicn nach Esneh in OTieriigypten ge-

brncblen Blatter auf dem Nil gelangen. Das Vorliälliriss,

in «cirliera die verschiedenen Blätter vermengt werden,

ficheint doch nicht immer so gleichförmig zu sein , %vie

es in mehreren Schriften angegeben wird, und wonach
auf 5 Tlieilc der Blätter \'on Cassia purt^aits 3 Theile

von jenen der C. obovata und 2 Theile der Blätter von
Solenoslernma Ar^hcl Haync koninien sollen ; sondern
wahrscheinlich richtet man sich dabei hauptsächlich nach

den jedesmaligen Vorräthen der verschiedenen Blätter.

Es ist mir wenigstens in neuester Zeit eine alcxandrini-

schc Senna zu Gesicht gekommen , in welcher den die

Hauptmasse hildeiulen Blättern der C. jmrg-ans — neben
den Arghel- Blättern — gor keine Blätter der C. oboialit

beigemengt sind.

pflanzen bestätigt. In dem Berliner Herbarium be-

fiitden sich zti Ntimnier 3. gehörige Exemplare, von

Ehrciiberg und Hcmprich bei Ltschedda ge-

sammelt und als Cassia acutifolia L)el. bezeichnet,

von welcher sie sich aber ditrch die oben erwälin-

ten Keniizeicben ilirer, die Hauptmasse der Mecca-
Senna bildenden manchen sogleich unterscheiden

lassen. Zu Nummer 4. gehörige Kxemplare aits

Ostindien, von Wight herrührend, sind so« oh)

im Berliner als auch im Pariser Herbarium vor-

handen , nnd ausser den grösseren nnd dünneren

Fiederblättchen durch nichts von den bei Dschedda

gesammelten verschieden ; sie sind in beiden Samm-
lungen als Cassia lanceolata Forsk. bezeichnet und

stimmen mit der Beschreibung und Abbildung nber-

cin, welche Koyle in seinen ,,Illtistrations of the

Himala^an mountaius" (p. 187 nnd 201. tab. 37)

unter demselben Namen gegeben bat. Diese Art

kann aber so wenig als die Cassia lenitiva QC.

acutifolia Del. und C. lanceolata Nectoux) zur
i;leicbnaniigen Pflanze Forskäl's gehören, weil

auch ihr, wie jener, die gipfelständigen Tranben,

die schmalen, linealischen Früchte nnd namentlich

die Drüse über dem Blattstielgrunde Cvergl. Fig. III,

9 und 12) fehlen. Diese Drüse über dem Grunde
des Blattstiels ist bei allen Cassia -Arten, welchen
sie zukommt, eine so constante Erscheinung, dass

svir dieses von Forskai in der Beschreibung .»ei-

ner Cassia lanceolata klar hervorgeliobene Merk-
mal bei unseren Vergleichnngen durchaus nicht aus

dem Auge verlieren nnd keine Art für die Fors-
käTscbe Pflanze ansprechen dürfen, welcher die-

ses Kennzeichen abgeht. Der Mangel dieser Drüse

bei den für C. la7iceolata Forsk. gehaltenen Pflan-

zen machte den Botanikern auch wirklich viel zu

schaffen. De Candolle nannte (ptodr. II. p. .192)

iihue Weiteres den Blattstiel drüsig, welcher An-
gabe aber die zu seiner ('. lanceolata cititlen Syno-

nyme von Persoon und Delile, welche zu C.

lenitiva gehören , wie auch das Vaterland „Ober-

ägypten'' bczcitgt, widersprechen. Hayne bemühte

sich bei C acutifolia Del. und C. lanceolata Nect.

(Arzneigew. IX. t. 40 it. 41) in der verdickten Ba-

sis des Blattstiels selbst oberseits „eine grosse,

stark niedergedrückte Drüse zu sehen*); Hoyle

') Die vier kloinen Driisclien , «eiche Jf a y n e /»i-

schen jedem <ler Blältrhenpaare angiebl, sind kleine,

borslenf ürniige I''leis»hwärzchen , weiche bei den vpr-

schiedcncn officincllen Cassien, jedoch bald auch zu mehr,

bald zu weniger als vieren vorhanden sind (s. unsere

Tab. I.\. Fig IM, 12 11. 13. Fig. IV, 14 , oft aber auch

an den trocknen Blnll.'itielen kaum oder gar nicht zu er-

kennen uilil jedenfalls zur l'iilerscheidung ilcr .Arten ohne

Belang sind.

48'^-
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(a.a.O. i>.
201) inöclite die Gegenwart einer sitzen-

den Drüse niclit für ein constantes Merkmal halten,

da er sie an seiner C. lanceolata selten Cer hätte

wohl sagen dürten : niemals) gesellen. Batka, den

ich noch (freilich als blossen Dilettanten! anführen

will, geht endlich, um die fatale Blattstieldrüse los

zu werden, so weit, dass er (Bot. Zeit. 1849.

Sp. 187j nach Ansicht eines Blattes (wahrscheinlich

nur eines Fiederl)lättchcns), welches ihm Professor

Vahl von Kopenhagen von einem Fo rskäl'sclien

Exemplare der Surdud Senna (also ohne Zweifel

der ächten Cussia lanceolata dieses Autors^ mit

dem Bemerken
,
,,dass die Blattstiele dieser Pllanze

eine Drüse hesitzen", schickte, dem seligen F or s k a I

selbst eine irrthnmliche Verwechselung aufzubürden

sucht, wälirend doch eben diese Notiz Vahl's, ver-

Ijundcn mit der Ansicht des Blättchens, ihn bei eini-

gem Nachdenken auf den rechten Weg zu leiten

geeignet war. Beide geben nämlich gerade einen

directen Beweis dafür, dass eben Cassia lanceolata

Forsk., die er im l'hale Surdud und bei dem Uorfc

Mor sammelte, keine der von den Schriftstellern

dafür gehaltenen Arten mit drüsenlosen Blattstielen

sein könne. Kben darum können auch die von K\\-

renberg und Hemprich bei Dschedda gesam-

melte, so wie die von R03'le beschriebene Cassia

nicht dazu gehören. Beide zusammen bilden im Gc-
gentheil eine von C. lanceolata Forsk. ganz ver-

schiedene Art, die sich auch von C. leniliva sehr

gut unterscheiden lässt durch die gestreckte Lan-
zetlfoim , den schmälern Knorpelrand und die diclil

anliegenden Härchen der Fiederblättcheu , beson-

ders aber noch durch die, theils der Mecca-Senua
zuweilen beigemischten, theils als eine dritte Sorte

der Folliculi Semiae im Handel vorkommenden,
gestreckt- länglichen Früchte (Tab. IX. Flg. X,

1 n. 2), welclie weniger schief und nicht zur Kau-
tcnforni hinneigend sind, die bleibende Griffelbasis

am vordem Ende der saamentragenden Naht und
etwas hinter ihrer zugerundeten Spitze tragen und
bei ihrer bedeutenderen, 2 bis 2^4 Zoll betragen-

den Länge nur eine Breite von 7 bis 10 Linien

haben , in ihrer Farbe dagegen mit denen der C.

lenitiva ziemlich übereinstimmen, nur dass sie im
völlig reifen Zustande mehr gleichförmig kastanien-

oder dunkelbraun erscheinen. Selbst in den Saa-
men lassen sich noch auffallende Unterschiede von
denen der letztgenannten Art nachweisen, wie wir
später sehen werden. In den Nebenblättern ist hin-

gegen kein merklicher Unterschied «ahrzunehmeii.
Dieselben kommen ebenfalls von verschiedener
Grösse vor, sind bald etwas breiter und minder
lang zugespitzt (Fig. III, 9. 10. 11), bald schmäler
und in eine eben so lauge Stachelspitzc zulaufend,

wie bei jener (Fig. III, 15 ab c) ; auch das dick-

liche Ohrläppchen unten am äusseren Rande, wo-
durch das Nebenblatt halbherz- oder halbspiessför-

mig wird , ist vorhanden.

Weil nun die von Ehreuberg für Cassia
acutifolia nnd von Royle für C. lanceolata be-

stimmten Pllanzeii diese Namen unmöglich )jeibe-

halten können, so müssen dieselben umgetauft wer-
den, um fernere Verwechselungen zu vermeiden.

Ich nenne sie daher Cassia medicinalis nnd be-

zeichne die von Ehrenberg und Hemprich
im Hedschas gesammelte, aber auch weiter südlich

in Jemen oder dem glücklichen Arabien wild wach-
sende Form, mit den kleineren und derberen Fie-

derblättchen, die ich als die am weitesten verbrei-

tete für die Haupt- oder Stammform halte, als

«. yeuuina, die in Ostindien knltivirte, von Roj'Ie
(a. a. O.) beschriebene und abgebildete Form, mit

den grösseren und dünneren Fiederblättchen, aber

als var. ß. Royleana. Diese Varietät , welche die

gewöiinlichen indischen Sennesblälter liefert, wird
nach Royle's Bericht in dem nordwestlichen Theile

Ostindiens und namentlich in den Districten Agra
und Muttra im Grossen angebauet, und Royle ist

der Meinung, dass die Mecca-Senna (von C, me-
dicinalis ". genuina stammend) ursprünglich auf

dem Handelswege über Surate nach Delhi gekom-
men und dadurch der Anbau ihrer Mutterpflanze

in jener Gegend veranlasst worden sei. Es lässt

sicli aber vielleicht mit noch grösserer Wahrschein-
lichkeit annehmen, dass die Hindukaufleute, die so-

genannten Gentoo oder Banianen, welche an vielen

Orten in Arabien sich zeitweise niederlassen und
später mit ihrem Gewinne nach Indien zurückzu-

kehren pflegen, die Saamen der Cassia jnedicina-

lis direct nach jenen Districten in der Absicht ge-

bracht haben, um den einträglichen Seunahandel

nach ihrem Vaterlaude zu verpflanzen. Ausserdem

wurde aber auch die Cultur dieser Cassie nach

Ainslie's Angabe (Mat. med. ind. l. p. 391) vor

etwa 30 Jahren im südlichsten Theile der indischen

Halbinsel bei Tinnevelly, in der Nähe von Palam-
cottah , von einem Herrn G. Hughes eingeführt,

und die von dort herkommende Senna- Sorte ist die

wegen ihrer vorzüglichen Beschalfenheit in England

besonders gescliätzte Tinnevelly' -Senna, welche,

vermuthlich in Folge des wärmeren Klinia's und

eines vorzüglich fruchtbaren Bodens, aus grösse-

ren Blättchen besteht, als die gewöhnliche indische

Sorte, und die sich auch noch durch grössere Rein-

heit und eine sorgfältigere Behandlung beim Trock-

nen auszeichnet. Zu bemerken ist noch, dass

Royle, welcher die var. ß. Royleana im Garten

zu Saharunpore selbst ansäcte und lebend beobach-
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(ctc, ihre Dauer als ciiijälirig anhiebt. Picscs ivird i

(Holz-;) Prosciicli^iiis und am incisleii einige der

diiicli die Uiitersiicliiinji der Stenj^ol hesliilij^t, wcl- giosseii Tracheen anr^enuniiiieii.

che nii.lit (j;ar selten in den Hallen der indischen

SenncshIiiUer, manchmal sainnit ihrer Wurzel, aii-

getro/rcii werden, deren Hauptstamni zwar ver-

holzt ist, aber doch mir einen einziKeii Jahrring

zeigt. Es würde hiernach dasselbe Vcrhältniss wie
bei der früher in Italien cnilivirtcii Camia obuvata
Collad. Statt finden-^).

{Fortsetzung folgt.)

Ueber die Saftwege in den Pflanzen.

Vom Prof. H. Ho ffmann in Giesseu.

111. Dikotyledonen.
(Fortse t ziing.)

Lactuca satina. Die durch das Blatt während
II Tagen aiit'gesogene Lösung war auf der ent-

sprechenden Seite besonders reichlich in den Spiral

-

Gelassen und dem sie umgebenden Prosenchym ent-

halten; auf der anderen Seite des Staninics jedoch

nur in dem die Gefasse umgebenden Prosenchym,
und so auch in den unleren Tbeilen des Stanmies.

Uebrigcns hatten hier auch die Hinde und das IMark,

in letzterem am meisten die ZelUn in der Umge-
bung der Markliöhle, geleitet,

Euphorbia terrucina [l,. Die Lösung wurde
nach viertägiger Aufnahme durch ein Hlatt im gan-
zen Stengel, am meisten in den Hnlzzellen und

"feinzelnen Tracheen ( aiirollbareii Spiralen und
punctirten Gefässen) vorgefunden, welche letztere

zum Theil yleichzeitUj nocli einzelne Luftblasen
enthielten.

Trojiaeolum iiiajus. Nach 5tagigcni Saugen
fand sich die Lösung bei der Analyse des Stammes
innerhalb der Intercellnlargänge von Kinde und
Marl», mehr noch in der Holzproscnchymschiclit,

am meisten in einigen Tracheen.

Cucumis Melo. Kach eintägigem Saugen zeig-

ten sich auf mehrere Zoll ab- und aufwärts im
Stengel alle Intercellnlargänge mit der Salzlösung
erfüllt, während der flüssige Zellen - Inhalt selbst

nicht reagirte; ferner hatten einzelne Partien des

*) Es worden zw.ir die oiRrinoIlrn Cassion in ihrem
wililcri Zustande von den Sihriflslcllern allgemein als
Sliüucher angegeben; bei Unlcrsuciiuiig der «ild gewach-
senen F,xem|ilare derselben kamen mir aller nicbrmalj
Zueilet iiher ilic Kichtigkeil dieser Angabe, indem es
mir schien , als üb diesellicn sich eben so wie die culli-
virlcri Kiccmplare verhicllen, d. h. ein- oder höchstens
ZHcijalirig «.Iren. Doch wage ich nicht mit l;cslininilhcit
ilariilier abzusprechen, da nur die t'iilersuchung ganzer
bewurzcitcr SlfJckc von ihren naliirlichen Standorten uns
Gewissheit über diesen Punkt zu geben vermag.

Die Grösse der Gelasse erlaubte hier, für die-

sen lind sämintliclie Fälle die Krage zu entscheiden,

ob die so oft bemerkte blaue Heaction im Innern

blo.s.sgelegter Tracheen nicht etwa blo.ss die Folge

eben dieser Präparlion , kurz des Anschneidcns sei,

indem durch das Messer sehr wohl rcacliousfähige

Flüssigkeiten aus den benachbarten Prosenchjm-

zelleii in die oU'en gelegten Gefässmiindungeii ver-

breitet werden könnten. Wäre dieses der Fall,

also die lieaction im Innern der Gefässe aus-

schliesslich die Folge einer unvermeidlichen ße-

schinutzung im Momente der Analyse, so könnten

jedenfalls bei fortschreitenden Ouerschnitten an

demselben Stammslüeke bei dem ausnehmend gerad-

linigen Verlaufe der Gefässe die in Folge der

ilcaction entstebeiideii blauen Gefässpuncte nicht je-

desmal dieselbe Stelle einnehmen. Dieses ist je-

doch der Fall, und es geht hieraus unzweifelhaft

hervor, dass die Tracheen in gewissen Fällen Flüs-

sigkeiten aufnehmen und weiterbefördern können.

l'ilis vinifera. Auch hier ergab sich, dass die

Flüssigkeit von dem saugenden Blatte aus in dem
betreffenden Zweige sowohl ab- a.\s aufwärts fort-

geht, und zwar in beiden Fällen an derselben

Stelle, nämlich vorzugsweise in der Markscheide

und den die Bastbüiidel nach innen umgebenden

Zellgewebsparticn ; anscheinend war aussen etwas

mehr hinab-, innen mehr hinaiifgegaiigeii.

Cucurbita Pepo. Diesmal wurde eine Ranke
statt des mattes in die Lösung gesenkt, diese iialim

jedoch sehr wenig davon auf, wohl in Folge eines

anhaltenden Regenwetters. Die Analyse ergab,

dass die Flüssigkeit vorzugsweise in dem die Ge-
fässe begleitenden Prosenchym, nicht aber in diesen

selbst hinabgestiegen war.

Aus diesen und ähnlichen Versuchen ergiebt

sich, dass bei der Aufnahme von Flüssigkeiten

durch die Blätter diese am leichtesten in den Tra-

cheen oder dem sie dicht umlagernden Prosenchym

weiterbelordcrt werden; bei saltstrotzcnden Pllaii-

zeii in letztcrem leichler, bei trooknercn llolzge-

wäcliscii umgekehrt. Aber auch bei den saftigsten

Vcgetabilien gehört weiter nichts, als etwas län-

ger fortgesetzte Zufuhr der Flüssigkeit, oder aber

grosse Menge derselben dazu, um dieselbe sehr

leicht auch in die Luftröhren und zuletzt in alle

Tlieile überzuführen. Man würde demnach irren,

wenn man in Bezug auf die Fortlcitung unverar-

beiteter Flüssigkeiten in auf- oder absteigender

Richtung irgend ein einzelnes anatomisches System

ausschliesslich als betheiligt annehmeu wollte. Zu-

mal zeigt sich, dass die Trauliecn im Sommer zwar
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gewöhnlich Ltift führen , dagegen sehr leicht unter

Verdrängung dieser Luft sich vorübergehend mehr

oder weniger, ja gänzlich mit FKissigUeiten er-

füllen. In der That scheint mir anch aus chemi-

schen Gründen der ganze Gasgehalt der Spiralen

lind Spiroiden weiter nichts , als das Resultat der

Aufnahme von rohen Erdllnssigkeiten , M'elche, in

höhere, wärmere Schichten der Pßanze aufsteigend,

ihren Gehalt an aufgelöstem Gas nunmehr wenig

verändert entwickeln, in jene continuirliclien Gänge

ditfuniliren und so nacli oben und aussen unschäd-

lich abdunsten. Hiernach sind die Uefässe als Si-

cherheitsrohren zu lietrachten.

Es verdient einige Aufmerksamkeit, dass, wie

die letzten Versuche beweisen, kein Tlieil so we-

nig an der Hinableitnng der Losniig sich bethei-

ligte, als die Schichten der Rinde. Ich nahm daher

Veranlassung, durch einen directen Versuch die

Fähigkeit der Rinde für die FortschafTung von Flüs-

sigkeiten kennen zu lernen. Uiess geschah, indem

der liinahsieigenden Flüssigkeit jeder andere Weg
als die Rinde abgeschnitten wurde.

Salix vitellina. An einem herabhängenden fri-

schen Triebe von l'/j Linien l>urchniesser wurde

am 19. Juni 5 Zoll vom Ende die Rmde seitlich

auf 1 Zoll aufgeschlitzt, zuiückgebogen , und der

Holzcylinder 2 Linien weit ausgeschnitten; darauf

die Rinde wieder zusammengelegt, zur Vermei-

dung des Vertrocknens mit einem lebenden Blatte

umwickelt, und der Zweig geschient. Zuletzt wurde

ein unterhalb des Schnittes befindliches Blatt des

Zweiges in die Lösung gesenkt. — Nach 24 Stun-

den war die Flüssigkeit im Marke nur wenig, sonst

aber in allen Theilen Cänch Rinde und Bast) und

zwar bis an den Querschnitt des Holzes vorwärts-

gegangen, aber selbst in der Rinde nicht darüber

hinau.s. — Nicht anders war das Resultat nach vier-

tägiger Aufsaugung der Flüssigkeit. Selbst nach

siebentägiger Aufsaugung gelangte die Lösung nicht

über die Rindenbrücke hinaus, ja diese selbst rea-

girte nicht, obgleich sie zum Theil noch voUkom-
meu frisch und lebendig war. in diesem Falle war
übrigens der ganze untere äussere Theil des Zwei-
ges mit Salzlösung strotzend gefüllt, sogar das

schlecht leitende Mark am unteren Holzabschnitte

reagirte deutlich; am stärksten reagirte die Mark-
scheide und der peripherische Theil des Holzes,

und zwar auf der dem saugenden Blatte entspre-

chenden Seite. — Man sieht hieraus, dass ein weit

stärkeres Andringen der Flüssigkeiten, als hier Statt

fand, erforderlich ist, um den Widerstand zu über-

winden, welchen Bast und Rinde dem absteigenden

Safte entgegensetzen. Vgl. unten bei 4.

Diese Beobachtung forderte auf, durch unmit-

telbare Application der Salzlösung in diejenige

Stelle, welcher man am häufigsten das Geschäft

des Hinahleitens der Säfte zuschrieb, die Frage der

Entscheidung näher zu bringen.

2. t'er absteigende Saft bei directer Aufnahme

in die CamhiumschicMe.

Salix ucujthinata Smith. An einem l'/2 7jO\\

starken Aste wurde die Rinde aufgeschlitzt, etwas

abjjclöst, darauf ein vielfach zusammengelegtes

Slüik Flicsspapier darunter geschoben, welches

stark mit der Lösung getränkt war; hierauf die

Wunde locker bandagirt Nach 1 Tage C15, Juni)

fand sich, dass das Salz über den entblössten Theil

des Holzes hinaus iieder auf- noch abgestieyen

war; sell)st in den direct darauf liegenden Bast

war es nur äusser^t obertläclilich eingedrungen, in

die übriue Binde und das Holz gar nicht.

Salix arhuncvla Whibg. Autschlitzung der

Rinde auf 2 Zoll weit; Ast l'/j Zoll dick. Uebri-

gcns wie oben. Nach 4 Tagen reagirten nur die

direct mit dem Papier in Berührung gewesenen

Theile, das Salz war in keiner Richtung weiterge-

ürungeu, das Papier war noch feucht.

Salix hippopliaefolia. Ast 1 Zoll dick. Auf-

schlitzung der Rinde wie vorhin; dagegen wurde
die Flüssigkeit direct eingetropft, am Ib. und 19.

Juni. Am 20. ergab sich, dass die Lösung nicht

weitergegangen war, selbst die Splintschicht war
kaum '/, Linie tief durchdrungen. —

Salix arbuscula. Ast von IV4 Zoll Durchm.

Während 8 Tagen wiederholt benetzt wie vorhin.

Besultat fast dasselbe ; die Lösung war nur 1 Linie

weit über die entblosste Stelle fortgegangen , und

zwar auf-, ab- und seitwärts ganz gleicbmässig;

der Splint reagirte V4 Linie tief. — Als der Ver-
such 18 Tage lang forlgesetzt wurde, war der Er-

folg derselbe wie vurher.

Es gicbt demnach an dem ganzen Baume keine

für die Safllcitung ungünstigere Schicht, als das

Cambium. Im Gegensatze zu der Ansicht mancher
Forscher hält dieser Theil als ein im lehlia/testen

Bildungsprocesse begrilfeuer, ruhender, die Flüs-

sigkeiten mit der grössten Energie zurück.

Man sieht, wie wenig geeignet die Rinde für

den Transport der Flüssigkeiten ist; sie brauchen

hier längere Zeit, als in den meisten anderen Thei-

len, um ihre Stelle zu verlassen. Und in dieser

Erfahrung bann uns jene von den Resultaten des

s. g. Ziauberringes an den Bäumen nicht irre machen.

Wenn sich dort eine Wulst an dem oberen Schnitt-

rande bildete, so beweist dieses nur, dass über-

haupt Säfte in absteigender Richtung sich bewegen;

nicht aber, dass dieses in der ganz unbeschüdig-
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teil Holzschiclit nicht noch weit besser und leich-

ter Statt fiudet. Erwägt inai) , dass selbst iu den

ältustea lläuiiieii tief im Innern des Uol/ics eine

fortgesetzte Incnistution der Zellen , eine fort-

sclireitende Au.sdelinung jener Suftnnibildung Statt

tindet, deren KcsuUat die conccntrisclie Vergrüsse-

rung des Aernholzes auf Kosten des bisherigen

Splintes ist, so ergielit sicli schon daraus, dass mau
sehr irren würde, wenn man das Uolz wegen sei-

ner Slarrlieit autli für leblos oder bei der Saftlei-

tung unbcllieiligt halten wollte.

3. Der absteigende Salt bei der Aufnahme durch

die Wurzel.

Salix alba L. Ein l'/z l^uss langes Stück eines

'/j Zoll starken Zweiges wurde am 24. Februar

unterwärts in Wasser gesenkt und bei gemässigter

Temperatur stehen gela.'-sen, so dass Wurzeln trie-

ben und am 20. April bereits llläitcr aus:>chlugen.

Am G. Juni wurde der bewurzelle Theil vorsiclitig

in der Mitte von unten herauf gespalten, und hierauf

die so entstandene eine Uälfte in Ulullaugeiisalzlo-

sung, die andere in ein dicht dabei befindliches Ge-

fäss mit Wasser gesenkt. Am 14, waren alle liläl-

ter abgestorben, die Wurzeln noch frisch und ge-

sund. Am 4. Juli zeigte sieb der Stand der Flüs-

sigkeiten in beiden Gefässcn nicht merklich geän-

dert, mochte nun das Niveau von vorn herein

gleich , oder, wie Gegenversuclie zeigten, ungleich

sein; eine iJeberwirkung hatte dcmnacU nicht Statt

gefunden. — Au diesem Tage wurde der Zweig
analysirt, Uic Lösung war nicht nur in dem einen

Theile bis zum oberen Ende aufgcsliegcu , sondern

auch auf der Was^^erseitc in dem andern Theile

wieder /liiiaftgesunkcn , und zwar gerade bis an

die Wasserfläche, am weitesten in den obcrwärts

dein saugenden Stücke zunächst anliegenden Ge-

läs.spartieen des änssersten Holzen, in Bast und

Hindc um 1 Zoll weniger weil; inneres Holz,

IVIarkstrahlen und iVlark reagirten nicht. Auch das

umgebende Wasser zeigte keine IVeaction , was,

beiläufig bemerkt, nicht eben zu Gunsten der hy-

pothetischen ,,Wurzclsecretionen" spricht. — Der
in die Salzlösung tauchende Ast reagirte, ober-
wärta untersucht, am stärksten in der iMarkschcide

und den (.2) äusseren llolzlagen , übrigens auch im
Baste und der Rinde, während die innere (dritte)

Holzlage und das Älark nicht so weit geleitet hat-

ten. Am oberen, freien Ende reagirte der Ast nur
auf dereinen Seite, cutsprecbend dem Salzgel'ässe;

demnach hatte die Lösung, um in dem andern
Theile Ciiach dem Wasser) hinabzusteigen nicht den
Umweg bis in die Spitze gemacht, sondern war, in

übrigens äusserst geringer Menge, schon weiter un-
ten horizontal von Holz zu Holz übergegangen.

Wurde in andern Fällen der Versuch früher

unterbrochen , so zeigte sich (12. Juni) die Lösung

bloss auf-, nicht abgestiegen: in einem andern

Zweigstücke war dieselbe am 15. Jnni im Wesser-

zweige erst halbwegs hinabgesunken, — In einem

Falle war bei längerer Dauer des Versuchs die

Lösung im Wasserzweige '/^ Zoll tief unter das

Niveau des Wassers, übrigens noch nicht bis an

das oberste Würzelchen, hinaligedrnngen ; aber auch

hier das Wasser ohne Keaclion ; ja selbst der hier

in Eolge des S|)altens blossliegende Theil des inne-

ren Holzes hatte nickt geleitet.

Mag nun in diesen Fällen die Aufnahme der

Salzlösung durch die Wurzeln, oder auch noch

durch den untersten, entblössten Theil des inneren

Holzes geschehen sein; gewiss ist, dass auch hier

wiederum der Bast und die Rinde in Bezug auf den

absteigenden Saft den Tracheen des Holzes ent-

sehieden nachstehen. Man sieht, dass der abstei-

gende Saft, wenn er aus den Wurzeln aufgestie-

gen und horizontal von Holz zu Holz gedrungen

war, die Markscheide vermeidet, während früher

gezeigt worden ist, dass er gerade diesen Weg
sehr leicht einschlägt, wenn er durch die Blätter

zugeführt wurde; ein Verhältniss, welches wohl

üline Zweifel in der anatomisch so innigen Verbin-

dung zwischen den Markscheidegefässen und Blatt-

stielgefässeu junger Zweige seine Erklärung findet.

(ßeschliiss folgt.)

Crclchrtv Gcsellscliaften.

In der Sitzung der bot. Gesellsch. z. London
am 5. April wurden auch wieder Geschenke an

Büchern und trocknen englischen Pflanzen überge-

ben , Hob. Hudson, Esq., Dr. Caspary; W. U.

Purchas, Esq., Mrs. Lloyd Watkins zu Mit-

gliedern erwählt und der Schluss von Mr. Cole-
man's Arbeit gelesen.

Personal - IKotizen.

Im Sepleniberhelte 1850 der Biblioth. univcrs.

de Gen^ve befindet sieb eine Biographie von Alex-
ander Moritzi vom Prof. A Iph. De fand olle,

aus welcher wir die folgenden Mittheilungen ent-

nehmen. Alex. Aloritzi ist im Cauton Grau-

bündten einer romanisch sprechenden Familie ent-

sprossen lind wurde in Cliur in der Cantonschulc

erzogen. Eine entschiedene Neigung für Botanik

führte ihn auf die Universitäten von Basel, München

und Leipzig , auch scheint er iu Zürich gew esen

zu sein, denn er stand mit mehreren Gelelirtcn je-

ner Stadt in Verbindung, unter underii mit dem
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Dr. Hegetsc li w e ile r, der als ein «ngliick-

liclies Opfer der Bevoliition von 1839 fiel. Nach

Genf wurde er durch die Hoffnung gezogen , Con-

servator des Herbariums des älteren De Candolle

zu werden. Da aber die Stelle schon vergeben

war, so blieb er, obgleich seine Mittel unzuläng-

lich waren, dort und studirte auf das eifrigste Bo-

tanik. De Candolle nahm sieb seiner an und

unterstützte ihn, um ein umfangreiches Werk, ein

alphabetisches Wörterbuch aller in den verschie-

densten Sprachen vorkommenden Volksnamen, wel-

chen der systematische Name beigesetzt werden

sollte, auszuarbeiten. Dies Werk ist seines Ura-

fanges wegen und bei der Ungunst der Zeiten lei-

der ungedruckt geblieben. Ein von dem Brasilischen

Gesandten mit Moritzi eingegangener Vertrag, in

Brasilien eine Musterwirthschaft anzulegen, zer-

schlug sich und Moritzi suchte durch eigne Ar-

beilen, durch Unterricht, Ordnen von Herbarien

sich zu erhalten , bis er durch Concurs die Stelle

eines Lehrers der physikalischen und Natur- Wis-

senschaften am Collegium zu Solotbnrn erhielt. Da

aber nach den daselbst beliebten ünterricht-sgesetzen

die Stellen nur auf einen Zeitraum von 6 Jahren

verliehen und dann durch einen neuen Concnrs wie-

der besetzt werden, verlor er seine Stelle durch

einen seiner Zöglinge, der ihn besiegte. Während

seiner Anwesenheit in Solothurn halte M. im 3. Bde.

der Mem. Sof. Helv. Sc. nat. einen Catalogue des

plantes du Canton des Grisons (in 4tü mit Abbil-

dungen), eine Flora der Schweiz (die erste nach

natürl. Familien 1. Bd. 12.), dann Considerations

sur l'espece en histoire naturelle herausgegeben.

Schon in Genf war er mit dem dort auch Botanik

studirenden Zollinger bekannt ge^vorden; als

derselbe eine naturwissenschaftliche Heise nach Java

machte, wurden dessen eingesandte getrocknete

Pflanzen von M. geordnet, an die Subscribenlen

vertheilt. und ,,das Verzeichniss der von H. Zol-
linger auf Java gesammelten Pflanzen. Solo-

thurn 1845^46. 8.", worin auch mehrere neue be

schrieben sind, publicirt. Nach dem Unfall in Solo-

thurn begab sich M. nach Chur, wo er zurückgezo-

gen , von dem Wohlwollen und der Aclitung seiner

Mitbürger begleitet, lebte. Er wurde Mitglied des

Magistrats und der Scbuldireclion. Einen der Stadt

nahe gelegenen Spatziergang verwandelle er in

einen botanischen Garten, dessen Pflanzungen durch

Subscription ausgeführt wurden. Er setzte das Stu-

dium der javanischen Pflanzen und das früher be-

gonnene Wörterbuch fort, als eine heftige Halsent-

zündung plötzlich am 13. April 1850 seinem Leben

ein Ende setzte. Er liinterliess eine Wittwe aber

keine Kinder.

Zu den in diesem Jahre gestorbenen Naturfor-

schern, deren Namen zur Bezeichnung von Gattun-

gen Anwendung gefunden haben, gehören: der im

Anfang Mai d. J. zu Barnaul gestorbene kais. rnss.

Staatsratli Dr. F r. A u g. Gebier, Oberarzt der

Koljwan - Wosskressenzliischen Hüttenwerke, Rit-

ter mehrerer Orden und Correspondent der Peters-

burger Akademie, geboren am 1.5. Decbr. 1782 zu

Zculeriroda, wo derselbe seit 1802, später zu Greiz,

praclischer Arzt war und 1609 nach Bussland ging.

Die Gattung Geblera unter den Euphorbiaceen ward
von Fischer nnd Meyer nach diesem durch seine

zoologischen, besonders entomologiscben Untersu-

chungen jener fernen Gegenden bekannten Manne
benannt, so wie auch verschiedene Arten mehrerer

Galtungen ihren Beinamen nach ihm führen.

Sodann Cuvier's Nachfolger als Prof. der

vergl. Anatomie am Museum d'hist. nat. zu Paris

Dr. med. H. M. D u c r o t a y de B 1 a i n v i 1 1 e , Mit-

glied des Instituts, welcher am 12. Sept. 1778 zu

Arques unweit Dieppe (Seine infer.) geboren, am
1. Mai vom Schlage getroffen in einem Wagen der

Paris -Houener Eisenbahn starb. Cassini hat sein

Gedächtniss durch Errichtung der; Compositeu - Gat-

tung Blainvillea bewahrt.

Kurze IVotizen.

Zu Gunsten der Erbauung einer Kirche in dem
Kirchspiele, in welchem Mr. Bäte man lebt, sol-

len die schönsten und seltensten, zum Theil 10— 15

Jahr alten Exemplare seiner reichen Orchideen-

sammlung versteigert werden. (Gard. Chron. n.21.)

Berichtigung, die Polj/gala mixta betreffend,

von A. Scknizlein.
(s. Bot. Z. 1850. Sp. 749.)

Meine Gewohnheit, möglichst nubefangen zu

untersuchen und erst hernach die Autoren nachzu-

sehen, so wie der Maugel an Hilfsmitteln, hat das

Versehen veranlasst, dass ich die bemerkte Eigen-

tliümlichkeit am Fruchtknoten, da ich gerade von

Polygala sprach, im 44. Stück d. Bl. als etwas

Neues mittheilte. Ich fand nun aber, dass jene

Höckereben schon Neck er zur Aufstellung der

Gattung Muraltia benutzte; dieses Synonym kannte

ich nicht, da die Pflanze im hiesigen Garten, dem
ich erst seit einigen Wochen vorstehe, noch wie

die meisten ausländischen, unter diesem allen sicli

befunden halte.

Hedaction: Hugo von Mobl. — D. F. L. von Schlecht endal.
Verlag von A. Förstuer in Berlin. — Druck: Ge h auer'.sclie Buchdruckerei in Halle.
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Ueber die Cassia - Axicn , welche die ver-

schiedenen Sorten der bei uns im Handel
vorkommenden Sennesblätter liefern.

Von
G. W. Bise ho ff.

(For tsetzniig.)

Die schmälern iiiid stärKer zugespitzten Blätt-

clieii, welche unter Nummer 5. Ijeschrieben und in

Xaf. IX. Fig. IV, 1 — 10. abgeljildet sind, erschei-

nen zwar von so ausgezeichneter Gestalt, dass man
auf den ersten Blick glauben möchte , sie geliiirten

einer von der JMutterpIlanze der beiden vorhcrge-
lienden Nummern verscliicdcnen Art an ; aber ausser-

dem, dass seilen bei Cassia meäiclnalis a. genuina
zuweilen an den untersten und häufiger noch au
den obersten Blättern die Blätlclieu in ihrer Bildung

mit diesen schmalen Sennesblättern übereinstimmen,

befinden sich in dem Berliner Herbarium E.vemplare
einer Cassie, von Ehrcnbeig und Hemprich
bei dem Dorfe Jlor und auf der liiscl Farsau ge-
sammelt und von ihnen selbst als Cassia lauceolata
Forsk. , von einer andern Hand aber als C. acuti-

folia Del. bezeichnet, deren Fiederblättchen der
Mehrzahl nach in ihrer schmal - lanzcttliclicn , zu-
gespitzten Gestalt diesen Seniiesblätteru gicichselicn,

und deren Bliithcn und Früchte, abgesehen von der
bedeutenderen Grösse der letztern CTaf. IX. Fig X,
2), sicli ganz wie die der C. mcdicinalis verhalten,
so dass ich diese Exemplare nur als eine weitere
Spielart der letztern betrachten kann, welche sich

von der Hauptform und der var. ß. Roi/le/nia auch
noch dadurch unterscheidet, dass die Blätter aus
sieben bis neun Blättcliciipaarcn bestehen. Diese
Variriät ist in der Uüsselüurlcr .Sammlung officin.

Pnanzcn (_L 346) ebeiilalls als Canua acutifolia
l>e.schriebeu und abgebildet. Ich machte jedoch
schon Cröher CHot. Zeit. 1811. Spalte 4» u, f.) darauf

— 8fi6 —

aufmerksam, dass dieselbe zu einer von d«r ge-
nannten verschiedenen Art gehören müsse. Da ich

aber damals nur jene Abbildung und die als Senna
haleppensis anf/uftifoliit in meiner Waarensanuii-
lung vorhandenen Ulättchen vergleiclien konnte,
die beiden andern Formen der C. jemeiisis mir da-
gegen unbekannt waren , so hielt ich sie für die

einzige Form ihrer Art und gab ihr den Namen
Cassia Ehrenberyii, welclien ich jetzt, nachdem
sie als eine blosse Abart erkannt ist, in „C. me-
dicinalis var. y. EInenberyii" umändere. Der Ver-
breitungsbezirk dieser Varietät scheint weit kleiner
zu sein, als der der Hauptform, und fast nur auf
die Ijandscliaft Abnariscb sich zu beschränken. Dass
sie aber trotz den erwähnten, anscheinend nicht

unerheblichen Unterschieden wirklich zu C. tneäi-

cinalis gehöre, beweisen auch noch ihre mit jenen
der Hauptform in ihrer Bildung iibereinstimnieiideii

Saamen. Uebcrhaupt zeigen die zur Kette Seinui
gehörigen Ciissiu -Arien , nach meiner Krfuhriing,

sehr augenfällige ünterscliiede auch in ihren später
zu beschreibenden Saamen , und darum bietet die

Uebereinstimmung in den letztern einen sichern An-
haltpunkt für die Vereinigung der verschiedenen

zur nämlichen Art geiiörendcn Formen.

Die Blättchen endlich, welche unter Nummer 7.

beschrieben und Taf. IX. Fig. VII, 1 — 8. abgebil-

det sind, gehören einer Cassie an, welche von Eh-
renberg und Ilcmprich im glüclilichen Ara-
bien bei Dschedda und in Abyssinien bei Arkiko
gesammelt und von dem ersten Standorte als Ciissia

/lul/csceiis K. Br. , von dem zweiten aber als C.

loiitenlusu Ehiciib. et lioujp. bezeichnet wurde,

während die später von \V. Schimpcr ebeulails

bei Dschedda gesammelten und von dem Würteni-

berger Ilciseverein ausgegebeneu Exemplare von

Hochstcttcr und äteudel fraglich als C. nli-

ttisii Hiivnc l)eslimiat. von AA'eiidcroth aber i,in

4'J
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liinuaea 12. Bd. S. 22) mit dem Namen Cassia cana

belegt wurden. Da jedocli alle diese Namen von

frühem Autoren bereits an andern Arten der Gat-

tung vergeben sind, so muss der von Steudel Cin

seinem Herbarium und im Nomenciator bot.) dieser

Art beigelegte Name „Cassia Schiinperi'' angenom-

men worden. Diese Cassie ist ausgezeichnet durch

ihre beiderseits stets grau -filzigen Blätter, deren

Seitenblättcheu oval oder eyrund- länglich, an bei-

den Enden abgerundet oder vorn nur schwach ein-

gedrückt, die Endblättcheu aber läuglicli- oder

keilförmig -verkehrteyrund und an ilirem Grunde

meist sehr ungleich sind; ferner durch die kurzen,

gedrungenen Blüthen- und Kruchttrauben und durch

kleinere, fast niereuförmige , ebenfalls filzige und

dicht gewimperte Hülsen, ohne seitliche Anliäugsel

(Fig. VII, 16). Ihre Blättchen, welche, wie schon

erwähnt, sammt den Früchten zuweilen der ver-

käuflichen Mecca-Senua in geringer Menge beige-

mengt sind, lassen sich leicht in diesem Gemenge

erkennen, selbst wenn sie, wie dieses manchmal

vorkommt, ihrer Haarbckleidung theihveise beraubt

sind. Die von mir verglichenen Exemplare der C.

Schimperi sind alle in dem mehr südlichen Theile

der Landschaft Hedschas gesammelt, bis auf eines,

welches Ehreuberg und Hemprich weiter

südlich auf der Westküste des rothen Meeres, an

der nordöstlichen Grenze Abyssiniens aufnahmen

und welches auf einen grössern, nicht bloss auf

Arabien beschränkten Verbreitungsbezirk hindeutet.

In den vorhergehenden Erklärungen glaube ich,

auf sichere Thatsachen gestützt, den Beweis gelie-

fert zu haben, dass keine der bisher von den Schrift-

stellern für Cassia lanceolata gelialtenen Arten die

gteichnamige Pflanze Forskäl's sein könne. Es

kommt also noch hauptsächlich darauf au , diese

letztere auszumitteln. Dazu müssen wir vor allen

Diügeu auf die Diagnose und Beschreibung zurück-

gehen , welche Forskäl selbst in der Flora

aegyptiaco-arabica von seiner Pflanze giebt. Dort

heisst es auf Seite 85:

„Cassia lanceolata; foHolis öjugis, lanceo-

latis, aequalibus."

„Descr. Folia polllcaria, breviter petiolata, lan-

ceolata, viridia; glandula sessilis supra basin

petioli. Pedunculi racemi terminales longi, pal-

lide flavi. heguniina linearia , villosa, com-
pressa , incnrva; matura uon vidi.

„Surdud. Arab. Sütia. Etiam circa Mar fre-

quens."

,,A Cass. Ugustrina Linn. differt, quod folia non
septemjuga, et extima majora iiiferioribus."

Hier fällt zuerst der Widerspruch auf, dass in

der Diagnose die Fiederblättchen gleich gross ge-

nannt werden , während weiter uuten gesagt ist,

C. lanceolata unterscheide sich gerade dadurch,

dass ihre äussersten ßlättcheu grösser als die untern

seien , von C. Ugustrina. Die letzte Angabe ist

augeuscheiulich die richtige, und der Ausdruck „fo-
Holis aequalibus'' in der Diagnose ein Schreib

-

oder Druckfehler, daher in „fol. iuaetiiiulihus" um-
zuänderu. Ferner muss es in der Beschreibung

statt „pedunculi racemi terminales lougi, pallide

flavi" ohne allen Zweifel heissen: „pedunculi ra-

cemi terniinalis lougi, flores pallide flavi", weil

sonst der ganze Satz keinen Sinn hat*j.

Cassia ligusirina Liiiu. C^p. p. ö41), mit wel-

cher Forskai seine C. lanceolata in Vergleiclumg

stellt, hat (.nach L i n ii e) siebeupaarige Blätter,

deren äusserste Blättchen kleiner sind , und (nacli

T h. Vogel sjnops. gen. Cassiae p. 32) eine läng-

liche, spitze, dünne, von dem Grunde des Blatt-

stiels etwas eutl'ernte Drüse. Von dieser im sub-

tropischen Amerika bis Virginien wachsenden Art

ist höchst wahrscheinlich die arabische C. Ugustrina

Forsk. verschieden, welche aber aus der spärlichen

Phrase Forskäl's**) kaum wieder zu erkeu-

neu ist.

Bei der Kürze und ünvollständigkeit der Dia-

gnose und Beschreibung nach der im Linnö'schen

Zeitalter beliebten Methode, welclie leider die Ent-

räthseluug mancher zumal nahe verwandten Arten

gar sehr erscliweren, wo nicht unmöglich machen.

*) Aus der Art, wie Carsten Niebiihr, der Her-

ausgeber der Flora aegyptiaco-arabica, nach seiner

eigenen Angabe (_in der Vorrede p. 20), das ganze Werk
aus den einzelnen ungeordneten (und wohl oft auf der

Heise nur fluchtig beschriebenenj Blatichen des von
Forskai hinterlassenen DIanuscriptes zusammenzustellen
genöthigt war, lässt es sich erklären, wie dabei der-

gleichen Schreib- oder Druckfehler und Auslassungen zu-

weilen mit unterlaufen konnten.

*) Cassia lig-ustriiia. Folia obscure viridia et bre-

viora quam in Cassia laue. Glandula ad basin petioli.

Plores obscure flavi ; pauci subcorymbosi. Leg-umina te-

retia, subconipressa, — Ad DjüOlani frequejis (Forsk,
fl. aeg. arab, p. S6). — Auch Cassia aeg-ypiiaca Willd.

kann wahrscheinlich nicht zur C. Ugustrina L, gezogen

werden, wie es von Th, Vogel (a. a, O. p. 32) ge-

schehen ist , weil die äusserslen Fiederblättchen bei jener

grösser sind, als die untern oder hintern. Dagegen
scheint C. aegypiiaca zunächst mit C laneeolata Forsk.

verwandt zu sein , von welcher sie sich aber nach der

Beschreibung (in Willd. enuni. p, 4-4-2) durch 6— 7 paa-

rige Blättchen und durch eine lanzettliche Blattstieldrüse

unterscheidet. Uehrigens liegt eben darin, dass Forskai
seine C. laneeolata mit C. Ugustrina vergleicht, noch cin

sicherer Beweis, dass die erstere nicht in die Rotte

Senna, welche allein die Mutterpflanzen der Senneshlätter

enthält, gehören könne.
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hat ancli die Entzifferung der äcliten Cassia lan-

ceolata ilire nicht geringe Schwierigkeit. Fassen

wir jedoch die in der auf obige Weise verbesser-

ten Beschreibung Forskäl's enthaltenen Uanpt-

nierkmale ins Auge, so lassen sicli immerhin einige

Anhaltpunkte für die Bestimmung gewinnen. Diese

sind die sitzende Drüse über dem Blattstielgruude,

die gipfelständiye Traube und die linealischen Hül-

sen. Die Angabe der Blattstieldriise hielt schon

Delile für so wichtig, dass er die Cassia lanceo-

lata Forsk. nicht mit seiner C. acutifolia 7a\ ver-

einigen wagte, zu wnlclier er doch ohne Bedenken

C. /anceo<«<a Nect. gezogen halle. Uelile sclieirii

überhaupt keine mit Forskäl's Pflanze vergleich-

bare Cassie mit einer Blattstieldriise in Aegypten

gefunden zu baben, weil er dieses sonst ohne Zwei-

fel ausdrücklich angegeben hätte. Diese Pflanze

inuss darum jenseits des rolhen Meeres aufgesnclit

werden, nämlich in den Gegenden, aus welchen

die Mecca-Senna gebracht wird und wo also die

Mutterpflanze derselben (C. ntedicinalis') ursprüng-

lich wächst, die in dem zwischen der Küste des

rothen Meeres und dem wilden Gebirgslande gele-

genen Landstriche, und zwar in der von dem süd-

lichen Hedschas an bis über den nördlichen Theil

von 'f eliama reiclienden Strecke desselben. In die-

sem Tbeile Xebama's liegen das Thal Surdud und

das Dorf Mor, wo es Forskäl unter dem Schutze

des Statthalters von Lohaja vergönnt war, seine

ersten grossem botanischen Ausflüge zu machen und

wo er auch seine Cassia tanceolutu sammelte, wel-

che aber aller Wahrscheinlichkeit nach niclit auf

jenen kleinen Baum beschränkt, sondern gleich der

C. medicinalis auch nocli weiter gegen Ä'orden hin

verbreitet ist. Diese Vermulhiing wird bestätigt

durch eine von W. S c h i ni p e r im südlichen Hed-
schas, in der Gegend von Dschedda im Thalc Katiiie,

gesammelten Cassie , welche von dem Würtemb.
Reiseverein ohne siiecifischcn Namen unter n. 779.

in bittlienden Exemplaren ausgegeben wurde, die

aber im ß u c h i n ge r'schen Herbarium auch in

einem frucbitragenden E.xemplare vorhanden ist,

und welche ich wegen ihrer üebereinstintmuug mit

der Hcschreihuiig Forskäl's für die ächte Cassia
lanceulata dieses Autors halten muss. in der auf
Tab. X. gegebenen Al)bildung eines mit Blüthen

und eines mit Früchten versehenen Zweiges fallen

sogleich die Blattstieldrüse, die gegen den Gipfel

und auf diesem siehenden Blüthen*) und die linca-

•) Was von Korskal bei dieser iinrl von andern .\ii-

lorcn bei verMandten Allen ,,iaeeniu.s Iciniinalis" genannt
«ird, i.sl keine cigenllicbu Tiaubc, sondern ein aus niehr-
bliilbigen, Minkcisliindiyen Blullicnsliilen bestehender
HlUtbenslaHd, in »elcheül die uberu .Sliilyblallir vcrkiini-

lisclien, schwach gekrümmten Hülsen, nebst den

meist fünfpaarigen, lanzettliclien Fiederblättchen in

die Augen, wie solche in jener Beschreibung ange-

geben werden. Durch die Bildung der Früchte und

Saamen entfernt sieb diese Cassie ganz und gar von

der Rotte Senna und giebt sich als eine zur Sect. V.

Cliajnaesenna DeC. und zwar zu §. 2. Coluteoideae

gehörige Art zu erkennen , wohin auch die von

Forskai mit seiner C. lanceolata in Vergleichung

gestellte C. liijustrina gehört. In Bezug auf die

Zahl der Fiederpaare ist nur noch zu bemerken,

dass dieselbe hier, wie bei allen mit vielpaarigeii

Blättern versehenen Cassien, sich nicht gleich bleibt

und dass demnach hierauf kein zu grosses Gewicht

gelegt werden darf. Wir sehen zwar an den ab-

gebildeten Zweigen die Mehrzahl der Blätter fünf-

paarig- geliedert, aber au den untern Blättern eines

jeden Zweiges sind gewöhnlich nur vier, niancli-

inal auch nur drei Blättchenpaare vorhanden, und

anderseits kommen zuweilen auch einzelne sechs-

paarig-gefiederte Blätter vor, wie dieses mit dem

obersten Blatte des auf unserer Tafel dargestellten

blühenden Zweiges der Fall ist.

Die Ficderblätlchen der Cassia lanceolata kom-

men übrigens gar nicht im Handel vor, und Forskäl
war also im Irrthuni , wenn er dieselbe für die

.Mutterpflanze der Mecca- Senna hielt. Es geschah

dieses von ihm eigentlich auch nur auf Hörensagen

:

,,Certiorem mihi fecit quidam, hanc Cassiam veram

esse Sennam Meccenseni, cujus folia Kahirae ve-

nalia huic nostrae simillima vidi, nee ovata, ut

vult character Üennae" sagt er a. a. O. Eine ge-

nauere Vergleichung kann er jedoch niclit ange-

stellt haben, sonst dürften ihm der Maugel der Blatt-

.stieldrüse, sowie die verschiedene Gestalt, die ge-

ringere Grosse, die Pubescenz und die stärker aus-

geprägten Nerven und Adern der Blältchcn in der

verkäuflichen Wecca- Senna unmöglich entgangen

sein. In einer Mecca -Senna dagegen, die er zu

Lohaja fand und von welcher er Ca- a- 0.) sagt:

,,Senna Meccae Lohujae inveniebalur fuliis 5 - 7/h-

(/js, lineari- lanceolatis" , hatte er offenbar die

Blättchen der Cassia medicinalis ans der Land-

schaft Abuarisch vor sich, von wo sie heutigen Ta-

ges noch hauptsächlich in den Handel gebraclit

werden. Von der .Mutterpflanze dieser schmalen

Sennesblätter erwälint er jedoch nichts. Es ist wohl

möglich, dass seine Cassia medica , von welcher

In dem Verzeichnisse der Flora Arnbica felicis

(a. a. 0. p. CXI.) nur der Name mit der kurüeii

mcrn , «odiirrh das Ansehen einer znsaninicngeselzlen

I>oldenlraiibe , «ic eben hier, oder einer Traube, «ie

bei l'tissiit vccii/vrilalis L. ,
eiitslebl.

4a*
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unter eiiifaclier Fiederbildnng verstehe ich die

Vergrösseriui^ durch einfache, von dem Prlmitiv-

wärzcheii ausselieiide Fortsätze, welche symme-

trisch an beideu Seiten liegen , sich in der Regel

durch Pareiichym der Länge nach mit einander

vereinigen und so die spätere Blattfläche l)ilden.

Beispielsweise führe ich au Kerria japonica,

Rhamnus catknrticiis , Alnus glutinosa.

Bei sekundärer Fiederbildnng geht von den pri-

mären Fiederu eine zweite Generation von Fort-

sätzen, welche die Zwischenräume jener ausfüllen

hilft, ganz in derselben Welse aus; so wachsen

die Blätter bei Crtlca dioica, Lamiain purpureum

und alljum, Ballota nigra, Betula alba und vie-

ler Anderen. Bleibend ist diese Bildung bei Tana-

cetiim vulgare, wo die leereu,Zwischenräume nicht

durch Pareiichym ausgefüllt werden.

Verhültnissmässig seilen ist die Form, wo pri-

märe, seKundäre und tertiäre Fiedergenerationen

vorkommen, wie bei Aesculus Hipiiorastanuiii, Pa-

via, l'itis vinifera, Acer PsendopUitunus , ßalius

fruticusus u. A. Bleibend ist diese Bildung bei

Achillea MillefoHum.

Ausser diesen sehr reselmässigeu Formen hal)eu

wir noch die uiiiegelmässigen zu erwähnen , wo
keine bestimmte, durch Entstellungszeit und Lage

geschiedene Fiedergenerationen vorkommen , son-

dern nur unregelmässige, oft ungemein zahlreiche

Fortsätze, die selten durch Pareuchjm verbunden

werden nnd während der ganzen Lebesdauer der

Pflanze getlicilte Blätter (folia divisa) bilden; so

bei Alten süh Artemisia, Anlliemis und vielen an-

deren Compositeii und Linbellilereu.

Die beschriebenen Kntwickelungsformen sind

übrigens nicht immer ganz beständig, da Boden,

Witterung und ähnliche Einflüsse bei manchen Pflan-

zen, welche in der Regel nur piiinäre Fiedern

haben , sekundäre und tertiäre erzengen können,

so wie umgekehrt statt dieser zuweilen nur pri-

märe zur Ausbildung kommen lassen. Ja, es giebt

selbst Gewächse, deren Blätter sich bald durch ent-

schiedene Fiederbildnng vergrössern , bald Mittel-

stufen zwischeu dieser und einfacher Flächeiiver-

grösserung zeigen, bald nur durch letztere wach-
sen; zu ihnen gehört z. B. Turaxacum officinale,

wo primäre Fiedern vorkommen, die aber oft sehr

klein werden und auch ganz felilen können, so dass

sich hier alle Uebergänge von einfacher Fläcben-

vergiösserung bis zur entschiedenen Fiederbildung

finden.

Die definitive Form der dnrch Fiederbildung

wachsenden flächenhafteii Blätter entsteht erst spä-

ter durch Ausfüllung der leeren Räume zwischen

den Fiedern mit Pareuclivm ; diese tritt nieist schon

ziemlich frttb ein und nur die unvereinigten Fie-

derspitzen bleiben als grossere oder kleinere Fort-

sätze an dem vollkommen entwickelten Blatte übrig.

Grössere Fortsätze oder Lappen der Art finden sich

bei Humulus Lupulus , Vihurnum Opulus , Acer

Pneudoplataniis , Slespilus Oxyucantlia, Vitis vi-

nifera V. A., kleinere sind so häufig, dass sie hier

nicht angeführt zu werden brauchen (Folia den-

tata, seirata etc.). Bei den getheilt bleibenden

Blättern wird das Parenchym in zu geringer Menge
erzeugt, um die Zwischenräume auszufüllen, dass

sie aller physiologisch nicht von den nngetheilten

geschieden sind , ergiebt sich aus den durch zu-

fällige Einflüsse oft auftretenden üebergängen , wo
reichlicher Nahrunjjszufluss und andere ähnliche

Umstände getheilte Blätter in flächenhafte verwan-

deln (_Ranuiiculus (Hjuatilis'), oder umgekehrt diese

in jene übergehen, was man häufig in Gärten be-

obaciitet.

(B esc kl u SS folg-t.)

Ueber die Saftwege in den Pflanzen.

Vom Prof. H. Ho ffmann iu Giessen.

III. J) ik otyledonen.

(_B e sc 7il US s.)

4. Der absteigende Saft nach directer Aufnahme

in das angeschnittene Holz.

Salix vitellina. An einem herabhängenden

jungen, beblätterten Triebe wurde das Ende abge-

schnitten und alsdann der untere (peripherischej

Theil auf 2 Zoll von der Rinde befreit; der so

blossgelegte Holzkörper wurde 1 Zoll tief in die

Lösung gesenkt. An demselben Zweige wurde 2

Zoll weiter oben nach seitlicher Anfschlitzung der

Rinde der Holzcylinder auf 2 Linien herausge-

scliniltcu, darauf die Rinde wieder zusammenge-

legt, die Wunde mit frischen Blättern umwickelt,

nnd der ganze Zweig geschient, um ihn in einer

festen Lage zu erhalten. — Nach 4 Tagen hatte

der Zweig, so weit er eintauchte, alle Flüssigkeit

aufgesogen. Die Salzlösung hatte in diesem Falle

die Rindenbrücke passirt , war 4Y2 Zoll weit über

die Lücke des Holzkörpers hinausgegangen, und

zwar in alten Tlieilen des Zweiges, in dem Baste

und Holze jedoch, zumal in der Markscheide und

dem peripherischen Tiieile des letzteren, am wei-

testen. Wiederholte Versuche ergaben dasselbe Re-

sultat, doch hatte bald der Bast, bald das Holz et-

was weiter geleitet. Demnach war selbst hier, wo
ein forcirter Andrang von Flüssigkeit die Passage

durch die Hiiideiibrüche erzwungen hatte, die Lö-

sung oberhalb dieser Brücke wieder in horizonta-

ler Richtung in das Holz gedrungen und hier sogar
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bisweilen weiter, als in der Rinde selbst, fortge-

gangen.

Salia; alba. Ein l'/, Fiiss langes Stück eines

beblätierteii jiiiisen Zweites wurde, nachdem oben

die Rinde auf 2 Zoll abgelöst worden, hier mit dem
entblüssten Holzkörper verkehrt 1 Zoll tief in die

Lösung gesenkt. Alsdann wnrde am freien , ande-

ren Ende die Binde auf 1 Zoll abgeschält, und eine

Glasröhre über die cntblösste Strecke gestürzt, zur

Vcrliütung des Anstrockncns. — Aach 7 Tagen war
die Klüssigkeit durch alle Thelle aufgestiegen, woraus

sich hei Vergleicluing mit den unter A 2. erörterten

Fällen ergiebt, dass es bei der Aufnahme durch die

angeschnittene Uolzschichte für die Saftleitung

yleUhifüUiij ist, ob der Zweii/ aufrecht oder uiii-

geliehrt in die FlüssisUeit gesenkt ist. — Auih in

diesem Falle hatten die Blätter etwas Salz ausluy-

stallisirt. — War das (reie Ende des HolzUörpers

mit Fliesspapier umwunden worden, so nalim die-

ses, auch wenn es die Rinde weiter unten durchaus

nicht berührte, gleichfalls (in transversaler Rich-

tung aus dem Holze) viel Salzlösung auf. Oder

wurde oberwärts am Zweige nur ein ringförmises

Stück der Rinde ausgeschnitten , so ^rar aucli diese

Unterbrccluing kein Uinderuiss für den Fortgang

der Lösung; sie fand sich am Ende sowohl im

Holze als in der Rinde. Die Epidermis reagirtc

übrigens nicht blau, seihst nach Istündiger Berüh-

rung mit dem Eisensalze.

Salix acuminata Smith. In diesem Falle wurde

nntersuclit, in wie weit eine Uu>izoidal\e,\n\\\g von

Flüssifilieiten im Holze selbut durch Schichten von

ungleichem Alter unter den günsligsten Verhält-

nissen Statt finden kann. Zu dem ZwecUe wurde
Ende Juni ein kleiner Zweig angeschnitten und

mit der Spitze in die Lösung gesenkt. Der 6 Li-

nien dicke Hauptzweig, welcher jenen trug, wurde

an 4 verschiedenen Stellen ringsum so gekerbt, dass

nirgends mehr ein unmittelbarer Zusammenhatig mit

den Gelassen des Stammes vorhanden war. Die

Wunden wurden mit frisclien Jilättern umwickelt.

— >iach 2 Tagen ergab sich, dass die Lösuns aus-

schliesslich auf der dem saugenden Nehenzweige

entsprechenden Seite des üauptzweiges fortgegan-

gen war, und zwar nur bis an die Kerbe, welche

4 Zoll weiter oben den lieläss- Zusammenhang hier

nnterbrach. Vorzugsweise hatte auch hier die

äusserste Uolzlagc und der Bast, nicht aber die

zcUige Jlitielscliicht der Rinde geleitet. — Jlan sieht

hieraus, welche Schwierigkeiten die Annahme einer

horizontalen Saftbewegung durch die Slarkstrahlen

hat; wenngleich eine llorizontalbewe^uiig der Säfte

im jungen Holze üOcrliauiJl unter sehr günstigen

Umständen nach den Versuchen von Haies (I. c.

p. 112) nicht geläugnet werden kann.

Anhang. Was das Verhalten des Milchsaf-
tes, den ich bei mehreren Euphorbien, bei Sonchus

oleruceus u. s. w. zu beohacliten Gelegenheit hatte,

zu der Sallleitung betrilft, so muss ich nach Allem,

was ich bemerken konnte, annehmen, dass dieser

dabei durchaus nicht betlieiligt ist; mag die Flüs-

sigkeit nun durch die Blätter, oder durch die Wur-
zeln in die Pflanze eindringen; ganz abgesehen von

allen anatomischen Gründen gegen eine Circulation

des Milchsaltes, deren entscheidendster wohl der

ist, dass die Milchsaftgänse in der Mehrzahl der

Pllanzen durchaus keine Contiiuiität und allgemeine

Verbreitung haben.

Iiiteratur.

Sitzungsberichte d. kais. Akademie d. Wissenschaf-

ten Cz.Wien). Mathem.-naturwiss. Classe. Jahrg.

1850. Erste Abth. (Mai). 8. S. 502—542.
Hr. Prof. Unger erstattet einen Comniissions-

bericht über zwei Abhandlungen des Hrn. Carl
Fritsch: ,,Kalender der Flora des Horizontes von

Prag, entworfen nach lOjährigen Vegetationsbeob-

achtungen", und ,,Anleitung zur Ausführung von

Beobaclitungen über die an eine jährliche Periode

gpbundenen Erscheinungen im Pflanzenreiche." Na-

mentlich über diese letztere Anleitung erfolgt eine

auslülirliclie Mittheiluug und detaillirte Auseinan-

dersetzung.

Hr. Prof. Unger gieht noch Nachricht von dem
Fortgange der Herausgabe der vorweltlichen Bil-

der, von denen 8 vollendet sind, welchen die übri-

gen im Laufe des Sommers naclifolgeu sollen; die

Classe üherualini den Druck des dazu gehörigen

Textes. Ä'— l.

Im Augusthefte des Archiv der Pharmacie v.

Wacken roder undBley von 1850 beflnden sich

vom Apotheker Hornung empfehlende Anzeigen

von Bosse's Blumenfreund, zweite Auflage, und

von Wigaiids Kritik und Geschichte der Lehre

von der Metamorphose der Pflanzen 1846 und des-

selben Verf's Grundlegung der Pflanzen -Terato-

logie etc. 1850. — Im Scptemberbefte dersell)cn

Zeitschrift finden sich von demselben Referenten

Anzeigen: von S c h o n h e i t's Taschenbuch d. Flora

Thüringens, wobei der Ref. nocli eine Liste nicht

in dieser Flora erwähnter Fundorte angicbt; und

von Phocbus' Werk: über die Naturwissenschaf-

ten als Gegenstand des Studiums, des Unterrichts

nnd der Prüfung anseheiider -Merzte.
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liOb. stirp. Obs. C1576.) p. 530. stirp. icon.

p. 88. Dodon. hist. stirp. (1583.) p. 357.

Seita italica T a b e r n. Kreuterb. ed. C. Bau h.

C1635.) II. p. 221. cum ic. Morison. bist. pl.

II, p. 200. s. 2. t. 24. fig, 2.

Cassia Senna CSeii6 de la ThebaideD Nec-
toax voy. dans la haute Eg. p. 19. t. 1. (sec.

Hay n e).

C. obovata Collad. hist. d, Casses p. 92.

qnoad diagn. sec. Hayiie^. D C. prodr. II.

p. 492. Hayne Arzneigew. IX. t. 42. Th.

Vogel synops. gen. Cass. p. 35.

C. obovata «. genuina Bisch, med. pharm.

Bot. p. 14.

Foliola extima late obovata, saepe jam truncato-

obtusissima, basi magis attenuata et subcuneata.

Specimen e territorio Hedschas vidi foliolis

maxirais, ultra 2 pollices longis et 10— 14 lineas

latis.

;?. obtusata Th. Vogel (synops. gen. Cass. p. 36),

foliolis apice truncaio -obtusissimis retusisve, ra-

cemis folia superautibns leguminibus distiucte fal-

catis.

Synon. Sena, Senet Fachs de hist. stirp. com-
ment. (1542.) p. 447. New Kreuterb. C1543.)

tab. 251. viv. imag. (1549.) tab. 252. Hier.
Bock Kreuterb. (ed. M. Sebiz. 1577.) fol. 355.

pag. aversa.

Cassia Senna Jacq. eclog. pl. rar. n. 87.

tab. 87. Lam. illustr. gen. tab. 332. fig. 2,

a b d. (sec. Hayne).
C. obovata Collad. 1. c. tab. 15. fig. A.

(sec. Hayne). Wall. exs. n. 5319.

C. obtusata Hayne 1. c. tab. 43.

C. obtusa Boxb. (ex Wight et Arn.
prodr. fl. penins. Ind. or. I. p. 288. et Wight
herb. n. 655!).

C. obovata b. obtusata Bisch. 1. c.

Foliola rarius omuia truncata v. retusa , sed

et rotundato-obtnsa saepius in eodem individuo me-
ram varietatem nee speciem distinctam esse probant.

y. platycarpa , foliolis rotundato - obtusis retu-

sisve, racemis folia subaequantihus iisve brevio-

ribus, leguminibus latioribus leviter curvatis, ap-
peudiculis lateralibus minus prominentibus.

Synon. Cassia obovata Leprieur et Perrot.
fl. d. S^uögamb. (sec. specim. herb. mus. Paris.).

Hab. in Arabia petraea et felice , Aegypto su-

periore, Nubia, Abyssinia etCordofau; in Sene-
gambia, India orientali et occidentali forsan culta.

Floret a mense Novembre ad Januarium.

Specimiua a me visa legerunt : in Arabiae petraeae

regione Wadi Gurra et in Arab. felice prope Dsched-

dam W. Schimper qui speciem in omni Arabia

vulgarem esse affirmat, in Arabia felice ad Gum-
fude , prope Dscheddam ad puteos et prope pagum
Mor Ehrenberg et Uemprich; in Aegypto su-

periore prope Syene Ehrenb. etUemp., Sie-
ber, Eralik, in Nubia ad Derr et Snkket Eh-
renb. et Hemp., in Nubiae provinciis Dongola

et Sennaar W. Schimp. , Kotschy, in regno

Cordofano versus Tekele Kotschy; in Abyssinia

prope Arkiko Ehr en b. et Hemp.; in Senegambia

(var. y.) Leprieur; in peniusula Indiae Orient,

Wallich; in Antillis Bob. Schombnrgk.
Foliola Cassiae obovatae plerumque Sennat

alexandrinae quantitate majore, saepe etiam Sen-

nae tripolitanae proportione minore immixta de-

prehenduntur , rarius pura tanquam Sennae species

uominibus diversis insignitae in commercio occur-

runt. Legumina nomiiie Folliculorum Sennae ven-

duntur.

2. Cassia Schimperi Steud. (herb, et nomencl.

bot. ed. 2. I. p. 307), foliis 6— Sjngis, petiolo

egianduloso, foliolis ovalibus v. ovato-oblongis

rotundato -obtusis retusisve brevissime mucronu-

latis utrinque cinereo -pubescentibus v. subtomen-

tosis ciliatisque, pilis erecto- patentibus, stipulis

persisteutibus, racemis axillaribus folio breviori-

bus, leguminibus oblougts falcatis subreniformi-

bus tomeutoso-hirtis denseque hirto-ciliatis utrin-

que inappendicnlatis (Tab. IX. Fig. VII.).

Synon. Cassia pubescens B. Brown in Salt

voy. to Abyss. app. (ex diagnos. Th. Vogel
in Linuaea XV. p. 71.) nee Jacq. nee R. et

Pav.

C. pubescens et C. tomentosa Ehrenb. et

Hemp. in herb. reg. berol.

C. cana Wender, in Linnaea XII. p. 22.

nee Nees nee Schrank.
C. obtusata Hochstett. et Steud. in

Schimp. pl. exs. Arab. fei. n. 780. non Hayne.
Senna tomentosa Batka in bot. Zeit. 1849.

col. 193. (non Cass. totuentosa L. fil.)

Ramuli omnesque partes herbaceae hirto-pu-

bescentes v. tomentosae, canescentes. Foliola ple-

rnmqne 6— 8juga, rarius 9juga, foliorum iufimo-

rum 4— 5juga, subaequalia v. extima paulo jna-

jora haecque basin versus attenuata, cuneato-v.

obovato-oblonga, subretusa (Fig. 6— 8.). Stipulae

laiiceolato-subulatae, basi semicordato- v. semi-

hastato-auriculatae, 2— 3 lineas longae (Fig. VII,

9—11). Racemi densiüori, l'/a— 2'/^ pollices longi,

post antliesin paulo elongati. Flores dimidio minores

quam speciei autecedentis , diametro vix ultra 6 li-

neas nielientes. Legumina 15 — 16 lineas longa,

6— 7 liu. lata, modice incurva, juniora quasi ve-

lutina, demum glabrescentla, basi in stipitem piano-
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cotnpressuni, brevissimum CV2— Vi '"• loiiguni) con-

tracta. Basis styli persistens lateralis, in extremi-

tate sutiirae seminiferae sita (Kig. 12). Semina il a.b.

IX. Fig. VlI, 13— 15) sordide albida, siibtriaiigulari-

V. suhquadrato-ovata, coiiipressa , in rostellum aii-

gustuin
,
(plerumque) curvattiin coiitracta, basi ol>-

tuse emarginata, inargiiie triiiicato-obtiisata, utriu-

que superiie reticulato-nigulosa, inferne ob riigu-

las depressas areolasque minutissimas leviter exca-

vato -punctata. Calli laterales breves, subcocblea-

riformcs, superne sulco levissiaio, vix perspicuo,

interne speculo ovali, profunde impresso, satura-

tius colorato iiotati. Micropyle in foveola propria

Sita, a hilo reniota (Fig. VlI, 16).

Hab. in Arabia felice et Abyssinia. Floret cum
priore.

Specimina, quae vidi, legerunt: in planitie de-

serti prope Dscheddam Elirenb. et Hemp., W.
Schiniper, Botta; in littorali Abyssiniae prope

Arkiko Elirenb. et Henip.

Foliola bujus speciei inter Sennam meccensein

foliolis Cassiae medicinalis rariter admixta inve-

iiiuntur.

3. Cassia lenitiva, foliis 4 — 6jugis, petiolo

eglanduloso, foliolis ovatis, ovato- oblongis v.

ovato- lanceolatis mucrouatis utrinque pubescen-

tibus, pilis patentibus, stipiilis persistentibus, ra-

cemis axillaribus folia superantibns, leguminibus

ovalibus oblongisve apice oblique truncatis vix

falcatis utrinque iuappeudiculatis (Tab. IX. Fig. 1,

V, IX.).

Synon. Senna alexandrina sive foliis aculis

C. Baub. pin. tbeatr. bot. p. 397 Ccx parte).

Cassia Senna Linn. sp. pl. p. 539 (ex parte).

Senna officinalis Gärlii, de fruct. U. p. 312.

Cexcl. syuou.) t. 146. f. 4. quoad icon. fructus

et seminum. Cassia orientalis Pers. synops.

1. p. 457 Ccxcl. synoD. Forsk. et glandula pe-
tiol.).

Folia plerumque 5juga, foliolis sabaequalibus

V. extimis paulo majoribus, rarius niinoribus; pe-
tiolus cum racbi parcius dcnslusve pubescens et

saepe canescens. Foliola obtusa v. acuta, rarius

apice rotundata, subtus inprimis ad costam et venas
pilis patentibus raro incumbentibus vestita, quan-
doque supra glabriiiscula, saepius ctiam utrinque

cane.scenti- suhtonientosa, cxsiccata niagis coriacea,

quam reliquarum specierum, margineque cartila-

ginco latiore et evidcntiore cincta. Stipulae pa-
tentes rigidae, subulatae, acuminatc mucronatae,
basi semicordato- v. semilia.stato-auriculatae, fo-

liorum inferiorum plerumque vix unain lineaiii, su-
periorum l'/j— 2 lineas loiigae. itacewjj fiorentcs

iutcrdum folia paulo tanlum supcranica, fructiferi

[semper foliis longiorcs. Leyumina subrliombeo-

ovalia v. oblique hreviter oblonga, 14— 21 lineas

longa, 8— 12 lineas lata, rectiuscula, baRt subito

cuneatim coutracta, deinde in stipitem teretiuscu-

luni, 1 — 1'/2 lincam longuni abeuntia, juniora deiisc

canescenti -pubcsceiitia v. siibtoinentosa, adiilta gla-

briuscula. Stylus plerumque omnino decidiius in

apicis oblique truncati medio cicalriculam instar

emarginaturae relinquens (Fig. IX, 2). Semina
(Fig. IX, 3—5)pallide testacea v. albida, iriaiigulari-

v. subquadrato-ovata, coropressa, raargine obtusato,

in rostellum breve, rectiusculum coutracta, basi

retiisa v, leviter emarginata, reticulato -rugulosa,

rugulis serpentinis v. subgyrosis, ultra marginem
carinatum iion prominenlibus, in inferiore seminis

parte plerumque obsoletis. Calli laterales anguste

cuneati, basi obtusiusculi, sulco brevi, angusto,

apicem versus evanescente, inferne in specnlnni

ol)longuni paulo saturatius tinctum dilatato exarali.

Micropyle in rostelli margine tumido foveolam pro-

priam a bilo sejunctam occupans (Fig. IX, 6).

Praeter pobescentiam omnium partium lierba-

cearum magis miunsve coiispicuam baec species

praecipue variat:

u. obtusifolia, foliolis obtusis v. rarius apice ro-

tundatls abrupte mucrouatis.

Synon. Cassia lanceolata Nectoiix voj-. dans
la baute Eg. p. 20. t. 2. Hayne Arzneigeu-.

IX. t. 41, Nees jun. Uüsseld. Samml. t. 345.

Tb. Vogel synops. gen. Cass. p. 36. (non

Forsk.).

C. lanceolata Co 1 lad. Iiist. d. Cass. p. 93.

(excl. synon. D e 1.).

C. ovata M6rat et De Lens et C. aethio-

pica Guibourt (sec. Uierb. in Geig, pharm,
bot. ed. I. p. 1125).

Foliola plurima ovalia v. subovata (Fig. I, 1—7).

ß. acutifolia , foliolis acutis sensim in mucronem
attenuatis.

Synon. Alexandrinischer Senet, Sena orienta-

lis Tabernaera. Kreuterb. ed. C. Bauh.
(1625.) II. p. 220. fig. poster.

Cassia acutifolia l)el. mim. sur l'Eg. III.

p. 316. Flore d'Eg. p. 219. (excl. syn. Nect.)
t. 27. f. 1. (icon minime accurata). Uayne
Arzneigew. IX. t. 40. (e tab. Delilci mutuata)

(excl. syn. Forsk.). Tb. Vogel synops. geu.

Cass. p. 36. ex parte (excl. nerope omnib. synon.

praeter üel. et Uayn.).

C. lanceolata DO. prodr. syst. nat. II. p. 492.

(non Forsk.).

Foliola picraque ovato -olilonga v. ovato- lan-

ceolata, acuta; in foliis inferioribus autcm non raro

etiam obtusa et trausitum in var. it. ef&cientia. iu

50*
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hac varietate piibescentia foliolorura quandoque e

pilis iiicumbentibiis iiec pateiitibus constat.

Hab. iu Aegi'pto siiperiore, Nubia et Cordofaii.

Floret a Meiise Septeinbre ad Decembrem.

Ainbae varietates semper ut videtur in coiisor-

tio crescunt.

Specimina a ine iiitiiita legeriiiit , in Aegypto

siiperiore ad Syene et in insiila Philae Delile,

Rralik; in Xubia ad SuUkot Elirenb. et Hemp.;
in Cordofau prope paguni Ahn Gerad Kotscby.

Foliola Cassiae lenitirae Hennam tripolitanatn

pleruniqiie totam et Sennae alexandrinae maxiniain

luixtionis partem efficiunt; praeterea diversis aliis

Sennae speciebus venalibus qiiantitate minore im-

mixta intcrdum occurrunt. Leguniina nomine Fol-

liculorum Sennae quoque venalla sunt.

4. Cassia medicinalis , foliis ö— 9JHgis, petiolo

eglandnloso, foliolis lanceolatis acntis aciimina-

tisve mucronatis subtus sparse puberiilis, pilis ad-

pressis, stipulis persisteiitibus, racemis axillari-

bus sub anthesi folia subaeqiiantibus, legumhiibiis

elongato-oblongis siibfalcatls utrinqiie inappen-

diculatis (Tab. IX. Fig. II, III, IV et X.).

Synon. Cassia inedica Forsk. flor. aeg. arab.

p. CXI.?

C. lanceolata Di erb. in Geig. pli. Bot. ed. 2.

p. 1124. (non Forsk.).

C. acutifolia Tli. Vogel synops. gen. Cass.

p. 36. Cexcl. sjnon. Del. et Hayn.).

Folia pleruinqiie 5 — 6jiiga, inlima ramornni

4— öjiiga, in plantls robustioribus folia superiora

saepins quoqiie e jiigis 8 v. 9 composita; petioliis

cum racbi parce puberuhis, vix omnino glaber.

Foliola ratione longitudinis habita semper aiigu-

stiora quam in praecedente specie , raro obtusius-

cula, plus brevissimis adpressis supra parcius, sub-

tus crebrius adspersa, nuiiquam vero incana, supra

saepius prorsus glabra, extima lateralibus proximls

subaequalia v. paulo minora. StipiUae patentes,

jninutae, plerumque non ultra lineam longae, e

basi latiore exirorsum semicordato- v. semlbastato-

auriculata laiiceolatae aut subulatae, nervo excur-

rente acumiuato-mucronatae (Fig. III, 9, 11, 15 a

b c.). Legumina oblonga , magis clongata quam in

Omnibus speciebus praecedentibus (2— 2'l^ pollices

longa, 7—10 lineas lata), Icviter tantum iucurva,

apice rotundata, basi subito cuneatim contracta sti-

piteque tereti bilineari puberulo glabrove sufTulta,

juniora pilis adpressis dense pubesceutia , mox gla-

brescentia. Basis styli persistens lateralis, suturam
superiorem s. seminiferam terminans (Fig. X, 1. 2).

Semina (Fig. 3— 6) triangulär!- v. subquadrato-
ovata, piano -compressa, margine obtusato v. trun-

cato , apice in rostellum angustiim , saepius curva-

tuin protracta, basi obtuse emarginata, testaceo

-

albida, plerumque nitore verniceo insignia, trans-

verse rugulosa et tuberculata, rugulis serpentiniSy

quandoque ramulosis, vix autem in areolas coa-

fluentibus, ultra seminis margiueni prominentibus

eumque torulosum et crenulatum reddentibus. Calli

laterales cuneati , sulco angusto inferne in specu-

lum subovatum , concolorum , leviter iinpressum di-

latato exaratl. Micropyle in foveola propria ad

basiu toruli hiligeri abscondite, a bilo punctiformi

subprominente sejuncta (fc'ig. X, ö).

Secundum foliolorum numerum et indolem va-

rietates sequentes distingui possunt:

«. genuina, foliolis 5— 7jugis, brevioribus acu-

tiusculls v. acntis, crassioribus, desiccatis subco-

rlaccis (Fig. II, 1 — 6).

Haec varletas praecipue Sennam meccensem
praebet. Leguniina rarius nomine FolUculorum
Sennae advebuntur.

|3. Royleana, foliolis 6 — 7jugis majoribus acutis

tenuioribus siccatis submembranaceis (Fig. UI,

1 — 9).
'

Synon. Cassia lanceolata Royle illustr. of

bot. of Himal. mount. p. 186 et 201. tab. 37.

Wiglit et Arn. prodr. fl. penins. Ind. or. 1.

p. 288. VVigbt berb. n. 654! (non Forsk.).

C. elongata Lemaire - Lisaiicourt (scc.

Boyle 1. c. p. 187.).

Varietas e cultura orta, (jenuam indicam vul-

garem et de Tinnevelly dictam praebet.

y. Ehrenbergii, foliolis 7— 9jugis, elongato- v.

liueari- lanceolatis acuminatis, leguminibus lon-

gioribus (Fig. IV, 1 — 10).

Synon. Cassia Ehrenbergii Bisch, in bot. Zeit.

1844. column. 51.

C. lanceolata Ehren b. in herb. reg. ber.

C. acutifolia Nees jnn. Düsseid. Samml.

t. 346. (non Del.).

Tota Planta robuslior, in solo fertiliore, ut vi-

detur, orta.

Foliola raro pura nomine Sennae haleppensis

angustifoliae iu commercio reperiuntur; saepius

inter Sennam Meccensem foliolis varietatis a. inter-

mixta occurrunt.

Hab. Cassia medicinalis in Arabia felice, prae-

sertim in territorio Abu-arisch; in Mozambique (an

spontanea?); in liidia orientali culta.

Specimina a me inspecta legerunt: variet. «.

prope Dscheddam in territor. Hedschas Ebrenb.
et Hemp., W. Schimp., in Mozambique Dr. Pe-
ters; variet. ß. cnlla prope Saharunpore in pro-

vincia Agra (Indiae or. parte bor. occidentali) Kob.
Wight; variet. y. ad vicum Mor (in territorio Te-

hama) et in insula Farsan non procul a promouto-
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rio et nrbe Dschisau (territor. Abu -arisch) Eh-
r enb. et Uemp.

{ ß e s c h f ti s X f o lg' t,
)

Zur P h y 1 1 o g e n c s e.

Beubaclitungen und lieinerlaiugen

von

Dr. Ludwig Benj amiu in Uaiaburg.

(ß e sc hl US s,)

Eine eigeiitluimliclie Abllieilung der durch Fie-

dorhilduiig wacliseudeu Blatter sind die walireii

bleibend einfacli ^cliedcrten [Kulia peniiata), wie

sie vorkoinnien bei Antorpha , Hobinia , Sorbus,

Juglans , Pedicularis , vielen Lcf^uminoscu u. A.

Uie vollkoniineu cntwitkclten , durch Gelenke mit

dem Blattstiel verbundenen Blättchon eines fiefieder-

teu Blattes (foliola) lassen auf den ersten ]llick

nicht errathen, dass sie nur ausuiehildcte einlache

Iiriuiäre Fiedern sind. Sie entstehen auf folgende

Weise; zuerst iieiuit das Primitivwärzchen hervor,

au dessen Basis bald 2 kleinere Vorraguugen er-

scheinen, so dass man ein junges drcilainiiges Blatt

zu sehen glaubt; nach einiger Zeit folgen den cr-

Blcu beiden Höckern 2 ähnliche, diesen wieder 2

oder noch mehr, immer i]aarweise, je nachdem das

Blatt mehr oder weniger Blättchen (loliola) hat; es

besteht zu dieser Zeit aus einem grösseren Endlap-
pen CPrimitivwärzcbeiO an der Spitze und 2 oder

mehr symmetrisch durch Einschnitte geschiedenen

Seitenlappen an jeder Seite. Der weitere Verlauf

ist sehr einlach; die Lappen wachsen immer mehr
hervor, schnüren sich allniahlig an der Basis ab,

erhalten so einen dünnen Stiel und bilden nun ein

vollkommenes Fiederblatt (foliulum). Mcht regel-

mässig gefiederte Blätter unterscheiden sieb in der
EntWickelung von den regelmässigen fast gar niclit,

kommen aber weit seiteuer vor, z. B. bei fiumOu-
cus Ebulus, tiolajtujii tuberonui/i, welches sich aus-
zeichnet durch unregelmässig gestellte, zu verschie-

denen Zeiten gebildete kleine Fiederblättchen, die

zwischen den grossen entstehen; ziemlich ähnlich

verhält sich PoteiUiUa annerinu.

Die Vergrösserung der ei]izclncn Blättchen (lo-

liola) der gefiederten Blätter zeigt die allgemeinen
Verschiedenheiten; sie wachsen seltener durch Fie-
derbilduug H'edicularis palustrU^ , und dann ge-
wöhnlich primäre, zuweilen auch sekundäre und
tertiäre, meist durch einfache Flächcnvcrgrösserung
Hobinia Pseudacacia') , oder in einer bald mehr
dieser, bald jener Form verwandten Weise.

Die gefiederten Blätter sind, wie aus ihrer Ent-
wickelungsgcschichte hervorgeht, von den nicht ge-
fiederten, aber durch Fiederbildung entstehenden in

der That nur dadurch unterschieden, dass bei ihnen
die einzelnen Fiedern, welche sich wohl vergrössern,
aber nicht genug, um die hier besonders grossen
leeren Zwischenräume ganz auszufüllen, getrennt
bleiben; sie weichen ferner ab durch die Umbildung
der Basis jeder einzelnen Ficder in einen wirklichen
Blattstiel und die an demselben bestehende Articu-
lation. Die gefiederten Blätter stehen am nächsten
den einfachem zusammengesetzten Formen und die

Art ihres Wachsthunis unterscheidet sie durch nichts

Wesentliches von vielen derselbeti, welche oft nur
niedrigere Entwickelungsstufen des vollkommenen
Fiederblattes darstellen, wie bei Trifolium^ Lu-
pinun u. A.

In unserer kurzen Beschreibung der Hauptfor-
men der BlattentwickeUing wollen wir nicht uner-
wähnt lassen, dass nahe Verwandschaft der Pllan-

zen niemals zu dem Schlüsse auf eine ähnliche Ent-
wickelungsart ihrer Blatter berechtigt, daher eine

üebereinstimmung der Familien oder nur der Ge-
schlechter in diesem Punkte erst nach sorgfältiger

Untersuchung aller Arten angenommen werden darf

und keinenfalls allgemein ist, wie denn oben selbst

das Vorkommen aller Entwickelungsformen an
ei7ier Gattung beschrieben wurde. Doch kann mit
Hcstimmtheit die einfache Flächenvergrösserung als

die niedrigste, die mehrfache regelmässige Fieder-

bildung als die höchste Bildungsstufe angenommen
werden. Ob sich in der Natur ausser den angege-
benen Hauptformen noch andere finden, kann ich

nicht bestimmt angehen, weil die von mir unter-

suchte Pllanzeuzahl, wenn auch an sich bedeutend,

doch im Verhältniss zu gering ist, nm einen siche-

ren Schluss zn rechtfertigen, doch dürften wesent-
liche Abwcichnngeu wohl schwerlich vorkommen.

Am Schlüsse füge ich zu dieser Abhandlung
noch einige zur Phyllogenese gehörige Beobachlun-
gcn, welche accessorisclie Blattorgane betreffen.

Wenn sich das Primitivwärzchen allmählig ver-

grösscrt und der Form des vollkommenen Blattes

annähert, erscheint an seiner Spitze ein eigenthüm-
liches Organ, dessen Bedeutung wohl noch als

zweifclhalt betrachtet werden muss. Man sieht

nämlich anfangs die Illattspitze etwas breiter wer-
den und sicli allmählig umbilden in einen kleinen

Anhang von verschiedener Form , oval kugelig oder
unregelmässig, der sich nach und nach an der Ba-
sis verdünnt, so dass das dickere Ende als Kopf
auf einem dünneren, oft sehr kurzen Halse ruhte.

Einfache Blätter tragen an ihrer Spitze einen ein-

zelnen Anhang der Art, durch Fiederbildung ent-

stehende oft an jeder Fiederspitze oder doch an
vielen; wo mehrere Primarfortsätze vorkommen
hat in der Hegel jeder einen. E.s ist indcss zu be-
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merken, dass nicht die Blätter aller Gewächse diese

Fortsätze haben und dieselbe Pflanze sie bald mehr,

bald weniger ausgebildet, zuweilen selbst nur ru-

dimentär besitzt. (Diese, wie alle zur Pliylloge-

nese gehörigen Beobachtungen sind an den Blättern

der Knospe anzustellen, da bei der späteren Blatt-

cutwickelung viele Bildungsstufen undeutlicher auf-

treten oder ganz übersprungen werden; Pflanzen

ohne Knospen niuss man im Frühjahr beim Beginn

der Blattentwickelung untersuchen.) Eine bestimmte

Begel für ihre Existenz ergiebt sich aus dem Vor-

kommen dieser Fortsätze nicht, da sie bei sehr

verwandten Pflanzen fehlen oder vorhanden sein

können; ihre Entstehung fällt in ein ziemlich frü-

hes Stadium des Wachsthum.'!, am vollkommeueu

Blatte findet man sie nicht mehr. Die Stufen, wel-

che sie durchlaufen, sind folgende: anfangs sieht

man an der Blattspitze nur Cytoblastem abgelagert.

welches sich allmählig mit der Ausbildung des Fort-

satzes in Zellen umwandelt, die an Zahl und Grösse

zunehmen, bis der Fortsatz seine eigenthümliche

Gestalt erlangt hat und ganz ausgebildet ist; nun

verändert sich auch seine Farbe ; erst grün von

Chlorophyll wird er jetzt in der Kegel gefärbt

durch Pigment, während das Blatt selbst unverän-

dert seine grüne Farbe behält; das Pigment ist ver-

schieden, meist braun oder, oft prachtvoll, roth;

braun bei Corylus Avellana , Kerria japonica,

Bhamnus catharticus , Epilobium , Viola odo-

rata, roth bei Hlespilus Oxyacantha, Rosa ca-

nina u. A. Jetzt hat das Organ seinen vollkom-

mensten Zustand erreicht, wenn nicht vielleicht

mit dem Auftreten des Pigments schon das Abster-

ben beginnt (analog den Blättern, welche im Herbst

besondere Farben annehmen, ein sicheres Zeichen

baldigen Todes); der Fortsatz wächst nun autago-

nistisch mit dem Blatte, verwelkt allmählig, wird

trocken, schrumpft ein, verliert seine schöne Farbe,

die schmutzig wird und fällt endlich ab. Es ver-

dient angeführt zu werden, dass diese Fortsätze

bei den Nebenblättern fast immer vorkommen, wo
die Blätter selbst sie besitzen und dass sie an je-

nen oft weit zahlreicher und ausgebildeter, aber

auch unregelmässiger in Form und Stellung sind,

nicht selten ist der ganze Rand des Nebenblattes

dicht mit ihnen besetzt. Sowohl an den Blättern

als an den Nebenblättern finden sich zwischen ihnen

in der Begel zahlreiche Haare von den verschie-

densten Formen, welche bei vielen Pflanzen durch

Mittelbildnngen unmerklich in solche Fortsätze über-

gehen ; so finden wir z. B. bei Rhus die Hauptge-

fässbündel der Blätter und Nebenblätter mit dich-

ten, grossen, stark vorragenden, schräge nach

oben gerichteten stumpfen , zelli§en Kegeln besetzt,

welche an ihrer Spitze ein mit schöner Uaarkrone
versehenes Köpfchen tragen; ähnliche Organe, we-
niger ausgebildet, hat Hippophae rhamnoides ; das

graue Ausehen der Blätter dieses Strauches rührt

nämlich her von vielen rundlichen, die ganze Blatt-

fläche überziehenden niedrigen Hügeln, welche dicht

mit nach allen Richtungen aus einander weichenden

Haaren besetzt sind und daher schöne Köpfe oder

coniprimirt, Sterne bilden. Bei Vitis vinifera und
mehreren anderen Pflanzen haben die Blätter theils

einfache, dünne, zellige Fortsätze , theils Köpfchen

mit kürzeren und längeren Stielen , welche alle

Uebcrgänge zeigen von einem einfachen Fortsatze

zu den als gestieltes oder Kopfhaar bekannten For-

men. Von diesen unterscheiden sich fast gar nicht

die Fortsätze, welche den Rand der Nebenblätter

von Caitanea vesca und namentlich Alnus gluti-

nosa in grosser Zahl bedecken; sie bilden zellige

Köpfe, die auf ziemlich langen dünnen Stielen ru-

hen ; bei Rosa canina sind sie ähnlich, haben aber

grössere Kopfe und kürzere Hälse, bei Mespilus

Oxyacantha nähern sie sich mehr oder weniger der

Kugelforni und lassen sich sehr schön durch alle

Stufen ihrer Entwickelung verfolgen. Im Allgemei-

nen haben die Fortsätze der Blätter selbst fast im-

mer ziemlich regelmässige ovale oder kugelige For-

men uud arten nur an den accessorischen Blattor-

ganen, Nebenblättern und Schuppen, in unregel-

mässige Bildungen aus; als solche erwähnen wir

noch die nicht seltenen langgestreckten, schmalen

Fortsätze , welche in allen Uebergängen von wirk-

lichem Haar bis zu ausgebildeten zelligen Fort-

sätzen vorkommen; so z. B. bei Prunus Padus am
Rande der Nebenblätter verschieden lang, breit nnd

gestaltet, meist beträchtlich lang, dünn, mit unre-

gelmässigen Rändern, oft am Ende etwas dicker als

an der Basis; bei den Nebenblättern von Betula

alba sind sie bald dünn, lang, haarähnlich, selbst

in wirkliches Haar übergehend und dann ans einer

Zelle bestehend , bald konisch mit breiterer Basis,

bald endlich ziemlich breit und uuregelmässig ver-

ästelt, mit 2, 5 und mehr kürzeren oder längeren

Zweigen.

Ohne mich lange aufzuhalten bei der Beschrei-

bung einer grösseren Anzahl von Beispielen, die

sich leicht ins Unendliche vermehren Hesse, will

ich zum Schlüsse noch mit wenigen Worten auf die

wahrscheinlichste Bedeutung dieser Fortsätze ein-

gehen. Ich glaube sie mit ziemlicher Bestimmtheit

für Hypertrophieeu erklären zu können. Ihre Noth-

wendigkeit für die Entwickelung des Blattes kann
weder für alle noch für einzelne Pflanzen zugege-

ben werden , Ersteres nicht . weil sie bei vielen

Blättern fehlen, Letzteres, weil sie selbst da, wo
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sie vorkommen, nicht immer vorhanden sind, son-

dern hauptsächlich an den zuerst nach dem Win-

terschlafe, namentlich in der Knospe entstehenden

nnd den nicht ganz vollkommen entwickelten, na-

mentlich den Nebcnhiätterti. Auch lässt ihr Bau auf

keine elgenthiinilichen Functionen schliessen; sie

bestehen nur aus Zellen; finden wir eine solclie

Strnctur nun freilich bei den meisten Pllanzendrü-

seu wieder, so spricht gegen ihre Driiseiinatur doch

sowohl die durch Michts ausgezeichnete Form und

Lagerung der Zellen, als die Abwesenheit jedes

merklichen Sekretes, und ihre Lage an den Spitzen

und lländern der Bliitter, endllcli die Unbeständig-

keit des Vorkuuiniens nnd ihr Auttreten vorzugs-

weise bei den unvollkommenen Blatt - Formen.

Die oben erwähnte Färbung dieser Fortsätze ist

aber bekanntlich eine gewöhnliche Erscheinung,

welche man au alternden nnd absterbenden PDan-

zentheilen im Herbst so häufig beobachtet; sie be-

ruht hier wie dort auf einfacher Pigmentbilduiig iu-

Derhalb der Zellen. Das frühzeitige Abfallen der

Fortsätze spricht weder für noch gegen ihre Urü-

sennatur.

Die Ansicht, dass sie Hypertrophieen sind, wird

dnrch folgende Gründe unterstützt: ilir Auftreten,

vorzüglich in den Knospen und an den ersten, nach

der Winterruhe entstellenden Blättern, lasst'sith von

einem Älissverhältniss des zugefühnen Jiahrungs-

stoffes zur gegebenen Möglichkeit der Blattent-

wickelung herleiten. Die Blattbildung im Winter

wird durch den Druck der Knospen und andere Alo-

mente, wie Mangel an Luft u. s. w. , namentlich

in der letzten Zeit vor dem Eintritte freier Ent-

wickelung ; in vielen Fällen sehr beschränkt. Die

ersten Blättergenerationen, welche im Früiiling her-

vortreten, sind fast immer am Meisten entwickelt

und man kann sich leicht vorstellen, dass diircli die

genannten Hindernisse bei einem , Irolz der sehr

vollkommenen Blaltbildung dennoch vorhuiideiicn

Uebermassc an Bildungsstoll leicht Hypertrophieen,

namentlich au den Blattspitzcn gebildet werden.

Daher ihr besonders reichliches Auftreten bei den

Dicht an bestimmte Formen gebundenen Nebenblät-

tern ; wie auch die selir variirenden nnd oft urire-

gelmässigen Formen dieser Organe auf eine freie,

keinen festen Hegeln unterworfene Verwendung des

Bildungsniaterials deuten. Am eiilschiedensten zeugt

aber für ihre Natur als Hyperlrophieen ihre oll'en-

bare Analogie, ja Idcniität mit den Uaarbildungcu

mancher Gewächse, welche sich aus dem oben An-
geführten leicht nachweisen lässt. Kann aber diese

nicht bezweifelt werden, so darf man wolil anneh-

men, dass jene Fortsätze nur Hypertrophieen sind, '

durch einen grossen, von dem Blatte nicht ganz zu
,

verwendenden NahrungszuDass erzeugt und in nn-

gewölinliche Formen ausgebildet. Bekanntlich fal-

len viele Haare, welche den Knospenorganen zoin

Schutz gedient, bei der späteren Entwickelung ab,

und wir finden hierin eine fernere Aehnlichkeit

zwischen beiden Organen. In den Fällen aber, wo
die Fortsätze sich nicht von Uaarformen herleiten

lassen , wie z. B. an den Fiederspitzen von Cury-

lus Avellnna, sind sie wohl einfache Hypertro-

phieen, welche den später entwickelten Blättern

nur deshalb fehlen , weil nach eingetretener freier

Kntwickelung aller zugefübrte Nahrungsstoff zur

Vergrosserung sänimtlicher Theile des Blattes ver-

wendet werden kann, da weder Druck der Knos-

pendecken nooli Mangel an Licht, Luft oder Wärme
die völlige Ausbildung hemmen.

Iiiteratur.
Monatsbericht üb. d. Verhandl. d. Gesellsch. f. Erd-

kunde z. Berlin. Bedig. v. Dr. T. E. Gum pr cch t.

N. Folge VI. Bd. m. 1 lith. Taf. Berlin 1850, b.

Simon Schropp n. Co. XII u. 317 S.

Die in diesem Jahrgange befindlichen Aufsätze,

welche in Bezug auf Botanik stehen , sind folgende

:

L'eher die Cultur der Cochenille in Antigua

Guatemala und Amatitan in der Republik Guate-

mala , V. ßar. V, Bülow. S. 7— 19.

Die Verbreitung der Dattelpalme in geograph.

und ethnogruph. Beziehung, so wie über ihre äl-

teste Cultur, von C. Ritter. S. 92—100.

C. F. Appun und Leop. Martin Beobach-

tungen auf ihrer Reise nach Venezuela im Decbr.

1848 und Jan. 1849. S. 123— 130. Wir entneh-

men hieraus, dass Hr. Dr. Klotzsch die Bestim-

mung der an die Aclionaire zu vertheileuden Pflan-

zen zu übernehmen versprach. Ferner erzählen

sie, dass sie im Mar de Zargasso nur wenige ein-

zelne Stücke des Fucus natans ohne Wurzeln,

aber mit neuen Blättern , Blaitknospen und leeren

Fruchtbehältern antrafen, .später im caraibischen

.Meere wiederum einige Stücke, welche aber noch

Wurzeln, Blätter und Blattkuospeu, aber keine

Früchte hatten.

Ein Tay iti San Estevan. Geschitd. v. Hrn.

Carl Ajipun. Ä. 131— 142., war aucli im Aus-

lande abgedruckt.

Herrn L. Rudolph Mittheilungen bei Vf>r-

zeigung einer Wandkarte und eines Atlasses der

l'flanzengeographie für Schulunterricht. S. 281

bis 285. Bei dieser Karte soll der botanische Zweck
mehr in den Vordergrund treten, als dies bei an-

deren derartigen Karten der Fall ist. Es ist

Meyen's Pnanzengeographie dabei zu Grunde ge-

legt. Ausser den wichtigsten Culturpllanzen stehen
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aucli diejenigen Pflanzengrnppen verzeichnet, wel-

che auf den Vegetationscharacter einer Gegend be-

sonderen Einfluss haben, deren Anzahl verhältniss-

mässig gering ist, da dieser Character nur dnrch

die o-esellig wachsenden Pflanzen bedingt wird. Für
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^Sammlungen.

Dem Vernehmen nach ist das Knnth'sche Her-

barium , 46000 Species enthaltend, für 8000 Thaler

vom Staate angekauft und wird bei den übrigen

botanischen Sammlnngen zn Neu- Schöneberg bei

die Darstellung des Terrains ist die Wandkarte von Berlin aufgestellt werden. Es enthält die Originale

V Sydow benutzt, sämmtliche Meridiane sind fort-

gelassen und nur die ParallelUreise verzeichnet,

durch welche die in Meyeu'sBuch angenommenen

Zonen abgegräuzt werden. Geographische Namen

sind ganz fortgelassen. Alle vorkommenden ^^amen

bezeichnen also natürliche characteristische Fami-

lien und einzelne sehr zahlreich auftretende Gat-

tungen und Arten, welche sänimtlich mit schwar-

zer^Schrift, und Culturpaanzen , welche mit rother

Schrift bezeichnet sind. Wo das Vaterland einer

Culturpflanze ist, oder wo sie gegenwärtig wild

angetroften wird, ist der Name schwarz, aber

rotli unterstrichen. Um die verticale Verbreitung

der characteristischen Gewächse darzustellen, ist

ein idealer Berg der Acquatorialzone entworfen,

auf welchem, durch eingezeichnete Bilder der Pflan-

zen selbst, die 8 Regionen über einander zur An-

j

schauung gebracht werden, von der Meeresfläche

bis zur Gränze des ewigen Schnees. Ausser dieser

Karte hat der Verf. noch einen Handatlas angefer-

ti-rt, welcher ausser den 5 einzelnen, wie in der

anderen dargestellten, Erdtheilcn noch 2 Uebersichts-

karten enthält, eine für die Pflanzen, welche auf

den Vegetationscharacter von besonderem Einfluss

sind und eine zweite für die wichtigsten Cultur-

pflanzen. "

zu den Runth'schen Arbeiten und zahlreiche Be-

VonHrn. G. Hei che nb ach fil. , welcher von

der interimistisch verwalteten Stelle an der Forst-

akademie zu Tharand , die früher Prof. Ross-

niässler inue hatte und welche dem Hrn. Dr.

Stein aus Berlin übertragen wurde, zurückgetre-

ten ist, werden in Kurzem die für die Icones Flo-

rae Germanicae bearbeiteten Orchideen erscheinen.

Schreibungen und Federzeichnungen.

Crelehrte Gesellschaften.

In der Sitzung der bot. Gesellsch. z. Edinburg

am 16. Mai wurde vorgetragen eine Abhandlung

über Colchicum autumnale von James M'Gri-

gor Maclagan, zuerst Geschichte der Pflanze,

dann über den Gebrauch in niedicinischer Hinsicht.

\jeher Vickieia sprach J ohu Ralfs Esq., zeigte

den Unterschied von Schizonema und gab die Cha-

ractere von D. ulroides und pinnata. Ueber Arum

mnculatum von James Kay, Esq.; er zeigte die

verschiedenen EiitwickelungEstufen dieser Pflanze

und dass nach Aderung und Eutwickelung der Spatha

diese eine Blattplatte, nicht ein Stiel sei. Mr. Stark

gab eine Methode an, um aus Gutta perclia, ia

feine Streifen geschnitten und durch Wärme an

das Glas befestigt, kleine Behälter zur Untersuchung

unter dem Mikroskop zu bilden. Mr. C. Eyre

Parker sandte Beohachtungeu ühec Narcinsus bi-

florus. Von zwei Seiten wird ßuxbaumia a/jkyUa

eingesandt. Von dem Wundarzt Mr. Dorward

werde» verschiedene indische Saanien und eine

Knolle , welche als Stellvertreter der Kartoffel bei

Seringapatnam dient, mitgetheilt. Aus dem bot.

Garten, dem Versuclisgarten und anderen Privat-

Gärten werden lebende Pflanzen vorgelegt.

Das Programm der Realschule zn Nordhausen

für das Jahr 1849 enthält eine botanische Abhand-

lung: Ueber Heterocladia proUfera Dcne. , vom

Prof. Dr. Kützing.

Personal - IVotizen.

Prof. Asa Gray in Cambridge, Massachusets,

ist mit zweijährigem Urlaub in Europa, um wis-

senschaftliche Arbeiten zu verfolgen. Während des

Winters verweilt derselbe in England.

Hr. Th. Philippi, Professor in Conception

(Chile) ist gegenwärtig in Europa, um für die dor-

tige Universität Acquisilionen zu machen.

Um jeder Unterbrechung in der Zusendung der Zeitung vorzubeugen, ersuche ich

die Herren Abnehmer, ihre Bestellungen auf dieselbe pro 1S51 möglichst bald den be-

treffenden Buchhandlungen zugehen zu lassen. Der \erleger.

Redaction: Hugo von Mohl. — D. F. h. von Schlechtendal.

Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Geh au ersehe Buchdrnckerei in Halle.
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lieber die Cassia - Arten , welche die ver-

schiedenen Sorten der bei uns im Handel

vorkommenden Sennesblätter liefern.

Von
G. W. Bischoff.

(B e s c h lu s s,)

Sectio V. Chamaesenna DC. (prodr. syst.

nat. H. p. 493).

g. 2. Coluteoideae UC. C'- c. p. 494).

*=?* Basiylandulosae D C. (I. c. p. 497).

5. Cassia lanceolata Forsk. C"or. aefj. arai).

p. 85), foliolis 5 — Gjugis lanceolatis aoutis ob-

tiisisve glabris, extiinis majoribus, glandula ses-

sili siipra basiii petioli Uepresso- lieiiiisphaerica,

pedunciilis brevibiis subbifloris a.xillaribiis v. siiin-

niis apbylli.s ad ramuloriim apices approxiinatis

raceinuiu brevem corynibiforraem finseiitibus, le-

giiniiiiibiis liiiearibus subiocurvis e tiiniido coin-

pressis stylo persistente breviter rostratis (Tab. X,

Fig. 1. 2).

Folia 5jiiga, rariiis 6juga, inferiora quoque

4jii)ia. Foliola late v. oblougo-lanceolata, acuta,

rariiis obtusiuscnia v. ohtiisa, mucroiiulata v. ra-

rius mutica, utriiiqnc glabra, juiiiura tautum pilis

rari.s inargini acciiinbeiitibiis siibrlliata, supra lacte

viridia, subtiis vix ac ne vix glaucesceiitia, nervo

lucdio angusto , veiiis tenerriiiii.s , foliola posteriüra

polliceiii longa, 5— 6 liiieas lata, anteriora scn.siiii

uajora, bina extiiiia snbbipoliicuria, 6— 8 lineas

lata Crarius latcralibus proxluiis minora ut in l'olio

supremo t^iS- !)• Glandula a basi petioli spatio

Jinearum 2 — 3 remota, in siilco petiuli oblique scs-

silis , fere capitiilit'oriuis CI*'»- ^- '') Slipulae ca-

ducac, sub anthesi jam dfificieiites. Peduiiculi bi-

trillori patentes, cm» pedicellis circiter polliceni

longi , fructil'eri vix longiores, scd niulto crassio-

res; llore.s nutantes. Leyumiua (Kig. 2) in pedun-

— S9S —

culis porrecta, apice rotniidata et stylo persistente

rostrata v. quasi .spiuescentia, basi in stipitem, bre-

vem , crassiusculum , teretem , pilis crispulis pube-

rnlum atteuuata, subtorulosa, juuiora cano-pu-

bescentia, mox glabra, 2'/3 poUices longa, ö—

G

liueas lata, liueam circiter crassa, in utriusque la-

teris medio saturate rubro - t'usca, joxta suturas

vittis fnsco -testaceis utrinque limbata, in suturis

ultra suicum longitudinalem marginis prominentibus

deliiscentia, intus septis transversalibus iiicompletis

multllocularia , polysperma. Semina (Fig. 5— 10)

ibomboideo -ovata v. oblonga, irregulariter tri- v.

tetragona, in apiculuni hiligerum brevem contracta,

testaceo - fusca.

Hab. in Arabia felice: in valle Siirdod et prope

vicum Mor (territor. Tehama) leg. Forskäl; in

palmetis prope Unsert in valle Fatme (in parte

anstraliore territor. Hedschas) leg. W. Scbimper
(pl. Arab. exsicc. n. 779).

Neque foliola neqne fructns hujus speciei iiiter

Folia Sentiae veualia unquam reperiuntur.

Es sind also vier CaisJa-Arten , mit ihren Va-
rietäten, welche verkäufliche Sennesblätter liefern;

diese vier Arten sind aber nicht alle dieselben,

welche ich früher dafür hielt. Daher sind nach dem
hier Vorgetragenen meine frühem Angaben in mei-

ner Mediciu. pliarniac. Botauik (Seite 13 und 778),

so wie in der Jlot. Zeitung, 1844 (Spalte 49— .i2),

dahin zu berichtigen, dass die bisher allgemein

verkannte Cassia lanceolata Forsk. nicht zu den

oflicinellcn Arten gehört, und d<iss C lanceolata

und C. acutifolia am letztgenannten Orte (mit Aus-
schluss aller Synonyme der letztern) nur Varietä-

ten einer Art, nämlich der Cassia lenitira sind,

während C. Ehrenlieriiii als var. ). zu Cassia me-
dicinalis kommt. C. oliorata, mit ihren drei Spiel-

arten, bleilit als dritte Art, welcher die mir d:t-
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mals noch iiiibekaiiiite C. Scki7nperi als vierte Art

sich anreihet.

Durch die Abbildung der Cassia acutifolia in

Hayiie's Arziieigewächsen , «eiche wirklich eine

grössere Aehnlichkeit mit C. medicinalis ß. Royleana

als mit C. lenitiva ß. acutifolia (.der wirklichen C.

acutifolia Del.) zeigt, liess ich mich verleiten,

diese letztere für die Miitter])flanze der oatindischen

Hennesblätter zu hallen, welche, wie nun siclier

erwiesen ist, von der eben genannten cultivirten

»pielart der C. medicinalis herkommen.

Erklärunij der Abbildunyen.

TaC IX.

Fig. 1, 1 — 7. Fiederl)lättchen von Cassia le-

uitina a. obtusifolia, ans der alexandrinisclien

tieima. Fig. 8. Vordere Hälfte eines dichter be-

haarten, fast grau -filzigen Blättchens CvergrössertJ.

Fig. 9. Bruchstück, einer noch sehr unreifen Hülse.

Fig. 10. Blattstiel , mit einem Theil der Blattspin-

del (vergr.). Fig. 11. Querschnitt des Blattstiels

(stärker vergr.). Fig. 12. Stuck eines Zweiges mit

dem hintern Theile eines Blattstiels, einem Neben-

blatt und einer Wiukelknospe. Fig. 13 und 14

Nebenblätter (vergr.).

Fig. II, 1 — 6. Fiederbläftchen von Cassia me-

dicinalis a. genuina, ans äer Mecca - Sen7ia. Fig. 7.

Blattstiel, mit einem Theil der Blattspindel (vergr.).

Fig. 8. Querschnitt des Blattstiels (stärker vergr.).

Fig. III, 1 — 8. Fiederblättchen von Cassia me-

dicinalis ß. Royleana, aus der ostindischen Senna.

Fig. 9. Aststück, mit einem Blattstiele, einem Theil

der Blattspiudel , welche noch ein Seitenblättchen

trägt, und mit Nebenblättern besetzt. Fig. 10 und 11.

Nebenblätter (vergr.). F'ig. 12. Blattstiel u. s. w.

(vergr.). Fig. 13. Ein Stuck davon, mit den Nar-
ben zweier Blättchen und einem Büschel borstliclier

Fleischwärüchen (stärker vergr.). Fig. 14. Quer-
schnitt des Blattstiels (noch stärker vergr.). Fig.

15, a. Aststück , mit einem Blattstiele und 2 Neben-
blättern an dessen Grunde; b, c. Nebenblätter

(vergr).

Fig. IV, 1 — 10. Fiederblättchen von Cassia

medicinalis y. Elirenheryii, aus der schmalen
Mecca- und aleppischen Senna. Fig. 11. Unterer
Theil eines Nebenblattes (vergr.) Ftg. 12. Blatt-

stiel , nebst einem Theil der Blattspiudel. Fig. 13.

Querschnitt des Blattstiels (vergr.). Fig. 14. Ein

Stück aus Fig. 12, mit 2 Narben von Seitenblätt-

chen und 2 borstlichen Fleischwärzchen dazwischen,

(vergr.).

Fig. V, 1 — 7. Fiederblättchen von Cassia le-

nitiva ß. acutifolia, aus der alexandrinischen

Senna. Fig. 8. Vordere Hälfte eines Blättchens, mit

mehr anliegenden Haaren bekleidet (vergr.). Fig. 9,

Aststück , mit 2 Blattstielen und den dazu geliöri-

gen Nebenblättern besetzt. Fig. 10 und 11. Neben-
blätter (vergr.).

Fig. VI, 1 — 6. Fiederblältchen von Cassia ob-

ovata a. genuina; Fig. 7 — 9. dergleichen von var.

ß. obtusata, alle aus der alexandrinischen Senna.
Fig. 10. Aststück , mit einem Blattstiele sammt Ne-
benblättern. Fig. 11. Ein Nebenblatt (vergr.).

Fig. VII, 1—8. Fiederblättchen von Cassia
Schimperi Steud. , aus der Mecca -Senna. Fig. 9.

Aststück mit einem Blattstiele sammt Nebenblättern.

Fig. 10 und 11. Nebenblätter {vergr.). Fig. 12. Eine
fast reife Frucht. Fig. 13 und 14. Saamen. Fig. 15.

Einer davon vergrnssert. Fig. 16. üer obere Theil

desselben, vom Rande angeselien, mit dem Nabel
und dem darunter befijidlichen Keimloche (stärker

vergr.).

Fig. VUI, 1 und 2. Früchte von Cassia obovata
CoHad. Fig. 3 — ö. Saamen aus denselben. Fig. 6.

Kin solcher vergrössert. F"ig. 7. Der obere Theil

desselben, vom Bande angesehen, mit dem Nabel
und Keimlüche (stärker vergr.).

Fig. IX
, 1 lind 2. Früchte von Cassia lenitiva,

Fig. 3 und 4. Saamen aus denselben. Fig. 5. Ein
Saame vergrössert. Fig. 6. Oberer Theil desselben,

vom Bande angesehen, mit Nabel und Keimloch
(stärker vergr.).

Fig. X, 1 und 2. Früchte von Cassia medici-
nalis. Fig. 3. Ein Saame ans denselben. Fi". 4
und 6. Zwei Saamen vergrössert. Fig. 5. Oberer
Theil eines solchen, vom Rande gesehen, mit Nabel
und Keimloch (stärker vergr.).

Xaf. X.

Fig. 1. Ein blühender Zweig von Cassia lan-

ceolata Forsk.

Fig. 2. Ein fruchttragender Zweig derselben.

Fig. 3 und 4. Blattstiele, mit der .sitzenden

Drüse über ihrem Grunde, von oben und von der

Seite gesehen (vergr.).

Fig. 5— 7. Saamen.

Fig. 8 — 9. Dieselben vergrössert.

Zum Schlüsse bleiben mir nun noch die Anga-
ben des Herrn Batka in der Bot. Zeicung von 1649

zu prüfen und etwas näher zu beleuchten. Seiner

(Spalte 186) ausgesprochenen Behauptung, dass die

alexandrinischen Sennesblätter ,,die drei Haupt-

species aller officinellen Sennesblätter", als welche

er (Sp. 188 und 189) Cassia angustifolia Vahl.,

C. acutifolia Del. und C. obovata Collad. nennt,

enthalten , mnss ich widersprechen, da ich bei mei-

ner oft wiederholten Untersuchung nur die Blätt-

chen und Früchte zweier Cassia- Arten, nämlich

der C. lenitiva (.Senna acutifolia Batka) und der
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C. obovata Collad. , mit dcu Blättern von Soleno-

slemma Argliel Hajiie vermengt, in «lieser Han-

delssorte tand.

Herr Batka ist ferner, trotz seiner Verglei-

chung von Kxemplarcn in den Sammlungen zu Ber-

lin, Paris, Kopenhagen und London, über einige

der wichtigsten Punkte , nämlicli über die ächte

Cassia lanceolataVotsk. und über die Mutterpflanze

der Mecca- und ostindischen Scnna, nicht ins Klare

gekommen. In seiner vernielntiiclien Casnia li-

yuslrina CSp. 187), wovon er ein fruchttragendes

Excnjplar in der Sammlung des britischen Aluseums

und ein Fiederblättchen aus dem Kopenhagener
Herbarium sah; das letztere von einem Exemplare

licrriilirend, welches von K o rs käl selbst als ,,Äur-

dud Seiiiia" bezeiclinet war, hatte er olme Zwei-
fel die ächte C. lunceolatu h'orsU. vor sich, und

es ist hier nach meiner ücberzeugung durchaus kein

Irrthuni in der Klora aegyptiaco - arabica, sondern

nur ein Alissverständniss des Herrn Batka im

Spiele; denn aus der, wenn auch sehr unvollstän-

digen Besclireibung, welche er (Sp. 187) von den

ßlältern und der Kiuclit giel)t, so wie aus seiner

Verglcichung der Blattslieldriise mit einem kleinen

besiriinktcn Pilze tSp. lö8J ist die Forskäl'sche
Species nicht wohl zu verkennen, obgleich die

Drüse wegen ihrer schiefen Hiclitung nur auf einer

Seite die Andeutung eines kurzen Stielchens erken-
nen lässt und eher .,schief-sitzend'' zu nennen ist*).

In der Ctinsia, die er im Kopenhagener Her-

barium von V a b l's eigener Uand und im britischen

Museum [wie er vermuthet) von der Hand des Sir

Jus. Banks als C- lanceuUita. bezeiclinet fand,

aber (.Sp. 1873 V'ahl's Autorität selbst zum Trotz

für C. aiifluätifolia Vahl liält, scheint ihm aller-

dings die Mutterpflanze der ßlcvcii- uinl oslindi-

scUen Henna {^aXno C. mediciiialis) vorgelegen zu

haben , wie zumal ans seiner Bemerkung (Sp. 191),

dass ihm IVojle diese Plianze, als C. Itiiiceulata

abgebildet, in seinen lllustratious uf tbe Himalayan
Mountains gezeigt habe, zu sckliesseii ist. Uass

aber C. lanceulata Hojie oder überhaupt C. viedi-

cinalin, von welcher jene nur eine cultivirle Form
ist, mit C. anyiistifoliu Vahl (S.vmbol. 1. p. 29)

identisch sei, muss durciiaus bezwcilelt werden,

weil die letztere nach der Diagnose „siebenpaarige

Blätter", und die ,,Kridblättclien am grösstcn" auch

•) liier inu<9 ich noch bcmorkoii, d.iss Herr I! .1 1 k .i

vDUig iin Irrlbiim ist, wenn er (.Sp. 188) sagt, Neos
habe in der Düsseldorfer Sanimluiig bei C. lancuulala
Blallslieldrüsen abgebildet. »erglei.ben sind nicht nur
nicht in der Abbildung zu sehen, sunderN Nces sagt
sogar in der Diagnose der C. laiwcnlnla I,am. (NccI.) noch
aundiiicltlichcr : „itelioUs rgluuduloiU"

.

,, keine gekrümmten Hülsen" haben soll C vergl.

Pers. synops. 1. p. 458. und Willd. sp. pl. II.

p. 533), bei C medicinatis aber die Blätter meist

ö— Gpaarig, seltner 8 — 9paarig, die Endblättchen

nicht grösser, als die nächsten Seiteublättchen, und

die Hülsen zwar schwach-, aber doch immer noch

deutlich genug gekrümmt sind, wie dieses aus mei-

ner oben mitgetheilten Beschreibung zu ersehen ist.

Die ,,foIia glaberrima" und „folliculi reniformes",

welche Herr Batka seiner Seiina anyustifolia in

der Diagnose (.Sp. 193) zuschreibt, wollen auch

nicht auf die Mutterpflanze der ostiudischeu Senues-

blätter passen. Ueberdiess wurde C. angustifolia

Vahl von De Candolle und Xheod. Vogel
zur Sectio C'hamaeieiina gebracht, und wenn diese

Einreilunig riclitig ist, so würde dieselbe gleichfalls

gegen die Identität mit der Mutterpflanze der ost-

indischen und Mecca-Seniia sprechen. Ks ist darum
selir gewagt, die C. unyustij'olia unter den offici-

nelleu Arten aufzuführen, und man wird im Gegen-
tlieil besser thun , sie von diesen (selbst als Syno-

nym) gänzlich auszuscbliessen.

Cuüsia Ücuiia i.inn. , welche Herr Batka (Sp.

189) als ,,ein allgemeines Collectiv für alle Irr-

thümer" betrachtet, besteht eben aus zwei Arten,

die zwar von i. in 116 nur als Varietäten angeuom-

»icn, aber dennoch gut und unverkennbar als

,,«. üeiina alexuvdrina s. f'oliis acutis" und „ß.

Senna itulicu. s. fuliis obttisia" bezeichnet wurden,

deren erste ohne Zweifel Ciisaia leniliva, die an-

dere al)er C. obovata Collad. ist. Herr Batka ist

vielmehr scll)st wieder im Irrthum , wenn er die

letztgenannte Art für sich allein mit Caasia Henna

Linn. identisch findet. Dass ferner bei C. obovata

Collad. ,,alle mehr ausgewachsenen Blätter (soll

beissen Blättchcnj oben breit abgestumpft und ein-

gedrückt" seien, die „Jüngern dagegen diese Clia-

rakteristik weniger deutlich an sich tragen und

mehr cyförmig (subovaia, obovata) aussehen" sol-

len, ist ebenfalls unrichtig. Die verschiedene Ge-

stalt der Blättchcn hängt nicht von ihrem Alter,

sondern davon ab, ob sie die Knd- oder Seiteu-

blättchen eines Blattes waren; die erstem sind in

der Hegel breiter verkehrt-eyrund und vorn stumpfer

oder stärker eingedrückt, als die letzteren, sowohl

bei jungen, wie bei ausgewachsenen Blättern.

Die Mutterpflanze der zuweilen unter dorMecca-

Sciiini vorkommenden kleineren filzigen Blättchen,

welche Herr Batka für eine neue Art hält und

als Senna tomentosa bezeichnet, ist schon länger

bekannt und bereits in H. Salt voy. to Abyssinia

im Jahr 1814 von Hob. Brown als Cassia )m-

bescens atifgeführt, darauf noch von mehreren Au-

toren unter verschiedenen Namen, welche jedoch

51 *



— 903 — — 904

sämmtlich schou an andere Arte» vergeben waren,

beschrieben und deshalb von St ende 1 mit vollem

Rechte umgetauft und Cassia Schimperi genannt

worden, welcher Name auch schon im ersten Theile

seines jS'omenciator botanicus vom J. 1840 aufge-

nommen ist, also immer noch vor dem von Herrn

Batka vorgeschlagenen Namen das Vorrecht hätte,

wenn dieser nicht anoh längst vergeben wäre, in-

dem schon eine von L i u n e aufgestellte Cassia to-

mentosa existirt. Cassia Schimperi ist übrigens

lianm eine zartere Pflanze, als die andern offici-

iiellen Arten; an mehreren Exemplaren, welche

noch den obern Theil der Wurzel besassen , fand

ich diese sogar stärker und holziger, als bei den

übrigen Arten. Demungeachtet habe ich über die

längere Lebensdauer bei dieser Pflanze, wie bei

jenen, nocl» manche Zweifel. Nach Herrn Batka
LSp. 190) soll diese Art von Dam and auch in

Nubien gefunden sein. Dass ich, ausser den ara-

bischen, auch Exemplare aus Abyssinien gesehen,

ist bei der Beschreibung der C. Schimperi bereits

angegeben. Diese Art für eine Varietät von Cas-

sia aculifulia zu halten, wofür sie tnach Herrn

Batka) von Delile erklärt sein soll, wird ge-

wiss Niemanden einfallen, der dieselbe in blühen-

den und fruchttragenden Exemplaren vergleichen

konnte.

In der tripolitanischen Seuna habe weder ich

jemals die von Herrn Batka CSp. 191) erwähnte

Beimischung der Blättcheu von Senna anyastifoliu

Batk. (Cassia medicittalis} beobachtet, noch wird

derselben von irgend einem Schriftsteller gedaciit;

dagegen wurde das zeilweise Vorkommen von

Fruchten und Blätlchen der Tephrosia apoUinea
in dieser Sennasorte auch von andern Waarenkun-
digeu schou bezeugt, wie ich dieses frülier be-

merkte.

Gegen die generische Trennung der Sectio Senna
habe ich bereits meine Bedenken geäussert. Es ist

aber uiclit Herr Batka, welcher zuerst eine Gat-
tung Senna unterscheidet, sondern es haben schon
Tournefort (instit. rei herbar. p. 618. tab. 390)
und später Gärtner Cde fruct. I. p. 312. tab. 146.

fig. 4) die Cassien mit flach zusammengedrückten
Hülsen und mit geschnäbelten, runzeligen, zvvei-

schwieligen Saamen unter diesem Gattungsnamen
begritfen. Was den von Herrn Batka (Sp. 192)
gegebenen Gattuugscharakter betriflft, so ist auch
noch Manches gegen denselben zu erinnern. Ab-
gesehen von der schwerfälligen Ausdrucksweise,
kommen mehrere unrichtige Angaben darin vor.

So heisst es: ,,petala quinque aeqnalia", die Blu-
menblätter sind aber mehr oder minder ungleich;

„petiolis eglandulosis", aber Th. Vogel führt in 1

seiner Synops. gen. Cass. (_p. 37. 38) unler der

Sect. Setrna ausdrücklich auch Arten mit einer Drüse
zwischen dem untern Blättchenpaare an; „folliculi

margine membranaceo", aber die Substanz der Hül-

sen oder vielmehr ihrer Klappen ist am Hände kei-

neswegs dünner oder häutiger als in der Mitte;

„semiua tunica torulosa", aber die Saamenhaut ist

nicht holperig (torulosa), sondern kleinrunzelig

(mgulosa); „cotyledonibus flavis , radicula et plu-

mula coronatis", der Theil aber , womit ein ande-

rer bekrönt ist, muss sich auf der Spitze oder dem
Scheitel des letztern belinden , folglich können die

Keimblätter von dem an ihrem Grunde befindlichen

Würzelchen eben so wenig bekrönt sein, wie der

Stamm eines Baumes von der im Boden betindlichen

Hauptwurzel. Der Beisatz , dass die Hülsen breit

seien, ist zu relativ und gehört, gleich der .4ugabe

der gelben Farbe der Keimblätter, nicht in den Gat-

tungscharacter, in welchem, wie man aus den hier

herausgehobenen Sätzen ersehen wird, von Herrn

Batka auch noch gegen die allgemein geltende

Hegel von der Anwendung des gleichen Casus Ver-

stössen und für die Organe und deren Prädicate

bald der Nominativ, bald der Ablativ gebraucht wird.

Eben so mangelhaft, unsiclier und inconsequent

durchgefülirt sind die nun folgenden Diagnosen der

vier ofticinellen Arten, worin z. B. bei Senna obo-

vata die ausgezeichnete Bildung der Hülsen, also

das wichtigste Kennzeichen dieser Art, gar nicht

erwähnt, bei ä". anyiistifolia (der Mutterpflanze

der Mecca- Senna) die Biälter „glaberrima" ge-

nannt, bei Ä. acutifolia die ,,stipulae" aufgeführt,

bei den andern aber mit Stillschweigen fibergangen

sind , ferner bei S. tomentosa von ,,foIiolis parvis''

gesprochen wird , während die Blättchen dieser Art

eine tiängc von 4 Linien bis beinahe zu einem Zoll

erreichen. Dabei ist immer der bei den Legumi-
nosen ungebräuchliche Ausdruck „folliculi'' statt

,,legumina", angewendet. In der Diagnose der

Senna ohovata ist der Ausdruck ,,fol. quatuorjugis"

wohl nur für einen lapsum calami zu nehmen ; da-

gegen kommen in der Erklärung der Abbildungen

mehrere sonderbare Verwechselungen und Missver-

ständnisse vor. Bei Fig. 6. werden nämlich „Mi-

cropyle und Uilum (Hilus Batk.) unter dem Namen
„Fensterchen" zusammengeworfen und die seitlichen

keilförmigen Schwielen des Saamens „plumula, Ver-
zierung" genannt; bei Fig. 7, 8 und 9 wird das

Keimwürzelchen als ,,Embryo oder radicula" be-

zeichnet, und endlich wird die in Fig. 11 darge-

stellte ,,Oberhaut" der Frucht durch ,, tunica" über-

setzt. Hiernach scheint Herr Batka wirklich nicht

zu wissen, was man denn eigentlich unler Keim-
loch CuiitfopyJe), Nabel (hilum), ferner unter Keiin
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liätte verschaffen köiiiieii. Ebenso scheint er das

IVachselien anf der Landkarte versäumt zn halien,

als er liei der ostindischen iSeiina (Sp. lölj nnd
noch einmal bei Seuna atiyiistif'olia (Sp. 193) das

im äussersten Süden der indischen Halbinsel sele-

gcne Tinnevelly nach Bengalen, in die Äähe der

ungefähr um 14 Breitej^rade davon entrerntcn Stadt

Calcutta versetzte. Was endlich die seinem Auf-
sätze beigegehcncn Ai.liilduMfscn selbst betrifft, so

ist in Fis. 1. die Hülse von Cassia Seltim/ieri der

Form nach wohl zn erkennen, aber einen „luitiri-

yen folliculns", wie die Krklarnns sagt, hat der
Zeichner nicht dargestellt, sondern ein ganz kah-
les legumen; Fig. 2. stellt die Innenllüclie ciuer

Klappe von der Hülse der Cassiu medicinalis, nebst

den Saanicn , kenntlich dar; Fig. 3. gieht das Itilil

einer Frnchlklappe der Cassia ohoimta , ebenfalls

von der Innern Flache gesehen, al)er, niüchte niun

fragen, warum nicht von einer normal gebildeten,

sondern von einer verkrüppelten Hülse und waiiim
nicht von der än.ssern Fläche gesehen? Denn die-

ses kümmerliche JJild giebt weder von der vor-
herrschenden Gestalt der Früchte, noch von den
so charakteristischen Seitenlappen derselben einen
richtigen Begriff; Fig. 4, 5 und 6, welche einen
Saamen (wahrscheinlich aus Fig. 2) in natürlicher

Grösse und vergrüssert darstellen, sind manierirl
und durchaus nicht naturgetreu. Die Beleuchtung
der übrigen Figuren, welche dem Zwecke des Auf-
satzes fremd und nur eine überflüssige Zugabe sind,

darf icli mir darum wohl ersparen.

So viel geht jedoch aus der aufmerksamen Ver-
gleichung der Arbeit des Herrn Batka hervor dass
CS ihm keineswegs (wie er Sp. 192 meint) gelun-
gen ist, „diesen verwirrten Gegenstand der Materia
medica endlich aufzuklaren", sondern dass er diircli

seine meist sehr willkülirliclicn, einer wissenschaft-
lichen Begründung enlbohrcnden Annahmen und
Voraussetzungen eher dazu beigetragen hat, in

nanchcr Beziehung die alte Verwirrung nur noch
zu vermehren.

(embryoM), Blattfederclten (\uam\i\sL') in der bota- jetzt nur die A'. alba aufführen konnte, noch eijie

nischen Kunstsprache versteht, und dass eine tu- zweite Art wächst , welche ich A^. »le^iecta genannt
uica ganz etwas Anderes als eine blosse üherhaut liabe und welche auch von den übrigen ueuer-
Cepidermisj ist , worüber er sich doch in jedem

;

dings beschriebenen l<"ürmen oder Arten verschieden
bessern Lehrbnche die uötliige Aufklärung leicht sein dürfte.

Vergleicht man die N. neijlecta mit S. alba,

als welche ich die von Uayne sehr genau in sei-

nen Arzneigewächsen abgebildete, bei Berlin wach-
sende Pflanze annehme, so hat diese eine 11 bis

20strahlige Narbe von lichtgelber Farbe, neylecta
dagegen eine 8- , selten lOstrahlige Narbe von
orangegelber Farbe und wie mit lichtgclbem Puder
Cals wenn Lycopodium darauf gefallen wäre) be-
deckt. Das iXectarinni ist bei alba dick und keu-
lig, bei neylecta dünn und um zwei Drittel schwä-
cher. Der Fruchtknoten der neylecta ist oval, und
deutlich nur zu zwei Drittheilen besetzt, während
er bei alba kugelig und über und über besetzt ist.

Dem entsprechend ist auch die Frucht der letzte-

ren, wie auch Uay ii e sehr deutlich und schon sie

abgebildet hat, fast kugelrund und gross, und nur
wegen der Ausdehnung ein wenig unterhalb der
Narbe nackt, während die Frucht der neylecta um
die Hälfte kleiner ist, oval, mit aufstrebender Narbe
und oben fast zu zwei Drittheilen nackt. Ferner
sind bei iV. ne(ßecta die Blätter wie bei den ande-
ren Formen oval, herzförmig, mit Lappen, die

fast von der halben Länge des ganzen Blattes sind

und entweder parallel laufen, oder zusammenschla-
gen, an der Basis entweder allmählig weiter, oder
gleich weit von einander abstehen, und melir oder
weniger spitzig sind. Aber die Unterseite der Blät-

ter ist, so wie derBlüthen- und Blattstiel, beiiaart,

welche Eigenscliaft im Alter und bei den fast kleiii-

lingerstarkeii Blattstielen verloren geht, so dass nur
hei jungeu Blättern , besonders an zweijährigen
Pflanzen, diese Behaarung sehr stark und aufläl-

lund erscheint. Bei iV. alba ist zwar auch, wie-
wohl in allen Beschreibungen, welche ich verglei-

chen konnte, nichts davon gesagt wird, bei ge-
nauerer Betrachtung eine Behaarung wahrzunehmen,
welche aber nur aus eiuzelnen hier und da vor-
kommenden Härchen besteht. Budlich ist noch das
unterste Nervenpaar bei neylecta so gekrümmt hcrab-
gebogen, dass, bei der Verlängerung der Nerven, die-

selben sich vereinigen und schneiden und ein Oval
umschliesscn würden, während diese Nerven sich bei

N. alba verlängert nie beriihreu würden, sondern von
einander tretend ein Dreieck zwischen sich lassen

N. Candida nähert sich der neylecta durch den
oben nicht besetzten Fruchtknoten =^j und durch die

Ueber eine neue Nymphuca aus Schlesien,
vom Apotheker Uausleutner in Reichenbach

in Schlesien.

Die Flora Deutschlands zählt nach der Synopsis
von Koch drei Species N_5mphacen : A'. alba, Can-
dida ur.d biradiata. Es scheint mir aber entschie- ' ^^^

!"""
r""""

'"" '''"•'"'•^'•'•" »•'"'"l'l^"''«
<^>iii mir aocr cni.scilie zwei Ablhcilungon hrmp... : a) mil paaz bedeckter. FrucLl-den festZllslchn

,
dass in Schlesien, welches bis Unulcn; bl mi. .beihvci»e bedeckle« Frurhtknoten
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8 —^lOstrahlige Narbe, unterscheidet sich aber durch

die Bliiinenblätter , welclie liiirzer als der Kelcli

sind CGI " ff ""'' F in fjer h u th Fl. v. Deulschl.) nnd

durch die nur za einem Diittheil stattfindende Be-

setzung des Fruchtknotens, da bei neylecta die

Blunieublätter so lang wie der Kelch und zwei

Drittheile des FrnchtUuotens besetzt sind.

N. birudiata schliesst sich wegen des ganz be-

setzten Frnchtiinotens der N. alba an und hat ein

blutrothes 5— ä.«ti ahliges Stigma, was sie hinrei-

chend von neylectii nntersclieidet.

In der botanischen Zeitung finden sich zwei in-

teressante Aufsätze des Hrn. Hotgartendirector

Uentze über von iiim beobachtete Arten von Nyni-

phaeen. Die von ihjn zuerst {M. Ztg. 1848. St. 34.

Sp.601 ff.) antgestellte JKt/iiipUae'i Sjilendeiis scliliesst

sich riicksichtlich ihrer Friicluknotenbildiing an A'.

alba, hat also mit der N. necjteita keine nähere

Verwandtschaft. Ebendies ist der Fall mit den ö

später CB- Ztg. 1848. St. 40. Sp. 697 tf.) aufgestell-

ten Formen , welche sämmtlich der N - alba näher

stehen *).

Herr Apotheker Huek in Frankfurt a. d. O.

benachrichtigte mich endlich noch von einer N. ne-

rniii/ßerta und Hr. Prof. v. S c h I e c h t e nd a I tlieilte

mir deren Diagnose mit. Sie steht danach offenbar

meiner N. tieytecla am nächsten nnd dürfte viel-

leicht mit ihr vereinigt werden, aber es kommt da-

bei noch darauf an: 1. wie das unterste Kerven-

paar der Blätter verläuft; 2. welche Farbe das

Stigma iiat, nnd 3. ob die Blattstiele «nd die Un-

terseite der Blätter behaart sind, was alles ans der

Beschreibung niclit hervorgeht. Wenn bei N. «e-

miaperta die Frucht eiförmig mit 8

—

14-strahliger

>iarbe nnd grosser als bei N. alba angegeben wird,

die der rieylecta aber nm die Hälfte kleiner, so

könnte mau glauben, dass dies eine Folge der län-

geren Kultur sei, der ich die Pflanze unterworfen

habe. Dagegen iiiuss ich bemerken, dass meine

Symphaeen in solchen Gefässen kultivirt werden,

dass sie wie in einem grossen Teiche erscheinen.

In Holzkiibeln, welche mehr als drei l£imer halten,

stehen die einzelnen Pflanzen in irdenen Kübeln,

welche 20— 25 Quart Wasser enthalten. Ich cnl-

tivire so Nyiniihaea alba von Berlin, i\\ rteylecta,

welche ich früher für alba hielt und nuler diesem

Namen schon 3-4 .ialire zog, N. odoruta; Nu-
phar odoruiii , piimilum und luteum. Dieses letz-

tere hat in den ö Jahren, dass es kultivirt wird,

•) Bei keiner dieser Formen und auch nicht hei spJen-

dens ist die ei^-enlhümlichc Richtung des unicrsten Ker-
venpaares zu bemerken , welche N. ncg-lecta auszeichnet,

wie ich aus Vergleichung der ierhaltencii trocKnen Blätter

gesehen habe. .S — /.

noch nicht geblüht. Die Blätter sind ungemein haa-

rig, auf der Unterseite fast seidig. Nur in diesem

Jahre zeigte sich eine verkümmerte Knospe.

Es wächst diese N. neglecta nur in dem Pless-

ner Kreise in Oberschlesien, so wie an der Linie

zwischen Schlesien und Gallizien, nnd ich möchte

behaupten , dass JV. alba in diesem Districte gar

nicht vorkommt, eben so wie in Böhmen die alba

zn fehlen scheint (s. M. et K. Fl. germ. in d. An-
nierk.). Ans diesem Kreise übergab ich der Flor

von Schlesieir schon manche Wasserpflanze: Lim-
nanlhei/iuin iiyiiiphoides C'825) , Potaiiiogetoii ob-

tuüifolius (1824, später in Niederschlesien wieder

gefunden), Najas Jitajor , Aldrovanda vesiculosa

C1846) , so wie auch Nuphur pumihwi 1829 vom
.Apotheker Zacher O'ieht Zellner, wie ganz
irrthünilich angeführt ist) dort gefunden ward.

Ich übergebe diese Mittheilnngen dem bot. Pu-

blikum mit der Bitte, wo sich Gelegenheit findet,

mir für mein Aquarium, in welchem ich ausser

Nymphaeen auch andere Wa-sserpflanzen ziehe, noch

unsichere Formen lebend mittheilen zu wollen, nm
meine Forscluuigen weiter fortsetzen zu können.

Ebenso sehr bitte ich nni N. Candida und bira-

diala , welche ich am liebsten von ihren Stand-

orten erhielte. Freuen sollte es mich, mich mit

anderen Wasserpflanzen dankbar bezeigen zu kön-

nen , da ich in einigen Jahren viel von meinen

Njinphaeen abgeben zn köuiien hoffe.

Iiiteratar.

Ans Dr. Schaum's Bericht über die Leistun-

gen in der Entomologie während des Jahres 1848

in Wicgniann's Arch. d. Naturgesch. Bd. XV.
Hft. 5. entnehmen wir die folgenden Nachrichten

über die Gallen , welche von den Gallmücken Ce-

cidoi/iilia Meig. gebildet werden , nach dem was
Bremi in den N. Denkschr. d. allgem. Schweiz.

Gesellsch. f. d. ges. Nalurwiss. Bd. IX. 1847. nnter

dem Titel: Beiträge zu einer Monogr. d. Gallmücken

gesclirieben hat. Bremi theilt die Erzeugnisse

folgeudermassen ein: I. Gallenbildungen. 1. Wahre
Gallen, werden durch das Insekt erzeugt, und ihre

Substanz nnd Bekleidung hat nichts mit dem Orga-

nismus der Pflanze, an der sie sich entwickeln,

gemein. 2 Scheijigallen , werden nur durch das

Insekt erzeugt und slird keine selbstständige Eut-

wickelung, denn ihre Entstellung liegt darin, dass

das Insekt seine Ever in das Innere eines Pflan-

zentheiles legt und die ausgeliommene Larve eine

Aushöhlung verursacht, um die sich Pflanzenzellen

anhäufen nnd zusamnieudrängen ; die Folge hiervon

ist eine liärtliche. Anschwellung, deren, Bekleidung
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aber die unveränderte Epidermis Itleiht. Sie er-

scheinen als Knollen oder Blasen. — II. Tasclien-

l)ilduiij^en. !^ic cnt.sCelien ans dem Zusammenziehen

zweier Pllanzeritlieile, zwischen denen die Larve

wie iu einer Tasclie geburgeii liegt, wobei ein

Punkt Olren bleibt, durch den das Insekt seinen

Ausgang findet. Komiiien in folgenden Gruiidf'or-

nien vor. a. Sackronn C'iiebt näher heschrieben) an

Glechona lieder. b. Kapseirorm. In den liliithcn-

boden der Leguminosen oder in den Fruchtkiiüteii

der Umbellaten werden die K^er gelegt, wodurch

die gepaarten Früchte der letzteren oder die ö C?)

Blumenblätter der erstcren zusanimengezogeii und

in abnormer Form und Farbe blasenartig aulge-

trieben werden; Lotus curnic, Dauc. Carola. —
c. Schuppoiiform , vom Ansehu wie Tannenzapfen,

walirscheinlicli entstanden, weil die Kyer an die

innere Basis der Terminalblättchen (nicht in das

Centruni der Knospe) gelegt werden, wodurcli nicht

die EntwickeUing der Blättchen, wohl aber die iiur-

niale Ausbildung und die proportionale Verlänge-

rung ibrer xVcbse geliemnit wird, sie wachsen da-

her so breit als lang, bleiben zusauimengedrängt

und legen sich übereinander; :Siilix purpurea,

Kuiilt. Cyparissias. — d. Blätterschöpfe; das Ey
wird in das Centrum der Terminalknospe gelegt,

in Folge dessen die 2 innersten Blätter sich nicht

weiter cutwiekeln, sondern zusammenschliessen, die

Süsseren waclisen fort, aber nicht normal, stehn

zusammengedrängt, da die Zweigspitze nicht fort-

wachsen l<ann; an Weiden CWcidenrosen) und Jii-

niperus coinm. — e. Taschenform , wahrscheinlich

werden mehrere Eyer an die innere Seite zweier

Termiiialblättcr gelegt, die sich fest aneinander

schliessen und die breite BlattUäche treibt sich gal-

lenartig auf, verdickt sich, wird liärllicb ; war die

Pllanze behaart, so häufen sich die Haare fllzartig,

bei Galeohd. lut., !itaclit/s sylvat., Veronica C/ta-

maedrys , Hyperic. perfor. — f. Schotenform , zu

deren Erzeugung legt die Mucke wahrscheinlich

ihre Eycr auf die Oberseite der Blittelrippe , wo-
durch die beiden Blalthälften sich an einander le-

gen. Wo die Larve liegt, wird das lilatt ausge-

dehnt, welches sonst flach bleibt, bei Oiinbrycliis

sat. , Hosa cariina, üatix viminalis und alba. —
g. Tutchenform; das ganze Blatt oder einzelne

Theile desselben werden so eingerollt, dass die

Holle nur an dem einen Ende ganz und spitzig ge-

schlossen ist, die Larven leben frei und zer.stretit

an den Seiten der Tute, so an .l/«u,v iiuaiia , tlii-

nuucidiis butb., Trifol. prat. , Acer Paeudoplat. —
4. Filzforni; eine enorme Anhäufung von Ilaaren

auf Blättern, welche übrigens selbst nur wenig und

unregelmässig verbogen werden; die Larven stecken

einzeln im Filze der Einbiegungen , so bei Pote-

riiiiii Sanijuis. In der Garten- und Landwirth-

schaft kann durch diese Gallmücken Schaden her-

lieigelührt werden, so an dem Getreide, an den

jungen Birnen, an der Esparsette, an Kiefern. Uie

Erzeugnisse der Gallmücken werden auf 2 Tafeln

sehr schon abgebildet. — Eine andere Cecidomyia

lebt nach VVcstwood im aiarke der Zweige von

Salix viminatia , welche dadurch zum technischen

Gebrauch untauglich werden. Bouclie bat eine

den BirnenpDanzungen sehr schädliche -4rt beschrie-

ben , durcli welche die Blätter sich zurückrollen

und verdorren; ferner eine andere, welche in den

selir verdickten Spitzen von ßiyonia alba lebt und

endlich noch eine, welche verdickte Spitzen bei

ArteiiiUia campestris hervorbringt. &'— {.

Archiv des Vereins d. Freunde der Naturgesch. in

Jlecklenhurg. 4. Hft. Herausg. v. Ernst Ball.

Aenbrandeuburg 1850. 8.

Folgende die Botanik betreffende Abhandlungen

linden sich liieriii:

Munüyrnphiscke Beschreibung der Brombeer-

sträucher Me/ilenburgs , von Dr. E. F. Betke.
S. 73

—

144. Der Verf. dieser Abhandlung schrieb

einst eine Dissertation über die Gattung Valeria-

iiella und hat nun seit Jahren die Hubus - Artea

seines Vaterlandes und soviel er vermochte die

neuern Bearbeitungen über diese Gattung studirt,

Exemplare verglichen und giebt nun die Ilesultate

seiner Untersuchungen, indem er ausführlich in

deutscher Sprache 18 Brombeer- Arten beschreibt

und in einem vorausgehenden allgemeinen Theile

überliaupt die einzelnen Organe und die Wichtig-

keit derselben für die Diagnostik bespricht. Diese

Arten sind /{. idueus L., suberectus Anders., fru,-

licosus L., af/inis W. et >'. , tliyrsoideas Wimm.,
discoLur W. et N. , villicaulis Koehl., Uaduta W.
et N., Walilbergii Arrh., corylifulius Sui. , duiite-

lormn W. et N., glandulosus Beil., tliyrsi/lorua

\V. et N., riidis W. et N., Iturridus llartm., Spren-

yelii W. et N. , caesius L., saxotilis L. So er-

freulich diese Arbeit ist, so bedauern wir nur, dass

sie nicht an einem für die Botanik geeigneterem Orte

niedergelegt ist.

Beiträge z. Flora MeUlenburg's nebst Bemerk.

z. d. Flora v. Meklenburg in diesem Arch. Hft. 3.

ü. J. F. La ng inanu. Ü. 145 — l.')0. Kiuhält

theils neugefundene Pflanzen, theils neue Fundorte

zu schon verzeichneten.

Xaclitrag zur Flora iVeIctenburgs, von Eriist
B oll. S. 151 — 158. Die von verschiedenen Seiten

dem Verf. der im 3. Ult. des .\rcli. anfgestellten

Flor zugegangenen Nachträge werden hier aiifgc-
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führt lind ziisleicli eine Erläuterung darüber gege-

ben, welche Pflanzen der Verf. als verwilderte an-

sieht, endlich weiter aufgefordert, besonders die

fraglichen und unsicheren Arten genau zu prüfen

und ihre Fundorte zu verißcireu. Ä

—

l.

Monatsberichte über die Verhandlungen der Ge-

sellschaft für Erdkunde in Berlin. Hedig. v. Dr.

Gumprecht. Siebenter Bd. Berlin 1850. 8.

Wir führen aus diesem Bande folgende Abhand-

lungen auf, welche in Bezug auf Botanik stehen.

Barth, Geschichtlicher Ahriss der Oelkultur

in Nord- Äf'riku. S. 9 — 16. Ob der Oelbaum ein-

heimisch ist , ist sehr zweifelhaft.

Koch, über Manna, besonders Vorder- Asiens.

iS. 114— 121. Ausser verschiedenen schon bekann-

ten Arten von Manna, über welche der Verf. spricht,

erwähnt er eine von den Blättern verschiedener

Buschweiden in einem der höchsten Gane Armeniens

gewonnene Flüssigkeit, welche bereitet wird, in-

dem die Blätter 4— 8 Stunden in kaltes Wasser

gelegt werden, worauf dann die abgegossene Flüs-

sigkeit Im einem Kessel über gelindem Feuer so

lange ab^edamplt wird, bis ein bräunlicher fSjrup

zurückbleibt. Eine andere Art aianna, Kudret-

Halwassi (die gottliche Süsse) genannt, fand der

Verf. auf dem Bazar zu Musch. Es ist eine Eichen

-

Manna, auch Terendshabin oder Ghesendshabin ge-

nannt, grosse Stücke einer wohlschmeckenden gelh-

hräunlichcn Masse mit eiugemengten Blattresten.

Sie erzeuttt sich auf den Blättern zweier neuen

ßuscbeichen: Quercus lamprophyUos nnd pinnati-

loba. Ucr engl. Generalconsul Brand giebt eine

andere Buscheiche, welche Lindley Q. manni-

feru nennt und welche auf der Wasserscheide des

Tigris und Murad wächst , als Mutterpflanze der

Eichenmanna an.

Link, die grosse Linde bei Neustadt in Wär-
te/nberg. S. 193 — 195, ist aus der botan. Zeitung

schon bekannt. Ä— l.

Ciclchrtc Crcscllscliaften.

In der Sitzung der bot. Ges. z. London am
14. Juni wurden Geschenke an Büchern und Pflanzen

überreicht, dann las A rth u r H e n f r ey , Esq. eine

Abhandlung über Sagina apetala L. nnd ciliala

Fries, welche in der botan. Gazette abgedruckt ist.

Personal • IVotizen.

Dr. Metten ins, bisher Privatdocent an der

Universität zu Ueidelberg, ist zum ausserordent-

lichen Professor der Botanik an der Univ. z. Frei-

burg (an A 1. ß raun's Stelle) ernannt worden und

bereits dahin abgegangen.

Kurze JVotizen.

Geneve 24. Novenihre 1850.

Permettez-moi de signaler dans votre Journal

une confusion qui s'est gliss^e dans le Prodromus

de Mr. De Candolle ä l'occasion du genre Sed-

dera. — J'ai decrit le genre et ses diverses especes

dans mon travail ,snr les Convolvulacfees (IX. p. 440),

et anx jeux de tont botaniste qui aura ces plantes

devant lui, il ne pourra rester aucun doute qu'el-

les n'appartieunent r6ellement ä cette famille et

m€me qu'elles ne soyent iiiliniment voisines du

genre Cressa; je ni'en r^ffere d'ailleurs ä la de-

scription parfaitement exacte qne j'en ai doun^e sur

les echantillons meine envoyes d'Allemagne avec

leurs etiquettes impriniees aux principaux herbiers

de Geneve. — Cependant la Monographie des Ama-
rantacees (XIII. p. 325) nientionue l'une de ces

especes, le Seddera intermedia, comme synonyme

du Saltia papposa , et cela d'apres un 6chantillon

de Schimper etudi^ par Mr. Moquiu dans l'her-

bier du Museum de Paris; or il est facile de s'as-

surer qu'il n'existe pas la moiudre resseniblance

entre le Saltia, esp^ce d'uue synonymie difficile, et

aucune des especes du nouveau genre Seddera. On
peut donc soupgonner lä quelque confusion d'dti-

quette dans les herbiers; cette confusion vicnt- eile

de l'envoi d'Allemagne? a-t-elle il6 commise ä

Paris y il serait difficile et peu utile de la deter-

miner: eile sera rectitiec dans le procliain Volume
du Prodromus; mais j'ai pens6 qu'il serait cont'e-

nable de ne pas attendre jusqn'au moinent oii ce

Volume paraitra.

Je saisis cette occasion de faire connaitre que

le Seddera lutifolia a 6te retronv^ par le Dr.

Stock au Scinde (Beloochistan Hills), preuve non-

velle de l'analogie qui se trouve entre la Flore de

l'Arabie et Celle de l'Inde.

J. Choisy. Prof.

Um jeder Unterbrechung in der Zusendung der Zeitung vorzubeugen, ersuche ich

die Herren Abnehmer, ihre Bestellungen auf dieselbe pro 1851 möglichst bald den be-

treffenden Buchhandlungen zugehen zu lassen. Der Verleger.

Redaction: Hugo von Wohl. — D. F. L. von Seh lechte ndal.
Verlag von A, Förstner in Berlin. — Druck: Gebauer'sche Ruchdriickerei in Halle.
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Ueber die Antheridien und Spennatozoen

der Flechten.

Ein zweites Wort von

Dr. Hermann Itzigsohn.

Als ich im 20sten Stücke dieses Jaliffianges

meine Beobai^litnii^ üi)er die Antheridien der KlecU-

ten veröffentlichte, that ich dies l)ereits in der Vor-

aussetzung, anf mancherlei Kiiispriiclie von Seiten

anderer Autoritäten rechnen zu müssen. Ich durfte

dies voraussetzen, weil ich diese Organe au Bor-

rera ciliaris nachwies, einer Flechte, die gewiss

durch die Hand jedes Liclienologen gcgaTigen, und

weil es voraussichtlich war, dass Mancher einen

Anstoss daran nehmen würde, so offen und kennt-

lich da liegende Organe bisher unbeachtet gelassen

zu haben.

Jene Vermuthung hat sich denn auch auf eine

mir höchst schätzbare Weise bewahrheitet. Einige

meiner gelelirten Freunde, denen ich schriftlich

noch eine speziellere Slitlheilnng des Experimentes

gemacht, waren so gütig, dasselbe zu wiederholen,

und mir oireu ihr ürtbeil vorzulegen. B^ine Beob-

achtung, die nur erst durch zwei Augen angestellt

worden, ermangelt immer noch der Autorität; es

musste mir daher um vielseitige Wiederholung der-

selben zu thuii sein.

Ich erlaube mir nun , mit gütiger Nachsicht

meiner korrespondirenden Freunde, deren Resultate

hier mitzutbeilen, und von meineio Gesichtspunkte

aus zu beleuchten.

Herr Dr. Rabenhorst schreibt mir, wie er

die quäst. Antheridien und die darin enthaltenen

cylinderförmigen Körper gesehen, aber keine Be-

wegung au ihnen wahrgenommen habe. Er ver-

muthet, dass die von ihm untersuchten Exemplare
vielleicht nicht lebensfriscli genug gewesen sein

möcliten. .Achnlichcs berichtet mir Herr Prof.

Kutzing. Er habe im Mai die geschilderten Or-

gane mit den cjlinderförmigen Kürperchen beob-

achtet, aber eine Bewegung an ihnen nicht erblickt.

Endlich erwähne ich die sehr gütigen Beleh-

rungen und Einwände, deren Herr Major v. Flo-
tow mit gewohnter Hnmanität und Gründlichkeit

mich gewürdigt hat. Es sind aber seine mir entge-

gengestellten Gründe zu instruktiv für mich, und,

wie ich hoffe, auch für den Leser, als dass ich mir

nicht erlauben sollte, die betreffende Stelle seines

Briefes hiermit zu verötfentlichen. Er bespriclit

Alles, was für und gegen den berührten Gegen-
stand von Wichtigkeit ist, mit kenntnissreicher Fe-
der und eingestreuten lichenologischen, bisher wohl

nicht veröffentlichten Bemerkungen :

„Der in der Mark so genannte Liehen ciliaris

existirt in meiner nächsten Kähe nicht; doch gab

im Juni eine Parthie nach jenseit der Vorberge Ge-
legenheit, ihn frisch mit den brauneu Wärzchen
auf dem Tliallus einzusammeln. Da war ich denn

überrascht, eine Erscheinung vorzufinden, wie sie

mir unsäglich oft unter dem Mikroskop begegnet ist.

Die Wärzchen au sich sind von den Liclienologen

längst beobachtet; bald als eigene Arten (_Pyreno-

theae sp. Fr. •— Thrombium Wallr.) *3 — also zu-

sammengehörig mit dem Substrat, bezeichnet wor-

den, — bald als Parasiten auf denselben (Endo-

carpon athaUon Spr. , Sphaeria epiblasteinatica

Wallr. , Sph. lichenicola Smf.) — endlich, wenn

die AVärzchen etwas grösser, wie bei lAclien cilia-

risL. a\s Blasenfrüchte (_Pliyscocymatin Wallr.) **j."

•) Man vorgleiche bicriibcr v. F 1 o l o w s Bemerkungen

iu diesem Jahrgange pag. 557. Itz.

••) niese uillkUrliche Nomenklatur und Einordnung in

ganz verschiedene Gewüchsklasscn bewei.st die unendliche

LaxitUt, mit der man friiber bei den Flechten zu Werke

ging. Ohne erst zu prüfen, was ein Organ Tür eine ana-
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„Von 1838 ab, wo ich die Verrucarien meiner

Sammlung inikroskopiscli revidirte , kenne und

beobachtete ich häufig die beweglichen Körperchen

im Nucleus der Pyronetheen; — sie sind genau

dieselben, wie ich sie jetzt in den Wärzchen des

Liehen ciliaris w^ahrgenommen. Diese Körperchen

sind Link's Sporidien^J : freie, im Schleim des

Nucleus nistende, niciit in Schläuche eingeschlos-

sene Sporen **). Mir erschien die Bewegung der

Link'schen Sporidlen eine Atomenbewegung (Mo-

lekularbewegung), die zu allen Zeiten, auch an

20 Jahre lang im Herbario. bewahrten Exemplaren,

wahrzunelimen ist. Und eben ans diesem Grunde

kann ich gedachte selbstbeivegliche Körperchen

nicht für Saamenthiere halten , welche doch wohl

keine so lange Lebensdauer haben dürften. Die mi-

kroskopisch untersuchten Pyrenotheen zeigten bei

den jüngsten , wie den ältesten Exemplaren meines

Herbars jene Atonieiibewegung, und konnten immer

erst im eingetretenen Stadium der Buhe mikrome-

trisch gemessen werden."

„An einer im Zimmer unter Wasser kultivir-

ten Verrucaria umbrina Wahlcnb. beobaclitete icli,

dass ihr Nucleus, welcher normal Schläuche je mit

zwei grossen mauerförmigen Sporen enthält, sich

nach einiger Zeit in lauter Liuk'sche Sporidien

auflöste, die wie bei Pyrenothea Fr. in Form eines

Tropfens zum Ostiolum hervorquollen. Diese auf

künstlichem Wege hervorgebrachten Sporidien hat-

ten mit jenen bei Pyrenothea dieselbe Atomenbe-

wegung, das konnten denn doch auch keine Saa-

menthiercheu sein***). Vielmehr erschien mir der

Hergang eine rückschreiteude Metamorphose des

tomische Struktur, oder physiologische Funktion habe,

giebt man dem Dinge einen Namen auf gut Gluck , statt

sich den Namen bis zuletzt aufzusparen. Itz:.

•) Der Name Sporidien will gar nichts sagen ; soU er

ein wirkliches Diminutiv der Sporen sein , so müsste erst

nachgewiesen werden, dass dies physiologisch wahr ist.

Uz.

**) Wer je wahre Kryptogamensporen beobachtet hat,

den niuss eine solche Bemerkung in der That ein wenig
befremden. Es ist viel eher denkbar, dass manche ver-
fneintiiche Verrucarien und andere niedere Flechtenfor-

men , bei denen sich die quästiouirten Körper fanden,
überhaupt nur isolirte männliche Pflanzen anderer Species
seien. *' Itz,

*•
) Nur das Experiment und die gehörige Vcrgrösse-

rung entscheidet. Ich wiederhole, dass möglichenfalls
manche Verrucarien oder scheinbare Verrucarien nur
männlicher Thallus einer höheren Flechte sein können.
Gerade an Verrucarien ist unsere Gegend aber sehr arm,
und überdies fehlte es bisher an ausreichender Müsse, um
jenes Experiment zu wiederholen. ttz.

Nucleus, und den Beweis zu liefern, dass Pyreno-

thea eine Stufe tiefer stehe , als Verrucaria."

,,Endlich gehen die Liuk'schen Sporidien all-

mählig in Sporen über*), wie mir mehrere Bei-

spiele an den niedersten Verrucarien vorgekommen
sind. An unvollkommenen Früchten der Verruca-

ria polycarpa sah ich Sporen ohne alle Schlauch-

bildung im Nucleus mit 3, 2, 1, zuletzt mit ga)

keiner Scheidewand."

,,Allc diese häufig wiederholten Wahrnehmun-
gen haben mich bestimmt, die als Abkömmlinge hö-

herer Arten erkannten Pjrenotheen als forma py-

renodes ihrer Art anzureiJien. Dergleichen giebl

es mehrere von Opegrapha, Verrucaria, einige von

hecidea. Bei Coniangium Fr. emend, Fw. ist es

vielleicht charakteristisch , dass fast jede Art eine

solche forma pyrenodes besitzt."

„So nehme ich nun einstweilen die bräunlichen

Warzen auf Liehen ciliaris für abortirende Fruchte

derselben. Eine gleiche Form war in meinen

,, deutschen Lichencn No. 62. ß." als ct. verrucosa

uotirt, die, sofern sich's au den vor 22 Jahren

gesammelten Exemplaren bestätigen sollte, dass die

Atomenbewegung der Sporidien noch die alte sei,

nunmehr als ß. pyrenodes zu bezeichnen ich kein

Bedenken tragen würde, denn damit widerlegte sich

die thierische Natur ihrer bewegten Körper von

selbst."

So weit Herr v. Flotow.
Ich mache zuvörderst darauf aufmerksam, dass

Herr v. F'lotow die Beivegung der Körperchen

beobachtet hat, die Hrn. Dr. Habenhorst und

Hrn. Prof. Kützing nicht zu Gesichte gekom-
men ist.

Ich kann aber den von Hrn. v. Fl. mit so vie-

ler Gründlichkeit aufgestellten Einwürfen nur eine

lleihe nackter, von mir beobachteter Thatsacheu

entgegenstellen, begleitet von den sich dabei dem

Nachdenken darbietenden Bäsonnements.

Die Existenz der von mir als Antheridien be-

zeichneten Körper ist durch sänimtliche drei F^or-

scher bestätigt; die darin befindlichen, sehr zahl-

reichen, (anfangs) cylinderförmigen Körperchen

sind auch von ihnen beobachtet, und haben die HHrn.;

B. und K. keine Bewegung gesehen; letztere ist

dagegen von Hrn. v. Fl. wahrgenommen, aber für

Molekularbewegung gehalten worden.

Molekularbewegung ist dies sicher nicht. —
Was man unter diesem Namen versteht, habe ich

tausendmal beobachtet , und kann dies mit grösster'

*) Bei Borrera sicherlich nicht, deren Bildung in;

Schleiden's Grundziigen, Bd, H. abgebildet und bg-
schrieben ist. llz.
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Sicherheit behaupten. Die Molckiilarbewegiiiig be-

steht iti einer tanzenden oder walzenden üewc-

gung so kleiner Moleküle, dass diese Moleküle selbst

bei schärfster Vcrgrösscrnng nur punktförmig er-

scheinen. Die Kürperchen der Horrera etc. haben

aber eine so entscliicdciic L;'lugendinicnsioii , dass

mau dies schon bei guter 120facher Vergrussornug

sieht. Steigert man die Yergrössernng dagegen

bis etwa 300, so sieht man sehr deutlich, dass die

Kürperchen mindestens 10— 20 Mal die scheinbare

(aber nicht iiicssbare) Breite an Längeuausdeliiiung

iibertrcAcn. Ich rede hier von dem Kustaude der

Körperciieu , wie man sie ohne vorhergegangene

Moceration sieht.

Die scheinbare Molekularbewegung der im Pol-

len der Phanerogamen eiitlialteuen Körperchen fsper-

niatische Moleküle M eye n), die der hiskuitfürmigen

Körper in den Siiirogjrcn und anderen Conferveu,

die scheinbare Molekularbewegnng in den Hurnerii

der Closterien , iu Euaatrum etc. gehören nicht

zur eigentlichen Molekularhewegung, und sind ganz
andere Pliänomene, über die ich gelegentlicli ein-

mal sprechen will.

Uass aber die genannte Erscheinung eine wirk-

lich vitale, und die bewegliclien Körper wirklicli

Sperniatozoen siud, davon überzeugt man sich am
sichersten durch Maceration. — Spermatozocu siud

Wasserthiere, wie aus ihrem ganzen äusserliclieii

Baue hervorgeht, mittelst dessen sie nur schwimmen
können; daher ninss auch die für ihre Kxisleuz

uotliwcndrge Bedingung gegeben sein, wenn sie

eben zu vitaler Entwickelung gedeihen sollen.

Will man die Antlieridieu der Durrera auf

Spermatozoen untersuchen, so ist es nothwendig,
die zu untersuchende Pflanze mehrere Tage hin-

durch zu 7iuicerireii; in ihrer vollsiaudigsteu Vi-
vidität sieht mau die Tliierchen, wenn man die Ma-
ceration bis zur beginnenden Putrescenz fortsetzt,

was bei massiger Zimmertemperatur etwa am 8ten
Tage eintritt. Aimint man dann das, was man am
ersten Tage noch als einfache Cylinderchen er-
kennt, unter das Mikroskop, so wird mau sie schon
um vieles entwickelter finden; ihre Lebhaftigkeit
lasst sicli aucli bei scbwaciier Veigrosscrung be-
merken , während man bei starker Vergrösseruu"
^wa 300) die spiralige Stellung, ihre ansehnliche
jliugeiiausdehnung, und ilire hurtige, bekannte Be-
wegung vollständig erkennt. Wegen Mangels eines
mikrometrischen Apparates kann ich keine genaue
Messung beifügen, sondern nur versichern, dass ich

sie eben so gross wie bei Murchantia und Jiar-
tramia gesehen.

Setzt man die Maceration bis zur Putrescenz
fort, so durchbrechen die Siiermatuzocuglomcratc

die Corticalschicht , lagern sich in endloser Anzahl

auf der Oberfläche des Wassers, und bilden darauf

ein glänzendes, starres Uäutclien, das aus Millio-

nen von Sperniatozoen besteht. Besonders lebhal't

wird ihre Bewegung, wenn man das Glas, in dem
mau die Klecbte macerrrt, eine Viertelstunde hin-

durch in den Sonnensclieiu gestellt hat. Ein Par-

tikelcheu jener Haut, unter das Mikroskop gebracht,

muss mit biureicbendem lauwarmem Wasser ver-

dünnt werden, weil die Spermatozoen sonst zu ge-

drängt liegen, und ihre Bewegung einen unbestimmt

nimmernden Ausdruck annimmt. Am ungünstigsten

zur Untersucluing ist die Abenddäiumerungszeit

well sie da zusammenschrumpfen und unbeweglich

siud; Wärme, Sonnenschein (iu dessen Ermange-
Inng ich den Objektträger ein wenig anhauche)

grelles Licht, setzen die kleine Legion in die muu-
terste Bewegung.

Ich halte demgemäss jenen Zustand , in wel-

chem man die Cylindercheu häufig an friscli unter-

suchten Anthcridieu vorfindet, für einen Entwicke-

lungsstillstand, wie dergleichen durch eintretende

Dürre in der Natur häufig vorkommen muss, wäh-
rend eintretende A'ässc sie wiederum in ilirer Ent-

wickelung fördert, bis sie, bei hiureicliendcr Feuch-

tigkeit {\m Winter und Frühlinge) zu vollständigen

Spermatozoen entwickelt, aus der nun durchbroche-

nen Corticalschicht hervortreten,

Ueber die Genesis der Fiechtenspermatozoen

kann ich mit ziemlicher Gewissheit Folgendes mit-

tbeilen. Sie bilden sich in linsenförmigen Zellen,

ganz wie ich dies bei Marchmitia und Bartru-

mia etc. selbst gesehen , worüber ausserdem

Meyen's Physiologie Bd. III. vortreflliche Unter-

suchungen giebt. Jene liuscnlörmigen Körper lie-

gen wahrscheinlich unter derCortIcal- und eigent-

lichen Flechten- oder Faserschicht, nnd müssen in

jener grünen, cblorophyllbaltigen Kugelmasse ent-

halten sein, die in der Thallussubstauz eingesprengt

liegt, inid der angefeuchteten Borrera ilire Fär-

bung verleiht. Es ist sogar möglich, dass alle grü-

nen Köruerzellen der Borrera unter geeigneten

Verhältnissen Spermatozoen ausbrüten; es tehlen

mir hierüber aber, um aufrichtig zu sein, noch

streng beweisende Untersuchungen. —
Ich habe In jüngster Zeit die xMaceration eini-

ger Flechten (einer l'eltidea, einer Leca/uira, einer

Parmelia und einer Cladonia^ vorgenommen, die

sogar bereits ciu ball)es Jahr laug in einem Käst-

chen aufbewahrt waren. Nach achttägiger Mace-

ration befand sich das Häutclien auf der Oberiliiche.

Hier sah ich das Ausschlüpren aus den linseuför-

migeu Körpern, die anfangs wie Monaden uinher-

tanzcn, auf das Entschiedenste. Man genährt an
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deu linsenförinigcii Körpeni, namentlich bei auffal-

lendem Soiiuenliclite oder Erwärmung , stets einen

dunklen Punlit, der an dem Körperclien hin und

her zappelt, bis dieser Punkt als das Ende des

ausschlüpfenden Spermatozoons zum Vorscheine

kommt''-).

Die Antheridien der Borrera sind mithin auch,

streng geiionimen, wohl nicht dasselbe, was die

Antheridien der Charen, Moose etc., da sie nicht

ein abgeschlossenes Organ darstellen, sondern nur

als eine Erhebung der Corticalscliicht angesehen

werden dürfen, unter welcher sich bereits eine

Anzahl den Linsenzeüen entschlüpfter Sperniatozoen

augelagert haben.

So viel für deu Augenblick! Möge eine strenge,

aber gründliche Kritik anderer Forscher das Hy-

pothetische von dem Positiven meiner Beobachtun-

gen ausmerzen, wo Ersteres nicht stichhaltig ist!

Wahrheit ist ja das Ziel aller Bestrebungen, der

ich gern jede Priorität, sogar die Freude meiner

Beobachtung zum Opfer bringe. Möge man aber

auch bedenken, dass es wahrlich scliwer war, hier

die Bahn zu brechen , wo es an Vorarbeiten
,
ja

an Aualogieeu ganz fehlte. Neben solchen Schwie-

rigkeiten, die in der Sache selbst gelegen sind,

will ich von den geringeren, welche mir meine iso-

lirte Stellung in der Wissenschaft, die Abgescliie-

denheit des kleinstädtischen Aufenthaltes, die Man-
gelhaftigkeit meines Instrumentes und vielfache

häusliche Störungen in den Weg legten , — kein

Wort erwähnen. Ich glaube mich aber an der

Schnur der Wahrheit gehalten zu haben, so dornig

ihre Ermittelung auch immerhin gewesen ist.

Keudamm am 23. Septbr. 1850.

Einige sprachliche Bemerkungen.

Von L. C. T.

Die Gattung Commelina wurde nicht im J. 1732

von D i 1 1 e n i u s , wie C. Sprengel (_Gen. pl.

ed. IX. 190) angiebt, sondern bereits 1703 vou

Plumier CJV- W. Amer. gen. 50) zum Gedächtniss

von Johann und C asp ar Commelin gestiftet.

So nämlich schrieben sich Onkel und Neffe auf den
Titeln des 1. und 2. Tlieiles ihres Werkes: Horti
Amstelodam. rarioriuit plant, historia. Uebereiu-

stimmend damit sclirieben Dilleuius, Linn6,

') So sehe ich es wenigstens unter meinem Mikroskope
bei elw.^ SOOmaliger Vergrüsserung. Möglich , dass man
mit stärker vergrössernden Instrumenten die lockenfürmige
Lage des Spermatozoons in seiner Linsenzelle chen so
deutlich erkennt, wie dies ]>I e y e n , bei freilicli viel

stärkerer Vergrösserung , von PolijtTiclium , Aneura elc.

alibildct.

Schmidel, A. L. Jussieu, Willdenow a. A'

Commelina., und B. Brown nahm daher den Na-
men der von ihm aufgestellten Püanzenfamilie der

Commelineae, Hai 1er bezeichnet die nämlichen

Personen als Commelin und Commelyn {Bibl.

botun. I. 588— 5)0), allein bekanntlich ist er nicht

iiumer genau in der Bechtsclireibung der Namen
und dabei genanntes Werk voll von Druckfehlern !

Diese Autorität also bei Seite, hat zuerst, so viel

ich weiss, der verstorbene Gr. Uoffmannsegg
die Schreibart Commelyna einfuhren wollen, und
diese ist von Endlicher, Lindley, Kunth an-

genommen, ohne dass Gründe für diese Aendernng

beigebracht sind. W. Hofmeister, indem er die

Familie auch Commelyneae nennt (_Botan. Zeitung

VI. 425) setzt in einer Note hinzu: „Comme-
lyn, ein walisischer Name, ist mit dem y zu

schreiben." Allein, diese Bemerkung in ihrem Wer-
the gelassen, bezweifle ich doch, dass mau das

Recht habe, einen Familiennamen anders zu scbrei-

beu, als er von den Inhabern angegeben wird.

Der berühmte Arzt Fr. Petit hatte in einer

wenig bekanut gewordenen Schrift, welche zu Na-
inur im J. 1710 herauskam und von Hall er (_l. c.

II. 99) angeführt wird, drei neue Gattungen von

Pflanzen aufgestellt, von deneu eine er Dantia,

nach dem Pariser Akademiker Dauty d'Isnard
nannte. Linnö nahm diese Gattung in die erste

Ausgabe seiner Genera plantar, auf, änderte aber

den Namen in Isnardia, unter Hinzufügung des

Synonyms Dantia. In der ersten Ausgabe der Spe-

cies plantaruiii wiederholte er dieses, indeiu er die

Abbildung des erstgenannten Autors bei der einzi-

gen damals bekannten Art citirte. Dieser Ursprung

des Namens Dantia scheint De Candolle dem
Vater unbekauut geblieben zu sein, indem er als

den Urheber desselben D u p e t i t-Th ouars nennt

(^Prodrom. III. 59'), welcher Irrthum in Spren-
ge l's Genera plant, ed. IX. und Endlicber's
Genera pl, sec. ordin. nat. dispos. übergegangen

ist. Denn wiewolil mau D u p e ti t-T ho nars einige

Bemerkungen über die Gattung Isnardia verdankt

(A. L. d. J u s s i e n in Ann. d. Mus. d'Hist. nat.

III. 473) , war doch der Name Dantia dieser Gat-

tung schon beinahe ein Jahrhundert früher beige-

legt worden.

Linne, indem er iFl. Suec. ed. II. 3!1) der

Reizbarkeit der Staubfäden vou Berheris erwähnt,

nennt als Gewährsmann für diese Thatsache: Baal
Hortul. Monspel." Dieser Name kömmt, wie mil

Recht G Upper t bei Erzählung des Geschichtliche)

davon erwähnt (_Linnaea III. 235), unter den bota-

nischen Scliriftstellern bis auf Halle r's Zeiten uich

vor und es muss auffallen, dass derselbe einen mein
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liolländisclien, als .t'raiizüsisclien Klaiif; hat. J. E,

t« III Uli, als er im J. 178<> Montpellier liesuclite

Tour on the Cont. l. 159) laiid dort als Chef des

hotanischeii Gartens einen, Namens B a n ii a I , bei

desseu Familie schon diircli mehrere Gciieratiuiicn

die Leitung dieses Gartens gewesen war, und Hal-
ler (t. c. II. 705) erwähnt eines Catal. des plant,

usuelles, welcher zu Montpellier im J. 1755 vou

einem gewissen Banal ,,qui se kotanicum vocat"

edirt worden sei. Es ist daher nicht zu hezwei-

l'eln, dass der Name Baal in der angerührten Mtcllc

hei Xi i n n e durch einen Sclireib- oder Druckfehler

aus Banal entstanden sei.

Der Name Hupericuin, welcher eine der schön-

sten deutschen Pflanzengattungen bezeichnet, ist

seinem Ursprünge nach dunkel (.Raj. II. PI. 11.

1017). Nach Boerhave ist er gebildet aus vjitQ

und tixüy ,,quod per ejus folia reruni obviarum

imagiiies videri possent." Aber mit Reclit bezwei-

felt L i u u e die Richtigkeit dieser Ableitung (^Aiiioen.

acad. Vlll. 320), indem die scheinbaren Poren,

dergleichen nicht sind, sondern stark durchscMiei-

neiide Bläschen, unverständlich ist Clioisj's Ab-

leitung: ,,ex vatQ., super, et ti-/oi>/, figura, ob lloris

parteni superiorcm, quae liguram simulat'' (^frodr.

Monoijv. Hyper. 63). Sollte' der Name , welcher

schon hei den Griechen vorkommt, nicht von Hy-
perion Cpoetisch für Sonne) hergenommen sein, in-

dem die sämmtlichen Arten dieser Gattung selten

vor Eintritt des höchsten Sonnenstandes ilire Blüihen

entfalten, weshalb einige den Namen S. Juhaiinis-

Kraut führen.

Iiiteratur.

Texas. Mit besonderer Rücksicht auf deutsche Aiis-

wauilerung und die physisclien Verhältiii.ssc des

Landes nach eigener lieobachtuiig geschildert vou

Dr. Kerdiiiand Ho cm er. Jlit einem natur-

wissenschaftlichen Anhange und einer typogra-

phiscli-geognost. Karte von Texas. Bonn, bii

Aü. Marcus. 1041). 8. XIV u. 464 S. u. 1 li-

ihogr. Karte.

Diese Schilderung einer Reise durch '

einen

grossen Theil von Texas, eines erst in neuester

Zeit in den Vordergrund getretenen Landes, aus-

geführt vom Dccember 1845 bis April 1847, gicbt

uns ein anschauliches Bild nicht bloss von den Ver-
hilltnissen der dortigen Bevölkerung und den Aus-
sichten, welche sicli für europäische C'olonlen dort

eröffnen könnten, sondern auch von den Eigeiithiim-

lichkciteii des Landes selbst und seiner natürlichen

Produkte. Die beigegebeno gcognostische Karte er-
\

leichtert das Verständniss ungemein, und wenn

auch dem Botaniker das Ergebniss der veranstal-

teten Pflanzensamiiiluiig, welche Jiur 301 Arten

von Phaiicroganien und Kryptogamcn enthält und

vou Hrn. Pastor Ad. Scheele ihre Bestimmung

erhielt, gering erscheint, so gewähren doch die in

die Erzählung der Reise ver/lochtenen Schilderun-

gen so wie die in der Einleitung gegebene Darstel-

lung der vegetativen Verhältnisse ein anschauliches

llild, welches wir unsern Lesern fast ganz mit-

theilen könncii.

Texas, seit 1846 ein Glied der Vereinigten

Staaten, liegt am mexicanischen Meerbusen, zwi-

schen den Elussgebietcn des Mississippi im Nord-

osten und denen des Rio Bravo del Norte oder

Rio grande im Südwesten sich hier vom 26" bis 36°

NBr. erstreckend. Es zerfällt nach Beschaffen-

heit der Oberfläche in drei Gebiete: das niedrige

Hache Land (level region) an der ganzen Küste von

Sabine bis zum Rio grande, von verschiedener

Breite C30— 100 engl. M.) und Höhe (ein Paar bis

zu 60' und 70' über d. M.), meist offene, von

schmalen Waldstreifen längs der Elüsse und Bäche

durchzogene Prairien, zum Theil sehr fruchtbar,

aber im Frülijahr sehr iiass. Es gehört dazu auch

das zum Zuckerrolirbau sehr geeignete aber zum
Theil noch mit undurchdriDglichem Rohrdiclucht be-

deckte Bottom- Land am Cancy- und ßrazos- Flusse,

so wie die an der Küste sich hinziehenden langge-

zogenen Inseln, welche jedoch dürr und sandig

und fast ganz unangebaut sind. An dieses Küsten-

land schlicsst sich häulig durch allniäliligen L'eber-

gang das sanftwclligc Hügelland (rolling or uiidu-

lating region), der grösste und schönste Theil des

angebauten Landes, welches zwischen dem ßrazos,

Colorado und Guadalupe eine Breite von NW. nach

SO. von 150—200 engl. M. erreiclit. Im östlichen
,

Theile vom Red -River bis zum Trinity-River ist

dies Land vorzugsweise mit dichten Waldungen
bedeckt. Im mitlleren Theile bis zum Guadalupe

wechseln offuc Prairien mit Waldungen , namoiit-

l;cli Eichenwäldern ab. Weiter nach Westen wer-

den die Prairien vorherrscliend und Wald zeigt

sich nur in schmalen Streifen längs der Wasser-
lätifc oder fehlt fast ganz. Zwischen dem Nuertes

und Colorado ist eine wasserarme uiilruclilbare

Wüste, mit eigentliümlicher \egetalion dürrer und

stacheliger Gewächse, bewohnt von lleerdeii wil-

der Pferde (Mustangs) und sparsamen Banden uui-

hcrziehender Indianer, so arm au Wasser, das.t

auf eine Erstreckung von mehreren Hundert engl.

Meilen vom Presidio Rio Grande bis zur iMündun:;

des Rio Grande dieser Kluss auf seinem linken oder

nördlichen Ufer auch nicht den geringsten Zufluss

erhält. — Hinter dem welligen Hügcllande erhebt
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sielt 3. das zum Tlicil felsige Hochland Cmontainous

regioiOj vom Presitlio Kio graiide begiinieiid und

sich mehr oder weniger scharf gegen das nntere

Land absetzend, überschreitet es die Flüsse San

Antonio, Giiadalupe, Colorado, Brazos und den

Trinlty - river und erreicht den lied-river, welche

Flüsse fast alle in ihm ihren Ursprung haben, ohne

dass höhere Oehirgsketlen vorhanden wären, die

erst am oberen Hio Grande auftreten. Ks ist eigent-

licli ein dürres, felsiges und steriles Tafelland, des-

sen Unebenheit nur durch die tiefen und zum

Theil felsigen und steilen Einschnilte bedingt wird.

Im Nordwesten am oberen Red-river sind ausge-

dehnte Prairieen, fast eben, grasreicli , aber holz-

uiid wasserarm, mit losem, zum Xheil sandigem

Boden, wie solche sich zwischen dem Mississippi

und den Rocky niountains ausdehnen. Hier befin-

det sich auch eine eigenthümliche, mehrere Meilen

breite, von Süden nach Norden ziehende, zusam-

menhängende, waldige Zone mit hügeligem Boden,

die sich scharf gegen die Prairie absetzt, Gross

timbers genannt, .\leist aus verschiedeiien Eichen-

arten, zum Theil von krüppelhaftem verkümmertem

Wüchse zusammengesetzt, zieht sie sich vom obe-

ren Colorado bis zum rothen Zuflüsse (red fork)

des Arkansas, den Triiiity -river bei seinen Quel-

len und den Red -river überschreitend. AlsHaiipt-

Culturpflanzen sind Zucker, Baumwolle und als

Getreideart der Mais (corn) zn nennen, welcher

den reichsten Ertrag giebt, Hafer nnd Weizen

werden nnr hier und da gebaut, werden aber wohl

keine stärkere Ausbreitung in Texas gewinnen.

Die meisten bei uns knltivirlcn Gemüsearten ge-

deihen gut, besonders Bohnen und Erbsen, die Kar-

toffel bleilit dagegen wässerig und fade, wie in dem

südlichen Theile der vereinigten Staaten. Ihre

Stelle vertreten die Bataten. Melonen, Wasserme-

lonen und Kürbisse gedeihen sehr gut, auch die

Pfirsichen und Felgen, aber nicht Aepfel und Bir-

nen. Orangen scheinen im Freien nicht gut aus-

zudanern. Wildwachsende essbare Früchte hat

Texas wenige. Erdbeeren sind unbekannt, wilde

Beben verschiedener Art sind häufig, am meisten

Vitis Lahrusca, deren blauer Beeren dicke Schaale

stark adstringirend ist, weshalb sie nur Essig lie-

fern. Ob Weinbau lohnen werde, steht noch da-

hin. Von den häufig in den Niederungen wachsen-

den Pekan- Bäumen ICarya oHvaeformis Nutt.)

werden die Früchte wie Wallnüsse gegessen. Ueber

die sonstige Vegetation giebt der Verf. nur gele-

gentliche kurze Schilderungen, welche wir hier im

Auszuge angeben. Im 5. Abschnitt characterisirt

er die Bottom- nnd die Prairie - Waldung. Alle

Flüsse des niederen Texas haben eine breite, vöU

lig ebene und meistens dicht bewaldete Thalsohle,

welche, durch die üeberschwemmungen der Flüsse

selbst gebildet, aus einem tiefen und fruchtbaren

Allnviallande besteht und meistens auch im Früh-

jahre den Üeberschwemmungen ausgesetzt ist.

Eine solche bewaldete Thalsohle nennen die Ame-
rikaner Botlom*). Der des Brazos hat eine Breite

von 7 engl. M. in der jVälie von San Felipe, wel-

che der der Mississippi -Thalsohic bei S. Louis

etwa gleichkommt. Zum Mais-, Baumwollen- und

Zuckerbau sind diese Bottoms am besten geeignet,

fordern aber die Mühe der Entwaldung und sind

der Sitz der Wechselfieber. üeppigerer Banm-
wuchs nnd grössere Mannigfaltigkeit der Baumarten

zeichnet diese Waldung (wie bei uns) aus. Die

höchsten und mächtigsten Bäume sind (wie im Fluss-

thale des Mississippi): Vlatanus occidentalis L.

(.Sycomore), Populus angulata Ait. (Cottou wood),

.\rten von Juyians und Curya, Quercus und Vlmun,

dann noch häufig und bedeutend gross ein vou den

Amerikanern ,, Hack berry'' genannter Baum. Scliliug-

pllanzen spielen hier eine viel bedeutendere Rolle,

als in den nördlichen Staaten. Vitis Labruscu,
von der Dicke eines Mannsschenkels, erhebt sich

bis zu den höchsten Spitzen der Bäume; Rhus
Tuacicodendron steigt, sich mit seinen Wurzelza-
sern anheftend, hinan, ebenso Biynonia radicans,

und Tillaiidsia usneoides bildet lange Gehänge, er-

scheint auch ausserhalb der Bottomwaldung nur an
feuchten Stellen. Dazwischen findet sich in dem
schlammigen Boden Miegia vmcrosperma Pers., eiu

bis 15' hohes Rohr mehr oder minder dicht. Der
Prairie -Wald besteht ans ein Paar Eichenarten,

Ulmen und einigen anderen Buchen(?)- Arten,

sie erreichen aber keine sehr bedeutende Stärke

und Grösse und kommen in dieser Beziehung den

Bäumen der deutschen Wälder nicht gleich. Quer-

cus virens L. (die immergrüne Lebenseiche] steht

einzeln oder in kleinen Gruppen von 5— 6, sie

hält keinen Vergleich mit den deutschen Eichen, ist

aber wegen ihres dunkelgrünen glänzenden Laubes

und mit ihrem knorrigen Stamm ein schöner nnd

für den Schiffbau wichtiger Baum. Von immergrü-

nen Bäumen kommen ausser Nadelhölzern noch

Magnolien, aber fast nur an den Küstengegenden

vor. AVälder von Quercus obtuniloba (Post-oak),

welche auf einem mittelmässigen oder sterilen und

*) \Veiin sich der Verf. dieses Wortes fernerbin Iie-

dient , so glaulien wir, dass er es deutsch durch Aue
hätte entsprechend wiedergeben können , wenigstens ent-

spricht die Elster- und Saalaue ganz den JBegriiFen des

Bottoni, wenn auch der Waldbestaod, nicht überall herr-

schend , sondern nur theilweise vorhanden, mit Wiesea-

grund abwechselt.
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sehr mifriichlbareii Boden ziiucileii in Kicser Aiis-

delimiiis vorkoiniiicii, halieii im critlaiihleii Zustande

grosse Achnliclikeit mit Kütistlicli aii^epllan/cteii

(iO — 80jälii"i[;cii deiitsulien Kic lieiiwäkleii]. Die.

Stämme sind {;leicli (;rüss, meist gerade *,'., — 1'

dick, scliliesseu andere Banninrten, mit Ausnalime

einiger Nnssbäume, ans, aiicli felilt meist das Un-

terholz. Sie liefern das Holz zum Bau der Blocli-

hänser, und da sie sich ^nt in Scheite Cailsl spal-

ten lassen, die Kinzüiinnngen C'^'x^e), — Bei Nen

Brannfels fand der Verf. an einer Quelle des Co-

inal die niedrige Gebiisciie bildende ,SaOal i/iiuor,

ausser welcher noch im unteren Theile des Landes

nach der Seekiiste eine hochstämmige Palme wach-

sen soll. Die Bergabliänge bedeckte znm Theil ein

dichter Wald von Juniperua Virijiniuna, mit selten

mehr als 20— 2ü' langem und '/j' dicKcm Stamm und

gleichförmig sich auslireitender Krone. An felsigen

Orten des Kalkgesteins bildeten verschiedene Cactus

zahlreiche Gruppen: O/iuntia vulgaris 2— 3' hoch,

O. frutescens Engelni. mit dünnen vielfach ästigen

Zweigen, Echinocereun cueiiintosus Engelm. nur

4— 6" hoch. An solchen felsigen Bergabhängen

steht auch UautigOermatOjikylluin sjjeciusumScheele,

eine lieguuiinose mit glänzenden lilättern und vio-

letten wohlriechenden Bliitlientrauben, die sieb schon

im März entfalten, ligrmni vitae der Ansiedler. Im

Anfang Februar blühte einzeln zwischen dem Ge-

stein Anemone Caroliniana Walt, mit blauen, ro-

theu und weissen Blumen, so wie eine blaue Tra-

descantia unü Büsche einer (Jurnus- und einer l'ru-

nun-An, später im März die noch blattlose Cercia

reniforiiäs Engelm. unter den Bäumen längs den

Flüssen zeichnet sich 'l'axudiuiu dislicliuiii durch

hohe uiid dicke, oft 10' starke Stämme ans. Zer-

streut stehend findet man die nördlichste Mimosen

-

Art, Alyaiobia ylanduLosa Torr, et Gr. iPleupy-

rena gl. Engelm.), ein knorriger, hin und herge-

bogener, 1— IV2' dicker und 20— 30' hoher Baum
mit feiner Belaubung, im Wuchs der Robiitia

Pseudacacia ähnlich. Er ist das Anzeichen eines gn-

tcu Kulturbodens (Mczijuite der Mexik. und muskcet

der anglo- amerik. Ansiedler) und mit ihm koninii

ein gutes Futtergras (Mezquitograss). Der Ecliino-

cactus Texensis Upfr. wächst auch hier, wie die'

Opuntien, nicht immer auf felsigem unfruchtbarem,

sondern oft auch auf schwarzem fruchtbarem Hu-
musboden, von hohem Grase umgeben, wie der

Reisende auch später die üp. exuviaia Pr. Salm,
auf einer fruchtbaren Prairie antraf. Im April

sind die Ulütheii der Zwiebelgewächse der Prairie

verschwunden und an ihre Stelle tritt eine Mannig-
faltigkeit anderer Gewächse. Im mittleren Te.vas

nimmt sehr ausgedehnte Strecken ein steriler Kies-

iind Sandboden ein , der ans rothgefärhtcm Kicsel-

gerölle und versteinertem Holze in kleineren und

grösseren Stücken besteht. Ausser Qtievcus obtu-

ailoha kommt auf demselben l'iiius t'iedn L. (Yel-

low Pine) vor, beide Uuumartcn für sich allein Wäl-
der bildend. — Eine Rlius- Art , 4— 6' hoch, mit

gefiederten immergrünen Blättern wird, rasch ge-

trocknet, von den Indianern als Taback geraucht

und noch 2 andere Arten dieser Gattung sollen

ebenso gebraucht werden. — ücber die klimati^cbeu

Verhältnisse gicbt der Heisende keine zusammen-
hängende Schilderung, so viel ist aber gewiss,

dass, wenn auch eine milde, ja warme Witterung

vorherrschend ist, doch kalte Nordstürme im Win-
ter eine sehr starke und plötzliche Abwechslung

herbeilühren, so dass z. B. die Kälte am. 8. Januar

um S'/j Uhr Morgens — 4" R. betrug und in der

Nacht wohl eine höhere noch gewesen sein dürfte,

da das AVaschwasser mit fingerdickem Eise im

Scblafzimnier bedeckt war, während am folgenden

Tage um 2 Uhr Nachm. der Thermometer im Schat-

ten -j-22'' zeigte. Man würde also die dort wach-

senden Pflanzen wohl zum Theil im Freien unter

Bedeckung ziehen können, wenn nicht die Länge

unserer Winter ihnen schädlich sein wird. Man
wird aber die Pflanzen aus der Nähe der Küste

nicht gleich beliandelu können mit denen des Innern.

Als 2ter Anhang folgt der Reisebescbreibung

ein Verzeichiiiss der von l)r. Römer aus Texas mit-

gebrachten Pflanzen vom Pastor Adolf Scheele,
welche in der Linnaea mit Beschreibungen versehen

zuerst bekannt gemacht worden sind. Dass sie einer

genauen Vergleichung mit deu Bearbeitungen der

L i ndheime r'schen Pflanzen bedürfen, geht aus

Gray's Plantae Lindheimerianae im Boston Journ.

of Nat. Uist. Vol. VI. hervor, indem hier sehr viele

Fehler jener Bearbeitung angezeigt und gerügt sind.

S— <.

Obscrvationes de enervibus Scandinaviae speciebus

generis Andreaeae, quas c.\hibuit C a r 1 n s F r e -

dricus Thcdenius, pharniacopola Holmiensis.

Holmiac 1849. 8. 12 S. 2 Taf.

Es werden in dieser Abhandlung 4 Arten be-

schrieben: A. Hartmanni Thed. , aljiina Sm., obo-

vata Thed. und petrophila Ehrh. Die erste und

dritte Art sind neu. Von den beiden anderen Ar-

ten und von A. Rothii ist eine ausführliche S.vno-

iiymie gegeben. Zu bemerken ist, dass es mir zur

Zeit noch unthunlich scheint, die .4. aljiina mit der

Auctorität von Smith zu bezeichnen. Da der Herr

Verf. hierher auch wirklich die A. alpina Hedw.
zieht, dem Citatc von Smith folgend, so muss

auch die A. alpina mit der Auctorität von H e d -
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wig versehen werden, wenigstens solange, bis es

diiicli Hedwig'sclie Origiualexemplare unzweifel-

haft dargethan ist, dass Hedwig's Art zur ^. ru-

pestris Hdw. geliört. ücbrigens ist nnn die wahre

,4. alpina ausser Schottland auch in Osteroe im

Bergensstifte in Norwegen nach dem Verf. aufge-

funden worden. Aus dem vorlier Gesagten folgt

nun von selbst, dass dann auch A. petrophila Ehr.

der A. rupestris Hedw. nachstehen müsse, da Ehr-

hart A. alpina und rupestris Hdw. unter jenem

Xamen zusammenfasste. üeber die beiden neuen

Arten wird das Snppl. der Synopsis mnscorum sich

aussprechen. Sie sind hier abgebildet. K. M.

Von Schleiden's Grnndriss der Botanik ist

eine ate vermehrte Aufl. 1850 erschienen , welche

um l'/ä Seiten vermehrt ist, daher 216 S. enthält.

Cielelirte Gesellschaften.

In der Sitzung der bot. Ges. z. London am

5. Juli wurden Geschenke an Pflanzen angekündigt.

J. P. Norman, Esq. und T. Dutton, Esq. wer-

den Mitglieder. Eine Abhandlung über die Färbung

des Wassers des Serpentine -Flusses von Dr. Ar-
thur Hassal ist in der Bot. Gaz. abgedruckt.

Kurze ZVotizen.

In No. 25 des Gard. Chron. ist ein Holzschnitt

von einer Pelorien -Blume einer gelben Calceola-

ria CHcap's Defiauce), es war die Endblume eines

Seitenzweiges, nud der gegenüberstehende Zweig

hat eine gleiche Pelorienbüdung am Ende.

Anz eig;e.

Da trotz meiner wiederliolten Bitten und Vor-

stellungen meine Subscribenten, mit Ausnahme eines

Einzigen, die versprochene erste Einzahlung bis

jetzt nicht geleistet haben, so sehe ich micli , nach-

dem ich läriüer als einen Monat entblösst von allen

Geldmitteln in ünthätigkeit habe zubringen müssen,

genöthigt, meine Beise aufzugeben und den letzten

Rest meines eigenen Vermögens, den ich so eben

erhalten habe, dazu anzuwenden, in's Vaterland

zurückzukehren. Ich bemerke hierbei, dass den

Wenigen, welche ans tvirklichem Interesse für die

Wissenschaft pränumerirt haben, ihre Vorscliüsse,

soweit dieselben durch die gelieferten Sammlungen
nicht gedeckt sind, binnen einem halben Jahre zu-

rückgezahlt werden sollen. Desgleichen wird allen

meinen Abonnenten binnen einem halben Jahre eine

gedruckte Liste der gesammelten Pflanzen mit ge-

nauer Angabe der Fundorte meinem Versprechen

gemäss gratis zugesendet werden. Die CoUectiones

completae belaufen sich auf GOO, die Coli, plantar,

select. auf 350 Nummern. Erstere berechne ich zu

30 Thir. P. C. , letztere zu 25 Thlr. P. C. und hoflfe

ich, dass meine Subscribenten nach dem Empfang

aller Pflanzen nicht zögern werden, ihre respect.

Zahlungen zu leisten. Ich bitte, dieselben nach

wie vor an das Haus Tri n ins u. Comp, in Leipzig

zu richten. Schliesslich gebe ich die Versicherung,

dass icli nicht abgeneigt wäre, meine Reise in spä-

terer Zeit fortzusetzen; nur müsste sicli das In-

teresse des botanischen Publikums in anderer Weise

bethätigen, als in blossen Znsichernngen, wie es

bis jetzt grösstentheils der Fall gewesen ist.

Madrid, den 3. December 1850.

Dr. Moritz W illkomm.

Buchhändler - Anzeigen.

Im Verlage von Joh. Aug. Meissner in

Hamburg sind erschienen und in allen Buchhand-

Inngen des In- und Auslandes zu haben:

Synopsis Hepaticarum. Conjunctis stu-

diis scripserunt et edi curaverunt C. M.

Gotische, J. B. G. Licdenberg et

C. G. Neesab Esenbeck. 1844—1847.

gr. 8. (5 Hefte.) 5 Thlr.

Plantae Preissianae, sive Enumeratio

plantarum
,
quas in Australasia occidentali

et meridionali-occidentali annis 1838

—

1841

collegit L. Frei SS. Partim ab ahis par-

tim a se ipso determinatas descriptas illn-

stratas edidit Chr. Lehmann. 2 Bände.

1847—1848. gr. 8. geh. 7 Thlr.

Hüh^ner,. J. "W. P., Flora der Umgegend
von Hamburg, städtisclien Gebietes, Hol-

stein -Lauenburgischeu und Lüncburgi-

schen Antheils. 1846. gr.8. geh. 22/3 Thlr.

Durch alle Buchhandlungen ist zu haben:

Catalog über die Bibliothek des zn Eisenach

verstorbenen Oherforstraths König und Professor

der Botanik Bath Dieterich (3415 Bde. enthal-

tend). Die Bücher sind zu den dabei bemerkten

Preisen durch die MüllersfAe Buchhandlung in

Gotha zu beziehen.

Redaction: Hngo von Mohl. — D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Förstner in Berlin. — Druck: Gehauer'sche ßqchdrnckerei in Halle.



////<'ö^^^ i%'7:ä^/^^^ F/^.V: cy.
'f//

mtm

^



,/,-i'//ff/' M^jfl^.
7^/:/



^o/tr/für/fr Zca/tm/ W/.. /?&: yf'rß/.

^1 i / i'son'nmr,!',
-

Aj%:iy

^lli ^

1

^T )

li

;

~
1

-'""'/ " /

'X

r- . -J

"

-n.t''

'-rl <

-fMr

7

.^^
/

\<Am{if//m



' /m.f?6:

CD '

9;
''Bä t; äS

ffl kidddddoo

jDLiOÖÜOODOi B00|^ sw rtiifiosJsSaoooog cqd

lii'Vi?'

^QP



manesekeZeil^t/f^////. /f7.
'/('ff/A

'Crü/fcr'M.





Jfci/afitirke Zeilunff F//l^'?ß.

/.

'' /> /Jfr/iz/erda /_// Jr///ffr/>.iM.



0anisc//c Ze^tft/fff f///^if^.

/.

TnflF

''lrB.Cnyerda././^-7rmtsr?i,äe/ CFSdiniäÜiliUi,.



\

77iec"iar//jmmr/,M



I ::

/}ia7/üv//fyv/vi'/>&/
ffSc/ijpiidl 7üA



Joün/r.-:

^=Mä(

'r\ T

\

/^^"T

// SAacM



Joätm^'(/ic Zfffi/riff r/ff. l'^^

IL Striae^ ad mU. dsl.
CFSdimiätbi^i'



ßr>/a/iför/rr Ze//////f/ FM. l?Jl

,'i/na/io- (ft^ SScZ/aOit



':
. V'?^/^:.



ßotamso^e^ Zeiüi/14W . l?^/.'i?

r\0

y

/^

/^

'- /} Sc/uir! /. mprUo-,,,. Ji/a



Boia/itsckt^Zeilu^W^h
&rm.

/, /"^ -sViTft' / irirBun: /da



ßf)U{WiT/r.c M/y///^/ F///^/?i/

/ ir-x ^<: -. ' ••' •'•
*"

3-
:
-Mt^i--^



ßfffrr/i/sr/u Pify/iy /'M„/•}/
;••;••.: \*?^rvi;



ta-m^9r/i r Zei Vi

^i;,?-/^<%;f^,



ßl,fnnMr/i.r2e,git.„.g,M!.^-ffi^t;'-

'J'^isc/iaffa^l

C^Sc^l^?n^<l^^^









^^r^O
^^A^^ -'^.^

:

rr^fN^.,
c-'
v-M o^^ä: r v^^to^^^'^:'

\r H^^.'f ./^.'^ .^^^v.^-^^-.v^'^'^^;
".'S-J

^';'^"^^^^ '> ".f^n,

^r^^r^'r'^r,

\!^r^t'Pf

nir^
l/'%';:^W^^>

t^'^m^i

^^5

'MM
'^.(^j^:'j\.

^^^.M^^

^mn.

^^f ' ^i^^^j^^^^m

"^wh,-fmrm. '-"^..

<mP^^'^.

M3^m.ßmfm



^^r\rs-.h.\ :./^ \-'''.-CV->A c^?v^ _.oc. -r- '--'

New York Botanical Garden I ibrary

3 5185 00299 1790

,^-,.,/l^^ r-:-

hl/m^

^kt

'i^nK.-i^^j^^

tMt mmIr^r^

mn^^mm^

'>>.vrA

i'^.'i'



]/
'̂ 'f^.

/•i i

!lvtM=l \.V' d«st^s V
<", ^^

fi^i^ ii


