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Zur okologischen Bedeutung der Fliigel

der Dipterocarpaceen-Friichte.

Yon

Hermann Dingier

Mit Taf. I.

Die machtigen hautigen Anhangsel oder » Fliigel < der meisten Diptero-

carpaceenfruchte diirften Okologisch wohl nicht bedeulungslos sein. Die

Bildung ist zu auffallend und wird mit nicht unbedeutendem Material- und

Wachstumsaufwand erzeugt. Sie hat sich bei einem groBen Teil der Fa-

milie jedenfalls seit tertiaren Zeiten konserviert. In der Regel dienen

> Fliigel* als Flugapparate, doch kOnnten auch andere Funktionen in Frage

kommen.

AuBer einzelnen gelegentlichen Bemerkungenj welche in der Literatur

zerstreut sich finden, war mir bis in die neueste Zeit nichts bekannt ge-

worden iiber ihre Funktion. Leider hiib-

schen Abhandlung vom Jahre 1902 von G. E. Mattei >Aeronautica vegetale*

durch einen ungliicklichen Zufall unbekannt geblieben^). Der Autor be-

spricht darin neben den hauptsachlichsten sonstigen pflanzlichen Flugaus-

rustungen und ihren Wirkungen auch die der 2-flugeligen Friichte von

Dipteroearpus und Gyrocarpus in origineller Weise. Ob er eigene Ver-

suche damit gemacht hat, geht aus der Schrift nicht hervor.

Als ich mich in den Jahren 1886—1889 mit Versuchen uber die Art

der Bewegung der pflanzlichen Flugorgane und ihre Leistungen beschaftigle,

hatte ich mich vergebens bemiiht, brauchbare Exemplare von Diplero-

carpaceenfruchten zu erlangen. Infolgedessen erwiihnte ich sie in meiner

Arbeit nur ganz kurz. Das mir damals bekannt gewordene Material, zwei-

\) Estratto del >Bulletino deir Orlo Botanico*, Tomo I, Fasc. 3, Napoli 190?,

22 S. 80 mit 25 Fig. im Text. Die 2-flugeligen Fruchte werden auf S. 17—19 unter

dem Titel >Megalopteri€ (Tipo Dipterocarpico) abgehandelt und eine verkleinerte Ab-

blldung einer Z)Vpterocarpt*5-Frucht gegeben. Leider ist mir erst jetzt Gelegenheit ge-

geben, dem geehrten Verfasser fiir die freundliche Ubersendung seiner Arbeit allzusehr

verspatet zu danken.

Botanische Jahrbflcher. L, Bd. Supplementbaad. 1



2 H. Dingier.

1) »Die Bewegung der pflanzlichen Flugorgane<. Munchen <889, S. 228.

2) Im Sinne der ublichen botanischen Terminologie. Ich benutze in diesen Zeilen

im iibrigen das Wort NuC ahnlich wie in meinem zitierten Buche als kurzen Ausdruck

fur die beim Flug transportierte Last im Gegensatz zu dem Flugapparat, den Flugeln.

Der Kelchteil, welcher die eigentliche Frucht umhullt (sei es der untere Teil der Kelch-

zipfel Oder einc KelchrOhre) um das verhaltnismaCig schwache Perikarp verstarkt, ge-

h5rt zur NuC. Die Fliigel sind ausgewachsene Kelchzipfel.

fliigelige Formen, naherte sich in UmriB, Flachen- und Gewichtsverteilung

einigermaBen den betreffenden Verhaltnissen bei den Eschenfriichten, welche

ich eingehender studiert hatte und welche den XI. Haupttypus (»der

Schraubendrehflieger«) meiner Einteilung bilden. So vermutete ich eine

ahnliche Funktionsweise^).

Auf einer Tropenreise im Jahre 1909 stand auf meinem Arbeitspro-

gramm auch die moglichste Klarstellung der Bedeutung der Dipterocarpa-

ceenflugel. Verschiedene Umstande lieBen mlch leider nicht dazu kommen,

meine Absichten auszufiihren. Die Zeit eines Aufenthaltes in dem an

Dipterocarpaceen reichen Ceylon fiel zunachst nicht in die Reifezeit der bei

weitem meisten und gerade der charakteristischsten Friichte. Auch war

mir unbekannt gebliebeOj daB die Dipterocarpaceen zum Teil nur periodisch,

mil Intervallen von bis zu sechs Jahren Frucht tragen. Im iibrigen war

Material, welches nur einigermaBen genugt hatte, auch in Ceylon nicht

vorhanden. So zahlreich Dipterocarpaceen im Garten von Peradeniya

kultiviert werden, so wurden im Herbst 1909 doch liberhaupt nur zweierlei

Friichte reif: solche von Vateria acuininata Hayne und von Doona cey-

lanica Thw. Erstere sind, eine der wenigen Ausnahmen, sehr groBe,

schwere, fliigellose ;>Niisse«2] und letztere sind leichte Friichte mit drei

bogig nach auBen gekrummten und ein wenig (gleichsinnig) gedrehten

Flugeln, welche einem weit verbreiteten Typus, dem der Schirmflieger

(VII. Haupttypus meiner Einteilung) angehtiren, deren Funktion und Leistungs-

fahigkeit als Flugorgane nichts besonders Bemerkenswertes boten. Die

reifen Fruchte hingen in Massen am Baum. Es wurden einige Fallversuche

an einem windstillen Septemberabend von dem Dache des Rasthauses in

Peradeniya aus einer Fallhohe von 3,6 m gemacht. Die Fallzeit schwankte

bei zehn Versuchsorganen zwischen 1,8 und 2 Sekunden. Die von den

Flugeln befreiten Niisse durchfielen dagegen in 1,1 Sek. die gleiche Strecke,

was also einer durch die Fliigel bedingten Fallverlangsamung um 0,7

9 Sek. entsprach. Wenn auch bei hoheren Fallraumen (die nicht zur

Verfugung standen) wohl noch eine geringe Zunahme der Fallgeschwindig-

keit eingetreten ware, so geniigten die Versuche doch ^um Beweis der

Funktionsfahigkeit der Flugel. Der Fall vollzog sich unter maBig raschen |

horizontalen Drehungen der sich bei freiem Fall sofort mit ihrer Median-

achse lotrecht mit der langlichen NuB nach unten einstellenden Fruchte.

Die Horizontaldrehungen um die mediane Langsachse werden durch die

^
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Zur 6kologischen Bedeutung der Fliigel der Dipterocarpaceen-Friichle. 3

schwache gleichsinnige Drehung der Fliigel bedingt, welche horizontale

Drehkrafte des Luftwiderslandes auslOsen, indessen haben sie keinen Ein-

fluB auf die Fallgeschwindigkeit. Minimale kaum fuhlbare Luftstromungen,

welche zeitweilig auftraten, genugten, die Friichte bis zu 150 cm von der

lotrechten Bahnrichtung abzutreiben, wogegen die fliigellosen Niisse um
hochstens 8— 1 cm abgetrieben wurden. Es geht daraus hervor, da6 die

Fruchte von Doona xeylanica durch den Wind leicht auf groBere Ent-

fernungen vertragen werden kunnen, um so mehr, da sie an hochwuch-

sigen Baumen reifen.

Damit war das Material, welches ich an Ort und Stelle priifen konnte,

erschOpft. Meinem Ersuchen um Dipterocarpaceenfruchte kam aber Herr

Direktor Willis im Mai des folgenden Jahres in freundlichster Weise nach,

indem er mir unter anderem Fruchte von vier Arten iibersenden lieB, und

zwar von zwei Shorea-kTi^u^ einer Hopea und einem Dipterocarpus. Ich

prufte sie sofort nach Empfang auf ihre Fallgeschwindigkeit und ihr

Verhalten und wiederholte die Versuche in neuerer Zeit nochmals zur

Kontrolle.

Von den vier Fruchtformen schied eine, Shorea stipularts Thw., in-

folge ungenugenden Materials nach einigen Versuchen aus. Die Fruchte

haben eine schwere NuB und funf verhaltniBmaBig kurze Flugel. Ob sie

den Fall so weit zu verlangsamen vermogen, daB sie, abgesehen von stiir-

mischen Winden, auch von kraftigen mittelstarken Luftstromungen vertragen

werden konnen; erscheint nicht sicher. Vielleicht liegt bier der spater

etwas naher zu erurternde Fall vor, daB die Fliigel mehr als Schutzhulle

fur den Keimling wie als Flugapparat zu dienen geeignet sind. Die zweite

Shorea^) schlieBt sich im Verhalten am nachsten an die in Ceylon ge-

prufte Doona ceylanica an. Sie ist, wie diese, von geringem Gewicht und

besitzt, wie alle Arten der Gattung Shorea^ drei groBere (ca. 6 cm lang

und \ cm breit), ziemlich stark und zwar (bei vorliegenden Exemplaren)

meist alle nach einer Seite gebogene, und zwei kleinere (ca. 3 cm lang

und 0j3

—

0,4 cm breit) schwach gebogene Flugel. Zwei Exemplare a\x.h

wogen 0,374 und 0,431 gr und durchfielen bei ruhiger Luft einen Fall-

raum von 6 m: a in 3,13 Sek. und b in 2,76 und 2,57 Sek. 2). Der an-

sehnlich verlangsamte Fall, welchem eine Fallgeschwindigkeit einer 0,291 gr.

wiegenden entflugelten NuR mit 1,29 Sek. gegeniibersteht, ging unter ziem-

lich raschen Horizontaldrehungen und zwar unter Schiefstellung der Langs-

achse um ca. 25^ vor sich. Keines der gepruften Organe nahm die Be-

wegungsform des Eschentypus an. Achsenstabilitat war nicht vorhanden.

Die Bewegung naherte sich, abgesehen von der Horizontaldrehung, welche

^) Deren Etikette fehlte. VieHeicht ist es Sh, ohlongifolia Thw.

2) Zur Methode der Messung und dem Wert der Sekundenbruchteile Mheres

spater im Text.

1



4 H. Dingier.

durch etwas schiefe Flugelstellung bedingt ist, ebenfalls der des Schirm-

fliegertypus, Uber die Bedeutung der Flugel als Flugapparate konnte auch

in diesem Falle kein Zweifel sein.

Die Fruchte der »Hopea faginea^^ ^) besitzen nur zwei Fliigel. Drei

der Kelchzipfel vergroBern sich liberhaupt nicht und bleiben dauernd an

die leichte und kleine rundliche NuB angedriickt. Die Fliigel sind ca. 4 cm

lang und etwas fiber der Mitte ca. 1 cm breit, meist mit ihren oberen

Flachen nahe aneinander geriickt, so daB sie gewissermafien nur einen

einzigen Fliigel darstellen. In anderen Fallen sind sie aber auch etwas

nach aufien gebogen, so daB sie einen Fallschirmausschnitt bilden. Wieder

andere zeigen ihre Fliigelbasis bis zur Bervihrung zueinander gebogen und

den ganzen iibrigen Teil flach und gewissermaBen in einer Ebene liegend,

aber in dieser Ebene etwas spreizend. Ein Exemplar der letzteren Form

wog 1,1i1 gr. und ergab auf 6 m Fallhohe 3,13; 3,31 und 3,5 Sek. Fall-

zeit Ein zweites Versuchsorgan, welches etwas auswarts gebogene Fliigel

besaB, ergab Fallzeiten, welche zwischen 3,5 und 3,66 Sek. schwankten.

Die Fruchte drehten sich beim Fall ziemlich rasch, doch konnte ich mich

mit spezielieren Versuchen fiber die Art der Bewegung nicht abgeben. Die

Fallverlangsamung durch die Funktion der FJfigel war so bedeutend, daB

auch hier keine Zweifel an dem Charakter der Fruchte als Flugorgane

entstehen konnten.

Fruchte der gleichen Art konnten sich aber auch anders verhalten.

Sie taten es bei ganz geraden, einander anliegenden oder genahert paral-

lelen Flugeln. So ging ein Exemplar beim Fallenlassen meist rasch in die

sehr komplizierte Bewegungsform des XL Typus der Schraubendrehflieger,

wozu die Eschenfruchte gehOren, fiber und zeigte dann regelmafiig die

Fallzeit von 2,21 Sek. fur 6 m Fallhohe; wogegen es aus lotrechter Stellung

mit der NuB nach unten manchmal auch wie ein Pfeil in 1,29 Sek. senk-

recht ohne Drehung abwarts schoB. Es fiel dann mit der gleichen Ge-

schwindigkeit wie eine von den Flfigeln befreite NuB. Ein zweites Exem-

plar von ahnlicher Form, aber mit sich nicht berfihrenden, sondern ca.

2^2—3 mm voneinander abstehenden Flugeln schwankte in seinen Leistun-

gen auffallend und gab Fallzeiten von 1,47; 1,84 und 2,58 Sek. Die

letzten beiden Zeiten wurden erreicht unter Drehungen nach dem XI. Typus.

Die Unterschiede beruhten auf verschieden rascher Einstellung in die Dreh-

lage infolge der nicht immer genau gleichen Ausgangsstellung beim Fallen-

lassen und auch wohl durch kleinere Unterschiede in der Stellung oder

Biegung der sehr schwachen Flfigel. Auch diese Frfichte sind ausge-

sprochene Flugorgane.

Alle bis jetzt gepruften Fruchte gehorten zu den kleinen und leichten.

Wir wenden uns nun zu der vi^rten fibersandten Form, einer schwerfruch-

4) Der Name, unter welchem ich die Fruchte erhielt

V
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Zur 5kologischen Bedeulung der Fliigel der Dipterocarpaceen-Fruchte, 5

< tigen Dipterocarptis-Avt^ dera in Ceylon haufigen D. xeylantcus Thw. Die

Fruchte waren leider noch nicht ganz ausgewachsen, wenn auch der Reife

sehr nahe. Wie bei Shorea vergroBern sich auch hier alle Kelchzipfel

nach der Blute, aber nur zwei, der erste und der dritte wachsen bedeutend^).

Die iibrigen drei erreichen nur geringe GroBe. Die starksten der annahernd

kugeligen Niisse, welche von der KelchrOhre dicht umschlossen sind, batten

mil dieser 2,4 cm Durchmesser. Die zwei groBen Fliigel von linealer, an

den Enden abgerundeter Gestalt maBen je 15— 16 cm in der Lange und

2,5— 3 cm in der Breite. Die drei kleinen Fliigel waren ca. 2,2— 2,5 cm
lang und ca. 1^5— 1,7 cm breit und von etvva eifurmig-elliptischem UmriB.

Alle funf Flugel stehen senkrecht oder annahernd senkrecht auf dem Kugel-

kreis, welchen ihre Insertionslinie im oberen NuBteil einschlieBt. Die drei

kleinen schlieBen die Liicken zwischen den Randern der beiden groBen Flugel

und umhiillen so, zusammen mit der Basis der groBen Flugel, den obersten

zugespitzten Teil der eigentlichen Frucht, aus welcher der Keimling hervor-

tritt. Diese Einrichtung legt den Gedanken nahe, daB die FJugel eine

Schutzhiille fur die ersten Keimungsstadien bilden kunnten. Freilich ware

damit allein die ungeheure Verlangerung der groBen Flugel kaum zubegreifen.

Auffallend ist an den mir vorliegenden Fruchten des Dipterocarpus

xeylaiiicus die, soweit mir bekannt, sonst nicht angegebene, ca. 0,6— 1,0 cm
lange, eine aufgesetzte Spitze darstellende schlank-kegelfurmige Verlangerun

der Basis, welche bei beschleunigtem senkrechten Fall ein Eindringen der

fallenden schweren NuB in weichen Boden begunstigen muB. Die Vorstel-

lung einer moglichen Kombination der beiden letztgenannten Funktionen

durfte wohl keineni Widerspruch begegnen.

Anders steht es aber mit der im Grunde nachstliegenden Annahme

einer Funktion der beiden riesigen Flugel als Flugapparat. Zum Eindringen

in die Erde gehort beschleunigter senkrechter oder annahernd senkrechter

Fall in aufrechter Stellung. Ein Flugapparat aber miiBte den Fall ab-

schwachen. Die nicht selten dicht genaherte Stellung der in vielen Fallen

ebenen Flugel, welche auch ofter, wie bei Hopea^ ihre Flachen aneinander-

legen und gewissermaBen in ein- und derselben Ebene etwas spreizen, fiihrt

so in Verbindung mit der Ausbildung der verlangerten NuBspitze unwill-

kiirlich zu dem Gedanken, daB der mlichtige Fliigelapparat vielleicht auch

dazu dienen konnte, die NuBspitze in ihrer beim lotrechten Fall voraus-

schreitenden Stellung zu sichern. Der Vergleich mit der beiderseiligen

Fiederung des hinteren Endes eines Pfeiles liegt naho.

In anderen Fallen waren die beiden groBen Flugel aber etwas — mehr
Oder w^eniger — gebogen und zwar senkrecht zu ihrer Flache, bald in

entgegengesetzter Richtung, bald aber auch in gleicher. Auch abnorme, oflen-

bar pathologische Verkriimmungen infolge ungleichen Wachstums kommen

4J Nach EicHLER, >Blutendiagrammec 11, S. 2G2, die zwei genetisch ersten.

1.



6 H. Dingier.

w

vor, doch beruhren sie uns hier nicht. In manchen Fallen sind auch sicht-

lich am Baume schon vorhanden gewesene, ziemlich bedeutende Krum-

mungen in fallschirmartiger Auswartsbiegung gegeben.

Was die Verteilung des Gewichtes auf NuB und Fliigel angeht, so wog

z. B. eine gut ausgebildete Frucht mit Flugeln 4,221 gr, wovon auf die

NuB 3jOI2 und auf die groBen Fliigel 1,209 kamen. Das Gewicht der

drei kleinen Fliigel ist dabei der NuB zugerecbnet. Die schwerste gewogene

Frucht ergab mit Flugeln 5,12 gr.

Um das Verhalten der Organe im Fall und zugleich ibre Fallgeschwin-

digkeit zu priifen, wurde eine Reihe von Versuchen angestellt. Die Art

des Fallens ist sehr verschieden. Im ganzen ist sie ahnlich wie bei den

2-flugeligen Frxichten von >Hopea faginea^. Die Friichte kunnen sowohl

ohne Drehung in lotrechter Steliung, mit der schweren NuB nacb abwarts

gerichtet, fallen, als auch verscbiedene Stellungen und Bewegungen an-

nehmen, insbesondere bescbleunigte Drehungen und mehr oder weniger spi-

ralige Bahnen. Letzteres geschieht am raschesten beim Fall aus umgekehrter

Fallstellungj mit den Flugeln nacb unten und der NuB nacb oben gerichtet,

Oder aus Scbieflagen. Solche Stellungen sind auch die naturlichen im reifen

Fruchtstand. Beim Fall aus solchen Stellungen tritt nacb anfangs be-

schleunigter Fallgeschwindigkeit in der Kegel am raschesten VerzOgerung

ein. Auf die Art der Bewegung kann ich hier nicht weiter eingehen, es

soil nur die prinzipielle Frage zu beantworten versucht werden, ob die

Flugel imstande sind, fur betracbtlicbere Fallverzogerung und damit Aus-

nutzung horizontaler Luftstrome etwas zu leisten.

Die Fallversuche wurden in abnlicher Weise wie bei meinen friiheren

Versuchen angestellt. Die Zeitmessungen geschahen mit einer gut gehenden

Uhr, deren Tickschlage laut und deutlich vernehmbar waren. Eingebende

Kontroliversuche, welcbe auf Grund friiberer Erfahrungen unter Vergleich

mit einer zweiten zuverlassigen Uhr gemacht wurden, ergaben 164 Tick-

schlage auf eine halbe Minute, also, da mit 1 die Zahlung begonnen wurde,

163 kleine Zeitintervalle und demnach fiir je 1 Sekunde 5,43 Intervalle,

Das Versuchsobjekt wurde auf den Tickschlag 1 fallen gelassen und die

folgenden Tickschlage (immer bis 8, dann wieder von vorn an) laut mit-

gezahlt bis zum Auftreffen des Objektes auf den Boden. Zur Kontrolle

gegen Irrtiimer zahlte eine zweite assistierende Person, welcbe unten in der

Niibe der Aufschlagstelle beobachtete, um den Moment des Aufschlages ge-

nau festzustellen, mit. Die Zahl der Tickschlage minus 1, geteilt durch 5,43,

ergab die Fallzeit in Sekunden. Diese Methode geniigt fur den vorliegenden

Zweck. Meine Frau, welcbe mich auch bei meinen friiheren Studien an

Flugorganen unterstutzt hatte, libernabm die Kontrolle.

Die zweiten Dezimalstellen in den Fallzeiten ergaben sich aus der

Reduktion der beobachteten Tickschlagzahlen auf Sekunden. Sie machen

naturlich keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit. Doch fubre ich sie,

J=,4

^

?
^1
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um Willkur zu vermeiden, an. Die Resultate der Versuche mit Doona
xeylanicay welche ich ohne kontroUierende Assistenz in Ceylon ausfiihrte,

sind annahernd richtig. Sie wurden oft genug wiederholt, um grObere

Fehler auszuschlieBen.

Ein geeigneter Raum fur 6 m Fallhohe fand sich in einem huheren

Saal. AuBerdem wurden bei windstillem Wetter Fallversuche .von dem
Balkon (6 m) und einem Fenster des Mansardenstockes eines Privathauses

(9 m) im Freien gemacht. Die Resultate finden sich in der folgenden

Tabelle. Die neun bestentwickelten Friichte wurden benutzt und unter

Nr. 1 und \ { wurden zum Vergleich ein paar Fallversuche mit zwei

Niissen angefuhrt. Nr. 1 war die ganz flugellose NuB des Versuchsorgans

Nr. ij- dessen fiinf Fliigel an der verschmalerten Stelle ihrer Basis abge-

brochen waren. Bei Nr. M, der NuB des Versuchsorgans Nr. 3, waren

nur die beiden groBen Fliigel abgebrochen, wahrend die drei kleinen noch

festsaBen. Letztere zeigten bei diesen Versuchen fiir sich allein einen sehr

geringen EinfluB auf die Fallgeschwindigkeit, so daB der Unterschied bei

6 m Fallhohe noch nicht zur Erscheinung kam und erst bei 9 m sich be-

merklich machte.

Die Zahl der fiir die Messung der Fallzeit genau beobachteten Fall-

versuche fiir jede Frucht betrug, abgesehen von zahlreichen Vorversuchen,

zwischen 4 und 11. Sie war ungleich, weil einige Friichte bei wieder-

holtem schweren Auffallen auf zu hartem Boden Schaden nahmen, in-

dem ein oder auch gleichzeitig beide groBen Fliigel an ihrer Basis ab-

brachen.

Die z. T. sehr ungleichen Fallzeiten sind fiir die einzelnen Objekte

nach zunehmender GrOBe angeordnet. Zwei auffallend hohe, von den

ubrigen des betreffenden Versuchsorgans (Nr. 4) stark abweichende Zahlen

wurden zwar — weil anscheinend einwandfrei erhalten — in die Tabelle

eingefiigt, aber mit Fragezeichen versehen und fiir die das Hauptresultat

anzeigenden Differenzen nicht benulzt. Die angewendete Art der letzteren

rechtfertigt sich wohl von selbst ohne weitere Erklarung. Sie geniigt jeden-

falls fiir vorliegenden Zweck.

Es ist zunachst iiberraschend^ welche enormen Unterschiede in den

Fallgeschwindigkeiten sich crgaben, nicht nur bei verschiedenen Friichten,

sondern auch bei der gleichen Frucht in verschiedenen Versuchen. Das

wesentliche Resultat ist, daB sich haufig sehr ansehnliche FallverzGgcrungen

herausstellten. Im einzelnen ist namentlicb folgendes zu bemerken: Bei

6 m Fallhohe sieht man in vier Fallen (1, 3, 4, 7) beschleunigte Fall-

eschwindigkeiten von 1,1 Sek, Fallzeit, Diese gruBte beobachtete Ge-

schwindigkeit entsprach dem beschleunigten Fall in lotrechter Richtung mit

abwarts gekehrter NuBspitze ohne oder hochstens mit langsamen Horizon-

tal-Drehungen um die lotrechte Medianachse. Die am Schlusse der TabelJe

unter Nr. 1 und 1 1 ansegebenen Fallzeiten der flii?rellosen Niisse warenO^O

^K
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in alien Fallen genau die gleichen. Fur die Fallhohe von 6 m hat also

der Besitz der Flugel in diesen Fallen keine VerzOgerung bewirkt.

In anderen Fallen entstehen dagegen innerhalb des gleichen Fallraumes,

manchmal sogar bei dem gleichen Objekt, ansehnliche VerzOgerungen, welche

bei Nr. i 0,55 Sekunden betragen. Dieser Fall tritt ein, wenn die Frucht

in verkehrter oder schiefer Lage fallen gelassen wird. Freilich auch manch-

mal aus >aufrechter Fallstellung*, und zwar aus verschiedenen nicht im-

mer ganz sicherzustellenden Griinden. Es kommen namentlich in Betracht

unbeabsichtigte, nicht bemerkte geringe Schiefstellungen, kleine wahrend

der Versuche eintretende Veranderungen an den Fliigeln, besonders auch

in ihrer Elastizitat, momentaner, kaum zu bemerkender lokaler Luftzug usw.

Manche Friichte durchfallen die 6 m auch aus aufrechter Stellung, ohne

groBe Beschleunigung zu erlangen, mit sehr rasch sich mindernder Ge-

schwindigkeit. So verhielten sich 5, 8 und 9. Es sind das Friichte, welche

infolge etwas spreizender und dadurch ihre Flache vergruCernder Flugel-

stellungen oder infolge von Fliigelkriimmungen, beim Fall drehende Krafte

des Luftwiderstandes zur Wirkung kommen lassen. Diese nOtigen ihnen

aber Lagen auf, welche weitere starkere Drehkrafte erzeugen, die fallver-

zOgernd wirken.

Bei der Fallbewegung durch huhere Fallraume, also bier bei Zunahme

der Fallhohe von 6 m auf 9 m und somit nur um die Halfte der friiheren

Hohe, zeigt sich das wichlige Resultat, daB die Fallzeiten fur die letzten

3 m meist unverhaltnismaBig wachsen.

Fur die Nummern 2, 4 und 7 wechselt die Differenz bei den ver-

schiedenen Versuchen zwischen beschleunigter
,

gleichbleibender und be-

deutend verlangsamter Fallgeschwindigkeit. Bei Nr. 4 z. B. betragt sie in

einem Fall (I. Reihe) 0,48, also rund Y2 Sekunde. Die Geschwindigkeit

blieb also in den letzten 3 m Fallraum nahezu gleich. In einem anderen

Falle (II. Reihe) betrug sie 0,74, also rund ^4 Sekunde, und zeigt bier schon

eine wesentliche Geschwindigkeitsabnahme. In alien folgenden Versuchen

(HI. bis VIL Reihe) war die Fallzeit fiir die letzten 3 m nahezu ebenso

groB bis weit groBer als die Fallzeit fiir die ersten 6 m. Mit der Differenz

von 1,49 Sek. (VI. und VIL Versuch) erreichte das Versuchsobjekt sogar

eine um rund die Halfte huhere Fallzeit, was fur 6 m HOhe rund 3 Sekunden,

also der dreifachen Fallzeit entsprechen wixrde.

Bei den Versuchsobjekten Nr. I und 5 ubertraf die DifTerenz jedesmal

Oder zumeist die Fallzeit fur die ersten 6 m, und bei alien librigen (Nr. 3,

6, 8, 9) ist in den letzten 3 m mit w^enigen Ausnahmen die Fallgeschwindig-

keit mindestens gleich und meist wesentlich geringer. Ich verzichte aber

darauf, alle einzelnen Angaben der Tabelle bier zu behandeln. Das all-

gemeine Verhalten entspricht der alten Erfahrung, daB verhaltnismaBig

schwere Fruchte einen hohen Fallraum beanspruchen, um ihren Flugapparat

tiberhaupt zur Wirkung kommen zu lassen.

[I -

b.
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1) >Handbook of the Flora of Ceylonc. London 4 893, Bd. I. S. 1i4. — In Engler

u. Prantl 1. c, S. 257, gibt Brandis fur D. turbinatus Gartn. f. Hohen bis zu 60 m (Ab-

bild. Fig. 119, K) an. Sogar noch bedeutendere Hohen werden fiir manche Arten an-

gegeben.

2) Leider kann ich die einmal gelesene Angabe in der Literatur nicht mehr auffinden.

y

4

Andererseits behielt ein kleiner Teil der Friichte bei einigen Versuchen

mit Fallenlassen in aufrechter Stellung auch durch den hoheren Fallraum

die gleiche Geschwindigkeit bei, bzw. beschleunigte sie noch weiter. Die

Frage, ob bei noch hoheren Fallraumen nicht schlieBlich doch ein Uber-

gang zur Verlangsamung der Fallgeschwindigkeit stattfinden wurde, wie mir

wahrscheinlich erscheint, kann ich leider zurzeit nicht beantworten. Huhere

kontroUierbare Fallraume standen mir nicht zur Verfiigung.

In alten urwaldartigen Bestanden zwischen Galle und Hiniduma in Siid-

ceylon, wo Dipterocarpaceen zahlreich vorhanden sind, schatzte ich die

Huhen starker Baume^ welche mein sachkundiger Begleiter als zu dieser

Familie gehOrig bezeichnete, auf 30—40 m. Ob sie freilich gerade zu

Dipterocarpus xeylaniciis gehOrten, wuBte mein Gewahrsmann nicht. Die

enorm hoch angesetzten Kronen, welche hoch und frei liber das dichte

niedrige Unterholz und niedrigere Baume hervorragten, waren unerreichbar.

Es paBte auf sie die Gharakteristik, welche Trimen in seiner Flora von ^

Ceylon fur die genannte Art gibt: >a very tall tree with straight erect

trunk, branching mostly near the top« ^). Beim Fall aus solchen Hohen

von 25 bis vielleicht 40 m kann ein Fliigelapparat schon hoch iiber dem

Unterholz in Tatigkeit treten und langst ausgeniitzt werden, bis dieses er-

reicht wird. Hier ist seine Tatigkeit zu Ende und es kommt nur noch

darauf an, das niedrigere Holz und das Gestriipp von dornigen, kletternden

Stammchen, von niedrigen Baumfarnen usw. zu durchschlagen, um in den

weichen, morastig-humosen Boden einzudringen.

Nach dem Ergebnis meiner Versuche durften Dipterocarpus xeylanicus-

Friichte von gleicher oder ahnlicher Ausbildung und ahnlichem oder auch

noch wesentlich hoherem Gewicht, beim freien Fall aus groBeren Hohen,

wie sie die eben angefiihrten Waldbaume bieten, wohl befahigt sein, von

einigermafien kraftigen Winden mehrmals soweit vertragen zu werden, wie

sich ihre Ursprungsstatte uber dem Boden befmdet. In dieser Befahigung

liegt aber, wenn kein anderer Ferntransport moglich ist, zweifellos ein Vor-

teil fiir die Artverbreitung, und eine Bemerkung eines englischen Autors,

welche etwa lautete, daB die Dipteroca?yus-F\uge\ keine praktische Be-

deutung batten 2), diirfte wenigstens im vorliegenden Falle nicht begrundet

sein. Ubrigens ergaben einige Fallversuche bei schwacherer Luftbewegung

auf 9 m Fallraum bereits Abweichungen bis zu 31/2 ^ vom Lot.

Es lag nicht in meiner Absicht, hier spezielle LeistungsgrOBen in der „^_

Ausnutzung des Luftwiderstandes zu berechnen, wie ich es fruher fiir Bei-

spiele der Haupttypen der pflanzlichen Flugorgane versucht babe. Zum

T.
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Vergleich der beobachteten Fallgeschwindigkeiten mit friiher gefundenen

will ich aber doch ein Beispiel anfuhren. Die zu meinem YII. Typus der

>Schirmflieger« gehorige Asterocephalus-Achsinej deren Gharakter als Flug-

organ nie bezweifelt wurde, durchfiel z. B. einen Fallraum von 6 m in

2,2 Sek., hiervon die letzten 3 m in 0,8 Sek., so daB auf 1 m Fallraum

0,26 Sek. treffen. Demgegeniiber betragt die Fallzeit beispielsweise des

zweiten Versuchsorgans der Tabelle beim Fall durch die letzten 3 m, nam-

lich mit dem 7. bis durch den 9, m, mindestens 3,5 — 1,38 = 2,12 Sek.,

was fur jeden Meter 0,7 Sekunden ergibt. Dabei wird letztere Fallzeit

unter allmahlicher Zunahme erreicht und stellt wahrscheinlich noch nicht

einmal die hOchstmogliche dar. Die Fallzeit von Asteivcepkalus dagegen

betragt nur Yg hiervon und kommt unter zunehmender Beschleunigung zu-

stande als endgiiltige oder nahezu endgiiltige. Fine neuerliche Verzogerung

der Fallgeschwindigkeit ist nach dem Bau der Organe und ihrem Verhalten

beim Fall ausgeschlossen, abgesehen von der theoretisch wahrscheinlichen,

aber praktisch bedeutungslosen, minimalen und momentanen Verminderung

ihrer infolge der lebendigen Kraft erlangten zeitweiligen Ubergeschwindigkeit.

Ich komme zu einem Endiiberblick fiber das Gesamtresultat vorstehen-

der Versuche und Erwagungen und will dabei zugleich einige fiir die ganze

Frage nicht unwesentliche Punkte wenigstens beruhren. Die gefliigelten

Dipterocarpaceenfriichte sind, soweit nach dem zu Versuchen zur Verfugung

stehenden Material gefolgert werden kann, Flugorgane von groBerer oder

geringerer Leistungsrahigkeit. Die dreierlei gepriiften Formen von geringem

Gewicht aus den Gattungen Doona^ Shorea und Hopea funktionieren recht

gut und sind befahigt, auch bei maBigen Windstarken auf groBere Ent-

fernungen vertragen zu werden. Die Bewegungsforraen der mehrflugeligen

Fruchte sind die der Schirmflieger (VII. Haupttypus). Die der 2-flugeligen

sind verschieden, je nach der Stellung und der Kriimmung der Fliigel. Sie

schlieBen sich z. T. dem VII. Haupttypus an, zum Teil dem XI. und unter

gewissen Umstanden scheinen auch Bewegungen vorzukommen, welche sich

dem XII. Haupttypus (>Schraubenflieger<) nahern.

Was die gewichtigeren Formen mit Niissen von mindestens mehreren

Gramm Gewicht angeht, so ist wenigstens fiir Dipterocarpus xeylaniciis

gezeigt, daB die Wirkung der zwei groBen Flugel meist schon beim Fall

aus einer iiber 6 m betragenden Hobe eine hinreichende Verzugerung be-

wirkt, daB kraftigere Winde sie in horizontaler Richtung eine gewisse Strecke

transportieren konnen. Die zurucklegbaren horizontalen Entfernungen diirflen

leicht mehrmals so groB sein als die Huhe ihrer Geburtsstatte iiber dem
Boden betragt. Damit erwachst ukologisch der Art ansehnlicher Nutzen.

DaB sehr starke Winde von 20 Sekundenmetern und mehr oder gar

Sturme (Orkane, Zyklone) von 40 Sekundenmetern und noch groBerer Ge-

schwindigkeit auch weit schwerere, in bedeutender HOhe iiber dem Boden

gereifte Fruchte vertragen konnen^ ist nicht zu bezweifeln, wenn auch
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o^o
nicht auch vielleicht die infoke Besonnung starkere Erwarmung der im

vorliegenden Fall dunkelfarbigen (dunkelroten) Flugel und damit der ein-

geschlossenen Luft ein wenig beitragen konnte, entzieht sich zurzeit der

Beurteilung^). Ebenso bleibt, wie noch manches andere, zu priifen, ob

4) ^Report on the Colombo Observatory und the Meteorology of Ceylon for 1908«,

Appendix, Table XII. Reihen fiir ^Avera^e Diurnal Velocity*.

2) Brandis in >Indian trees«, S. 65 u. 66 u, in B. u. Gilg yDipteroearpaceae* in Englek

u. Prantl >Nat. Pflzfam.« III. 6, S. 257. D. tuberculatus reift seine Fruchte im Mai, >bei

Beginn der Regenzeit*, wo das Wetter bekanntlich besonders stiirmisch zu sein pflegt.

3) Brandis gibt die Farbe der Flugel als meist rot oder braun an.

m

direkte Beobachtungen meines Wissens nicht vorliegen. Zweifelhaft ist es

vielleicht fiir D. grandiflorus Blanco mit nach Brandis 6 cm Durchmesser

haltenden Fruchten und Fliigeln, welche nicht wesentlich groBer zu sein

scheinen als bei D. xeylanicus. Hier diirfte Transportfahigkeit nur auf

sehr kurze Entfernungen moglich sein.

Wichtig ware, zu wissen, ob die Reifezeiten mit regelmaBig eintreten-

dem stiirmischem Wetter zusammenfallen, Aus dem offiziellen Report der

Wetterwarte in Colombo^) fur 1908 entnehme ich folgendes: Im Siidwesten

Ceylons, welchem die tiefgelegenen, feuchten Walder mit zahlreichen Dip-

terocarpaceen, besonders auch mit groBfriichtigen Dipterocarpus-Arten

angehOren, fallen nach den Beobachtungen in Puttalam^ Ratnapura und

Galle die durchschnittlichen groBten taglichen Windgeschwindigkeiten auf

den Juni. In Colombo selbst wird der Juni vom September ubertroffen. i|

Auch der Mai gehort zu den Monaten mit starken Winden. Die Zeit der

Fruchtreife ist leider in Trimens Flora fiir keine der fiinf ceylonesischen

Arten angegeben. Fur die Bliitezeit werden die Monate Februar bis April

genannt, der Februar aber nur fiir D, xeylanicus. Fiir Arten des indischen

Festlandes finde ich folgende Brandis schen Angaben: D. alatus Roxb., D,

pilosus Roxb., D. tuberculatus Roxb. und D. turbinattis Gartn. bliihen im

April und reifen ihre Friichte im Mai, z. T. im April und Mai 2). Danach

beansprucht die Fruchtreife etwa 1 Monat und es kunnte die Fruchtabltisung

wohl in den Mai und Juni fallen. Das kunnte auch fur Ceylon gelten,

denn ich erhielt die frischen, noch nicht ganz reifen Friichte von D.

xeylanicus um Mitte Mai, so daB die Angabe der Bliitezeit im Februar viel-

leicht auf einem Irrtum oder einer Ausnahme beruht. Genauere Feststel-

lungen waren besonders auch fur die zahlreichen und z. T. besonders groB-

friichtigen Arten Malesiens notwendig.

Die Bedeutung der drei kleinen Flugel ist wahrscheinlich sowohl die ^^

einer Verstarkung der Basis der groBen Flugel, bzw. eine Sicherung gegen

Abbrechen, als auch zugleich ein AbschluB der basalen Liicken zwischen

denselben, so daB mit dem zwischen ihnen befindlichen, mit relativ unbe-

weglicher Luft erfiillten Raum gewissermaBen eine Verminderung des spe-

zifischen Gewichles der NuB beim Fall im Luftraum £re2:eben ist. Ob dazu
''#
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nicht auch schon die ofter dauernd sich erhaltende Stellung der zwei groBen

annahernd langsparallelen Fliigel zueinander im Winkel von 36^, welcher

durch ihre Entstehung aus dem 1. und 3. der 5 Kelchzipfel gegeben ist,

eine Bedeutung fiir die Ausnutzung des Luftwiderslandes haben kOnnte.

Mein Material reichte nicht aus, um zu erkennen, ob es sich botanisch

lohntj an die Beantwortung verschiedener solcher Einzelfragen naher heran-

zutreten,

Ob nicht die beiden machtigen Fliigel unter Umstanden auch als

»Richtorgane« fiir lotrechten Fall mit vorausgehender NuBspitze dienen

>sollen<, um ein Eindringen in den weichen Boden zu erleichtern, worauf

die auffallende Ausbildung dieser Spitze zu deuten scheint, kann natiirlich

nur in der Heimat der Art entschieden werden. Ebenso steht es mit der

Frage, ob die Fliigel mOglicherweise auch zum Schutz des Keimlings dienen.

Zur Frage eines Richt- oder Steuerorgans ware zu bemerken, daB die

Idee einer gleichzeitigen Befahigung, zwei so verschiedenen und im Grunde

entgegengesetzten Funktionen zu dienen, einmal dem beschleunigten und ein
at

andermal dem verzogerten Fall, doch vielleicht bei naherer Uberlegung nicht

ganz so widersinnig erscheint, wie man im ersten Augenblick denken mOchte*).

Zum SchluB darf ich einen schon mehrfach ausgesprochenen Gedanken

nicht ganz unerwahnt lassen, welcher fur schwere, aus groBer Hohe herab-

fallende Friichte nicht der Berechtigung entbehrt: daB Fliigel in manchen

Fallen vielleicht eher eine Hemmungsvorrichtung gegen zu wuchtigfes und

schadigendes Aufschlagen auf harten Boden als einen Verbreitungs- bezugl.

Fernflugapparat darstellen konnten. Natiirlich kOnnte der Apparat bei den

schwerfriichtigen Arten auch solchem Zweck dienen. Andererseits erscheint

die Notwendigkeit eines solchen Schutzes fiir Baume, welche, wie es scheint,

allgemein auf relativ weichem, feuchten Boden wachsen, nicht allzu groB.

Trotz ihrer so auffalligen und auBerst selten vorkommenden Ausriistung

stellen die 2-fliigeligen Friichte, wie sie sich bei einigen Dipterocarpaceen-

Gattungen und bei der Hernandiacee Gyrocarpus Jacqiiini Roxb. aus-

gebildet fmden, nur in morphologischem Sinn einen besonderen Typus unter

den pflanzlichen Flugorganen dar. Funktionell schlieBen sie sich bei ver-

haltnismaBig geringen Unterschieden in der GrOBe, Stellung und Kriimmung

der Fliigel verschiedenen »HavipUypen« an und zwar besonders dem XL
und Vll. Die mehrfliigeligen Dipterocarpaceenfruchte durften wohl meist

sich dem VII. Typus anschlieBen, manche vielleicht auch dem erstgenannten.

i) Fiir die Keimlingsschutzhypothese spricht die Angabe von Branois (Engl. u. Pr.

1. c, S. 2o2 u. Fig. 119E), daC »die Frucht mit den zwei langen Fliigeln noch lange an-

scheinend unverandert bleibt, nachdem die ersten Blatter sich schon entwickelt haben*,

und die zitierte Abbildung einer keimenden Frucht von Z). retiisus BI. — DaG in manchen

Fallen ein Teil der reifen Friichte direkt um den Mutterbauni zur Keimung gelangt, be-

weist die Angabe des gleichen Autors, daC bei D. tuberciilatus >Dickichte junger Pflanzen

unter ihm aufwachsen«.
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14 H. Dingier, Zur okol. Bedeutung der Flugel der Dipterocarpaceen-Friichte.

Erklarung der Tafel.

Photographische Gesamtaufnahme. Verkleinerung auf
^J2,2'

i. Reife Frucht von Skorea spec, (ohne Namen erhalten; vielleicht Sh, ohhmgifolia

Thw.?j. Die Farbe ist blaB gelbbraun (lederfarbig). Vom Botanischen Garten
w

in Peradeniya erhalten wie alle folgenden.

2. Eine gleiche Frucht, noch am Fruchtzweig haftend.

3., 4., 5. Reife Friichte von Hopea spec, (unter dem Namen JBopea faginea er-

halten; vielleicht H. discolor Thw,?). Farbe wie bei voriger.

6.—H. Friichte von Dipterocarptis xeylanicus Thw. Die Farbe ist dunkelrot. Die

Friichte standen, wie auf dem Zettel bemerkt, kurz vor der Heife.

Die Friichte Nr. 7, 8, 9 und \ dienten als Versuchsorgane und entsprechen

den Nummern 4, 5, 6 und 2 der auf ihre Fallzeiten gepriiften Exemplare der

Bei Nr. 6 war die auffallende basale Spitze, welche bei

^5;

A

J

'.I

v;

M

-\

•-

Tabelle im Text.

alien libersandten Friichten vorhanden war, von mir zu Untersuchungszwecken

abgeschuitten worden. — Nr. H ist ein schwach ausgebildetes Exemplar, welches

noch an seinem Fruchtstandszweig festsitzt.
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Die Beschrankung pflanzlicher Verwandtschaftsgruppen Yon

holierem Eange als Gattungen anf einzelne LebensreicheJ^V/ ^^^ ^^^^v^xx^

und Pflanzengebiete-&

Von

F. Hock.

In meinem ersten Studienhalbjahr horte ich bei Herrn Prof. Dr. Englbr

eine Vorlesung fiber »Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie«. Er war

damals mit der Abfassung seiner »Entwicklungsgeschichte der Florengebiete<

beschllftigt, dem Werke, das mehr als irgend ein anderes die Abhlingigkeit

der heutigen Pflanzenverbreitung von der Entwicklungsgeschichte der Lander-

gebiete der Erde gelehrt hat. Es wirkte die Vorlesung daher im hochsten

Grade anregend. Mich hat sie so fur pflanzengeographische Fragen be-

geistert, daB ich seitdern, d. h. in mehr als 30 Jahren, die Verfolgung

solcher Untersuchungen als das bezeichnen muB, welches mir die hOchste

Befriedigung gewahrt hat. Leider habe ich selbst zum Ausbau dieses

Wissensgebietes nur ganz sparliche Bruchstucke beitragen konneUj da meine

Vermugens- und Berufsverhaltnisse, besonders in jungerem Alter, mir weder

groBe Reisen noch dauernden Aufenthalt an Orten groBer Sammlungen ge-

statteten. Daher kann ich auch fur diese Festschrift nur einen Beitrag

liefern, der sich auf den Arbeiten anderer aufbaut. Ich habe einen solchen

gewahlt, der vorwiegend auf Untersuchungen begriindet ist, die mein ein-

gangs erwahnter hochverehrter Lehrer, unser heutiger Jubilar, teils selbst

ausgefuhrt, teils angeregt hat.

Da die Funde von Pflanzen fruherer Erdzeitalter uns zu sparlich er-

halten sind, zeigte er, daB unsere Erkenntnis der Entwicklungsgoschichte

der Pflanzengruppen in erster Linie auf Untersuchungen fiber ihre Ver-

wandlschaftsverhaltnisse aufbauen muBte. Er rief mit Prantl gemeinsam

das wichtige Werk »Die naturlichen Pflanzenfamilien* ins Leben, als deren

Forlsetzung und Vertiefung >Das Pflanzenreich« jetzt erscheint, wahrend

er auf den Untersuchungen dieser grundlegenden Werke seinen > Syllabus

der Pflanzenfamilien* aufbaute. Diese drei Werke haben den Hauptstoff zur

vorliegenden Arbeit geliefert, sind aber natfirlich nicht allein herangezogen.
J"
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In der MoEBius-Festschrift (Zoolog. JahrbiicheFj Supplement VIII, 1905)

zeigte ich, daB viele der grOBeren, von Drude als »Florenreiche« bezeich-

neten pflanzengeographischen Landergebiete nahezu mit den von Moebius

unterschiedenen »Tiergebieten« zusammenfielen, und bezeichnete diese als

»Lebensreiche«, Hier muchte ich nun, da fiir diese Arbeit nur geringer

Raum zur Verfiigung steht, ganz kurz zeigen, wie weit die in jener Arbeit

und einer spateren »Die Lebensreiche als Erzeugnisse der Entwicklungs-

geschichte und des Klimas der Erde< (Zeitschr. f, d. Ausbau d. Entwick-

lungslehre II, 1908, S, 12—29) aufgestellten » Lebensreiche « durch Ver-

wandtschaftsgruppen gekennzeichnet sind, denen man einen hOheren Rang

als den von Gattungen zuschreibt, wenn sie auch z. T. nur eine Gattung

umfassen. Dabei habe ich mich ganz besonders eng an die eben genannten

Werke angeschlossen und beschranke mich meist auf die Angabe der Namen,

weil durch gleichmaBige Endung der Rang der Gruppen zu erljpnnen ist.

Die als Reihen (vielleicht besser Ordnungen) zu l)ezeichnenden hochsten

Gruppen (mit der Endung -ales) sowie die (auf -aceae endigenden) Fa-

miliennamen sind der starkeren Hervorhebung wegen gesperrt gedruckt,

die ersten als die wichtigsten noch mit * versehen, wie von den Gruppen

von geringerem Rang wieder die (auch schon an der Endung -oideae zu

erkennenden) Unterfamilien. Hinter jeder Gruppe zeigt die Zahl (die, wenn

liber 10, meist nach oben abgerundet wurde) die etwaige Artenzahl an.

Die annahernd auf ein Gebiet beschrankten Gruppen sind eingeklammert;

wenn es sich nur um wenige Uberschreitungen handelt, ist ein + hinzu-

gefugt, sonst sind oft die Gebiete genannt, wo sich einzelne Arten fmden.

Ubersicht tiber die wichtigsten den einzelnen Lebensreichen des Landes

ganz Oder fast eigenttimlichen Pflanzengruppen i).

1. Neuseelandisches Reich (im Umfang wie Englers neuseelandisches

Gebiet): * DactylantJioideae 1, Corynocarpaceae 1=22).
2. Australisches Reich (Festland und Tasmanien): Pherosphaereae 2

[Philydraceae 4 -j-), Johnsonieae 20 [Lomandreae 40 +), [Conostylideae

50, nur Lophiola aurea: N. Amerika), (^ Casuarinales 25+ bis Mada-

1) Wenn auch der Rang der einzelnen Gruppen bis zu gevvissem Grade Ansichts-

sache der Forscher ist, in dieser Beziehung groGe Scliwankungen herrsclien, so werden

doch die Gruppen, welche einen hoheren Rang als Gattungen einnehmen, sicher als

natiirliche Gruppen aufgelaCt werden raiissen, nur insofern werden die Ansichten der

Forscher auseinandergehcn, ob man sie als Familien, hohere oder niedere Gruppen be-

trachten soil. Daher sind alle Gruppen als gleichwertig nebeneinander gestellt, ist ihr

verscliiedener Wert nur durch * oder Druck bezeichnet. In der Reihenl'olge schlieCe

ich mich an Engler an.

2) Die sehr vereinzelt stehende, am niLchstcn sich den Lippcnblutern anschlieCende

Gattung Tetrachmidra^ die wohl eine Familie fiir sich bildet, weist jetzt neben der neu-

seelandischen eine patagonische Art auf (Skottsberg in Engl. Bot. Jahrbuch. XLVIII,

Beibl. Nr. 107, S. ITff.).
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gaskar), FranUandieae 2, Conospermeae 40, Banksieae 100, Oyrostemo-

neae \^j BiUardiereae \^^ Boronieae i 80 ^ Tremandraceae iO, ^Poran-
theroideae 15, Ricinocarpoideae 50, {Stackhousiaceae 20 [je 1 Neu-

seeland, Philippinen]), [Dodonaeeae 40+), Lasiopetaleae 65, Chamaelaiin

cieae 140, [Styphelieae 170), [Chloantheae 10+), ^ Prostaniheroideae 90,

Byblidioideae^^ [Goodeniaceae 300 +), Brunoniaceae 1, [Stylidia-

ceae 120+)=:700(+ 700); dazu (noch beschrankter): Tasmanien: *Cam-
pynematoideae 2; O.-Australien^): Mitteiiiaceae 2, "^ Baueroideae 3= 5;

W.-Australien: Dasypogoneae 2, Calectasieae 3, Nuytsieae 1, *Emblingioi-

deae 1, Cephalotaceae 1 =8; insgesamt 715 (+ 700).

3. Madagassisches Reich (Exglers Madagassisches Gebiet): Barheninae

1 ; Chlaenaceae 22, ^ Foetidioideae 3 = 26; dazu Seychellen: Protareae

1 ; insgesamt 27.

4. Sudlandisch-andines Reich (Englers Andines und austral-antark-

tisches Gebiet nebst einigen sich anschlieBenden Inselgebieten): ^ Francois

deae 3, Weiidtieae 10, [Viviaiieae 30 +), [Tropaeolaceae 50+), Males-
herbiaeeae 30, Nolanaceae 40, [Calyceraceae 25 +) = 83 (+ 100);

dazu Antarktisches Gebiet: Myxodendraceae 9, Gomortegaceae
1 =102); Andines Gebiet: Gillesieae 8, Ettstephiinae 10, [Brunei-
liaceae 10+), Rusbyantheae 1, Cantueae 7, [Perilomieae % +) y Nican-

dreae 1, Columelliaceae^) 2=29 (+18); Juan Fernandez: Thyrso-

pterideae 1, Lactoridaceae 1 [Dendrosideridinae 7, 1 Tahiti) = 2 (+ 7);

insgesamt 130 (+ 130).

5. Heifiamerikanisches Reich (etwa Englers Zentral- und sttdameri-

kanisches Florenreich): Danaeeae 14, Mauritieae 9, [IriartiJiae 20+), (^^-

#afem«^60+), Bactridinae 120, "^ Phytelephantoideae 41, Cyclanthaceae

45, [Anthurieae 500 +), Montrichardieae 3, Syngonieae 15, [StaurosUgma'

\) Bis vor kurzem muCten auch die Eupomatoideae hierlier gerechnet werden;

neuerdings ist Eupomatia und die ihr nahestehende Gatlung Himatandra auf Neu-

Guinea gefunden. Diese letzte Gattung weist noch urspriinglicheres Verhalten auf, so

daC DiELs (Englers Bot. Jahrbiich. XXXXVIII. Beibl. Nr. 107) vorschlagt, aus den beiden

Gattungen eine Familie Eupomatiaeeae zu bilden, die zwischen Calycanlhaceen und

^
Anonaceen vermittelt und jedenfalls phylogenetisch niedrig stelit; es wSre hiermit also

wieder eine alte Gruppe gerade bei Australien erhalten [Akania nur in O.-Australien),

2) Als Vertreterin einer eigenen Gruppe ist auch sichcr Berberidopsis aus Waldern
bei Valdivia zu betracliten (vgl. Nat. Pflanzenfam. Ill, 2. S. 274). Halmer betraclitet sie

in seiner Jidiania-krhaM als Zwischenglied zwischen Lardixabalaceae und BerberidaccaCy

was auch mit ihrer Stellung in den Natiirlichen PflanzenfamiHen ubereinstimnit. Werden
die Lardixabalaceae mit diozischen Bliiten auch als besondere Gruppe betrachtet, so ist

auch diese auf Chile beschriinkt.

3) Den Columelliaceen nahe stcht nach Hallier (in seiner Arbeit iiber Julianta;

vgl. auch Bot. Jahresbcr. XXXVI. -1908, 3, S. 222 Anm. **)) die jedenfalls etwas ver-

einsamt stehende Gattung Desfontatnea, welche Engler im Syllabus (6. Aufl.) als un-

sicher zu den Buddleioideae stellte; auch sie ist auf die Anden besclirankt; Kranzlin

beschreibt die vierte Art von ihr in Englers Bot. Jahrbuch. XL S. 312.
u

Botanische Jahrbucher. L. Bd Supplementband. 2
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teae 15 -f-), (Zomicarpeae 5, 1 Neu-Guinea), {Rapateaeeae 20, 1 W.-Afrika),

(Bromeliaceae 1000+), Heliconieae 30, {Cannaceae 50+), Laelieae

500, Catccseteae 60, (Lycasteae 40 +), [Qongoreae 85 +), Zygopetaleae 20,

Lacistemaceae 15, [^ Lophophytoideae h ^ 2 subandin), Triplarideae 30,

Anomospermeae 20, Hyperbaeneae 10, Tovariaceae 2, [Podostemo--

naceae 150 +), Sclerolobieae 25, [Humiriaceae 18, 2 Afrika), C^^5-

parieae 100, [^Picramnioideae^] 13+), Trigoniaceae 27, (1 trop. Asien),

Vochysiaceae 100, {Hurinae 12, 1 andin), [Cyrillaceae 8 +), {Matt-

sieae 24+), Elvasieae 4, [Clusieae 140 +), [Caricaceae 30, 2 Afrika),

{Theophrastaceae 70+), Cobaeeae 10, ^ Catopheroideae 3, Columneae

200, Ohxinieae 50, Solenophoreae 4, Gesiierieae 45, Trichanthereae 13,

Henriquexieae 5, [Guettardeae 40 +), Coussareeae 160 = 1700 (+ 2300);

dazu*): SO.-Brasilien: "^Herrerioideae 3; Guyana: Thurniaceae 2,

Voyrieae 3 = 5; Mittelamerika: * Stegnospermatoideae 1 , Louteridieae

1=2; Westindien: "^ Spathelioideae 2, Biovularieae 2 = 4; Mexiko:
"^Pterostemonoideae 2, "^ Chitonioideae 3, Fouquieraceae 3 = 83); ins-

gesamt 1720 {+ 2300).

6. Nordamerikanisclies Reich (etwa Englers Gebiete des pazifischen

und atlantischen N.-Amerika): [^ Garryales \Q^ 1 Westindien), Sarcobati-

deae 1, {Sarraceniaeeae S + 1 Guiana), Limnanthaceae 51, Z>oc?e-

catheoninae 30^ [Hydrophylleae 20), Monardeae 20 = 102 (+44); dazu:

AtlantischesN.-Amerika: Peltandreae 2;PazifischesN.-Amerika:
Romneyeae 5, [Eschscholtxieae 150 +), Crossosomataeeae 2, Kohber-

linieae^) 1, Cercocarpeae 11 = 19 (+ 150); insgesamt 110 (+ 200).

7. O^tasiatisches Reich ^) (etwa Englers Zentralasiatlsches Gebiet und

^) Diese (einschl. Alvaradoa und Piorodendron) bringt Hallier (Beihefte z. Bot.

Centralbl. XXIII. -1908, 2, S. 82 £f.) mit der auch in warmen Landern Amerikas (Mexiko

und Peru) allein auftretenden Gruppe der Jtdianeae (nach Engler: Julianiales) zu den

Therebinthaceen; jedenfalls bilden sie besondere Gruppen.

2) GiLG fugt in diesen Jahrbiichern, Beibl. Nr. 93, S. 76 ff., noch 2 besondere Fa-

milien hinzu, die nach unserer jetzigen Kenntnis nur aus Brasilien bekannt sind und

aus je einer Gattung gebildet werden, welche friiher den Styracaceen zugerechnet wurden,

namlich Diclidanthera (mit 2 Arlen) und Lissocarpa (mit K Art); die letzte niochte Hallier

(Mededeelingen van 's Rijks Herbarium 194 0) den Alangieen anschlieCen, welche rein

palS.otropisch sind, um sie gleich diesen den auch in Amerika vertretenen Olacaceen zu-

zurechnen; jedenfalls stehen sie wohl etwas vereinsamt auch dort.

3) Lennoaceae 4, iin Ubergangsgebiet zum nordamerikanischen Reich.

4) Nach GiLG (Englers Bot. Jahrb, Beibl. Nr. 93, S. 83) als Koeherlinioideae eine

Unterfamilie der Capparidaeeae bildend; iibrigens in Mexiko vielleicht ins heiCameri-

kanische Reich hineinreichend. Falls die Pleetritideae Suksdorf wirklich als Gruppe auf-

recht zu erhalten sind, k6nnen diese auch hier gruppiert werden, da sie, bis auf eine auch

in Chile vertretene Art, auf das pazifische N.-Amerika beschrankt sind,

5) Hat bekanntlich viele Gruppen nur mit dem vorigen gemein, z. B. Symploearpeae^

Helenieaej Saururaceae^ * Eydrastioideae^ * Podophylloideae^ Schixandreae^ Caly^

canthaceae (neuerdings auch aus Australien), Hydrangeae^ Kerrieae^ Oalacineae^
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temperiertes Ostasien): "^Ginkgoales 1, Aspidistrinae 8, Troehodendra^

ceae^) 6, Cercidiphyllaceae 2, {Bucklandieae 4), Eucommiaceae 1,

[Biebersteinieae 5 +), Dohineeae 2, Stachyuraceae 5^ *Davidioideae 1^),

TrapeUeae 2, Hemiboeeae 3, [Triplostegieae 3 +) =31 (+ 12} ; dazu^)

Hongkong: Pentaphylacaceae 1; insgesamt 32 (+ <2).

8. Indopolyiiesisches Reich (etwa Englers Vorderindisches Gebiet,

Monsungebiet und die Sandwichinseln; das ostchinesisch-siidjapanische Gebiet
«»

bezeichnet Engler selbst als Ubergangsgebiet zu dem temperierten Asien

ohne scharfe Grenzen): [Spiridentaceae 10 +)? Kaulfitssiaeeae 1,

Caryotinae 30, Aglaonemateae 20, Ariopsideae 1, Steiwmerideae 5, *Lowi-

oideaed, GlobbeaelQ^ [Apostasieae 14+)? Coelogyneae 200, [Strebleae 5+),
Apameae iO, Ra/flesieae 10, Barclayeae 3, Aiiamirteae 10, (Nepeniha-

ceae &0 -^)j Axadi7^achteae \
^
{Semecarpeae 50)^ Oonystilaceae 7, (Z?w-

rio^ieae 20 +), Eriolaeneae 8, Euthemideae 4, [Dipterocarpaceae 300,

wenige trop. Afrika), PaJigieae-Hydnocarpeae 35, [Alangiaceae 20+),
Astronioideae 50, "^ Mastixioideae 20, Erycibeae 50, Symphoremeae 20,

[^ Prasioideae 50, 1 mittelland. Reich), Championieae 14, Cyrtandreae 180,

Pentaphragmateae 4 = 800^) (+ 510); dazu Borneo und Malakka^):

Matoniaceae 2; Neukaledonien^): Cyrtopodaceae 1, {"^Balano-

psidales 7, 1 Australian), Trisyngyninae 2, (Mackinlayeae 3, 1 Queens-

land) = 3(+ 10); ingesamt 800 (+520).

9. Afrikanisches Pflanzenreich (Englers Gebiet der sudatlantischen

Pferj^maceae; ihre Zahl lieBe sich noch wesentlich erhOhen, wenn man auch Gruppen

hineinzoge, die in die siidlichen angrenzenden Tropenlander starker hineinreichen oder
I

andererseits nach Weslen in die Mittelmeerlander.

1) Die Trochodendraeeae und Cercidiphyllaceae bilden nach Engler allein die

Trochodendrineae
*t

2) Torricellieae 3 und Helmngieae 3 im

Reich.

3) Auch die Gruppe Idesieae aus der Fa^milie Flacourttaceae, zu derflfALLiER (Me-

dedeelingen van's Rijks Herbarium 4 910) 5 Gattungen rechnet, scheint auf Ostasien be-

schr§,nkt zu sein; ebenso die ihrer Stellung nach sehr zweifelhafte Circaeaster,

4) Eine diesem Reich wahrscheinlich urspriinglich eigentiimliche Gruppe bilden auch

die Oxalidaceae mit beerenartigen Friichten, denen neuerdings von HALUER(Mededeelingen

van's Rijks Herbarium 1910) Sarcotheca aus dem gleichen Gebiet zugerechnet wird;

Averrhoa ist allerdings durch Kultur jetzt weiter verbreitet

5) Die von Van Tieghem neu aufgestellte Familie Lepidariaceae ist auf die ma-

layischen Inseln beschrankt (vgl. Bot. Centralbl. XIX. 4 912, S. 508—509). Die von

ScHLECHTEH (ExGLERs Botl Jahrb. 49, S. 4 09) neu aufgestellte Fam. der Corsiaceae hat

5 Coma-Arten auf Neu-Guinea, auCerdem aber 4 Arachnites in Chile. Siclier sind

noch weitere der friiher genannten Gruppen rein raalayisch, doch kann ich dies mit

Hilfe der mir zur Verfugung stehenden Literatur nicht immer unbedingt feststellen.

6) Die zu den Euphorbiaceen gehOrigen Codiinae sind, wie Pax (in Englers Pflanzen-

reich XV. 4 47,nF, S. 5) hervorhebt, auffallend reich entwickelt in Neu-Kaledonien, wo
neben Oodiaeum noch 3 der Insel eigentiimhche Gattungen vorkommen, darunter eine

Arten

2*
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Wald

gebiet, und als Ubergang zum folgenden Reich noch das nordafrikanisch-

indische Wiistengebiet, vielleicht mit Ausnahme des indischen Teiles, der

einen Ubergang zum vorigen Reich bildet): Culcasieae 15, Nephthytideae

\ 5, Stylochitoneae \ 7, Callopsideae 1 , Cyanastraceae 4, Eriospermiiiae

\

+), Agapantheae 12^ {Haemanthinae 90, wenige Brasilien),

0), "^ Sarcophytoideae 1, Melianthaceae 30, Olinia-
Napoleonoideae 7, Telft

dazu^) S.-Afrika: Tumboideae 1, Ixieae 90^ Grubbiaceae S^ "^Mysfro-

petaloideae 2, Heliophilinae 65, Bruniaceae 50, ^ Augeoideae 1, Dios-

meae 180, Achariaeeae 3, Oeissolomataceae 1, Penaeaceae 20,

* Curtisioideae i J Salaxideae iOO, Stilbeae T ^= bOQ^)] Socotra: Dw^ach-

meae 1; Trop. W.-Afrika: Anubiadeae 3, Couleae 1, Peniantheae 3,

Octoknemataceae 2, Amphimanteae 4, Scytopetalaaeae 10, Lophi-

reae 1 =24; insgesamt 660 (+600).

1 0, Mittellandisclies Reich (etwa Englers Makaronesisches Ubergangs-

gebiet und Mediterrangebiet) : Aphyllantheae 1, [Galanthinae 16+), {Cyno-
crambaceae 1 + 1 in Mittelasien), [Pterantheae 4), Vellinae 20, Cneo-
raceae 12, Cynomoriaceae 1, Corideae 2, Rosmarineae 1, Scolyminae

3 = 40 (+20); dazu Vorderasien: Ixioliriinae 2; Sahara: (Uber-

Dipterygioideae 5 ; ingesamt 47 (+
Nordisches

europaisches Gebiet): Stratiotoideae 1, [Calleae 1 +) = 1 (+

1) Hoplestigma^ welche Gilg (diese Jahrb. Beibl. 93, S. 77ff.) als Vertreter einer

eigenen Fatnilie aufstellt, Haluer (Mededeelingen van's Rijk's Herbarium) den Borragina-

ceen zuweist, bildet mit seinen zwei trop.-afr. Arten jedenfalls eine eigenartige Gruppe.

2) Auf das Kapland beschrankt ist auch die Gattung Boridula mit 2 Arten, welche

ihrer Stellung nach jedenfalls zweifelhaft ist; sie wurde in den >NaturL Pflanzenfamilienc

zu den Droseraceen gerechnet, von Diels in Englers Pflanzenreich aber hier ausgeschaltet,

in der 6. und 7. Aufl. von Englers Syllabus unter Zweifel zu den Lvxemburgieae ge-

stellt, wahrend Hallier ihr (in seiner Juliama-Arbeit) eine Stelle bei den Clethraceen

zuweist. Wurde, wie Hallier annimmt, dieser die gleich ihr friiher zu den Droseraceen

gerechnete Gattung Byblis wirklich verwandt sein, so w^re dadurch eine Beziehung

S.-Afrikas in verwandtschaftlicher Hinsicht angedeutet, die vielfach betont, aber nach

Diels (Enoler-Druoe, Vegetation der Erde VII. S. 368 ff.) stark iibertrieben ist wegen

der vielfachen geograpliischen Analogien beider Lander; in den meisten Fallen handelt

es sich um Parallelbildungen oder um Gruppen von allgemein siidlandischer Verbreitung.

So zeigen z, B. aus der Gattung Drosera die RossoHs-Arten des Kaplandes nahere Be-

ziehungen zu solchen anderer Teile Afrikas oder zu amerikanischen als zu australischen,

aber in der Untergattung Ptycnosttgrna, die auf das Kapland beschrankt ist, zeigt sich

Ergalei

im Pflanzenreich).
)

3) Das ozeanische Reich, welches alle Meere umfaBt, hat sicher verschiedene

Gruppen der Algen eigenttimlich, auBerdem c

Zostereae und Cymodoceae, wenn nicht einige

SiiCwasser hineingehen wie die Zannichellieae.

Posidonieae
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Die BeschrSnkung pflanzlicher Verwandtschaftsgruppen usw. 2%

Hanptergel)iiisse vorstehender Ubersicht.
m

Als Hauptergebnis der vorstehenden Untersuchung fallt zunachst die

geringe Zahl eigentiimlicher Gruppen in dem letztgenannlen nordischen

Reich auf. Auch wenn wir die Untersuchung auf eigentiimliche Gattungen

ausdehnen, die nicht selbstiindige Gruppen bilden, bleibt die Zahl sehr

gering. Eine der wichtigsten, urspriinglich wohl fast dem nordischen Reiche

eigentiimlichen Gattungen ist Calluna^ die in die Mittelmeerlander nur auf

Gebirgen eingewandert ist, also an Orten, die allgemein nordisches Geprage

zeigen, und Amerika wahrscheinlich nur durch menschlichen EinfluB er-

reichte. Solche Vordringlinge in andere Reiche verwischen wahrscheinlich

in vielen anderen Fallen die Eigentiimlichkeit nordischer Gruppen, nament-

lich da dieses Reich nachst dem mittellandischen am meisten dem Verkehr

seit Jahrtausenden ausgesetzt war, mit dem manche Pflanze sich so ein-

biirgerte, daB sie auf urspriinglich ihr fremdem Boden jetzt wie urwuchsig

aussieht. Eine selbstandige Wanderung langs Gebirgen siidwarts, ahnlich

wie Calluna^ zeigen auch Arten der gleich ihr zu den Ericaceen gehOrigen

Gattung Cassiope^ die sonst vorwiegend hochnordische Verbreitung zeigt,

ebenso die Diapensieae^ deren eine Gattung rein nordamerikanisch ist.

Nur hochnordische Formen konnten hier ihr eigentiimliches Geprage einiger-

maBen bewahren, da die Eiszeit die anderen vernichtete oder in siidwarts

gelegene Lander fiihrte, die seitdem verflossene Zeit aber nicht ausreichte,

ganz neue Gruppen zu bilden, hOchstens schwache Abunderungen (meist

nur Kleinarten, Formen usw.) neu entstehen lieB. Das Hauptkennzeichen

unseres Reiches besteht daher in Fehlmerkmalen^). Solche unterscheiden

es, so z. B. das Fehlen der Palmen, sogar von alien anderen Reichen.

In letzter Beziehung steht es ahnlich mit dem nachst diesem an eigen-

tumlichen Gruppen armsten neuseelandischen Reiche, doch fallt hier die

geringe Zahl an Gruppen weniger auf, weil dieses Reich wenig ausgedehnt

4) Von geographischer Seite aus ist namenllich durch einea der besten Kenner

der Mittelmeerlander, den unlangst verstorbenen Theobald Fischer (gleichfalls meinen

hochgeschatzlen Lehrer), die Polargrenze des Olbaums als Grenze gegen Mitteleuropa,

also gegen das nordische Reich betrachtet. Dies ist wesentlich eine Vegetationsgrcnze,

weniger eine floristische. Zwar fehlt die Gattung Olea im nordischen Reich ganz, aber

keineswegs die Familie Oleaceae. Nicht nur die Esche, ein bezeichnender Baum Mittel-

europas, reicht weit iiber die Olbaumgrenze nordw^rts, sondern selbst die Gruppe der

Oleeae ist in Mitteleuropa vertreten durch die bis Mitteldeutschland nordwiirts wild,

weiter ndrdlich wohl nur in Folge vom Anbau verbreitete Gattung Ligustrtim. Doch

finden sich auch wichtige floristische Fehlmerkmale im nordischen Reich, So hat neuer-

dings Pax (in Englers Pflanzenreich, Heft 57) darauf hingewiesen, daC die N.-Grenze der

horinae

Juglandaceae
auch in Mitteleuropa langst vertretene Familien einst ahnliche Nordgrenzen ihrer Ver-

breitung besessen.

>
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4) Vgl. Ihering, Archhelenis und Archinotis, Leipzig 4 907.

2) DaB Polynesien nicht, wie ich es in meinen Grundzugen der Pflanzengeographic

tat, als Reich vom indomalayischen zu trennen ist, beslStigt neuerdings namenllicb

Hallier In >EtBERT, Die Sunda-Expeditionc Bd. 11. S. 275 ff.
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ist. Auch steht ihr eine groBe Zahl eigentiimlicher Arten gegeniiber, so

daB die Artenumbildung jedenfalls schon weit langer wirkte als bei uns,

wahrend urspriinglicb eine Einwanderung sowohl von Norden, vom indisch-

polynesischen Reich, als von anderen siidlandischen Reichen her wirkte,

Aber seit der Kreide ist (nach Arldt, >Die Entwicklung der Kontinente und

ihrer Lebewelt«, S. 322) Neuseeland schon vollkommen isoliert. Daher fehlen

auch von australischen Gruppen z. B. Akazien und Kasuarinen ganz, wah-

rend die fur Australien gleichfalls bezeichnenden Proteaceen und Restiona-

ceen auf Neu-Seeland wenig entwickelt sind. Es laBt sich aus dem Grunde

nicht gut Neu-Seeland etwa mit Australien zu einem Reiche vereinigen, be-

sonders dann nicht, wenn man auch auf die Tierwelt Riicksicht nimmt,

wie bei der Aufstellung meiner Lebensreiche geschah. i

Diese Riicksichtnahme hat vor allem auch dazu gefuhrt, Madagascar

mit seinen Nachbarinseln als selbstandiges Reich abzutrennen, obwohl wie

bei Neu-Seeland wenig eigentumliche Pflanzengruppen, doch auch wie da f

wieder viele eigentumliche Arten vorkommen; die Hauptinsel soil nach

Arldt (a. a. 0.) seit dem Miozan, mehrere Nachbargruppen schon seit dem |

Eozan vom Festland getrennt sein,

DaB die groBte formenbildende Kraft in den Tropen wirksam war,

zeigen die zugefiigten Artenzahlen. Das tropische Reich, das am meisten

Artenreichtum in eigentiimlichen Gruppen zeigt, das heiBamerikanische, ist

zugleich das, welches heute von den anderen Tropenreichen ganz getrennt

liegt und fruher lange auch von anderen Gebieten getrennt war, wenigstens

hinsichtlich seines grOBten Teiles ^). Die anderen beiden groBen, den Tropen

wenigstens groBenteils angehOrigen Reiche 2), das afrikanische und indo-

polynesische, unterscheiden sich hinsichtlich ihres Reichtums an Besonder-

heiten nicht mehr, als daB der Unterschied durch die Verschiedenheit der

Durchforschung bedingt sein konnte. Dabei ist der groBere Reichtum des

afrikanischen Teiles gerade durch Hinzurechnung des auBertropischen S.-

Afrikas bedingt, das bekanntlich eins der an Eigentumlichkeiten reichsten

Gebiete der Erde ist. Die eigenartigen Gewachse des sudwestlichen Kap-

landes sind nur in geringer Zahl weiter nordwarts vorgedrungen, da ihnen

weder das Steppenklima der Nachbarlander noch das echttropische anderer

Telle Afrikas zusagte. So spielt dieses kleine Gebiet eine so wichtige Rolle

in der Pflanzengeographie, daB Drudg aus ihm und einigen Nachbargebieten

sues Reich bildete. Ich babe es wesentlich aus tiergeographischen

Griinden nicht als selbstandiges Lebensreich aufgestellt.

Ganz ahnlichen Reichtum an eigentiimlichen Formen zeigt bekanntlich
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Die Beschrankung pflanzlicher Verwandlschaftsgruppen usw. 23

das von dem ubrigen Festland wieder durch wustenahnliche Steppen ge-

schiedene W,-Australien, und dies bedingt denn auch fiir den ganzen Erd-

teil starker den Arlenreichtum in eigentumlichen Gruppen als das Hinein-

reichen in die Tropenj da N.-Australien gerade vielfach Beziehungen zu

dem hier dem indopolynesischen Reiche zugerechneten Melanesien zeigt und

diesem gegenuber die Grenze unklar macht.

Die ubrigen Reiche sind meist teils durch Steppen- oder Wustengebiete,

teils durch Meere oder Gebirge getrennt. Wo solche fur Pflanzen schwer

liberschreitbare Scheiden fehlen, ist auch die Abgrenzung kaum mOglich,

wie zwischen Hinterindien und China (s. o.) oder zwischen dem nordischen

und nordamerikanischen Reiche. Innerhalb des letzten wiirde, namentlich

wenn man von einzelnen Uberlaufern absieht und auch auf Arten Ruck-

sicht nimmtj wieder der Unterschied zwischen dem pazifischen und atlan-

tischen Teil groB sein. Es ist dies nicht nur durch die Steppen oder

Wiisten ahnlichen Prariengebiete bedingt, sondern, wie namentlich aus den

Darlegungen Harshbergers (in Englbr-Drude, Vegetation der Erde, Bd. 1 3)

hervorgeht, durch die geschichtliche Entwicklung, die Trennung in fruherer

Zeitj hervorgerufen,

Dagegen hat die heutige Trennung zwischen Asien und Amerika und

ihre nachste Annaherung nur in Gebieten mit rauhemj den meisten Pflan-

zen nicht zusagendem Klima den Gegensatz von Ostasien und Nordame-

rika bedingt; denn daB die dem oslasiatischen und nordamerikanischen

Reich gemeinsamen Gruppen aus einem dereinst verbindenden Gebiet mit

gunstigerem Klima einwanderten, ist hochstwahrscheinlich. Dieser >An-

garakontinent* soil nach Arldt noch wahrend der Tertiarzeit bestanden

haben.

Andererseits ist Ostasien mit den Mittelmeerlandern, wenn man diesen

Vorderasien zurechnet, durch Steppenlander verbunden, die wohl einige

eigentumliche Formen zeigen, so daB Drude den gleichzeitig durch Gebirge

getrennten Teil als mittelasiatisches Reich abtrennte. Aber die Eigentiim-

lichkeiten sind kaum groBer als in der Sahara, die auch bei ihm ein Uber-

gangsgebiet vom mittelliindischen zum afrikanischen Reich bildet.

Die anderen einige Eigentiimlichkeiten aufweisenden Gebiete sind meist

Inselgebiete, die wohl eine gewisse Selbstandigkeit in ihrer Entwicklung

zeigen, wie das (nach Arldt} seit der Kreidezeit geschiedene Juan Fernandez

und das seit dem Eozan abgetrennte Neu-Kaledonien, aber ihr Raum war

2u gering, um eine genugende Anzahl eigenartiger Formen auszubilden.

Wenigstens fur Schulverhaltnisse, fiir die meine Einteilung in Lebens-

reiche in erster Linie bestimmt war, konnten sie nicht als selbstandige

Reiche aufgefaBt werden. Aber auch vom rein wissenschafllichen Sland-

punkte scheint mir kein Zwang vorzuliegen, sie zu selbstandigen Reichen

2u erheben, zumal da sie an hoheren Tieren auBerst arm sind, sich auch,
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yon den eigentumlichen Gruppen abgesehen, den

anschlieBen als beispielsweise Neuseeland.

Nachbargebieten enger

So zwingt die vorstehende Ubersicht nicht unbedingt zu Andeningen

*^ r

.-^

in bezug auf die Einteilung in Lebensreiche, wenn sie auch zeigt, daB

die Ausstattung mit eigenartigen Pflanzengruppen innerhalb dieser eine sehr

verschiedene ist. Es mag daher jene aus dem Bediirfnis des Schulunter-

richts hervorgegangene Einteilung, die sich hinsichtlicb der Pflanzengruppen
-\

zunachst eng an Drude anschloB, auch fur die Wissenschaft vielleicht nicht '^r-

ganz wertlos sein.
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Uber Dichorisandra nndata Linden.

Von

H. Oraf za Solms-Lanbach

Dichorisandra undata Linden wurde von Walijs aus dem Gebiet des

oberen Amazonenstroms eingefuhrt, wo sie nach seiner Angabe in Fels-

spalten und am Eingang von Grotten langs der Siromlaufe wuchs, die von

der hohen peruanischen Cordillere zum Maranon niedergehen. Sie wurde

zuerst von Linden sehr gut abgebildet (Fi. des Serres t. 1763— 1764,

1867—68]. Aber man kannte ihre Bliite nicht und es heilJt im Text aus-

drucklich >nous ne sommes pas des moins empresses a en altendre les

fleurs*. Auch spaterhin ist, soviel ich sehe, die Bliite nicht beobachtet

worden.

Clarke in seiner Monographie der Gommelinaceen (DC. Mon. Phan,

IIL 1881, p. 280) hat sie ohne weiteres als Synonym zu der D. mosaica

Linden in Belgique horlicole XVII (1867) p. 103 gezogen, welche dann in

Kegels Gartenflora 1868 p. 290 t. 593 sowie in Flore des Serres XVI

(1865—67) durch eine schOne farbige Abbildung der bliihenden Pflanze

illustriert wurde. Und spater ist die Pflanze Fl. des Serres n. 18 (1889

1870) p. 52 nochmals in einem Holzschnitt reproduziert worden, ohne daB

jedoch eine botanisch brauchbare Diagnose derselben gegeben worden ware.

Aber Clarke hat die Pflanze, die er so identifizierle, liberhaupt nicht gesehen,

er gibt ausdriicklich an, >mihi tabulis citatis tantum nota*. Indessen hiilte

ihn schon eine einigermaBen genaue Betrachtung der Tafein von solcher

Identifikation abhalten mussen. Denn selbst wenn wir von der Blute, die

nur fur eine der betrefl'enden Pflanzen bekannt war, absehen, ist der Ha-

bitus derselben ein durchaus verschiedener. D. inosaiea hat aufrechte ortho-

Irope Sprosse von ansehnlicher Dicke, die im allgemeinen dunkel gefarbt,

rait hellgrunen Tupfen versehen sind; bei D. uiidata sind die Sprosse

schmachtig schrag aufstrebend plagiotrop von gleichmaBig rOtlicher Farbung,

Die Blatter sind in beiden Fallen unterseits rot geiUrbt, oberwarts bei D.

mosaica dunkelgrun und mil unregelmaBigen unterbrochenen, hellgrunen
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armung des Bliitenstandes auf. D. undata

\.
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Querbinden gezeichnet. Bei D. undata dagegen verlaufen zur Seite der diver-

gierenden Hauptnerven hellere, mattgriine Streifen und dazu kommt eine

wellige Beschaffenheit der Blattflache zwischen den Rippen, die eine von

Linden mit einem Dambrett verglichene eigentiimliche Felderung hervortreten

laBt. AuBerdem sind bei D. mosaica die Blattspreiten aus scheidiger Basis

sitzend, bei D. undata dagegen in einen bis 2 cm langen, tiefrinnigen

Stiel zusammengezogen, der seitlich etliche Borstenhaare tragt.

Aus dem Berliner Garten bezogen, wurde D. undata durch eine Reihe

von Jahren in Strasburg kultiviert. Sie bildete ziemlich dichte breite Rasen,

die sich durch neu austreibende plagiotrope Sprosse vergroBerten. Die end-

liche Aufrichtung der Sprosse kam durch ungleich gefordertes Wachstum

in den Knotengelenken zustande. An den unteren Knoten entspringen zahl-

reiche Seitenwurzeln. Auch hier in Strasburg hat man immer vergebens

auf Bliiten gewartet. Da fand ich denn endlich ganz zufallig im Mai 1900

dicht am Erdboden eines Topfes, vollkommen zwischen den Blattern ver-

steckt, einen sehr unscheinbaren, wenigblutigen Bliitenstand mit einer er-

offneten hellblauen Blume, die aber am nachsten Tag schon wieder ge-

schlossen und kollabiert war. Als dann eine zweite erschien, wurde diese

sofort in Alkohol konserviert. Die Bliitenstande kamen von da an alljahr-

lich, wennschon in sehr geringer Anzahl zur Entwickelung und zweifle ich

nicht, daB sie vorher bloB ubersehen worden waren. Aber mehrere Jahre

hindurch brachten sie es nicht zu voUer Ausbildung, ihre Knospen faulten

ah, bevor sie zum Aufbluhen gelangten. Von 1900

—

1907 konnten keine ,ff

weiteren Blumen gewonnen werden, erst am 16. Mai dieses Jahres ergab

sich wieder eine seiche. Zur Untersuchimg lagen also nur 2 Blumen vor,

es konnten indes noch ein paar dem Aufbluhen nahe Knospen zur Er-

ganzung herangezogen werden, die abgenommen worden waren, weil ihre

Stiele matt wurden und zu faulen begannen.

In ihrer unteren, mit scheidigen Niederblattern besetzten Region ent-

wickeln sich nun Seitensprosse zweierlei Art, einmal vegetative, die mit

Niederblattern beginnend, bald zur Bildung von Laubblattern mit gerollter

Knospenlage iibergehen, und ferner Inflorescenzen, die der Laubblatter

voUig ermangein und nur eine Anzahl hautiger, eiformiger, flach-gespitzter

Niederblatter produzieren, zwischen denen die wenigen vorhandenen Bliiten

hervortreten. Mehr wie 3 Bliiten babe ich in keinem Fall in einer Inflo-

rescenz beobachtet und diese schienen ebensoviele beblalterte Inflorescenz-

zweige abzuschlieBen. Sie stehen auf bis 2 cm langen, geraden, steifen

Bliitenstielen, die mit spitzen, briiunlichen Haaren besetzt sind. Eine solche

difTerente Ausbildung von Bliiten- und Laubsprossen finden wir ja in der

Gattung mehrfach realisiert, man vergleiche D. radicalism rhixophora u. a.

in Clarkes Monographic, aber bei diesen sind doch immer reichbliitige In-

florescenzen vorhanden und es tritt sonst nirgends eine derartige Ver-
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D hierdurch ausgezeichneten

wOhnliche D. thyrsiflora

unserer Garten, eine terminale reichbliitige Rispe.

Die Blute selbst besleht aus einem 3-gIiedrigen farblosen, auBeren Pe-

rigon, dessen Glieder an GroIJe elwas ungleich ausfallen und auBen mit

spitzen braunlichen Haaren besetzt sind. Der innere Wirtel wird von 3

eirundlichen, gleicharligen freien, gleichmaUig hellblauen Blattern von sehr

zarter Substanz zusammengesetzt, die am vorderen Rand und an der auBer-

sten Spitze auch auf der Flache mit fransenartigen Haaren besetzt sind,

die, ganz nach Art von Tradescantia aus rosenkranzfOrmig verbundenen

Zellen bestehen.

Im Androeceum sind, wie das bei Dichoiisandra vielfach der Fall,

von den 6 Stamina nur 5 entwickelt, sie sind alle fertil. Drei davon, die

nach der einen Seite fallen, sind aufrecht, mit kiirzeren Filamenten ver-

sehen, die oberwarts ahnlich denen von Tradescantia mit blauen Glieder-

haaren besetzt erscheinen, wahrend die langeren und ubergebogenen der

beiden andern ganz haarlos ausfallen. Die Antherenhalften beider Sorten

von StaubgefaBen hangen dem Filament nur mittelst eines kurzen Connectivs

an, sie erofTnen sich aber im Gegensatz zu den ubrigen Dichoi^isandra-krien

nicht mit porus apicalis, sondern mit einer ganz normalen Langsspalte.

Uber den eifOrmigen Fruchtknoten erhebt sich der saulenformige, die

Stamina bei weitem nicht erreichende Griffel mit seiner punktformigen

Narbe, Seine 3 Facher enthalten mehrere Samenknospen. Es konnten in

einem untersuchten Fruchtknoten in toto 14 anatrope Ovula gezahlt wer-

den, so daB deren also etwa 5 auf jedes Fach entfallen.

Vergleichen wir damit dasjenige, was Linden iiber die Bluten seiner

D. mosaica sagt, so sehen wir diese sich wiederum absolut anders ver-

halten. Denn die ziemlich groBen Blumen dieser Art bieten ein milchweiBes

AuBenperigon, wahrend das innere, an der Basis gleichfalls weiB, nur an

den Spitzen seiner Glieder blau gefarbt ist. Uber die Zahl der Stamina laBt

sich aus der Abbildung nichts entnehmen. Friichte werden wohl in unsern

Garten uberhaupt nicht zu erzielen sein, sowenig wie bei T), thyrsiflora.

Ob diese Species wirklich zu Dichorisandra gehOrt, ob sie nicht viel-

leicht den Typus eines neuen Genus bildet, muB ich in suspenso lassen,

weil ich bei dem geringen mir zu Gebote stehenden Material viele Punkte

der Blutenmorphologie nicht aufzuklaren imstande war. Es spricht gegen

die Zugehurigkeit zu Dichorisandra jedenfalls die Eruffnungsweise der An-

theren. Auch von den Gliederhaaren des inneren Perigons und der Sta-

n^ina ist in der Gattung anderwarts nichts bekannt. Und wenn ich es

nichtsdestoweniger nicht unterlassen habe, diese unvollkommene Notiz zusam-

menzustellen, so ist das nur deshalb geschehen, urn andere Beobachter auf

die Pflanze aufmerksam zu machen, die gewiB noch in yielen Garten in

Kultur sein und, bisher nur ubersehene, Blutenstiinde produzieren wird.
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Vielleicht gelingt es an einem oder dem anderen Ort ein reichlicheres und

voUkommeneres Untersuchungsmaterial zusammenzutragen. ^

Nach dem Druck dieser Notiz ist mir eine eben erschienene kurze

Mitteilung von Mildbraed und Strauss (in Fedde, Repertorium 1913) zu

Gesicht gekommen, die von der hier besprochenen Pflanze handelt. Es

wird darin dargetan, daB sie bereits von 0. Ule (Verb, des bot. Vereins

der Mark Brandenburg) als Chamaeanthus Wittianus beschrieben war,

was ich nicht wuBte. Die Autoren verwerfen als schon verwendet den

Namen Chamaeanthus und ersetzen ihn durch Geogenanthus - danach

miiBte also die Pflanze als Geogenanthus undatus Mildbr. et StrauB be-

zeichnet werden.
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Uber die merkwurdige Staubfadenbildung bei Hypecoum
dimidiatum Delile.

Von

Friedrich Fedde

Mit K Figur im Text.

»Filamenta 4 basi abrupte membranacea (membrana duorum bilaterali

suborbiculata duorumque unilaterali semiorbiculata).« Solautet meine

Beschreibung in Papaveraceae I (Engler, Pflanzenreich IV. 104. (1909. p. 93);

imallgemeinen Telle (p. 33) steht dazu: iBemerkenswert ist es, daB bei Hype-

coum dimidiatum aus Arabia petraea die Filamente des einen Kreises

mit ihren beiderseitigen Flugeln fast kreisfurraig im Umrisse sind, wahrend

die des anderen Kreises wie halbiert erscheinen, indem nur an der

einen Seite der Fliigel ausgebildet ist, und zwar so, daB die beiden

entwickelten Halbkreise sich zu einem voUen Kreisbogen ergilnzen. Leider

konnte ich nicht feststellen, welchem Kreise diese halbierten Filamente an-

gehOren; jedoch schien es mir, als ware es der auBere. Uber die Bedeutung

dieser merkwiirdigen Erscheinung in phylogenetiscber Beziehung bin ich

mir indessen nicht klar geworden. « Weiterhin weise ich dann darauf bin,

daB die Antheren auch der StaubgefaBe mit den halben Staubfaden dithe-

cisch sind. Waren sie namlich monothecisch, so sprache dies gegen die

Richtigkeit der EicHiERschen Beobachtungen Yon der Entstehung des An-

drOceums der Fumarioideoe und von Hypecoum aus zwei einfachen, seit-

lichen Primordienj aus denen sich dann erst die einzelnen Glieder heraus-

bilden.

So aber blieb hier nur eine huchst merkwurdige, oder wie Murbeck ^)

in seinen neuesten >Untersuchungen fiber den Bliitenbau der Papaveraceae*

sagt, ^nahezu unbegreifliche* Erscheinung bestehen, die sich weder ent-

wicklungsgeschichtlich erklaren laBt, noch zu der ich einen entsprechenden

ahnlichen Fall kenne.

Zur naheren Untersuchung dieser merkwurdigen Verhaltnisse wurde

ich zunachst angetrieben durch eine kleine Zeichnung des AndrOceums und

A) Kgl. Sv. Vetensk. Handl. L. h (4912) p. 130.
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und Gynaceums in Laborde et Linant, Voyage dans TArabie petree (1830)

t. 64 Fig. 6, die ebenso elementar wie deutlich die eigenartigen halbierten

Filamente des einen Staubblattkreises zeigte. Die Analyse einer der spar-

lichen Bluten des von L£on Delaborde gesammelten Originalexemplars

Deliles im Herbier Delessert, sowie eines weiteren in den » Deserts of

Mount Sinai and Akkaba< von Wellsted gesammelten Exemplares zeigte

nach dera Aufkochen in verbluffender Deutlichkeit die oben geschilderten

Verhaltnisse. Trotzdem Ascherson und Schweinfurth in Illustration de la

Flore d'Egyte Suppl. 1889 p. 746 ohne weiteres zu Hyp. dimidiatum Delile

als Synonym Hyp. parviflorum C. et W. Barbey *) aus dem Flugsande der

agyptisch-syrischen Wuste rechnen, dachte ich

an keinen Irrtum meinerseits, um so mehr als

auch die Zeichnerin der Abbildung fiir das Pflan-

zenreich die Sache ebenso sah wie ich. Da
wurde ich durch die oben erwahnte Arbeit Mur-

becks stutzig und beschloB

suchung vorzunehmen.

eine neue Unter-

Murbeck hatte namlich festgeslellt, daB bei

Hypecoum grandiflorum ^ bei der wie bei an-

deren Arten die Filamente im unteren Telle stark

verbreitert sind, diese Verbreiterungen verschieden

ausgebildet sind. Er sagt: >An den medianen

Staubblattern ist diese Basalpartie flach, an den

transversalen hingegen an der auBeren Seite stark

rinnenfOrmig vertieft, so daB ein Querschnitt durch

den unteren Teil des AndrOceums einer Bliite

^ ungefahr das in Fig. 33 G angegebene Aussehen

StaubgefiLCe von JS/;)eeo2m erhalt.* Murbeck sucht gerade diesen Umstand
grandiflonim. A von vorn, zur Erklarung der merkwurdigen Verhaltnisse von

Hyp. dimidiatum zu benutzen und vermutet

einen Beobachtungsfehler meinerseits, indem er

B von der Seite; man kann

deutlich erkennen,\vie durch

den Druck des Pressens die

beiden Fliigel seitlich auf- annimmt, daB durch den Druck beim Pressen in
einander gedriicki wurden, medianer Richtung der Bliite eben die bei-
C StaubgefalS-Diagramm,

, _^ „ _ _ „ ^ _, , , ^

(Nach Murbeck.) ^^" Flugel der aulSeren Staubblatter seitlich

aufeinandergedriickt werden und sich dadurch

decken; talsiichlich besitzt die MuRRECKSche Zeichnung eine groBe Ahnlich-

keit mit der von Delile, wenn man auch bei ersterer deutlich erkennen

kann, dafi es sich um eine Zusammenklappung handelt. Da Murbeck am
Schlusse seiner Betrachtung »es fur mehr als wahrscheinlich« halt, daB
sich also infolge einer optischen Tauschung die Sache auf .diese Weise er-

aus der Dsungarei.

'florum Fedde 1. c. p. 30, non Hyp. parviflor
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4

klaren lasse, war ich natiirlich sehr begierig, festzustellen, ob sowohl ich

wie auch die beiden anderen Beobachter sich getauscht batten, denn Mur-

BBCK stand zur Aufklarung des Irrtums das Material nicht zur Verfiigung.

Gliicklicherweise fanden sich im Berliner Herbar noch einige durflige Frag-

mente meiner Analyse aus dem Jahre 1902, und es gelang mir in der Tat,

das einzige Filament mit einem halbierten Fliigel, das ich in den traurigen

Resten noch auffinden konnte, aufzuklappen und somit festzustellen, daB

MuRBECK mit seiner scharfsinnigen Vermutung recht gehabt hatte.

Leider kann ich aus Mangel an Vergleichsmaterial keine weiteren

Folgerungen Ziehen: ob nun namlich nicht Hy}}. dimidiatum Delile mit

Hyp. deuteroparviflorum Fedde [= Hyp. parviflorum Barbey) zu vereinigen

sei und unter welchem Namen dies zu geschehen babe; nach den Gesetzen

der Prioritat miiBte namlich der erste genommen werden, trotzdem es sich

herausgestellt hat, daB es eine Pflanze, auf die die Originalbeschreibung

paBt, nicht gibt; gegen den logisch richtigen zweiten aber wiirden wohl

die Prioritatsfanatiker Widerspruch erheben. Da ich leider aber gegen-

wartig kein genugendes Vergleichsmaterial besitze und da das einzige hier

vorhandene Blattfragment von H. dimidiatum doch sehr von den Blattern

der mir zu Gebote stehenden Exemplare von H. deuteroparviflw^um ab-

weicht, muB ich diese Fragen noch offen lassen.
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Die Flora des Siebenbiirgischen Hochlandes

Von

F. Pax.

1. Die Grenzen des siebenbiirgisclien Hochlandes.

Die geographische Abgrenzung des siebenbiirgischen Hoch-
landes von den Randgebirgen liiBt sich nicht iiberall scharf durch-

i

fiihren, weil seine Bodenwellen stellenweise auf das innigste mit den Rand-

gebirgen verwachsen. Vor allem wird seine ostliche Grenzlinie eine mehr

Oder weniger willkiirliche bleiben ; sie verlauft am FuBe der Hargita entlang

etwa von Borgo Prund im Bistritztale siidostlich bis Heviz im Tale des Alt.

Von bier ermuglicht ein System von FluBtalern die Trennung von den

Randgebirgen im Suden, Westen und Norden. Das Tal des Alt von H6viz

bis zur Miindung des Gibin bedeutet die Nordgrenze der Fogaraser Alpen;

der Lauf des Gibin bis oberhalb Hermannstadt (Nagy Szeben) trennt das

Hochland vom Miihlbachgebirge. Von bier wird man wieder zur Umgren-

zung eine Linie Ziehen miissen, die am FuB des Miihlbachgebirges aus dem

Gibintal in die Talfurche des Szekas fuhrt, dem man dann bis zur Ein-

mundung in den Marcs folgt. Die weitere Abgrenzung schlieBt an den

Lauf des Maros und Aranyos bis aufwarts nach Torda an. Der StraBenzug

von Torda nach Klausenburg kann weiter als Grenzlinie benutzt werden,

von hier die Taler der Szamos und der Bistritz iiber De^s, Betlen, Bistritz

nach Borgo Prund.

In dieser Umgrenzung entfaltet das siebenburgische Hochland
den Hauptcharakter seiner Vegetation; dazu kommen aber noch weitere

Gebiete, die dem Bezirke pflanzengeographisch anzugliedern sind, obwohl

i) F. Pax, Grundziige Pflanzenverbreitung Karpathen IL (1908) 260.
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Die Gliederung der Karpathenflora in pflanzengeographische Bezirke

faBte das zentrale Hochland Siebenbiirgens als einheitliches Florengebiet

auf; die von mir gegebene kurze Charakteristik *) seiner Vegetation laBt

jedoch bereits erkennen, daB recht verschiedenartige Elemente das sonst

einheitliche Bild der Pflanzendecke hier und da modifizieren. In der Tat

laBt sich unschwer zeigen, daB innerhalb des Bezirks mehrere Gebiete V |

durch die Eigenart ibrer Vegetation sich abheben, gegen ibre Grenzen bin

aber mit den Nachbarfloren in innigsten Zusammenhang treten.
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Die Flora des Siebenburgischen Hochlandes. 33

ihre Flora nicht unwesentlich abweicht. Im Siiden erweitert sich die Strell-

bucht (Sztrigy) am FuBe des Retyezat zwischen den Bergen der Pojana

Ruszka und den westlichen Abhangen des Miihlbachgebirges zu dem Neo-
genbecken des Hatszeger-Tales, und im Osten Siebenbiirgens kommt
zwischen der Flyschzone des AuBenrandes und der vulkanischen Hargita

und deren siidlicher Fortsetzung, dem Persany-Gebirge, ein System hoch-

gelegener Talbecken zustande, die voneinander durch niedrige Sattel oder

Talsperren geschieden werden. Im Norden liegt die vom Maros entwasserle

Gyergyo; jenseits des Passes von Gereczes breitet sich die Csik aus, die

der Oberlauf des Alt durchflieBt, und die an der Talenge von Tusutld

endet, und noch weiter im Siiden umkranzen die ostsiebenbiirgischen

Flyschkarpathen, die Burzenlander Alpen und das Persany-Gebirge die

Hochebene des Burzenlandes mit der Haromsz6k. Burzenbach

und Fekete Ugy vereinigen sich hier mit dem Alt, der seinen bis dahin

nordsiidlichen Lauf andert, um zwischen Hargita und Persany-Gebirge durch

die Schlucht von Rakos das zentrale Hochland zu gewinnen, das er von

Heviz bis zu seinem Eintritt in ^en Roten Turm-PaB belebt. ^Alle diese

Hochflachen wird man, wie aucb das Hatszeger Tal, pflanzengeographisch

dem Bezirke des zentralen Siebenbiirgens anzuschlieBen haben.

2. Die Entwicklung der Flora.

Im ganzen Umkreise des Siebenburgischen Hochlandes, gegen die Rand-

gebirge bin, bilden alttertiare (eozane) Schichten eine wenigstens im Norden

des Marostales ziemlich zusammenhangende Zone, die im Suden vielfach

unterbrochen ist, aber doch ihre Reste unzweifelhaft erhalten hat. Inner-

halb dieser Ablagerungen entfaltet sich das Jungtertiar, vielfach iiberdeckt

von LoB und diluvialen Schichten. Diese Tatsachen liefern uns einen An-

halt fiir die Vorstellung von der Verteilung von Wasser und Land im

jiingeren Tertiar. Ganz Zentralsiebenbiirgen war ein Meer, das nur an

wenigen Stellen mit dem ehemaligen Meere des ungarischen Tieflandes in

Verbindung stand. Schmale Buchten drangen langs des Szamos- und Maros-

tales ostwarts vor, wahrscheinlich noch an anderen Stellen, so vielleicht

auch aus dem Hatszeger Becken liber die HOhe des Eisernen Torpasses.

Immerhin wird das Tertiarmeer Siebenbiirgens den Charakter eines

Binnenmeeres besessen haben, einer Wasseransammlung mit hohem Salz-

gehalt; denn das durch Verdunstung verlorene Wasser konnten die Zuflusse

des schmalen Gebirgssaumes sicher nicht ersetzen. Als aber die westlichen

Verbindungen aufhurten, begann die Ablagerung von Steinsalz, dessen Auf-

treten in Siebenburgen iiberall an die jungeren Tertiarschichten gebunden

erscheint. Steinsalz ist in Siebenburgen sebr verbreitet. Nach den Studien

von D. CzEKELius, die ich auf der von mir entworfenen Karte II meines

Buches verwertet babe, tritt Steinsalz an 40 Stellen anstehend auf: Czeke-

Lius kennt ferner 192 Salzbrunnen und 593 Salzquellen.

Botaniscbo Jabrbliclier. L. Bd. Supplemeniband. ^
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Mit den obigen Darlegungen steht auch die Verbreitung des Steinsalzes
jf
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in Siebenburgen im besten Einklange. Es ist kein Zufall, daB im Gebiet "^

des Marostales und des Szamosbeckens, die offene Buchten des ungarischen

Meeres bildeten, Steinsalz fehlt, daB dagegen die Ablagerungen von Ghlor-

natrium vorzugsweise der Randzone des Hochlandes angehoren, wenn sie

auch im Mittellande nicht fehlen.

So war das siebenbiirgische Neogenmeer ein salziges Wasser, und erst

im jiingsten Tertiar, zu einer Zeit, zu der die vulkanische Tatigkeit am
Ostrande Siebenburgens kraftig eingesetzt hatte, und dadurch die orogra-

phische Beschaffenheit des Landes sich wesentlich anderte, enlstanden bier

und da Ansammlungen mit brackischem oder siiBem Wasser, in denen die

vielerorts nachgewiesene Congerienfauna lebte.

Die Hebung der Hargita, deren vulkanische Tatigkeit, wenigstens in

ihrem siidlichen Teile, bis an die Schwelle des Pleistozans gereicht bat,

schuf auch die Moglichkeit der Entstehung der drei ostlichen Talbecken.

J-

Der Ostrand Siebenburgens war jetzt ein doppelter. Parallel mit der Flysch- *

zone zieht die Hargita, und das Liingstal zwischen beiden Gebirgen ent-O^** ^ r

^
- t
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wassern jetzt Maros und Alt. So entstanden ehedem die Becken der Gyer-

gy6y der Csik und des Burzenlandes mit der Haromszek. Ihren Talboden

bilden SuBwasserablagerungen, die erst nach der Erhebung der Hargita aus

SiiBwasserseen abgesetzt wurden.

Der Bezirk des siebenbiirgischen Hochlandes besteht demnach aus drei

entwicklungsgeschichtlich verschiedenen Teilen, namlich

1. aus dem zentralen Hochlande im engeren Sinne, einem alten

Meeresboden, der auch heute noch stellenweise stark salz-

haltig ist;

2. aus den isolierten Becken des Ostrandes (Gyergyd, Csik,

Burzenland), ehemals SiiBwasseransammlungen, die erst

relativ spiit trocken gelegt wurden, und

3. aus der Hatszeger Bucht, einem ehemaligen Meerbusen des un-

garischen Tertiarmeeres, der aus dem Marostale siidwarts reichte iiber

den BaniczapaB binweg bis in die Gegend des heutigen Petrozs6ny.

Halten wir an dieser auf der Entwicklungsgeschichte beruhenden Drei-

teilung des Gebietes fest, so kniipft sich daran die Frage, ob in der

Gliederung der heutigen Vegetationsdecke eine Analogic sich findet. Von
^

vornherein ware das zu erwarten; denn es handelt sich in Zentralsieben-

biirgen ohne Zweifel um eine junge Flora, die erst am Ende der |

Tertiarzeit den jungfriiulichen Boden besiedelte, und die im

wesentlichen erst wilhrend der Diluvialperiode sich herausbil-

den konnte; alle Wandlungen, die sie erfuhr, fallen in das Posttertiar.

Zwei Tatsachen sind hierbei nicht zu iibersehen. Die Klimaschwan-
kungen der Diluvialzeit bewirkten einmal eine Ansiedlung von

montanen Sippen oder von Hiigelpflanzen im Hochlande und
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zweitens eine Einwanderung von Steppenelementen von Siid-

osten her. DaB Sippen aus montanen Formationen an geeigneten Stand-

orten im zentralen Hochlande sich ansiedein konnten, wird kaum bezweifelt

werden. Noch heute erinnern Carex digitata^ Lilium Martagorij Poly-

gonum Bistorta^ Thalictrum aquilegifolium^ Hellehorus purpurascens^ Ey^
pericum hij^sutum^ Phijteuma tetramerum^ Telekia speciosa^ Aposeris foe-

tida u. a. im Hochlande an die Vegetationsbilder aus der montanen Region

der Randgebirge; sic erscheinen vielfach als Fremdlinge im Pflanzenkleide

des Waldes. DaB zur Zeit intensiver Vergletscherung der Berge die Baum-

grenze tiefer lag und damit eine Depression der Regionen verbunden war,

freilich nur innerhalb bescheidener Grenzen, laBt sich nicht von der Hand

weisen. Die Untersuchung der Schieferkohlen von Freck^) zeigt diese Ver-

haltnisse in klarem Lichte.

Das gewaltige nordische Inlandeis zusammen mit der Vergletscherung

der Alpen bedingte schon zur Glazialzeit ein steppenartiges Klima von Ost-

europa, das auch fur Siebenbiirgen angenommen werden kann. Noch

mehr steigerten sich diese Verhaltnisse wahrend der Trockenperioden des

Interglazials. Dadurch waren die Bedingungen geschaffen fiir die Besiedlung

des Landes durch Steppenpflanzen von Siidosten oder Siiden her. Dabei

erwies sich der stark salzhaltige Boden des zentralen Siebenburgens von

nicht zu unterschatzender Bedeutung.

In den interglazialen Tuffen von Kronstadt liegen neben Knochenresten

auch die Fruchtc von Celtis australis L. eingebeltet. Ziemlich gut erhaltene

Reste dieser Art verdanke ich der Freundlichkeit eines begabten jungen For-

schers, den ich auf einer der letzten Reisen in seiner Vaterstadt (Brass(5) per-

sonlich kennen lernte, des Stud. phil. Ehik, nachdem ich schon vorher einzelne

Belegstucke von minder guter Erhaltung in Handen gehabt hatte. Diese

Funde lehren, daB manche der warmeliebenden Arten des Interglazials seit-

dem in Siebenbiirgen ausgestorben sind; denn gegenwartig fmdet sich Celtis

erst wieder an den warmen Kalkfelsen des Kazanpasses oberhalb Orsova.

In dem Widerstreit der Anschauungen zwischen v. Degen und Tuzson,

der die sudrussische Steppenflora von der ungarischen ableiten mochte,

wird man den von groBer Sachkenntnis getragcnen Ausfuhrungen v. Degens^j

beipflichten mussen^ der in Ubereinstimmung mit der liblichen Ansicbt an

einer Besiedlung Ungarns und Siebenburgens durch Steppenelemenle von

Sudoslen her festhalt, wie ich selbst ausgefiihrt habe. Auch darin wird

ihm jeder recht geben, daB die angebliche »Pruth-Linie^ Tuzsons als

pflanzengeographische Grenze gar nicht existiert. v. Degen hat aber auch

das Verdienst, darauf hingewiesen zu haben, welche groBe Rolle die ver-

karsleten Gebiete der Mittelmeerlander fur die Besiedlung Ungarns durch

xerophile Sippen besitzen.

^) Vgl. Pax, 1. c. If. 43.

2) V. Degex, in Magyar Bot. Lapok (19»2) 8f.
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3. Die Gliederung der Flora,

Westen

gita ins Aiige, so ergibt sich von selbst eine Zweiteilung des Gebietes durch

den alten Talzug des Marosflusses. Er trennt zwei durchaus verschiedene

Landschaften voneinander. Im Siiden liegt

a) der Unterbezirk des zentralsiebenbiirgischen Hixgellandes.

Ein ehemaliges Tafelland ist durch Flusse stark zerschnitten, die alle von

Nordost nach Siidwest eilen, nach der schon im Tertiar ofTenen Austritts-

stelle des Marostales. Kleine und groBe Kokel kommen von der Hargita

und vereinigen sich bei Blasendorf (Balazsfalva), um wenig unterhalb in

den Maros sich zu ergieBen. Der im ostlichen Teile des Hugellandes ent-

springende Harbach miindet bei Moichen (Moh) unterhalb Hermannstadt in

den Cibin. Die Richtung der Taler bedeutet die Abdachung des Landes;

die Hohe der Berge nimmt gegen Osten hin zu. Die hOchsten Erhebungen

haben ini Westen eine Huhe von 400—-450 m, erreichen im mittleren Teile

eine solche von 550—650 m und steigen im Osten bis zu 750—850 m
empor. Ilier erfolgt auch ein inniges Verschmelzen mit den Vorbergen der

Hargita. Terliiire Sande, Sandsteine und Mergel werden vielfach verdeckt

durch diluviale Schotter, die IJings der FluBlJiufe Terrassen bilden^ sowie

durch LuB.

Die Hiigel dieses Unterbezirks sind teils bewaldet, teils entwaldet und

dann stark denudiert und zerrissen. Eichenwald mit seinen Begleitpflanzen

charakterisiert die Waldbestande. Unter den Kulturpflanzen verleihen Mais

und Wein der Landschaft das Geprage. In die Waldflora mischen sich in
r

nicht geringer Zahl montane Sippen, deren Bedeutung fur das Pflanzen-

'i

_"^. -^

S

Nur in groBen Umrissen laBt sich zurzeit die geschichtliche Entwick-

lung der Flora des zentralen Siebenbiirgens erschlieBen, Einzelheiten der

Pflanzenwanderung bleiben uns verborgen, nicht zum wenigsten auch des-

halb, weil der EinfluB des Menschen auf den Gharakter der Flora so iiber-

aus stark modifizierend einwirkte. Die Gebirgsflora entzog sich liberall da,

wo nicht Weidewirtschaft oder Entwaldung eine Verarmung des Artbe-

standes herbeifiihrte, dem schadigenden EinfluB menschlicher Kultur. In

den tieferen Regionen aber liegen die Siedlungen des Menschen; die Urbar-

machung des Landes fiir Ackerbau, die Entwaldung und Entwasserung

weiter Strecken verandern in kurzer Zeit die Vegetation mehr als klima-

tische Faktoren wuhrend langer geologischer Epochen.

Die Vegetation des siebenburgischen Hochlandes best eh t

somit im wesentlichen aus zwei Elementen: aus Sippen der Berg-

region, die von geeigneten Standorten des Hochlandes Besitz 4
ergriffen, und aus einer von Osten her eingewanderten Step- j

penflora. Den urspriinglichen Gharakter der Pflanzendecke hat

der EinfluB menschlicher Kultur stark verandert.
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Die Flora des Siebenbiirgischen HochJandes. 37^

kleid mit zunehmender Huhe der Berge ostwarts steigt. In den FluB-

niederungen kommen prachtige Talwiesen zur Entwicklung, wiederum aus-

gezeichnet durch Arten des Berglandes, wahrend an den sonnigen Abhangen
Malten mit sonnenliebenden Sippen sich entfalten, die vielfach schon den

Charakter einer Steppenflora annehmen. Wahrend die Cibinebene bei

Hermannstadt in der Zusammensetzung ihrer urspriinglichen Flora jenen

Matten gleicht, neigt die Ebene des Alt vielfach zur Versumpfung. Eine

Halophytenflora entwickell sich in der Nahe der Salzstucke, so urn Vizakna,

Marcs Ujvar dicht am Marcs, um Parajd schon im Randbezirk gegen die

Hargita.

Von einer Aufzahlung der Gharakterpflanzen der verschiedenen Fcr_

mationen kann hier abgesehen werden, da die wichtigsten Typen von mir^)

anderwarts schon genannt wurden.

b) Der Unterbezirk der Mezos6g. Das Hugelland Zentralsieben-

burgens zwischen Marcs und Alt zeigt iiberall den gleichen Charakter;

wenn auch hier und da einmal der Artbestand sich andert, sind die

Grundziige der Zusammensetzung der Pflanzendecke allerwarts die gleichen,

Aber im Norden des Marostales enthiillt sich uns ein anderes Bild; hier

liegt die Mezos^g, deren Ausdehnung auf Karte II meines Buches dargestellt

wurde. Ein niedriges Hugelland, von breiten, fast horizcntalen Talern zer-

schnitten, liegt vor uns; die trage flieBenden Gewasser neig€n zur Ver-

sumpfung Oder bilden stellenweise kleine Teiche. Die Huge! liefern treff-

lichen Ackergrund, dagegen fehlen Walder. Der sehr verbreitete LOB-
boden zeigt, daB hier schon lange die Steppe herrscht Der Salzgehalt des

Bcdens um Torda, Kolczs, Sz6k, um De6s gestattet die Entwicklung einer

Halophytenflora.

Die Mezos6g ist die zentralsiebenbiirgische Steppe mit einer blumen-

reichen, vieigestaltigen, xerophilen Vegetation, deren Haupttypen friiher schon

genannt wurden ^j. Viele von ihnen sind groBe Seltenheiten in der euro-

paischen Flora.

Jedem, der die Verbreitungsverhaltnisse der Pflanzen im siebenbiir-

gischen Hochlande studiert, wird die Lokalisierung bestimmter Steppen-

hewohner auf das Gebiet der Mezos^g nicht entgehen. Das war mir selbst

fruher bereiis aufgefallen, als ich auf Karte I die gelb gezeichnete Vege-

taticnslinie e zog. Sie fallt mit der Sudgrenze der MezOs^g zusammen.

In den Grenzbezirken gegen Norden und Osten geht durch das Auf-

treten von Waldbestanden der Charakter der Steppe allmahlich verloren,

ebenso wie im Suden gegen das Hugelland scharfe Linien als Scheide-

grenze verschwinden. Hier schalten sich zwischen die Steppe und die

sonnige Matte Ubergangsformen ein.

<) F. Pax, 1. c. 11. 261.

2) F. Pax, 1. c. 11. 263.
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c) Der Unterbezirk der ostsiebenbiirgischen Talbecken. Hier-

her gehoren die beiden breiten Talbecken der Gyergyd und Csik am Ost-

rande Siebenbiirgens, voneinander getrennt durch den Sattel von Gereczes.

Die Gyergyo entwassert der MarosfluB, die Csik der Alt. Ehemalige See-

becken werden bedeckt von AUuvialablagerungen, die selbst von Tuffen

vulkanischen Gesteins und Konglomeraten umgeben werden. Ein relativ

junges Land wurde besiedelt von Arten montaner Wiesen und Matten und

gestattete nur in untergeordneter Bedeutung der Steppenflora den Eintritt.

Gyergy6 und Csik liegen ungefahr 700 m hoch, und die Huhendifferenz

gegeniiber dem unteren Alttal 400 m oder der Cibinebene, die etwa 400 m
hoch liegt, macht es ohne weiteres erklarlich, daB die extremen Formen

des warmen Hiigellandes bier ihr Gedeihen nicbt mebr finden konnen. Fxir

die Entfaltung ciner reicheren Waldflora mangelt es an Raum; aber schon

am FuBe des Gebirges entwickeln sich die den Ostkarpathen eigentumlichen

Buchenwalder, die Gyergyd und Csik umsaumen. Der Weinbau fehlt und

der Mais verliert als Feldfrucht an Bedeutung.

d) Der Unterbezirk des Burzenlandes. Man kOnnte wohl auch

den eben besprochenen Talbecken am ostlichen Gebirgsrande Selbstandig-

keit absprechen und sie als unterste Stufe der Berglandschaften auffassen,

an deren FuBe sie liegen. Allein die Breitenentwicklung des Tales, die bei

Gyergyd Szt. Miklds annahernd 20 km erreicht, laBt diese Landscbaft doch

als ein eigenes Gebiet erscbeinen; freilich bleibt die Csik an Flacbenent-

wicklung zuriick. Keinem Zweifel aber kann es unterliegen, duB das

Burzenland als selbstandiger Unterbezirk aufzufassen ist.

Eine Hochebene, deren Erhebung etwa 600 m uber dem Meeresspiegel

liegt, treibt drei Aste gegen Norden in das Gebirge, gegen Baroth, Sepsi

Szt. Gyurgy und gegen K^zdi Vasarbely; der letztere ist die Niederung des

Fekete Ugy, die Hdromszek. Gegen Osten, Suden und Westen schlieBen

huhere Gebirge die Hochebene vollstandig ab; im Norden fuhrt der PaB

von Tusnad durch das enge Alttal in die Csik, und zwischen Hargita und

Persanygebirge nimmt der Alt durch enge Talniederungen seinen Weg aus

dem Burzenlande in das westliche Hugelland, von Foldvar zunachst im

nordlichen Lauf.

Ein gruBerer Raum gewiibrt im Burzenlande der Entfaltung waldloser

Formationen die Muglichkeit; der Wald selbst ist durch inlensiv betriebenen

Ackerbau stark beeintrachtigt. Trotz dessen tragt die Flora nur andeu-

tungsweise die Ziige einer Steppe. Die Anklange an montane Flora, die

die Nahe des hoheren Gebirges bedingt, verleihen der Vegetation einen engeren

AnschluB an die Gyergyd und Csik als an das Hugelland des Westens, urn

so mebr als auch hier die Weinkultur fehlt. Primula farinosa und Aldro-

vanda vesiculosa sind diesem Gebiet eisrentiimlichil

\) Vgl. auch Pax, 1. c. II. 266.
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e) Der Unterbezirk des Hatszeger Beckens. Die tiefe Neogen-

bucht, die der Strell entwassert, mundet zwischen D(^va und Broos in die

Marosniederung ; mit breiter Basis beginnend reicht sie zwischen Pojana

Ruszka und Muhlbachgebirge siidwarts bis an den FuB des Retyezat, sen-

det einen Auslaufer westwarts iiber Varhely gegen den Eisernen TorpaB

und verliert sich sudvvarts zwischen den Vorbergen des Baniczapasses bei

Krivadia. Die Hiigel dieses Talbeckens gehuren dem Terliar an, den

Talboden selbst bilden diluviale und alluviale Ablagerungen. Auf den

Hiigeln finden sich Mischwalder, in denen Qiiercus confet^ta mit Q, Cerris

sich vereinigen; langs der Bache und Flusse kommen Talwiesen zur Ent-

wicklung, auf denen in Gebiischen Inula Helenium auffallend haufig ist,

wahrend an heiBen Abhangen und auf felsigem Untergrund ein Buschwerk

und baumlose Formationen sonnenliebender Arten sich einstellen. Besitzen

die Hugel eine Waldflora, so macht sich an den exponierten Stellen der

Steppencharakter der Vegetation stark bemerkbar, doch verschwindet dieser

Zug in der Vegetationsdecke bei der Annaherung an das Gebirge immer

mehr, Eine Halophytenflora fehlt dem Hatszeger Becken ebenso wie den

Talbecken am Ostrande Siebenbiirgens.

4. Die Beziehungen der Unterbezirke zneinander.

FaBt man nur das Wesentlichste aus den Unterscbieden zwischen den

einzelnen Unterbezirken zusammen, so nimmt der Gegensatz der Flora jener

Gebiete folgende Form an:

Das zentralsiebenbiirgische Hochland. Montane Vegetation stark

gemischt mit Steppenelementen. Halophytenflora entwickelt

Die MezGs^g. Steppenflora. Vielfache Halophytenvegetation.

Die Gyergy(3 und Csik. Montane Vegetation. Kaum Anklange einer

Steppenflora. Halophytenflora fehlt.

Das Burzenland. Montane Vegetation mit etwas Steppenflora. Halo-

phytenflora fehlt.

Das Hatszeger Becken. Montane Vegetation mit Steppenflora. Halo-

phytenflora fehlt.

Ein Blick auf diese Zusammenstellung lehrt, daB auBer der raumlichen

Trennung gewisse Charakterzuge die Selbstandigkeit der Unterbezirke ge-

wahrleisten.

Die Besiedlung des siebenburgiscben Hochlandes gescbah der Haupt-

sache nach gegen das Ende der Tertiarzeit durch Florenelemente, unter

denen die ustlicher Herkunft eine wichtige Rolle spielen^), Noch heute

Wanderung Ich er-

innere nur an Polygala sibirica, die im Hochlande ihren einzigen Stand-

ort innerhalb Europas besitzt. Auf eine Tatsache aber muB bier hinge-

i) Naheres siehe Pax, 1. c. I. 217.
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dienen. Die Regenmenge betragt fiir Klausenburg (Kolozsvar) 55 cm, Her-

mannstadt (Nagy Szeben) 68 cm, Mediasch (Medgyes) 69 cm, Schassburg

(Segesvdr) 71 cm, Bistritz 71 cm. Es ist auch kein Zufall, daB das Haupt-

gebiet des LOB in Siebenbiirgen im Regenschatten des westlichen Rand-

gobirges zu finden ist.

Im Hatszeger Becken liegen die Verhaltnisse ahnlich wie im zen-

tralen Siebenburgen, nur daB der Kampf um den Erwerb des Bodens inner-

halb engerer Grenzen sich abspielle.

Die ostsiebenbiirgischen Talbecken warden vorzugsweise von

den Randgebirgen her besiedelt. Sie besitzen auch heute noch das rauheste

Klima des Landes. Dazu kommt ihre hohere Lage iiber dem Meere und

ihr scharfer AbschluB nach auBen. Nur eine Entfernung von etwa 60 km
trennt sie von der Tiefebene der Moldau, fiber die sie 600 m sich erheben.

Trolz des trockenen Klimas — die Regenmenge fur Csik Somly6 betragt

nur 59 cm — hat die Steppenflora nur wenig an Boden gewonnen. Es

sind junge Floren, die uns hier entgegentreten, auf die der Klimawechsel

der Diluvialzeit nicht in dem Mt:Be einwirken konnte, als auf altere Floren-

Auf die gleiche Weise erklart sich uberhaupt, wenigstens zum Teil, die

Armul der relativ jungen Hargita gegeniiber anderen Gliedern der Rand-

gebirge.

Eine Halophytenflora konnle nur dort sich ausbilden, wo ehedem

Meeresflachen lagen mit hoherem Salzgehalt, den der ZufluB von Berg-

wassern nicht auszusiiBen vermochte.

'W>

m

wiesen werden. Die Besiedlung erfolgte in verschiedener Weise und zu :^^

verschiedenen Zeiten. Relativ alter ist die Flora des siebenbur- |

gischen Hiigellandes und der Mezoseg, wohl auch des Hatszeger

Beckens, j finger die Vegetation der ostsiebenburgischen Tal-

becken und des Burzenlandes, die erst nach Hebung der Hargita als

Binnenseen sich ausbilden konnten.

Im zentralen Siebenbfirgen westlich der Hargita trat der I

-T-

-c

/ t
k

Gegensatz zweier Gebiete bald hervor. Die Landschaften, die hOher

und dem Gebirge naher lagen, konnten Typen des Gebirgslandes aufnehmen,

die niedrigeren Teile nordlich des Maros wurden von Steppenpflanzen er- I

obert; in der Grenzregion entschied der Kampf zwischen den Floren beiderlei
^

Herkunft.

Noch heute geben uns die klimatischen Verhaltnisse Zentralsieben- I

bfirgens den Schlfissel ffir das Verstandnis des Gegensatzes zwischen Hfigel-

land und Mezoseg. Die Mezos6g liegt im Windschalten des westlichen

Randgebirges, ist daher trockener, und die Niederschlagsmenge nimmt mit

der Annaherung an die Hargita entschieden zu, also in derselben Richtung,

in der das Land auch ansteigt- Wenige Zahlen kunnen zur Erlauterung
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liber die Gattung Augea Thunb

Von

8. Schonland

Mit 9 Figuren im Text.

Diese Gattung wurde von Thuivberg in Prod. PI. Cap. p. 80 (1794)

und Nov. Gen. 132 (1798) aufgestellt und in der Flora Capensis (ed. Schul-

TBS, 1823, p. 389) kurz folgendermaBen beschrieben

:

Calyx 5-parlitus.

Cor. 0. Nectarium 1 0-dentatum. Capsula 1 0-locularis«. Sie wurde zu

Ehren des Sanimlers Johannes Andreas Auge benannt ^). In der Beschrei-

bung der einzigen Art, A, capensis^ gibt Thunberg keine weiteren Bluten-

oder Fruchtcharaktere an.
r

Sprengel (Gen. n. 1875, ex Harvey »The genera of South African plants*,

^838, p. 409) ging ein wenig naher auf die Bliitenstruktur ein, aber auch

Harvey in dem erwahntenseine Beschreibung ist sehr kurz und ungenau.

Werke meint, dafi die Gattung vielleicht zu den Ficoidcae ^
in >The Vegetable Kingdom* (2. Aufl. 1847) halt die Gattung fur so un-

LlNDLEY

nirgends unterbringen kann. SoNDER ingenugend bekannt, daB er sie

»Harvey and Sonder, Flora Capensis* Vol. I, p. 355, gibt eine ziemlich aus-

fiihrliche Beschreibung, die in die 2. Auflage von Harveys » Genera of South

African plants* iibernommen worden ist und auch mit geringen Verande-

rungen in Bentham and Hookers »Genera plantarum*, I (1867), p. 265,

lateinisch erschienen ist. Endlich ist die Gattung von Engler in den »Na-

turlichen Pflanzenfamilien« HI, 4, p. 92, 354, behandelt worden.

Die Gattung ist wohl zuerst von Sonder unter die ZygophTjlkiccae ge-

stellt worden. Die spateren Autoren sind ihm darin gefolgt, jedoch hat

Engler sie zu einer Unterfamilie derselben, Augeoideae (1. c. p. 354),

gemacht.

Ich habe durch die Freundlichkeit von Mrs. T. V. Paterson und Mrs.

• RKMAN mehrere Male Gelegenheit gehabt, lebende Exemplare von Nash-K

<) Naheres uber Auge bei Lichtenstein »Travels in Southern Africa* (Engllsche

Ausgabe) Vol. II (1815) p. 4 33 und MacOwan in >PresidenUal address* Trans. S. Afr. Phil.

See. Vol. IV, p. XXXIV.
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vale bei Steytlerville zu untersuchen. Dabei hat sich herausgestellt, daB

auch die neueslen Beschreibungen der Gattung noch in manchen Punkten

ungenau sind, was bei der Schwierigkeit der Untersuchung getrockneten

Materials nicht zu verwundern ist; auBerdem babe ich einige Punkte unter-

suchen konnen, liber die bisher keine Angaben vorliegen.

Die Vegetationsorgane. Die Pflanze ist ein sehr sukkulentes ein-

jahriges Kraut, in alien Teilen stark salzhaltig. Sie hat eine etwa 7 cm

lange Pfahlwurzel. Der Stengel (im Durchmesser etwa i cm) ist vom Grunde

aus stark verzweigt und niederliegend oder schwach aufsteigend, 20— 40 cm

lang. Er ist, wie auch die Zweige, stielrund mit glatter Epidermis, Der

stark entwickelte Rindenteil ist aus zartwandigem Parenchym gebildet (Fig. 9)

und hellgriin. Im Perizykel finden sich Gruppen von Hartbast. Die Mark-

strahlen sind schmal. Das Mark ahnelt der Rinde und bildet wie diese ein

Wasserreservoir, es ist jedoch dunkelgrun. Das Vorkommen von tiefliegen-

dem Chlorophyll bei dieser und vielen anderen siidafrikaniscben Pflanzen

ist weiterer Untersuchung wert, da wohl nur wenig Licht bis zum Mark

dringen kann. — Die Internodien sind ^—2,5 cm lang.

Die Blatter sind, entgegen bisherigen Angaben, ohne Nebenblatter. Am
Grunde sind die Paare schwach verbunden. Die Blatter sind etwa 3 cm
lang und etwa 1 cm breit, fast stielrund, innen abgeflacht, etwas weniger

auBen, ein wenig nach oben gebogen, meergrun mit blasserem, etwas zu-

gespitztem Ende. Am Grunde sind sie etwas zusammengeschniirt, einen sehr

kurzen Stiel bildend. Der groBte Teil des Innern besteht aus einem farb-

losen Wassergewebe, in der Mitte der Lange nach von einem GefaBbiindel

durchzogen, das wenige aufsteigende Zweige abgibt, welche sich wieder

nahe beim peripheren Chlorophyllgewebe verzweigen.

Der Bliitenstand ist terminal. Die Bliiten erscheinen am Ende des

zweiten oder dritten Internodiums liber den Cotyledonen und beschlieBen

dann jedes weitere Internodium. Entweder nur 1 oder beide opponierten

Blatter haben axillare Sprosse. Im ersteren Falle stellt er sich in die Fort-

setzung des Muttersprosses und im letzteren Falle tut dies einer von den

beiden, so daB ein Sympodium entsteht. Die Bluten werden dabei zur

Seite gedrangt, so daB sie anscheinend seitlich stehen. ' Sie bilden kleine

Biischel, meistens zu dreien, manchmal stehen vier zusammen. Schon in

den jungsten Stadien, die ich gesehen babe, sind die Blatter und Bluten

so stark verschoben, urn die eventuelle mehr oder weniger dorsiventrale

Struktur der Schosse zustande zu bringen, daB es sehr schwer ist, eine

klare Idee iiber die gegenseitige Stellung der Bluten zu bekommen. Es

scheint mir jedoch iiber alien Zweifel erhaben zu sein, daB sie in kleinen

Wickeln stehen. Ein Vorblatt der ersten Blute ist gewuhnlich gut in der

Form einer deltoiden Schuppe entwickelt, die Vorblalter der anderen sind

ganz undeutlich.

Die Bliite. Die Blutenstiele sind sehr kurz. Auch in den altesten
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Bluten ist von auBen weiter nichts als der Kelch zu sehen (Fig. 1). Der-

selbe ist 12 mm lang. Diese Lange verteilt sich ziemlich gleichmaBig auf

die urnenfOrmige ROhre und die Lappen. Die letzteren sind imbrikat in

der Knospe (Fig. 6). Die auBeren sind etwas breiter als die inneren. Sie

bestehen aus einem saftigen, griinen, mittleren Teile, der in eine seitlich

zusammengedriickte farblose Spitze endet, und einem dunnen, farblosen

^land, der sich auch unter der Spitze nach innen fortsetzt.

Nimmt man den Kelch ab, so sieht man dicht an den urnenfurmigen

Teil angedriickt den Diskus, der 3 mm hoch ist und 10 gleichmaBig ver-

teilte Zahne, 5 Blumenblatter und 10 Staubbliitter tragt. Dieselben sind

obdiplostemon, wie ich mich an Serienschnitten liberzeugen konnte.

Fig. i. Blute (2/i).

Fig. 4. Langsschnitt

durch eine Samen-

anlage (vergr6i3ert).

Fig, 2. Gynoceum

Fig. 3. Ein Teil des Diskus

rait 3 Staubblatlern [i ohne

Anthere dargestellt), 4 Dis-

kuszahnen und i Blumen-

blatt, welches in der Natur

aufrecht steht.

Eine

Fig. 5.

>Scheidewand€

einer Frucht mit zwei

. Samen (nat. GrOBe).

Die

10 Zahne (je 2 mm lang) des Diskus, obgleich in gleichen Abstanden stehend,

sind in Paaren nach den inneren Staubblatlern geneigt (Fig. 3). Die Blumen-

blatter sind sehr zart, aufrecht stehend und den epipetalen Staubblaltern

angepreBt. Sie sind linealisch und an der Spitze in drei Teile geteilt, von

denen der mittlere viel kurzer und schmaler ist als die seillichen. Die

Lange der Blumenblalter betragt 6 mm. Die epipetalen Staubbliitler sind

3,5 mm lang, die anderen 6 mm. Die Anlheren sind oblong und haben

alle eine kleine, rundliche Spitze. Sie sind am Riicken unterhalb der Mitle

angeheftet. Die Filamente sind pfriemenfurmig, haben aber bis etwas liber

die Halfte unten einen breiten, sehr dunnen Saum, der zu beiden Seiten in

eine lange dunne Spitze ausgeht (Fig. 3). Ich sehe keinen Grund, diese

seitlichen Anhangsel der Filamente als Nebenblatter zu bezeichnen, wie dieses

iiblich ist. Der Fruchlknoten schlieBt sich eng an den Diskus an, ist je-

doch von ihm ganz distinkt. Er ist breit oblong, schwach gerieft, 3 mm
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lang und geht in den sehr kurzen Griffel liber, der die kleine, kopfformige

Narbe triigt (Fig. 2). Soweit ich es beurteilen konnte, ist die Bliite auf

Selbslbestaubung eingerichtet. Der Quersch durch den Fruchtknoten

zeigt, daB er zehn Facher hat. Diese sind so gleichmaBig entwickelt, auch

bei den jungsten Knospen, die ich gesehen habe, daB es aussieht, als ob

10 Carpelle vorhanden sind. Dagegen spricht nur, daB die Samenanlagen

Fig. 6. Blutendiagramm. s

Blumenblatt; d = Diskus; x

Kelchblatt; p
= Diskuszahn

ast SuCeres Staubblait; ist = inneres Staub-

blalt; = Fruchtknoten.

Fig. 7. Querschnitt durch 8. Querschnitt durch Fig
eine junge Frucht(2/i), sche- eine rcife Frucht (2/0, sche- querschnittes.

matisch dargestellt. matisch dargestellt.

9. Segment eines Stengel-

(Nach einer

Skizze von Miss A. Whiteside).

Strang einreihig sind (2—3 in jedem Fache), so daB wohl muglicherweise

nur 5 Carpelle gebildet werden, von denen jedoch jedes zwei Facher des

Fruchtknotens bildet. Die Samenanlagen sind schwach kampylotrop mit

der Mikropyle nach auBen und oben (Fig. 4).

Die Frucht ist sowohl in der Entwicklung wie auch in ihrer defini-
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r tiven Ausbildung recht eigentumlich und diirfte wohl kaum init einem der

gebrauchlichen Namen zu bezeichnen sein. Nach der Befruchtung fallt der

Diskus mit den darauf stehenden Organen ab, wahrend der Kelch stehen

bleibt, aber nach und nach verlrocknet. Der Fruchtknoten wachst be-

deutendj bis die Frucht eine Lange von etwa 2—3 cm und eine Breite von

etwa 1— 1,5 cm erreicht. Die Frucht bleibt griinlich, solange sie saflig ist,

und siebt dann den Blattern recht ahnlich. SchlieBiich entsteht eine hell-

braune Trockenfrucht, die sich leicht am Grunde ablost. Man siebt dann

von dem sehr diinnen Perikarp 1 Scheidewande ins Innere strahlen^ die

jedoch von der zentralen Achse losgelust sind (Fig. 8). Haufig ist auch

das Perikarp wenigstens an einer Stelle zwischen den Scheidewanden auf-

gesprungen. Nun stellt sich heraus, daB die Samen in den durchsichtigen,

sehr diinnen Scheidewanden eingebettet sind. Wenn nur ein Same sich

in einer solchen Scheidewand befindet, dann hat man ein Gebilde, das genau

wie ein »geflugelter« Same so mancher Liliaceen oder Bignoniaceen aussieht.

Meistens sind jedoch deren zwei oder drei in jeder Scheidewand. Die Ent-

wicklungsgeschichte zeigt sehr leicht, wie diese merkwiirdige Struktur zustande

kommt. Wahrend die Frucht wachst, verbreitern sich namlich die ur-

spriinglichen Scheidewande sehr bedeutend und sind fast ganz von diinn-

wandigem Gewebe gebildet; die Fiicher des Fruchtknotens bleiben schmal.

SchlieBiich verschwindet nach und nach dieses dunnwandige Gewebe, und

von den urspriinglichen Scheidewanden bleibt nur je eine Reihe von Zellen

auf jeder Seite, so daB schlieBlich die anscheinenden Scheidewande der

reifen Frucht aus zwei Zellreihen bestehen, die jedoch von zwei anliegenden,

ursprunglichen Scheidewanden des Fruchtknotens herriihren und daber im

wesentlichen die Wande der Facher darstellen. Die bezudichen Vorganse

sind sofort zu ersehen, wenn man den Querschnitt des Fruchtknotens in

Fis:ur 6 mit den etwas schematischen Figuren 7 und 8 vergleicht.der

Mit Bezug auf die letzteren muB ich jedoch bemerken, daB, wenn sich die

Frucht entwickelt, die Samen, deren Anlagen urspriinglich ziemlich gleich-

niaBig in drei libereinander liegenden Ebenen gestellt waren, in verschiedene

Ebenen zu liegen kommen, so daB man auf einem Querschnitt einer schon

ziemlich reifen Frucht gewOhnlich nur ein en Samen zu sehen bekommt.

Daruber und darunter schlieBen sich die Wande der Facher eng zusammen.

Die Frucht kann leicht vom Winde weggefuhrt werden und dabei lust sie

sich haufig septicid in eine Anzahl Teilfruchte, manchmal lOsen sich die

einzelnen >Scheidewande« mit den eingeschlosscnen Samen los. Dieselben

sind dann auch noch recht gut zur Verbreitung durch den Wind befahigt.

Hiiufig auch springt die Frucht nur an einer Stelle auf und breitet sich

dann fast in einer Ebene aus. Die Samen selbst sind flach linsenfOrmige

endospermfrei. Die Kotyledonen sind flach und werden bei der Keimung

zu runden, ziemlich flachen Laubblaltern. Das nachste Paar der Laub-

blatter ist den diesen folgenden gleich.

.
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46 S, Schonland, Uber die Gattung Augea Thunb,

Stellung der Gattung. DaB die Gattung mit den Zygophylla-
ceen recht nahe verwandt ist, ist wohl nicht zu bestreiten. Meine Unter-

suchungen haben jedoch gezeigt, daB noch mebr Griinde vorliegen, sie zu

einer eigenen Unterfamilie zu erheben, als dieses bisher der Fall war.

Ich mochte die Augeoideae EngL, gegeniiber den anderen Zygophylla-

ceen, foIgendermaBen charakterisieren

:

» Blatter ohne Nebenblatter. Mechanisches Gewebe im Stamme unter-

brochen, keinen Zylindermantel bildend. Diskus urnenformig die Blumen-

blatter und Slaublatter tragend. Fruchtknoten \ 0-facherig. Frucht mit zar-

tem, trockenem Perikarp, sich haufig mehr oder weniger septicid offnend.

Samen in den Wanden der Facher eingeschlossen, die letzteren eine Art

Fliigel bildend. « SchlieBlich mochte ich noch bemerken, daB sich die eigen-

artige Fruchtbildung wohl an die Coccenbildung, wie sie sich bei einer

Anzahl anderer Zygophyllaceen findet, anschliefien laBt.

Diagnose der Gattung Augea Thunb. (charact. emend.): Calyx

basi obconicus 5-fidus segmentis mucronatis membranaceo-marginatis imbri-

catis, persistens. Petala 5 3-fida staminibus exterioribus oppositis et cum

is inserta. Discus urceolatus membranaceus, dentibus 10 lanceolatis acutis.

Stamina 1 0, ad marginem disci inserta cum dentibus ejus alternantia, ex-

teriora quam interiora breviora, filamenta subulata membranaceo-marginata,

membrana utrisque partibus apice libera lanceolata acuta, antherae dorsi-

fixae introrsae oblongae apice obtuse mucronatae. Ovarium fundo disci

sessile oblongum 1 0-loculare, stylus brevis stigmate parvo subcapitato;

ovula in loculis 2—3, epitropa. Capsula oblonga irregulariter septicida,

decidua, semina in loculis membranaceis inclusa oblique ovata complanata,

testa crassiuscula, albumini 0; cotyledones planae crassiusculae. — Herba

annua carnosa glaberrima, habitu Mesemhi'ianthemi^ radice fusiformi, caule

sympodiali ramis teretibus. Folia exstipulata, opposita, subconnata, sim-

plicia subteretia, subpetiolata, obtusa vel subacuta. Flores pauci ad nodos

caulis breviter pedicellati.

Species 1 capensis, salsiiginosa.
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Zur Geographie der deutschen Laubmoose.

von

H. Paul

na^

Wie die GefaBpflanzen so lassen sich auch die Laubmoose nach ihrer

Verbreitung einer Anzahl von Florenelementen zuteilen. Die uberwiegende

_ jhort natiirlich dem Wald-
gebiet der nurdlich-gemaBigten Zone an. Einige von ihnen, wie Splmgnwn
medium Limpr., Grimmia pulvinata Sm., G. leucopkaea Grev., Schistidium

opoca7'pw7i Br. eur., Tortula muralis Hedw., Hcdwigia albicans Lindb., Fu-
ia hyg7'ometnca Sibth., Ceratodon purpureics Brid., Bryiim argenteum

L-, Mnium rostratum Schrad., Pohjtrichum piliferum Schreb., P. jiini-

perinum Willd., P. commune L., Pohlia nutans Lindb., P. cruda Lindb.,

Leptobryum piriforiyie Schimp., Brachythecium pliimosum Br. eur. und

Stereodon cupressifornns Brid., haben den Weg uber die ganze Erde ge-

lunden, Bemerkenswert ist der Umstand, daB von den verhaltnismaBig

wenigen Polytrichaceen der deutschen Flora allein drei Arten Kosmopoliten

sind, was wohl ein weiterer Beweis fur das hohe Alter dieser Gruppe ist.

Neben diesen echten Kosmopoliten gibt es nun eine nicht geringe Zahl

von Laubmoosen der nurdlich-gemaBigten Zone, die mit Uberspringung der

eigentlichen Aquatorialzone auf der sQdlichcn Halbkugel, besonders in

Australien wiederkehren. Hierher gehOren u. a. Dicranella Schrcberi

Schimp., Didymodon rubellus Br. eur., Tortula papiUosa Wils., T. ruralis

Ehrh., Mniobryum albicans Limpr., Bryum bimum Schreb., B. interme-

dium Brid., B. caespiticium L., Aulacomnium ^mlustre Schwagr., Bar-

'a po}nifor}7tis Hedw., Thuidium delicatulum Mitt., Brachythecium

•osum Br. eur., B. rutahulnm Br. eur., B. rirulare Br. eur., Eurhyn-
chium praelongum Br. eur. , Amblystrgium fdicinum De Not. , A. serpens
Br. eur., Drepanocladus Sendtneri Warnst., D. Kneiffii Warnst., D. flui-

tans Warnst., Calliergon cordifolium Kindb. und Acrocladium cuspidatum
Lindb. Manche haben auch vereinzelte Standorte in den Tropcngebieten,

2- B, Hylocomium Schreberi De Not., Bryum turbiiuitum Br. eur. und
^- erythrocarpum Schwagr. Die angefiihrten Beispiele stellen haufige bis

sehr gemeine Arten dar. Ihre groBe Verbreitung nimmt daher nicht wunder.

snlehi
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AuBer diesen allgemein verbreiteten Vertretern der deutschen Moos-

flora gibt es aber auch viele, die im Gebiete auf gewisse Regionen be-

schrankt sind. Manche gehuren den Gebirgsziigen an und kommen in der

Ebene nur in geringerer Zahl oder in einzelnen Standorten vor, andere

sind nurdlicher oder siidlicher und westlicher Herkunft und beriihren unser

Gebiet nur in scbmalen Strichen oder einzelnen Punkten. Mit einigen dieser

Vorkommnisse von Moosen auBerhalb ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes

woUen wir uns im folgenden niiher beschaftigen.

Die Moose der erratischen Blocke in der Tiefel)ene.

Eine eifrige floristische Tatigkeit hat auf den vom Nordlandeis in die

norddeutsche Tiefebene transportierten Urgesteinsblucken der ausgedehnten

Moranengebiete eine betrachtliche Zahl von Moosen konstatiert, die von

jeher das Interesse der Pflanzengeographen erregen muBten, Sind es z. T.

doch Vertreter von Genossenschaften, die der Tiefebene sonst fremd sind.

Es haben sich mancherlei Vorstellungen von der Herkunft dieser Moose ge-

bildet, man hielt sie leils fiir alte Ankummlinge, die ihren Weg zu uns auf

den Gesteinsblucken selbst wahrend der Eiszeit gefunden haben, teils fiir

neue Ansiedler, die bei der leichten Verbreitungsmoglichkeit durch die

Sporen erst in jungerer Zeit nicht allein von Norden, sondern eher sogar

von den siidlich davon gelegenen Gebirgsziigen her Besitz von den Blacken

genommen haben.

Um diese Frage entscheiden oder auch nur diskutieren zu konnen,

mussen wir sehen, welche Moose iiberhaupt an erratischen Blucken ge-

funden worden sind. Es sind folgende Arlen, deren Verbreitungsgebiet in

Klammern angefiihrt sei:

Andreaea peirophila Ehr. (In vereinzelten kleinen Polstern in der ganzen Tiefebene.)

A, liothii Web. u. Molir. (Oldenburg, Pommern, PreuCen.)

Dicranoiveisia cirrata Lindb. (Hier und da im ganzen Gebiet.

D. crispiila Lindb. (Pomincrn: Fricdrichshorst,)

Cynodontium strtimifcritm De Not. (Mecklenburg, Pommern, OstpreuCen.)

Dichodoniiujn pdlncidtcm Schimp. (Ostprignitz, Pommern.)

Dicranum viridr Lindb. (Seiten, z. B. OstpreuBen.)

D. vwntamtni Iledw. (Ilier und da.)

Dia*aniim falvnm Hook. (OstpreuCen.)

I), longifolhnn I^brb. (Im ganzen Gebiet zerslreut.)

Ceratodon purpurrus Brid. (Gemcin.)

Trichostomtini cylindricum lir. cur. (Xur Brandenburg: Chorin und Pommern: Tarmen.)

Barhida sinuosa Braithw. (Ostprii^^nitz: LiUkcndorf; Schleswig: Flensburg.)

B, vincalis Brid. (Brandenburg, Pommern, Schleswig-Holstein.)

B. rifjidida Mitt. (Ostprignitz, Neumark.)

Tortula papillosa Wils. (Sebr sclten.;

T. latifolia Bruch, (Seiten.)

T. puhinata Limpr. (Seltener.)

T. rtiralis Ehrh. (Hier und da.)

Schistidmm apocarpum Br. eur. (Hiiufig im ganzen Gebiet.)

\
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S. co7ifertum Br. eur. (Selten z. B. Neuraark.)

2 Orimmia pulvinata Sm. (Gemein.)

\ 0. Doniana Sm. (Selten Mecklenburg, Pommernj Brandenburg, Nieder-Schlesien,)

I
0, leiicophaea Grev. (Selten OstpreuCen, Brandenburg.)

0^ eommiitata lliiben. (Selten Schleswig-Holstein, Brandenburg, OstpreuCen, Pommern.)

Q. ovata Web. u. Mobr. (OstpreuCen, Schlesien, Brandenburg.)

0, decipiens Lindb. (Schleswig, Lauenburg, Ostfriesland, Oldenburg, Bremen, Pom-
mern, Brandenburg, Scblesien.)

(?. triehophylla Grev. (OstpreuCen, WestpreuCen, Pommern, Brandenburg, Hamburg,

Schleswig-Holstein.)

0. Muhlenbeekii Schimp. (OstpreuCen, WestpreuCen, Pommern, Brandenburg, Schles-

wig-Holstein, Schlesien.)

0, montana Br. eur. (Pommern: Tarmen.)

Dryptodon pate^is Brid. (Sehr selten Pommern, Brandenburg, OstpreuCen.)

B, Harhnani Limpr. (OstpreuCen, Pommern, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Ham-

burg, Oldenburg, Brandenburg, Schlesien.)

Bhacomitrium protensimi A, Braun. (Hannover, Hamburg, Brandenburg, Pommern.)

Rh, aciculare Brid. (Mecklenburg, Schleswig, Hamburg, Pommern.)

Rh. fasciculare Brid. (OstpreuCen, WestpreuCen, Pommern, Schleswig, Hamburg,

Brandenburg.)

Rh, sudettciim Br. eur. (Pommern, Brandenburg, Hamburg.)

Rh, afflne Lindb. (Luneburgi).)

Rh, heterostichum Brid. (Zerstreut im ganzen Gebiet.)

Rh, hypnoides Lindb. (Zerstreut Im ganzen Gebiet)

Rh. microcarpmn Brid. (Pommern: Friedrichshorst; West- und OstpreuCen, nach

LiMPRicHT fraglich.)

Brachysteleum polyphylhnn Hornsch. (Schleswig-Holstein: trittau.)

Sedwtgia albicans Hedw. (Haufig.)

Ulota amerieana Mitt. (Pommern: Friedrichshorst; ob an Felsen oder Baumen?)

U. crispa Brid. (Selten an Blocken.)

U, crispula Brucb. (Selten z. B. Brandenburg; Briisenwalde.)

U' Bruchii Hornsch. (Selten.)

Orthotrichum Lyellii Hook u. Tayl. (Seltener.)

0. leiocarptmi Br. eur. (Seltener.)

0. rupestre Schleich. (OstpreuCen, WestpreuCen, Pommern, Schlesien, Brandenburg,

Schleswig, Bremen, Westfalen.)

0. speciostmi Nees. (Verbreitet.)

0. affine Schrad. (Seltener an Blocken.)

0. ano77iahim Hedw. (Haufig.)

0- ciipidatum Hoffm. (Im ganzen Gebiet.)

0- pallcns Bruch. (Selten.)

Plagiopus Oederi Limpr. (WestpreuCen: Graudenz.)

Lmcodim scinroidcs Schwugr, (Verbreitet.)

^ntitrichia citrtipcndida Bi'id. (Verbreitet.)

^eckera crispa Hedw. (Selten z. B. Neumark.)
^- P2imila Hedw. (Selten.)

^' complanata Huben. (Hier und da.)

Hoynalia trichomanoidcs Br. eur. (Seltener.)

^) R. TiMM, Einige Moosexliursionen ins Luneburger Gebiet. Naturwiss. Ver. Lune

r L^H

Botanische Jahrbficlier. L. Bd. Supplementl^and. ;;: ^, ^
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Leskea polycarpa Ehrh. (Verbreitet.)

Anomodon viticulostis Hook u. Tayl. (Hier und da.)

A, longifolius Bruch. (Selten z, B, Brandenburg: Barwalde.)

Pterigynandrtmi filiforme Hedw, (Selten.)

Pseudoleskea atrovirens Br. eur. (OstpreuDen: Lyck.)

Thuidium delicatulum Mitt, (Selten.)

Isothecium myurmn Brid. (Haufig.)

L myosuroides Brid. (Selten, im ganzen Gebiet.)

Homaloiheciimi sericeum Br. eur. (Gemein.)

H. Philippeanum Br. eur. (OstpreuCen: Konigsberg.)

Brachytheciu7n populeum Br. eur. (Haufig.)

Br, plumosum Br. eur. (Selten, im ganzen Gebiet.)

Eurhynchium Stokesii Br. eur. (Hier und da.)

E. velutinoides Br. eur. (OstpreuCen: Apken.)
' E, crassinervimn Br. eur. (Pommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg.)

Bhynchostegiella algiriana Warnst. (Pommern: Friedrichshorst.)

Isopterygium depresstim Mitt. (OstpreuBen, Schleswig.)

Amhlystegiella siibtilis Lske. (Selten.)

Rhytidiadelplius loreus Warnst. (Selten.)

Eylocomium timhratum Br. eur. (Pommern: Friedrichsborst; OstpreuCen: Osterode.)

-H". brevirostre Br. eur, (Zerstreut.)

Ptilium crista castrensis De Not. (Selten,)

Homomallhwi inrurvalum Lske. (Selten,)

Stereodon cupressiformis Brid. (Gemein.)

Brepanocladiis uncinatus Warnst. (Ziemlich selten.)

Thamnium alopecurum Br. eur, (Selten, im ganzen Gebiet.)

Die angefuhrten Verbreitungsangaben sind gruBtenteils den Werken

von LiMPRiCHT, Laubmoose Bd. IV von Rabenhorsts Kryptogamenflora, und
w

Warnstorf, Laubmoose aus Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, ent-

nommen; sie beziehen sich nur auf das Vorkommen an erratischen Blocken.

Von den aufgezahlten Moosen sind Ceratodon purpm^eits Brid., Tm^-

tula ruralis Ehrh., Schistidium apocarpum Br. eur., Grimrnia pulvinata

Br. eur., Hedivigia albicans Hedw., Orthoh^ichiim anomalum Hedw. und

Stereodon cupressiformis Brid. gemeine Ubiquisten oder sonst recht ver-

breitete Moose; sie konnen also liber die Herkunft der Moose auf erra-

tischen Blocken keine Auskunft geben.

Auch Dicranoweisia cirrata Lindb., Dicranum viride Lindb., B. mon-

tanum Hedw., Tortida papillosa Wils., T. latifolia Bruch, T. pulvinata

Limpr., Ulota crispa Brid., U. crispula Bruch, Orthotrichum Lyellii Hook,

u. Tayl., Orthotrielmni leiocarpitm Br. eur., 0. speciosum Nees, 0. affme

Schrad., O. pallens Bruch, Leiteodon sciuroides Schwiigr., Antitrichia cur-

Neckera crisna Hedw., N. viimila Hedw., N,

Homalia Ano-

modon viticulosus Hook. u. Tayl., Pterigynandi^iim filifoj^me Hedw., Thu-

idium delieatulufn Mitt., Isothecium myurum Brid., Homalothecium seri-

ceitm Br. eur., Brachythecium populeum Br. eur., Eurhynchium Stokesii

Br. eur., Amhlystegiella suhtilis Lske., Rhytidiadelplius loreus Warnst,

-J-,
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Hyhcomium hrevirostre Br. eur, und Ptilium crista castrensis De Not. sind

ebensowenig dazu imstande; sie kommen fast alle hauflger auf anderen
w

Substraten, die meisten an Baumen, einige auf der Erde, in der Nachbar-

sehaft erratischer BlOcke vor. Daher ist es kein Wunder, wenn sie von

dort auch auf diese iibergehen.

Ferner scheiden fiir die Beurteilung der Frage aus: Cynodontium

strumiferum De Not., Dichodontium pellucidum Schimp., Dicranum lon-

gifolium Ehrh., Barbida vinealis Brid., Barbula rigidula Mitt, und Drepa-

nodadus uncinatus Warnst. ; obwohl gem Felsbewohner, sind sie doch

auch von anderen Substraten im Gebiet bekannt und kunnen von dort die

Urgesteinsblocke erst nachlraglich besiedelt haben, wenngleich nicht von

der Hand zu weisen ist, daB es auch umgekehrt sein kann. Sie sind auBer-

dem sowohl siidlich als auch nordlich vom Gebiet verbreitet; daher kunnen

aus ihrem Vorkommen keine Schlusse gezogen werden.

Die ubrig bleibenden Arten sind fast ausschlieBliche Gesteinsbewohner.

Von ihnen gehuren folgende der Berg-, z. T. auch der alpinen Region der

skandinavischen und mitteldeutschen Gebirge an: Andreaea petrophila

Ehrh., Andreaea Rothii Web. u. Mohr., Dicranoweisia crispula Lindb.,

Triehostomum cyU?idricum Br. eur., Schistidium confertum Br. eur., Orim-
mia Boniana Sm., G. leucophaea Grev., O. commutata Huben., G. ovata

Web. u. Mohr, G. decipiens Lindb., G. trichophijlla Grev., G. Miihlen-

beckii Schimp., G. montana Br. eur., Bryptodon patens Brid., B. Hart-

inani Limpr., Rhacomitrium protensum A. Br., Rh. aciculare Brid., Rh.

fasciculare Brid., Rh. sudeticum Br, eur., Rh. affine Lindb., Rh. hete-

rostkhum Brid., Rh. hypnoides Lindb., Rh. microcarpum Brid., XJlota

americana Mitt., Orthotrichum rupestre Schleich., 0. cupnUtum Hoflm.,

Plagiop7zs Oederi Limpr., Pseudoleskea atrovirens Br. eur., Isothecium

^yosuroMes Brid., Brachythecium pliwiosum Br. eur., Eurhynchium e?'as-

sinervium Br. eur., Isopterygium depressum Mitt,, HomomaUium incur-

I'Citum Lske. und Thamnium alopecurum Br, eur. Sie kunnen also sowohl

von Norden wie von Suden gekommen sein; daher wird auch durch ihr

Vorkommen auf Urgesteinsblucken in der Tiefebene die Frage, oh es »er-

ratische Moose* gibt, nicht gelost. Ebenso ist nach diesen Gesichtspunkten

der vereinzelte Fund von Pseudaleskea atrovirens Br. eur. in OstpreuBen

kern so groBes ^^bryogeographisches Ratsel*, wie LimprichtI) gemeint hat.

Die schlieBlich noch iibrigbleibenden Moose unserer Liste beanspruchen

groBeres Interesse und mussen daher einzeln besprochen werden.

Dicranum fuhum Hook, ist nach Brotherus 2) an beschatteten Felsen

J^urch das mittel- und suddeutsche Bergland ziemlich verbreitet, vereinzelt

'0 der norddeulschen Tiefebene und in Schweden, in Nordamerika weit

<) LiMPRlCHT, 1. c. II. Bd. p. 8H.
2) Brotherus, Laubmoose in Engler-Pra.ml, Nat. Pflzfam.
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verbreitet. Es ist daher wohl viel wahrscheinlicher, daB das Vorkommen
an erratischen Blocken in der Ebene auf Neuansiedlung von den mittel-

deulschen Bergen her als von Schweden zuriickzufiihren ist. Vielleicht ist

es sogar von hier aus nach Skandinavien durch Sporenverwehung gelangt.

Barhula sinuosa Braithw. ist eine westliche Art, die in den Kiisten-

landern Westeuropas von Frankreich bis Danemark gefunden wurde. Der

Fundort bei Flensburg fallt also in das eigentliche Verbreitungsgebiet des

Mooses, der Ostprignitzer stellt einen versprengten Punkt dar wie der von

Gehebb konstatierte in der Rhon. Die Pflanze ist also von Westen her

gekommen.

Brachysteleum polyphyllum Hornsch. ist ebenfalls eine westliche Form,

von Nordspanien bis Norwegen verbreitet und in Suddeutschland bis zum
Fichtelgebirge hereinreichend. Der Fundort in Schleswig-Holstein fallt also

in das Verbreitungsgebiet.

Homalothecium Philippeanum Br. ear. kann deswegen kein erratisches

Moos sein, weil es in Skandinavien iiberhaupt nicht wachst, sondern nur

in den Berg- und Alpenlandern von Mitteleuropa, Pyrenaen und Norditalien.

Dieser Umstand bewog Limpricht bei der Erwahnung des Konigsberger

Fundortes sich gegen die Existenz erratischer Moose auszusprechen. In

der Tat ist keine andere Muglichkeit vorhanden, als daB dieses Moos von

Siiden her in postglazialer Zeit auf den erratischen Block in OstpreuBen

gelangt ist.

Eurhynchium velutinoides Br. eur. ist wohl ebenfalls von Siiden her

nach OstpreuBen gelangt, da es im Norden nur in Norwegen, also raum-

lich wait vom Fundort Apken vorkommt.

Rhynchostegiella algiriana Warnst., ein siidliches Moos, welches auch

im Westen haufiger ist, hat in Schweden nur geringe Verbreitung, weshalb

die Ansiedlung von den Gebielen seiner groBeren Haufigkeit wahrschein-

licher ist; es kommt librigens im Gebiet auch an Mauern vor.

Anspruch darauf erheben mit den vom Gletschereis transportierten Blocken

nach Pommern und OstpreuBen gelangt zu sein, weil es im Gebiete der

norddeutschen Tiefebene bisher nicht anders als auf erratischem Gestein

gefunden wurde, wlihrend es im Gebirge haufiger auf Waldboden wachst.

Wenn es sich urn Neuansiedlung handeln wiirde, die ja an und fiir sich

nicht ausgeschlossen ist, so ware doch merkwiirdig, daB die Sporen des

Mooses gerade nur auf die erratischen Blocke gefallen sein sollen, wo es

sicherlich auf Waldboden mindestens ebenso geeignete Platze gefunden hiitte.

Dieser Umstand laBt auch die nOrdliche Herkunft durch Gletscher-

transport fur manche der erwahnten Gebirgsmoose immerhin plausibel er-

scheinen, bewiesen kann sie aber keineswegs dadurch werden, denn es

bleibt daneben immer noch die Moglichkeit offen, daB alle erwahnten Vor-

kommnisse als Neuansiedlungen durch Sporenverwehung in postglazialer

')
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Zeit gedeutet werden konnen. Sicher ist das wohl der Fall fur die west-

lichen und siidlichen Arten, die Ubiquisten und ebenfalls fiir die Moose^

welche im Gebiet auch auf anderen Substraten gefunden wurden.

DaB LiMPRicHT sich gegen die Theorie von der glazialen Herkunft der

Moose auf den erratischen Blocken ausgesprochen hat, wurde bereits

erwahnt. Auch Warnstorf ist derselben Meinung. Friiher schon hatte

J. Amann ^) durch seine Untersuchungen liber die Laubmoose der erratischen

Blocke der schweizerischen Hochebene und des Jura festgestellt, daB sich

keine eigentlichen alpinen Arten, die fiir die Umgebung der Gletscher cha-

rakteristisch sind, darunter befinden. Er schloB daraus und aus ahnlichen

Grunden, wie wir sie oben anfiihrten: »Die Moose der erratischen Blocke

der Schweiz konnen nicht als Beweis dienen fiir einen Transport alpiner

Pflanzen in die Ebene durch die Gletscher der Eiszeit. Die Annahme^ daB
sie sich nachtraglich und im Laufe der jetzigen geologischen Periode auf

dem erratischen Gesteine des Tieflandes angesiedelt haben, liegt naher und
erscheint wahrscheinlicher.

«

Mutatis mutandis konnen wir dasselbe auch fiir die erratischen Blocke

der norddeutschen Tiefebene sagen. Es ist auf ihnen kein einziges Moos
gefunden worden, das entweder ausschlieBlich hochalpin ware oder nur in

Schweden, nicht aber auch siidlich davon vorkame. Deshalb ist es nicht

nioglich, die glaziale Herkunft der Moose auf den erratischen Blocken zu

beweisen. Ebenso kann sie aber auch nicht vollig geleugnet werden. Die

Moglichkeit liegt immerhin vor, denn es konnen ja urspriinglich auch Glet-

scherrandmoose an den Blocken vorgekommen sein, sich aber nicht, in der

Ebene gehalten haben, weil ihnen die klimatischen Bedingungen nicht zu-

sagten. So sind dann schlieBlich nur die weniger empfmdiichen montanen
^nd subalpinen als Bewohner der erratischen Gesteine ubriggeblieben und
solche der Ebene haben sich zu ihnen gesellt.

Arktische, subarktische, subalpine und alpine Moose in der

norddeutschen Tiefebene.

Einzelne Funde alpiner oder hochnordischer Moose sind schon vor

geraumer Zeit in der norddeutschen Tiefebene gemacht worden. Da sie

sich aber lange nicht wiederholten, wurden Zweifel an der Richtigkeit der

Bestimmung erhoben oder Verwechslungen der Herbarzettel usw. vermutet.

neuerer Zeit sind aber manche dieser Beobachtungen bestatigt worden,
^uch sind weitere Arten gefunden worden, so daB diesen alten Angaben
Glauben geschenkt werden muB. Bisher wurden folgende hierher gehOrige

Moose konstatiert2):

Woh
ischen Hochebene und des Jura? Ber. d. schweiz. hot. Ges. Heft IV, Bern i894.

Warnstorps

, Sphagnales-Sphagnaceae, Leipzig 19H, die uber die meisten ubrigen
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; Sphagnum Wulfiaiium Girgens. WestpreuBen: Marienwerder; OstpreuBen:

Lyck. 1st mehr im subarktischen Gebiet verbreitet, im arktischen in

GrOnland, sonst in den russischen Ostseeprovinzen und von Moskau

nurdlich nicht selten. Stidlich dieses Gebietes' nur in der Bukowina

und angeblich im Bohmerwalde.

S, Lindbergii Schimp. Ponimern: Moor am Polacksee bei Tarmen; Schle-

sien: Breslau. Im arktischen und subarktischen Gebiet verbreitet;

Schottland, Shetlandsinseln; Esthland; atlantisches Nordamerika; Japan.

In Mitteleuropa nur noch Harz : Brocken , 1140m; Riesengebirge

1100—1400 m; Alpen: an der Grenze von Salzburg und Steiermark

im Salzriegelmoor bei Stadl am Lasaberg 1870 m.

S. Jensenii Lindb. OstpreuBen: Angerburg. Subarktisches Europa und

Asien; russische Ostseelander; MittelruBland; Japan.

S. balticum Russ. Pommern, Ost- und WestpreuBen, Brandenburg, in ein-

zelnen Fundorten. Arktisches und subarktisches Gebiet; England,

Schottland; russische Ostseelander, MittelruBland; atlantisches Nord-

amerika. In Mitteleuropa nur noch: Thiiringen, Erzgebirge, Argau und

Oberbayern, in ganz vereinzelten Fundorten,

Distichium iiiclinatiim Br. eur. Brandenburg: In einem Moor bei Anger-

miinde. Auf der nOrdl. Hemisphare subarktisch-subalpin. In den

Alpen verbreitet; in den Mittelgebirgen selten.

Dicranum congestum Brid. Pommern: Gr. Linichen. Subarktisch-subalpin.

Nord- und Mitteleuropa, in den Alpen haufiger als im Mittelgebirge;

Kaukasus, Japan, Sibirien, Nordamerika.

Tm'teUa inclinata Limpr. Pommern: Misdroy, auf Diinen; Vogelsang und

Ufer derMadii bei Stettin. Subarktisch-montan bis subalpin. Europa;

Kaukasus.

T. fragilis Limpr. Brandenburg: Arnswalde, am Ostufer des Stawinsees.

Montan bis hochalpin — subarktisch bis arktisch; in den Alpen ver-

breitet, viel seltener in den Mittelgebirgen, nur Rhon und Schwarz-

wald; auch auf Dunen in Holland; Kaukasus, Himalaya, Sibirien,

Zentralasien, Ostchina, nOrdlichste Telle von Nordamerika.

Tayloria serrata Br. eur. Brandenburg: Havelufer zwischen Potsdam und

Templin. Subalpine bis alpine Region der Gebirge Mitteleuropas ; nOrd-

lichste Telle von Nordamerika. \

Tetraplodon Tunioides Br. eur, Oldenburg: Ipsvveger Moor bei Oldenburg,

bei Ibenbrock (Oldenbrock); Westfalen: am UfTler Moor im Munster-

lande; Hannover: im Herbergerfelde bei Osnabruck, Geestemunde; Ham-
burg: Pinneberger Harksheide^]. Hohere Berg- bis Hochalpenregion

Moose den erwahnten Werken von Warnstorf und Limpricht und die Verbreitungs-

angaben dem zitierten Werke von Brotherus entnommen.

\) R. TiMM, Beitrage zu unserer Moosflora. Abb. aus dem Gebiete der Naturw.

herausg. vom Naturw. Ver. in Hamburg. XIX. Bd, 2. Heft, 1907.
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der Gebirge Zentraleuropas ; Belgien , GroBbritannien ; Skandinavien,

Finnland und Kola verbreitet; Spitzbergen; Sikkim und Yunnan; Si-

birien; Japan; nOrdl. Nordamerika; Hocbgebirge Neuseelands.

T. angustatus Br. eur. Unter dem Namen T. balticus beschreibt Warn-

STORF^) ein in OstpreuBen: Gr. Moosbruch bei Lauknen von H. Gross

1911 gefundenes

Huhere Berg- und

MooSj das nach der Diagnose dem T. angustatus

Br. eur. nahe steht und wohl nur eine Varietal davon darstellt. Letz-

tere Art ist in Skandinavien und Finnland verbreitet, geht in Norwegen

bis 70^15' nordl. Br., in den Gebirgen Mitteleuropas von der oberen

Berg- bis zur Alpenregion, in Norditalien und Schottland selten; in

den nOrdlichsten Teilen von Nordamerika.

Splachnum sphaericum Sw. Oldenburg: um Jever.

Alpenregion von Nord- und Zentraleuropa, Norwegen bis 70^30'; Nord-

italien, GroBbritannien, Sibirien, nordlichste Teile von Nordamerika.

Pohlia gracilis Lindb. Brandenburg: Bahnausstich bei Buch und Bahnaus-

stiche bei Hirschgarten und Sadowa in der Umgebung von Berlin.

Hamburg: Sandbaggergrube bei Boberg^). Alpin bis hochalpin in Zen-

tral- und Nordeuropa; Kola, Nordfinnland; Faror, Schottland selten;

Pyrenaen; Kaukasus; Sibirien, Oregon, Ostgronland.

Pohlia piilchella Lindb. Hamburg: Ausstiche bei Bergedorf und bei Wands-

beck in einem Fahrwege zwiscben Jenfeld und Schiffbeck; Pommern:

auf Waldwegen in Forst Herzberg bei Friedrichshorst; OstpreuBen:

im Warschkeiter Forst bei Zesen. Skandi-PreuB.-Eylau: Waldweg im

navien und Finnland zerstreut (Norwegen bis 70^13'), Halbinsel Kola,

Esthland; ostl. und mittl. Teile von Nordamerika,

Bryum elegans Nees. Brandenburg: in der var. Ferchelii Breid. bei Bar-
+

walde an der Chaussee nach Giistebiese auf Sand. Berg- und Alpen-

region von Zentraleuropa; Spitzbergen, Sudfinnland, Skandinavien,

Faror, GroBbritannien, Frankreich, Pyrenaen, nOrdl. Teile von Nord-

amerika.

Philonotis Brandenburg: Eisenbahnausstich bei Buch; auf

Tonboden bei Boitzenburg. Obere Berg- und Alpenregion der Mittel-

gebirge und Alpen selten, Transsilvanische Alpen, Karpathen; Petschora-

land, Kola, GrOnland, Gebirge Skandinaviens ziemlich verbreitet; Fiirur,

Schottland, Frankreich sehr selten.

Oligotrichum hercynicum Lam. u. De Cand. Rosengarten bei Harburg in

einem lehmigen Waldwege^). Obere Berg- bis Alpenregion der zentral-

^) C. Warnstorf, Warnst
Moore, Schriften der Physik.-5konom. Ges. zu Konigsberg in PreuCen, LIII/LIV. Jahrg

< 91 2/^3.

2) R. TiMM, Beitrage zu unserer Moosflora usw.

3) R. TiMM, Einige Moosexkursionen ins Luneburger Gebiet, 1. c. p. 74.
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europaischen Mittel- und Hochgebirge; Kola^ Nordfinnland, Skandina-

vien, FarOr, GroBbritannienj Mt-Dore, Pyrenaen, Apenninen, Norditalien,

GrOnland, Alaska.

Polytrichiim alpinum L. WestpreuBen: auf Torf bei Ostrow-Lewark nachst

Stuhm. HOhere Berg- und Alpenregion durch die Mittel- und Hoch-

gebirge von Europa bis in die Arktis; Kaukasus, Nord- und Zentral-

asien, Sachalin; nordl. und westl. Nordamerika; Kerguelen, Ostaustralien,

Tasmanien, Neuseeland, Sudgeorgien, an der GerlachstraBe.

Fontinalis daUcarlica Schimp. WestpreuBen: an mehreren Stellen der nord-

westlichen Seenplatte. NordruBland, Finnland, Skandinavien, nordliche

Teile von Nordamerika.

Dichelyma falcatum Myrin. WestpreuBen: Gossentinbach bei Pretoschin,

Kreis Neustadt, und Wiszniewo bei Lobau. Halbinsel Kola, Finnland^

Skandinavien verbreitet. Island, Sibirien, Bergregion der ostl. Teile von

Nordamerika. Siidlich von unserem Gebiet nur im Iser- und Riesen-

gebirge und Siebenbiirgen, in je einem Fundorte bekannt.

squaiYosuliim Lindb. Brandenburg: Barwalde; Lieberose;Hete?veladium squaiYosulitm Lindb.

Schlesien: Griinberg. Montan bis hochalpin in ganz Europa, Kaukasus,

nordl. Teile von Nordamerika, Ecuador.

Brachytheciitm Starkd Br. eur. Pommern: Friedrichshorst. Montane bis

alpine Regionen der Gebirge Europas mit Ausnahme der siidlichen

Teile; in Norwegen bis 70^25' n. Br,; Kaukasus, Jeniseigebiet, Amur-

Weslfalen

\) R, TiMM, Beitrage zur Kenntnis unserer Moosflora, 1. c. p. 47.
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gebiet, Japan, nordlichere Teile von Nordamerika.

Plagiothecium striatellum Lindb. Mecklenburg: Ratzeburg; H

senwald. Auch von Jutland, Bornholm und Bredelar in

kannt. Hauptverbreitung oberhalb der Baumgrenze in den Sudeten

und in Skandinavien; mitteldeutsche Gebirge und Alpen mehr spora-

disch; Finnland, Kola; Schottland sehr selten; Pyrenaen; ostl. und

nordl. Teile von Nordamerika.

Campylmm Halleri Lindb. Hamburg: Granitmauer des Isebeck-Kanales. r

Obere Berg- und Alpenregion der Tatra und Alpenkette haufig, mittel-

deutsches Bergland selten; Skandinavien; Schottland sehr selten; Frank-

reich, Norditalien; Westhimalaya; Labrador, Newfoundland, Kanada.

Calliergon Richardsoni Kindb. Schleswig-Holstein; Beekmoor bei Tangstedt

(Kreis Stormarn^)). Voralpcn- bis Alpenzone der usterreichischen Alpen-

lander ziemlich verbreitet, Finnland und Skandinavien zerstreut, haufig

im nordlichen Nordamerika und in den Tundren Sibiriens.

Hierher gehOren auch einige der im vorigen Abschnitte genannten

Moose auf erratischen Blucken, ferner Distickium capillaceum Br. eur. und

Bryum paUescens Schleich., beide besonders in der alpinen Region haufig f

und weit nach Norden gehend, in der Tiefebene von einer groBeren Zahl

^^
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von Fundorten bekannt. Mnium
Meesea

Warnst

ropas liegt, die aber mit zahlreichen Fundorlen bis weit nach Mitteleuropa

dringen und auch in der ganzen Tiefebene von einzelnen Stellen bekannt

sind. Sie vermitteln den Ubergang zur |illgemeiner verbreiteten Gruppe

der mitteleuropaischen Moose.

Wie sind nun diese versprengten Fundorte zu deuten? Sind sie als

Neuansiedlungen oder als Reste ehemaliger weiterer Verbreitung aufzufassen?

LiMPRicHT erschienen einzelne der damals bekannten Fundorte alpiner Moose

in der Tiefebene so merkwiirdig und unerklarlich, daB er sie ohne Kom-
mentar anfiihrte und, wo er keine Belegexemplare erhalten konnte, neuer-

liche Bestatigung verlangte. Angesichts der vielen oben angefiihrten Funde

ist nun an diesen Vorkommnissen heute nichts Wunderbares mebr, beson-

ders da wir wissen, daB auch unter den GefaBpflanzen Vertreter der boreal-

alpinen Assoziation in der norddeutschen Tiefebene vorhanden sind. Ich

erinnere an Betula nana^ Salix myrtilloides^ Jiineus stygius^ Carex vagi-

nata^ C, magellajiica^ Saxifraga Hirculus u. a. m. Die meisten Autoren

haben die Fundorte dieser Pflanzen als Glazialrelikte aufgefaBt, obwoh] es

nicht an gegenteiligen Meinungen gefehlt hat. So hat besonders Weber i)

an zwei Standorten der Betula nana nachgewiesen, daB es sich bier nur

urn ganz junge Ansiedlungen handeln kOnne. Und die heute auf Flach-

niooren wachsenden Pflanzen dieser Gesellschafl batten sich erst ansiedein

konnen, als durch Beseitigung der ursprunglichen Vegetation und durch

Entwasserung die ihnen zusagenden Bedingungen geschafTen wurden. Weber
ist daher der Meinung, >daB die betreffenden Pflanzen erst in verhaltnis-

maBig jungeren Abschnitten des postglazialen Zeitalters von Skandinavien

zu uns libergesiedelt sind und nicht als Relikte der Eiszeit betrachtet wer-

den diirfenj wenigstens nicht ohne weiteres bloB deshalb, weil sie der

borealen Assoziation angehuren*.

Neuerdings hat sich H. Preuss^) wieder fur den Reliktencharakter aus-

gesprochen, weil die boreal-alpinen Pflanzen in Ost- und WestpreuBen be-

sonders an Ufern von Erosionsseen wachsen, weil sich ferner die Vertreter

dieser Assoziation an den Standorten haufen und endlich, weil sie beson-

ders auf Mooren wachsen. Diese kalteliebenden Pflanzen finden hier ihre

SQnstigsten Wachstumsbedingungen und verschwinden zum grOBten Teil

^ach Austrocknunc: des Standortes.

1) C.A.Weber, Die Geschichte der Pflanzenwelt des norddeutschen TiefJandes seit

"er Tertiiirzeit. Abdr. aus den Result, scientif. du Congres intern, de Botanique Wien
^905. Jena <906. p. 98.

2) Hans Preuss, IJber die boreal-alpinen und ponlischen Assoziationen der Flora in

Ost- und WestpreuBen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXVII. -1909. p. 255.
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Was
soweit sie Moorbewohner sind, als Glazialrelikte auffassen. Das ware also

besonders bei den vier Sphagnum-kvien der Fall, fiir S. Liiidbergii Schimp.

ist dies schon von Warnstorf^) ausgesprochen worden. Die drei iibrigen

haben in den benachbarten russischen Ostseelandern reichliche Verbreitung,

daher kann das Vorkommen im nordustlichen deulschen Tieflande nicht

wundernehmen; sie befinden sich bier am Rande ihrer allgemeineren Ver-

breitung. Ebenso konnen moglicherweise auch die anderen in Mooren ge-

fundenen Moose, wie Distichmm inclinafum Br. eur., Polytrichum alpinum

L. und Calliergon Richardsoni Kindb. Glazialrelikte sein.

Eigentumlicherweise find^ sich unter den in Rede stehenden Moosen

vier Splachnaceen, obwohl die deulsche Flora sonst durchaus nicht reich

daran ist. Fur drei von ihnen, Splachnum sphaei^icum Sw. und die beiden

Tetraplodoji-AvlQx^j welche auf tierischen Resten wachsen, ist durch Bryhn^)

die Verbreitung der Sporen durch Fliegen nachgewiesen worden. Wenn

wir sie nicht als Relikte auffassen, miissen wir einen Transport der Sporen

durch die Insekten von den nachsten Standorten in den Mittelgebirgen,

etwa im Harz, annehmen. Das liegt in der Tat im Bereich der Moglich-

keitj denn es ist bekannt, daB Insekten oft in groBen Schwarmen weit ver-

schlagen werden. AuBerdem werden einzelne Exemplare durch die modernen

Verkehrsmittel auf groBe Strecken verschleppt. Timm^) ist jedoch anderer

Meinung; er sagt von Tetraphdoii ^nnioides Br. eur.: > Dieses saprophy-

tische jGebirgsmoos^ ist von Geestemunde, Hamburg und Magdeburg in

der Tiefebene bekannt geworden. Als der Magdeburger Standort entdeckt

worden war, wurde fur die Herkunft der Sporen der Brocken beschuldigt,

obgleich das Moos dort nur von einem Fundort und aus dem Harz sonst

iiberhaupt nicht bekannt ist. Da nun in diesem Falle die Sporen durch

SchmeiBfliegen verbreitet werden, so ware eine Reise dieser Tiere vom

Brocken nach Magdeburg im Interesse der Moosfreunde ja denkbar, ob-

gleich Fliegen gern an demselben Fundorte festhalten; fiir Geestemunde

und Hamburg ist diese Erklarung aber zu weit hergeholt, Viel naber liegt

es, zu denken, daB in der nordwestdeutschen Heide zerstreut noch zahl-

reiche bisher unentdeckte Fundorte von Tetraplodan schlummern; denn die

Wahrscheinlichkeit, ein solches Moos auf einem kleinen Fleck selbst inner-

halb eines engeren Lokalgebietes anzutreffen, ist doch sehr gering.* Danach

waren also diese Standorle als neuerliche Besiedlungen von urspriinglichen
r

Glazialrelikten in der Ebene aufzufassen.

Far Tayloria serrata Br. eur. kann naturlicli diese Erklarung nicht

gelten; sie ist kein glaziales' Moos, da sie in Nordeuropa fehlt. Verbreitung

\) Warnstorf, Torfmoose in Kryptogamenflora der M. Brandenburg.

2) Vergl. Warnstorf, 1. c. p. 404.

3) R. TiMM, Beitrage etc., I c. p. 5.
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der Sporen durch Insekten scheint fiir sie auch nicht nachgewiesen zu sein,

auch wohl wegen der schwach entwickelten Apophyse, des Anlockungs-

miltels der Splachneen, nicht gut denkbar, daher bleibt nur eine Ver-

wehung der Sporen von den sudlich gelegenen Gebirgen librig und nur

darauf ist das Vorkommen bei Potsdam zuriickzufuhren.

Ganz undenkbar als Glazialrelikte sind diejenigen boreal-alpinen Moose,

die in der Tiefebene nur in Ausstichen und sonst nirgends an natiirlichen

Lokalitaten gefunden wurden. Sie mussen als Neuansiedlungen angesehen

We
Winde

Es ist ja bekannt, daB weit schwerere Objekte, wie Gesteinssplitter, oft

i fiber weite Landstriche vom Winde getragen werden. Solche nur in Aus-

stichen konstatierten boreal-alpinen Moose sind Pohlia gracilis Lindb. und

^

Philonotis seriata Mitt. ; sie finden auf dem unbesiedelten Boden der Aus-

^ stiche mangels der Konkurrenz anderer Pflanzen ebenso ihr Gedeihen wie

im Gebirge, verschwinden aber, wenn ihnen der Platz streitig gemacht

wird. Daher werden sie stets ephernere Erscheinungen in der Tiefebene

darstellen.
*

Auch Pohlia pulchella Lindb. ist in Ausstichen gefunden worden, aber

auch in Waldwegen. Sind diese letzteren Stellen als naturliche Standorte

zu betrachten? Jedenfalls wohl nicht. Trotzdem ist vielleicht das Moos als

Relikt fruherer weiterer Verbreitung aufzufassen, wenn es jetzt auch nicht

mehr an den ursprunglichen Lokalitaten gefunden wird. Jedenfalls ist die

neutige Ansiedlung von letzteren erfolgt. AuBerdem befinden sich die Stand-

orte in der norddeutschen Tiefebene am Rande des Areales allgemeinerer

Verbreitung.

Die Wassermoose Fontinalis dalecai'lica Schimp. und Dichelyma fal-

catum Myrin konnen durch Wasservugel von den nachsten Standorten in

den russischen Ostseeprovinzen in die preufiische Seenplatte gelangt sein

und dort von Gewasser zu Gewasser verschleppt worden sein. Ebenso

nioglich ist aber auch, beide als Relikte aus der Glazialperiode aufzufassen,

da die Fundorte gleichfalls am Rande des Verbreitungsareales liegen.

Gesonderte Besprechung erfordert TorteUa fragUis Limpr., weil diese

Art nur sehr selten Fruchte tragt und eine Verwehung von Sporen fiir die

Erklarung des Vorkommens in Brandenburg aus diesem Grunde nicht gut

herangezogen werden kann. Aber das Moos hat in seinen auCerordentlich

bruchigen Blattern, deren Teilstucke als Stecklinge fungieren und, besonders

wenn sie trocken sind, leicht vom Winde verweht werden kOnnen, einen

Ersatz fur die mangelnde Ausbreitung durch Sporen, und daher ist es auch
nicht unmOglich, daB das Vorkommen bei Arnswalde darauf zuruckzufuhren
»st. Allerdings kommt das Moos auch auf Dunen in Holland vor und die

Auffassung als Glazialrelikt ist nach analogem Vorkommen von Empetrum

i'
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nigrum nicht ganz zuruckzuweisen, ebenso fiir Tortella inclinata Limpr.

auf den Diinen von Misdroy.

Fiir die noch iibrig bleibenden Moose ist es ebenso zweifelhaft; es

kunnen beide Auffassungen geltend gemacht werden.

Wir miissen also am Schlusse unserer Ausfiihrungen gestehen, daB ein

sicherer Beweis fiir die Deutung der Funde boreal-alpiner Moose in der

norddeutschen Tiefebene als Glazialrelikte nicht erbracht werden kann. Fur

manche ist diese nach analogem Yorkommen von GefaBpflanzen wahrschein-

lich, wenn auch in Hinsicht auf die groBe Ausbreitungsmoglicbkeit durch

die Sporen auch eine Neuansiedlung in Betracht gezogen werden muB. Fiir

einige Moose endlich ist sicher nachzuweisen, daB sie keine Relikte, son-

dern Ansiedlungen alierjiingsten Datums darstellen.

* -y
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Uber Plantago Sectio Plaiitaginella Decne.

Von

R, Pilger.

Zu den in biologischer und morphologischer Hinsicht interessantesten

^^ Gruppen der Gattung P/a/^%o gehort die Sekiion Pla7itagi7iella Decne. (I.

1^
p. 727), die in beschrankter Artenzahl besonders im andinen und siidlich-

sten Siidamerika, sowie uuf Neu-Seeland und Tasmanien verbreitet ist.

Ihre Arten sind kleine Pflanzen, deren Blatter^ meist niederliegend aus-

gebreitetj in dicht gedrangten Rosetten steben; der gestauchle Stamm ist

einfach oder mehr oder weniger reich verastelt; wobei die Aste immer ganz

kurz bleiben, so daB groBe, aus vielen Roselten zusammengesetzte dichte

Rasen oder Polster enlstehen; der Stiel der Ahre ist kurz, ofters nur wenige

mm lang und die Ahre selbst nur wenigbliitig, Ofters auf eine einzige Bliite

reduziert; der Fruchtknoten enthalt mindestens vier Samenanlagen, meist

noch mehr, doch werden gewuhnlich nicht alle zu Samen entwickelt.

Zuerst wies auf die Zusammengehurigkeit der Arten J. D. Hookeu bin

(2. I. p. 66) bei Gelegenheit der Besprechung von P. carnosa: >The species

naturally allied to P. carnosa are the P. rigida and nubigena^ H.B.K., P.

'^oiianthos D'Urv., P. andicola Gill, P. pauciflora Lam. and P. barbata

Forst., all natives of the southern regions of the globe and of the western

hemisphere, whose only representative in the old world is the present

plant.
« Von diesen Arten ist nur P. nubigena abzuziehen.

Barn£oud (13. p. 17) fuhrt drei Arten unter Sekt. III. Oliganihos auf.

Decaisne stellt zu Plantaginella neun Arten, zu denen neuerdings noch

^inige hinzugekommen sind.

A. Verbreituug der Sektion und Wuclisform ihrer Arten.

Die nordlichste Grenze der Verbreitung der Sektion erreicht die erst

Jungst beschriebene P. Purpusi Brandegee, die am Iztaccihuatl in Mexiko
auf feuchten Weiden in der Nahe von Gletschern gesammelt wurde (3).

Dann folgt nach Suden die altbekannte P. rigida Kunth (4), die aus

der Humboldt schen Sammlung vom Antisana in Ecuador beschrieben wurde;

spater ist sie mehrfach in Ecuador gefunden worden (Sodiro n. 127/1^

^
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ferner StUbel n. I85\ F. C. Lehmann n. 4681, 5121, 5122), Weddell (5,

p. 1 62) gibt sie noch an von Tolima in Columbien (Goudot). Die sudlichsten

Slandorte, die mir bekannt sind, sind in Bolivien die Cuesta de Patancos

bei Tarija (Hieronymus et Lorentz n. 830) und Aguila an der Cordillera

Real, 17^s., 67^ w., bei 5200 m (Edith Knoche n. 47 und 56). Hier ge-

hort also die Art zu den am huchsten steigenden Phanerogamen, in Ecuador

kommt sie zwischen 3500 und 4200 m vor. Die Feuchtigkeil aller Stand-

orte wird hervorgehoben: bei Aguila lebt sie »an feuchten Stellen, in Tiim-

peln«, in Ecuador auf nassen Gebirgsmooren der Paramos (nach Lehmann).

P, rigida ist eine ausgezeichnete Polsterbildnerin. Die Blatter, die bis liber

2 cm lang werden^ sind lanzettlich, dick, starr und glanzend und gehen in

eine breit-dreieckige Scheide am Grunde iiber, an deren Basis sich eine

reichliche Behaarung von wergartigen Zotteln fmdet; auffallend sind die

iiber die Oberflache zerstreuten eingedriickten Drusenpunkte , die sehr

charakteristisch sind, aber bisher nirgends erwahnt wurden; die Blatter

schlieBen eng gedrangt in groBer Zabl zu dichten kleinen Rosetten zusam-

men; sehr zahlreiche Rosetten, an kurzen Asten endstandig, bilden dichte

und groBe Polster; alle Aste sind unterhalb der Rosetten von alten Blatt-

scbeiden oder deren Resten dicht umhiillt und tragen viele bindfadenstarke

Adventivwurzeln.

In Peru hat die Art zwei Varietaten auf trockenerem Boden entwickelt:

var. pusilla Wedd. (5, p. 162) und var. angiistior Pilger (6). Die var.

pusilla ist von Weberbauer mehrfach in Peru auf bochandinen offenen

Matten gesammelt worden (n. 1050, 3292, 5591); sie kommt in 3700

4300 m Hohe vor und >breitet an vielen Stellen ihre flachen, saftig-griinen

Polster aus, die, V2 ^ horizontalen Durchmesser erreichend und aus

zierlicben, sternfOrmigen Rosetten zusammengesetzt, an Axorella erinnern«

(Weberbauer 7, p. 109). Das Polster ist flach, nicht hocbgewOlbt, seine

Hohe betragt nach Exemplaren von Weberbauer etwa 5— 6 cm; ein durch-

gangiger Zusammenhang der Aste kann im spateren Stadium nicht mehr

nachgewiesen werden; das Polster besteht dann aus vielen selbstandig

wachsenden Individuen.

Die var. angustior^ die durch schmal-linealische Blatter ausgezeichnet

ist, kommt in der Provinz Huari in der Biischelgrasformation an offenen

Stellen bei 4200—4300 m Huhe vor und bildet gleichfalls bis halbmeter-

groBe geschlossene Polster,

Eine beschrlinktere Verbreitung als P. rigida hat P. tubidosa Decne.

(1. p. 728; 5. p. 161, T. 64 B). Sie kommt vor an feuchten Standorlen

im siidlichen Peru in den hOchsten Teilen der Cordillere von Carabaya

(Weddell)^ in Bolivien am Sorata und in der Cordillere von La Paz bei

5000 m (Weddell); bei 3800 m in Sumpfen (Buchtien), dann in Argentinien
r

auf der Sierra Famatina in der Provinz Rioja (IIieroi^¥Mus und Niederlbin

n. 552 und 563), ferner in der Provinz Jujuy bei 3500—3800 m (R. E.
- J.
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Fries 8. p. 102). Das Wachstum der Art ist von dem von P. rigida ganz

i verschieden. Die dicklichen, slarrenj flach ausgebreiteten Blatter^ die grob

gezahnt oder gelappt gezahnt sind, sind bis 21/2 cm lang und stehen in

dichten Rosetten. Das Stammchen ist ganz verkiirzt, auch wird keine ver-

langerte Pfahlwurzel entwickelt, so daB Stamm und Wurzel nicht fiber

^
1 cm lang sind; dafiir sind lange und kraftige Adventiv-Wurzein viel vor-

handen; die unteren Blatter vergehen nur langsam und bleiben abgestorben

noch langer am Stamm stehen. Der Stamm ist unverzweigt, von einer

Rosette beendigt oder tragt, nur wenig verzweigt, einige dicht aneinander-

gedrangte Roselten. Auf diese Weise kann kein Polster entstehen. Die

einzelnen Pflanzen wachsen aber in groBer Zahl nebeneinander und ihre

WurZeln sind durch kleine kriechende Gramineen usw. verbunden und ver-

filzt, so daB ein dichter Rasen gebildet wird, der der Hauptsache nach aus

den P/a;^%o-Roselten besteht.

Auf den Hochgebirgen Chiles finden sich wiederum zwei Arten unserer

Gruppe: P. unigliimis Wallr. und P. barbata Forst. in zwei besonderen

Varietaten. P. uniglumis Wallr. (9. p. 402; \. p. 727; 5. p. 161 t. 64A)
hat, soweit mir bekannt geworden ist, eine sehr beschrankte Verbreitung

auf den Hochcordilleren von etwa 35^—37^ s., besonders in den Provinzen

von Colchagua und Talca; Weddell bemerkt, daB sie wachst >dans les

points les plus elev^s de la Gordillere*. Sie ist mehrfach mit P. iincialis

Decne,, die nur eine Varietat von P. barbata darstellt, zusammengeworfen

worden. Das senkrecht absteigende Rhizom der kleinen Pflanze ist kraftig,

nach unten zu nackt, nach oben zu aber dicht mit den Resten der Scheiden

und dann auch der Spreiten bedeckt und geht in eine kriiftige Haupt-

wurzel aus; an der Spitze ist der Stamm verzweigt, die kurzen Aste liegen

so dicht zusammen, daB sie nicht unterscheidbar sind, und bilden ein

kleines Polster von mehreren Zentimeter Durchmesser; die schmalen Blatter

sind gespitzt, bis etwa 1
1/2 cm lang und mehr oder weniger seidig behaart.

Einen viel weiteren Yerbreitungsbezirk nimmt P. barbata ein, bei der

unter den verschiedenen Lebensbedingungen sich mehrere Varietaten heraus-

gebildet haben; wurde man nur einzelne Exemplare dieser Varietaten mit-

einander vergleichen, so wurde man sie fiir gut getrennte Arten halten; es

existieren aber liberall Ubergange und die Charaktere der Ahre und Bliite

zeigen groBe GleichmaBidceit. P. barbata ist die alteste Art der Sektion;

sie wurde von Forsteu 1789 beschrieben (10). Das Rhizom ist mehr oder

^veniger von Scheidenresten bekleidet und geht in eine liingere Pfahlwurzel

^ns; es ist entweder unverzweigt oder verzweigl bis rasenbildend; die dick-

Jichen Blatter sind linealisch bis spatelig-lanzettlich, ganzrandig oder mit

stumpfen Zahnen versehen.

Die van eubarbata Pilger (P. barbata Forst. sens, str., P. imberbis

Hoof. f. (2. I. p. 66), P. pohjmmyha Banks et Sol. ex Hook. f. (3. IL

p. 339), p. paiiciflora Lam. (12), Barneoud (13. p. 17 exkl. var. A); P.
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monanthos nach Madoskie (14. p. 736, t. 25 B)) hat kleine und dichte Ro-

setten von straffen Blattern; die Stammchen sind wenig verzweigt, nur

wenige Rosetten schlieBen am Ende dicht zusammen. Forster bemerkt

in seiner vortrefTlichen Beschreibung: »Gaudex iste quotannis prolongatur,

inferne foliis emortuis spadicei coloris squamatus, apice foliorum laete

virentium novam progeniem, saepe in plures fascicules collectam emittens*.

Der untere, stehenbleibende Teil der Kapsel ist langer als der obere ab-

fallende. Die Varietal ist im Feuerland verbreitet; Forster gibt als Fund-

ort an: » circa portum Nativitatis Christi« (Christmas Sd. im s,-w. Feuer-

land etwa 55^ s. Br.?); mir lagen ferner Exemplare vor von der Magel-

haes-StraBe aus den Sammlungen von Reiche und Spegazzini (Gente Grande

Bay), von Ushuwaia (in scopulis maritimis, Spegazzini n. 21204); der nOrd-

lichste mir bekannte Standort ist auf Felsen am Lago Argentine in Siid-

Patagonien (Spegazzini n. 9390).

Die Var. monanthos (D'Urv.) Pilger ist habituell recht verschieden.

[P. monanthos DUrv. (11); J. D. Hooker (2. II. p. 340. t. 121); Decne. (1.

p. 728)). Die Pflanzen sind rasenbildend, die Blatter schmal und schlaff, mit

langen Scheiden, oft schmal linealisch, bis 5 cm lang. Der von Hooker

hervorgehobene Unterschied gegen P. baj^bata^ daB der untere Teil der

Kapsel bedeutend langer als der obere ist, ist nicht zutreffend; allerdings

ist es meist der Fall, doch hat z. B. ein mir vorliegendes Original der Art

ungefahr gleich geteilte Kapseln.

Die Verbreitung der Varietat geht nach den mir bekannten Exemplaren

von der Magelhaes-StraBe (Sandy Point, Lechler n. 960) nach Feuerland,

Staten Island (Spegazzini n. 12012, 12014) und Cap Horn, Hermile Island

(J. D. Hooker), sowie Falkland-Inseln (D'Urville). Spegazzini gibt noch einen

bedeutend weiter nordlich in Patagonien, Santa Cruz, gelegenen Standort

an: in uliginosis subsalsis scopulosis inter S. Julian et Rio Deseado.

Hooker beschreibt 1. c. -zwei abweichende Varietaten, (3. abbreviata

und Y-
muscoides^ von denen besonders die letztere auffallend ist, Sie

bildet sehr dichtgeschlossene Rasen mit fast gleichhoher Oberflache, die

aus vielen winzig kleinen Rosetten zusammengeselzt sind; die etwas dick-

lichen, oval Oder eifurmig-lanzettlichen Blattspreiten sind nur 1,5—2 mm
lang und verschmalern sich kaum nach der Basis zu. Alle drei Formen

von P. monaiithos sind aber durch Ubergange verbunden und auch die

var. muscoides ist nur als eine extreme Standortsform anzusehen; sie kommt

auf der Hermite-Insel in Spalten stark exponierter Felsen vor.

Zur drilten Varietilt, var. paiwi^lora (Hook, ex Gay) Pilger (non P.

paiidflora Lam., P. paucifo^'a Hook, ex Gay (15. p. 201, excl. Syn. P-

Gayana Decne. ex Barn.), Spegazzini (16. p. 74 inch var. taraxacoideSj

P. barbata Forst. a. caesjntosa pp. und p. elongata Wedd. (5. p. 160),

P. barbata Forst. nach Macloskie (14. p. 732. t. 25 A)), gehOren kraftigere

Pflanzen, deren Rhizom ofters s^nzlich unverzweigt ist und nur eine Ro- •- i
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sette tragt, die dicklichen Blatter sind lanzettiich-spatelig, bis 7 cm lang,
«•

f ganzrandig oder deutlich gezahnelt; die Ahrenstiele sind straff und erreichen

Oder ubertreffen die Blatter an Lange, der obere Teil der Kapsel ist immer
betrachtlich langer als der untere stehenbleibende. Die Verbreitung der

Varietat erstreckt sich langs der hoheren Anden von Mendoza bei ungefabr

33° s. Br. bis zu den Anden von Valdivia bei 40° s. Br. und geht dann

nach Osten auf die ebeneren Gebiete von S. Patagonien, Santa Cruz, iiber,

wo sie von etwa 4 8—50° vorkommt. In der Ebene sind die Exemplare

wenig oder gar nicht verzweigt und groBer, besonders auffallend bei der

f. elongata^ deren schlaffere und schmalere Blatter bis 10 cm lang werden

einer Breite von 3—5 mm (Patagonien, Rio Sta. Cruz (Spegazzinibei

s

n. 5456)).

Eine Untervarietat kann noch weiterhin bei der var. paudflora unter-

schieden werden. 1) subvar. uncialis (Decne.) Pilger (P. harhata var. un-
eialis [Decne.) Wedd. (5. p. 160); P. uncialis Decne. (1. p. 727; Barn^oud

(13. p. 42) pp.), Kleine Pflanzen, die dichte Rasen bilden; die Blatter sind

schwach gezahnt oder ganzrandig, unterseits mit kurzen weichen Haaren

schwach bedeckt oder verkahlend. Die Untervarietat ist hochandin, ver-

breitet vom Valle Hermoso, Mendoza, nach dem mittleren Chile, Cordilleren

von Linares. Weddell gibt an: Cordillere de Dona Ana et dans celle de

Los Patos, h. 3600 m, ou il forme des masses bien compactes k la proxi-

niit6 des ruissaux.

Die vierte Varietat von P. harhata ist endlich var. caespitosa (Phil.)

Pilger (P. caesmtofia Phil. M7^ non P. harhata var. caesnitosa Wedd. = P.

bolster, die 1

oauciflora). Diese Varietat bildet nach Philippi sehr dichte

—2 FuB im Durchmesser erreichen und an Azo?'eUa-Po\sier

erinnern. Die Blatter, die in dichten Rosetten stehen, sind schmal, line-

alisch, 7— 1 \ mm lang und mit kurzen, weichen, anliegenden Haaren

schwach bekleidet oder fast kahl. Die var. caespitosa findet sich in den

Hochanden bei Santiago an der Grenze des ewigen Schnees.

Die Zusammengehorigkeit der von mir unter Plantago barhata zusam-

™engefaBten Formen ist auch von anderen Autoren schon teilweise erkannt

worden; so faBt DusfiN (18. p. 126) die Art sehr weit, ohne sie xiberhaupt

2u gliedern, desgl. A. Gray (19), der den iilteren Namen P. barhata als

*>napplicable« verwirft und P. pmicithra Lam. voranstellt. Neuerdings sind

^'nige Arten aus dem sudlichen Siidamerika zu den bisher beschriebenen

hinzugekommen:

P. coelorkixa Morris et Macloskie (14. p. 734, t. 25 f. C), in Sud-Pata-

gonien bei Rio Coy gesammelt. Eine kleine Pflanze mit langerem, dickem,

hohlem Rhizom; die linealischen, 6— 8 mm langen, starren Blatter gehen

^^ eine Stachelspitze aus und tragen auch auf der Flache anliegende weiB-

"Che Stachelhaare. Kein Exemplar gesehen.
-P- pulvinata Speg. (16. p. 75); die Art ist habituell P. monanthos

Botanische Jahrbttcher. L. Bd. Snpplementtand. 6
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var. muscoides sehr ahnlich; sie hat ein starkes Rhizom und eine starke

Wurzel (:;> radix palaris lignosa (10—20 cm long. = 10—15 mm crass, apic.)

ligno fusco, . . . apice abrupte subumbellatim 5—15 ramulosa<); die Blatter

der dichten Rosetten sind fleischig, klein, oblanzeolat, 5— 15 mm lang. P.

pulvinata kommt an feuchten Felsen der zentralen Hochebene des argen-

tinischen Siidpatagoniens vor, Kein Exemplar gesehen.

* P. oxyphylla Speg, (20. p, 565) und P. tehicelcha Speg. (20. p. 565),

zwei Arten mil kleinen dichten Rosetten, die mit langen Rhizomen und

Wurzeln in salzhaltigem Schlammboden eingesenkt sind; sie kommen nach

Spegazzini bei Salinas am Rio Santa Cruz vor,

Endlich noch P. semperviroides Dus. (21), eine Art^ die am Rio Fosiles

bei 850

—

1100 m vorkommt; sie hat ein langeres unverzweigtes oder spater

kurz verzweigtes Rhizom und auBerordentlich dichte Rosetten kleiner und

scharf gespitzter Blatter.

Von Siidamerika geht die Sektion heriiber nach Neu-Seeland, Tas-

manien und Siidaustralien. Am verbreitetsten ist P. Brownii Rap. (22)
r

(P. carnosa R. Br. non Lam.); die Art kommt auf Tasmanien, Neu-Seeland

und den Auckland-Inseln vor. J. D. Hooker (2. I. p. 65, t. 43 unter P.

carnosa) beschreibt ausfiihrlich die Form von den Auckland-Inseln^ die

dort reichlich an Felsen nahe der See, gewuhnlich unmittelbar iiber der

Flutgrenze wachst. Die kleine Pflanze ist mit einer kurzen Spindelwurzel

befestigt; zahlreiche Blatter bilden die niederliegende Rosette, sie sind

fleischig, kahl, spatelig, ganzrandig bis eingeschnitten gezahnt. In Tasma-

nien findet sich die Art unter ahnlichen Bedingungen; in Neu-Seeland, wo
sie auf der Nord- und Sudinsel sowie auf Stewart-Island vorkommt, steigt

sie von der See bis zu 5500 FuB an (Cheeseman 23. p. 572). Die Berg-

pflanze von der Nord- und Sudinsel unterscheidet sich etwas von der Strand-

pflanze, die fleischigere und starker gezahnte Blatter hat. »It may be

distinct from the North and South Island mountain plant, but both forms

require a careful study in the field* (Chebseman 1. c). Mit P. Brownii

vereinigt Cheeseman P. picta Colenso (24).

Verwandt mit P. Brownii ist P. lanigm^a Hook. f. (25. p. 227), aus-

gezeichnet durch die wollige Behaarung der Blatter; die kleine Pflanze be-

wohnt die Bcrge der Sudinsel bei 4000—6000 FuB. Cheeseman (23. p. 572)

beschreibt noch eine var. Petriei^ die etwas groBer als der Typus ist.

Mit P. Brownii vereinigt Bentham (26. p. 142) zu Unrecht die P.

stellaris F. Muell (27. p. 23). Mit dieser Art erreicht die Sektion das Fest-

land von Australien: sie kommt an der Grenze von Victoria und N.S.-Wales

auf den Australian Alps vor; so lagen mir Exemplare vom Mt. Kosciusko vor

(Tree line to 7000 ft. J. H. Maiden and W. Forsyth). Die dicklichen,

lederigen, lanzettlichen bis fast eiformigen bis iiber 4 cm langen Blatter

bilden dichte niederliegende Rosetten; der Stamm ist dicklich, kurz und

stirbt nach unten ab, so daB auch keine Hauptwurzel erhalten ist, dagegen > -^ -<
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brechen lange und kraftige (10 cm lang und daruber) Adventivwurzeln aus
^ dem Stamm hervor.

Endlich hat Hooker noch zwei Arten von Tasmanien beschrieben: P,

paradoxa und P. Gun7iii. P. paradoxa Hook. f. (28. VI (1847) p. 277) ist

mit P. Brownii nahe verwandt oder wohl nur eine kleine Form der Art.

P. Ounm(28. V(1846) p. 446 t. 13; Decne. 1. p. 177) ist eine auBerordent-

lich kleinwiichsige Art, die auf den hochsten Stellen der westlichen Gebirge

vorkommt. Sie sieht^ nur wenige Zentimeter hoch, wie ein Moos aus, die

dunnen mit den Blatt- und Scheidenresten bedeckten Aste schlieBen, reich-

lich verzweigt, dicht zusammen; die Blatter, die von eiformig-ovaler bis

lanzettlicher Form variieren, bleiben unter 1 cm Lange.

Aus der Sektion auszuschlieBen ist eine neuseelandische Art, die wegen
des Habitus und der 1- bis 2-blutigen Ahren an unsere Sektion erinnert:

P. triandra Berggr. (29; Ghekseman 23. p. 572). Sie bildet eine eigene

Sektion, die durch die vielsamige Kapsel mit den kleinen rotlichen Samen
(ich zahlte bis 47—49 Samen in den Kapseln) und durch den kleinen Kelch

ausgezeichnet ist; in den Bliiten tritt haufig die Anomalie auf, daB eiii

Zipfel und ein Staubblatt nicht ausgebildet ist. Wahrscheinlich mit P.

triandra verwandt ist die unvollkommen bekannte Art P. uniflora Hook.,

die nur einmal auf der Nordinsel von Neu-Seeland (Ruahine Range) ge-

sammelt wurde (vgl. Cheeseman 23. p. 573).

r-

i

-¥'

B. Die Morphologic der Blute.

Fiir die ganze Sektion ist es charakteristisch, daB die Ahren sehr

wenigblutig sind, ja nicht selten ist die Ahre auf eine einzige Blute redu-

ziert. Die Bliitenstande sind meist zahlreich in der Rosette, einzeln in den

Blattachsein, am Grunde von der Wergwolle der Blattbasis umgeben; nur

selten iibertreffen ihre Stiele die Blatter an Lange, oft [P. rigida, tubulosa,

stellaris usw.) sind sie nur wenige Millimeter lang und so die Bliiten durch-

aus in der Blattrosette versteckt.

Zwei Typen der Bluten sind zunachst zu unterscheiden, namlich die

hermaphroditen und die eingeschlechtlichen (wie es scheint dann immer

diuzischen). 'flora

kurz beschrieben, von der mir auch frische kultivierte Exemplare vorlagen.

Die ansteigenden, ziemlich strafYen Ahrensliele erreichen ungefahr die Liingc

der Blatter; die Ahre ist 1- oder mehrblutig; die hochste Zahl der Bluten,

die beobachtet wurde, ist 9; sie wird bei den anderen Arten nicht erreicht.

Auch bei den 1-bliitigen Ahren sind immer (auch oft bei anderen Arten)

zwei Brakteen ausgebildet, die sich dann in gleicher Hohe gegenuberstehen

;

von einer Fortsetzung der Achse uber die Blute hinaus ist oflers nicht eine

Andeutung zu erkennen. Die untere Braktee umfaBt die obere am Grunde;

die Brakteen sind stark konkav, am Rucken dick und stumpf gekielt, an

helmformig
6*
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ausgebreitet breit-rundlich, noch etwas breiter als lang, 3 mm lang; der

eigentliche GefaBbundelstrang des Mittelnerven ist schmal, doch geht von

ihm aus dickeres Gewebe langsam in den breiten Rand der Braktee iiber.

Die Braktee ist kahl mit Ausnahme einiger kurzer Harchen an der Spitze.

Die Kelchblatter, die von der Braktee zum Teil umfaBt und zusammen-

gehalten, sich stark decken, sind gleich oder fast gleich in Form und GroBe,

dicklich, elliptisch, wenig konkav, 3,5 mm lang, mit kraftigem Nerven,

dessen Mittelstreifen besonders hervortritt; aiich sie sind mit Ausnahme

einiger Harchen an der Spitze kahl.

Die schmale Bliitenrohre ist 3 mm lang, die Zipfel sind 1 Yj mm lang,

eiformig, kaum spitzlich, an der Basis etwas zusammengezogen und mit

einer Schwiele stark nach auBen zuruckgebogen ; die Staubfaden werden

nicht weit iiber dem Grunde der Rohre frei; ihre ganze Lange betragt etwa

8 mm, so daB sie betrachtlich aus der Rohre herausragen; die Narbe ist

lang, herausragend^ mit diinnen und zarten, dicht gestellten Papillen bedeckt,

der Griffel ist ganz kurz, schon dicht uber dem Fruchtknoten setzen kurze

Papillen ein, die allmahlich langer werden; Narbe und Griffel sind zusam-

men 1 1— 1 5 mm lang.

Die Bliiten sind proterogynisch; in Bliiten, die noch bei eingeschlossenen

Staubblattern aufrechte Zipfel haben, sieht die Narbe schon 8 mm aus der

Bliite hervor. An solcher Bliite sind die Filamente noch ganz am Grunde

der Rohre befestigt, so daB hier zuletzt vor der Offnung der Bliite eine

Streckung stattfmden muB. Die Filamente sind gekniet eingebogen, die

dicklichen, ovalen Antheren erreichen schon fast die Hohe der aufrechten

Zipfel; auf leichten Druck uffnen sie sich schon intrors mit Liingsspalten;

entleerte herausragende Antheren sind elliplisch bis eiformig- elliptisch,

21/2 ^^ Jang, bei ihnen verlaufen die Langsrisse mehr am Rande.

Der Fruchtknoten ist 2-facherig, im Fach sind 3— 4 Samenanlagen

vorhanden, die iibereinander und nebeneinander an der Plazenta der Scheide-

wand stehen. Wenn sich die Kapsel entwickelt, so zerreiBt die Bliitenrohre

und ihr oberer Teil fallt schlieBlich ab, so daB die Kapsel dann nackt ist.

Sie ist breit eiformig und offnet sich durch einen Ringschnilt in ihrem

unteren Teil; der untere stehenbleibende Teil ist weichhautiger als der

obere. Die Samen sind dunkel rotbraun bis fast schwarz, trocken, an der

Oberflache etwas runzelig, ziemlich stark zusammengedriickt, von groBer

UnregelmaBigkeit in der Gestalt, i ^4—2 mm lang; ihr UmriB ist drei-

oder viereckig, die Vordersette flach odcr ein wenig konvex, der Nabel

zentral gelegen oder exzentrisch.

Auffallend ist bei der var. monanthos und eubarbata die haufige starke

Verlangerung des unteren Kapselteiles, der dann schmal tubaformig gestaltet

ist und den Kelch iiberragend 4 mm an Liinge erreicht; doch ist dieses

Merkmal nicht konstant und somit nicht von systematischem Wert. Bei

den Varietaten von P. ba?^bata^ die im Bliitenbau im allgemeinen mit der

I
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Uber Plantago Sectio Plantaginella Decne. 69

oben geschilderten Form ubereinstimmen, sind ofters die Ahrenstiele sehr

verkiirzt, so bei var, euhai^hata^ bei der f. mtiseoides von var, moimntJios

^

so daB sie ofters mit der Ahre kiirzer als die Blatter bleiben.

Die gruBere Zahl der Samenanlagen im Fruchtknoten ist ein gutes

Merkmal fiir die Sektion; doch ist die Anzahl oft schwer festzustellen und
die Zahl der Samen entspricht nicht der der Samenanlagen, da einige von

ihnen sich oft nicht weiter entwickeln. Die haufigere Zahl ist 6—8 (z. B.

P. Purpusij P. Browniiy P. tubulosa) ; fiir P. kmigera gibt Cheeseman

an (23. p. 572): capsule 2-celled. Seeds 6 or 7 in each cell; bei den Q
Exemplaren von P. rlgida fand ich 4 Samenanlagen, die sich aber ofters

nicht alle zu Samen entwickelten, selbst einsamige Kapseln kamen vor,

die Samen sitzen nur im unteren Teil der Kapsel, im oberen ist die Scheide-

wand sehr stark verdickt und fiillt hier die Hohlung der Kapsel ganz aus;

ebenso sind nach Spegazzini P. oxyphylla und P. tehuelcha 4-samig oder

zeigen Reduktion einzelner Samen; in der Beschreibung von P. coelorrkixa

(14) wird angegeben: semina pauca, forsitan saepius bina; P. Gunnii hat

nach Decaisne (1. p. 728) 2 Samen, doch bemerkt Bentham (26. p. U2):

ovary 2-celled with 2 superposed pairs of ovules in each cell, but usually

only one appears to ripen.

Mit dem oben beschriebenen Bliitentypus stimmen die meisten Arten

der Sektion im groBen und ganzen liberein mit mannigfacher Variation

der Lange der Ahrenstiele und Form der Brakteen und KelchbUitter; wesent-

licher verschieden sind aber die '^gida und

P. tubulosa. Merkwurdigerweise bemerken weder Kunth noch Weddell
in ihren Beschreibungen etwas iiber die Eingeschlechtlichkeit der Arten.

In den dichten Rosetten dieser Arten sind die reduzierten, ganz kurz

gestielten axillaren Blutenahren zwischen den Blattern versteckt, doch sieht

man die Staubblatter oder die Narben der zahlreichen Bluten lang heraus-

i^agen, und zwar sind die Bluten einer Rosette entweder nur weiblich oder

nur mannlich.

Die mannlichen Ahren Weberbauer

Mann] besitzen einen kurzen, oft nur 1—2 mm langen Stiel und sind ein-

bJfUig; an der Spitze des Stieles steht eine einzelne Braktee, die den Kelch

scheidig umfaBt, indem sich die Rander der Braktee am Grunde noch

gegenseitig umgreifen; erst in seinem oberen Teil tritt der Kelch auf der

^inen Seite hervor; am Grunde der Braktee stehen innen reichlich lange,

zarte braunrote Ilaare, die fast ihre Lange (51/2— '^ n^"^) erreichen; aus-

gebreitet ist die Braktee aus breitem Grunde ungefahr halbkreisfOrmig oder

noch etwas breiter als lang, nach oben zu plOtzlich in eine kurze oder

J^ngere, etwas eingebogene Spitze verschmalert; ihre Konsistenz ist zart-

hSutig, der Mittelnerv ist wenig deutlich, mehrere einzelne GefaBbundel

sind zu unterscheiden.

Die Kelchblatter sind schmal, lanzettlich oval, nach oben zu langsam

4
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verschmalert, dunnhautig, kahl, mit diinnem, ziemlich breitem Mittelnerven,

6—7Y2 ^^ l^i^gj sie decken sich mit ihren Randern innerhalb der Brak-

tee stark.

Die sehr schmale Bliitenrohre ist 6—8 mm lang, ihre eiformigen Zipfel

2—3 mm. Die kraftigen, verhiiltnismaBig breiten Filamente werden am

unteren Drittel der Ruhre frei und ragen noch 1 cm aus der ROhre heraus,

die an ihrer Spitze leicht beweglichen Antheren sind schmal oval. Der

Fruchtknoten ist rudimentar, Griffel und Narbe bleiben ganz in der Rohre

eingeschlossen und sind nur 2 mm lang, die Narbe ist ganz kurz und

schwach papillOs.

Bei den weiblichen Bliiten ist die KoroUenrohre durchschnittlich etwas

kiirzer; es sind vier Staminodien vorhandenj die im unteren Teile der Rohre

angebeftet, ganz kurze Filamente haben; die pollenlosen linealischen An-

theren sind 2 mm lang; der Griffel ist ganz kurz, die Narbe dagegen

auBerordentlich verlangert; sie ragt, mit lockeren Papillen besetzt, bis iiber

2 cm (bis 23 mm beobachtet) aus der Rohre heraus.

Kann so durch die lang herausragenden Antheren und Griffel leicht

eine Bestaubung erfolgen, so ist auch durch eine eigentiimliche Einrichtung

dafiir gesorgt, daB die Kapseln nicht ganzlich in den Rosetten stecken

bleiben; sie werden namlich durch ein dickliches, saulenartiges Karpophor

in die Hohe gehoben, das sich erst nach der Befruchtung bildet; es hebt

nur die Kapsel empor, laBt also Braktee und Kelch an der Basis stehen.

Das Karpophor kann bis 2 cm lang werden, bleibt aber oft viel kiirzer.

Die Kapsel an seiner Spitze ist konisch-eiformig, 3 mm lang und offnet

sich ganz nahe der Basis durch einen Ringsschnitt.

Die Entwicklung eines Karpophors findet noch statt bei P. tuhulosa

und P. Purpicsij dann bei der oben erwahnten P. triandi^a^ wo seine Aus-

bildung eine sehr wechselnde ist.

Die zweite eingeschlechtliche Art der Sektion ist P. tubuhsa Decne.,

deren Unterschiede von P. rigida in Hinsicht auf das VVachstum oben be-

riihrt wurden. Die mannlichen Ahren stehen zahlreich in der kleinen

Rosette an kurzen, nach oben zu lang behaarten Stielen und sind 2- bis

3-blutig. Bei der 2-blutigen Ahre umfaBt die untere Braktee breit die

Basis der ganzen Ahre, es folgt ein kurzes Achsenglied mit der zweiten

Bliite (Stiel der 2. Bliite nach den Diagnosen!), um die die obere Braktee

herumgeschlagen ist; meist ist dann die Ahrenachse iiber die zweite Bliite

noch fortgesetzt mit einer rudimentiiren Braktee ohne Bliite. Bei einer

3-bliitigen Ahre stehen sich die beiden unteren Bliiten ohne Hohenunter-

schied gegeniiber, die untere Braktee umfaBt die andere mit; die dritte

Bliite ist durch ein kurzes Achsenglied getrennt und von ihrer Braktee um-

geben; oft ist dann noch ein kurzer Achsenfortsatz mit dem Rudiment

einer vierten Bliite vorhanden.

Auffallend ist bei P. tzcbulosa^ daB die Kelchblatter bis zu V3 ihrer

l'
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Uber Plantago Sectio Plantaginella Decne, 71

Lange von der Basis ab verwachsen sind, die freien Zipfel sind lanzeltlich,

f lang verschmalert; der Kelch ist 7—10 mm lang. Die BlutenrOhre ist sehr

schmalj H—20 mm lang, die Filamente ragen noch 1—2 cm aus der Ruhre

hervor; die schmalen beweglichen Antheren sind 4 mm lang. Der rudi-

mentare Griffel und Fruchlknoten ist eingeschlossen. Jiingere weibliche

Exemplare lagen mir nicht vor, nur Fruchtexemplare mit entwickeltem

Karpopbor.
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Die Vegetationsgliederung des nordliclien Peru

urn 5^ sttdl. Br.

(Bepartamento Fiura und Provincia Jaen des Departamento Cajamarca.)

Von

A. Weberlbauer

Westhan

peruanischen Vegetationstypus in den ecuadorianischen zu untersuchen und

ferner im Maranontal die Xerophytenvegetation zu sludieren an einer Stelle,

die nicht weit entfernt ist von jener Gegend, wo der FluB in die Hylaea

eintrilt — das waren die beiden Hauptzwecke der Reise, iiber welche diese

Abhandlunsr berichtet.

Reisebeschreibung, nebst Angaben iiber die wichtigsten

Kulturpflanzen.

Am \b. Marz 1912 landete ich im Hafen Payta und fuhr bald darauf

mit der Eisenbahn nach Piura. Am unteren Teil des Rio de la Chira, den

die Bahn beriihrt, sowie bei Piura wird Baumwolle von vorziigUcher Qua-

litat gebaut. Haufig sieht man *hier den Tamarindenbaum und die Gocos-

palme angepflanzt, die im mittleren und siidlichen Kiistenlande Perus nicht

gedeihen. Um von Piura nach der Gebirgsstadt Huancabamba zu gelangen,

durchreitet man zunachst eine weite, wasserlose, sandige, durch Dunen-

bildung leicht gewellte EbenCj die, abgesehen von einer Rasthiitte, dem

»tambo de la cruz de cafia*, vOllig unbewohnt ist. Am Nachmittag des

21, Miirz begab ch mich nach dieser Rasthiitte und am folgenden Tage

nach der Hacienda Nomala, die an dem schlammigen Rio de Piura liegt

und vor allem zur Viehzucht bestimmt ist. Die Hiilsen des Algarrobo-

Baumes {Prosopis juliflora) bilden die hauptsachliche Nahrung der Pferde,

Maultiere, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine, die alle vortrefflich

dabei gedeihen. Zwischen der Hacienda Nomala und der Ortschaft Ghulu-

canas muBte der Piura-FluB iiberschritten werden. Reiter und Gepack

gelangten in Canoas, die Tiere schwimmend an das jenseitige Ufer. Dieser

im Hochsommer so stattliche FIuB trocknet spater aus, von seiner Miin-

dung bis zum FuB der Anden. Ich ritt dann, im Schatten prachtiger

»
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Die Vegetationsgliederung des n6rdlichen Peru um 5*^ siidl. Br. 73

Algarrabo-Haine dem Piura-Flusse aufwarts folgend, durch die Ortschaften

Ghulucanas, Morropon und Salitral, in denen Viehzucht und Reiskultur die

wichtigsten Erwerbszweige darstellen, sah bei der Hacienda Ghanro um
300 m die letzten Reisfelder und erreichte (29. Marz) die Hacienda San
Antonio, die etwas abseits vom Hauptwege bei etwa 1100 m auf einem

Berggipfel liegt. Hier notigten anhaltende Regengusse zu dreitagigem Aufenl-

halt. Von dem Weiler Palambla (etwa 1200 m) an wurde wiederum der

Hauptweg verfolgt. Um San Antonio und Palambla wird neben Zuckerrohr
und Mais viel Kaffee gepflanzt. DaB im auBersten Norden Perus die KafTee-

kultur, die sonst nur an der Ostseite der peruanischen Anden sicb hat ent-

wickeln kOnnen, auf die Westhange des Gebirges libergreift, ist eine fur

die landwirtschaftliche Geographic wichtige Tatsache. Bei Palambla begann
der Weg stark zu steigen. Die Regenfalle hielten an, und erst nachdem
um 3200—3300 m der huchste Punkt des Weges zwischen Piura und
Huancabamba gewonnen war^ wurde die Witterung giinstiger. Nach steilem

Abstieg erfolgte am 3. April die Ankunft in Huancabamba (1953 m). Im
Huancabamba-Tale gedeihen Bananen und Zuckerrohr bis zur Meereshuhe
von 2100 m, Ariona Cheri?nolia bis 2400 m; die Maiskultur erreicht ihre

obere Grenze bei 2600 bis 2700 m, die Weizenkultur bei 2700 bis 2800 m;

zwischen 2900 und 3200 m endet der Ackerbau: Vieia Faba^ Oca und
KartofTel sind die letzten Kulturpflanzen, Ein viertagiger Ausflug fiihrte

liber die ustliche von den beiden Ketten, die den FluB Huancabamba ein-

schlieBen, in das Tal eines Quellflusses des Rio Tabaconas und erforderte

einen Aufstieg bis zu etwa 3550 m.

Am 18. April begann die Reise nach der Provinz Jaen und dem Ma-
raiion, Der Weg folgte dem Huancabamba sudwarts, stieg bei dem Weiler

Shumaya durch ein hnkes Seitental zu einer Meereshuhe von 2600—2700 m
und senkte sich dann in das Tal des Flusses Tabaconas. Der KalTeebaum
und das Zuckerrohr gedeihen hier vortrefflich. Eine weit wichtigere Kultur-

Pflanze aber ist fur diese Gegend der Tabak. Der gruBte Teil des in Peru

verbrauchten Tabaks wird im Tabaconastale sowie am mittleren Chinchipe,

im San Ignacio und Chirinos, gewonnen. Der Cocastrauch wachst angeb-

lich wild in diesen Tiilern, wird aber wenig beachtet und nicht angebaut.

Ein zur Teebereitung vielbenutztes Reizmittel ist die Guayusa. Leider war
6s mir nicht moglich, diesen Strauch, der oflenbar zur einheimischen Flora

gehOrt, und den man in der Niihe der Hauser schont oder pflanzt, bota-

nisch zu bestimmen, da ich weder Blulen noch Fruchle fand. Vielleicbt

'St er eine Ilex oder ViUaresia^). Das Reisen in den Talern des Tabaconas

und Chinchipe erschweren in hohem Grade die heftigen Regengusse, die

^Jer wahrend des ganzen Jahres fallen. Stundenlang mussen die Reit- und

<) Vgl. die Anfjaben von R. Spfiuce, der die Pflanze ebenfalls nur steril antraf, in

»Notes of a botanist on the Amazon and Andesc (London 4 908. Bd. II. p. <53).
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Lasttiere, bis iiber die Knie versinkend, in dem aufgeweichten Lehm waten.

Dazu kommt noch die Zersturung der Wege durch die schwerfalligen Ochsen,

die den in Ballen zusammengepreBten und in Haute eingenahten Tabak

nach Huancabamba tragen. Ich folgte dem Flusse Tabaconas bis zu einer

Meereshohe von 900 m, gelangte dann, siidostliche Ricbtung einschlagend,

iiber Berggipfel von 1500—1600 m in den flachen, ungeheuer breiten Tal-

boden des Maranon und betrat daselbst am 25. April das armselige Durfchen

Jaen (etwa 800 m). Die von Humboldt besuchte Ortschaft Jaen befand sich

an ganz anderer Stelle, auf der linken Seile des Chinchipe^ unweit seiner

Miindung in den Maranon. Heute liegen die Triimmer des alten Jaen schwer

zuganglich im Buschwerk verborgen; nur wenige wissen den Weg zu dieser

sagenumwobenen Statte zu finden. Von Jaen aus begab ich mich nach

Bellavista am Maranon. Zwei Tage wurden dann zu einem Ausflug nach

der Miindung des Chinchipe verwendet. Ich libernachtete dort in einer

einsamen HiittCj dicht bei den nahezu verschwundenen Ruinen des Dorfes

Tomependa, woselbst im Jahre 1802 Humboldt Pflanzen sammelte und geo-

graphische Messungen ausfiihrte. Neben etwas Viehzucht bildet Kakao-

kultur die Hauptbeschaftigung der Einwohner von Jaen und Bellavista.

Gegenuber der in manchen Biichern^) vertretenen Ansicht, daB der Kakao-

baum eines gleichzeitig heiBen und feuchten Klimas bediirfe, mochte ich

bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daB ich auf meinen peruaniscben

Reisen die Kakaokultur hauptsachlich in trocken-heiBen Talern, z. B. am

Maranon und Urubamba, angetroffen habe, in Gebieten mit kurzen, aber

regelmaBigen RegenfJillen und langer Durre. Der Boden allerdings niuB

andauernd feucht bleiben. Daher werden die Kakaopflanzungen in der Nahe

der Flusse angelegt und liberdies oft durch Graben bewassert. Auch bei

Bellavista und Jaen erhalten die Kakaobaume kvinstliche Bewasserung; ge-

waltig und bestandig ist hier der Wasserreichtum der StrOme, und man

wundert sich uber die auBerordentlich sparliche Besiedlung dieser frucht-

baren Landereien. Ohne Jaen nochmals zu beriihren, aber im librigen den

vorher begangenen Weg benutzend, kehrte ich zuriick nach Huancabamba,

woselbst ich am 8. Mai ankam.

Am 12. Mai wurde die Reise in der Ricbtung nach Ayavaca fortgesetzt.

Der Pfad fuhrte, eine Huhe von 3200—3300 m erreichend, iiber Gebirge,

die eine Wasserscheide zwischen den Fliissen Huancabamba und Quiros

bilden (Humboldts >Paramo de Guamani« und >Paramo de Chulucanas*),

dann steil hinab in das an Zuckerrohrfeldern reiche Quinjs-Tal, hierauf eine

Zeitlang in diesem abwarts zwischen 1600 und 1200 m und an der Furt

von Santa Rosa nach einem rechten Seitental, wo bei 1400—1500 m die

Zuckerrohr-Hacienda Olleros liegt. Von OUeros stieg ich (16. Mai) an steilen

Hangen, deren Lehmboden bei Regenwetter sehr glatt und hierdurch dem
t

1) Z. B. Semler, Tropische Agricultur, Bd. I. p. 366,
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Reiter gefahrlich wird, hinauf zu dem nebelreichen Ayavaca (2721 m).

Zwei Tage spater wurde die Strecke zwischen Ayavaca und der BrQcke

zuruckgelegt, die bei 860 m (nach meiner Messung; 720 m nach Raimondis

Karte) Qber den Quiros fiihrt. Durch ein linkes Seitental gelangte ich zur

Hacienda Lagunas und liber dieser auf ein welliges Hochland^ wo der Weg
mehrere Stunden hindurch in Huhen von 2900—3400 m blieb, bis plOtz-

lich an den Westhangen der Anden der steile Abslieg nach der Orlschaft

Frias begann. Um Frias (elwa 1700 m) wird hauptsachlich Mais, daneben

auch Zuckerrohr gepflanzt. Uber Chulucanas und die Hacienda Nomala

erreichte ich (23. Mai) wiederum Piura. Am 31. Mai begann die Seefahrt

von Payta nach Callao.

Orographische und hydrographische Notizen.

Das Kiistenland ist zwischen 5^ und 6^ S eine ungeheure, sandige

Ebene. Sonst fmdet riian in Peru wohl nur noch um lea eine Kiistenebene

von derartiger Breite. Bei Payta, dicht am Meere und weit enlfernt von

der Andenkette, erhebt sich liber das Flachland die felsige, aus Schiefer-

gestein aufgebaute Berggruppe der Silla, und auch waiter im Suden, beim

Cap Punla de aguja, stehen isolierle Berge in der Nahe des Strandes.

Die Westcordillere zeigt an ihren Westhangen in der oberen Halfle

einen sehr steilen, in der unteren einen sanften Abfali. Wir vermissen tiefe

steilwandige Erosionstiiler, wie sie der Huancabamba und Quiros ausgefurcht

haben, und wie sie im zentralen und siidlichen Peru auch an der pazi-

fischen Abdachung auftreten. Vielmehr hat die untere Hiilfte der West-

flanke weite, beckenartige Talbildungen, z. B. um 5"20'S bei Palambla

(etwa 1200 m) und um b'^S bei Frias (etwa 1700 m). Vor der eigentlichen

Westcordillere streichen niedrige Bergkelten, die auf Raimondis Karte nicht

eingetragen sind, zwischen 5^10' und 5^30'S langs der linken Seite des

Rio de Piura, An Steile der vulkanischen Gesteine, aus denen im zentralen

und sudlichen Peru fast der ganze westliche Teil der Anden sich aufbaut,

sah ich unterhalb Palambla Schiefer. Aus dem gleichen Gestein bestehen

vielleicht die spitzen, scharfzackigen Berggipfel, die man in dieser Gegend

so hiiufig antrifTt. Der Rio Huancabamba zerli

Abschnitte, einen westlichen und einen usllichen. Diese Teilung beginnt

etwas oberhalb der Stadt Huancabamba und reicht sudwarts ungefllhr bis

zu der Steile, wo der FluB sich mil dem Rio Chotano zum Chamaya ver-

^ifiigt. Ich gewann den Eindruck, daB ursprunglich nur ein weites, becken-

formiges Tal vorhanden gewesen ware, und dann auf dessen Boden der

Huancabamba einen Schnitt gezogen hiitte; diese Erosionsfurche hat bei

^er Stadt Huancabamba noch ziemlich niedrige Wande; aber eine halbe

Tagereise weiter siidlich rauscht der FluB schon in einer tiefen, engen,

schwer zuganglichen Schlucht. Im Quellgebiet des Huancabamba zweigen

sjch von der Hauptkette der Anden mehrere Gebirgszuge ah, die nach

Westcordillere
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Weslnordwesten hin verlaufen und durch tiefe, steilwandige Taler getrennt

werden. Hier eilen die Fliisse Macara (auch Espindula genannt) und Quirds

zum Rio de la Ghira. Im Norden des Rio de la Ghira streicht, von den An-

den sich abzweigend, der Zug der Amotape-Berge siidwestwarts bis an das

Meer. Bekannt ist die relativ geringe Hohe der Westcordillerej deren west-

licher Abschnitt zwischen 5^30' und 5^40' S nur 2200 m erreicht. Be-

ziiglich des von mir bereisten Gebietes verweise ich auf die in meiner

Reisebeschreibung erwahnten Hohennaessungen und hebe nur hervor, daB
«

ich beim Uberschreiten der Kette nirgends hoher als bis 3550 m zu steigen

brauchte. Wenn man von dem Gebirgszug, der die Taler der Flusse Iluan-

cabamba und Tabaconas trennt, zum letzteren hinabsteigt, so gelangt man

in ein weit nach Osten reichendes Gewirr von Bergen und Talern. In diesem

iiberaus regenreichen, durch die Erosionswirkungen zerstiickelten Teil der

Westcordillere die orographische Gliederung klar zu erkennen, ist mir nicht

gelungen. Es schienen mehrere der Hauptkette parallel streichende Ketten

vorhanden zu sein. Die Hohe des Gebirges wird nach Osten hin geringer.

Zwischen 5^30' und 5^40' S verlieren sich die letzten Auslaufer der

Westcordillere in einem breiten, ebenen bis hiigeligen Flachland, das vom

Maranon und unteren Utcubamba durchzogen wird und eine deutliche

Trennung zwischen der Westcordillere und der Zentralcordillere herstellt.

Unmittelbar nach der Aufnahme des Ghinchipe durchbricht der Maraiion

die ZentralcordillerCj und diese verschmilzt auf der linken Seite des Mara-

iion mil der Westcordillere. Die Durchbruchsstelle heiBt Pongo de Rentema.

Bei Jaen bieten die mit der Westcordillere zusammenhangenden Berge in

einer MeereshOhe von 1600—1700 m einen schOnen und lehrreichen Aus-

blick auf das Tal des Maraiion. Im Nordosten zeigt sich als scharfer Ein-

schnilt der Pongo de Rentema. Davor liegt das Flachland, das sich um

Bellavista ausbreitet; in ihm erblicken wir den Maranon^ jenseits desselben

als dunklen Streifen die Ufervegetation des Utcubamba und dahinter die

Zentralcordillere, die hier sicher weit liber 2000 m hoch ist. Im Siidsiid-

osten laBt sich die Stelle erkennen, wo das Tal des Chamaya mit dem Tal

des Maraiion zusammentrifft; die Vereinigung der beiden Flusse allerdings

entzieht sich dem Auge. Jenseits der Miindung des Ghamaya treten die

Vorberge der Zentral- und der Westcordillere dicht an den Maranon heran;

ihre Hohe ist gering, und ihre Hange neigen sich sehr sanft zum Flusse

hinab. Weiter im Sudsiidosten sieht man dann auch die hoheren Berge

der beiden Gordilleren einander niiher rucken und das Tal des Maranon

sehr eng werden.

Die Verteilung der Niederschlage.

An einigen wenigen Stellen der Kiiste, wo Berge oder Iliigel in un-

mittelbarer Nahe des Meeres sich erbeben, bilden sich im Winter und Fruh-

jahr Nebel. Unter ihrem EinfluB entsteht eine Vegetation, die vielleicht den

.." V
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•j Lomas des zentralen und sudlichen Peru eng verwandt ist. Ein Gutsbesilzer

^ aus Sechura erzahlte mir, daB sudlich von diesem Hafen, am Cap Punta
de Aguja (5°50'—6° S), wahrend der Monate Oktober und November sich

der Nebel in feinen Tropfchen (»garua«) niederschlagt, und der Boden sich

mit Krauterfluren bedeckt, auf denen man Vieh weiden laBt. Seltener durfte

diese Erscheinung bei Payta, auf der Berggruppe der Silla, sein. Man be-

richtete mir in Payta, daB die Silla alle 5 oder 6 Jahre, wenn »groBe

Kalte« herrscht und dort dichte Nebel lagern, grun wird. Die Nebel bleiben

aber auf jene Huhen beschrankt, und solche Tage, an denen man die Sonne
nicht sieht, sind in Payta sehr selten. Was ich in meiner »Pflanzenwelt

der peruanischen Anden* iiber die Verbreitung der Lomavegetation an der

peruanischen Kiiste angegeben habe, laBt sich nach vorstehenden Ausfiih-

rungen nicht mehr voUstandig aufrecht erhalten. Aber Winternebel und

Lomas sind im Departamento Piura und im nurdlichen Kiistenlande iiber-

haupt so unregelmaBige und auf so wenige Stellen beschrankte Erschei-

nungen, daB die von mir vorgeschlagene Einteilung in einen sudlichen,

durch die Lomavegetation ausgezeichneten und einen nordlichen Kiisten-

abschnitt ihre Berechtigung nicht einbiiBt. — Abgesehen von jenen ver-

emzelten Ausnahmen erweist sich die breite Kiistenebene, die zwischen dem
pazifischen Ozean und dem WestfuB der Anden liegt, als ein Gebiet von

Sommerregen, die in der Nahe des Meeres sparlich sind und jahrelang

vOllig ausbleiben, je weiter nach Osten aber desto reichlicher und regel-

maBiger fallen. Nach den an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen

glaube ich behaupten zu durfen, daB in den meisten Jahren vom Gebirge

her bis zu 20 km ostlich von Piura Regen auftreten und zwischen den

zerstreuten Holzgewachsen, deren Wurzeln das Grundwasser erreichen, eine

Krautervegetation ins Leben rufen. Die Ebene hat dort eine Meereshohe

von etwa 250 m. Im Marz 1912 sab ich, aus Piura kommend, schon

^0 km Gstlich von dieser Stadt vereinzelte Krauter der Regenflora. Sehr

selten sind solche Jahre, in denen die Wuste bis nach Payta bin sich mit

griinen Fluren bedeckt (z. B. 1884, 1891) und die Bewohner von Piura,

f^ayta und andern Orlschaflen auf dem fur jrewohnlich unbenutzbaren Erd-

I

t

»

reich Baumwolle, Mais, Bohnen, Melonen, Wassermelonen, Kurbisse usw.

saen. Andrerseits aber kommt es in manchen Jahren vor, daB die Begcn

auf dem ganzcn Kiislenland, bis an den FuB des Gebirges, ausbleiben.

Vom 15.—20. Marz 1912 herrschte in Piura vormitlags ruhiges, sonniges

^Vetter, nachmittags vollkommene Bewolkung und starker Wind; wiihrend

<'es Tages und wiihreud der Nacht war die Lufttemperatur sehr hoch.

Vom 24.-29. Mai sah ich in Piura den Himmel nur am fruhen Morgen

hewGlkt, sonst frei; die Tage waren maBig warm, die Nilchle kuhl.

Auf den Westhangen der Anden emporsteigend, kommen wir zu-

nachst durch eine Region der Sommerregen, in der die Lange der Regen-
zeit nach oben hin zunimmt. Dann folgt eine Region, die sich durch
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haufige Nebelbildung auszeichnet; natiirlich erscheinen die Nebel hauptsach-

lich wahrend des Sommers, sie sind aber wahrscheinlich auch im Winter

nicht selten. In der Nebelregion befinden sich auch die Gipfel der Cor-

dillere. Die Grenze zwischen Regen- und Nebelregion laBt sich ohne langere

Beobachtungen nicht bestimmen.

Eine ahnliche Niederschlagsverteilung wie die Westhange der Anden

zeigen die tief eingeschnittenen FluBtaler des Huancabamba, des Qui-

rds und wohl auch des Macara. Doch sind diese, abgesehen von den

hoheren Lagen, trockener als die Westhange; die Nebel scheinen weniger

weit hinabzureichen als an der pazifischen Abdachung des Gebirges.

Auch die ostliche Seite der Westcordillere, die ich im Gebiet

des Flusses Tabaconas kennen lernte, wird in ihrem oberen Teil von Nebcin

befeuchtet. Wahrscheinlich ist die Nebelbildung bier noch reichlicher und

noch weniger auf den Sommer beschriinkt als an der Westflanke. Weiter

unten, am mittleren Tabaconas, liegt eine Region, die wahrend des ganzen

Jahres starke Regengiisse empfangt; eine Unterscheidung von Regenzeit und

Trockenzeit laBt sich bier nicht durchfiihren.

Das Tal des Maranon endlich, das den Raum zwischen Westcordillere

und Zentralcordillere einnimmt, hat auf seiner breiten Sohle regelmaBige,

aber auf eine kurze Periode beschrankte Sommerregen.

Die natiirliche Pflanzendecke.

1. Kiistenland nnd Westhange der Anden.

Wir unterscheiden drei Regionen: die Region der Algarrobo-Haine,

zerstreuten Grundwasserholzer und kurzlebigen Krauterbestande, die Region

der regengrunen Geholze und die Region der immergriinen Geholze.

andI. Die Region der Algarrobo-Haine, zerstreuten Grundwasserholzer

kurzlebigen Krauterbestande.

Dieser Abschnitt umfaBt das Kiistenland vom Meeresstrande bis zum

FuB der Anden und reicht bis zu einer Meereshuhe von 250 m.

a. Die Vegetation der FluBufer.

Die FluBufer besetzt die Formation des Algarrobo-Haines. Die

Gharakterpflanze ist der Algarrobo, Prosopis jidiflora (Legum.), ein knor-

riger Baum, nutzlich durch seine Iliilsen, die dem Vieh zur Nahrung dienen,

durch sein hartes Holz, das zu Ziiunen, Hauserbautenj als Brennmaterial

usw. Verwendung findet, und durch seinen Schatten. Er bliiht im August

und September und bringt von November bis Januar seine Fruchte zur

Ueife. Stets ist seine Krone belaubt, im Sommer allerdings dichter als im

Winter. Sehr zerstreut wachsen zwischen den Algarrobos einige andere

Baume, wie Salix Humholdtiana. die in unmittelbarer Nahe der Flusse

(
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bleibtj eine Caesalpinia (Legum.; n, 59721)), von den Einwohnern charan

genannt und durch ihren eigentiimlich gefleckten Stamm auffallend, dessen

graubraune SuBere Rinde sich in Fetzen loslost und so die gelblich-weiBe

innere Rinde freilegt, eine Celtis (Ulmac; n. 5970), dem Volke als »palo

blanco« bekannt, ein Zixyphus (Rhamnac; n. 5962), Muntingia Calabura

(Elaeocarp.). Dicht an den FIuBbetten begegnet uns bin und wieder das

Rohrgras Oynerium sagittatum und die Ifolia

(Compos.). Als Schattenstrauch, bald ohne Stiitze wachsend, bald spreiz-

klimmendj tritt Vallesia dichotoma (Apocyn.; n. 5947), der »cuncun«, sehr

haufig auf und bildet stellenweise geradezu Unterholz-Bestande. Zu den

Strauchern des Algarrobo-Haines gehoren auch Cappans scabrida^ Cap-

paris crotonoides^ Cordia rotwidifolia (Borrag.) und der spreizklimmende

Cryptocarpits pyriformis (Nyctag.). Die sparlicben Regen des Sommers
reichen aus, urn den Boden unter einer uppig wuchernden Decke von Halb-

strauchern und Krautern vollig zu verbergen. Diese Pflanzen sind meist

weit verbreitete Arten, die anderwarts auch Ruderalplatze besiedeln. Zu

den Halbstrauchern gehoren Alternanthera sp. (Amarant.; n. 5930) und

Abutilon Unter den Krautern, die wohl fast alle

, Phy-

einjahrig sind, bemerken wir Amarantus-Arien , Heliot?'op

chum od. verw., Nicandra physaloides (Solan.), Datura (So

salis (Solan.; n. 5940 und 5941) — , Solammi-Arien , Sicyos sp. (Cucurb.;

n. 5971), Schixopfera trichotoma (Compos.; n. 5969). Die Graser fehlen

Oder kommen nur sehr zerstreut vor. Im Marz sah ich diese Schattenflora

von Halbstrauchern und Krautern in schOnster Entwicklung und voUsler

Lebenskraft, im Mai war sie fast ganzlich verschwunden und der Boden

des Algarrobo-Haines kahl und staubig. Beachtenswert ist das Fehlen von

Schinus Molle (Anacard.) und Caesalpinia tinctoria in der Vegetation der

FluBufer.

b. Die Vegetation auBerhalb der FluBufer,

Sudlich und siidostlich von Sechura soil die Kiistenebene eine voll-

standige Wuste sein, der selbst die geniigsamen, zahen Holzgewachse fehlen,

die wir auf den durren Sandfeldern bei Payta Onden. Zweifellos erklart

sich jene Vegetationslosigkeit dadurch, daB auBer dem Regen auch das

Grundwasser fehlt; liegt doch dort ein fluBloses Gebiet von ungeheurer

Capparis

Ausdehnung. Auf der sandigen Ebene bei Payta wachsen weit zerstreut

P'osopis juliflora, Cappans seabrida (einheim. Name: sapote),

^^-icennifolia (einheim. Name: bichayo) und eine dornige ^coc/rt (Legum.;

einheim. Name: faique) aus der Verwandtschaft von A. macracantha. Diese

Pflanzen haben strauchigen Wuchs mit Ausnahme einiger baumfurmigen

Individuen von Prosopis juliflora. Sie bleiben alle viel kleiner und durf-

1) Die bei den Pflanzennamen angefiihrten Numinern beziehen sich auf nieine

^amnalung.
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tiger als im Inneren des Kustenlandes. Ihre Existenz ist hier^ wo 20 Jahre

vergehen konnen, ohne daB Regen fdllt, nur diirch das Vorhandensein von

Grundwasser verstandlich, das die Fliisse Rio de la Ghira und Rio de Piura

liefern. In den seltenen Regenjahren bedeckt sich, wie bereits erwiihnt

wurde, der Boden fiir kurze Zeit mit einer Krautervegetation , und nur

dann bietet sich wohl die Gelegenheit zur Entwicklung von Keimpflanzen

jener Holzgewachse. Von Payta landeinwarts wandernd, sehen wir die

Arten- und Individuenzabl der Holzgewachse zunehmen, und scblieBlich ge-

langen wir in Gegenden, wo fast alljahrlich einige Regengiisse fallen und

unter ihrer Einwirkung Krauter sprieBen. Etwa halbwegs zwischen Piura

Ghulucanas hatte ich Gelegenheit, die Formation der zerstreuten Grund-

wasserholzer und kurzlebigen Krauterbestiinde zu studieren, erst

wahrend der Vegetationszeit, im Marz, dann wahrend der Ruhezeit, Ende

Mai. Der Boden ist ein lockerer Sand, der zu flachen Diinenwellen sich

anhauft. Die Holzgewachse, teils Straucher, teils kleine Baume, stehen ge-

trennt voneinander, lassen weite Zwischenraume frei. Coj^dia rotundi-

folia^ Burse? a gi^aveolens und Grabowskia hoerhaavifolia (letztere vielleicht

nicht uberallj verlieren in der Trockenzeit ihre Blatter. Bei den iibrigen

Holzgewachsen wird in der Trockenzeit das Laub nicht vollstandig abge-

worfen, sondern nur etwas gelichtet und ferner die Neubildung von Blattern

vermindert oder eingestellt. Auffallig ist die groBe Zahl abgestorbener

Holzgewachse; in der Regenzeit lassen sie sich am deutlichsten von den

lebenden unterscheiden. Sie zeigen uns, daB oft die Grundwasservorrate

zu knapp sind oder die Wurzeln nicht rasch genug in die Tiefe wachsen

konnen. Die Krauterdecke, die den vom Regen befeuchteten Boden be-

kleidet, ist locker gefiigt, ein Schleier, der den Sand hindurchschimmern

laBt, matt gefarbt, stellenweise grau durch das massenhafte Auftreten einer

haarigen Froelichia (Amarant.). Die groBe Mehrzabl der Krauter ist ein-

jiihrig. Ihre Entwicklung voUzieht sich sehr rasch, friih erscheinen die

Bliiten. Das ist bei der Ungunst des Klimas auch nutig: droht doch dem von

einem RegenguB hervorgezauberten Leben die Gefahr, alsbald wieder den

sengenden Sonnenstrahlen zu erliegen; wahrscheinlich konnen diese Fluren

innerhalb einiger Wochen mehrmals entstehen und vergehen. Von Grasern

sind mehrere Arten vorhanden, die aber keineswegs gegenuber andern

Krautern vorherrschen. Einige Kniuter sind KnoUengewuchse. Zwiebel-

pflanzen babe ich nicht angetrolTen. Zur Regenflora gehoren auch mehrere

Halbstraucher. Zwei halbstrauchige AUcrncmthera'Anen (n. 5930 und 5957)

wachsen hauptsachlich im Schatten hoherer Straucher und bilden unter

denselben charakteristische kleine Bestiinde. Die Gacleen treten nur sehr

vereinzelt auf und wahrscheinlich nur mit einer Art, einera hohen, saulen-

formigen Cereiis] vermutlich bietet der lockere Sandboden diesen Pflanzen

keine geeignete Unterlage, sei es, weil sie Gefahr laufen verschuttet zu wer-

den, sei es, weil ihr Wurzelwerk sich nicht hinreichend befestigen kann.

f-
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Die Epiphyterij sogar die anspruchslosen grauen Tillandsien, fehlen. Da-

gegen herrscht kein Mangel an parasitischen Loranthaceen.

Es mag nicht ubcrfliissig sein, zu betonen, daB jene Krauterfluren, die ihr Dasein

geringen und auf einen kurzcn Zcitraum beschrankten Niederschlagsmengen verdanken,

durchaiis verschieden sind von den Lomas des zentralen und siidJichen Peru, verschie-

den sowohl okolo^isch als auch floristisch. Die Gewachse der Lonias sind Nebelpflanzen,

man konntc fast sagen Schattenpflanzen; sie leben bei nahezu andauernd bedecktem

Himmel, in feuchter, kiihler Luft. Hicr aber, im Kiistenland des Nordcns, fallen die

Niederschlage als lieftige Regengusse an wenigen Tagen und wahrend wcniger Stunden;

tagtaglicli muC greller Sonnenschein, wenigsiens vormitlags, ertragen werden auf dcm
so leicht austrocknenden Sandboden; wahrend der Vegetationszeit herrsclien bestandig

hohe Temperaturen, Dalier fehlen hier die Iiygrophilen und tempcriert-andinen Ele-

mente der Lomas, die Fame, Poa^ Cerastiiim^ Liipinus^ Astragalus^ Vtcia, Geranium,

Tropaeolum^ Begonia. Boivlesia, Calceolaria^ Plantago, Valeriana usw., ferner diejenigon

Verwandtschaftskreise, die in Peru auf das Kiistenland beschrankt bleiben und dabei

deutliche Beziehungon zur chilenischen Flora erkennen lassen, wie Tciragonia^ Palaua,

Cristaria, Nolanaceae, Makrotherme xerophile Sonnenpflanzen sind cs, aus denen sich

die Sommerregenflora des nordperuanischen Kiistenlandes zusammensetzt.

Genauere Auskunft iiber die Bestandteile der soeben besprochenen

Formation der zerstreuten Grundwasserhulzer und kurzlebigen

Krauterbestande erteilt nachstehende Liste.

Baume:
Bursera graveolens od. verw. (Nr. 6001; cinh. Name: palo santo; sehr zerstreut}.

Holzgewachse, die bald Baum- bald Strauehform annehmen:

Capparis scahrida (einh. Name: sapote). Prosopis jidiflora.

Straucher:

Capparis crotonoidcs (einh. Name: satuyo). ScgpJiaria sp. (Rhamnac; einh. Name: lipe;

Capparis avicenniifolia (einh. Name: bi- zerstreut).

chayo; wenigcr haufi^^ als weiter im Cordia rotwulifolia ['Nr.^9ol); einh. Name:

Westen). oberal ij).

ieacia sp.^ verw. A, 7nacracantha (einh. Grabofrskiaboerhaarifolia[So\d.n.]^r,o9^o;

Name: faique). einh. Name: palo negro}.

Halbstraucher :

-^^ternanthcra-Aricn (Amarant.; Nr. 5930 Crofon lobatns od. verw. (Euphorb.; Nr.

^ind o957). 5948).

Einjahrlge Krauter:

^^^egrosiis sp. (Gramin.; ^\\ 5929). Awarantus sp. (Nr. 59(i0).

Arisfida sp. (Gramin.; Nr. ;i93S). Froclichia sp. (Amarant.; Nr. 59:il).

BoHleloua sp. [Gramin.; Nr. 5939). Boerhavia-Avicn (Nyctag.; Nr. 5933 und

-^ntlirphora sp. (Gramin.; Nr. 5950;. 5954).

Gramin. Nr. 5952.
'

Tephrosia sp, (Legum.; Nr. 5935),

M In meinor ^Pflanzenwelt der peruanischen Anden^^ liabe icli, ebenso wie friiher

Jn >Grundzuge von Klima und Pflanzenverteilung usw.«, durch falsclie Angaben eines

Reisebegleiters irregefiilirt, den Volksnamen » oberal < auf Capparis crotonoides an-

gewendet.

I^ot;inische Jahrbuchor. L. Bd. Swpplementhand. 6
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Stylosanthes sp. (Legum.; Nr. 5936). Coldenia paronychioidcs od. verw. (Bor-

Desmodium sp, (Legum.; Nr. 5937). rag.; Nr. 5932; niitunter halbstrauchig

Oxalis sp, (Nr. 5956). werdend).

TrihidiiS sp. -ZygophylJ.; Nr. 5943; einh. Cacabiiss]}, (Solan.; Nr. 593'( ; einh. Name:

Name: abrojo).

Etiphorhia sp. (Nr. 5953).

Sida sp. (Malvac; Nr. 5959).

Tiirnera sp. (Nr. 59 46).

suravilla).buravuici;.

Broivallea sp. (Solan.; Nr. 5942).

Solanum § Lycopersiciim sp. (Nr. 5

Pedis sp. (Compos.; Nr, 5926).

Verbcsina sp. (Compos.; Nr. 5934).

928).

Knollen bildende Krauter:

Pro6osc^rfea a/<^eae/b^m (Martyn. ; Nr. 5949; Cucurbitacee Nr. 5944 (einb. Name: yuca

einh. Name: yuca de cabalJo). del monte).

Krauter, deren Lebensweise nicht genauer bekannt ist:

Convolv. Nr. 5927. Ipomoea oder Pliarhitis sp. (Convolv. Nr.

5958).

GroBe Ahnlichkeit mit der Formation der zerstreuten Grundvvasser-

holzer und kurzlebigen Krauterbestande hat die Savanne. Sie unterscheidet

sich von jener Formation hauptsachlich dadurch, daB die Graser gegen-

liber andern Krautern vorherrschen. An der niedrigen, etwa fuBhohen

Grasflur, die nur kurze Zeit griint, und deren Bestandteile gruBtenteils

sind, beteiligen sich Eragrostis sp., Bouteloua sp. (Nr. 5961),

Aristida sp. (Nr. 5963), Chloris sp. (Nr. 5964), Anthephora sp. (Nr. 5950).

Zerstreut stehende Holzgewachse, unter denen viele wahrend der Trocken-

zeit das Laub abwerfen, und hohe saulenfOrmige Cereiis ragen aus dem

Grasbestand empor. Zu den ersteren gehOren die Biiume Loxoptcnjgiinn

Iluasango (Anacard.), Caesalpinia sp. (Nr. 5972), Capparis mollis od.

verw., Bnrsera gmveolcnSy die bald baumformige, bald strauchige Capparis

scahrida und die Striiucher Cordia rotitndlfolia , Cercidium praecox

(Legum.), Mimosa sp. (Legum.; Nr. 5965), Pitliecolohium [?j sp. (Legum.;

Nr. 5968). Die Savanne

Regen zu bedurfen als

scheint etwas reichlichercr und rcgelmiiBigerer

die vorher behandelte Formation und \venip;er

groBe Flachen einzunehmen. Hauptsachlich bewohnl sie den lehmigen bis

sleinigen Boden der Hiigel und niedrigen Vorberge, die den Ubersjang

zwischen der Kustenebene und der Andenkette vennitteln; oft sieht man

die Gipfel dieser Berge mit rcgengriinem Gcbiisch bedcckt, wahrend weiler

imten sich die Savanne ausbreitet. Auf Sandboden in der Nahc des Ge-

birges bemerken wir in der Cbergangszone zwischen dem Algarrobo-IIain

und der Formation der zerstreuten (irundwasserhOlzer und kurzlebigen

Krauterbestande ebenfalls ein Vorherrschen der Graser gegeniiber andern

Krautern. Diese Ubergangsformation, in der Prosopis jidiflora sehr hiiufig

ist, soil als Algarrobo-Savanne bezeichnet werden.

f
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II. Die Region der regengriinen Geholze

reicht vom FuB der Anden bis 900 m aufwarts.

Die herrschende Formation ist das regengriine Gebiisch, zu-

sammengesetzt aus Baumen und Striiuchern.

In lieferen Lagen, etwa zwischen 250 und 400 m, stehen die Holz-

gewachse noch ziemlich entfernt und lassen Rauni fiir eine Vegelalion aus

Kriiutern und Ilalbslrauchernj die viele einjahrige Formen enlhalt, und in

der audi die Graser durch mehrere Arten verlrelen sind, oline jedocli eine

vorherrschende Stellung einzunehmen. Auch holie saulenfurmige Cerens

gehoren zu den charakteristischen Typen dieser Bestande.
• »

Uber floristische Einzelheiten belehrt nachstehende Tabelle:

Baume:
Caesalpinia sp. (Nr. 5972].

Erythrina sp. (LcgTUB,).

Bursera gravcohns.

Loxoptcnjgiinn Iluasango.

Bomhax discolor (haufig'.

Holzgewachse, die bald strauchig bald baumformig auftreten:

Capparis mollis (vercinzelt^. Capparis scabrida (vcrcinzolt).

Straucher :

Ooccoloba Oder Mnhlejibcckia si^ {Poly^^on,; Mimosa sp. 'x\r. :i9Go).

Nr. G43;>).
; Pithcrolohiiim 'y] sp. iXr. oOGS).

Boif(jainvillcapcriiiia}ia[SycX{xg.] (^'r.G432) Cordia rotuudifolia (liaufig;.

Cenidium j^raccox. Jpo7noca sp. (Nr. 63jG; aufrecht waclisend!)

^^Itcrminthcnt sp. (Nr. 5977).

Halbstraucher :

PImrhitis sp. (Convolv.; Nr. 6434; windend;.

^ornia sp, (Logum.; Nr. 5976; cinjahrig). Jar-^/^^^woy^/Za- sp. [Convolv.; Nr. 6431 ;
win-

^(^smodiffm sp. ;Nr. 5088; cinjahrig). dend; selir luiulig und dureh iliren

Gassia sp. ;Lcginn.; Nr. 5992; cinjahrig). rcichen Sclimuck hlauer Bluten ein

^^Iggala sp. ^^>. 5082). stark hervortrctendes Formationsele-

-^genia sp. (Stcrcui.; Nr. 5990).
Plumbago sp.

meni).

P'^'ohidus>i\ ;ConvoIv.; Nr. 59S0; cinjahrig;.

liudlia sp. (Acanfh.: Nr. 5985 u. 64:iO;

sehr liauiig].

Krauter (alle hier genannten einjahrig :

<^^>rchonis sp. Tihac.; Nr. 5991 ^
'^''^« sp. Nr. 59S'0.

'^^^^nura sp. ^Xr. 50S6).

^^I^^'lndus sp. rXr. 5083).
%>^^^^ sp. (Lahiat.; Nr.'5981).

^^o.//a-Artcn {Hubiac: Nr. 5979 u. 5987^.

Tagdcs sp. (Compos.; ^r. 5973).

Lagascca mollis JGompos.; Nr. 5974;.

Bidrns sp. (Com])0.s.; Nr. 5975).

Ara?dltosprrmN}?i sj). ;C»jnipos.: 5978).

Prdis sp. (Nr. 59^9;.

Elvira sp. (Compos.; Nr. .i993).

^^rrits sp.

Saulenformige Cacteen:

das

In den huheren Lagcn rucken die Ilolzsewacbse dichter zusammen,

regengriine GebUscb wird gescblossen. Der Baum Bomhax discolor

6
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ist die wichtigste Charakterpflanze. AuBerdem zeigen sich haufig die

Strliucher Cordia rotundifolia und Mimosa sp. (Nr. 5965). Auch die

libriiren Holz2:e\vachse der tieferen Lasfen dieser Rescion sind noch vor-j5v.11 ixwiz.-j^ ,* ix^^xioo v»i^i Ln^i^.1 j^ii ^ai^^ii uicaci XIC5

handen, erreichen aber jetzt groBtenteils ihre oberen Grenzen. Ferner

verdienen Erwahnung die Straucher Stenolobmm sp. (Bignon.; Nr. 6005),

Carlca sp. (Nr. 6004 u. 6009) und eine Baithinia. Von Krautern sei die

kletternde Toiirrettia lappacea (Bignon.) genannt. Cereus wird seltener.

Hier und da wachsen die riesigen Rosetten einer Foitixroya. Graue, epi-

phytische Tillandsien, darunter Tillandsia itsneoides^ haften an den Baum-

zweigen.

Bei den bisherigen Angaben, denen die an den Bergeshangen ge-

machten Beobachtungen zugrunde liegen, blieben die FluBufer unberiick-

sichtigt. Hier ist das Geholz zwar hinsichtlich seiner floristischen Zu-

sammensetzung nicht sonderlich verschieden von dem GehOlz der Abhiinge,

aber infolge der besseren Bewlisserung des Bodens hOherj stellenweise als

Buschwald ausgebildet. Zu den sfattlichsten Bauinen gehuren Salix

Hiimboldtiana, Celtis sp. (Nr. 6000), Erythrina sp. und eine etwa 30 m
hohe Bombacacee, deren bestachelter, in der Mitte oft angeschwollener

Stamm an seinem Grunde mlichtige Flugelleisten ausbildet. Prosopis juli-

flora ist nur noch vereinzelt anzutreffen und verschwindet um 700 m.

Als Klelterpflanzen wuchern Cryptocarpits pyriformis^ Groiiovia sp. (Loas.;

Nr. 5995J usw.

III. Die Region der immergriinen Geholze.

a. Untere Stufe (900—1800 oder 2000 m).

Die herrschende Formation ist ein immergriines, ausBaumenundStnlu-

chern zusaramengesetztes Gebiisch. Beziiglich der Flora, dieverbaltsnismaOig

arm zu sein scheint, konnte ich infolge ungiinstiger Witterungsverhaltnisse

nur fiuchlige Beobachtungen anstellen; dazu kam, daB gerade in den von

mir besuchten Gegenden der Ackerbau das urspriingliche Vegetationsbild

stark verandert hatte. Daher bleibt auch noch zu priifen, ob ich diese

Vegetationsstufe nach oben bin richtig begrenzt habe. Die Flora miscbt

sich aus makrothermen und niesothermen Formenkreisen, wobei die lelzteren

vorwiegcn dCirften und zum Tcil auffallig weit abwLirts reichen, z. B. Coffi)"

noma und Astrcplna bis I 200 m, Fuchsia bis 1 I 00m, Calceolaria bis 1 000 m.

In den GebQschen dieser Vegetationsstufe soil auch Cincliona^ wachsen, ob

als Strauch oder als Baum, ist mir nicht bekannt. Bei 1000— MOOni;

hart an der Grenze der regengriincn Region, erregl unscre Aufmerksani-

keit eine anmutigc Cobaea (Polemon.; Nr. 6425 u. 6:^97), ein rasch wach-

sendes, vielleicht einjahriges Kraut, das bis in die Baumwipfel emporrankt

und von Ast zu Ast das Geflecht seiner zarten, zerbrechlichen Stengel

spinnt, aus deren zierlich gefiedertem Laubwerk die gelblichweiBen Bluten-

glocken, von schlanken Stielen getragen, bervorleuchten. Die Zahl der

\
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Epiphyten (Fame, Araceen, Bromeliaceen, Orchidaceen) ist erheblich groBer

als in den regengriinen Gebiischen. Unler den parasitischen Loranthaceen

hat wohl Nr. 6030 die schonsten Bliiten, lange, rosafarbene Ruhren.

Ich gebe im folgenden eine Zusammenstellung der beobachteten Arten.

Straucher:

Chusquca-\rten [Gramin.; spreizklimmcnd). Bililneria sp.; (Stercul.: Nr. 6418; spreiz-

Piper-kriQW. klimmenJ).

Myriocarpa sp. (Urtic; Nr. 0014). Chfsia sp. (Guttif.).

Colignonia sp. (Nyctag.; spreizklimmend:. Loasa sp. (Nr. 6424).

Anona Gherimolia. Fuchsia sp, (OenoUier.; Nr. 6423;.

Siparuna sp. (Monirn.; Nr. 6031;. Tiboucliina cymosa (Nr. 6339) und einigc

Escallonia sp. (Saxifrag.; Nr. 6410). andere Melastomalacecn,

Pachyrhtxus[?]s]), (Legum.; Nr. 6416; win- Cordia sp. (Nr. 6015; spreizklimmcnd).

dend). Lantana sp. (Verben.; Nr. 6013-.

Amicia sp. (Legum.; Nr. 6406; spreizklim- Salvia sp. (Labiat., Nr. 6012).

mend; durcli die anselmlichen und Perilomia sp. (Labiat.).

reichlieh auftretenden gelben Bliiten Strcptosolcn Jainesoni (Solan.).

auffallend). Calceolaria-\vien (Scropli.).

Mannina sp. (Polygal., Nr. 6028). Acanthacee Nr. 6421,

Phyllanthiis sp. (Euphorb.; Nr. 6019). Chiococca sp. (Rubiac; Nr. 6018; spreiz-

Serjania sp. (Sapind.; Nr. 6011; rankcnd). klimmend).

Allophylus sp. (Sapind.; Nr. 6417). Pohjmnia sp, (Compos.; Nr. 6016).

Vitacee Nr. 6029 (rankend).

Krauter:

i'a?^^/^oso>na(?) sp. (Arac; Knollen bildend; Cohaca sp. (Polcmon.: Nr. 6^25 u. 6397;

Nr. 6007). rankend].

'Bomarea sp. (Amaryll.; windend). Astrcphia chacrophylloides (Valerian.).

Tropaeohim sp. (Nr. 6419; rankend). Siryos sp. (Cucurb.; Nr. 0420).

(Loranthaceen, z. B. Nr. 60301.

Parasiten

:

b. Obere Stufe
(von 1800 Oder 2000 m aufwiirts, die Cordillerengipfel einschlieBend und

somit bis gegen 3500 m Seehube reichend).

Die wichligsten Unterschiede gegenuber der unteren Stufe begen in

dem weit biiufigeren Vorkommcn derber, mebr oder weniger lederartigcr

liliiUer bei den IlolzgewJicbsen, in dem stlirkeren Ilervortrelen der epipby-

lischen Flechten, Moose und Phanerogamen sowie der parasitischen Loran-

thaceen, endlich in der ausgepriigt mesotberm-andinen Flora.

Als wicbtigste Formalionen treten uns entgegcn llartlaubgcbnlze,

'^'e teils Gestrauebe, teils aus Biiumen und Slniucbern gcmiscble Gebiische

Oder Buscbwalder sind, und ferner Grassteppen mit eingestreu ten

j^'eineren, immergriinen Strauchern, die meist der Flora jener Ge-

hulze angehOren. Oft sieht man diese Formationen derartig verteilt, daB

l^as Geholz die Einsenkungen auskleidet, gleicbviel ob diese von Wasser-

aufen
durcbflossen werden oder nicbt, wahrend die Grassteppe steile,
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namentlich felsige Ilange bedeckt, wo vielleicht der Boden nicht tiefgriindig

genug istj um eine kraftige Entwicklung der Ilolzgewachse zuzulassen. Auf

den Kammen und Gipfeln der Cordillere, selbst da, wo sie in der relativ

unbedeutenden Huhe von 3200—3300 m bleiben, iiberwiegt entschieden

die Grassteppe mil zerstreuten Strauchern gegeniiber dem GehOlZj das nur

kleine Flecken bildet.

Die Flora setzt sich groBenteils aus jenen Elementen zusammen, die

ich in meiner ^Pflanzenwelt der peruanischen Anden* als charakteristisch

fiir die »Ceja de la Montana* bezeichnet habe, und die im zenlralen und

sudlichen Peru auf die miltleren Lagen der Cstlichen Andenhange beschrankt

bleiben, im Norden hingegen auf die Westhange ubergreifen. Es bedarf

daher keiner genaueren Angaben iiber die bier beobachleten und ge-

sammelten Arten. Doch sei erwahnt, daB ein Polylepis (Rosac.) in den

hoheren Lagen hauflg ist und zwischen 2900 und 3300 m, bald strauchigj

bald als Baumchen entwickelt, kleine Bestande bildet, ferner, daB der

nadelblattrige Strauch Hypei'ium laricifolmm (Gutlif.) und eine meterbohe

strauchige Biiddleia (Logan.; Nr. 6046) mit w^olligen Bliittern bei 3200 bis

3300 m massenhaft auftreten, bald in den Gestrauchflecken, bald in der

Grassteppe.

2. Interandines Tal des Flusses Qairos.

Bei der Beurteiluug der pflanzengeographischen Verhaltnisse ist zu

beachten, daB der Quiros zunachstj durch hohe Gebirge von der Kusten-

ebene getrennt, in einem tiefen und engen Tale durch das Innere der

Anden flieBt, schlieBlich aber in das Kustenland hinaustritt und sich mit

dem FluBsystem des Ilio de la Chira vereinigt. Der Vegetalionscharakter halt

etvva die Mitte zwischen dem der Westhange und dem des spiiter zu be-

sprechenden Huancabamba-TaleSj dessen Gewasser dem Maranon zuflieBen.

Wiedcrum begegnet uns die Gliederung in eine untere regengrune und eine

obere immergriine Region. Die Grenze liegt um 2000 m, also weit

hoher als an den Westhangen, wo sie bei 900 m verlauft. Die

Gehulze, die, wie dort, in der regengriinen Region eine wichtige Rolle

spielen, sind nur sclten so dicht wie die regengrunen Gebiische der West-

hanLce. Im oberen Teil des Ouirds-Tales erlaniien sie die weiteste Ausdeh-
o

*

/

nung. Es wird nicht (iberraschcn, daB innerhalb dieses langen Tales sich

Verschiedenheilen gellend machon, insofernj als — bei gleichen Meeres-

hOhen — die Talwandc am oberen Teil des Flusses elwas andere For-

mationsbildcr darbictcn als am untcren; dazu kommt, daB vom Westflusse

der Anden und vom Kuslenlande her mehrere Charakterpflanzen jcncr Ge-

biete, wie Cappnris scahrida^ Capparis mollis^ Bursera graveolens^ Loxo-

pterygium Huasango, Cordia rolundifolia^ Cacsalplnia sp. (Nr. 5972), in -

das Gebirge eindringen und dabei allmahlich seltener werden. ^
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I. Die regengriine Region,

a. Die Vegetation auBerhalb der FluBufer.

Im oberen Tell des Quirds-TaleSj den ich innerhalb einer Zone unter-

suchte, wo das FluBbett zwischen 1200 und 1500 m SeehOhe liegt, ist die

herrscbende Formation ein lockeres, aus Baumen und Strauchern gemischtes,

von Gnisern und anderen Krautern durchsetztes regengriines Gebiisch,

das auch Cacteen {CereuSjteih aufrechtwachsendj teils kletternd, und Opimtia)

sowie Foitrcroya enlhalt; an den Zweigen der Holzgewachse wuchern graue

Tillaiidsieii^ namentlich T. iisiieoides. Die Baume bleiben meist mittelhoch,

doch erreichen manche eine IlOhe von 20 m. Von ihnen fallt am meisten

auf eine stattliche Chorisia (Bombac; Nr. 6349) mit spindelformigem, be-

stacheltem Stamm, die im Anfang der Trockenzeit (Mai) das Laub abwirft

und sich dann mit groBen, weiBen Bliiten schmiickt

Haufige Ilolzo:ewachse dieser Formation sind:

Baume :

Capparis srabrida (woJil auch straucliig; Lcucacna sp.

nur bis 1300 m aufwarts). Cassia fistula,

Capparis mollis, Burscra gravcolcns.

Acacia sp. (verw. A. 7}iacracantha\ auch Loxopfcrygiuvi Huasango.
strauchig). Chorisia sp. (Bombac; Nr. 6349).

Straucher :

^erctdium pracvox 'nur Lis J 300 m auf- Dodonara viscosa [Sapind.),

Nvarts). Carira sp. (Nr. 6004, 6009).

Dalca sp. (Legum.; Nr. 6350). Ipomoca sp. (Nr. 6356; aufrecht \vachsend!)

Ehdhcria inirrophylla (Meliac). Duranta sp. (Vorbon.; Nr. 6342).

Malpigliiacee Nr. 6353 (windend). Verbena sp. (Nr. 6343).

J(itropha sp. (Euphorb.; Nr. 6355). AcanUiacoe Nr. 6354.

Croton-Xvim (biiufi^;..-r^

Mitunter steben die Baume in dieser Gebiiscbformation sebr zerstreut,

^der sie feblen sogar ganzlicbj so daB regengriines Gestriiuch an
die Stelle des regengrunen Gebiisches trilt. Ferner kommt es vor, daB
kleine Flecken von regengriiner Grassteppe^ die jedocb gewohnlich oin-

gestreule Striiucber entbillt, das GebOlz unterbrechen. Auf sterilem, steinigem

^der fclsigcm Unlersrund wird die Vegetation durcb nackte Bodcnllecke

zerspliliert.

Am unteren Ouirds sah icfi die rcqengriine Grassteppc groBere und
das regengriine Gebulz kleinere Flacbcn einnebmen als am oberen. Icb

konnte dies namentlicb zwiscben 40^40' und 40^'50'S in zwei Seiten-

t^^lern beobaebten, einem recblen bei Olleros (sudustlicb von Ayavaca) und
c^nem linken unterhalb der Hacienda Lagunas (siidwestbch von Ayavaca).

Auf dem Wege von Ayavaca nach Frias, bei 700—1900 m SeebObe und
^^ohl auch an anderen Stellen des unteren Quirds-Tales Irifft man regen-
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griine Formalionen, die an die tieferen Lagen der Westhange erinnern:

Biiume, Straucher und Gacteen [Opuntia^ Cereus^ Cepltalocereus) in

weiten Abstanden und zwischen ihnen iippig wuchernde Kriiuter,

unter denen die Graser fehlen oder sehr zuriicktreten; die

Krauter sind kurzlebig und zum groBen Teil wait verbreitete Arten; unter

1200 in ist eine der wichligsten Gharakterpflanzen eine Ipomoea^ die sehr

;roBe, weiBe Bluten tragt und stets aufrecht wachst, als Strauchj ja sogar

als Baum von 8 m IlOhe.

b. Die Vegetation der FluBufer.

Gebiisch, aus Baumen und Strauchern zusammengeselzt, begleitet die

Flusse. Die ilolzgewachse sind zum Teil dieselben wie an den Abhangen,

bleiben aber dank der andauernden Befeuchtung langer, wenn nicht be-

standig belaubt.

Holzgewachse.

Dazu kommen aber noch andere, typisch immergriine

Das kraulige Bryophylliim calycinuni (Grassul.) breitet

sich auf dem Boden aus. Epiphytiscbe Tillandsien, besonders T. usneoides^

bewohnen das Gezweig der Holzgewachse. Zu den letzteren gehoren:

j

Salix Ihimboldtiana,fC

Ficus sp.

Ccltis sp.

Lauracee Nr. 6348 u. 6352

Gapparis mollis.

Cassia fistula.

Anona Clicriinolia.

Baume;

Caesalpinia tinctoria.

Caesalpinia sp. (Nr. 5972; bis 1300 m auf-

wiirts).

Loxoptcrygiitni Huasango.

Schinus Molle.

Sapindus Saponaria.

Straucher:

Tlievctia neriifolia (Apocyn.)

II. Die immergrune Region

bat liber 2200 m etwa dasselbe Aussehen wie an den Weslhangen liber

1800 m. Zwischen 2000 und 2200 m sind die barllaubigen Typen weniger

zahlreich vertreten als weiter oben, und gesellen sich zu den immergriineu

Holzgewachsen schon einige regengrune. Unter den letzteren wird im Mai

ein kleiner Baum der Gattung Mayepea (Oleac; Nr. 6347) sehr aufFlli

durch die weilhin leuchlendenj rosafarbenen Bluten, die das enlblatterte

Gezweig vollig verbullen.

griiner llegion zeigt sich in den GehOlzen sehr haufig Caesalpinia tiuc-

toria, baumfurmig ausucbiklet und mit einer erstaunlichen Mdoae von

cr

O

An der Grenze von immergriiner und legcn-

Epiphyten beladen.

Sobald man, auf dem Wege von Ayavaca nach Frias, an der linken

Wand des Quirustales emporgestiegen ist, betritt man ein weites, welliges

Ilochland, das zwischen 2900 und 3400 m Seehuhe liegt: das Quellgebiet

des Flusses Suipira. Auf meiner Reise beobachtete ich, daB die Nebel,

die an den Westhangen einerseits und an der linken Wand des Quirds-

/

t

/
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tales andererseits die hOheren Regionen verhiillten, nicht in das Hochland

hineinreichten und daB hier das Erdreich sehr trocken war. DaB dies oft

vorkommt, liiBt die Beschaffenheit der Pflanzendecke vermuten: die Flora

des Hochlandes ist sehr arm und die herrschende Formation eine Gras-

steppe mit eingestreulen, in der Kegel sehr entfernt stehenden Strauchern.

Nur selten treten die Striiucher zu lockeren, kleinen Bestanden zusammen.

Biiume sucht man vergehens.

3. Interandines Tal des Flnsses Hnancabamba.

Auch hier sehen wir die Gliederung in eine unterej regengriine und

eine obere, immergrune Vegetationsregion. Bei 2500 m liegt die Grenze

zwischen beiden, somit nicht nur hOher als an den Westhangen,
wo regengriine und immergrune Region bei 900 m zusammen-

er als im Quirostale, wo die Scheide-

DemgemaB trifft man an den Westhilngenlinie bei 2000 m verliluft.

nur makrotherme Xerophyten, dagegen auBer diesen eine mesotherme
Xerophytenflora im Quirostale und mit weit gruBerer Vertikalausbreitun^

im Iluancabambatale.

I. Die regengriine Region

habe ich nur iiber 1700 m kennen G:elernt.

/

a. Die Vegetation der FluBufer.

Vn vielen Stellen haben Kulturbestiinde die urspriingliche Vegetation

verdrangt. Diese ist ein Gebiisch, das nur aus Baumen und Strauchern

seine Belaubung nur teilweise ver-besteht und wahrend der Trockenzeit
liert. An dieser Formation beteilisren sich:

Baume:
^^lix HumholcUiana,
^Inus jondlensis (Betul.).

^'^^us sp. (Morac).

Phytolacca diolca od. verw.

Inga Fcuillei od. verw. JLegum.)

Holzgewachse, die bald strauehig, bald baumformig auftreten:

^^ia pendula.Ef^callo

'•acia sp. verw. A. viacracantha,
^^'iinus MoUc.

Jaccaramla acutifolia (Bignon.; nur bei

4 700 in ^eselicn).

-^V^-Artcn.

Clematis sp. (rankcnd).
^^nona CherimoUa,

Straucher

:

Lcucacna sp. (Logum.^

Cacsalpinia itnviorin,

Jiapanea sp. (Myrsin.).

B
'^y'>phylliim calycinuyn.

Bodenkrauter:

Epiphyten

:

^^^^ Tillandsia'Avlen, natnentlicli T. tisneoides.



90 A. Weberbauer.

b. Die Vegetation auBerhalb der FluBufer

ist ein lock ores, offenes Xerophytengemisch a us regengriinen

Krautern (unter denen sich ziemlich viele Griiser befinderij ohne indes

vorzuherrschen), regengriinen Strauchern, Gacteen [Opuiitia^ Cereus,

CepJialocei^eus)^ Fourcroya und verwilderter Agave. Letztere hat den

Volksnamen »Mejico«, was deullich zeigt, daB der fremdlandische Ursprung

der Pflanze den Einwohnern wohlbekannt ist.

Formation gehoren:

Mi7nosa sp. (Nr. 6067).

u den Strauchern dieser

Cantua quercifolia (Polemon.; Nr. 6074).

Krameria sp. (Legum.; Nr. 6070; nieder- AscJcpiadaceen Nr. 6277 u. G278 (beide

liegend).

Acschynomene sp. (Legum.; Nr. 6071).

Cassia sp. (Nr. 6285; niederliegend).

Caesalpinia tinctoria.

Acacia sp. vcrw. A. maeracantha,

Dalea sp. (Logum.).

Porlieria sp. (Zygoph.; Nr. 6286; P, Lo-

7'cntxii? Haufig).

i'elsigcMalpighiucee Nr. 6063 (windend;

Baclirandcr).

Elidhcria microphylla.

Croton sp.

Scliinus Molle (sehr vereinzelt).

Dodonaea viscosa (Sapind.; sehr haufig).

Cardiospermum sp. (Sapind.; rankend).

Moitxclia cordifolia (Loasac).

kriechend bis windend).

Evolvulus-Arien (Nr. 6283 u. 6284, beide

niederliegend, klein).

Jacqiiemontia sp. (Nr. 6058; windend).

Lippia sp. (Yerben.; Nr. 606G).

Lantana-Alien (Verben.; Nr. 6065 [nieder-

liegend] und 6068).

Salvia sp. (Nr. 6069; Bliiten schwarz vio-

lett bis schwarz; liauflg).

Solanacee Nr. 6059 [Bracliistiis sp.?).

Stcnolohiitm sp. (Bignon.; Nr. G279).

Acanthacee Nr. 6282 (niederliegend).

0)ioscris sp. (Compos.; Nr. 6281; Ilalb-

straxich).

Vcrhesina ^\).? (Compos.; Nr. 6072; sehr

hauhg).

Stellenweise rficken die Striiucher so nahe zusammenj daB lockere

Strauchbcslande zustande kommen. Im obcren Toil der regengriinen Region

sieht man die Griiser allmahlich haufiger werden und schlieBlich nahe der

Grcnze der iinmergriinen Region eine Grassteppo auftreten^ der regengriine

Striiucher eingestreut sind.

Wie sich die V^egetation unterhalb 1700 m gestaltet, ist mir nicht be-

kannt, Zuniichst schcinen die Gacteen hiiufiger zu werden und auch sonst

der xcrophile Charakter sich zu verstiirken. Dann wird wahrscheinlich

die Pilanzcndeckc einen iihnlichcn Bau annehmen, wie ich ihn am Maranon

zwischen G** 35' und 6*^ 50' S. hei Tupen und Balsas feststellte (vgl. meine

>Pnanzonwelt der peruanisclien Anden<, S, 151

—

15G). SchlieBlich durfte

im Chamayatale der IJbergang zu jenen regengriinen Gebiischen slaltfinden,

die den Maranon bei Bellavisla begleilen und die spiilcr genauer betrachtet

w^erden sollen.

11. Die immergrune Region

bietet im wesentHchen dasselbe Bild wie an den Westhiingen uber 2000 m.

Ostlich von der Ortschaft Iluancabamba, wo die Gordillere bis zu der

relativ betriichtlichen HOhe von 3550 m ansteigt. e:ewinnt zwischen 3000

?
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und 3100 m die Grassteppe die Oberhand gegeniiber dem GehulZj das in

den Einsenkungen mit schmalen, zungenfurmigen Auslaufern bis 3300 m
hinaufreicht und dann verschwindet. Der Grassteppe sind immergriine

Striiucher eingestreut, deren Zahl nach oben bin abnimmt. Aber auch bei

3550 m fehlen diese Straucher nicht vOllig. Der Typus der strauchfreien

Grassteppe oder Jalca, die zwischen 6** und 7^ S. so groBe Ausdehnung
erlangt (vgl. meine »Pflanzenwelt der peruanischen Anden«j S. 268 ff.), ist

hier nicht ausgebildet, huchslens angedeulet.

4. Osthange der Westcordillere.

Die Vegetation gliedert sich in zwei Regionenj die beide immergriin

sind und bei 1800—2000 m zusammentreffen : eine obere mesotherme und
eine untere makrotherme.

I. Die mesotherme Region

hat das Aussehen der von mir (»Pflanzenwelt der peruanischen Anden«,

S. 120 und 227 ff.) bereits ausfiihrlich beschriebenen »Ceja de la Montana«,

Ich darf mich daher mit einigen kurzen Angabcn begniigen. Uber 3300 m
bedeckt den Boden eine Grassteppe mit eingestreutcn immergriinen, hart-

laubigen Strauchern. Zwischen 3300 und 2850 m iiberzieht diese Gras-

steppe auch noch geraumige Flachen, aber es dringen bereits von unlen

her in den Einsenkungen Harllaubgehulzstreilen ein. Unter 2850 m cndlich

dominiert das HartlaubgehOlZj bald als Gestniucbj bald als Gebiisch, bald

als Buschwald entwickelt^ wilhrend die Grassteppe fast ganz fehlt und, w^o

sie vorhanden ist, viele Straucher enthalt und nur unbedeutende Fleckchen

felsigen Bodens einnimmt. Die charakteristische Ceja-Flora tritt hier viel
«

reiner und artenreicher auf als an den westlichen Andenhangen des De-

partamento Piura von denen oben die Rede war.

II. Die makrotherme Region

kunnte man auch »Montafia«: nennen. Sie bictet uns ebenfalls Vcgelations-

bilder, die im ostlichen Peru hiiufig wiederkehren. Grassteppen wechseln

mit derlilaubigen Gebiischenj die aus bohen Strauchern und kleinen

liaumen bestehcn; seltener trilt Geslrauch an die Slelle des Gebiisches.

Hier und da bekleidet die lliinge das A die rfarngestriipp des PhridiNHi

^^lUiUnum^ durch sein frischcs Grim von der falilen Grassteppe abstecliend

und wcithin kenntlich. (Ul)er den Ban dieser Formalioncn vgl. ^Pflanzen-

welt der peruanischen Andon^ S. 27G und 291.) Die Fliissc begleitet

huh e res Gebiisch mit vielcn wc ichlaubigen For men, mitunter

auch Buschwald; diese GehOlze beherbergen einige Typen des tropischen

I^egenwaldes (z. B. hochwuchsige Palmen der Gattung Bactris)^ habcn aber

sonst mit dieser Formation nur iirerin^e Ahnlichkeit.n^***'o
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DaI3 in den ticferen Gebirgsregionen Ostperus Irotz des fcuchtwariucn, den Ge-

holzen gunsligen Klimas so oft Grassteppen auftrotcnj ist eine merkwiirdige Ersclicinung,

die mich namentlich im Tabaconastale befrenidete, wo, wie oben erwahnt wurdc, wah-

rend des ganzen Jahres beftigc Regcn den Boden durchniissenj einc Trockcnzeit einfach

nicht existiert. Graehxer betont in seiner >Pflanzengeograpbie« '^Leipzig 4 910, S. 277)

den bedeutenden EinlluC, wclchen der Nahrstoffgehalt des Bodens auf die Gestaltung

der Pdanzendecke ausiibt. Vielleicht ist dieser Faktor audi hier wirksam und riihrt es

von Nabrungsarmut ini Boden her, daC letzterer nicht Gebolz triigt, sondern Gras-

steppe. Hierfiir spricbt in erster Linie die iiberraschend niedrige ArtenzifTer der inakro-

thermen Grassteppe Ostperus. Ferner sieht man, daC die Bevoikerung bei der Anlagc

von Pflanzungen stets Geholz rodet, die Grassteppe hingegcn unbenutzt liiBt, obwohl

sie mit weit geringerer Miihe urbar zu niachen ware. Endlich wachsen die Geboize,

welche die Grassteppe beglciten, zwar nicht stets, aber docli auffallig oft in Einsenkungen

und an Flussen; dies liiCt sich in einem so regenreichen Klima nicht auf die bessere

Bewasserung zuruckfiihren, wobl aber auf die Anhiiufung von Niihrstoffen, auf die fort-

gesetzte natixrhche Diingung.

5. Interandines Tal des Maranon.

Das zu besprechende Gebiet liegt in der Hohenstufe von 400 bis

900 m.

Die ausgedehnteste Formation ist wohl das

regengrune

regengriine Gehuiz,

das zumeist als Gebusch, beslehend aus hohen Strauchern und kleinen

Bliumen, seltener als reines GeslrJiuch auftrilt. Auch die

Grassteppe besetzt geraumige Fliichen; stets aber enlhalt sie eingestreute

Straucher und wechselt sie mit kleinen GehOlzflecken. Endlich saumt die

Flusse ein hohes Geholz (Gebiisch oder Buschwald), in dem sich
*

regengrune und immergrune Holzgewachse mischcn.
Das regengrune GehOlz, offenbar den Caatingas Brasiliens nahe

verwandt, enthlilt als Nebenbestandteile Sukkulenten (Cacteen, Fonrcroya)^

Bei einer geringen Zahl voneinige Epiphylen und einige Bodenkrauter.

Holzgewiichsen scheint das Laub ausdauernd zu sein.

dieser Formation:

Baume:

Ich beobachtete in

Capparis scahrida.

Capparis mollis.

Legum.-Miinosoidce Xr. 0207.

Acacia sp. (Nr. 6209).

Acacia sp., verw. A, macracantlia (auch

straucliig).

Prosopis julijlora od. vorw. (Nr. CAl-1),

Cassia fistula.

Chorisia sp. (Nr. 6195; mit spindelfornii-

gem, bestacheltem Stamm).

Bomhax discolor od. verw.

Jacqifinia sp. (Theophrastac. ; Nr. 6-212;

hatifig, durch die roton Blutcn auf-

fallend; cinh. Nanic: Uisha).

Cordia sp. (Nr. 62 1.
'i; einh. Name: igua-

uuana^.

Ilura crepilans lEuphovb,; Nr. 6232; einh. Saccclliwn lanceolatitm [Wovr'dQ.: Nr. 6217,

Name: catagua). 6220).

Straucher:

Boitgainvillea peruviana (bald aufrecht, Pithecolohitim sp.? (Nr. 6174;

bald kletternd).

Mimosa sp. (Nr. 6171],

Acacia sp. (Nr. 6190).

Bauhinia sp. (Nr. 6224).

/'

I
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Cercidium praeeox (auch als Baumchen). Jatropha sp. (Nr, 6234; haufig).

Caesalpinm sp, (Nr. 6183).

Cassia sp. (Nr. 6173).

Szvartxia sp. (Legum. ; Nr. 6204; auch als Malvacee Nr. 6208.

Dalechampia sp. (Euphorb.; Nr. 6192

windend).

Baumchen; haufig).

Desmodium sp. (Nr. 6180; niederhegend],

Balea sp. (Nr. 6191).

Oxalis sp.

Malpighiacee Nr. 6230.

Malpighiacee Nr. 6216 (windcnd).

Croton-kviQXi (Nr. 6175 und 6218).

Ditaxis sp. (Euphorb.; Nr. 6222).

Jatropha peltata (Nr. 6211).

Jatropha sp. (Nr. 6223).

P^^estonia sp.? (Apocyn.; Nr. 6231; "win-

dend; liaufig).

Convolvulacee Nr. 61 88 (aufrecht wachsend).

Jacqiiemontia sp. (Nr. 6229; aulrecht

wachsend).

Cordia rotiindifolia (Nr. 6193).

Hdiotropiiim sp. (Nr. 6184).

Lantana sp. (Nr. 6181).

Zexineyiia sp. (Compos.; Nr. 6185),

Sukkulenten:

Peireskia ho7'rtda [CticidiCrj Nr. 6233; bald Cereus-, Pllocereus-, Optmtia- und Melo-

aufrecht, bald spreizklimmend). caetus-Avien.

Foiircroya sp.

Epiphyten

:

Graublattricre Tillandsia-kvim. Bhipsalis sp. (Cactac).

Bodenkrauter

:

Sclaginella sp. (wohl S. Mildci od. verw.; Pitcairnia sp. (Bromel.).

sehr haufig).

Dciderocohma sp. (Bromel.).

Amaryllidacee Nr. 6225 [Sienomesson sp.?

Zwiebelpflanzc; haufig).

In der regengriinen Grassteppe gehuren die rrroBen, gesellig

wachsenden und mitunter zu reinen BesUlnden vereintcn Biischel der

Graminee Nr. G186 zu den

Erwiihnung:

augenfalli}2:slen Elemenlen. Ferncr verdienen

Krauter:

Amaryllidacee Nr. 6228 [Stcnoncsson sp.? il/c/(;c^/a sp. (Storcul.: Nr. 6-220
;
kriechend].

Zwiebelpfl.). Oiioscris sp. (Compos.; Nr. 6163).

Kramcria sp. (Nr. 6221).

Stylosanthcs sp. (Nr. 6215; haufig).

^cscltynomcne sp. (Nr. 6170;.

Sida sp. (Xr. Gi8l*).

Gicnfuryosia sp. (Malvac.; Nr. 6182 und
6214).

Kleine Halbstraucher und Strauclier:

Me)dxclia cordifolia.

lu'olvulus sp. (Nr. 6187).

Verbena sp. (Nr. 6178).

Siphonof/lossa- peruviana ;AcanUi.;

Nr. 6219:.

Das Gehulz der FluBufcr (GebQsch oder Busclnvald) beherhcrgt

verscliiedene Ilolzgewachsej die audi in den regengriinen GehOlzen lebcn

(z. B. Jacquinia Nr. 0212, Cordia Nr. 6213, Iliira crepitans^ Jhtujain-

rillea peruviana]. Diese werden aber an den FKissen weit bOber und

slattlicher;

kurzen Zeitraum beschrankt. Wo der Boden reichliche Wasserzufuhr er-

^^ilt, gedeihen auch die Biiume Salix Iliimboldtiana^ Sapindus Saponaria^

ferner bleibt ihre Entlaubung unvollkomnien und auf einen
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Ochroma lagopus (Bombac), der Strauch Tessaria integrifolia und das

Rohrgras Gynerium sagittatum. Die Cacteen spielen im FluRufergehulz,

von den trockeneren Randpartien abgesehen, eine sehr untcrgeordnete

RoUe. Beachtung verdient das Fehlen der Palnien, Cyclanthaccen vind Sci-

tamineeOj liberhanpt der Mangel engerer Beziehungen zur Ilylaea-FIora.

An der ZentralcordillerCy die ich nur aus der Feme geschen babe,

scheint die Abstufung der Vegetation zum Marafion-Tale hinab die gleicbe

zu sein wie an der Weslcordillere.

5. Die mesotherme Xcropbytenflora besclirankt sich auf das inter-

andine Gebiet (Tal des Quirus und namentbch das des Huancabamba)

im Gegensatz zum iibrigen Peru (wo audi die Weslhange eine

mesolberme Xeropbytcnflora besitzen) und vvohl in Ubereinstimmung

mit Ecuador.

6. Dementsprecbcnd liabe icb die Begrcnzung der »iVordperuaniscben

Sierrazonc* (vgl. Pflanzcnw. d. poruan. And. S. ISGff.) folgender-

maBen zu (^ganzen: Die Xordpernanisclie Sicrrazone wird zwiscbcn

6° und 5** S. auf einen sclunalenj inlerandinen Slreifen (Tiller des

Huancabamba und Ouiriis) eingecngt und erreicbt im oberen Teil

dieser Tiiler urn 5^ S. ibre Nordgrenze.

7. Die Region der »JaIca«, d. b. der mikrotbermcn straucbfreien

Grassteppe (vgl. Pflanzenw. d. peruan. And. S. 268 ft'.) fehlt.

Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung iiber die

Vegetalionsgbederung der peruanischen Anden urn 5° S. lassen sich in

folgenden Satzen zusammenfassen:

1. Die regelmaBigen Sommerregen reicben weit in die Ktistenebene

hinein und bis zu einer SeehObe von 250 m abwiirts.

2. Auf der Kiistenebene gedeihen, selbst in betracbtlicher Entfernung /

von den FluBliiufen, zahlrciche krJiftige Ilolzgewachse, darunter auch

Biiume. Diese Holzgewachse decken ihren ganzen Wasserbedarf oder

den ^rOBten Teil desf^elben aus Grundwasser.

3. Der Westabbang der Anden trligt vom Kamm, soweit dieser unter

3300 m bleibt, bis zum FuB Gehulzformationen^ die viele Biiume

enthalten und unabhiingig von den WasserlJiufen auftreten. Diese

Gehuize sind unter 900 m regengriin, liber 900 m immergriin.

4. Zur »Nordperuanischen Wustenzone^< (vgl. Pflanzenw. d. peruan. And.

S. 149 ff.), die ich jetzt »Nordperuanische Wusten- und
Trockenbusebzone« nennen mOchte, gehuren das Kustenlandj die

regengriinc Region der Westhilnge, der unlere Teil der regengriinen

Region des Quirostales und die regengriinc Region des Maranontales.

/



Uber latente Kranklieitspliasen nacli Uromyces-Iufektion

bei Euphorbia Cyparissias.

Von

G. Tiscliler.

31it G Figuren im Text.

In einer friiheren Arbeit (II) haben wir gezeigtj daB es durch Ver-

^nderung der AuBenbedingungen moglich ist, einzelne Sprosse von Euphor-
bia Cyparissias^ die bereits vom Mycel des Uromyces Pisi durchzogen

^^aren, auBerlich »gesanden« zu lassen. Wir konnten das allmahliche Zu-

ruckweichen der Pilzhyphen von den Zellen des wacbsenden Vegelations-

punktes verfolgen und konstatierlen, daB die neuangelegten Bliitter auf

irgendeine Weise »unangreifbar<: geworden waren. Fcrner beobachleten
«

^vir, wie die von den infizierten Achsen jetzt austreibenden Achselknospen

fiiycelfrci blieben und deninach gegen den SchluB der Vegetationsperiode

^ine derartig erkrankte Wolfsmilclipflanze kaum von einer gesunden zu

^nterscheiden war,

Demgegenuber ist es eine altbekannte Tatsacbe, daB die nach einer

nuheperiode auswachsenden Winterknospen mit den typischen pilzdefor-

^lerten Blattern aussprossen. Das Mycel niuB sich in der Zwischenzeit in

i^gendeiner Weise so >erhoIt« haben, daB es nun Avieder samtliclie >'eu-

anlagen der Vegetalionspunkte erfolgreich infizieren kann.

Urn evenluell zu einein Verslandnis dieser sonderbaren Diderenz im

^erbalten des Pilzes und der Wirtspllanze gelangen zu kunnen, versucbte

^ch zunacbst auch die Winterknospen der Euplforbia in eincn Zusfand zu

^'orsetzen, in dem saintlicbe Blattei' vom Pilz gescbont werden. Das gelang

^inerwartet leicbt dadurcb, daB icb die /vz/j^^or/v/V? dauernd vcgetativ tiili

S6in lieB. Eupliorhia Cijparissias braucbt namlich keine besonderc Winter-

^une; durch Abschneiden der Sprosse babe ich jedcrzeit die Knospen, die

'formal erst im Fruhjahr austreiben, bereits im Ilerbst zum Auswachsen ge-

bi^acht. Die Behandlung nahm ich im Warmhause des Ileidelberger bota-

^ischen Instituts vor.

IT
O
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So schnitt ich auch von zwei Stucken, die im Soinmer vorher stark

pilzinfizierte Zweige gehabt halten und die dann, wie wir das seinerzeit

schilderteOj [iuBerlich gesund gemacht waren, am 27 Oktober 1911 samt-

liche ausgetriebenen Sprosse ab. Die am Erdboden befindlichen Winter-

knospen wuchsen unmittelbar aus aber kein einziger von alien Trieben

zeigte wahrend der Gesamtentwicklung auch nur ein krankes Blalt. Unser

Bild (Fig. I) wurde von der einen am 26. Januar 1912 aufgenommen.

Wir sehen da eine stattliche Staude, an der gegen die Norm nur der

Habitus etwas verandert ist. Das Verbringen unter die feucht-warmen
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Bedingungen unseres Gcwachshauses mil seincm ungeniigenden Licbt batte

die Pflanze insoweit verandert, als die Zweige sich nicbt von selbst auf-

recht erhalten konnten. Sie muBten an einem Stabchen aufgebunden werden.

Wenn ich nun im Januar samtliche oberirdischen Triebe wieder fort-

schnitt und die wenigen Winterknospen, die sich jetzt liber der Erdober-
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V
^

flache befanden, dadurch zum Weiterwachsen brachte, so entsprach offen-

bar dieser Versuch ganz unseren friiher geschilderteHj in denen wir im

Januar bereits typische, pilzdeformierte Sprosse und Blatter erhielten,

was die Jahreszeit anlangt. Der einzige Unterschied war der, daB damals

die Eupliorhia inzwischen »geruht<: hatte, jetzt dagegen dauernd vegetativ

tatig gewesen war. Durch diese erneute Amputation wurden die beiden

Pflanzen natiirlich sehr geschwiicht, aber einc Konlrolle am 2. Marz zeigte,

daB jedes der beiden Versuchsexemplare noch zwei schune und voHig pilz-
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I^ig.i Eiiphorhia Cyparissias, Die gleiche Plhinze pliolographiert am 20. Aug. 1912

("Vo nat. Gr.).

freie Sprosse getrieben hatte. Das eine dieser Individuen wurde anfangs

April zur mikroskopischen Untersuchung seiner Vegetationspunkte abgetutet,

das andere kriiftigere weiter wachsen gelassen. Ich brachte es inzwischen

^nter vollig normale AuBenbedingungen. Aber den ganzen Sommer iiber

^^>gte keine der zahlreichen austreibenden Knospen, die sich wahrend der

Botanische JahrbGclier. L. Bd. Supplementbaiid. 7
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Vegetationsperiode 1912 anlegten, auBerlich auch nur eine Spur des Uro-
/

myces In Fig. 2 sehen wir das namliche Individuum nach einer Photo-

'I'
Jeder wird sich dabei

iiberzeugen konnen, daB die Pflanze vOUig gesund aussieht.

Bei meiner Ubersiedlung nach Braunschweig, Anfang OktobeFj wurden

meine Kulturen in den hiesigen botanischen Garten ubergefiihrt. Die ober-

irdischen Sprosse starben wahrend des Transports ab, die an der Basis

befindlichen Winterknospen blieben dagegen ganz intakt. Jelzt slellte ich

/

Fig. 3, Eupliorhia Cyparissias, Die gleiche Pflanze wie in Fig. 1 u.

am 7, Febr. 1913. An alien Sprossen besitzen die obersten Blatter

pusteln. (2/3 nat. Gr.)

2, pbotograpliiert

massenhaft Rost-

das »experimentum crucis« an, um zu sehen, ob evtl. die Pflanze inzwischen

tatsachlich ganz gesundet war oder nur durch das fortwiihrende Wachslum

der Euphoi'bia der Pilz zuriickgehalten wurde. Ich lieB die Euphorbia

also vom Oktoberbis zum Januar im »kalten Kasten* ihre Winterruhe durcn-

machen. Bei dem milden Winter war diese nicht einmal eine absolute,

denn bei der Besichtigung im Januar halte eine ganze Anzahl Blatter be-

reits ausgetrieben, Diese waren auBerlich wieder ganz pilzfrei.

Das Bild veranderte sich nun sehr bald total, als ich die Pflanze am

f
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21. Januar ins Warmhaus stellte. Im ganzen trieben iiber 50 Sprosse aus,

die Pflanze muBte sich also ganz auBerordentlich gekraftigt haben — und
auBerdem blieb noch eine gruBere Zahl von Knospen unentwickelt. An
den ersten Tagen wurden nur normale Blatter gebildet, am 27. Januar schon

zeigte der groBte Teil der Sprosse die obersten Blatter leicht gelblich und
verdickt, am 28. Januar waren bei etwa der Halfte die typischen Pykniden-

pusteln ausgetrieben, denen in den nachsten Tagen der Rest folgte. Nicht

ein einziger aller dieser Sprosse blieb rostfrei! Am 7. Februar photogra-

phierte ich die Euphorbia wieder: in Fig. 3 konnen wir den Rostigkeitsgrad

zu dieser Zeit erkennen. Die samtlichen an der Spitze eines jeden Sprosses

stehenden Laubblatter sind »typisch« pilzdeformiert und tragen auf ihrerUnter-

seite zahlreiche Pusteln. Fast interessanter aber sind noch die nachstunteren

Blatter. In wechselnder Zahl bei den verschiedenen Trieben waren sie nur

teilweise auBerlich verandert, dabei kaum in der Form, und nur stellen-

weise in der Dicke, wobei der inflzierte Teil durch die etwas schwielige

Anschwellung und die sehr blasse Farbe von dem iibrigen Teil des Blattes

abstach. Bei naherem Zusehen zeigten sich auch nur hier die Pykniden-

pusteln. Besonders gern befanden sich diese Schwielen an den Seiten der

Blatter, durchaus nicht immer liickenlos von dem Blattgrunde ausgehend.

Aus der Existenz dieser Blatter folgt jedenfalls, daB zwischen einer

volligen Unangreifbarkeit der Blatter und ihrer typischen Deformation in

Dicke und Form sich Zwischenstadien befinden miissen. Cytologisch konnte

nachtrliglich die Ontogenese dieser Blatter nicht mehr konlrolliert werden.

Nach meinen sonstigen Erfahrungen ist es mir wahrscheinlich, daB ein Teil
*

Gines jeden Blattes, meistander Spitze, schon in seiner Differenzierung zu weit

vorgeschritten war, als daB der Pilz durch Haustorienentsendung die Zellen

Wieder formativ verandern konnte. Wir niiissen uns ja daran erinnern,

daB die Winterknospen in diesem Ilerbst und in der ersten Halfte des

Winters wegen der abnormen Warme bereits auszutreiben begonnen hatten,

also fur sie die Ruhe keine vOllige war. Die langliche Form der Blatter

wurde dabei schon determiniert, ihre Verdickung dagegen konnte noch

nachtraglich beeinfluBl werden!

Unser jetzt so eingehend beschriebenes Exemplar der Euphorbia war
also die ganze Zeit vom Fruhling 1911 bis zum Januar 1913 >latent« krank

gewesen, es halte in dieser Zeit viele Knospen und Triebe gebildet, war
genau so gewachsen wie ein ganz gesundes und doch halte es einen

'^rankheitskeim in sich getragen, der bei der ersten giinstigen Gelegenheit

zum Ausbruch kam.

Eine Neuinfektion war ausgeschlossen. Teleutosporen von TJromyces

waren sicher in der ganzen Zwischenzeit nicht zu der Pflanze herange-

kommen, und wir werden gleich bei der Besprechung unserer mikro-

skopischen Funde sehen, daB in der Tat stets in der Zwischenzeit Pilzmycel

vorhanden gewesen war.

7*
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Das Nichtaustreiben des Mycels bei Aufhebung der Ruheperiode konnte

ein »Zufall« sein und keine allgemeine Bedeutung haben. Ich setzte daher

in etwas weiterem Umfange bereits am 9. Marz 1912 neue Versuche an.

Von dem glcichen Standort wie im Vorjahr sammelte ich eine grOBere An-

zahl total rostkranker Euphorbien mit ihren Rhizomen und pflanzte sie in

Tupfe. Beriicksichtigt wurden nur seiche Exemplare, die nahezu in alien

oberen Trieben auBerlich rostinfiziert waren. Die Tupfe wurden dann ins

(

Warmhau gesetzt und alle Pflanzen £:esundeten so wie das friiher

{

I

Fig. 4. Euphorbia Cyparissias. Ein anderes 1912 eingcpfianztes rostkr;inkes und

auCerlicli gesundetes Exemplar, pliotogr. am 29. Aug. 1912. {^/ij nat. Gr.)

schildert ist. Eine kleinerc Zahl schwiicherer Exemplare verlrug die Ver-

setzung nicht und starb ab. Am 8. Mai brachle ich darauf acht Individuen

aus dem Warmhause ins Freie. Ilier wuchsen alle zu stattlichen Stauden

heran und da die Gesundung besonders fruhzeilic^ erfolgt war

konnte man hier in kurzem bei kaum einer einzigen irgendwelche Spuren

der eben >ubervvundenen« Krankheit sehen. Durch das Austreiben zahl-

I
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reicher Achselknospen bekamen die Pflanzen auch bald ein buschiges Aus-

sehen. Als ein Beispiel fiir die Gesamtheit sei auf Fig. 4 verwiesen.

Die mir noch verbliebenen 7 anderen >gesundeten« Euphorbien lieB

ich den ganzen Sommer iiber im Warmhaus, hielt sie somit unter mOg-

lichst gleichmaBigen AuBenbedingungen v/ie am Anfange, nur wurden sie

in eine etwas kiihlere Abteilung unseres Hauses iibertragen. Die Pflanzen

befanden sich da aber nicht sehr wohl, sie litten auch leider etwas durch

SchneckenfraB und zwei der Exemplare gingen im Laufe der Vegetations-

periode ein. Die 5 restierenden Individuen brachte ich nun Anfang Ok-

tober 1912 in das Warmhaus des botanischen Gartens zu Braunschweig.

Die oberirdischen Sprosse starben sanitUch ab^ alle Winterknospen triebcn

aus und genau wie wir es erwarteten, erwiesen sich alle Sprosse iiuBer-

lich pilzfrei. Im ganzen waren es gegen 50, wohl eine genugende Zahl,

urn jeden Zufall auszuschlieBen. Dagegen machten die acht vorhin er-

wahnten, Sommer 1912 im Freien gehaltenen Pflanzen wieder eine Winter-

ruhe im :^kalten Kasten« vom Oktober bis zum 21. Januar durch, kamen
dann ins Warmhaus und wurden samtlich rostig. Das erste Auftreten der

Pusteln war schon am 24. Januar zu bemerken. Am 28. waren alle bis

auf eine rostig und auch dieses letzte Exemplar folgte nach einigen Tagen.

Weit liber hundert Triebe zahlte ich im ganzen, da alle Pflanzen recht kriif-

tig geworden waren.

Die gleiche Erscheinung wie vorhin fiel auch hier auf, daB immer
erst eine grOBere oder geringere Zahl von Bluttern ganz rostfrei geblieben

war. Ja in einem Falle war erst das 40. Blatt rostig geworden. Es hing

das wieder damit zusammen, daB die Winterknospen auch hier wiihrend

ihrer »Ruhezeit« ein wenig ausgetrieben und jedenfalls jedesmal einige

Blatter zu einer Zeit gebildet batten, in der der Pilz noch nicht die Kraft

besaB, sie zu infizieren. In Fig. 5 kOnnen wir das gleiche Individuum der

Euphorhia sehen, das auch in Fig. 4 photographiert war. Die obersten

ganz pilzdeformierten Blatter heben sich ziemlich scharf von den an-

deren ab.

Das Ergebnis unserer Versuche ist also ganz eindeutig. Wir haben

in der Tat ein Miltel gefunden, urn die Krankheit »latent« zu halten und

eine sichtbare Pilzeinwirkung auf die Euphorbien fur beliebig gewunschte

Zeit auszuschlieBen. Eine Erklarung freilich besitzen wir zunachst noch

nicht dafur, und sie ist, wie wir untcn sehen werden, auch wohl erst von

der Zukunft zu erhoffen.

In der Literatur ist ein solch planmiiBiges Experimentieren mil be-

stimmtcn Pflanzen fiir liinger als eine Vegetalionsperiode meines Wissens

noch nicht beschrieben.

Fiir die Us til agin een liegen aber manche Anhaltspunkte vor, aus

denen hervorgeht, daB hier prinzipiell das gleiche gelten wird. So erwahnt,

um nur ein charakteristisches Beispiel zu zitieren, Brefeld (1. S. 86) fur
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die perennierenden Brandpilze: *Fast bei alien waren die Triebe im ersten

Jahr nach der Verpflanzung oder wenigstens die ersten Triebe des ersten

Jabres pilzfrei, so daB man halte glauben sollen^ die Brandpilze seien ver-

schwunden. Die Triebe des zweiten Jahres . . . waren dagegen meist sehr

stark bis ausnahmslos befallen, ebenso in den spiiteren Jahren. Nur in

den Fallen, wo die ersten Austriebe im giinstigen warmen Fruhjahre sehr

schnell und lippig wuchsen, erschienen diese wieder ohne Brand, um aber

nachtraglich wiederum brandigen Trieben Platz zu macben, und dasselbe ge-

schah bei einer abermaligen Umpflanzung der Versuchspflanzen, — ein

Wechsel der Erscheinunaien, der leicht verstandlich wird, wenn wir erwagen,
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Fig. 5. Euphorbia Cyparissias. Die gleiche Pflanze wie in Fig. 4, pliotographiert aoj

7. Febr. i913. Inzwischen auch auCerlich krank geworden. (2/3 nat. Gr.)

wie leicht die Triebe durch zu sehr gefOrderte Entwicklung den Pilzkeimen

entwachsen und diese dann von den Stellen ihrer alleinigen wirksamen Ent-

wicklung

Sachlage

ausschlieBen kOnnen.

«

Bei dieser von Brefeld geschilderten

gebt aber vorlaufig noch nicht hervor, oh der Experimentator

hier es gleichfalls in der Hand hat, nach j^elieben auch langer als eine

Saison den Pilz >latent« bleiben zu lassen, wie wir das eben fur Euphorhid

und Uromyces auseinandersetzten. Jedenfalls kOnnen aber die auBeren Ver-

haltnisse auch zuweilen in der Natur so sein, wie bei uns im Warmhause,

*
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^

daB der Pilz standig an der normalen bis zur Sporenreife gehenden Ent-

wicklung gehindert wird. Wenn dann auch ein ungenugendes Wachsen

der vegetativen Hyphen zusammen mit einem starken Wachstum der nicht

mehr infizierten Teile der Wirtspflanze und einem Absterben der infizierten

Hand in Hand ginge, so miiBte evenluell die infizierte Pflanze total ge-

sunden konnen. AuBer einigen nicht sehr beweiskriiftigen Angaben von

Hennings (4), die wir in unserer friiheren Arbeit zitierten, Hegen da neuer-

dings recht bemerkenswerte Daten von Brefeld (2) vor, die sich aber wieder

ausschUeBlich auf Ustilagineen beziehen. Absolut exakt sind sie aller-

dings auch noch nicht, da eine genaue mikroskopische Kontrolle der frag-

lichen Teile nicht vorgenommen wurde. Brefeld berichtet (S. 6G), daB

Rumex Acetosa (infiziert von TJstilago KilJmeana], Viola odorata (infiziert

von Vrocystis Violae^)\ Anemone nemorosa (infiziert von Urocystis Ra-
nunculi)^ Carex resicaria (infiziert von Anthracoidea subinclusa) und

einige andere in einigen Jahren ganz brandfrei werden kOnnen, Andere

Spezies blieben dagegen dauernd krank, so Helleborus viridis (infiziert

von Urocystis Ranunculi)^ Melandryum album (infiziert von TJstilago

dntheraritm) ^ Primula officinalis (infiziert von Urocystis Primulae). Bei

sehr langsam wachsenden Niihrpflanzen ist eben die Fortdauer des Pilzes

nahezu gesichert, wahrend schnell austreibende Wirtspflanzen unter LFni-

stiinden dauernd dem Mycel entwachsen konnen.

Es soli aber nicht verkannt werden, daB sich die Ustilagineen^ welche

Brefeld studierte, auch prinzipiell von unserem Uromyces Pisi unter-

scheiden. So wird erwahnt, daR jene in den Knoten der Gramineen (z. B.

von Sorghum saccharatum) lebendig blieben, wahrend in den Internodien

nur Reste in Form von Haustorien sich erhalten und diese Hyphen aus

den Knoten nun jederzeit zur Aklivillit gebracht werden konnen. Man
braucht nach Brefeld nur die infizierte Pflanze zu beschneiden und sie

hierdurch (2, S. 61) »zur Anlage von extraaxillaren Sprossen« zu ver-

anlassen. Denn in diese dringen die Mycelien sofort ein, »und ganz so,

^'s ob sie am Keimling eingedrungen waren«, niachen sie jetzt die sekun-

daren Triebe brandig.

Darin verhiilt sich Uromyces anders; denn w^ir durfen hervorheben,

*3aB in die Achselknospen, die sich in reicher Fulle bei Euphorbia aus-

bilden kOnnen, das Mycel nicht mehr so eintritt, daB auRerlich jenials

etwas an den Sprossen zu sehen ware, Ja wir konnen sogar bestimmt

behaupten, daB die von uns init dem Mikrolom geschniltenen Vegelations-

punkte dieser Knospen auch inneiiich pilzfrei geworden waren. Damit

kommen wir zu der Fragc, ob diese feinc Dislinktion, die wir eben vor-

nahmen, uberhaupt berechtigt ist, oder ob nicht vielmehr imnier, wenn

1) Uber diese Pflanze weiC schon Hennings anzugeben, daC ein GesundungsprozeD
^^ bestimmt markierten Pflanzen erfolgen kann. Brefeld ist diese Angabe woiil ent-

gan^ren.
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die Blatter keine Pilzdeformation aufweisen, auch der Vegetationspunkt

und der Stamm ohne den Parasiten sind. Dies letztere nahm ich zunachst
j

als selbstverstandlich an, bis das Mikroskop mir meinen Irrtum zeigte.

Erst im Februar 1913 kam ich niimlich dazu, die Vegetationspunkte der

scheinbar »gesundeten« Sprosse mit dem Mikrotom in Schnittserien zu zer-

legen. Das Resultat sei gleich vorweggenommen: ich habe iiberhaupt

keinen SproB angetroffen, der nicht im Inneren Mycel gehabt hatte. So

habe ich z. B. die samtlichen Vegetationspunkte der Sprosse, welche

wir in Fig. 1 abgebildet sehen, geschnitten und in alien in bestimmtgr Ent-

fernung von den rein meristemalischen Zellen Pilzmycel gefunden. Es war

aber nirgends weiter als bis in die 6. oder 7. Periklinalreihe gedrungen.

Damit waren die jurigsten Blattanlagen selbst dem Pilz entriickt und bei

ihrer Bildung konnte die formative Wirkung des Mycels nicht mitsprechcn.

Das Eigentiimliche bei Uromyces Pisi ist nun das, daB ein nachtriig-

liches Eindringen in die Blatter, wie es z. B. fiir Puccinia Menthae oder

Albugo Candida angegeben wird (s. Literatur Tischler W S. 18), hier aus

irgendeinem Grunde nicht muglich erscheint, denn die mikroskopiscbe

KontroUe zeigte mir in alien Blattern totale Pilzfreiheit.

Die vorzeitige Sistierung der *\Vinterruhe« bei Uromyces hatte somit

nicht ein Wachsen des Mycels iiberhaupt unmoglich gemacht, im Gegen-

teil, es fiel mir mehrfach auf, wie kraftig es im Euphorbia'SproQ wucherte

und seine Haustorien in die alteren Zellen entsandte, aber es hatte aus

irgendeinem Grunde nicht die Kraft gehabt, bis in die jungen Blatt-

anlagen vorzudringen. Der SproB war dem Pilz hier » entwachscn«.

Langsschnitte durch altere Stengelpartien zeigten mir das von friiher

bekannte insofern, als die intercellular wachsenden Pilzmycelien meist ver-

schwunden und nur noch die Haustorienknaucl librig geblieben waren.

Aber diese Priiparate waren mir doch noch besonders wichtig, weil sie mir

die Totalinfektion der oberirdischen Sprosse auch hier bewiesen, die — in

ihren sichtbaren Wirkungen — latent geblieben war.

Yon vornherein schienen mir zwei Muglichkeiten vorhanden zu sein,

die sich zur Erkliirung heranziehen lieBen. Erstens war der Fall denkbar,

daB der Pilz von dem Rhizom aus^^ in dem er ja den Krankheitskeim

»iiberwintern« soil, nicht rechtzeitig in die jungen Winterknospen eindringt

und so die cigcntlich embryonale Region hier gegen die Kegel frei von

Mycel bleibt, auch frei von rein intercellularen Hyphen. Oder zweitens war

zu erwiigen, oh das Wachstum der beiden »Symbionten« in den vorzeitig

ausgctriebonen Iiuphorhia-Knos\)en ein unharmonisches wird. Die erstere

Alternative war durch das Mikroskop leicht auszuschlieBen, denn es zeigte

sich, daB selbst schon im September, also geraume Zeit vor der normalen

Winterruhe, auch weiter vom Infektionsherde enlfernte Winterknospen

nicht nur total pilzinfiziert sein konnten, sondern auch der Pilz bis zwischen

die auBersten Periklinen vorging. Im xibrigen waren serade die Knospen
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wahrend des Sommers von besonderem Interesse. Ich untersuchte an

f einem Individuum, das nur vullig rostkranke Sprosse an einem Ende des

Rhizoms hatte austreiben lassen, sowohl die^ welche bier an der Basis der

alten Triebe neugebildet als auch solche, die in welter Entfernung von

diesem »Infektionszentrum« gewachsen waren. Die Eiipliorhia war in der

ublichen Weise durch meine Behandlung auBerlich gesundet und hatte nur

ihren latenten Krankheitskeim in sich behalten. Wahrend dieser Zeit hatte

sie kraftig assimiliert und den Sommer iiber mehr als 100 Knospen am
Rhizom entstehen lassen. Es ergaben sich bis jetzt noch keine ganz ein-

deutigen Beziehungen zwischen dem Ort der Knospenanlage und ihrer In-

fektion. Jedenfalls darf ich mit Bestimmtheit behaupten, daB von den

weit entfernten Knospen ein gruBerer Teil am 20. September noch durch-

aus mycelfrei war. Hiitte ich die Euphorbia normal zu Anfang des nach-

sten Jahres ausgetrieben, so waren aber alle, oder doch fast alle

Triebe rostig geworden, Daraus scheint mir die Folgerung unabweislich,

; daB wahrend der scheinbaren Ruheperiode \onV'\\z\mdi Euphorbia

die Krankeit weiter fortschreitet, das Mycel sich also im Rhizom immer
weiter verbreitet und neue Knospen inQziert. Die an der Basis der

Sprosse angelegten Winterknospen waren zur gleichen Zeit samtlich

und zwar meist auBerordentlich reich — von Pilzmvcel infiziert. An
diesen konnte ich auch die Hyphen ins Rhizom zuriick verfolgen und so

den Weg, den sie in diesem nehmen, weiter feststellen. In unscrer ersten

Abhandlung liber Euphorbia und TJromyces haben wir (H, S. 51) aus-

gefuhrt, daB wir das intercellular verlaufende Mvcel im Rhizom nicht auf-

decken konnten und nur Haustorienreste antrafen. Jetzt babe ich nun diese

Liicke ausfullen konnen. Es ergab sich dabei, daB der Pilz nicht nur

nahe und in den GefaBbundeln, und zwar den parenchymatisch gebliebenen

Holzfaserzellen, wie wir das seinerzeit angaben, wuchert, sondern ebenso

sich zwischen den Parenchymzellen des Markes fmdet. Oft genug sah ich

t^ier in die zum groBen Teil mit Starke vollgestopften RhizomzelJen die

Haustorien dringen. Das zugehOrige intercellulare Mycel sah desto »normaler<

^'^us, je mehr man sich der Basis der Winterknospe naherte. Aber selbst

in weiterer Entfernung von diesen findet man hier und da gesund aus-

sehende Hyphen und diese mussen es sein, die die Krankheit auch in ent-

fernterc Telle des Rhizoms ubertragen. Der Pilz benutzt die »nuhcpcriodc«

der Eupliorbia, um weiter vorzudringen. Eine »Erholung« odor Ituhe

irgendwelcher Art fur den Parasiten scheint demnach hier im llhizom

nicht zu bestehcn.

Damit bleibt wohl nur unsere zweite Alternative ubrig. Zu Beginn

des Austreibens kann in den Winterknospen der Pilz >ubcrall* zwischen

den Zellen vordringen, dagegen *entvvachst« bei den vorzeitig ausgetriebenen

Turionen die Euphoi-hia dem Pilz bezuglich ihrer eigentlichen merisle-

matischen Zellen. Das interessanteste Problem beginnt hier also erst; Wie
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kommt dieser Unterschied s^sen die Norm zustande? Eine Lusung kann

o

ich noch nicht geben, aber sie wird sich vielleicht in der Richtung der

Gedankengange Nolls (9, S. 415) bewegen miissen. Ob freilich samt-

liche zum genugenden Weilerwachslum des Pilzes nutigen Nahrstoffe von

den Zellen des Vegetalionspunktes verbraucht werden, scheint mir fraglicb,

denn warum ist das nicht immer der Fall? Warum bleiben bei den zu

normaler Zeit austreibenden Knospen jedesmal geniigend NahrstotYe fiir

den Pilz iibrig?

Wenn wir unser Problem richlig klassifizieren, so riihrt dies an das

smeine Problem: Wie kann, vorausgesetzt, daB iiberhaupt das Substrat

in chemischer Hinsicht es gestattet, eine Pflanze in einer anderen parasi-

tisch wacbsen ? Der Pilz vermag bei unserem Beispiel ja selnen sonst

immer vorhandenen Parasitismus zwischen den meristematiscben Zellen

des Vegetalionspunktes der Eiipliorhia nicbt mehr fortzuselzen. Da den-

ken wir wohl zuerst an die Erfahrungen Mag Dougals und Cannons (5, 6),

wonach nur ein Individuum, dessen Zellen hOheren osmotischen Druck

haben als ein anderes, auf letzterem parasilieren kann. Wir lesen (6,

S. 247): >The ruling factor was in all cases the osmotic ratio between

the sap of the two plants; one plant may not become parasitic upon

another except by the aid of a superior osmotic pressure w^hich with-

draws solutions from the tissues of the enforced host.« Bei einer Ver-

schiebung der » seasonal cycles* (o, S. 58) ist es also mOglichj daB eine

nicht harmonische Regulierung des osmotischen Druckes in den bei den

Symbionten erfolgt.

Wenigstens batten wir da doch eine Arbeitshypolhese, die an die von

den Phanerogamen her untersuchten Falle von Parasitismus ankniipft.

Eine genaue Entscheidung wird bei den dunnen und im Leben nicht immer

leicht auffindbaren Hyphen des JJromyces sicher schwierig sein. Auch

waren noch entsprechende Studien anzustellen, um herauszubekommen,

ob die Krafte, welche die meristematiscben Zellen der wachsenden Vege-

tationspunkte bei Euphorbia auseinanderzuschieben nOtig sind, wie dies

ja der Pilz sonst vermag, das ganze Jahr liber sich gleich bleiben.

Zum SchluB sei auf eine interessante Beobachtung hingewiesen, die

ich in vorigem Jahre an einigen infizierten Euphorbien machen konnte,

welche trotz des Pilzes noch Inflorescenzen ausbildeten. Durch Versotzen

ins Warmhaus hatte ich die betreffenden Sprosse auBerlich gesunden
*

lassen und der Vegelationspunkt hatte bereits einige Bliitler gebildet, in

die der Pilz nicht mehr eindrincen konnte. Nun wurde der Bliitenstando

angelegt, und da vermochten die Hyphen wieder bis zwischen die auBersten

Periklinen vorzugehen und die von bier aus ihren Ursprung nehmenden

Blattgebilde auch formativ zu verandern. Man mOchte versucht sein, hier

eher an eine Erniedriguns: des osmotischen Druckes in den Zellen der
o^"o

Wirtspflanze als an eine ErhOhung in denen des Parasiten zu denken.
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Fig. 6 a und b zeigen uns nun des weiteren, wie sonderbar die Eiiphorhia-

Cyathien bier aussehen. Einmal sind die groBen gelben Hiillblatter ganz f

Oder fast ganz unterdriickt, ferner ist die Cyathienhulle nicht niehr unter-

einander verwacbsen, wie das normal der Fall istj sondern sie besteht

aus getrennten Bliittern (Fig. 6 a) oder fehlt ganz (Fig. 6b) und es ist nur

ein einziges Gyathium entwickelt. Ferner sind die mannlicben Bliiten,

die sonst an der Achse 1 . Ordnung allein ausgebildet zu sein pflegen,

ganz verandert, die Staubbliitter eigentiimlich laubblattartig verbildet. Und

hur die weibliche Bliite bat sich bier annabernd normal ausgestaltet,

wenn aucb der Frucbtknoten auf kurzem geraden Stiel sitzt. Normale

Samenanlagen feblen aber und eine Partbenokarpie war trotz Yorhanden-

seins der Hypben nicbt mOglicb. Die Frucbtknoten verfarbten sicb bald

und fielen dann ab.

Diese formativen Wirkungen sind im librigcn nicbt neu. Magmn(7)

sagt scbon ganz allgemein, daB der Pilz eine » castration parasitaire* aus-

iibej wobei sicb »raction abortive du parasite . . . principalement sur I'or- /

gane male« bezOge. Molliard (8) macbt' darauf genauer fiir TJromyces

proniinens und U, scutellatus auf die Gescblecbtsverscbiebung aufmerksam,

die auch wir fiir Z7, Plsi beobacbteten, und scbildert die Umbildung der

Staubblatter ausfiibrlicber (S. 1 23). Und scblieBlich bescbreibt Ruth Stampfli

(10, S. 248) einen Fall, der ofTenbar dem von uns beobacbteten zur Seite

zu stellen ist: »Ein anderer baufiger Fall ist der, daB zwei groBe Hiill-

blatter ausgebildet sind. Dann erbeben sicb auf eineni Stiel fiinf Hull-

blattcben, zwei gruBere und verkiimmerte, und daraus ragt eine weibliche

Blute bervor, aber obne Hiille; am Grunde sind einige ganz verkiimmerte

mannlicbe Bluten.«

Im einzelnen mOgen da die formativen Beeinflussungen differieren:

Ein kausales Verstandnis des Einzelfalles haben wir ja nocb nicht. Und

wir durfen allein daran festbalten, daB die Umbildungen nur durch die

unmittelbare Nabe des Pilzes bervorgerufen werden kOnnen. Icb glaubte

anfangs, bier einen Fall realisicrt zu seben, wo der Pilz nur durcb »Fern-

wirkungen« irgendwelcber Art die Veranderung der Inflorescenz bervor-

rufen konnte, bis micb das Mikroskop von dem Vorbandensein zablreicber

Hypben, ja selbst winziger Pykniden an den »Staubblattern<c bezw. ibren

Ersatzbildungen Qbcrzeugte. Der Unterscbied gegenuber gewissen lieriscben

Gallenerregern mit ibrcr Weitcrleitung des Reizes iiber die unmittelbare

Infektionsstelle binaus, auf den wir friiber (11, S. 2) aufmerksam macbten,

und den auch Diels (3, S. 215, 216) neuerdings besonders hervorhebt,

bestebt also — wenigstens fiir die Beeinllussung der Vegetationspunkte

nacb wie vor zu Recht.
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<

Resume.

1. Bei AusschlieBung der Winterruhe fiir Eupliorhia Cuparissias ist

es mOglich, den in den Winterknospen enthaltenen Uromyccs Pisi

an jeder formativen Wirkung auf die gebildeten Blatter und Sprosse

der Wirtspflanze zu verhindern. Die Krankheit bleibt in derartigen

Individuen v latent*, kann aber bei Einschaltung der normalen Ruhe-

periode sofort zum Wiederausbrecben gebracht werden.

2. In den >latent kranken<c EupJwrbia-Pilanzen vermag aus irgendeinem

uns unbekannten Grunde das Pilzmycel niemals mehr zwischen die

eigentlichen meristematischen Zellen des Vegetationspunktes zu drin-

gen, obwohl es sonst zwischen den mit Vakuolen versehenen Zellen

des SproBendes in Menge vorhanden sein kann und in diese auch

typische Haustorien entsendet.

3. Als Arbeitshypothese wird im AnschluB an Mac Dougals Versuche

die Vermutung ausgesprochen, daB Schwankungen im osmotischen

Druck bei den Zellen der beiden Symbionten dies abnorme Verhalten

des Pilzes erklaren konnten.

4. Auch wenn iiuBerlich ein SproB schon so weit gesundet erschien,

daB der Pilz nicht mehr bis zu den vom Vegetationspunkt gebildeten

Laubblattern vordringen konnte, wurden die erst spiiter angelegten

Blattorgane der Inflorescenz infiziert und in charakteristischer AYeise

deformiert.

Braunschweig, Botanisches Institut der Technischen Ilochschule,

den 26. Februar 1913.
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Die geographisclie Gliederung der Polygala-Arten in Afrika.

Ein Beitrag zur Ffianzengeschichte Afrikas.

Yon

R. Chodat.

Es wird heute kaum jemand bestreiten wollen, daB die geographische

Verbreitungsgeschichte der Pflanzen und Tiere sowohl der historischen

Geologie wie der Entwicklungsgeschichte zum wertvollen Hilfsmittel werden
kann, wenn nur die systematischen Einheiten gut begrenzt und richtig be-

stimmt sind, Insbesondere wiirde die exakte, vergleichende Verbreitun

Wand
fiber die Abhangigkeit der geographischen Lage zum Substratum und zu

den meteorologischen Faktoren unterrichten. Leider sind diese elemen-

taren Spezies nur in wenigen Fallen bekannt, und dies nur aus Versuchen

m Garten. Die Kenntnis dieser Einheiten, welche fur den Phylogenetiker

die eigentlichen Spezies darstellen, ist nlcht Sache der Herbar-Systematik^).

Eine solche Frage kann nur durch das Experiment gelust werden. Es

glauben aber noch viele Systematiker, durch genaue Vergleichung und groBe

Erfahrung, an Hand des Herbarmaterials diese reinen Linien oder elemen-

taren Spezies erkennen zu kunnen, Nach der Ansicht des Verfassers ist

^s nicht erlaubt, die Erfahrungen, die uns die experimentelle Entwicklungs-

Jehre in letzter Zeit geliefert hat, insbesondere die Erkennlnis, daB Linwe-

sche Spezies aus vielen elementaren Einheiten zusammengesetzt sind, ja

zum Teil aus vielen, wissenschaftlich unterscheidbaren > reinen Linien «,

ohne weiteres in die vergleichende Systematik hineinzuziehen und aus

diesen Erfahrungen die Berechtigung zur Aufstellung so mancher schlecht

definierten, kleinen Spezies zu erblicken.

Die vergleichende systematische Botanik kann nur mit gruBeren Ein-

heiten arbeiten, deren Unterscheidungsmerkmale ohne Experimentieren ver-

wertet werden kunnen und die nicht stufenweise ineinander iibergehen.

Die mutmaBlichen niederen Einheiten kOnnen doch immer noch nach dem
alten, richtigen Brauch als Varietaten beschrieben werden, auch dann, wenn

^) H. Trow, Inheritance m the Groundsel, Journ. of Genetics, 2 (<9<2) 269,
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Ubergange gefunden werden, wenn nur von diesem Ineinandergehen Noliz

genommen wird.

Der Verfasser ist sich also somit wohl bewuBt, daB in der hier

gegebenen Arbeit nur von Spezies huheren Ranges die Rede seinkann; es

sind sicherlich unter denselben KoUektivarten. Aber aus alien guten Mono-

graphien und aus dem Experiment laBt sich schlieBen, daB niedere syste-

matische Einbeiten sich in der glcichen Weise geographisch gruppieren,

wie die KoUektivarten.

Diese Ansicht, die ich schon 1891 teilte^), fiihrte mich zu der An- \

nahme, daB wenigstens bei den Polygalaceen der monophyletische Ursprung

der Gruppen und Spezies fast zur wissenschaftlichen Sicherheit wird. Das

jetzige Thema wird uns zum gleichen SchluB fuhren.

Auch kann die Pflanzengeographie einer Familie zur Aufkliirung ihrer

Geschichte und ihres Ursprungs fuhren. Die folgenden Zeilen sollen einen
|

Versuch in dieser Richtung darstellen. Dem Leser bleibt es liberlassen,

zu beurteilen, inwieweit dies gegliickt ist.

Seit der Publikation der Monographia Polygalacearum I u. II und der

Polygalaceen in Engler-Prantl »Naturliche Pflanzenfamilien* ist Afrika, ins-

besondere durch die Bemiihungen eines Ad. EngleRj botanisch so viel als

moglich war, griindlich erforscht worden. Viele neue Spezies von Pohjgala sind

von GuuKE und dem Verfasser erkannt und beschrieben worden. Es war

nun die Frage, inwieweit die systematische Gliederung dieses Genus durch
[

die vielen Neuheiten modifiziert wiirde. In der Tat war aber keine Um-

anderung der Sektionen oder Subsektionen nOtig. Jede neue Art fand so-
[

gleich ihren Platz in dem Rahmen der dort angenommenen Klassifikation.

Es war auch nicht nOtig, neue Gruppen aufzustellen; es scheint daraus

zu folgen, daB die in der Monographic angenommcne Einleilung sich als

natiirlich und zweckmaBiir erwiesen hat. Nur in einem Falle ist es an-

gezeigt, zwei Gruppen, die friiher als selbstandig galten, miteinander zu

verketten, da die neuen Funde Ubergange von der einen zur andern

zeigen.

Diese Auseinandersetzung schien mir nicht liberflQssig, um dem Leser

zu zeigen, daB die Grundlagen, auf denen wir nun bauen wollen, festen

und gepriiften Tatsachen entsprechen.

Von den Seklionen der Gattung Polygala besitzt Afrika nur zwei:

Ortliopohjgala Chod. und Chamaebuxus DC. In Asien sind es drei (von

denen zwei auch afrikanisch sind), in Amerika fmden wir die grOBte Zahl (8),

wovon zwei mit Afrika gemeinsam sind. Europa hat deren zwei (eine

gemeinsam mit Afrika).

Sowohl fiir die Gattungen wie fQr die Untergattungen und Sektionen

\

i

\) R. Chodat, Sur Torigine et la distribution des groupes ct des especes, in Archives

des Sciences pliys. et nat, (1891).
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I

liegt der Schwerpunkt der Familie in den Tropen oder in den Subtropen.

Von den Gattungen sind Muraltia Neck., Miindia Mundt und Carpolobki

Don ausschlieUlich afrikanisch, Securidaca L. ist durch den alten brasi-

lianisch-indischen Kontinent verbreitet^ besitzt aber keine einzige Spezies,

die zugleich Afrika und einem anderen Kontinent gemeinsam ware. Die-

selbe ist librigens in der alten Welt nur durch ganz wenige Arten ver-

treten. Ihre groBe schwere Fliigelfrucht laBt kaum eine groBe Wanderungs-

moglichkeit vermuten. Diese Gattung gehort gewiB einer sehr alten Gruppe

mitzirkumtropischer schrittweiser Verbreitungan, da ihrAreal von denAnden
durch Brasilien und Afrika sich bis nach den Philippinen hinzieht.

Sehr alten Ursprungs ist gewiB auch die Untergattung Chamaehuxics
DC. Das beweist schon ihr zerstiickeltes Areal (Kalifornien — Alleghanies

W.-Europa und NW.-Afrika — Trop.-Afrika — Indo-Malay. — China

Die drei nordafrikanischen Spezies sind Atlaspflanzen, die dornige P.

Balansae Coss. ist im groBen Atlas, die zwei anderen {P. Webbiana Coss. und
-P. Munbyana Boiss. et Reut.) von Tetuan bis nach Oran verbreitet. Sie

bilden mit der P. Vayredae Costa (ein einziger Standort in den ostl. Pyre-

naenj und der alpinen P. Ckamaebuxus L. eine kleine natiirliche Gruppe,

die gewiB in der alten Tyrrhenis friiher verbreitet war und deren Areal

durch die Dislokationen im W.-Mittelmeer zerstiickelt wurde. H. Christ ^) war
der Ansichtj daB P. Ckamaebuxus L. in Europa ein afrikanisches Element

sei und hat diese Art mit den kaplandischen Floren-Elementen verglichen.

Dem ist aber nicht so, denn die Chamaebuxus-Avien aus Zentral- und

S.-Afrikazeigen keine direkte Verwandtschaft mit dieser kleinen, tyrrhenischen

Gruppe. Bis jelzt sind aus C.-Afrika vier Arten bekannt: P. Mannii Oliv,

(Sierra del Cristal, Gabon), P. Cabrae Ghod. (Kamerun und unterer Kongo).

P' Engleri Chod. (Zwischenseenland , Rugegewald) und P. Galpiiii H. t

(Zwaziland), Durch die MakrophylliCj den ringfOrmigen Diskus usw. erinnern

diese Spezies ja vielmehr an die asiatischen Arten (P. arillata Ham., P.

venenosa Juss. usw.), als an die westeuropaischen und weslnordafrikanischen

Arten. Die zwei ersteren sind einander sehr ahnlich und bilden eine kleine

naturliche Untergruppe, sind aber von den zwei anderen und diese unter

sich so verschieden, daB jede Spezies eigentlich ebenfalls einer speziellen

Untergruppe entspricht. Diese nicht variablen und nicht ausbreitungsfahigen,

seltenen Arten, sowie das disjunkte Areal erwecken den Eindruck einer

sehr alten, im Ruckgang begrilTenen Gruppe (Relikten).

Es sei bier zur Orienlierung auf die Einteilung der Untergattung Ortho-

Polygala hingewiesen, wie sie in den Pflanzenfamilien dargestellt ist, und auf

d>e Namen der Sektionen und Untersektionen. Die hier gebrauchten Ausdrucke
sind dort entnommen und brauchen deshalb keine weitere Erklarung^).

^) H. Chbist, Cber afrikanische Bestandteile in der Schweizer Flora. Bar. d. schw.
^ol. Ges. VI (1896) 35.

^) R. Chodat, Polygalacecn in Engler-Pbantl, Nat. Pikfam. IIL 4 (1890) S. 333.

Botaniscbe Jabrbftcher. L. Bd. Supplementband. 8

V.

1

i
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Die »Rup€stres^ ^) (1. c. 336) sind in NW.-Afrika durch P. rupestris Pourr.

u. P. oxycoccoides Desf. vertreten. In Europa ist erstgenannte Spezies von

Marseille bis nach Portugal, P. exilis DC. von Venetian bis Murcia ver-

breitel; es ist also ein ausgesprochenes tyrrhenisches Areal.

Von den ^ Vulgares € ^)^ die in Europa zahlreiche und polymorpbc

Arten besitzen, sind es nur wenige, die in N.-Afrika, von Tunis bis nach

Marokko, am auBersten Rande, eine schmale Zone bewohnen: P. baetica

WK. zu beiden Seiten der Meerenge von Gibraltar, P. rosea Desf., ver-

wandt mit P. nicaeensis Risso. und ihre Abarten, P. nemorivaga Pomel in

O.-Algier und Tunis von ahnlicher Verwandtschaft, lauter Spezies, die ein

so inniges Verhaltnis zu den in S.-Europa verbreiteten Polygala-kvi^n \

zeigen, daB ihre Sonderung vom Gesamtareal leicht durch die in relativ

modernen Zeiten stattgefundene Trennung Andalusiens sowie Siziliens von

N.-Afrika erklart wird.

Von den >Vulgares< lassen sich die ^Venulosae*^ als Untergruppe

III. Ranges unterscheiden; sie sind durch die P. Aschersoniana Ghod. in

der Cyrenaika vertreten. Der geographische Zusammenhang ist folgender:

P venulosa Sibth., griechische Inseln inkl. Cypern und Greta, Pelopones,

P. Preslii Spr., Sizilien und Sud-Kalabrien, P. sardoa Ghod. in Sardinian.

Dies alles spricht fiir einen friiheren Zusammenhang der Cyrenaika mit

den obgenannten Landern, was auch aus der Palaontologie der Verte-

braten herausgelesen wird.

Die anderen afrikanischen Gruppen sind entweder ausschlieBlich afrika-

nisch Oder zeigen eine mehr oder weniger ausgepragte Verwandtschaft mit

asiatischen Typen.

Eine Ausnahme bildet die Sippe der kleinsten und unansehnlichsten

Arten dieses Subgenus, welche zur Subsect. I ^Apteroearpae^^) [Olochidiatae^

Tmues I c. 335) gehoren. Allc sind in Afrika einjahrige Pflanzchen; ihre

Samen sind die kleinsten, oflers mit hakenformig gekriimmten Haaren ver-

sehen. Diese Gruppe ^ Apterooarpae^ ist eine groBe in 12 Serien geteilte

Sippe, welche in Amerika nicht weniger als 150 Arten zahlt. Von den

11 afrikanischen ist nur P, paludosa St. Hi), var. amanieiisis Chod. mit

einer in der Neuen Welt weitverbreiteten Art eng verwandt. Sie scheint

durch den SchifTsverkehr, ahnlich wie P. paniculata L. nach Java, bis nach

O.-Afrika gelangt zu sein. Die 10 iibrigen Arten sind eigene Typen. Wenn

es auch sehr wahrscheinlich ist, daB im Laufe langer, geologischer Zeit-

rSume ihre Vorfahren von jenseits des Atlantischen Ozeans gelegentlich

durch Meeresvogel oder durch sonstige Erratica nach der Westkiiste von

Afrika gelangt sind, so ist es dennoch sicher, daB sie in ihrer neuen

Heimat sich zu neuen Typen ausgebildet haben. Es sei unter anderem

h) Subsect. 5. Rupesires Ghod., 1. c. 335.

3) Subsect. Vi. Europaeae, § i. Vulgares Ghod., 1. c. 337.

3) Subsect. h, Apterocarpae Chod. A—L., 1. c, 335.
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hervorgehoben, daB bei keiner amerikanischen Art ahnliche wollige Samen

gefunden werden, wie sie bei P. capillaris Drege und P. spicata Chod.

vorkommen. Auch hat die kleine Gruppe der P. Lecardi Chod. (Senegal),

P. Clarkeana Chod. (Sierra-Leone), P. Chevalieri Chod. (Chari-Region) nicht

ihresgleichen auf der anderen Seite des Ozeans^). Die geographische Son-

derung hat auch in diesem Falle die Mutation begiinstigt. Mit amerika-

nischen naher verwandt sind P. africana Chod., P. micrantha Guill. et

Perrott. (Senegambien [Angola]—Kamerun), P. sansihareiisis Giirke, P. huko-

hensis Giirke und P. filicaulis Baill. (Madagaskar). Sie scheinen in ihrer

Wanderung von der Westkiiste bis nach Madagaskar und Siid-Afrika keinen

besonderen Weg bevorzugt zu haben. Ihre kurze Vegetationszeit und ihre

kleinen Samen befahigten sie zu einer raschen Ausbreitung. Dennoch be-

wohnen sie geographisch distinkte Provinzen, sei es, daB durch die Wan-
derung einer KoUektivart die elementaren Spezies herausgesondert worden

waren oder daB sie unter dem Einflusse des Standortes variiert batten.

Nicht minder bemerkenswert ist das Vorkommen in Kamerun von

einer mit P. oligophylla DG.2) von Indien und Nepal und P. leptalea Wall.

(Sud-Asien) verwandten Pflanze, der P. myriantha Chod. Zu dieser ge-

sellt sich neuerdings eine zweite Spezies aus dem Unterkongo, P. kisanttt-

ensis Chod. Wie bei den vorhin genannten kunnte die Einjahrigkeit und
die Kleinheit der Samen auf Verschleppung hinweisen. Aber auch hier sind

die afrikanischen Formen habituell und sonst so verschieden, daB dieses

disjunkte Areal auf eine Zerstuckelung der friiheren zusammenhangenden

Verbreitung zuruckgefiihrt werden muB, Es laBt sich zurzeit aber nicht

wahrscheinlich machen, ob die asiatischen Spezies von den afrikanischen

abstammen oder umgekehrt. Wie aber weiter unten auseinandergesetzt

werden wird, ist fur den Grundstock der Polygala-Arten der Alten Welt

die afrikanische Herkunft die wahrscheinlichste,

Wie gesagt, bekommt man bei naherer Untersuchung der geographi-

schen Distribution der afrikanischen Subsektionen und Serien (auBer der

vorhin genannten) den klaren Eindruck, daB fur keine derselben eine

auBerafrikanische Heimat wahrscheinlich ist. Es gibt namlich keine Sub-

sektion oder Artgruppe von Orthopolygala in Asien^), die nicht auch in

Afrika verlreten ware. Keine ist auch zugleich amerikanisch. Wir werden

spater sehen, daB bei den Artgruppen, die auch in Asien vorkommen, die

Mehrzahl der Arten afrikanisch ist, oder daB die Zahl asiatischer und

afrikanischer Arten sich beinahe gleichkommt. Von den M im Folgenden

besprochenen Phyla ist nur eine echt asiatisch, 7 fehlen in Asien. Des-

<) Vide A. Engler, Uber floristische Verwandtschaft zwischen dem tropischcn Afrika

"nd Amerika usw. in Sitzungsbericht. d. K. preuC. Akad. d. Wiss. Berlin (1905) 480—230,

2) Subsect. 9 Leptaleae Chod. 1. c. 336.

fc-s bleiben jedoch noch die Buxiformes Chod. 1. c. 335, derc

dunkel ist, und iiber welche ich apater zu diskutieren gedenkc

8*
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halb glaube ich, daB man nicht weit von der Wirklichkeit sein wird, wenn

man Afrika als die Heimat fast samtlicher O/'tkopolygala-Arten der alien

Welt bezeichnet.

Wie es schon seit langer Zeit bekannt ist, sind gewcihnlich die eigent-

lichen kaplandischen Pflanzen in ihrer Verbreitung scharf begrenzt. So

ist es auch mit den Subsekt. 11 u, 14 >Virgatae< und ^Formosae<^. Aber

die Isolierung ist eine mehr geographische als verwandtschaftliche, denn

zwischen diesen echten Kappflanzen und den Arten dieses Genus, die

weiter im Norden ihren Wohnsitz haben, liiBt sich eine morphologische

Ahnlichkeit nicht verkennen.

Die ^Formosae<fi mit ihren ungleichmaBig gekerbten, oberen Petalen

und meist schOnen groBen Bliiten (P. oppositifolia L., P. myrtifolia L.

usw. usw.) erreichen mit P. teretifolia Thunb. im N. die groBe Karroo, im 0.

die Natalgegend. Desgleichen die i>Virgatae^ mit ihren zwei Serien; die

•>Integrae^ mit gestutzten oberen Blumenblattern und die ^Emargiiiatae^

mit symmetrisch gekerbten Petalen. Von den ersteren sind die krautigen

Arten, P. Ohlendoi^fiana Eckl., P. eonfitsa Mac Ow. und P hispida DC.,

auf die klassische Kapregion beschrankt, die rutenformigen Arten {^Virgatae

propriae^ gehen bis nach Natal und Transvaal (P. hoUentotta Harv.,

P. houtboshiana Ghod.j. Im W. geht P. leucocarpa Chod. und P. hpio-

phylla DC. bis zum Namaqua. Von dieser Gruppe sondern sich im W.

einige xerophytische und mehr oder weniger ginsterartige Spezies

Oiiriehiana Engl., P. xerophytica Chod.), wahrend P. virgata Thunb.

mit ihren zahlreichen Varietaten und Variationen die Kaplandschaft sowohl

nach W. wie nach 0. umsaumend, hier foliose Varietaten, dort Ephedra-

artige Formen bildend , und diese mit den zuletzt genannten Pflanzen

verschmilzt. Die eigentumliche P. urolopha Chod, mit ihrer gestielten

Crista geht aber weiter nach N. und spielt in der mittleren Mozambique die

Rolle der kaplandischen P. virgata Thunb. (Gorongoza).

Ich hatte fruher die P. ahyssinica R.Br, und P. rupicola Hochstt.

(Monogr. II, 390) zu einer selbstandigen Gruppe erhoben. Nach den neuen

Funden sehe ich aber jetzt keinen Grund mehr, dieselben von den siid-

afrikanischen >Virgatae< zu trennen, denn P. alata Chod. (Uuwenzori- n.

Lomgidi-Berge D. 0. Af.) verbindet beide Areale. Auch ist die P, armaia

Chod., ein kleiner Dornstrauch vom Klein-Karos in D.S.W.-Afr., die nlichst

verwandte Art der P. Decaisiiei Steud. (P. spinescens Decne.) der Sinai-

halbinsel. Wie man sieht, ist die siidliche Herkunft dieser abyssinischen und

sinaitischen Arten wahrscheinlich, da sowohl die groBte Zahl der Arten

dort vorkommt, als auch im Siiden mehrere nachst verwandte Gruppen

\) Cfr. Engler, Pflanzenwelt Afrikas. I. 1007, wo das Gebiet anders aufgefaCt ist:

Siidwestliches Kapland (Gebiet der echten Muraltia z. B,].
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I
zu Hause sind, deren Arten aber, wie gesagt, nicht iiber die pflanzen-

geographischen Grenzen der Kapgegend hinauskommen.

Ebenfalls von Siidafrika stammen die Polygala-Arten^ welche in die

Subsektion der >Deltoideae^ gehuren. In der Monographie ist diese Gruppe

in zwei geteilt, a Tetrasepalae
^ p Chloropterae, Ich will zuerst von den

letzteren sprechen. Diese haben ihre nachsten Verwandten unter den

>Virgatae< und speziell bei den krautigen Arten, mit welchen sie in der

Form der Narbe und der oberen Blumenblatter libereinstimmen.

Im SO.-afrikanischen Kiistenland und weiter im S.i) zahlt diese Gruppe

folgende Spezies: P. serpentaria E.Z., P. illepida E.M., P. amatymbica E.Z.,

P. transvaalensis Ghod., P. natalensis Ghod. , P. chloroptera Ghod., P.

ophiura Ghod., P. praticola Ghod., P. lysimachiaefolia Ghod., welche

von Sommerset und Grahamstown bis nach Natal, wo sie am zahlreichsten

vorkommen, verbreitet sind.

Die P. Ooetxei Ghod. verlangert an der Ostkiiste dieses Area!, und

ihre Verbreitung erstreckt sich von Delagoa-Bay bis nach Uhehe (D.-O.-Afr.).

Weiter im N., auf dem Massai-Hochland, scheinen Arten dieser Gruppe zu

fehlen. Ich muB aber mit Nachdruck hervorheben, daB diese Provinz

zwischen Mombassa bis zum Galla-Hochland eine scheinbar Polygala-leere

Gegend ist, wahrscheinlich wegen ungenugender Durchforschung. Aber im

Galla-Hochland kommt wieder eine Art zum Vorschein, die P. meonantha

Ghod. In Madagaskar wurde bis jetzt von diesen i^Chhropterae^ nur die

einzige P. mucronata Baker, die im Habitus keiner andern ahnlich ist,

gefunden.

Diese ^ Chhropterae^ haben in S.-Asien von Geylon bis nach N.-Austra-

Hen eine zusammenhangende Verbreitung. Mehrere Arten in Ceylon sind

den sudafrikanischen tauschend ahnlich. P. chineiisis L. mit vielen Abarten

1st im ganzen Gebiet gemein. Drei Arten bewohnen das nOrdliche Austra-

lien. Hier kunnte zur Erklarung eine alte, durch die supponierte »Le-

niuria« sich hinziehende Wanderungszone angenommen werden.

sache, daB die asiatischen * Chloropterae ^ in ihrem speziellen Areal keine

naheren Verwandten haben, spricht klar fur deren afrikanische Herkunft

und, wie schon gesagt, aus SO.-Afrika.

Die *Tetrasepalae€ teilen mit den vorhergehenden die gefarbten, breit

Jliigelfurmigen und dreieckigen oberen Blumenblatter. Dieses Merkmal ist

'n der ganzen Familie in dieser Ausprjigung nur bei den yTetrasepalae*

und den ^Chloropterae* zu finden. Die Narbe ist auch in beiden ahnlich

(wiewohl sehr variabel). Die *Tetrasepalae< haben aber zwei verwachsene

Kelchblatter und eine aufsitzende, nicht reitende Caruncula. Die ^Chloro-

pterae* bilden also eine Art Mittelding zwischen den ^Virgatae* und den

*Tetrasepalae*. Wie wir nun sehen werden, ist dies auch pflanzen-

Die Tat-

<) Cfr. A. Engleb I. c. oslafrikanische und sudafrikanische Steppenprovinz, S. 1006
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geographisch richtig. Diese ^Tetrasepalae^ lassen sich nun sehr natiirlich

in zwei Serien teilen, die y^ Octantherae^ mit 8 wohlentwickelten Staub-

beuteln, und die ^Hexantherae< mit nur 6 fertilen Staubblattern. Erstere

zeigen eine mehr siidliche Verbreitung. Sie sind auch morphologisch

weniger von der supponierten siidlichen Ahnengruppe entfernt, denn die

Staubblattzahlreduktion kann am wahrscheinlichsten als eine weiter vor-

geschrittene Abanderung betrachtet werden.

Die nordliche Grenzlinie der >Octantherae< folgt ziemlich genau der

26*^ Isotherme*). Sie bewohnen eine weniger ausgepragt heiBe, also auch

mehr trockene Region als die t^Hexantherae <^ . Nur eine Art geht hinunter bis

in die eigenlliche Kapregion: P. rigeTisBC] dieselbe hat jedoch die weiteste

Verbreitung. Ihr schlieBt sich im Transvaal die P. Rehmamii Chod., im

Kalahari die P. Kalaxariensis Chod., im W. die P. desertoriiin Burch.,

P. Schinxiaiia Chod., P. bengueUensis Giirke, P. viminalis Oliver und

P. huiUensis Welw. (Benguela), P. rivularis Giirke (Kongoregion) an.

Von den vorhergehenden lassen sich drei oder vier Arten ableiten,

die ein zusammenhangendes Area! von wenig differenzierten Typen erobert

haben. Die verbreitetste ist die dunne, graminoide P. nilotica Chod.,

(P. Volkensii Giirke), welche von Transvaal bis nach dem Bahr-el-Ghazal

und Gondokoro verbreitet ist, somit das Hauptareal mit dem der abyssi-

nischen P. Petitiana Rich, verbindend.

Im oberen Kongo ist eine weitere Spezies, P. xanthina Chod., entdeckt

worden. Bei alien ist das charakteristische Anhangsel des Kieles, die be-

kannte Crista, welche sonst keiner Orthopolygala fehlt, hier spurlos ver-

loren. Diese Mutation hat aber die iibrige Bliitenmorphologie nicht durch-

greifend korrelativ geandert, denn sie stimmt genau mit der der anderen

T^ Octantherae^

.

Von den eigentlichen ^Octantlmrae^ sind zwei Arten aus Madagaskar

bekannt, P. leptocaidis Baker und P. arvicola Bojer.

Wie schon erortert worden ist, fangt die Verbreitung der ^Hexaii-

therae< mit dem Kongogebiet^) oder der nordlichen Sambesigegend an,

und dieselbe erweitert sich bis nach dem Niger und dem Senegal (P. aci-

cularis Oliv.).

liniflora

'folia DC. bekannt. Im Ostea

eongoensis Gurke, P. Poqaei G., P. robusta

^*enicola G., P. kubangensis G., P. Baumii G.

Durch eine seltsame Mutation entstand aus diesem Typus die P. cono-

^) Vide A. Engler, Meteorologische Karten von Afrika, in Pflanzenwelt Afrikas. I.

(4 940) 876, Taf. LI.

Unterprovinz des Kongolandes, Unterprovinz des Sofala-Gasa-Landes, Unterprovinz

des siidostafrikanischen Hochlandes Transvaal-Kalahari: nach Engl. K c. I. I. XVII.

2) Bezirk des Kongo-Beckens von A. Engler.
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sperma Boj. (P, ambonieiisis Giirke) aus dem Ukambagebiet. Diese ist

durch konische, zugespitzte Samen ausgezeichnet.

Diese Verschiebung nach Norden ist noch deutlicher bei den Arten

der Subsekt. VII [i^Migratores^]^).

Mit Ausnahme der kleinen Gruppe der P. asbestina Bureh. beruhrt

keine Art die Kapgegend. Diese Gruppe ist also ausgepragt zentralafrika-

nisch, d. h. ihr Schwerpunkt ist sicheriich zwischen dem nordlichen Angola

und Zansibar gelegen. Es wurde von mir die Subsektion in sechs parallele

Serien geteilt. Diese Einteilung ist zum Teil willkiirlich, da zwischen den

^Arenariae< und den >Asiaticae<j sowie den >Persicariaefoliae^^ Ubergange

existieren. Ich babe jedoch nichts Wesenlliches an dieser Gruppierung zu

andern, woriiber weiter die Rede sein wird. Die Narbe ist sehr charak-

teristisch. Zwei Arten haben eine sehr groBe Verbreitung. P. pef^sicariae-

folia DC. wandert vom Senegal und Zentralafrika durch Vorder-Indien, das

sudliche Asien bis nach den Philippinen. Merkwiirdigerweise scheint sie

Madagaskar zu fehlen. Mir will es scheinen, als ob diese Verbreitung

durch den Menschen entstanden sei. Sie ist, so vie] ich beurteilen kann,

eine Ruderal- und Kultur-Begleitpflanze. Das Fehlen einer jeden nennens-

werten Varietat im ganzen Gebiet laBt kaura an ein im Kampfe ums Da-

sein schrittweise erobertes Areal denken!

P. arenaria Willd., der Typus einer anderen Sippe, ist eine Sumpf-

pflanze und hat auch ein weites Areal. Hier ist aber die Polymorphic sehr

stark, die Varietaten sind auBerst schwer zu trennen. Diesen schlieBen

modesta

,n

pische Afrika erobernd vom Senegal bis zum Transvaal, vom Ghari zur

Mozambique. Eine Art (P. peplis Baill.) kommt in Madagaskar vor.

Die eigentlichen ^Pers^icarlaefoliae* fangen im Sudan mit P. senegam-

bica Chod. an, dann folgen P. butyracea (Senegal-Kamerun), eine kulti-

ultifl

zentralafrikanischen

'nsis Gurke, P. sparsifl

ensis P.

usafuensis Gurke, P. Bakeriana Chod., P. Verdickii Gurke, P. riparia

^hod., P. Claessensi Chod., P. namhalensis Gurke, P. Oiirkei Chod. [P.

psammophila Gurke non Chod.). Bei all diesen Spezies ist der Same zylin-

drisch. P. paludicola Gurke (Sambesi) hat rundliche Samen.

Die ganze Gruppe macht den Eindruck einer ziemlich jungen Aus-

sprossung, bei welcher die Differenzierung der Arten noch nicht sehr weit

vorgeschritten ist. Alle sind auBerlich sehr ahnlich. Madagaskar beher-

oergt keine Spezies aus dieser Sippe.

\) Subsekt. 7. Migratores: %\. Tinetoriae, §2. Sphenopierae, §3. Persicariae-

foliae, § 4. Armariae, % 5. Eriopterae, § 6. Asiaticae. — Civ. Engl., Pflzfam. III. 4.

(1896) 336. ri
^
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Die schunsten Arlen sind die mit P. Gomesiana Welw. (Angola-West-

Senga) verwandten, wie P. Elliotii Chod. (Tanganika-Ruwenzori), P. Brit-

toniaim Chod. (Stevenson Road und Kassanga). Es sind hohe, groBblutige

Formen.

Die ^ Sp}ienopterae< kunnen ebenfalls von den ^Persicai^iaefoliae^ ab-

geleitet werden. Es sind zum Teil ausdauernde, zum Teil einjahrige

Pflanzen: P. XJkambica Chod., P, usamhair^isis Giirke, P. Lentiana G.,

P. Fischeri G., P. Kaessneri G., P. ruderalis Chod., welche sich so sehr im

Habitus ahnlich und so variabel sind, daB die spezifische Unterscheidung

manche Schwierigkeiten bietet. Die Gruppe ist typisch ostafrikanisch, um-

geht jedoch im W, das Kongo -Becken und gelangt nach Angola. In

Athiopien sind diese Arten durch P. Quartiniana Rich, und P. aethiopica

Chod. ersetzt. Auch fiir diese Gruppe fehlt es an Angaben iiber die Ver-

breiturrg in der Zwischenregion,

Einen mehr ausgepragten xerophytischen Habitus zeigen die ^TinC"

tonae< mit ihren ausdauernden Stengeln und filzhaarigen Blattern. Der

p. persieariaefolia DC. entsprechend ist auch P. javana DC, eine in S.-

Asien sehr verbreitete Pflanze (Indien—Java), Aber diese Art ist durch
•*

Ubergangsspezies mit den Verwandten von Afrika verbunden: in Maskat

P. mascatensis Chod., in S.-Arabien P. tinctoria L., im Yemen P. yeme-

nica Chod., im Somahland (Meid) P. calcieola Chod., im Galla-Hochland

P. ElUnbeckii Gurke u. Chod., P. Erlangeri Gurke u. Chod. Hier wiederum

die schon signalisierte Liicke bis zum Kilimandscharo (P. kilimtiTidjai'ica Chod.).

Weiter nach Siiden P. wadibomica Chod. (Kwai), P. Oagnehiniana Chod.

(Zansibar), P. senensis Chod. (Sena, Mozambique) und endlich die zwergige

P. Hmmngii Chod. Es ist hier klar, daB von NO.-Afrika eine schritt-

weise fortschreitende Wanderung nach S.-Asien und Java stattgefunden

hat, wahrend welcher die lokalen Spezies entstanden sind. Das Hauptareal

ist also ausgepragt afrikanisch mit Bevorzugung der trocken-heiBen Ge-

biete von CO. und NO.-Afrika.

Eriopt durch die P. Erlangeri

Giirke u. Chod. verbunden; diese Art halt genau die Mitte zwischen beiden

Sippen. An diesen laBt sich wieder das Gesetz der Verschiebung nach

Norden beobachten. Ihr Ausbreitungszentrum liegt in Abessinien. P. erioptera

DC. ist eine charakteristische, durch die ganze Sahara von den Kapverdi-

schen Inseln bis zum Roten Meer und von hier durch Arabien nach Ben-

gal wandernde, einjahrige Wustenpflanze. Auch nach Siiden laBt sie sich

bis nach Angola einesteils, andernleils bis zur Seenregion verfolgen. In

Ukamba ist sie durch die ausdauernde P. petraea Chod. und auf den Felsen

von Aden durch die zerbrechliche, xerophytische P. Thwmianniana Chod.

ersetzt.

P
anderen verbunden, die in Abessinien zu Hause sind, unter dem Namen

\
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>Asiatieae^. Die Zahl der neuentdeckten Arten hat sich seitdem so ver-

mehrt, daB es angebracht ist, diese Gruppe anders zu benennen und

dieselbe in zwei Untergruppen zu leilen. Die erstere umfaBt die P. ScJiim-

peri Vatke (Abessinien), P. Sadebeckuma Giirke, P. maxima Giirke, P.

polygoniflora Ghod., P. Stuhlmanni Giirke aus CO.-Afrika, also eine ahn-

liche Verbreitung wie bei den »Tinctoriae^ in NO.-Afrika. {> Polygofiir-

florae^).

Es erubrigt, den Zusammenhang der ^'Asbestiiiae^ einer'kleinen, in meiner

Bearbeitung nicht berucksichligten siidafrikanischen Gruppe, mit den eigent-

lichen >Asiaticae^^ dnrch P. sibwicaL. hauptsachlich vertreten, zuvergleichen.

Es sind dies wenige niedrige andauernde Arten aus der Kapflora und der

ostlichen sudlicben Kiistenzone: P. asbestina Burch., P. Oef^rardi Chod.

(Natal) J P. arcuata Chod., die sowohl im Habitus wie in der Bliitenmor-

phologie sich eng an die P. sibirica L. und an die t^ Polygoniflorae^ an-

schlieBen. Man konnte fast mit gleichem Recht letztere mit P. erio--

ptera DC. oder mit den ^Polygoniflo7'ae< vergleichen, aber die Annaherung
an die kaplandische ^Asbestinae^ ist gewiB glucklicher. Somit wurzeln

auch die im entfernten Asien so weit verbreiteten Spezies, die mit P. sibirica

(P. eUgans Wall., P. crotalarioides Ham.) die Serie der ^Asiatieae^ bilden

und sogar die ^Forfieatae« mit P. japonica Hassk., P. khasiaiia Hassk.,

'folia als Mutation der P. sibirica

aufgefaBt werden konnen (durch die Verkurzung der Antherenfilamente),

durch Vermitllung der ^Polygoniflorae < im sudlichen Afrika.

Es bleiben noch die » Vulgares^^^ von denen schon anfangs die Rede war.

DaB auch diese von Siiden stammen und weder von Oslen noch von Norden
etwa von einem tertiaren, circumpolaren Areal abzuleiten sind, ist sicher.

Die nordamerikanischen P.-Arten sowie die des ustlichen Sibiriens und
Japans haben mit den europaischen nicht die geringste nahere, morpho-

logische Verwandtschaft. Die nordamerikanischen Polygala-Avlen sind nur

Vorposten einer zusammenhangenden Gruppe, die ihre gruBte Differen-

zierung in Brasilien zeigt.

Nun laBt sich plausibel machen, daB die monospezifische Untergattung

Brachytropis DC. (Spanien), die von den >Vulgares< [mit denen sie die

Samenschalenstruktur gemein hat (diese ist nach den Seklionen verschieden)],

eigentlich hauptsachlich nur durch den Mangel einer Crista sich unler-

scheidet, zu dem Phylum gehort, aus dem sie entstanden ist. Die gerade

Form des Stempels und die auf der Starainalruhre sitzenden Antheren sind

^nlrugliche Ahnlichkeiten.

Solche ungestielte Antheren finden sich in der Alten Welt nur noch

bei den madagassischen ^Macropterae^, welche ohne nahere Verwandt-

schaft mit afrikanischen Gruppen dort isoliert unter den aus verschiedenen

Gruppen und zu verschiedenen Zeiten aus dem Kontinent herstammenden Spe-

cies stehen und nur als sehr alte Relikten angesehen werden konnen.
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In der Kapregion bilden drei seltene Arten ^) eine ebenfalls isolierte Serie

(P. Oarcini DC, P. pseudo-Oarcini Chod., P.orthostigma Ghod.). Waren

nicht die gestielten Antheren, so lieBe sich ein Vergleich machen mit der

Xlni^v^^iixxng Brachytropis und durch sie mit den »Vulgares< von Europa.

Es sind dies aber entfernte Ahnlichkeiten, und es ware gewagt, einen be-

slimmten SchluB zu Ziehen. Es bleibt jedoch die Tatsache, daB die > Vul-

gares€ mit diesen zwei siidafrikanischen Subsektionen mehr morphologische

Verwandtschaft zeigen als mit irgend einer altweltlichen Gruppe.

Aus den vorangehenden Erurterungen lieBe sich folgende Entwicklungs-

geschichte konstruieren^):

Wahrend der sekundaren geologischen Periode haben sich in dem

damals bestehenden brasilianisch-afrikanisch-indischen Kontinent die Poly-

galaceen-Gattungen differenziert. Die Gattung Securidaca hat am Ende

dieser Periode ihr pantropisches Areal gewonnen und in jeder Provinz

ihre Arten differenziert. Zur selben Zeit waren schon die Chamaebuxus-

Arten fiber die ganze tropische und subtropische Welt verbreitet. Es batten

sich auch sicher damals die Grundtypen von Polygala herausgesondert;

von Orthopolygala waren damals sowohl im brasilianischen Teil wie im

Suden des afrikanischen Kontinents die Grundlinien entworfen und das zu

einer Zeit, wo die Verbindung mit Asien groBtenteils unlerbrochen und als

zwischen Brasilien und dem afrikanischem Norden noch Verbindung war.

Die Differenzierung in Subsektionen muB in eine Zeit versetzt werden, da

die Verbindung mit Amerika aufgehoben war.

Aus alien neueren geologischen Arbeiten^) kann man den ziemlich

sicheren SchluB Ziehen, daB Madagaskar schon fruhzeitig vom Kontinent

sich losloste, aber spater und mit Unterbrechungen bis in die allerletzten

Perioden AnschluB mit Afrika wieder knupfte. Auch ist man ziemlich

einig daruber, daB die vollstandige Dislokation und Abtrennung in der

zwischen S.-Afrika und S.-Asien supponierten >Leniuria« nicht sehr alt

sein kann.

Aus der altesten Zeit stammen die ^Macropterae^ in Madagaskar, die

dort isoliert stehen. Aber seitdem hat die Insel zu verschiedenen Zeiten

Beitrage erhalten, und durch die Brucke der Lemuria sind die ^Chloro-

pt€7'ae€ nach S.-Asien gewandert und zwar bis nach N.-Australien.

Sicher ist es, daB Afrika mit seinen jetzigen Konturen schon aus der

sekundaren Zeit und wahrscheinlich aus noch fruheren Epochen stammt,

und daB iiberhaupt marine Transgressionen nicht stattgefunden haben. Die

i) Subsecl. 15. Orthostigmae Chod. ined.

2) Cfr. A. Engler, Kurzer AbriG der Entwicklung der Pflanzenwelt in Afrika,

1. c. L 2, 1o07 et seq.

3) Cfr. Lapparent, Traite de Geologic. — Id. Geographie physique. Paris (1907).

Les plateformes indo-africaines.

De Martonne, Geographie physique, La paleogeographie (4 909) 586.
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i

I

groBartige Dislokation, die zur Bildung der Seen gefiihrt hat, lieB dennoch

den terrestrischen Konluren ihre Eigenheit.

So erklart sich, daB wir annehmen durften, daB von Siiden her eine

kontinuierliche und stufenweise Entwicklung der Orthopolygala-krien habe

staltfinden kunnen; daB wir auch annehmen konnten, daB die regeimaBige

Verschiebung der Gruppen nach Norden auf eine stufenweise stattgefundene

Entwicklung, verbunden mit Migration, zuriickzufiihren ist.

Auch folgt daraus, daB die Ausstrahlung der ^Tinctoriae^ und der

Asiaticae nach Asien in einem relativ jiingeren Zeitabschnitt stattfand als

die der > Chloropterae € und auf einem anderen Wege.

Um ins Einzelne diese Wanderungen in den geologischen Zciten zu

verfolgen, muBten die Resultate, die aus der Pflanzengeographie einzelner

Familien und reichhaltiger Genera hervorgehen, verglichen werden. Manches

ist schon klar geworden; es bleiben aber noch mehr Ratsel zu IGsen als

bis jetzt gelGst wurden.

Das Hypothetische aus unseren letzten Darlegungen kann beslritten

werden. Die Tatsache bleibt jedoch: die asiatischen und die afrikanischen Arten

der Untergattung Orthopolygala (es sind dies die meisten Arten) haben

ihre phylogenetische Wurzel in Afrika, und zwar in S.-Afrika.

)'
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Versuch eiuer pflanzengeographisdien Gliedenmg
Westpreufiens.

Von

Hans PreuB

Mit Tafel 11.

Es ist ein miBliches Ding, ein mehr oder weniger willkiirlich abge-

grenztes Gebiet pflanzengeographisch zu gliedern. Bestehen doch natur-

gemaB immer enge Beziehungen zwischen der Flora des beirefTenden Landes

und den Floren der Nachbarlander. Wirklich fruchtbar wird eine solche

Gliederung nur dann sein, wenn das zu gliedernde Gebiet Pflanzenassozia-

tions-Grenzen aufweist. Baumgrenzen im Flachlande haben fiir kleinere

Gebiete nur relative Werte, weil bekanntlich die sogenannte Begleitflora

einer Baumart, abgesehen von ganz vereinzelten Ausnahmen, sich verhalt-

nismaBig weit iiber die absolute Grenze des betreffenden Leitbaumes aus-

dehnt (z. B. die Buchenwaldflora in OstpreuBen) oder auch vor dieser

Grenze zuriickbleibt.

Wenn nun auch WestpreuBen, besonders im Nordwesten, gut ausge-

pragte Assoziationsgrenzen aufweist, wenn auch ein oder das andere Teil-

gebiet mit manchen Pflanzenarealen zusammenfiillt, so gestaltet sich doch

eine scharfe Gliederung ebenso wie in OstpreuBen ^) »wegen der vielen

Ubergiinge und aus Mangel an natiirlichen Grenzen« sehr schwierig. Ich

werde deshalb, dem Vorbilde Abromeits^] und Drudes^) folgend, die Provinz

in >Landschaften« einteilen, die durch das Hervortreten bestimmter Asso-

zialionen und Pflanzenarlen charakterisiert werden.

Vorerst sei der Faktoren gedacht, die mit der Verbreitung mancher

Assoziationen im Zusammcnhang stehen: Ohne Zweifel weisen die klima-

tischen Verhiiltnisse der Provinz zahlreiche, wenn auch wenig umfangreiche

\) G. Abromeit, Die Vegetalionsverhaltnisse von OstpreuCen unler Beriicksiehtigung

der benachbarten Gebiete. (Englers Bot. Jahrbiicher, Bd. 46, Heft 5).

2) Ibid.

3) Drude, Mitteilungen uber botanische Reisen 1899 und 1903 in OstpreuBen (Abb.

der naturw, Gesellschaft Isis in Dresden, 1903. Heft U],
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^
Schwankungen auf. Liegt doch die mittlere Jahrestemperalur zwischen

f 4-6^und +8^j die des Januar zwischen — 2^ und — 5*^ und die des Juli

zwischen 16° und 18°. Dementsprechend ist auch die Zahl der heiBen

Sommer-, der Frost- und Eistage schwankend. EinfluB auf die klimatischen

Verschiedenheiten libt ohne Frage die Hohenlage einzelner Gebiete aus,

wenn auch die durch sie gegebenen Verhaltnisse keine festliegenden For-

meln schaffen. Wohl aber steht der Siiden WestpreuBens unter kontinen-

talen, der an der Kiiste gelegene Strich unter ozeanischen Einfliissen, die

. mittleren Teile dagegen wechselnd unter kontinentalen und ozeanischen Ein-

wirkungen. Dementsprechend zeigen die nordlichen und besonders die

nordwestlichen Gebiete die atlantische Flora in starker Vertrelung, die siid-

lichen geschlossene Verbande von pontischem Charakter, Uberall sind die

Temperaturgegensatze nicht so scharf ausgepragt, daB daneben nicht boreale

und borealalpine Arten bestehen kOnnen. So gedeihen im Kreise Culm in-

mitten fast rein pontischer Assoziationen Pflanzengesellschaften mit Betula

\
nana und Salix myrtilloides] im Kreise Putzig sieht man unfern von

Myrica gale und Erica tetralix Assoziationen mit Stellaria cmssifolia^

Saxifraga hirculus und Pedicularis sceptrum Carolinum. Die Physio-

gnomie der gesamten Pflanzendecke zeigt aber unstreitig den EinfluB der

klimatischen Verschiedenheiten. — Die wechselnden Niederschlagsverhaltnisse

der Provinz, die u. a. oft von der Huhenlage abhangig sind, spiegein sich

zum Teil in der Verbreitung der pontischen^) und atlantischen^) Elemente

und der Buchenwaldflora wider. Der auBerste Nord- und der mittlere

Sudwesten der Provinz mit einer mittleren jahrlichen Niederschlagshohe

von 600—700 mm3) sind sehr arm an sudosteuropaischen Arten, dagegen

relativ reich an atlantischen Typen ; das nur im jahrlichen Durchschnitt

450—500 mm Niederschlage aufweisende Weichselgebiet (bis Dirschau) birgt

die bezeichnendsten Vertreter der pontischen Assoziation und wird anderer-

seits durch den volligen Mangel an typischen atlantischen Arten gekenn-

zeichnet. Wie weit nun betreffs der Ausbreitung der pontischen Arten die

fruhzeitige Entwicklung des Waldes in jenen niederschlagsreichen Gebieten

niitgewirkt hat, sei dahlngestellt. Jedenfalls gelang es manchen Tieren

(z. B. der Apide Prosopis leptocephala im Kreise Karthaus), dieses Hindernis

zu uberwinden. — Die schunsten Buchenwalder besitzen die Gebiete mit

emer Niederschlagshohe von 550—750 mm in den Kreisen Danzig, Neu-
stadt, Karthaus, Deutsch-Krone, Elbing. Auch die Buchenwalder der Kreise

^) H. Preuss, Die pontischen Pflanzenbestande des Weichselgebiets vom Standpunkt
er Naturdenkmalpnegc aus geschildert. Berlin 1912.

2) H, Pbeuss, Die Vegetationsverhaltnisse der deutschcn Ostseekuste (Dissertation).

'^onigsberg i9U.

3) Der schmale Kustenstrich westlich von Danzig mit einer mittleren jahrlichen

lederschlagshohe von 500—550 mm ist verhaltnismuCig reich an atlantischen Typen;
hier spricht die Meeresnahe mit.
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Tuchel, Flatow und Rosenberg gehoren Landstrichen an, deren mittlere

Niederschlagshohe noch 550—600 mm betragt.

Auffallig ist es, daB wir aus WestpreuBen weder typische Landklima-

noch Seeklimahochmoore kennen: Im Siiden der Provinz herrschen die

Griin- und im Norden die Ubergangsmoore vor. Wie weit hierbei klima-

tische Ursachen mitsprechenj harrt noch der Klarung.

Bemerkenswert ist es, daB wir die bezeichnendsten Arten

der boreal-alpinen Assoziation im Gebiet der siidlichen End-

moranenzuge antreffen, in den Kreisen Lobau, Strasburg, Briesen,

Culm, Tuchel und Konitz. Das Relief der Landschaft laBt deutlich erkennen,

daB hier der Eisrand lange ruhte und sich nur in kurz bemessenen Etappen

nach dem Norden zuruckzog, oft Gletscherzungen vorschiebend. Unstreitig

wirkten diese Verhaltnisse in hohem MaBe auf die Bodengestaltung ein:

Eis und Eiswasser schufen zahlreiche Wasserbecken mannigfaltiger Art,

deren Vertorfung wahrscheinlich schon fruhzeitig begann. Fruhzeitig be-

setzten eiszeitliche Arten die neugeschaffenen Standorte, hier im Wechsel

der Jahrtausende ihre Platze oft andernd. — Moore, deren Bildung schon

ausgangs der Glazialzeit begann (z. B. die Entstehung des von mir palao-

phytologisch untersuchten Abrauer Moores im Kreise Tuchel) scheinen sich

nur im Gebiete des siidlichen Endmoranenbogens Oder siidlich davon zu

befinden. In den Bezirken der nordlichen Endmorane herrschen nach

meinen Wahrnehmungen nur jungere Moorbildungen, meist Ubergangsmoore

vor. Fur diese auffalligen Vorkommnisse babe ich einstweilen nur ganz

hypothelische Erklarungen. Vielleicht gehen Geologen vom Fach diesem

interessanten Problem nach. Ich babe Griinde dafiir, daB im angrenzen-

den OstpreuBen die Verhaltnisse ahnlich liegen.

In postglazialer Zeit haben ohne Frage die Urstromtaler und das FluB-

system der Weichsel in der Einwanderung mancher siidosteuropaischer

Arten eine hervorragende RoUe gespielt. Naheres habe ich dariiber in

meiner Abhandlung iiber »Die pontischen Pflanzenbestande des Weichsel-

tals* (p. 450— 457)1) mitgeteilt. — DaB relative Pflanzengrenzen u. a. viel-

fach auf das Fehlen geeigneter Standorte zuriickzufuhren sind, lehrt uns

die Verbreitung mancher Kustengewachse in WestpreuBen. >Ostlich der

Weichsel zeigt sich ein auffalliger Mangel an Strandwiesen, die fiir manche

Pflanzen ein Lebensbedurfnis sind (z. B. i\xv Scirpus riifus)\ auBerst selten

begegnen wir ferner Rohrsumpfformationen, zwischen denen und den Dunen

Oder Steilufern oft ein salzgeschwangerter Sandstrand liegt. Und gerade

diese Platze werden von einer groBen Zahl Halophyten bevorzugt.« (H.

Prbuss, Vegetationsverhaltnisse der deutschen Ostseekiiste.) Selbst Arten,

wrie Atropis maritima^ die bei uns absulute Ostgrenzen finden, sind in

\) H. CoNWENTz, Beitrage zur Naturdenkmalpflege, Bd. II, p. 350—517. Berlin

4942.
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dieser Verbreitung von den geomorphologischen Verhaltnissen ihrer Stand-

orte abhangig.

Ebenso wie in OstpreuBen ^) erreichen auch in WestpreuBen eine ver-

haltnismaBig groBe Zahl von Arten Yerbreitungsgrenzen, Die eigentumliche

Stellung, die Schonen, die westschwedische Kuste, Oland, Gotland in der

Verbreitung gewisser atlantischer und pontischer Arten einnehmen, und
vor alien Dingen der Umstand, daB eine Anzahl Arten, meist nordwest-

licher Herkunft, unter Uberspringung weiter deutscher Gebiete im russischen

Baltikum wieder aufiauchen, bedingen eine Anzahl relativer Grenzen. Ver-

gleichen wir die Verbreitungsgrenzen WestpreuBens mit denen OstpreuBens,

so fallt uns zunachst in unserer Provinz das starke Hervortreten der Ost-

und Nordostgrenzen auf, die aber vielfach westlich der Weichsel liegen;

mit OstpreuBen gemein hat unser Gebiet eine immerhin betrachtliche Zahl

von Nordgrenzen.

Nordgrenzen erreichen z. B. in WestpreuCen: Salvinia naians, Oagea arve^t-

stSy Oalanthus nivalis, Qladioliis paltister^ Anaeamptis pyramidalis [relailv), Cephalan*
thera alba, Thesium intermediitm, Cerastium brachypetalum^ Aconitum variegatum^

Adonis vernalis (aber noch auf Oland und Gotland), Rubus Koehleri, Rosa micrantha,
R. elliptica relativ), Thymelaea passerina^ Eryngium planum^ Chaerophyllum hirstiium,

Peucedanu77i cervaria, Omphalodes scorpioides, Melittis melissophyllumj Orobanche pur-
purea, 0. alsatica, Dipsacus pilosa, D, laciniattis, Campanula sibiriea, Cirsium canum,

Beispiele fur Nordwest grenzen bieten: Rtimex UcranictiSj Isopyrum ihalietro-

ideSy Cimiciftiga foetida, Oeum strictum, Prunns fndicosa, Cytisus ratisbonensis

var. biflorus, Trifolium lupinaster, Lathyrus pisiformis, Euonymiis verriicosus, Pleu-

rospermum atistriacum^ Asperula aparine (isolierter Standort im Kreise Pr. Stargard),

Adenopkora liliifolia, Artemisia seoparia.

An Ostgrenzen befinden sich: Osmunda regalis, Pilularia globulifera^ Pota-

mogeton polygoniifolius, Ruppia rostellata, Zostera nana, Scirpus setacmSj Junctis ob-

t^iflorus, Spergularia media. Nasturtium officinale, Ruhus thyrsoidem, R. Sprengelii^

-R. radtda, Potentilla Tabernaemontani, Euphorbia exigua, Acer campestre, Lonicera

periclymenum, Scorxonera purpurea.

Nordostgrenzen besitzen bei uns: Aspidium montanum, Caldesia parnassi-

folia, Stupa capillata, Wolffi^a arrhixa, Juncus tenagea, Populus alba, Pirus tormi-

^lalis, Astragalus cicer, Euphorbia platyphylla, Bupleurtim lo7igifolium, Silaus pra-

l€7isis, Stachys germanica , Verbascum lychnites, Scrofularia Scopolii, Veronica

^usfrtaca, Oalium silvaticum, Scabiosa cancscens, Campanida sibiriea.

Westgrenzen erreichen: Picea excelsa (relativ), Qladiolus imbricatiis (der

^'estliche Standort gchort zum Tell dem pommerschen Kreise Lauenburg an), Salix

depressa, Salix myrtilloides (in der Ebene), Corispermum intermedium, Stellaria Erie-

^€ana (Kreis Rosenberg, nicht Krcis Tuchel), Cerastium silvaiicum (Kreis Briesen, ob
noch?), Ranunculus cassiibicus, Oalium Schultcsii.

Siidgrenzen finden: Najas flexilis, Juncus balticus, Ammophila baltica, Po-

ygonum Raji^ Montia lamprosperma, Ph'us suecica.

An ihren siiddstlichsten Standort en gedeihen bei uns: Atropis maritima^]
^od Garex punctata.

<) Abromeft ibid,

2) Wenn man das sehr fragl
HAusEN II, 640) unberucksichtigt laBt.
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Diese Liste, die bei weitem nicht erschopfend ist, zeigt uns, wie sich

in WestpreuRen nord-, ost-, west- und siidosteuropaische Arten treffen.

Diese Tatsache bekundet schon an und fiir sich die zahlreichen floristischen

Beziehungen unseres Gebietes zu den Nachbarlandern. Diese Beziehungen

unter Berucksichtigung der klimalischen, geologiscbenj hydrographischen,

orographischen u. a. Faktoren und unter Berucksichtigung der palaophy-

tologischen Befunde richtig gedeutet, vermogen uns wichtige Anhaltspunkte

fur die Rekonstruktion einer Entwicklungsgeschichle unserer Flora zu bieten.

Da diese Beziehungen auch mitbestimmend fur die pflanzengeographische

Gliederung unseres Gebietes sind, seien sie mit wenigen Strichen skizziert:

Der Siidosten der Provinz hat vieles gemein mit dem benachbarten

ostpreuBischen Landriicken. Nur hier treten in WestpreuBen auf: Cytisus

ratisboiiensis, Melittis nielissopliyllum^ Arnica montana. — In dem Kreise

Rosenberg, in den die relative Westgrenze von Picea excelsa hineinreicht,

haben ihre einzigen Standorte in WestpreuBen Carex heleonastes und Std-

laria Frieseaim^ die westlichsten Auslaufer ihres ostpreuBischen Verbrei-

tungsgebietes. Die Flora des Kreises Stuhm erinnert in vieler Beziehung an die

des benachbarten ostpreuBischen Oberlandes, nicht allein durch das Auftreten^

mancher gemeinsamer bezeichnender Arten (z. B. Isopyrum thalictroides)

^

sondern auch durch die gleiche Physiognomic mancher Formationen (z. B.

die Prunus spmosa-Dickichte der Schluchten). (Der Kr, Pr. Holland ist von

alien ostpreuBischen Kreisen am starksten durch die Weichseltalflora beein-

fluBt worden.) Mannigfache Wechselbeziehungen bekunden auch das El-

binger Hochland und der ostpreuBische Kreis Braunsberg. Erinnert sei

nur an Pleurospermum austriacum und Petasifes albuSy die nach Ost-

preuBen sicher uber WestpreuBen eingewandert sind.

OstpreuBen, die durch die nordosteuropaische Flora so stark beein-

fluBte Provinz, entsendet ostliche Typen nach WestpreuBen, wahrend an-

dererseits die ostpreuBische Vegetation der Grenzgebiete und die des ost-

preuBischen Landruckens durch das Weichselgebiet beeinfluRt worden sind,

entweder durch das rechtsseitige NebenfluBsystem auf westpreuBischem

Boden oder durch das Urstromtal des Narew^), das, abgesehen von zahl-

reichen ostpreuBischen Zufliissen, zwei starke Einbuchtungen nach Ost-

preuBen entsendet.

Die pontische Flora des Weichselgebietes laBt in der Hauptsache zwei

EinwanderungsstraBen erkennen, eine auf Polen hinweisende, jedenfalls die

augenfiilligste, und eine zweite aus dem Westen, die durch die Zuge der

Urstromtaler auf das Elbgebiet hinzielt, Auf Grund gewisser pflanzen-

geographischer Tatsachen ware z. B. der Einwanderungsweg von Stupa

pennatay St capillata, Carex siipina und Ado7iis vemalis in der zuletzt

-1) H, Preuss, Die boreal-alpinen und ponlischen Assoziationen der Flora von Ost-

und WestpreuCen Ber. der Deutsch. Bot. Gesellschaft, Bd. XXVII, Heft 6. Berlin 4 909.
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angedeuteten Linie zu sehen, der von Cimicifaga foetidaj Prunus fruti-

cosa^ Campanula sibirica u. a. im polnischen Weichseltale zu suchen ^).

Das Netzegebiet in Posen und das siidliche Weichseltal in WeslpreuBen bil-

den eine pflanzengeographische und formationsbiologische Einheit.

Vom Kreise Deutsch-Krone bis in die Tuchler Heide hinein zeigt sich

vielfach schon markischer EinfluB. Aus Brandenburg haben wir z. B. er-

halten: Elisma natansj Nasturtium officinale^ Potentilla Tabernaemontani.

In dem mittleren und besonders dem nordlichen Teile der Westgrenze

machen sich schon vielfach atlanlische Einfliisse bemerkbar — ebenso wie

im benachbarten Hinterpommern. Geschlossene Formationen vom atlan-

tischen Typus kennzeichnen die Kreise Neustadt und Putzig in Kustennahe,

meist Bestande von Myrica gale und Erica tet?*alix. Das sowohl Pom-
mern als auch WeslpreuBen angehorige Gebiet des pommerschen Land-

ruckens gestaltet die floristischen und formationsbiologischen Beziehungen

beider Provinzen innig, Beziehungen, die besonders durch die an Isoetes la-

custre^ Myriophyllum alterniflorum^ Lobelia Dortmanna^ Lit&rella tacustris

u. a, reichen Seen und durch die Buchenwaldflora zum Ausdruck kommen.

ScHOLz 2j war schon fruher die AhnHchkeit der Flora unserer Kusten-

walder mit der Siidschwedens aufgefallen. Diese Ahnlichkeit kommt noch

niehr in der Zusammensetzung der atlantischen Assoziationen beider Ge-

biete zum Austrag, Wenn auch manche der von Sgholz erwahnlen Pflanzen

wahrscheinlich anderer Herkunft sein mogen, so konnen wir uns nicht der

Annahme verschlieBen, daB sich auf der in der Ancyluszeit beslehenden

Landbriicke ein lebhafler Pflanzenaustausch zwischen Schweden und den

deutschen Ostseelandern vollzogen hat. Daneben kann auch die von mir

in der bereils zitierten Arbeit uber die >Vegetationsverhaltnisse der deutschen

Ostseekustec gegebene Erklarung (p. 109) bestehen; > Vie! Ahnlichkeit besitzt

die Flora der deutsch-baltischen Kuste mit derjenigen Sudschwedens. Auch

hier tritt eine auffallige Mischung atlantischer und borealalpiner Arten zu-

tage. Wie sich bei uns diese beiden Gruppen auf ihren Wanderungen aus

dem Westen und Osten begegneten, so trafen sie sich in Schweden auf

sudostlichen und nordlichen Wanderungen.* Denn ein Teil der boreal-

alpinen Gewachse unseres Kustengebietes entstammt ebenso wie die eurasi-

alische Betula humilis im Kreise Putzig dem Osten.

Schon einmal versuchte ich WestpreuBen pflanzengeographisch zu glie-

dern und zwar in einem Referat uber einen von Professor Dr. Kumm auf

der neunten Zusammenkunft der >Freien Vereinigung* gehaltenen Vortrage*).

<) H. Preuss, Die ponlischen Pflanzenbestande des Weichseltals.

2) Sgholz, Die Pflanzengenossenschaften WestpreuBens (Schr. der Naturf. Ges.

zu Danzig) 1905.

3) Bericht uber die neunte Zusammenkunft der Freien Vereinigung fiir Pflanien-

geographie und systematische Botanik zu Danzig, p. \\—\%. (Englers Bot. Jahrbucber,

Bd. 46, Heft 5). Leipzig 19<2.

Botanische Jahrbftcher, L. Bd. Supplementbaud. ^
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Jene Gliederung war nur als vorlaufige Mitteilung gedacht und soil hier

weiter ausgefiihrt, erganzt und auch berichtigt werden.

1. Das Weichseltal bis Marienburg ist, wie bereits betont, reich

an pontischen Arten, die nach Norden zu an Art- und Individuenzabl zu-

sehends abnehmen und besonders an den Systemen der rechtsseitigen Neben-

fliisse weit in das Innere der Provinz vordringen. Nur auf das engere

Weichseltal bleiben beschrankt: Stupa capillata^ Carex supina^ Allium

montanum^ Oalanthiis nivalis^ Thesiiim intermedium^ Adonis vemaliSy

Alyssummontannm.j Trifolium lupinastei^ Lathy7'its pisif07*mis, Lavatera

fhuringiaca, Thymelaea passerina^ Stachys germanica, Veronica au-

striaca, Asperula cynanchica^ Adenophora liliifolia^ Hieraciuni setigertmi.

Stupa pennata besitzt ostwarts noch einen Standort im Kreise Briesen

und einen zweiten, den nordostlichstenj im Kreise Marienwerder; Pruniis

fruticosa ist bis in die Tuchler Heide (Gisbusch, Kr. Schwetz) vorgedrungen.

Nicht selten gesellen sich den pontischen Formationen Rosen bei; Rosa

mollis und R, elliptica besitzen hier ihre Hauptverbreitung in Westpreufien.

2. Die Weichselniederungen von Thorn bis Danzig stehen unter

dem EinfluB der Stromtalflora. Ihre bezeichnendsten Vertreler sind Caki-

magrostis pseudopkragmiteSy Riimex ucranicus^ Silene tatarica^ Eryst-

inum hieraciifolium var. strictum^ Nasturtium armoracioides^ N. aiweps^

Euphorbia lucida^ Cuscuta lupuliformis^ Verbascum blattaria^ Scrofidaiia

Scopolii (nur bei Thorn)^ Dipsacus laciniatus^ Petasites tomentosus, Xan-

thium italicum^ Artemisia seoparia, Senedo fluviatilis, Achillea cartiUi"

ginea. Manche von ihnen mischen sich ebenso wie Falcaria Rivini und

Eryngium planum gern in pontische Formationen. — Zu den Charakler-

holzern des Gebietes gehoren neben verbreiteteren Arten: Salix dasyclados,

Populus alba (in Nordostdeutschland nur hier sponlan), P. nigra^ Alnus

incana^ Acer campestre (nOrdlich bis zur Montauer Spitze) *).

3. Das Culmer- und Lubauer Land, den Sudosten WestpreuBens

umfassend, wird, worauf schon hingewiesen wurde, an seiner Ostgrenze

stark durch die Flora des preuBischen Landruckens beeinfluBt: Cytisus

ratisbonen^us var. biflorus^ Melittis melissophyllum , Arnica montana-

Mit Masuren hat das Gebiet das verhaltnismaBig starke Hervortreten mancher

arktisch-alpiner Arten gemein. Vor Masuren hat es aber voraus: Betula

nana im Westen (Kr. Culm) und Scdtim villosum im Osten (Kr. Stras-

burg). Salix myrtUloides besitzt hier in den Kreisen Lubau, Strasburg,

Briesen und Culm acht Standorte. Betula humilis tritt bis zur Culmer

Kreisgrenze sporadisch auf, oft in Gesellschaft von Salix depressa. Die

Saxifi

Weichsel nicht selten. Die
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nordeuropaischen Carex chordorrhixa^ Malaxis paludosa und Pedicularis

sceptruni Carolinum sind anscheinend infolge von Meliorationen sehr selten

geworden; das gleiche gilt von den montanen Tofieldia calyculata (ein

Standort), Sweertia perennis (ein Standort) und Polemonium coeruleum.

In den Strasburger Waldern ist neben der Kiefer Carpinus hetulus

nicht selten Charakterbaum. In den gemischten Beslanden sind in Fiille

vorhanden : Thesium ebracteatunij Cimieifuga foetida, Pulsatilla patens

(sehr verbreitet), Potentilla alba^ P. rubenSy Geranium sanguineum^ Euo-

nymus verrucosus^ Peucedanum cervaria^ Laserpitium latifolium^ L.

pruthemcum^ Vincetoxicum officiiiale^ Pulnwnaria officinalis^ Brunella

grandiflora^ Veronica spicata, Crepis praemorsay Carlina acaulis u. a.,

seltener Cephalanthera rubraj Anemone silvestris^ Oxytropis pilosa, Cytisu^

ratisbonensis var. biflorus^ Dracoeephalum Ruyschiana^ Asperula tine-

toria^ Inula hirta^ etwas haufiger Melittis melissophyllum und Arnica

montana, die beide bis in den Kreis Lobau hineinreichen. Auch in den

Waldern des Kreises Culm macht sich der pontische Einschlag bemerkbar.

In den Kreis Lobau reicht von nordwarts Fagu^ silvatica hinein, allerdings

keine nennenswerten Bestande bildend. Mit ihr zusammen kommt einmal

Aconitum variegatum vor, bier seinen siidOstlichsten Standort im
nordostdeutschen Flachlande einnehmend. Die Walder urn Briesen

bergen die sudlichsten Fundorte von Pirus torminalis. Das Forstrevier

Neulinum, das bekanntlich das Zwergbirkenmoor umschlieBt, besitzt auch

den einzigen Fundort von Lathyrus heterophyUus in WeslpreuBen. Fur

manche Culmer Walder ist Genista germanica charakteristisch.

Sehr auffallig ist das ganz vereinzelte Vorkommen der atlantischen

Erica tetralix bei Lautenburg im Kreise Strasburg. Dieser isolierte Stand-

ort findet ein Analogon in dem ebenfalls ganz beschrankten Vorkommen
von Juncus obtitsifhrus im Kreise LObau.

Aus den Kreisen Briesen und Culm sind zwei Wasserpflanzen pflanzen-

geographisch wichtig: Aldrovandia vesiculosa bei Briesen und CaMesia

paniassifolia bei Lissewo, Kreis Culm, von denen die letztere auch links

der Weichsel (im Kreise Schwetz) einmal beobachtet wurde i).

4. Pomesanien mit AusschluB der Werder. Bestimmend fur

die Flora dieses Bezirkes sind der EinfluB der Weichsel, das Auftrelen der

Rotbuche und die erwahnte Fichtengrenze im Osten [Stellaria Frieseana)

gewesen. Hier besitzt Pirus torminalis ihr gruBtes zusammenhlingendes

Verbreitungsgebiet in der Provinz, an der absoluten Nqrdostgrenze
ihres Vorkommens.

Die boreale und boreal-alpine Assoziation nimmt nach Norden schnell

«ib; Salix myrtiUoides fehlt schon vollig. — Die nordeuropaische Salix

Omphalodes scorpiodes

Euphorbia dtdcis

9*
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depressa und die eurasiatische Betida humilis besitzen nur je einen Stand-

ort ; Saxifraga kirculicSy die im Siidosten des Kreises Rosenberg noch

haufiger ist, tritt nur noch im auBersten Nordosten ganz vereinzelt auf

unfern des Standorts von Carex heleonastes.

Die pontische Waldpflanze Cimidfuga foetida ist nur stellenweise

noch etwas haufiger. Isopyrum thalictroides bevorzugt den Norden des

Gebietes, kommt aber auch recht zahlreich im Ossatal des Kreises Grau-

denz Yor. Pleurospermum austriacum^ das siidwarts bis in den Kreis

Lobau geht, besitzt im Gebiet ganz vereinzelte Standorte. Die montane

Carex pilosa gesellt sich bei Graudenz (Roggenhausen) der pontischen Wald-

formation bei. Pulsatilla vernalis gedeiht im Rehhofer Forst unfern von

Marienburg an ihrem nordostlichsten Fundort in Deutschland, eine an und

fur sich pflanzengeographisch nicht besonders bemerkenswerte Tatsache,

weil die Art noch den (zwar sudlicber gelegenen) ostpreuBischen Kreisen

Mohrungen und Osterode eigentiimlich ist Die im Suden so haufige PvJr

satiUa patens ist sehr selten. Die Mehrzahl der bezeichnendsten pontischen

Arten fehlt ganz — nur der Suden des Kreises Rosenberg, der Westen

des Kreises Graudenz und die Umgegend von Marienwerder machen hierin

eine Ausnahme. — Das Gebiet besitzt in Hydrocotyh tmlgariSj der vom

Suden des Kreises Rosenberg bis in den Kreis Stuhm hineinreicht, ein be-

zeichnendes atlantisches Element.

Mit dem Auftreten der Buche im Gebiet hangt vielleicht das meist sehr

vereinzelte Vorkommen von Festuca silvatica^ Poa remota^ Polygonatum

verticiUatunij Epipogon aphyUus^ Ranuriculus cassuhieus^ Cardamine

impatienSj Vinca minor und Veronica monfana zusammen, wenn die

Areale mancher von ihnen bekanntlich auch nicht mit dem Verbreitungs-

gebiet des Leitbaumes zusammenfallen. Auch das montane Aconitum va-

riegatum^ das in WestpreuBen unstreitig Beziehungen zur Buchenwaldflora

bekundet, ist bier vorhanden. Taxiis haccata^ auf deren Beziehung zur

Buche schon Hobck^) aufmerksam gemacht hat, kam ehedem im Gebiet

vor (Peterkau, Kreis Rosenberg) und gedeiht heute noch unfern der Grenze

in OstpreuBen, Oft kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daB

die Kiefer durch menschliche Einflusse an die Stelle der Buche getrelen

ist 2). Nicht selten nimmt Pinus silvestris auch die Flachen >verflossener<

Eichen- und Mischwalder ein. Eine Folge der rationellen Waldwirtschafl!

Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daB die Kiefernwaldflora so

wenig charakterislisch ist.

5. Das Elbinger Hochland zeigt uns die Buchenwaldflora in ihrer

Vollendung. Pontische Arten fehlen so gut wie ganz.sj Das gleiche gilt

4) HoECK, Nadelwaldflora Norddeutschlands. Stuttgart 1893.

2) Nachweislich im Kreise Rosenberg (Stenkendorfer Wald).

3) Von bezeichnenden pontischen Arten sind nur etwas hSi

naria. Trifolium morUanum, Vida cassubica, Peucedcmum oreo

Potentilla

)
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Versuch einer pflanzengeographischen Gliederung WestpreuGens, 133

von den atlantischen Arten, die nur durch das hier sporadisch vorkom-

mende, sonst in WestpreuBen verbreitete Sparganium mimmum ver-

treten sind.

Erhebliche Abweichungen von den siidlich gelegenen Gebieten West-

preuBens zeigt auch die Flora der Moore. Arktisch-alpine Elemente fehlen

ganz; die nordeuropaischen Arten werden nur durch Aspidium cristatum

und Malaxis paludosa (an der Westgrenze) vertreten; nur die eurasiatisch-

amerikanische Gruppe (z. B. Aspidium thelypteris^ Jwicus filiformis^ Le-

dum palustre) und die eurasiatische Gruppe besitzen eine grOBere Zahl, in

WestpreuBen meist verbreiteter Vertreter; die europaische montane Unter-

gpuppe und die allantisch-baltischen Elemente scheiden ganz aus.

Die spontanen Picea exceZsa-Walder bergen keine charakteristischen

Arten. — Ganz anders steht die Buchenwaldflora da. Sie besitzt hier die

vollkommenste Vertretung in WestpreuBen: Poa remota^ Hordeum euro-

paeum^ [Carex pilosa)^ Luxula iiemorosa^ Allium ursinum^ Oagea spathacea^

Cypripedium calceolu^^ Aconitum variegatum^ Cardamine hirsuta, C.

sUvatica, Lunaria rediviva^ Dentaria huJbifera^ Vinca minor^ Vercmica

montana, Petasites albuSj Lappa nemorosa^) u. a. Das OsUiche Galium

Sehtdtesii ist hier verbreitet. Ungemein reichhaltig an subalpinen und

boreal-alpinen Arten ist die Moosflora: JuTige^mannia riparian Lophoxia

socia^ Madotheca laevigata^ Bacomitrium sudeticum^ Schistostega osmun-

dacea^ Timmia megapoUtana^ Brachythecium vagans^ B. reflexum^ Isopte-

^gium depressum^ Plagiothecium Schimpmi u. a,

WestpreuBen ostlich der Weichsel wird im Suden durch das Auf-

treten einer Anzahl hervorragender arktisch-alpiner Arten in dcm Gebiet

des Gstlichen Endmoranenzuges und durch das starke Hervortreten der

pontischen Elemente in der Waldflora gekennzeichnet. Pomesanien
bildet ein typisches Ubergangsgebiet, in dem die arktisch-alpinen Moor-

pflanzen sehr selten, die pontischen Arten seltener werden; hier zeigt

sich schon der EinfluB der Buchenwaldflora. Das Elbinger Huhen-
land wird durch die Buchenwaldflora, in der die montanen Arten be-

sonders hervortreten, charakterisiert.

Dieselbe meridionale Stufenfolge lernen wir westlich der Weichsel
kennen. Allerdings fehlen hier manche ostlichen Arten und andererseits

treten eine Anzahl (zum Teil atlantische) Typen auf, fur die die Weichsel

eine Ostgrenze, allerdings oft nur eine relative, bildet. Die Weichsel uber-

sehr selten sind: Dtanthus armeria, Pulsatilla pratefuiSy Veronica teucriiim, Scabiosa

ochrolema, Chondrilla juncea und Hieracium cyiriosum. Die pontischen Quellbach-

bestande sind vertreten durch: Isopyrum thalictroules (sehr selten). Pkurosperrnnm

O'Ustriacum (sehr zerslreut; bemerkenswert als montane pontische Waldpflanze), Myosotis

^parsiflora (um Elbing haufiger).

1) In den Bereich der Buchenwalder fallen auch die Standorte von Onoclea $iru-

thopteris.

^-.
.



t'
_ *>>

134 H. PreuC.

schreiten in WestpreuBen nicht: Aspidium montanum^ Blechnum spicant^

Sparganinm affine, Potamogeion polygoniifolius^ Elisma naians, Schoe-

ntis ferrugineus^ Rhynchospora fiisca^ Scirpus setaceus^ Carex pulicaris^

Carex Biixhaumii^ C. tomentosay C. humilu^ C. punctata, J. silvaticus,

Luxula silvatica, Anacamptis pyramidalis, Montia lampi'osperma, Sagina

apetala, Ranunculics Petiveri^ B. confervoides , R. confusics^ Drosera in-

termedia, Rubus radula^ Pirns sueeica, Lathyrus pisiformis, Elatine

hexandra^ Myriophyllum altemiflo^^um ^ Bupleurum longifolium, Gentiana

baltica, Pedicularis silvatica, Melampyrum silvaticum, Pinguicula vulr

gans, Orobanche alsatica, Ldtorella uniflora, Oalium silvaticum, Sea-

biosa canescens (uberschreitet die Weichsel nur bei Thorn), Lobelia Dort-

manna. Dazu kommen noch verschiedene Halophyten und eine Anzahl

solcher Arten, die in WestpreuBen ostlich der Weichsel fehlen, wohl aber

nicht allzufern von der Grenze in OstpreuBen Standorte besitzen (z. B.

Chaerophyllum hirsutum, Lysimackia nemorum).

6. Siidwestpommerellen und das Deutsch-Kroner Land um-

fassen die Kreise Deutscb-Krone, Flatow^ Schlochau und den sudwestlichen

Teil des Kreises Konitz, — Carex chordorrhixa^ Malaxis paludosa^ Be-

tula humilis, Stellaria crassifolia, Pedicularis sceptrum Carolinum sind,

wenn auch recht selten, der Moorflora eigentuinlich. In den Kreisen

Schlochau und Deutscb-Krone kon)mt der in WestpreuBen sonst im nord-

westlichen Kiislengebiet gedeihende Scirpus caespitosus var. austriacus

hinzu. Nur einen Standort besitzt Carex Buxbaumii, ofters ist Iris si-

birica anzutreffen. Saxifraga hirculus ist stellenweise recht haufig, nimmt

aber nach Siidwesten schnell ab. An einigen Seen des Kreises Schlochau

ist die eurasiatisch- amerikanische Scolochloa festu^aeea vorbanden. Be-

zeichnend fiir den pflanzengeographischen Gharakter mancher Gebietsteile

sind einige allantische baltische Arten: Rhynchospora fusca (Kr, Schlochau),

Juncu^ obtusifloruSj Drosera intermedia, Hydrocotyle vulgaris (fast jeden

Tumpel umsaumend), Pedicularis silvatica u. a. Im Kreise Schlochau ge-

sellt sich ihnen Carex pulicaris bei. Je einen Standort besitzen Osmunda

regalis, Phegoptcris Robertiana (bei Schloppe), Junaus silvaticus^ der noch

einmal im Kreise Putzig an der pommerschen Grenze vorkommt, und Cor-

rigiola litaralis. Auffiillig ist die starke Verbreitung des arktisch-alpinen

Empetrum nigruin innerhalb Formationen mit atlantischem Einschlage.

Eine eigentiimliche Stellung nimmt die Gewiisserflora mancher Gebiets-

teile ein, besonders die des Kreises Schlochau. Es treten uns bier fast

samtliche Gharakterpflanzen der nordpommerellischen Seen entgegen: Fonr

tinalis gracilis, F. hypnoides, F, dalecarlica, F. microphyUa, Isoetes la-

custre, Nuphar pumilum, Myriophyllum alterniflorum, Litorella lacustns^

Lobelia Dortmanna. Ein boreal - atlantisches Gemisch! Hierzu kommt

noch die eigentliche Charakterpflanze jenes Gebietes: Elisma natanSj ein

atlantisch-baltischer Typus.

^ '

't :i
-:



/-

Versuch elner pilanzengeographischen Gliederung WestpreuCens, 135

Recht verbreitet sind auf heideartigen Flachen und Mooren: Lycopo-

dium inundatum^ Juneus filiformis, J. supinuSj J, capitatus, Cypents

flaveseenSj Sparganlum minimum, Ahine viscosa, Potentilla procumhens^

P. Twrvegiea^ Hypericum humifusum^ Epilobium ohsciirum und in moo-
rigen Gewassern TJtrieularia intermedia. Auf lehmigen bis heideartigen

Triften erscheint bereits die im Norden verbreitetere Oentiaiia baltica.

Im Kreise Deutsch-Krone ist an Quellen, Bachen und nassen Graben Na-
sturtium officinale sehr haufig, das sich bier und im Kreise Putzig an

seiner absoluten Ostgrenze befindet.

Besonders der Deutsch-Kroner Kreis und das Kiiddowgebiet sind von

der pontischen Flora des Netzegebietes stark beeinfluBt. Carex humilis

besitzt im Kreise Deutsch-Krone siidlich von Schloppe ihren einzigen west-

preuBischen Standort ; Eiionymus verrucosus gedeiht bei Vandsburg an

der Siidwestgrenze seines Verbreitungsgebietes. Tkesium intermedium^

Silene chlorantha^ Cimicifuga foetida (Kr. Flatow), Pulsatilla patens^

^ Potentilla Wiemanniana^ Oxytropis pihsa^ Astragalus cicer^ Bupkurum
longifolium (Kr. Flatow), Peucedanum cervaria^ Verbascum lychnites (stel-

lenweise Charakterpflanze)^ Melampyrum cristatum u, a. sind hier vor-

handen. Im Zusammenhange mit ihnen ware das Vorkommen der seltenen

Orchideen Orchis coriophora und 0. ustulata zu erwahnen. Nur auf den

Kreis Deutsch-Krone bleibt Potentilla Tabernaemoutani beschrankt.

Der Hauptwaldbaum ist die Kiefer, Ihre Waldungen tragen fast durch-

weg einen pontischen Gharakter und bergen die Mehrzahl der vorhin ge-

nannten Pflanzen, besonders zahlreich Pulsatilla veimalis. Auf geeigneten

Boden bildet die Rotbuche namhafte Bestande; oft mischt sie sich auch

mit der Eiche (vorzugsweise Quercus pedunculata)^ Tilia eordata^ Acer

plafanoides u. a. Ihrer Flora gehOrt bei Deutsch-Krone die seltene Cepha-

hnthef^a alba an. Auf die Buchenwaldflora Nordpommerellens weisen Ru-

^
-bus BeUardii und die stellenweise sehr verhreHeie Ajuga pyramidalis hin.

[Ebenso wie dort fmdet sich in AIneta des oftern Olyceria nemoralis.]

Pflanzengeographisch interessante Bestandteile der Laubwaldflora sind Poa

verticillatum

SchultesiI^ingen Galium silvatiaum^ das sich hier mit dem ostlichen Q.

beruhrt. Taxus baccata kommt in der OberfOrsterei Hammerstein in mehr

denn 600 Exemplaren vor. Das Indigenat fur Tilia platyphyllos von Zehn-

ruten bei Barenwalde (Kr. Schlochau) ware noch nachzuprufen. [Das gleiche

gilt von dem Vorkommen der Art im Brahetal (Kr. Tuchel)].

Uberschauen wir die Landschaft noch einmal, so fallen uns besonders

zwei pflanzengeographische Tatsachen, die sich in den Assoziationsverhalt-

nissen widerspiegeln, auf, die stark atlantische Anklange zeigende Flora

des Nordens und die durch das Netzegebiet beeinfluBte pontische Flora des

Sudens. Uberall sind Ubergange auf weiten Flachen vorhanden.

7. Die Tuchler Heide, die das grOBte zusanmoeohangende Wald-
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gebiet WestpreuBens aufweist, umfaBt den Suden des Kreises Pr. Stargard,

den Siidwesten des Kreises Berent und die Kreise Konitz (mit AusschluB

der an die Kreise Flalow und Schlochau stoBenden Gebiete), Tuchel und

Schwetz (mit AusschluB des Weichselgebietes).

Fiir die arktisch- alpine Assoziation des Endmoranengebietes von Schwetz

bis Tuchel ist zuweilen Salix myrtilloides charakteristisch , nach ihrer

heutigen Verbreitung zu urleilen, ein typisches Glacialrelikt. Auch ihr

Standort bei Neuenburg steht mit einer Endmorane in Beziehung. Als

charakteristische Glieder der Moorflora waren ferner zu nennen: Hypnum
trifariuniy Drepanocladus serratus^ Cinclidium stygium^ Equisetum vq-

lisgatum^ Carex chordorrhixa^ Tofieldia calyculata^ Malaxis paludosa,

Salix depressa^ Betula humilis, Stellaria o'assifolia^ Saxifraga hirculvs^

Stveertia perennis^ Polemonium coeruleum^ Pedieularis sceptrwn Car(h

linum^ von denen die Mehrzahl allerdings recht selten ist^). — Von Nord-

west und West schiebt sich die atlantisch-baltische Flora ein : Holcus mollis

(sehr haufig), Cladium mariscus (bis in den Kreis Pr. Stargard), Juncfus

supinus^ Drosera intei^media^ Potentilla procumbens^ Ornithopus perpU'

sUliiSj Hydrocotyle vulgaris (sehr haufig, nach Siiden zu seltener werdend)

u. a. Auch die Gewasserflora des Westens und Nordwestens ist von diesen

Einflussen nicht frei: Isoetes lacustre (im Nordwesten), Sparganium mini-

mum^ Potamogeton nitens^ Elisma natans^ Callitriche autumnalis, Myrio-

phyllum altefniflorum ^ Lobelia Dortmamia. Ebenso wie im Deutsch-

Kroner Land, in Sudwest- und Nordpommerellen gesellt sich zu ihnen gern

das eurasiatische Nuphar pumilum^].

Mit dem angrenzenden Gebiet ostlich der Weichsel hat die Landschaft

gemein: Caldesia pamassifolia (ein Fundort im Kreise Schwetz), Juncus

tenagea [in den Kreisen Tuchel und Schwetz (auch noch im Deulsch-Kroner

Land)], Elatine alsinastrum [Kreis Schwetz (auBerdem noch im Kreise

Flatow)]. — ElatiTie hexandra gehOrt in WestpreuBen nur dem Kreise

Tuchel an 2).

Die pontischen Elemente beeinflussen das Gesamtgebiet und kommen

in besonders starker Vertretung in der Umgebung der Hauptfliisse des

Heidegebietes, der Brahe und des Schwarzwassers, vor. An ihnen sind

wahrscheinlich stromaufwarts vorgedrungen: Silene chlo^^antha^ Cimieifugd

foetida^ Oxytrapis pihsa^ Bupleurum longifolium ^ Campanula sihirica^

Scorxonera purpurea u. a. Das sporadische Auflreten von Prurms fru-

ticosa im Cisbusch (Kr. Schwetz) wird wohl am treffendsten auf Verbrei-

tung durch Vogel zuriickgefiihrt werden mussen. In noch weit hoherem

MaBe als im Deutsch-Kroner Kreise und in Sudwestpommerellen setzt sich

\) Anacamptis pyramidalis und A
ziehungen zur boreal-alpinen Assoziation,

Sphagnum crassicladum

hervor.
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die Kiefernwaldflora der Heide aus pontischen Elementen zusammen: Koe-

leria glauca^ Anthericum ramosum^ Gysophila fastigiata^ Dianthus are-

nariuSj Pulsatilla vernalis, P. patens (hier sehr verbreitet im Gegensatz

zum Deutsch-Kroner Land), Euphorbia cypaiissias^ Oeranium sanguineum,

Peucedanum oreoseliiium^ Veronica spicata^ Carlina acaulis u. a. sind

nicht selten Gharakterpflanzen. Ihnen gesellt sich sehr oft Scabiosa cane-

scens bei, die auch im Nordwesten der vorigen Landschaft nicht selten ist.

Die Rotbuche spielt in der Heide nur eine bescheidene Rolle, und dem-

entsprechend sind Vertreler der Buchenwaldflora nur ganz sporadisch vor-

handen: Melica uniflora^ Festuca silvatica^ Bromus Benekenii^ Polygo-

natum verticUlatum^ Cardamine impatiens^ Dentaria bidbifera. Oalium

Schidtesii halt Beziehungen zur WeiBbuche aufrecht, die nicht selten be-

standbildend auftritt. Acer pseudoplatanns ist recht selten. Pirus to7*mi~

nalis gedeiht sehr zerstreut, stellenweise aber sehr zahlreich. Taxus baccata

kommt in solchen Gebieten vor, in denen die Rotbuche friiher sicher ver-

breiteter gewesen ist, z. B, im Gisbusch. In den Mischwaldern herrscht

die pontische Waldflora. Im Norden der Landschaft tritt an ganz isoliertem

Standort die ostliche Asperida aparine (fr. stricta) auf.

Haben die Tuchler Heide und Siidwestpommerellen '^auch manche

floristischen und formationsbiologischen Ahnlichkeiten, so sind sie in ihrem

Gesamtcharakter doch grundverschieden; es sind Verschiedenheiten, die

sich nicht allein auf dasFehlen oderVorhandensein mancher Arten beziehen:

Hier das uberaus starke Hervortreten der pontischen Elemente, dort das

Anftreten des atlantisch-baltischen Typus. Diese Unterschiede kommen
sowohl in der Wald- als auch in der Moorflora zur Geltung. Der Name

Tuchler Heide ist nicht in formationsbiologischem Sinne zu gebrauchen.

bild

8. Nordpomerellen zeigt in WestpreuBen die vollendetste Ausbil-

My?-ica gale und Erica tetralix

den, besonders im Nordwesten, ausgedehnte Bestande, je einmal in Be-

gleitung von viel Rhynchospora fusca und der nordatlantischen Carex

punctata. In die allantischen Assoziationen mischen sich gem solche Arten

anderer Herkunft, die sich auch im Ostbaltikum hauptsachlich in Gebieten

mit verhaltnismaBig umfangreicher Niederschlagshohe vorfinden, z. B. die

eurasiatisch-amerikanischen Juncus filiformis, Pinguicuki vulgaris, die

europaisch-montanen Scirpus caespitosus und Schoenus ferrugineus (erst

wieder im russischen Baltikum), der nordeuropaische Ruhus chamaemorus

und vor alien Dingen das arktisch -alpine Empetrum nigrum, von dem

auch HoECK») sagt, daB es sich bei uns gern der baltisch-atlantischen

Assoziation anschlieBe. Oft ist Carex put

Die typischen Moorpflanzen des Binnenlandes sind selten und treten

cajn^

#

i) HoECK, GeiaCpflanzen der deutschen Moore. Beihefte zum Bot. Cenlralblatt,

Bd.XXVni (19H) Abt. II.

\
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zudem an ihren Standorten oft in geringer Individuenzahl auf, z. B. Carex

chordorrhixa y Malaxis paludosa^ Betula humilis (1 Standort), Stellaria

crassifoUay Saxifraga hirculus und Pedicidaris sceptrum Carolinum

(1 Standort in Kustennahe, noch einmal im Kreise Berenl). Auf einem

Ubergangsmoor im Kreise Karthaus gedeiht Carex pauciflora^ ihrem ein-

zigen Standort in WestpreuBen. Etwas haufiger ist stellenweise PoU-

Dionium coerulerum. Im auBersten Nordwesten gehoren der Griinmoor-

flora an Carex Hmmschuchiana^ C. Buxbaumii^ Juneus silvaticus^ Iris

sibirica und Gladiolus imbf^icatus.

DaB auch in der Gewasserflora der atlantisch-baltische Gharakter zum

Ausdruck kommt, darauf wurde schon hingewiesen. Zu den schon ge-

nannten^) Pflanzen kommen noch: Pilularia ghbulifera^ Isoetes echinch

sporufrij Sparganium affme^ Potamogetoii polygoniifolius.

Unter alien Landschaften WestpreuBens steht nur Siidpommerellen

(besonders der Kreis Schlochau) diesem Gebiet formationsbiologisch nahe.

Nach Siiden und Osten bin nehmen die seltensten Vertreter der bal-

tisch-atlantischen Assoziation rasch ab, aber Myrica gale und Erica

tetralix liberscbreiten noch die Weichsel, und die zuletzt Genannle reicht

verhaltnismaBig tief in den Kreis Karthaus hinein. Der auBerste Siid-

osten der Provinz weist von bedeutsameren Assoziationsgliedern nur

Hydrocotyle vulgaris auf.

Die pontische Assoziation fehlt dem Gebiete fast ganz, wenn wir von

der Umgebung Danzigs, den Radaune- und Kladautalern absehen. — In den

Kiefernwaldern sind u. a. Lycopodium chamaecypariscus und Arctosta-

phylos uva ursi haufige Erscheinungen; ofters ist auch stellenweise Pulsa-

tilla vernalis anzutreffen, seltener die im Binnenland liberhaupt seltene

Linnaea borealis. Goodyera repens lugt in feuchteren Waldern aus dem

geschlossenen Moosteppich hervor. Feuchte Standorte liebt auch Bkch-

num spicant^).

Weit interessanter ist die Laubwaldflora. Fagus silvatica bildet auf

weite Strecken schOne Bestande. Aus ihrer Begleitflora im Gebiet seien

namhaft gemacht: Aspidiiim montanum^ Aspidium lobatum (nur bei Kart-

haus), Oiioclea struthopteris (nur an den Ufern von Waldbachen in den

Kreisen Neustadt, Karthaus und Danzig), Hierochloa australis (gem m
Misch waldern), Melica unifl(rra (selten), Poa remotay Festuca silvatica)

Carex pilosa (Kr. Danziger Hobe), Luxula nemorosa (anscheinend nur bei

Danzig), Luxula silvatica (einziger Standort in der Provinz bei Karthaus),

Cephalantera xiphophyllum ( Danziger Hohe
)
, Epipogon aphyllus ( ina

i) Zu den dort genannten Moosen kommen in Nordpommerellen noch hinzu:

Fontinalis baUtca, Dichelyma capillacea und Conomitrtum Jidtanum, — Eltstna

nutans reicht von Siiden her nur bis in den Kreis Berent.

2) Blechnum spicani. besitzt im Siiden der Provinz einen ganz isolierten Stand-

ort im Kreise Tuchel.

«
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Nordoslen), Rumex sanguineus^ Ranunculus cassubicus (oft in Misch-

waidern)j Cardamine sUvatiea^ C. hirsuia^ Dentaria bulbife?'a *), Rrunu^
avium (spontan im Kreise Putzig), Rubus Koehleri (Kr. Putzig), Pirola

media (oft in Mischwaldern), Lysimachia nemorum^ Vinca minor ^ Vero-

nica montana und Petasites aJbiis aus dem Kreise Neustadt. Taxus bac-

cata kennen wir aus den Kreisen Berent, Karthaus und Danziger Huhe.

Eine groBe Zahl der genannten Arten kommt auch in Mischwaldern voVj

deren Zusammensetzung sich auBer Fagus sUvatica Carpinus betidus^

Tilia cm'data^ Quercus pedunculata^ Q. sessiliflora (hauptsachlich bei

Danzig) , Kiefer u. a. beteiligen. Pirus siiecica beschrankt sich auf

die Kreise Putzig, Neustadt und Karthaus. Pflanzengeographisch besonders

interessant sind die Mischwalder an der Radaune: Bupleurum lo7igifolium^

Pleurospermum austriacum und Myosotis sparsiflora^ Glieder der pon-

tischen Quellbachformation, vereinieren sich mit den subalninen Aconitum

an

variegatum. Melampyrum silvaticum

sehr auffalligen Vegetationsbilde, (An anderen Stellen treten, wie schon

eingangs angedeutet wurde, pontische Waldpflanzen in den Vordergrund.)

In dem Gesamtgebiet ist die Zahl der Pflanzen verhaltnismaBig

groB, die nur hier in WestpreuBen vorkommen, und dieses bedingt der

baltisch-atlantische Gharakter weiter Strecken.

9. Die Kiistenlandschaft wird durch die Weichsel in zwei nior-

phologisch und geologisch heterogene Gebiete gegliedert. Ustlich des Strom-

laufs dehnt sich ein dem alluvialen Schwemmland vorKelacerler Dunen-

slreifen, der am Frischen Haff in die Nehrung ubergeht; westlich der Mun-

dung wechseln Diluvium (Steilkusle) und Alluvium (Strandwiesen und Heiden)

ab, im Nordwesten gliedert sich die Hakenbildung der Halbinsel Hela an.

Diese Gliederung spiegelt sich auch in der Pflanzenverbreitung voider.

Auf das Gebiet westlich der Weichsel beschranken sich in West-

preuBen: RuDvia rostellata, Atroms maritima. Scirvus varvulus, Samolus

andi
f^

Phntago mariUma fmden ostlich der Weichsel bald relative Ostgrenzen.

Weichselmun

dung desgleichen Alomcurus
Von den maritimen Psammophyten des Ostens erreicht Corispermum

Lifia

Weichsel

Die Dunenwalder der Frischen Nehrung und der Halbinsel Hela wer-

den an feuchten Stellen durch huufigere Arten der atlantisch-baltischen

Assoziation gekennzeichnet. Lonicera periclymenum erreicht hier ihre

Ostgrenze. Ostgrenzen finden auf der Frischen Nehrung auch zwei Brom-

<) Lunaria rediviva g
grenze an (Kr. Pr. Stargard).

.. K. J - i-
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beeren: Rubus 7nac7vphyUtis und R. Sprengelii. Stellenweise sind nicht

selten lAstera cordata^ Ooodyera repens^ Linaea horealis^). Die Ufer

des Frischen Haffs sind durch das Vorkommen von Sdrpus Americanus

und Sc. Kalmicssii bedeutungsvoll.

WestpreuBens Flora zeigt uns, daB die klimatischen Verhaltnisse einen

groBen EinfluB auf die Zusammensetzung der Vegetation ausgeubt haben

und ausiiben, wenn sie auch nicht die alleinigen Faktoren in der Entwick-

lung der heimischen Pflanzenwelt waren und sind; sie zeigt, daB die

klimatischen Cfbergangsgebiete Glieder der verschiedensten Assoziationen

auf YerhaltnismS.Big beschrankten Raumen bergen. WestpreuBens

zeigt uns aber auch die hohe Akkomodationsfahigkeit mancher Artei

Flora

. und

diese bedingt zum Teil den Mischcharakter mancher Formationen, der sich

in der Flora weiter Strecken widerspiegelt.

(VogelzugslraCe?).

WestpreuG

n album var. microphyllum, das

auf Kiefern der Frischen Nehrung

\
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A propos de phytographie

par

£. De Wildeman

Quand on a la chance de pouvoir ^tudier des mat^riaux d'herbier

provenant d'une region encore peu visit^e au point de vue botanique, on

est en g^n^ral 6tonn6 du grand nombre d'esp6ces nouvelles que Ton ren-

contre dans ces documents.

Ce cas, g6n6ral, a €i6 pour nous particuli^rement frappant dans les

Etudes que nous avons pu poursuivre sur la flore du Katanga, grace h

1 envoi en Belgique, par quelques-uns de nos concitoyens, d'herbiers d^ja

assez consequents, et grace aussi a rhospitalit6 que nous avons regue a

diff6rentes reprises au Jardin botanique de Berlin (Dahlem), ou M. le prof.

Englbr et son ]£tat-major nous ont donn6 toute latitude pour comparer

nos documents avec les riches mat6riaux conserves dans les Herbiers du

Jardin botanique.

D6j^ en 1 902

—

\ 903, quand les r^coltes du Commandant Verdick, faites

surtout dans la region de Lukafu, soit dans le nord du Sud-Katanga, nous

permirent de publier notre premier volume d 'Etudes sur la flore du Ka-

tanga, nous fumes amen6 a cr^er de tres nombreux types sp^cifiques dont

la plus grande partie a pu 6tre conserv^e jusqu'a ce jour. Depuis, des

niat6riaux r^cents, dont nous poursuivons I'^ude depuis <9H, nous ont,

a leur tour, forc6 de d^crire des esp^ces nouvelles.

Dans le Repertorium XI, 1913, du Dr. Fedde, 70 diagnoses d'esp^ces

nouvelles appartenant a divers genres et peut-6tre surtout aux L^gumi-

neuses, ont vu le jour^); une quarantaine de diagnoses nouvelles paraitront

prochainement dans le m6me recueil et de nombreuses autres nouveaut^s

86 trouvent en manuscrit dans nos notes.

Le grand nombre de plantes nouvelles ne forme pas une exception,

sciences

^ (^9^3) p, 504—524.

Katangensis I—VII in Fedde, Repertorium

v/
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142 E. De Wildeman.

sont tout aussi nombreuses dans le regne animal, et les insectes nouveaux,

par exemple, sont legion.

Les botanistes qui ne s'occupent pas de phytograpbie considerent her-

biers et descriptions specifiques comme de valeur secondaire, reprochant

aux syst^maticiens et aux descripteurs de creer trop d'especes, de morceler

les types et d'empecher, par cela m^me, de juger sainement de la filiation

des etres.

II n'y a pas ici en jeu la seule question de TespecCj question qui,

elle, est vraiment insoluble, car la definition des limites de I'espeee, sera,

quoi qu'on fasse, toujours soumise a Tappr^cialion personnelle et ne sera

jamais immuable, mais il y a une autre question a envisager. II faut que

le phytographe s'eleve contre Topinion de certains de ses confreres en

botanique.

Les botanistes anatomistes, physiologistes et biologistes sont portes a

ne donner aucune valeur a Therbier.

Pour les premiers, en general, les caracteres anatomiques sont seuls

capables de permettre des conclusions de haute science; pour les seconds,

la vie intime de Torganisme permet, mieux que tons les autres caracteres,

d'arriver a des conclusions sur la filiation des etres. Pour le biologiste,

enfin, la seule 6tude de valeur est Tappr^ciation de la vie, car, en se

basant bien entendu sur les donnees de Tanatomie et de la physiologie, il

considere le travail du phytographe comme celui d'un simple manoeuvre

destin6 a comparer enlre elles des plantes, et comme un coUectionneur de

foin s6ch6.

lis ne songent pas suffisamment que toutes leurs etudes sont vou^es a

la depreciation si elles ne portent sur des documents soigneusement definis.

Or, comment pourraient-ils determiner leurs materiaux d'etudes si des

descriptions soigneuses n'ont pas ete faites, et si les documents authen-

tiques ne se trouvent conserves avec soin dans un herbier?

Trop souvent, malheureusement, les etudes anatomiques et biologiques

sont faites sans examen specifique prealable, et beaucoup d'entre elles sont

ainsi, des la base entachees d'erreur.

Mais, diront certains bolanistes, les flores suffisent pour determiner

les especes. C'est la une appreciation erronnee. Tous ceux qui se sont

occupes de la determination d'echantillons ont pu se rendre compte tres

souvent qu'il est, dans bien des cas, difficile et meme impossible de deter-

miner, sans le moindre doute, un type vegetal si Ton n'a pu le comparer

a un echantillon d'herbier type ou authentiqu6.

La description, meme minutieusement faite, pent induire un observa-

teur en erreur, car elle est loin d'etre capable, sauf si des caracteres par-

ticulierement saillants existent, de presenter une peinture complete d'un

vegetal.

Tous les phytographes savent aussi que meme des planches fort bien

'-i
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faites, ce qui est loin d'etre commun, ne peuvent, dans la plupart des cas,

remplacer un ^chantillon d'herbier, fut-ii meme en mauvais etat, pourvu

qu'il ait ete aulhentique par un botaniste ayant fait ses preuves.

Mais dira-t-on, le phytographe a de tout temps cherch^ a multiplier les

especes nouvelles, souvent pour avoir le plaisir de faire suivre un binonie

nouveau par les abbreviations fatidiques: no v. spec.

Get argument, s'il n'a pas 6te presente de fagon aussi brutale, n'en

a pas raoins 6te sugger6! Cerles, des phytographes ont eu peut-6tre la

manie ded^nommer sp6cifiquement des vari6t6s secondaires; mais 6tait-cela un

si grand crime? Ce travail, soi-disant sans valeur aux yeux de beaucoup de

botanistes n'a-t-il pas eu de Tinfluence sur la marche en avant de la scienc'e,

et la creation d^especes Jordaniennes n'a-t-elle pas ouvert les yeux sur le

probleme de la variation specifique et sur la fixite de certains caracteres dans

les descendants d'une meme plante? II est indiscutable que Ton a decrit

assez frequemment sous des noms difF6rents une meme plante, parfois dans

le m^me pays; cela devait arriver, cela arrive encore, et cela arrivera

dans Tavenir! Ce desagrement, que les phytographes sont les premiers a

d^plorer, est inherent a la nature meme des etudes, il est du a la dis-

persion des types vegetaux, a leur description parfois tres sommaire, au

nianque de figures, et a la difficulte de trouver aisement, a sa disposition,

les tres nombreuses publications qui paraissent journellement. Si la multi-

plication des noms complique les etudes phytographiques, et ecarte souvent

d elles ceux qui ne se sentent pas le courage de rester parfois pendant

des jours arret^s par T^tude de textes et de leur comparaison avec des

plantes seches ou vivantes, elle est, en elle-m6me, plutot un bien, car

chaque description insiste sur des caracteres particuliers; ce qu'un auteur

avait neglig^, un autre lui donne de I'importance, de sorte que cette multi-

plicity de creations sp6cifiques, qui engendre la complexite de la synonymie,

contribue dans une large part au progres de la connaissance des vegetaux.

Mais, si dans certains cas le phytographe est, par la nature de

son esprit, port6 a la recherche des petits caracteres, dans d'autres cas

j1 cherche a fusionner genres et especes^ a faire de la synthese. II est

bien difficile de rester dans un juste milieu et aussi de rester dans di-

verses families et dans divers genres, concordant avec soi-mdme.

Quelle place choisir dans ces situations extremes? Nous n'h^sitons

pas a declarer que nous pr6f6rons d^crire quelques especes de trop, que

des audes ult6rieures feront renlrer dans la synonymie, que de fusionner

<les especes.

Pour r^unir des especes anciennement d6crites, ou consid^r^r comme
identiques sp^cifiquement des mat6riaux plus ou- moins diff^rents, en affir-

mant qu'il s'agit de variations d'un m6me type, il faudrait avoir observe
la plante a T^tat vivant, en g6n6ral, pendant une longue p^riode de temps
et dans des conditions varices de milieu; il faudrait en outre 6tre persuade

f
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qu'il ne se trouve pas, parmi les plantes que I'on considere comme des

interm^diaires reliant entre elles les soi-disant formes d'une m^rne espece,

des hybrides.

On me repondra qu'il n'existe guere d'hybrides naturels, que ceux-ci

constituent une exception ? Pure assertion , nuUement prouv6e ? Qui

pourra dire Torigine de nos plantes sauvages? Nous sommes profond^ment

persuade que Thybridit^ a j0u6, et joue encore, dans la nature un rdle bien

plus grand qu'on le croit g6n6ralement, et c'est m6me pour nous a I'hybri-

dation qu'il faut attribuer certaines de ces variations qui nous rendent,

dans bien des cas, la determination sp6cifique si ardue, et laissent souvent

dans le doute les monographes les plus experiment's.

Comme un des exemples de ce dernier cas nous croyons pouvoir

citer les formes intermediaires que Ton trouve dans certaines regions du

Congo beige entre le Funtumia elastica (Preuss) Stapf et le Funtumia

latifolia Stapf.

Si le phytographe pouvait, pour la diff6renciation des especes, employer

toujours les memes caracteres et leur accorder une valeur constante, la

science de la determination des plantes serait grandement facilitee; mal-

heureusement^ nous voyons dans la pratique que tel caractere, de premiere

valeur pour distinguer entre elles les especes d'un genre, est inutilisable

dans un autre genre. II n'y a a cela, quand on y songe, rien d'^tonnant;

une espece ne pent 6tre definie par un seul caractere, mais par un en-

semble de caracteres, et, de meme que dans la chimie des Elements sem-

blables diff6remment disposes produisent des corps distincts, en botanique,

les m^mes caracteres r6partis diff^remment sur les organes communiquent

a ceux-ci, et a Tensemble du vegetal, un facies tellement different qu'il est

n'cessaire de consid'rer ces v^g'taux comme des types sp6cifiques.

Gelui qui, dans un genre determine, parvient a disjoindre les carac-

teres specifiques, pourra arriver a donner a I'avance la diagnose des

especes qui pourront etre trouv^es dans ce genre; il suffirait en effet de

rechercher quels sont les caracteres possibles pour tel ou tel organe,

pour, les combinant entre eux, cr'er des diagnoses de plantes existant ou

pouvant exister.

Cette opinion, nous ne sommes pas le premier a la presenter, ni a

la defendre, et sans entrer dans I'expose detailie de cette maniere de con-

cevoir la constitution des genres et des especes, nous nous rapellerons que

en 1896, le prof. Sacgardo n'a pas hesite a ecrire que les nouvelles formes

vegetales: »r68ultent plut(3t de nouvelles combinaisons d'organes que de

types radicalement et totalement nouveaux« *), et il declare que >la nature

avec des 616ments relativement peu nombreux, produit des complications

\) P. A, SACCAaDo, I prevedibili Funghi futuri secondo la legge d'analogia in Atti.

R. Istituto Veneto d. So. lett. ed ArU VIII. serie VII. 1896, p. 45.
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J
morphologiques varices et que la theorie math^matique des combinaisons

intervient dans la constitution des especes«. II nous demontre nettement

le parall^lisme des genres de Champignons en se basant sur la forme, la

couleur des spores; et lui egalement fait voir qu'il est possible de pr6voir

les genres que les recherches futures feront decouvrir. Le tout naturelle-

ment est de defmir la valeur des variations paralleles; si les caracteres

sur lesquels elles sont fondees sont peu importants, nous n'aurons pas

affaire a des especes, mais a de simples variet6s ou variations qui se-

raient a rapporter u des types specifiques.

Gomme Ta tres bien fait ressortir notre maitre Francois Grepin, dans

une etude sur >Les variations paralleles* ^), il peut se faire que >ce

parallelisme dans les modifications d'especes voisines est une preuve que

ces modifications ne sont que des variet^s qui ne peuvent jamais 6tre con-

siderees comme especes distinctes*.

Si, comme le veut M. le prof. Saccardo, le parallelisme peut servir

de base a la creation de genres, si I'on doit reconnaitre de Timportance a

1 etude des variations paralleles dans le but de r^duire les especes d'un

genre, il n'y a pas I'ombre d'un doute qu'elles peuvent 6tre de valeur

dans la definition d'especes.

Ges variations consider6es comme especes, si m6me elles devaient

etre rapportees ult^rieurement au rang de vari^t^s ou de formes, auront

le grand m^rite de servir, au debut des connaissances syst6matiques a

d^brouiller les formes du m6me genre; aussi Francois Gr£pin n'a-t-il pas

hesite a dire: »mais pour produire tout son effet, le parallelisme devrait

devenir Tobjet de la constante preoccupation de tous les descripteurs. II

ne devrait jamais etre perdu de vue, car il est appele a jouer un r61e

important dans les travaux de syst^matique en ramenant au rang de va-

riations une multitude de creations specifiques dues a des recherches et a

des observations mal dirig^es*.

Nous ne pouvons cependant, pour ce qui a rapport a I'^tude des

flores exotiques admettre dans son entierete la fin de la citation de Francois

CRftpiN. Pour progresser dans la connaissance des flores exotiques il faut

d'abord faire de I'analyse et avant d'arriver a une conclusion aussi for-

melle, FRAwgois CRftpm avait lui-m6me verse dans le travers qu'il a si for-

tement combattu a la fin de sa carriere, la multiplication des especes.

Nous pensons que, bien comprise, I'^tude des variations paralleles est,

comme FRANgois Gfifipm I'a dit lui-m6me, appel6e: »a rendre d'importants

services a la syst6matique, en aidant les genres a se d6barrasser des ex-

croissances parasitaires au milieu desquelles leurs especes sont comme
etoufT6es, »et nous ajouterions m^me que cette 6tude permettra de mieux

classer les nombreuses formes que nous observons dans la nature, de

<) In Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique XXXVI (1897) pars I, p. 204 et suiv.

Botanieche Jahrbacher. L. Bd. Snpplementband. 10
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146 E. De Wildeman.

mieux faire saisir les liens qui les unissent et, par consequent, de mieux

arriver a la connaissance du monde vegetal.

Les cas de variations paralleles ont ete observes acluellement dans

un tres grand nombre de genres de la Phanerogamie. Nous avons fait

encore ressortir leur presence cbez des Gafeiers, du moins pour des va-

riations. Nous pourrons en citer un cas qui se rapporte a des plantes

que nous consid^rons, pour le niioment, comme des especes dans le genre

Geissaspis semblant tres polymorphe.

Ce cas pent 6tre mis en Evidence par un tableau que nous produisons

plus loin et dans lequel nous pouvons inserer i especes du Katanga,

Un premier caractere differentiel est bas6 sur le nombre des folioles,

de la feuille composee paripennee. D'un c6te nous plagons les plantes a

une paire de folioles, de i'autre a 2—3 paires de folioles.

Dans les deux subdivisions ainsi formees nous avons pu reprendre

un caractere tel que le suivant: nervure m^diane en bordure de la foliole,

nervure mediane a l'int6rieur du limbe.

Sans insister sur les autres caracteres que nous employons, rappelons

ici la clef analytique de ces especes:

Feuilles a une paire de folioles.

Nervure principale de la foliole en bordure interne

se terminant par un mucron vers le milieu de

la hauteur de la foliole O. bifoliolata M. Mich.

Folioles a nervure principale a Tinterieur du limbe.

Lobe interne des folioles reduit, atteignant au maxi-

mum 3—4 mm de diam^tre.

FoHoles peu echancrees au sommet O. Eomblei De Wild.

Folioles fortement echancrees au sommet ...(?. Ringoeti De Wild. *)

Lobe interne des folioles atteignant dans les feuilles

adultes au moins 6 mm de diam6tre , . . . G^. elisahethvilleana De Wild.

Feuilles a 2 ou 3 paires de folioles.

Stipules non auriculees a la base Q, Bequaerti De Wild.

Stipules auriculees a la base.

Nervure mediane en bordure de la foliole ....(?. Descampsii De Wild, et

Nervure mediane inseree vers le milieu du limbe. [Th. Dur.

FoHoles cordees au sommet, cilices, denticulees

sur les bords O. lupulina Benth.

4) Geissaspis Ringoeti De Wild. n. sp. — Ramis erectis, plus minus ramosis, us-

que 40 cm altis, velutinis, pilis brunneis; foliis uni-jugis, stipulatis; stipulis basi cor-

datis, auriculatis, auriculis levitcr divergentibus, apice rotundatis vel obtuse cuneatis,

\\—18 mm longis et G— -12 mm latis, nervis divergentibus; rachide 4— 7 mm longa,

sparse velutina; foliolis obovatis, inaequilateralibus, apice forte emarginatis, io—H mrn

longis et 7

—

W mm latis, pars interior circ. 3— 4 mm lata; inflorescentiis recurvatis,

axillaribus, usque 3 cm longis breviter pedunculatis, pedunculo plus minus velutino;

bracteolis circ. 42 mm longis et <0—H mm latis, margine integris, profunde emargi-

natis, lobis apice apiculatis; floribus pedicellatis; pedicello circ. 2 mm longo; apice brac-

teolato, bracteolis circ. 2 mm longis, calyce bilabiato 6—7 mm longo.

Congo, Haut-Katanga: Shinsenda, mars 4 94 2 (Ringoet, coll, Homble, n. 488).
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Folioles arrondies on ires legerement cordees

au sommet, glabres sur les bords.

Plante a tiges glabres O, Gorhisieri De Wild.

Plante a tiges plus ou moins velues scabres.

Folioles de 6—19 mm de long et 3—7 mm
de large (?. incognita De Wild.

Folioles de 1 9—29 mm de long et 1 — 1 6 mm
de large O. rosea De Wild.*)

Si nous essayons de grouper ces espcces pour montrer leur paralle-

lisme, en nous basant sur la forme des folioles, nous obtenons le tableau

ci-contre qui nous montre certains caract^res repr^sent^s dans une des

series et non representes dans Tautre, et certains caracteres occupes dans

les deux series; il est done possible que Ton trouvera d'autres especes en-

core qui pourraient repondre a Tune ou I'autre des diagnoses des especes

communes, mais avec une variante dans le caractere que nous avons inscrit

en t6te: 1 ou 2—3 paires de folioles:

\ paire de folioles
2— 3 paires de

folioles

Nervure principale rejetee sur le bord de

la foliole

Nervure principale vers le milieu de la

foliole.

4. Foliole non echancree au sommet .

Q, bifoliolata

2, Foliole peu echancree au sommet .

3. Foliole nettement echancreej cordee

Q, Descampsii

au sommet

0. Eomblei

0. elisabethvilleana

O. Ringoeti

0. Bequaerti

O. hicognita

G. Gorhisieri

G, rosea

G. lupulina

On pourra nous objecter que le point de depart de notre classification

est de peu de valeur, que le nombre de folioles d'une feuilie n'est pas un

caractere stabile. Cela pent etre vrai, mais il est cependant certain que

dans les echantillons qui nous sont passes entre les mains le nombre de

folioles s'est montr6 constant dans un mt^me echantillon.

On trouvera naturellement dans les diagnoses de ces especes i), et dans

les descriptions que nous publierons ult^rieurement^) d'autres caracteres

diff6rentiels, et, au lieu de nous baser sur le nombre de folioles des feuilles

nous aurions pu prendre comme caractere initial la forme des stipules,

Fedde loc. cit. p. 522 nos 65—70.

Ringoeti ont paru in

2) In Etudes sur la Fiore du Katanga vol. II (Annales du Musee du Congo) sous

presse.
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auricul^es ou non a la base, ce qui n'aurait change en rien la presence,

dans les deux groupes constitues de cette nianierej de types possedant

certains caracteres semblables, par exemple la disposition de la nervure

principale par rapport au limbe foliaire.

Si nous avons choisi le caractere du nombre des folioles, c'est qu'il

est facile a saisir et que le but ideal a poursuivre est d'arriver a con-

naitre de mieux en mieux dans leurs details morphologiques les plantes

sauvages et cultivees, afin de rechercher en meme temps que leurs carac-

teres communSj leurs caracteres differentiels.

Un de ces derniers pourra souvent a lui seul suffire pour s6parer

specifiquement une plante, pour la reconnaitre parmi celles du m6me groupe,

tout en pouvant appartenir 6galement a une espece d'un autre groupe du

mSme genre.

Nous venons de rappeler la valeur que peut avoir le nombre de

folioles pour la definition de certaines especes de L6gumineuses; ajoutons

bien vite que pour d'autres plantes de cette meme famille, la marge entre
r

le minimum et le maximum de folioles d'une meme plante est plus eten-

due, etj des lors, le caractere perd de son importance. Mais on peut

trouver, par exemple dans la disposition des folioles un charactere de

valeur et nous citerons a celf appui le genre Craibia que MM. Harms et

DcNN ont s6par6j avec raison, des Lonchoearpus ^)

,

Chez les nombreux repr^sentants de ce dernier genre, les folioles sont

oppos6es, elles sont alternes chez les Craibia. Mais ce caractere peut

presenter des variantes qui doivent faire r^flechir le phytographe; en effet,

si la plupart des folioles sont alternes dans les feuilles des Craibia^ il se

fait parfois qu'une m6me feuille porte des folioles oppos^es et des folioles

alternes. Dela, h. consid^rer ces plantes comme des transitions entre les

deux assemblages g6n6riques et a refuser aux Craibia la valeur de genre,

il y a, ^ notre avis, fort loin.

Dans ce genre Craibia on trouve d'ailleurs encore une autre particu-

larity, c'est, pour une espece, des feuilles unifoliol^es. Comme on le voit

done, de fagon tres nette, un caractere ne peut suffire pour la definition

d'un genre ou d'une espece; mais, il peut avoir une grande valeur comme

indication, pour faciliter la reconnaissance de la plante, et il ne faut pas

que les opposants de la botanique descriptive considerent le caractere que

le phytographe met en vedette, comme autre chose qu'un moyen pour

arriver plus facilement a donner l\ la plante son 6tat-civil. Nous voudrions

encore ajouter, k propos du genre Craibia^ affine des Lcmchoearpus et

MiUettia^ tr6s polymorphes, les quelques remarques suivantes relatives k

Textension de sa distribution.

1) Cf. Harms in Mildbraed, Wiss. Ergebn. D. Zentral-Afrika-Exped. -1907—4 908,

Bd.II (4944) p. 257.
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R6cemment, M. Harms y consid^rait 1 2 especes, en comptant nos Loncho-

carpus affmis et diibius (== Craibia affine De Wild, et Craihia duhia

De Wild.) du Katanga comme distincts, ce que seuls des documents nom-

breux pourront certifier; il faudra, a cette liste, ajouter le Ci^aibia Lau-
rentii {= Lonchocarpus Laurentii De Wild.) qui, etant donn6 la creation

du nouveau genre, doit etre extrait des Lonchocarpus^ par suite, entre

autres, des folioles alternes de ses feuilles compos(5es.

Nous rappelions plus haut qu'il pouvait etre, a notre avis, mauvais

pour le progres des connaissances botaniques de reunir de nombreuses

especes avant d'avoir pu prouver, par des faits, leur similitude; nous

pourrions citer a ce propos de nombreux exemples. Un d'entre eux nous

est encore recemment tombe sous les yeux. Dans la revision des Bignonia-

c6es de TAfrique tropicale, M. Spiugue propose pour le Stereospermum

Kunthianum la synonymie suivante:

S, denfatum A. Rich. S. discolor K. Schum.

8. integrifolium A. Rich. S. cinereo-viride K. Schum.

8. Arguexanum A. Rich. 8. molle K. Schum.

8. senegale?ise Miq. 8. Arnoldianum De

L'auteur se voit ainsi force de donner aux organes de Tespece com-

posite des caracteres tels que:

Branchlets striate or rugose. Leaves 6 to 14 inch long, glabrous,

pubescent or tomentose. Leaflets conspicuously stalked or subsessile,

ovate or elliptic-oblong, more rarely suborbicular, obtuse (more rarely

subacute), and usually shortly acuminate at the apex, obtusely cuneate

or rounded at the base, entire or more or less serrate. Calyx cam-

panulate, truncate or more or less 4—5 lobed, glabrous, pubescent or

tomentose outside, often glandular.

L'espece comprise de fagon aussi large est tellement variable qu'il

devient vraiment difficile de la reconnaitre. Les seuls caracteres que

possedent toutes les plantes reunies sous ce nom, sont, I'un positif, I'autre

negatif: calice campanul(5; bractees non foliacces.

Dans le groupe ainsi forme l'auteur ne reconnait done plus aucune

valeur a I'indument, alors que dans I'autre groupe caracterise par: » calice

tubuleux, bractees foliacees*, il classe a part les formes a calice et folioles

glabres et celles a calice et folioles velues. Pourquoi ce qui est de valeur

dans un cas n'en a-t-il plus dans I'autre, et cela dans un meme genre?

Nous devons avouer qu'il nous est impossible de considerer notre S. Ar-

noldianum du Katanga, a feuilles dens6ment velues, comme identique au

'S". dentatum, d'autant plus qu'une forme de cette derniere espece existe

dans la zone Katangienne et que nous trouverons probablement cute a

cute des plantes si differentes les unes des autres que, dans I'interet

1) Gf. Sprague in Flora of trop. Africa IV, 2 p. 317 et suiv.
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meme de la connaissance de la flora nous serons amends a admettre leur

specificity.

Ge cas n'est pas unique, et au lieu de conduire au resultat si desi-

rable, celui de diminuer le nombres des especes vraies, d'empecher la

creation d'especes nouvelles et par suite de faciliter les etudes phyto-

graphiques, il amene en general au resultat tout oppose. Celui qui se

trouve en presence d'une description aussi toufl'ue, sera port6 souvent a

cr^er une espece nouvelle qui pourra etre identique a une des plantes

rejetees en synonymic.
i

Les biologistes nous objecteront que les caracteres sur lesquels nous

avons insists, par hasard, a propos des Stereospei^miim ne sont pas des

caracteres sp6cifiques, quMls sont simplement la resultante des conditions

de milieu. Le Haut-Katanga est, aux points de vue orographique, geologique,

climaterique, si different des regions qui Tenvironnent au sud^ a I'ouest, a

Test et au nord qu'il n'est certes pas etonnant que les plantes y aient pris

un aspect particulier! Admettons un moment que cela soit exact, que des

especes se soient transform^es, la-bas, sous Taction du milieu. Ces formes

locales ne meritent-elles pas une appellation particuliere? Cela ne vaut-il

pas mieux que de les consid^rer comme identiques a des especes centro-

africaines, par exemple, ce qui ne mettrait pas en Evidence ces caracteres

soi-disant purement biologiques et rendrait du meme coup les etudes bio-

logiques et phytogeographiques fort peu precises?

Mais pour admettre cette theorie, plausible du reste, il faudrait qu'il soit

prouve que les plantes du Katanga et les plantes affines de Test, de I'ouest,

du nord et du sud de cette region botanique particuliere puissent se trans-

former les unes dans les autres lorsqu'elles sont mises dans les memes

conditions de d6veloppement!

Cette preuve a-t-elle ete donnee? Nous pouvons certifier que non,

et nous pensons, tout en reconnaissant que le milieu agit fortement pour

la plante, qu'il est en general temeraire de considerer comme identiques

deux plantes provenant de regions tres distinctes, aussi longtemps que

de regions intermediaires on n'a pas obtenu des documents comparables,

surtout s'il existe entre elles, ne fut-ce que de minimes differences.

Bien que Totude de la flore tres riche du Katanga, a laquelle nous

venons de faire allusion dans ces observations, soit a peine ebaucb6e, nous

sommes nalurellement amenes a envisager son origine.

Pour le moment, elle parait riche en especes endemiques, mais elle

est plut6t pauvre en genres particuliers. Ceux que I'on y rencontre se

retrouvent au sud, a Test, a I'ouest et meme au nord, et en particulier

dans la zone etroite qui entoure la cuvette congolaise centrale et relie le

Katanga par le ^Graben* des Grands lacs a la region du Nil. La ressem-

blance de certains de ses elements avec ceux de la flore nilienne et de

la flore des Grands lacs nous a amene a considerer la flore Katangienne
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comme une flore originelle de TAfrique, une de celles dont sont issues, au

moins partiellement, les floras du centre africain. II est certain en effet,

que les rivieres nombreuses descendant des hauts plateaux du Katanga,

ont, par suite de leur nature meme, amen6 vers le centre du Congo et

meme jusque dans le Bas-Gongo, des plantes qui primitivement ne devaient

pas exister dans cette region.

Que cette flore ait avec celle de TAngola des ressemblances^ cela est

indiscutable, car vers I'ouest et vers le sud la zone du Katanga se perd

petit a petit dans les plateaux du Haut-Kasai et du Haut-Angola.

Certains genres de cette derniere region trouvent probablement dans

le Katanga la limite occidentale de leur distribution. Un de ceux-ci semble

etre le PaivaeusUy d6crit par Welwitsch, dont nos collecteurs beiges ont

retrouve des ^chantillons au Katanga.

Mais il est aussi notoire qu'il est encore impossible de donner sur

I'origine de cette flore, int^ressante a plus d'un titre, des indications de-

finitives. It nous faudra de nombreuses explorations botaniques pour-

suivies methodiquement^ des etudes phytographiques d6taill6es, afin de

dresser un inventaire des richesses veg6tales qui pourra 6tre compart aux

donn^es accumul6es sur les regions voisines, qui, elles aussi, demandent a

etre plus soigneusement 6tudi6es.

Ce but ne pent etre obtenu que par I'^tude simultan6e, sur place et

en Europe, des especes et de leurs variations, Les pbytographes parvien-

dront alors a d^finir ceux des 616ments de cette flore franchement indi-

genes, et ceux qui y ont et6 amends par I'homme qui depuis des siecles

s'est ru6 sur le centre de TAfrique, y p6n6trant du Sud et de I'Est, comme
de rOuest et du Nord.

C'est
)
pensons-nous, un des grands m^rites du Prof. Engler d'avoir

remis en honneur en Allemagne les etudes phytographiques, d'avoir r^ussi

a r6unir autour de lui une Ecole.

Le Prof. EisGLER a bien compris que ces etudes peuvent seules per-

mettre d'arriver a une connaissance approfondie de la filiation des 6tres,

a faire de la g^obotanique rationnelle et definitive, qui a pour Tavenir

6conomique des pays neufs une importance considerable, car elle permet,

comme Ta dit un jour le prof. Flahault, de connaitre la place de chaque

chose et de mettre chaque chose a sa place,
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Revision der Gattung Limeum L.

Von

GustaY Schellenberg.
,1

In den umfangreichen Sammlungen aus Deutsch-Siidwest-Afrika, die

in den letzten Jahren im kgl. botanischen Museum zu Berlin-Dahlem ein-

trafen, fanden sich regelmaBig Arten der Gattung Limeum vor, die sich

nicht unter die bisher bekannten Arten ohne Zwang einreihen lieBenj aber

doch auch scheinbar nur sehr wenig von bekannten Arten verschieden waren.

Es lieB diese Tatsache eine Bearbeitung der Materialien des Herbariums

als wiinschenswert erscheinen, und sie wurde mir seinerzeit von der Direk-

tion libertragen. Die Untersuchung des Materials fiihrte mich zur Auf-

stellung einer ganzen Anzabl neuer Arten, die ich vor einiger Zeit ver-

Offentlichte (Engl. Hot. Jahrb. XLIII, 1912, 491].

Damals hatte ich keine Gelegenheit, auf andere interessante Ergebnisse

der durchgefiihrten Untersuchungen einzugehen, handelte es sich doch allein

um die Beschreibung der neuen Arten. So kamen namentlich die pflanzen-

geographischen Ergebnisse meiner Untersuchungen zu kurz, aber ebenso

Resultate rein systematischer Natur. Auch ist die Zahl der Arten der

Gattung nunmehr so angeschwollen und sind die Unterschiede der einzel-

nen Arten teilweise so geringfiigige und versteckte, daB eine Bestimmungs-

tabelle zur leichteren Erkennung der Arten wohl notwendig geworden ist.

Im folgenden soil daher eine solche Tabelle der Arten der Gattung gegeben

werden. Es sollen aber auch alle Arten einzeln in der durch die Tabelle

gegebenen Reihenfolge aufgezahlt werden und dabei die allgemeine Ver-

breitung der Art angegeben und die einzelnen Materialien mit den Sammel-

nummern in den von mir gesehenen Sammlungen, dem kgl. Herbare Berlin-

Dahlem, dem Herb. Schlecutbu und einiger Materialien aus Kew, als Be-

lege zitiert werden.

Einleitend seien mir einige bistorische Bemerkungen gestattet. Die

Gattung Limeum wurde von Lxmt in Syst Nat. Ed. X, 1759, 895 mit der

/^ JussiEu rechnet die Gattung (in Gen.

Ficoideae

Werkes

'^

,T

^

F
L

J.

r

r

i

^-



I
\

J

Revision der Gatiung Limeum L. 153

tulacaceae. Alle folgenden Autoren, Endlicher (Gen., 1840, 976; Ench.,

1841, 508), MoQum (in DC, Prodr. XIII, 2, 1849, 20), Sonder (in Harvey

et Sonder, Fl. Gap. I, 1859/60, 152), Baillon (in Hist Plant. IV, 1873, 51)

rechnen unsere Gattung zu den Phytolaccaceae ^ Baillon vereinigt zum
ersten Male Semonvillea mit Limeum, Bentham et Hooker zahlen die

Fieoideae Sie trennen

die beiden Gattungen. Heimerl, der die Phytolaccaceae in Englbr und
Prantl, Nat. Pflanz.-Fam. Ill, lb, 1889, bearbeitete, recbnet zu dieser

Familie auch Limeum und vereinigt nach dem Vorbilde Baillons hiermit

Semmivillea. Der letzte Bearbeiter der Phytolaccaceae ^ H. Walter (in

Engler, Pflanzenreich IV, 83 [Heft 39], 1909, 24) scheidet die Gattung

wieder aus der Familie aus und stellt sie zu den Aixoaceae (me die Fieoi-

deae Walter
Verhaltnisse der Familie genau untersucht hat (in Engl. Jahrb. XXXVII,

Beiblatt 85, 1906, 46 ff.), so ist ihm entschieden in seiner Meinung Folge

zu leisten. Die Gattung Liineum ist also endgiiltig als zu den Aixoaceae

gehorig zu betrachten.

Eine Gruppierung der Arten der Gattung Limeum findet sich zuerst

bei Sonder (1. c). Er verteilt die Arten auf zwei Untergattungen, die er Lirne-

astrum und Dicarpeae nennt. Zur ersten Untergaltung zahlt er jene

Limeum-Xvien^ deren Bluten Petalen haben, wahrend er zu den Dicarpeae

die Arten ohne Blumenblatter recbnet. DaB diese Einteilung unnatiirlich

ist, soil weiter unten gezeigt werden, wobei gleichzeitig ein neuer Vor-

schlag zur Einteilung der Gattung gegeben werden soil.

Das unterscheidende Merkmal zwischen Limeum und Semonvillea^ die

Fliigelbildung an der Frucht bei letzterer Gattung, erscheint auch mir zu

gering, urn die Abtrennung der betreffenden Arten in eine eigene Gattung

5iu rechtfertigen. An schwachen Exemplaren von Semonvillea, es handelt

sich wohl meist urn junge Individuen, finden sich fast ganzlich fliigellose

Friichte vor, wie auch die zuerst in der Vegetationsperiode entwickelten

Fruchte anscheinend immer schwache oder fast fehlende Flugelbildung

zeigen. Es weist dies doch wohl zur Geniige darauf hin, daB es sich bei

den betreffenden Arten nicht um Verlreter einer eigenen Gattung handelt.

Als Merkmal zur Unterscheidung einer Untergattung erscheint mir die

Fliigelbildung jedoch sehr wohl verwerlbar.

Ehe ich eine neue Einteilung der Gattung gebe und auf die Abgren-

zung der Arten eingehe, mOchte ich noch eine rein morphologische lie-

merkung einflechten. Es ist morphologisch nicht richtig, wenn in Diagnosen

von Limeum-kTiQn von ^lateralen* Blutenstanden im Gegensatz zu »ter-

nainalen* gesprochen wird. Die Inflorescenzen von Limeum sind immer

terminal. Allerdings werden sie bei einer ganzen Reihe von Arten, bei

emigen deutUcher als bei anderen, ubergipfelt, so daB allerdings schein-

bar laterale, axilliire Blutenstande in Erscheinung treten. Es kann sich
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diese Ubergipfelung des terminalen Blutenstandes an einer SproBfolge, an

einem Sympodium, mehrfach wiederholenj so daB ganz der Eindruck von

axillaren Blutenstanden erweckt wird. Konstant scheint mir jedoch die

Entfernung des letzten Blattes am Hauptsprosse unter dem Bliitenstand

von dessen erster Verzweigung zu sein. Entweder es steht dicht unter

der ersten Verzweigung der InflorescenZj so daB der Anschein sitzender

Blulenstande erweckt wird, oder es steht in einiger Entfernung unter der

ersten Verzweigung der Inflorescenz, was den Eindruck gestielter Bliiten-

stande erweckt.

Ich komme nun zur Besprechung meiner systematischen Ergebnisse.

Beziiglich des Baues der Blute verweise ich auf die zitierte Arbeit Walters.

Dieser Autor beschreibt das Diagramm einer einzelnen Bliite von L. afri-

canum Burm. mit abnormen Verhaltnissen , die er zu phylogenetischen

Spekulationen ausniitzt. W^ie ich weiter unten angebe, habe ich niemals

eine solche abnorme Bliite gefunden, auch Walter fand nur diese eine. Es

bleiben durch diese Befunde natiirlich die Deduktionen Walters unberiihrt.

Von der Untergattung Semonvillea, um diese vorwegzunehmen , sind

dies Limeum pterocarpum (Gay)

Walter

drei Arten beschrieben worden. Es sind dies Limeum p
Heimerl, L. fenestratum (Fenzl) Heimerl und Semonvill

L. pte7'Ocarpu7n ist ausgezeichnet durch nicht durchsichtige, opake Fliigel-

bildung an den Teilfriichten. Von dieser Art, die zuerst aus Senegambien

bekannt wurde, liegen zahlreiche Materialien aus Siidwest-Afrika vor, ebenso

Pflanzen aus Kordofan. Unterschiede zwischen den Pflanzen aus diesen

drei Gebieten konnte ich nicht feststellen. Die Verbreitung dieser Pflanze

ist also eine recht ausgedehnte und merkwiirdige, obwohl nicht ohne Analoga

bei Arten anderer Familien und Gattungen. L. fenestratum ist gekenn-

zeichnet durch durcbsichtige Flugel der Teiifriichte. Die Pflanze ist auf

Siidwest- und Siidafrika in ihrer Verbreitung beschrankt. Meiner Auffassung

nach gehort Semonvillea sol hierher, Walter gibt nicht an, wodurch sich

seine Art von den bekannten Arten unterscheiden soil. Aus der Diagnose

und aus dem Epitheton ^^soU entnehme ich, daB er den sehr groBen

Flugel seines Materials als das Entscheidende annimmt. Ich kann ihm

darin nicht folgen. Das Original Fbnzls ist ziemlich durftig, seine Friichte

sind nicht recht entwickelt. Die FliigelgroBe wechselt sehr bei den einzelnen

Materialien, ja an ein und derselben Pflanze. Es scheinen die zuerst ent-

wickelten Fruchte keine oder nur verschwindend kleine Flugel zu ent-

wickeln, die spateren Fruchte aber mit immer groBeren Fliigeln versehen

zu sein. Ich fasse daher die WALTERsche Semonvillea sol als Synonym

zu L. fenestratum, auf. Ein weiteres Synonym zu dieser Art ist L. glaber-

rimumPax msc. ex 0. Kuntze Rev. Gen. Ill, 2, 1898, 108 (Name mit deut-

scher Beschreibung). Das Exemplar ist in Blute, Fruchte fehlen, wodurch

es sich zwanglos erklart, daB seine Zugehurigkeit zur Sektion Semonvillea

nicht erkannt worden ist.
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Innerhalb der Untergattung Eulimeum wurden^ wie oben erwahnt,

die Arten nach dem Vorhandensein oder Fehlen der Petalen in zwei Grup-

pen verteiltj Limeastrum und Dicarpeae. Es scbeint mir diese Gruppierung

wenig gliicklich zu sein. Einmal stellt sie auBerlich sehr ahnliche und

sicher nahe verwandte Arten in verschiedene Gruppen, dann ist das

Merkmal, welches zur Unterscheidung der Gruppen verwendet wird, nach

der bisherigen Auffassung kein konstantes. So wird L. viscosum Fenzl

zu Limeastrum gestellt, obwohl es 3— Petalen haben soil; L. glomera-

turn Eckl. et Zeyh. dagegen wird zu den petalenlosen Dicarpeae gerechnet,

obwohl es in der Diagnose heiBt: petala 3 aut nulla. Diese Angaben der

Anzahl der Petalen sind allerdings irrige. Das Fehlen oder Vorhandensein

von Petalen ist ein konstantes Merkmal der einzelnen Arten, alle Angaben

liber wechselnde Petalenzahl beruhen auf ungenauer Analyse. Die Petalen

sind sehr zart und entgehen bei geringer Sorgfalt im Praparieren der Bliite

leicht der Beobachtung, zumal sie bei starkem Aufkochen der Bliiten zu-

sammenfallen und zum Teil wohl auch zerfallen. Ich konnte bei genauer

Untersuchung immer feststellen, daB, wenn Petalen vorkommen, diese

immer in der 5-Zahl vorhanden sind. Bei einer Reihe Arten fehlen sie

aber konstant. Es ware also das Petalenmerkmal ein recht durchgreifendes

zur Unterscheidung von Gruppen innerhalb der Sektion Eulhneum, wenn

nicht durch eine solche Gruppierung nahe verwandte Arten in die ver-

schiedenen Gruppen zu stellen waren. Ein weit naturlicheres Merkmal

scheint mir in der Behaarung der Pflanzen zu liegen. Der eine Teil der

Arten ist vullig kahl oder doch wenigstens nicht drusig behaart. Ich schlage

vor, diese Arten, die auch habituell gut zueinander passen, zu einer

Gruppe zusammenzufassen unter dem Namen Subsekt. Glabrae Schellenb.

Die andere Artengruppe ist drusig behaart. Ich fasse sie daher unter dem

Namen Subsekt. Viscosae Schellenb. zusammen.

Ebenso wie das Vorhandensein oder Fehlen der Petalen ist auch deren

Form und deren GroBe fur die einzelnen Arten konstant. Weitere Merk-

male zur Unterscheidung der Arten sind die Behaarung der Staubblatter, die

Form und Skulptur der Fruchte, die Ausbildung des Kelches, die Vegetations-

dauer der ganzen Pllanze (ein- oder mehrjahrig). Unter Berucksichtigung

aller dieser Merkmale kam ich zur Unterscheidung einer ganzen Reihe

neuer Arten, die, wie oben erwahnt, kurzlich publiziert wurden. Es zeigle

sich aber auch, daB die einzelnen Arten ein relativ engbegrenztes Areal

bewohnen, eine Tatsache, die mich unter anderem veranlaBte, diese Zu-

sammenstellung zu geben.

Unter Berucksichtigung der Bliitenmerkmale laBt sich nun folgende

Tabelle zur Bestimmung der einzelnen Arten der Gattung Limeum zu-

sammenstellen:

A. Fructus exalatus, calyce paullo longior vel aequi-

longus vel brevior ... .... Sect. Eviimeum Pax
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a. Plantae glabrae, baud viscosae Subsect. Glabrae Schellenb.

a. Petala 5.

I. Sepala non carinato-alata; inflorescentiae

saepius pedunculatae. Plantae perennes.

4. Sepala enervia.

X Flores majores, ad 5 mm longi . . 1. L. afrieanum Burm.

,
XX Flores minores, vix 3 mm longi . . 2. L. canescens E. Mey.

2. Sepala uninervia.

X Folia oblongo-ovalia

f Folia obtusa 3. L. capense Thunb.

i+ Folia mucronala 4. L. Schlechteri Schellenb.

XX Folia linearia.

f Stamina non ciliato-hirsuta.

O Fructus calyce aequilongus, ru-

gulosus 5. L. aethiopieiim Burm.

OO Fructus calyce longior, aculea-

tulus.

A Herba perennis sufifruticosa 6. L, mossambicense Schellenb.

AA Fruticulus squarrosus ... 7. L. deserticolum Dinter et

[Schellenb.

ft Stamina dense ciliato-hirsuta . . 8. L. suffruticosum Schellenb.

II. Sepala conspicue carinato-alata, inflores-

centiae sessiles. Planta annua 9. L. argute-carinatum Wawra

^, Petala nulla.

I. Fructus rugulosus 4 0. L. difftisum (Gay) Schinz

II. Fructus echinatus \\. L. echinatum H. Walt.

b. Plantae viscosae Subsect. Viscosae Schellenb,

Gt. Petala 5.

I. Petala calyci aequilonga vel eum super-

antia.

1. Perennis. Folia ovalia, inflorescentiae

laxae, minute glanduloso-puberulae . . i2. L. Dinteri Schellenb.

2. Annuus.

X Folia lanceolata. Planta erecta, his-

pido-glandulosa 4 3. L. myosotis H. Walt.

XX Folia suborbicularia vel obovata,

Planta decumbens , minute-glandu-

losa \k. L. pseudo-myosotis Schellenb.

II. Petala calyci circiter dimidio breviora.

\. Inflorescentiasubsessilis. Planta humiliSj

repens, Hab. Senegambia 15, L, viscosiim Fenzl.

2, Inflorcscentia conspicue pedunculata.

X Annuus Hab. Sudania (Cordofan) . 1G. L. Kotschyi (Moq.) Schellenb,

XX Perennis.

f Inflorcscentia pauciflora. Petala

spathulata il. L. paticiflorum Moq.

\\ Inflorcscentia muHiflora. Petala

subreniformia 4 8. I/, na/a/ense Schellenb.

p, Petala nulla.

I. Folia rhomboidca, apice acuta.

4. Folia parvula (majora vix 8 mm lata);

/ructus perlaevis 4 9. //. indicum Stocks

i
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j
2. Folia majora (majora -10 mm lata);

fructus linea depressa secus marginem

currentia notatus 20. L. rhombifolium Schellenb.

II, Folia apice rotundata.

1. Folia lanceolata 21. L. glomeratum Eckl. et Zeyh.

2. Folia ± orbicularia.

+ Mericarpium truncatum , eleganter

striolulatum. Planta huniifusa ... 22. Z/< aroiicoliim Schellenb.

XX Mericarpium hemisphaericum, areo-

latum.

t Folia obovala. Planta glandulose

pilosa 23. L. orientale Schellenb.

ff Folia suborbicularia. Planta minute

glandulosa 24. L. mimnmlifolmm H. Walt.

B. Fructus alatus, calyci valde longior Sect. 11. Semonvillea .

a. Alae fructus pellucidae 25. L. /mes/ra^MW (Fenzl) Heimerl

b. Alae fructus opacae 26. L. pterocarpum {Ga>y) Heimerl

1. L. africanum Burm. in Prodr. Fl. Cap. 1768, H.
Syn.: L. litorale Eckl. et Zeyh. n. 1837.

Verbreitet von Kapstadt langs der Westkiiste bis nordlich nach Klein-

Namaqualand.

Kapland: Ohne nahere Angabe (Ecklow; Hb. Link; Hb. Sprengbl);

Lions Rump (Bergius, Schlechter n. 1373); Warmwaterberg (Mundt et

Maire); Great Britain Bock bei Paarl (Wilms n. 3195); Piquetberg, Nieuwe

Kloof (DiBLS n. 175); Hope field (Bachmann n. 1269); Mooresburg (Bach-

MANN n. 1268); Darling (Bachmann n. 415; 664); Nieuwe Rust (Schlechter

n. 11010).

Klein-Namaqualand: Klipfontain (Bolus n. 625).

2. L. canescens E. Mey. in Harv. et Sond. Fl. Cap. I, 1859/60, 153.

Kapland: Kap der guten Hoffnung (Bergius); obne Angabe (Zeyher

n. 631; Hb. Kew).

3. L. capense Thunb. in Prodr. 1794, 1800, 168.

Syn.: L. telephioides E. Mey. in DC. Prodr. XIIL 2, 1849, 22.

Haufig im Kapland vom Distrikt Uitenhage ustlich bis Kaffraria.

Kapland: Adow (Zeyher n. 2505); Uitenhage (Dr^ge n. 224); Somer-

set (Athorstone, Hb. Kew); Fisch River (R. Baur n. 1060, Hb. Kew); Beau-

fort (Cooper n. 573); Graddock (Cooper n. 1306; Burchell n. 6000); Queens-

town (Galpin n. 1793); Kaffraria (Cooper n. 1948).

4- L, Schlechteri Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLHL 1912, 493.

Ost-Griqualand: Umsimvubu (Schlechter n. 6421).

Es sei hier gleich ein Druckfehler Lerichtigt. In der Anmerkung nach der

Diagnose
(1. c.) soil es heiGen: >Durch dasselbe Merkmal ist sie gut unlerscheidbar

von L. suffruticomm Schellenb.* und nicht L, fruticosum.

5. L. aethiopicum Burm. in Prodr. Fl. Gap. 1768, 11.

Syn.; L. fluviah Eckl. et Zeyh. n. 1839. DC. Prodr. XUI. 2, 1849, 22.

)
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Verbreitet sudlich und westlich einer Linie, die von Liideritzbucht fiber

Kururaan in Betschuanaland, dem Modder River bis nach Uitenhage geht.

GroB-Namaqualand: Aus (Range n. 134); Dooms (Range n. 254);

Kubub (Dr. Schultze n. 121); Inachab (Dinter II. n. 1009).

Kalahari: Kuruman (Marloth n. 1124).

Oranje-Kolonie: Modder River (0. Kuntze).

Kapland: Gauritz River (Egklon n. 1840); Uitenhage (Ecklon n. 1071

1839; Schlechter n. 2487); Springbockkeel (Zeyher n. 2506b); Hantam-

Gebirge (Dr. Meyer); Naroep (Schlechter n. 29).

6. L. mossambicense Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLIIL 1912, 491

Mossambik-Kustenland: Rio de Sena (Dr. Peters); Arei da fraia

(Prelado n. 34); Sambese-Ufer (Carvalho).

(SCHECHTER n. 11824).

(Q

7. L. deserticolum Dinter et Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLIIL

1912, 492.

GroB-Namaqualand: Rote Kuppe (Range n. 166; Dinter IL n. 1254).

8. L. suffruticosum Schellenb. in EngL Bot. Jahrb. XLIII, 1912, 492.

GroB-Namaqualand: Bullsporter Flache (Dinter IL n. 2143).

9. L. argute-carinatum Wawra ex Wawra et Peyr., in Sitz. Akad.

Wiss. Wien XXXVIIL 1859, 563.

Verbreitet von Mossamedes bis etwa zum Hantam-Gebirge, an feuch-

teren Stellen.

Shella-Huilla-Bezirk: Mossamedes, FluB Bero bei Cavalheiros

(Welwitsch n. 2424); Monino (B. Fritsche n. 150).

Damaraland: Epata (Seiner IIL n. 276b); Otjimbingue (L Fischer

n. 36); Windhuk (Bohr n. 8); Naobes (Dinter II. n. 34); Karibib (Hartmann

n. 43).

GroB-Namaqualand: FischfluB und dessen Nebenflusse, Packriver,

LeberfluB u. a. (v. Trotha); Gawachab (Dr. Schafer); Inachab (Dinter IL

n. 1012); Kubub-Flache (Range n. 248).

Kalahari: Ghanseveldj Pfanne Kuke (Seiner IL n. 336).

West-Griqualand: Kimberley (Flanagan n. 1430).

Klein-Namaqualand: Ramonds Drift (Schlechter s. n.).

Kapland: Hantam-Gebirge (Dr. Meyer); Bitterfontain (Zeyher n. 630).

10. L. diffusum (Gay) Schinz in Bull. Herb. Boiss. Ser. I, V. 1897,

App. IIL 69.

XVIIL 1829, 412.

diffi

Limeum linifolium Fenzl in Ann. Wien. Mus. L 1836, 342.

Senegambien: Ouallo-Cayor (?) (Pribur); Richard Toll (LEHfevRE)

Alles was aus Sud- und Siidwestafrika zu L. difhcsum gezogen "W
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den ist, verteilt sich meiner Meinung nach auf die beiden Arten L. argute-

carinatiim Wawra, L. echinatum H. Walter.

11. L. echinatum H. Walter in Fedde, Rep. spec. nov. VIII. 1910, 55.

Die Pflanze ist mir bekannt aus Amboland und Hereroland. In je

einem Exemplar liegt sie ferner vor vom Caledon-FluB, vom Modder-River

und aus Vaalboschfontein; vielleicht handelt es sich bei diesen ostlichen

Materialien um eine neue Art der Gattung. Die Friichte sind bei diesen

Pflanzen etwas kurzstacheliger, als bei den siidwestafrikanischen Materialien.

Angola: Cacula-FluB (Newton).

Amboland: Olukonda (Sghinz n. 807); Unkuanjama, Omupanda (Wulf-

horst).

Damaraland: Zwischen Walfischbay und Otijtambi (Liideritz n. 204);

Otjosondju (Seiner III. n. 475); Epata (Seiner III. n. 276); Windhuk (Foermer

n, 28a 5); Nungusbais (Dinter II. n. 1403); Okahandja (Dintfr II. n. 494).

Oranje- und Transvaal-Kolonie: Galedon River (Burke n. 309);

Modder River (0. Kuntze);' Vaalboschfontein (Schleghter n. 4233).

12. L. Dinteri Schellenb. in Engl. Dot. Jahrb. XLVIII. 1912, 493.

Damaraland: Walfischbay bis Otyitambi (LUderitz n, 161).

GroB-Namaqualand: Inachab (Dinter II. n, 998).

13. L. myosotis H. Walter in Fedde, Rep. spec. nov. VIII, 1910, 56.

Verbreitet von Angola bis GroB-Namaqualand, ustlich in Betschuana

Protectorate.

Walter]

(W,

Amboland: Olukonda (Schinz n. 888; Rautanen n. 145).

Kalahari: Chanse Veld, Pfanne Klein-Kchantsa (Seiner II. n. 361).

Damaraland: Otjimbingue (I. Fischer n. 93); Okahandja (Djnter II.

n. 535); Okonjatu (Seiner III. n. 498).

Grofi-Namaqualand: Inachab (Dinter II. n. 896).

14. L. pseudo -myosotis Schellenb. in Engl. Bot. Jahr. XLVIII.

1912, 494.

Damaraland: Walfischbay bis Odyitambi (Lijderitz n. 161).

GroB-Namaqualand: Kuibis (Dinter II. n. 1180); Inachab (Dinter II.

n. 896); Ausis (Range n. 340); Sandverhaar (Schafer n. 308; Range n. 825).

Klein-Namaqualand: Caams (Schleghter n. 66).

Kalahari: Kuruman (Marloth n. 1062).

15. L. viscosum Fenzl in Nov. Stirp. Dec, 1839, 87.

Senegambien: (Sibber n. 62; Leprieur et Perrottet).

Die Pflanze kommt nur in Senegambien vor. Die Materialien aus dem

orientale

aus Sudwestafrika zu L, Dinteriy L. myosotis^ L. pseudo
L. nummulifolium, jene aus Natal zu L. nataknse.
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16. L. Kotschyi (Moq.) Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLVIIL 1912,

n. 497 nota.

Syn.: L. viscosum Fenzl var. Kotschyi Moq. in DC, Prodr. XIII. 2,

1849, 23.

Kordofan: Abu-Gerad (Kotschy n. 20); Djika (Pfund n. 836); Takari

am Ruad (Pfund n. 839); Obeijad (Exped. Colston n, 264).

17. L. pauciflorum Moq. in DC, Prodr. XIII. 2, 1849, 23.

Oranje-Kolonie: Modder River (0. Kuntze).

Transvaal: Lydenburg (Wilms n. 504).

18. L. natalense Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLVIIL 1912, 495.

Natal: Clairmont (0. Kuntze); Umlazi (Wood n. 9697); Isipingo

(SCHLECHTER n. 2997).

Gasaland: Laurenzo-Marques (Schlechter n. 11679),

19. L. indicum Stocks ex T. Anders, in Journ. Linn. Soc. V. Suppl. L

1860, 30.

Indische Wiiste: Scinde (Stocks).

Nubien: Dongola(EHRENBERG); Ambucole(EHRENBERG); Ssagadi (Schwein-

furth n. 818).

20. L. rhombifolium Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLVIIL 1912,496.

GroB-Namaqualand: Keetmannshoop (Dinter II. n. 11219).

21. L. glomeratum Eckl. et Zeyh. Enum. n. 1841.

Syn.: L. Meyeri Fenzl in DC Prodr. XIII. 2, 1849, 24.

Kapland: Ohne Standortsangabe (Ecklon n. 1841, DRfcGE).

Transvaal: Middelburg (Wilms n. 505); Lydenburg (Wilms n. 503).

22. L. arenicolum Schellenb, in Engl. Bot. Jahrb. XLVIIL 1912, 496.

Damaraland: Okahandja, Barmen (Dinter IL n. 545).

23. L. orientale Schellenb. in Engl. Bot. Jahrb. XLVIIL 1912, 497,

fruher mit L, viscosum verwechselt.

Taitagebiet: Ndara (Hildebrandt n. 2400); Makindu River (Kabssner

n, 581.

Deutsch-Ostafrika: Ohne Standortsangabe (Fischer n. 74).

24. L. nummuli folium H. Walter in Fedde, Rep. spec. nov. VIIL

1910, 55.

Mossamedes: Am Bero-FluB und bei Praia an der Seekuste (Wel-

wiTSCH n. 2419).

Grofi-Namaqualand: Kubub (Range n. 249); Kuibis (Dinter H.

n. 1185).

25. L. fenestratum (Fenzl) Heimerl in Engl, et Prantl, Nat. PA.-

Fam. Ill, 1 b, 9.

Syn.: SemonviUea fenestrata Fenzl in Nov. stirp. dec. V. 1893, 42.

Walter

Limeum
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Amboland: Olukonda (Scoinz n, 781).

Damaraland: Otjimbingue (Marloth n. 1292); Usakos (Marloth

n. 1292); Ababis (Dinter IL n. 170); Barmen (Dintbr II. n. 500); Owinaua-

naua Omaheke (Seiner III. n. 445); Epata (Seiner III. n. 236); Kuisib bei

Walfischbay (Gurich n. 121).

GroB-Namaqualand: Giftkopje (Dinter II. n. 1434); Klein-Karras-

Geb, (Dr. Schafer n. 410); Seeheim Kalkfontein (Dr. Schafer in Koll.

Dinter IL n. 1319); Schakalskuppe (Range n. 884).

Klein-Namaqualand: (Burchell n. 2656).

Kapland(?): Ohne Angabe (Dr^ge n. 3157).

Griqualand-West: Kimberley (Marloth n. 826).

Oranje-Kolonie: Modder River (0. Kuntze).

Transvaal: Boshveld (Rehmann n. 5271).

Gasaland: Wilms n. 1248): Laurenzo-Mar-

ques (Bolus n. 1162, Schlechter n. 11577).

26. L. pterocarpum (Gay) Heimerl in Engl. u. Prantl, Nat. Pfl.-

Fam. III. -I b, 9.

Syn.: Semonvilleapterocarpa Gay in Bull. Sc. Nat. (Bull. Feruss, Sect. 11)

XVIII. 1829, 412.

Senegambien: Richard Toll (Lelievre); ohneAngaben (Kunth, Pbrrottbt

n. 710).

Kordofan: Obeid bei Mulhes (Pfund n. 754).

Damaraland: Windhuk (Fokrmer n. 27); Okahandja (Dinter II. n. 532);

Otjosondjou, Omaheke (Seiner III. n. 463); Brackwater (Dinter II. n. 1555).
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Uber die Fortentwicklung in der Familie der Malpighiaceae

Von

F. Niedenzn.

Schon in den >NaturL Pflanzenfamilien* versuchte ich die Malpighia-

ceen-Gattungen, ja auch die Gruppen nach Moglichkeit unter dem Gesichts-

punkte einer phylogenetischen Entwicklung derart zu ordnen , daB die

phylogenetisch alteren voranslehen, die jiingsten den SchluB bilden. Noch

scharfer habe ich nach demselben Grundsatz die Anordnung der Arten in

meinen Monographien von Malpighiaceen-Gattungen durchgefuhrt, Ein Bei-

spiel moge dieses Bestreben erlautern.

Der Hauptwert fiir die Unterscheidung der Malpighiaceen-Gattungen

wird seit Jussibu auf die Fruchtbildung, insbesondere bei den so zahl-

reichen Fliigelfruchtigen auf die Ausbildung des oder der Flugel gelegt.

In der Gruppe der Hiraeeae herrscht der Randfliigelapparat vor, bei den

Ausgangsgattungen Mascagnia
(
§ Eumascagnia) und Aspidopterys ein

einziger zusammenhangender Randfliigel, bei Triopterys und Tritomopterys

und ebenso bei der altweltlichen Hiptage 3, bei Tetrapterys 4 SeitenflugeL

Bei Tetrapterys liegt nun die Herausentwicklung dieser 4 Seitenfliigel aus

dem urspriinglich einfachen von Mascagnia und die Weiterentwicklung

dieses Flugapparates innerhalb der groBen Gattung und damit die Fort-

entwicklung der Gattung selbst recht klar vor Augen.

Die erste Jfa^m^ma-Untergattung Mesogynixa zerfallt in die 3 Sek-

tionen : 1 . Eumascagnia mit (wenigstens unterhalb des NiiBchens) zu-

sammenhangendem Randfliigel, 2. Pleuropterys mit 2 voUig (d. h. bis

hinab zum NiiBchen ) voneinander getrennten Randfliigeln und kleinem

Riickenkamm, 3. Notopterys mit 3 ziemlich gleichgroBen Flugeln (2 seitlichen

und einem Ruckenfliigel). An diese dritte Mascagnia-Sektion Notopterys

schlieBt sich nun die Tet7*apteryS'Se\ii\on Macrophyllaris so eng an, dali

eigentlich (wie ich u. a. in der Abhandlung >De genere Tetraptei^yge^ auf

S, 5, Anmerk. 1 ausgefuhrt habe) die Entscheidung dariiber, ob gewisse

Arten zu Mascagnia § Notopterys oder zu Tetrapterys § Macrophyllaris zu

rechnen seien, nicht ganz ohne Willkiir getroffen wird. Stande nicht der

Name Tetrapterys im Wege, so wurde ich es fur das richtigste halten,

:i

^^

t I

2.

;^-'^.s-.'»



n

1

i

\

1

i

i-:

t

t

V

i

Uber die Fortentwicklung in der Familie der Malpighiaceae. 163

J die ganze Sektion Notopterys zur Gattung Tetrapterys § Macrophyllaris

zu Ziehen. Vielleicht tue ich das schlieBlich noch, eingedenk dessen, daB

man ja auch z. B. Ledum zu den »SympetaIen« i^echnet.

Aus dem Randfliigelapparat von § Notopterys (2 rundlichen Flugeln)

entwickelt sich nun der von Tetrapterys § Macrophyllaris in der Weise,

daB jeder der beiden Seitenfliigel durch einen elwa in der Mitte des AuBen-

randes nach und nach tiefer hinabgehenden Einschnitt in 2 zunachst rund-

liche Teile zerspaltet, die, oft gebuchtet oder zackig ausgeschnitten, mehr
und mehr sich in der Richtung vom NiiBchen weg strecken und damit

elchgeweihartig gestaltet (Subsect. Leptoclona] erscheinen, schlieBlich aber

(Subsect. Stauropterys) durch Schwinden der Zacken immer mehr ganz-

randig und langlich werden. Dieser Werdegang kann manchmal (wenig-

stens teilweise) ganz deutlich innerhalb einer Art beobachtet werden, so

z. B. bei T. microphylla und bei T. racemulosa^ von welch letzterer ich

1. c. S. 8 schrieb: >Alae laterales nunc tantum binae suborbiculares

1 cm diametro subintegrae vel leviter sinuatae, nunc rt profunde, sicut

Ahis cornua, incisae, nunc utraque disrepta in binas subaequales inter se

continuas.«

Einen anderen, selbstandigen AnschluB an die Gattung Mascagnia

nimmt die 2. Sektion von Tetrapterys^ § MicrophyUaris , zu welcher die

GaisEBACHsche Schixopterys zahlt, aus Arten gebildet, die von Jussieu (so-

weit sie ihm uberhaupt bekannt waren) zu seiner Hiraea-Sekiion Masca-

gnia gestellt worden waren. Auch z. B. bei den hierher gehorigen Arten

Tetrapterys Warmingiana und T. Poeppigiana sind die beiden »alae la-

terales flabellato-obovatae profunde bi- vel trilobae« bezw. >lacero-bi- vel

trilobae*, schlieBen sich also eng an die Mascagnia-^^kWo^i Pleuropterys

an. Und in ganz gleicher Weise finden sich die zwischen Ruckenkamm
und Seitenfliigeln auftretenden Hocker, Stacheln, Kamme oder Flugelchen

in der einen wie in der anderen Gattung bald vor (z. B. bei Mascagnia

lasiandra [Juss.] Ndz. und M. metallicolxyr Ndz.), bald fehlen sie; letzteres

freilich bei Mascagnia haufiger, bei Tetrapterys seltener. — Wie in der

Tetrapterys-^okWon Macrophyllaris, so sind auch bei der beigeordneten

Sektion Microphyllaris die 4 RandflQgel anfanglich kurz und breit
(

verkehrt-eifurmig) und ± gezahnt oder buchtig; allraahlich werden sie

auch bier langlich und ganzrandig.

Die 4 Randflugel von Tetrapte?-ys sind zunachst sowohl bei Macro-

phyUaris als auch bei MicrophyUaris alle 4 gleichgroB. In der ersteren

werden bei der Subsektion Pentapterys die oberen allmahlich kleiner;

dasselbe gilt fur die Gattung Mionandra, die sich augenscheinlich aus

Pentapterys entwickelt hat. Bei der Tetrapterys -UnieTgaiUvLng Caulo-

^pis aber, die wohl als Fortentwicklung von Microphyllaris anzusehen

ist, uberragen allmahlich die beiden oberen Flugel die unteren mehr und

n^ehr, bis sie schlieBlich fast 3mal so groB als die letzteren werden.

11*
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Gleichzeitig schwinden bei der fortgeschrittensten Subsektion Leiocarya

die Zwischengebilde zwischen dem Riickenkamm und den Randflugeln voll-

standig.

Wahrend so die Fruchtform von Tetrapterys einer systematisch vor-

trefflich verwendbaren Vielgestaltigkeit unterworfen ist, unterliegt bei ihr

ganz im Gegensatz zu so vielen anderen Malpighiaceen-Gattungen

das Androceum nur sehr geringen Veranderungen; es bleibt eigentlich

durchgehends strahlig, nur nimmt es bei T. crebriflora einen schwachen,

bei der nachstfolgenden T. mucronata einen etwas deutlicheren Anlauf zur

Zygomorphie unter Forderung der Vorderseite.

Dagegen geht Hand in Hand mit der Fortentwicklung in der Frucht-

bildung eine Abanderung der Narben (wenigslens innerhalb der 2. Unter-

gattung Caulolepis) vor sich, ebenso ein Ubergang von echten (einfachen

Oder zusammengesetzten) Trauben in Dolden (wenigstens in den Teilbliiten-

standen) und von blattstielstandigen »interpetiolaren« Nebenblattchen zu

y-

<

)

stengelstandigen, die dann sebr bald »intrapetioIar« werden und ± mit-

einander zu einer einzigen » ungeteilten Intrapetiolarstipel « verwachsen.

Derartige Formverschiedenheiten fasse ich nun als Fortentwicklung

auf und will nachfolgend die wichtigsten kurz (mit Rucksicht auf den

verfiigbaren Raum ) behandeln . Die angezogenen Beispiele entstammen

groBtenteils dem tropischen Amerika, wo ja die Familie ihre Hauptvertre-

tung hat.

A. Blfitenachse.

Es ist den Systematikern gelaufig, in einem Formenkreise die Formen

mit erhabener Blutenachse als die ursprunglicheren, die mit flacher oder

gar ausgehohlter als die jiingeren anzusehen. Diese Auffassung erscheint

auch bei den Malpighiaceae als zutreffend. Dementsprechend babe ich

schon in den »Naturl. Pflanzenfam.< die Familie in 1. Pyramidotorae

2. Planitorae eingeteilt, Der erstere Name ist dadurch begriindet, daB in

jener Unterfamilie zumeist 3 untereinander freie Frucbtblatter vorkommen

so dafi dementsprechend die Blutenachse, soweit an ihr die 3 Frucbtblatter

sitzen, eben eine 3seitige Pyramide bildet. Ausnahmsweise habe ich bei

den untersuchten vielen Hunderten von Bliiten aus den verschiedensten

Arten auch wohl — allerdings auBerordentlich selten — in der einen oder

anderen Bliite 4 (meines Wissens nur ein einziges Mai sogar 5) Frucbt-

blatter gefunden, was man wohl als Atavismus auffassen darf. Typisch

2 Frucbtblatter finden sich bei Diaspis; demgemaB ist hier die Bliiten-

achse 2 schneidig. In den >abnormen« Bliiten von Janusia^ Caniarea

Aspicarpa und Tritomopterys diand?'a kommen typisch auch nur 2 Frucbt-

blatter vor, von denen das eine haufig auch noch verkiimmert; hier ist

aber die Blutenachse schon beinahe flach,

Bei den fortgeschrittensten Gattungen der Malpighieae (der fortgeschrit-

tensten P/amVarc^-Gruppe) hohlt sich die Blutenachse schon einigermaBen

A
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J
aus, wahrend gleichzeitig die Kelchblutter am Grunde miteinander zu ver-

wachsen beginnen.

Das sogenannte » Carpophore von Lophantliera ist nicht als Achsen-

gebilde, sondern als der unterste Teil des Gynaceums anzusprechen.

B. Oynaceum, Frncht.

1. Wie schon unter A. erwahnt, zeigt das typische Gynaceum der-3f«/-

pighiaceae 3 Fruchtblatter; lediglich bei der sonst primitiven Gatlung

Dlaspis kommen typisch nur 2 Fruchtblatter vor. Hingegen diirfte in den

ubrigen Fallen das Fehlen des vorderen Fruchtblattes auf neuerlichen Abort

zuruckzufiihren sein; so in den abnormen Bliiten von Tritomopterys^ Janu-
sia^ Camarea und Aspicarpa^ bei Spachea § Enspacliea^ bei manchen

Bunchosia-Arten^ bei Dicella und Diacidia. Es zahlen namlich alle diese

zu den fortgeschrittensten Formen. Und ein Abort des unpaaren (vorderen)

Fruchtblattes bereitet sich auch sonst vielfach vor (z. B. bei manchen

Mascagnia-^ Hiraea- und Stig?natopkyUum-A.vten) oder ist schon ziemlich

weit gediehen in der Verkiimmerung des Fruchtknotens und Griffels (z. B.

auch bei der altweltlichen Gattung Acridocarpus).

2. Die Griffel und Narben sind in den Urtypen (z. B. bei Aspido-

pterys^ bei den ersten 6 Mascag7iia-Arien j bei sehr vielen Tetrapterys-^

Heteropterys-^ Bainsteria-^ ziemlich bei alien Byrsonima-kviQn usw.) unter

sich gleich, sonach das Gynaceum Sstrahlig. Bei den fortgeschritteneren

Arten dieser Gattungen, ferner so ziemlich bei alien Hiraea-^ Stigmato-

phyllitm- und 31alpighia-Arten und bei vielen anderen Gattungen ist es insofern

Sseitig-symmetrischj als der vordere (unpaare) Griffel in der Kegel kleiner,

dunner usw. wird, als die beiden unter sich (wenigstens spiegelbildlich)

kongruenten hinteren. Dagegen gehort in den eingriffeligen Bliiten von

Gaudickaiidta^ Tritomopterys^ Schwannia^ Janusia^ Camarea und Aspi-

carpa und gleicherweise auch bei der palaotropischen Hiptage der einzige

kraftig entwickelte Griffel gerade dem vorderen, unpaaren Fruchtblatt an;

und man kann die stufenweise fortschreitende Verkummerung der ubrigen

Griffel bei Oaudkhaiidia und Tritomopterys geradezu verfolgen. — Bei

den Grundtypen sind die Griffel gerade; bei den fortgeschritteneren nehmen

sie (namentlich die beiden groBeren, hinteren) gem mehr und mehr die

rm eines g^ bezw. von Sleinbockshornern an; so bei Mascagnia,

Hiraea^ Banisteria^ MalpigJda usw. — Bei den allermeisten Gattungen

sind die Griffel endstandig, riicken aber manchmal mehr und mehr an der

Bauchseite der Fruchtknoten hinab. — Bei fast alien Gattungen sind die

Griffel frei; nur bei vielen Bimchosia-Avien verwachsen sie miteinander

hoch hinauf (selbst bis zur Narbe) und bei Echinopterijs bis unter die

getrennt bleibenden^ die Narben tragenden Enden. — Der Narbenfleck be-

hndet sich bei den urspriinglichen Typen entweder genau auf dem Scheitel

des Griffelendes und hat dann Kreisform, oder er liegt an der Innenecke

Fo
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des abgestutzten Griffelendes und ist dann bald kreisformig, bald elliptisch

getreckt in der Medianebene oder quer zu ihr. Die Fortentwicklung er-

folgt nun gewobnlich so: Das Griffelende verbreitert sich; so am deutlich-

sten bei Stigmatophyllum ^ aber auch schon bei Mascagiiiay TetrapterySy

Iliraea^ Heteropterys^ Thryallis^ Spachea^ Malpighia^ Dicella u. a.; dabei

liegt der Narbenfleck meist an der Innenecke; bei der Mascagnia-\]n\.e,V'

gatlung Plagiogynixa und der TetrapteryS'^xxh^tkiiow Brachygynixa bildet

er einen Querslrich, der sich bei der Subseklion Distictis in 2 seitliche

Punkte trennt und bei der Sektion Lophogynixa zu einem schrag verlau-

fenden, helmraupenartigen Gebilde wird. — Auch diese Umformungen bezw*

Verwachsungen der Griffel und Narben schreiten innerhalb der Gattungen

in der Weise fort, wie das aus der Anordnung der Arten in meinen ver-

schiedenen Monographien im einzelnen ersichtlich ist.

3. Die Frucht ist in der Unterfamilie der Pyramidotorae eine Sammel-

frucht aus meist 3 gewobnlich mit irgend einem Flugapparat versehenen

NiiBchen. Die weiter fortgeschrittenen Planitoi^ae haben einheilliche Friichte

und zwar die Galpkimieae trockene Spalt- und Springfriichtej die Mai-

pighieae (die am weitesten fortgeschrittenen Malpighiaceae) aber Stein-

fruchte mit zunachst [Malpighia und Bunchosia] getrennten, einfacberigen

Sleinen und endlich [Byrsonima^ Alcoccratothrix) einem mehrfacherigen

Stein — Oder [Diacidia) eine 3- bis 2-facherige und schlieBlich [Dicella^

Olandonia NuB.

Eine gemeinsame Ausgangsform fiir die Fruchte der 3 Gruppen der

Pyramidotorae [Hiraeeae^ Banisterieae und Tricomarieae) ist nicht vor-

handen (weder lebend, noch auch — soweit mir bekannt — vorweltlich).

Es bleibt aber bemerkenswert, daB gerade die ursprunglichen Typen der

Ausgangsgattungen der Banisterieae [Heteropterys und Banisteria)^ nam-

lich in Heteropterys die 1. Grex Pterygopleura und in Banisteria die

1. Sektion Monoctenia auBer dem Ruckenfliigel auch noch jederseits einen

Nebenkamm besitzen, der bei alien anderen Heteropterys-Arlen und bei

der 2. Bajiisteria-Sekiion Leiococca in Wegfall kommt. Hingegen sind

die seitlichen Hocker, Stacheln, Kamme und Flugelchen bei der 2. Unter-

gattung Eubanisteria ^ bei Peixotoa und Stigmatophytlum und ebenso die

reihenweise auftretenden seitlichen Kamme oder Fliigel bei der 3. Baiii-

5fe/7a-Untergatlung Pleiopterys als nachtragliche Zusatz-Bildungen anzu-

sehen. — Eigenartig ist die Auflusung der Kammfliigel von Camarea und

Aspiearpa in Stachel- oder HOckerreihen. Vielleicht hat sich derselbe

Vorgang schon fruhzeitig bei den Vorfahren der Tricomarieae abgespielt.

Mit Camoj'ea und Aspiearpa selbst haben aber die Tricomarieae keinen

naheren Zusammenhang.

Auf die Weiterentwicklung des Randflugelapparates von Tetrapterys

bin ich schon oben ausfiihrlich eingegangen. Eine weitgehende Fortent-

wicklung des Flugapparates erfolgt aber namentlich schon bei Mascagnia.

I
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Wahrend bei der altweltlichen Ausgangsgattung Aspidopterys lediglich der

stets ringsum zusammenhangende Randschild ausgebildet ist, welcher (etwa

wie in der Ulmenfruchl) das NiiBchen ungefahr in der Mitte tragi, fehlt

der Riickenkamm unter den urspriinglicheren Arten der neuwelllichen Aus-

gangsgattung Mascagnia nur den beiden Arlen M. vacciniifolia Ndz. (aus

Zentralamerika) und M. parvifolia (Juss.) Ndz. (aus Mexiko), die aber durch

die beginnende Zygomorphie des Andruceums sich doch nicht mehr als

die ursprunglichsten Arten von Mascagnia (Unterg. Mesogynixa^ Sect. Eu-
mascagnia

, Subsect. PsilopetaUs , Ser. Zggandra) erweisen ; bei alien

anderen Mascagnia-Arien^ insbesondere auch schon bei der vorausgehenden

Psilopetalis^ Ser. Actinaiidra^ kommt ein solcher Riickenkamm vor, der

uberdies gewohnlich auch ±: auf die Bauchseite iibergreift. Er halt sich

dann bei Mascagnia^ Hij^aea^ Triopterys^ TetrapterySj Mionandray Dine-

mandra^ Diplopterys^ Oaudichaudia und Tritomopterys und verschwindet

erst wieder bei relativ weit fortgeschrittenen Typen [Hiraea transiens Ndz.,

H^ affinis Miq., Tetrapterys magnifolia Ruizj. Andererseits findet sich

dieser Ruckenkamm auch bei den forlgeschrittensten Aspidopteryginae,

bald ungeteilt [Hiptage)^ bald in eine Reihe zungen- oder stachelformiger

Teile aufgelost [Tristellateia],

Eine fernere, spater auftretende, bei den noch weiter fortgeschrittenen

Typen aber auch zuerst wieder verschwindende Zusatzbildung sind die

zwischen Ruckenkamm und Seitenflugel (ja auch auf der Bauchseite des

Randflugels auftretenden) Kamme, Stacheln und dergleichen Auswuchse; so

bei manchen Arten von Mascagnia § Pleuropterys [M. lasiandra [Juss.]

Ndz., M. inetallicolor Ndz.), § Notopterys [M. ambigua [Juss.] Gris.) und

Untergaltung Plagiogynixa [M, macroptera [DC] Ndz.), bei vielen Tetra-

ptetijs-Avten aus verschiedenen Sektionen (jedoch schon wieder verschwun-

den bei der fortgeschrittensten Sektion Leiocarya), ferner bei Diplopterys

und Dinemaiidra J nicht aber bei den doch sonst fortgeschrittensten Gat-

tungen Gaudichavdia und Tritomopterys^ die sich anscheinend aus der

Eumascagnia-^nh^^Viion PsilopetaUs herausentwickelt haben. Auch bei

der aus Tetrapterys fortentwickelten Gattung Mionandra sowie bei alien

altweltlichen Hiraeeae (d. i. den Aspidopteryginae) fehlt eine solche Zu-

satzbildung.

In meiner 1912 als >Arbeiten aus d. bot. Inst d. Lye. Hos. IV* er-

schienenen Abhandlung ^Malp. americ. I.t S. 12 babe ich die kurz vorher

(»I>e gen. Mascagnia^ S. 18 und >De gen. Tetrapteryge< S. 31) aufgestellie

»Gattung« Malpighiodes als Subsektion der Tetrapterys-'^tkWon Microphijl-

^ris zugeteilt. Freilich nehmen sich die Friichte der beiden Arten {T.

Benthamiana Gris. und T ligiistnfolia Ndz. mit ihren kurzen, dicken

Efnergenzen, die, wie iiberhaupt die gesamte Fruchtwandung, fleischig oder

doch krustenartig sind, neben den richtigen Flugelfruchten mit lederigen

Oder hautigen FlQgeln der sonstigen Tetrapterys-Xrien recht sonderbar
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aus. Indes ist die Blutenachse deutlich 3 seitig-pyramidal, auch die ganze

Form der Teilfriichte derjenigen der kurzfliigeligen und an Zwischen-Emer-

genzen reichen Samarae z. B. von Tetrapterys ehalcophylla Juss. (vergl.

>De gen. Tetrapteryge^ S. 31, Anmerk. ,13) so ahnlich, daB es doch wohl
j

besser ist, obige beiden Arten nicht davon zu trennen. Malpighiodes stellt

einen erst im Gattungwerden begriffenen Formenkreis vor, gewissermaBen

cine noch unfertige Gattung. GroBe Ahnlichkeit mit ihren Teilfruchten

haben die Teile der Friichte von Malpighia mexicana Juss.; auch bei

dieser findet sich im Fruchtfleisch ein »putamen 3cristatum cristis tenui-

bus usque 5 mm latis cristulisque altis transversis seriatim muricatum«

(»De gen. Malpighia^ S. 4). Damit soil nicht behauptet werden, daB Mal-

pighia von den jetzt lebenden Tetrapterys -AYien abstamme; wohl aber

mag uns durch Malpighiodes der Vorgang vor Augen gestellt werden,

durch welchen Malpighia (und zwar zunachst die Sektion Ptilotkrix) der-

einst aus Tetrapferys-ahnWchen Stammeltern sich entwickelt haben mag.

Wie die altweltlichen Hiraeeae^ so zeigen auch unter den Banisterieae

die palaotropischen Spkedamnocarpinae eine viel weniger gegliederte Frucht-

wandung; ihr NuBchen wachst lediglich in den Riickenfliigel aus, bleibt

aber an den Seiten glatt. Unter den neotropischen Banisteriinae ent-

wickeln aber, wie oben erwahnt, gerade die altesten Formen auBer dem

groBen RQckenflugel einen — freilich bald schwindenden — Seitenkamm,

der also doch auch wohl nur als eine kurzlebige Durchgangsbildung (vgl.

oben S. 166) zu gelten hat, bei fortgeschritteneren Typen [Stigmatophyllum^

Peixotoa) auch vorkommt und bei den fortgeschrittensten {Camarea und

Aspicarpa) besonders deutlich auftritt. Der Ruckenflugel selbst neigt in

den fortgeschrittensten Typen [Heteropterys-Sekt Pachypferys und daran

anschlieBend Lophopterys, ferner Stigmatophyllum ^ Janusia und mehr noch

Cainarea und Aspicarpa) wieder zum Verschwinden, bis er schlieBlich

nur noch durch einen schmalen Kamm angedeutet wird. — Wie bei Tetra-

pterys^ so tritt auch bei den fortgeschrittensten Banisterieae eine Anderung

in der Konsistenz der Fruchtwandung ein; der sonst hautig-lederige Flugel

wird dicklederig, kurz und breit bei Stigmatophylhim § Eiirypterys und

Heteropterys § Pachypterys.

Eigentiimlich sind die schizogenen Hohlraume in der Fruchtwandung

bei Caueanthus^ Diplopterys und Stigmatophyllum § Eu7'ypterys.

4. Bei der palaotropischen Ausgangsgattung Aspidopterys ist der Keim-
ling ganz gerade mit ganz gleichen, flachen, langlichen Keimblattern. Bei

den allermeisten M. sind aber die Keimblatter notorrhiz umgeschlagen und

dabei das auBere, umfassende ± grOBer, kraftiger als das innere; ja das

letztere bleibt manchmal (z. B. bei der weit fortgeschrittenen Gattung

Hiraea) fast bis zum Verschwinden zuruck. Seltener umfaBt das groBere

Keimblatt das kleinere auch mit den Seitenrandern; in wenigen, weit fort-

geschrittenen Gattungen {Dinemandra ^ Pterandra^ Acmanthera^ Bp^so-

, i.
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nima) sind die linear-langlichen Keimblatter notorrhiz uhrfederartig zu-

sammengeroUt.

G. Androceum*

Die Ausbildung des typisch obdiplostemonen Andruceums gibt eine

vortreffliche Grundlage fiir die Unterscheidung und Gruppierung der Arten

so mancher groBen Gattung. Bei den Ausgangstypen (sowohl der ganzen

Familie, wie der Gruppen, ja auch einzelner grOBerer Gattungen, z. B.

Mascagnia^ Heteropterys ^ selbst auch Banisteria) ist das Andruceum

streng aktinomorph, 5strahlig. Dabei sind haufiger die auBeren (epipetalen)

Staubblatler kleiner als die inneren (alternipetalen= episepalen); etwas weniger

haufig stimmen beide Kreise an GroBe miteinander iiberein, wie z. B. bei

Tetrapferys^ Galphimia^ Byrsonima^ Heteropterys zum grOBten Tell, auch

bei fast alien palaotropischen Gattungen. VerhaltnismaBig oft entwickelt

sich (wie in Kelch, Krone und Gynaceum, so auch im Andruceum)

Schrag-Zygomorphie nach dem 3. (d. i. seitlich vorn gelegenen) Kelchblatt.

Dem bequemeren und kiirzeren Ausdruck zuliebe habe ich in meinen Ar-

beiten die Stelle dieses 3. Kelchblattes kurzweg als Vorderseite, die des auf

der Gegenseite stehenden innersten (5.) Kronblattes als Hinterseite bezeich-

iiet — entsprechend der nicht seltenen schwachen Drehung der Bliite. Bei

der vorerwahnten Zygomorphie des Androceums ist nun bald die Gegend

vor den beiden (hinteren) Seitengriffeln, bald die vor dem vorderen Griffel,

bald beide ± gefordert, hingegen die Hinterseite (d. i. zwischen den beiden

hinteren Griifeln) geschwacht. Besonders haufig sind die beiden seitlich-

hinteren epipetalen Staubblatter gefordert, oft genug sehr viel kraftiger als

selbst die episepalen (z. B. bei der Mascagnia-Sevies Zygandra^ M. multi-

glandulosa^ Malpighia § Digigantostema^ Heteropterys § Macroprosopis).

^'iel seltener sind die beiden vor den hinteren seitlichen Kelchblattern

bezw. vor den hinteren Griffeln stehenden Staubblatter die besonders ge-

forderten, wie bei Mascagnia hippocrateoides uud 31. jamaiceiisis und bei

den fortgeschritteneren Hiraea-Arien.

Die eigenartigen Verhaltnisse im Andruceum von Banisteria und

^tigmatophyllum sind in meinen Monographien ausfuhrlich dargelegt, —
sowohl an sich, als auch in ihrer Fortentwicklung ersichtlich; sie laufen

in der Hauptsache auf eine FOrderung der Vorderseite und der Stellen

vor den GrifTeln, auf eine Schwachung der Hinterseite und auf Kriim-

n^ungen nach MaBgabe der Symmetrieebene hinaus. Die die FOrderung

ausdruckende Anschwellung des Konnektivs und eine gleichzeitige Verkum-

^erung der Facher fiihrt zu den 5 bekannten episepalen Staniinodien von

Peixotoa, wie das in ^Malpigh. amer. H.^ deullich zu ersehen ist. Die

t'ortentwicklung von Peixotoa fiihrt in fast vulligem Abort dieser epi-

sepalen Staminodien zu Cordohia. Gerade so fuhrt der Abort der Kelch-

staubblatter von Tetrapterys zu Mionandra, der allmahliche Schwund von

Staubblattern zu Duiemagonum^ wo die beiden hinteren episepalen An-
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theren verkiimraern. Wahrend so bei Dinemagonum^ StigmatophyUum

^

Peixotoa und Cordohia die episepalen Staubblatter der Verkiimmerung

verfallen, bleiben diese bei Schwannia und ± auch bei Janusia^ Cama-

rea und Aspicarpa gerade erhalten, und es verkiimmern hier die epi-

petalen; nur das vor dem 5. (innerslen) Kronblatt stehende Staubblatt, das

doch sonst meist am kiimmerlichsten bedacht ist, erhalt' sich noch be

Schwannia und Camarea. Dabei wallet eine ausgepragte Zygomorphie

nach der bekannten Symmetrieebene, und zwar bei der Schwan?iia-llnieT-

gattung Waniischia bald mit Forderung der Vorder-j bald der Riickseite

und dabei immer auch der Griffelstellen, bei Janusia^ Camarea und Aspi-

carpa mit deuUicher Forderung der Hinterseile,

Ahnliche Vorgange spielen sich (vgl. -pMalp. amer. I.«, S, 4 u. 22

34) auch bei den zur Untergruppe der Mascagniinae gehorigen meio-

stemonen Gattungen Mionandra^ Dinemandra^ Gaudichaudia und Trito-

mopterys ab.

Wahrend fast alle anderen palaotropischen M. ein strahliges Andro-

ceum mit ziemlich gleichen Staubblattern der beiden Kreise enthalten,

zeigt sich Hiptage (wie im Gynaceum mit dem einzigen Griffel, so auch

im AndrOceum) sehr stark zygomorph mit sehr kraftiger Forderung der
J

Vorderseite (ahnlich wie bei Caesalpinia)

.

D. Krone.

Die Knospendeckung der Kronblatter der M. ist wohl allgemein

als cochlear in der Weise zu bezeichnen, daB gewohnlich das zwischen

dem i. und 3. Kelchblatt gelegene Kronblatt als auBerstes und jedenfalls

das auf der Hinterseite liegende 5. Kronblatt als das innerste auftritt.

Durch dieses 5. (innerste, hintere, unpaare) Kronblatt geht allemal

die Symmetrieebene der Krone, sie fallt also mit der des Androceums

und Gynaceums (sowie des Kelches) zusammen. Es darf namlich nur in

den primitivsten Gattungen, ganz besonders bei Aspidopterys^ die Krone

noch als strahlig bezeichnet werden; allermeist ist sie zweiseitig-symme-

trisch. Diese Symmetric driickt sich allerdings anfanglich nur erst durch

die Haltung der Kronblatter aus, indem (wahrend bei Aspidopterys alle 5

leichmaBig schrag-aufrecht stehen), hier das 5. ± aufrecht bleibt, die

ubrigen 4 aber sich zuruckkriimmen und zwar sehr oft g-formig, d. i. d^r

Nagel ruckwarts und die Platte wieder aufwarts gebogen. Spater aber

und meistens unterscheidet sich dieses 5. auch durch seine ganze Ausbil-

dung von den anderen: der Nagel ist dicker, breiter, fleischiger (manchmal

unter der Platte gliederig-eingekerbt), die Platte kleiner, kiirzer, oft flei-

schiger, am Rande mehr driisig-gezahnt, meist dunkler-gefarbt und in der

Knospenlage knitterig. — In der Regel nehmen die Kronblatter vom auBer-

sten (als groBtem) bis zum innersten (5. als kleinstem) an GroBe ab; ein

vr

t

f.
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Beispiel fiir das (sehr seltene) umgekehrte Verhalten gibt die Malpighia-

Subsekt. Opisaiitkis.

In den primitivsten Formen (z. B. Aspidopterys) sind die Kronblatter

ungenagelt, langlich, schwach ausgehuhlt, ganzrandig. In der Weiter-

entwicklung Ireten dann Randwimperhaare, ZahnCj Kerbzahne, endlich

Fransen auf, — ferner ein zunachst kurzer, gerader^ dann nach und nach

verlangerter und (meist allerdings abgesehen von dem gerade bleibenden

Oder sogar emporgekriimmten 5.) zuriickgekriimmter Nagel; dabei verbreitert

sich die Platte und huhlt sich tiefer aus zur Form einer Schupfkelle oder

sogar eines Helmes. Die Randfransen treten zuerst und hauptsachlich in

der Nachbarschaft des Nagels, zuweilen sogar an diesem selbst auf und

enden nicht selten (besonders am 5. Kronblatt) mit einer Driise. Beson-

ders lang und zahlreich sind diese Fransen unter den altweltlichen M. bei

der fortgeschriltensten Gattung Hiptage, viel mehr aber unter den neu-

weltlichen bei Banisteria, Stigmatophyllum, Peixotoa und namentlich

Schwmi?iia, welcher darum Jussieu den (spater allerdings wieder ein-

gezogenen) Namen Fimhriaria gab. Merkwiirdigerweise nimmt diese Rand-

zerfaserung der Kronblattplatte bei den iiber Schivannia hinaus enlwickelten

Zwergstrauchern Janusia, Caniarea und Aspicarpa wieder ab, ja geht

bei Janusia gracilis Gray wieder ganz verloren. Wir begegnen bier also

einer ahnlichen Ruekbildung, wie bei den GrifTeln von Stigmatophyllum

Brachypterys bezw. bei dem Ruckenflugel von Stigmatophyllum puherum

(Rich.) Juss. und § Brachypterys^ Heteropterys § Pachypterys und daran

anschlieBend von Lophopterys sowie von den eben erwiihnten Zwerg-

strauchern.

E. Kelch.

Der (in der Knospendeckung quincunciale) Kelch ist bei den ursprung-

licheren M. gleichfalls 5strahlig, bei den spateren zweiseitig-symmelrisch,

besonders wenn die Achse der Blute unter einem Winkel gegen den

Stiel steht. Diese Zygomorphie zeigt sich aber viel weniger in der ver-

schiedenen GroBe oder Form der Kelchblatter, als vielmehr in der Zahl,

GrOBe und Verteilung der Kelchdrusen, die eben den ursprunglicheren

Typen fehlen.

Diese Kelchdrusen gehiJren ja (zusammen mit den »Malpigbiaceen-

haaren*) zu den charakteristischsten und bekanntesten Merknialen der Fa-

milie. Die Annahme aber, daB sie auch innerhalb der Familie ein beson-

ders gutes systematisches Merkmal abgaben, erfullt sich nur in bescheidenem

MaBe. Allerdings sind manche besondere Formen von Kelchdrusen auch fur

bestimmte Gattungen charakteristisch. Indes ist es schon bedenklich, daB

manchmal nicht bloB innerhalb derselben Gattung, sondern auch bei derselben

Art Oder einem noch geringwertigeren systematischen Formenkreise bald Dru-

sen in verschieden-starker Ausbildung vorkommen, bald fehlen, z. B. bei

Beteropterys trigoniifolia Juss., H. eonfertiflora Juss., H. rufula Juss.,

-A
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jff. coehleosperma Juss., H. megaptera Juss.^ H. aceroides Gris., H. pauci-

flora Juss., H. crenulata Gris., H. Leschenaultiana Juss. usw. usw., ferner

Bijrsonima sericea DC, B. lancifolia Juss., i?. chrysophylla (Spr.) H.B.K. usw.

AUermeist tragt ein Kelchblatt zwei Drusen nebeneinander, in gewissen

Fallen aber nur 1, niemals mehr als 2. Eine absolute (d. h. in den vielen

Hunderten der von mir untersuchten Bliiten ausnahmslos befundene)

GesetzmaBigkeit liegt darin, daB die Versorgung mit Kelchdrusen sowohl

ihrer Zahl als auch ihrer GruBe nach vom vorn (oder unten) stehenden

3. Kelchblatt aus nach hinten (oben) zu allmahlieh zunimmt. So tragt der

Kelch von Hiptage iiberhaupt nur 1 vor das 5. Kronblatt treffende (also

an der Grenze zwischen den beiden hinteren Kelchblattern stehende) groBe

Driise. Wenn, wie z. B. bei sehr vielen Malpighia-Arlen^ bei Dinemago-

num und Dinemandra^ nur 6 Kelchdrusen entwickelt sind, tragen deren

die beiden hintersten Kelchblatter je 2 und die beiden anstoBenden je ^

am hinteren (oberen) Rande. Hier sowohl wie beim Vorkommen von

(7—)8 Kelchdrusen bleibt das vorn (unten) stehende Kelchblatt driisenlos,

bei im ganzen 9 Drusen tragt es nur \ und zwar die kleinste; ja selbst

wenn 10 Drusen auftreten^ sind die beiden des 3. Kelchblattes noch sehr

oft kleiner als die anderen; einzig und allein, soweit mir erinnerlich^ bei

Banisteria dispar (Gris.) Ndz. hat es den Anschein, als ob die dem 3. Kelch-

blatt anhaftenden Drusen am kraftigsten seien und am weitesten auf den

Bliilenstiel sich hinabziehen.

Meist bleiben die Kelchdrusen untereinander getrennt oder doch deut-

lich unterscheidbar. Bei Bunchosia verschmelzen des Ofteren die beiden

anstoBenden von 2 verschiedenen Kelchblattern, bei Diplopterys ± weit-

gehend die beiden desselben Kelchblattes. Bei Lophoptcrys tragt jedes

der 5 Kelchblatter iiber seiner Mittellinie eine einzige kreisfOrmige, die man

wohl fiir eine vollkommene Verwachsung der beiden (sonst getrennten)

Drusen halten darf. — Auffallig ist das neuerliche Verschwinden der Kelch-

driisen bei der fortgeschrittensten Banisteria-Suhsekt. Anadenia.

Nicht unerwahnt bleiben darf die nachtragliche VergroBerung der

Kelchblatter von Thryallis als eigenartige Fortentwicklungserscheinung.

F. Blutenstaud.

Die Blutenstande der ilf. und zwar sowohl die Teil- wie die Ge-
" cr-samlbliitenslande gehOren dem traubigen Typus an und sind ursprung

lich echle, endsliindige Trauben an der Spitze beblatterler Zweige. Bei

manchen Gattungen (z. B. bei Mascagnia^ Tetrapterys, Banisteria, einiger-

maBen auch bei Stigmatophyllum und Malpighia) liegt der allmahlieh

fortschreitende Ubergang der Teilbliitenstande aus gewuhnlichen Trau-

ben in schirmartige Trauben und dieser in echte Dolden sowie eine Ver-

minderun or Malpighi

'<
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Untergattung Euheteropterys (und daran anschlieBend Lophopterys) voll-

zieht sich der Fortschritt im entgegengesetzten Sinne, indem die Trauben

an Bliitenzahl zunehmen und dabei die Blutenstiele an Lange abnehmen,

so daB die langen Trauben fast das Aussehen von Ahren gewinnen.
t

In den zusammengesetzten Bliitenslanden bleibt auch bei schirmartigen

: Oder doldigen Teilblutenstanden der Hauptblutenstand zumeist echt ge-

streckt-rispenartig; bei Tet7'apterys^ Diplopterys^ Banisteria und Peixotoa

neigt derselbe zu mehr schirmartiger Ausbildung, noch mehr bei Stigmato-

^

phyllumj und bei manchen Hiraea-Avten wird er schlieRlich zu einer zu-

sammengetzten Dolde mit 3 Hauptstrahlen.

Der Bliitenstiel ist typisch in einen unteren >pedunculus« und oberen

>pedicellus« gegliedert. Vielfach (z. B. bei Tetrapterys^ Heteropterys und

Banisteria) laBt sich verfolgen, wie sich innerhalb einer Gattung — gleich-

zeitig mit der Fortentwicklung aller sonstigen Bliiten- und Fruchtmerkmale

der »pedunculus< allmahlich fortschreitend verkurzt und der »pedi-

cellus« entsprechend verlangert. Selten nehmen die beiden Teile die um-

gekehrte Entwicklung, daB namlich der »pedunculus« sich verlangert und

der >pedicellus« sich verkurzt, so bei Maseagnia § Pleuropterys, Diplo-

pferys Araujei (Schwacke) Ndz., Oaudichaudia ^ Tritomopterys ^ Janusia^

Camarea und Aspicarpa.

Die beiden Vorblatter stehen bei urspriingUchen Typen von Maseagnia

und Tetrapterys tief unterhalb der Gliederung und wohl auch voneinander

entfernt, in den allermeisten Fallen aber einander gegenuber an der Spitze

des »pedunculus«, also an der Gliederung. — Zuweilen (z. B. bei Maseagnia

§ Eumascagnia und § Notopterys^ Spaehea^ Bwiehosia) entwickeln sie

fortschreitend 1 Druse an ihrer Unterseite (hier auch wohl 2) oder Spitze.

Bei Diplopterys Araujei (Schwacke) Ndz. verwachsen die beiden un-

mittelbar unter der Blute stehenden, kahnformigen Vorblatter zu einer die

Blute verhiillenden, hiilsenartigen und hulsenartig sich offnenden Tasche.

Eine ganz ahnliche Hulle umschlieBt die 4strahligen Dolden von Peixotoa\

nur wird sie hier gebildet von den sehr groBen, jederzeit zu je 2 ver-

wachsen bleibenden Nebenblattern der beiden unmittelbar unter der Dolde

stehenden Laubblatter, deren Spreiten selbst auf schmale Zungen elwa

von der Lange der Nebenblatter reduziert sind.

G. Blatter.

Die Spreite der ilf.-Bliitter ist allermeist einfach und absolut ganz-

randig und durchlauft dabei fast alle Formen vom run den bis zum fast

nadelformig-linearen [Camarea ericoides St. Mil.) Blatt. Sehr selten ist der

Rand etwas gekerbt mit Driisen in den Einkerbungen (z. B. Heteropterys

crenulata Gris.) oder geschweift mit Stieldrusen [StigmatophyUurn-Kv\.m)

Oder steifen Nadelhaaren (i^fa/p^^;^^a-Subsekt. Odoniochaete) als AbschluB

der Zahne. tophyUu
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der 4 ersten Sektionen fiir sich) die Tendenz zur Ausgliederung der Spreitc

auf. Jede dieser 4 Sektionen beginnt mit eiformigen, am Grunde ab-

gerundeten, durchaus ganzrandigen Blattern; in der Fortentwicklung einer

jeden Sektion werden dann die Blatter driisig-geschweift, am Grunde herz-

nierenformig, ferner epheuartig eckig oder gelappt, schlieBlich weinblatt-

ahnlich gespalten, geteilt und schnittig.

In den Ausgangsformen und liberhaupt sehr oft ist der Blattstiel

mittellang und mittelstark. Mehrfach werden nun im weiteren Fortschritt

die Blatter kurz- und dickgestielt und schlieBlich sitzend. Am deutlichsten

erkennbar ist diese Fortentwicklung des Blattstieles in der Byrsonima-

Series Eriodes^ deren SchluBarten B, crassa Ndz. und B. basiloba Juss.

halbstengelumfassende Blatter besitzen. Andererseits werden aber bei Stig-

matophyllum die Blattstiele vielfach immer langer und diinner und ge-

krummt, bis sie schlieBlich z. B, bei ^. iatrophifolium Juss. schon stark

denjenigen von Tropaealum gleichen und, wenn sie auch jetzt noch nicht

dazu dienen, so doch.bestimmt zu sein scheinen, spater einmal zur Unter-

stiitzung des Kletterns zu dienen.

Die Nebenblatter stehen bei den Pyramidotorae allermeist als un-

scheinbare Spitzchen an den beiden Seiten des Grundes des Blattstieles

und neigen meist zur Verkummerung , zuweilen zu unscheinbaren Drusen

werdend. Eine besondere Entwicklung nehmen sie einmal bei Hiraea^

wo sie als pfriemelige, bis Ya ^^ lange Spitzen am Blattstiel emporrucken

und schlieBlich (z. B. bei H. fagifolia [DC] Juss., H. demerarensis [Juss.]

Ndz., H. faginea [Sw.] Ndz. und H. chrysophylla Juss.) unmittelbar unter der

Spreite stehen, — andererseits bei Tetrapterys^ woruber ich schon eingangs

sprach, und bei Banisteria^ Peixotoa und Cordohia. Bei Baniste?'ia sind die

Nebenblatter immer klein und stehen meist rechts und links am Grunde

des Blattstieles; nur bei mehreren Arten der Series Psilothece (z. B. B.

oxyclada Juss., B. metaUicolor Juss., B. salidfolia DC, B. argentea Spr.)

verwachsen sie zu einem interpetiolaren Ringe; in den Gattungen Peixotoa^

die auch in ihren anderen Merkmalen bei den erwahnten Banisteria^Arien

ihren AnschluB findet, sowie bei der aus Peixotoa entwickelten Cordohia

werden diese Interpetiolarstipeln sehr groBe, kraftige Gebilde, deren Rolle

im Blutenstande von Peixotoa schon oben beriihrt wurde, — Auch die

gewOhnlich einzeln median in der Achsel der Blatter stehenden Intrapc-

tiolarstipeln sind erst durch Verwachsung entstanden; so findet man noch

in der groBen Gattung Byrsonima z. B. bei den 3 Arten der Subseries

Eurylepis [B, gaidtherioides Gris.^ B. rigida Juss. und B. triopterifolia

Juss.) je 2 getrennte Intrapetiolarstipeln; desgleichen auch bei Tetrapterys^

wie eingangs (S. 164) erwahnt.

Viel bemerkt und in ihrer biologischen Bedeutung bekannt sind die

Blattdriisen. Hier sei zunachst darauf hingewiesen, daB dieselben in

den Ausgangstypen der Familie nicht vorhanden, also erst in der Ent-

«>
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wicklung der Familie erworben sind. Es scheint, daB dieselben zunachst in

groBerer Zahl auf der Unterseite der Blattspreite auftreten, dann des ofteren

auf den Biattrand rucken bezw. nach dem Grunde der Blattspreite und

dann (meist in der Zweizahl) sich am Blattstiel hinabziehen. Interessenten

empfehle ich diesbeziiglich das Studium von Heteropterys und Stigmato-

phyllum.

SchluB.

Vermutlich laBt sich eine Fortentwicklung in ahnlicher Weise auch

in anderen Pflanzenfamilien verfolgen. Je mehr das geschehen wird, desto

richtiger wird man die Einzelheiten erfassen und bewerten. Jedenfalls er-

hciht eine solche Betrachtungsweise den (sonst etwas mageren) Reiz syste-

matischer Untersuchungen und ergibt manchen Anhaltspunkt fur die Er-

kenntnis der naheren oder entfernteren Verwandtschaft verschiedener

Pflanzenformen. Man muB sich dabei nur immer streng und vorurteilslos

selbst kontrolHeren und darf sich nicht der irrigen Annahme hingeben,

daB die Fortentwicklung in einem Formenkreise immer in derselben Rich-

tung erfolge. Ich habe oben Beispiele dafur beigebracht, daB diese Ent-

wicklung manchmal bei derselben Gattung nach zwei genau entgegen-

gesetzten Richtungen hinneigt. Andererseits erwies sich aber Tetrapterys

als ein Beispiel einer diphyletischen Gattung, indem in zwei getrennten

Formenkreisen (ausgehend von Mascagnia) unabhangig voneinander dieselbe

Entwicklungstendenz obwaltete und zu ahnlichen Resultaten fiihrte.

I
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Bidens chinensis (L.) Willd. und verwandte Arten.

Von

Otto E. Schulz.
1

Mit < Figur im Text.

Zu den in den warmeren Gegenden beider Erdhalften wait verbreiteten

Unkrautern gehOrt Bidens pilosus L., eine Pflanze, welche ihren Namen

keineswegs verdientj da eine auffallige, dichte Behaarung nur selten bei ihr

zu finden ist. Wie viele gemeine Pflanzen variiert sie in verschiedenen

Organen. Die Autoren haben zahlreiche Abweichungen vom Typus bald

als Varietaten, bald als besondere Arten angesprochen. Die am meisten

ins Auge fallende Abanderung wird dadurch hervorgerufen, daB sich groBe

sterile Strahlbluten entwickeln, deren blendend weiBe Lamina von violetten

Adern durchzogen wird, mitunter auch ganzlich einen violetten Anstricn

zeigt. Von Willdbnow ist diese Varietat als BideTis leucanthus beschrieben

worden. Doch babe ich bei der Bearbeitung der westindischen Bidens-

Arten (vgl. Urban, Symbol. Antill. VIL, S. 136) durch die Zusammenstellung

der Synonyme nachgewiesen, daB der altere Name Bidens pilosus L. var.

albus {L,) anzuwenden ist. Einige Autoren wollen auch jetzt noch die Abart

als selbstandige Art betrachten, Dieser Ansicht kann ich aber nicht bei-

pflichten, well ich oft direkte Ubergangsformen gesehen babe. An man-

chen Exemplaren entwickeln sich namlich kurze, wenig sichtbare Strahl-

bliiten. Ihre mehr oder weniger konkave Ligula ist unregelmaBig drei- bis

funfspaltig und wird nach der Basis zu bald ruhrenformig. Hin und wieder

sind etiiche Stamina ausgebildet; ferner tritt manchmal ein kurzer Stylus

mit ungleichlangen Asten auf. Solche Bluten erinnern auch oft durch ihre

gelbliche Farbung an die Diskusbliiten. Es handelt sich also um Rand-

bliiten, welche unzweifelhaft den Ubergang von echten rohrigen Scheiben-

bluten zu den auffallenden zungenformigen Strahlbluten der var. albus an-

zeigen. Derartige Ubergangsformen finden sich hauptsachlich in Asien und

Afrika, aber auch bei den in botanischen Garten gezogenen Pflanzen sind

sie nicht selten. Dieser Varietat babe ich den Namen var. dubitcs (Cass.)

gegeben, wcil Cassini im Pariser Jardin du Roi mehrere Jahre hindurch

Individuen beobachtete, von denen er unter dem Namen Kemeria duUa

in Diet. Sc. Nat. XXIV. (1822) S. 398 folgendes berichtet: Leurs calathides

6toient le plus souvent incouronn^es, rarement radices. Dans ce dernier
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cas, la couronne de cinq a sept fleurs, dont la corolle avoit le tube court,

et la languette courte, large, orbiculaire, tridentee au sommet, multinervee

a nervures jaunatres. Auch die von Willdenow in Spec. Plant. III. 3 (1804)

S. 1719 als Bidens chinensis beschriebenen Exemplare, welche im Berliner

Botanischen Garten kultiviert worden sind (Herb. Willd. n. 15 023, Blatt

1—3) gehoren hierher. Der beriihmte Autor hat aber die intermediaren

Bliiten nicht gesehen; denn in der Diagnose erwahnt er nur nebensachliche

Stengel- und Blattmerkmale. Er zitiert als Synonyme 1. Bidens pilostis

L. p. chinensis Syst. Veget. p. 610, 2. Agnmonia molucca Rumph. Herb.

Amb. VI. p. 38 tab. 15 fig. 2.

Die von Rumpbius a. a. 0. im Jahre 1750 beschriebene Pflanze darf

aber nicht in den Formenkreis von Bidens pilosus L, gezogen werden.

Sie unterscheidet sich durch wesentliche Merkmale von dieser Art. Die

Blatter des Bidens iMosus L. sind in der mittleren Region einfach ge-

fiedert, die Blattchen breit eiformig. Nur ein einziges Mai babe ich in dem
reichhaltigen Material des Berliner Bot. Museums ein Exemplar gefunden,

dessen untersle Fiederblattchen etwas geteilt sind (Mexiko: Pringlb n. 6784).

Dagegen sind an der Pflanze des Rumphius die unteren Blattchen des zwei-

bis vierfach gefiederten Blattes durchweg in zwei bis drei Segmente zer-

teilt (bina autem inferiora foliola adpendicem quasi gerunt ex -Rumph.).

Ferner sind bei letzterer die Blutenkupfchen kleiner als bei Bidens pilosns

L. Vor allem liegt aber der Artunterschied in den Achanien. Diejenigen

des Bidens pilosus L. sind verhaltnismaBig kurz, 5—8,5 mm lang; sie

iiberragen mithin die Spreublattchen nur um ein geringes; nach oben tritt

keine Zuspitzung ein; auch sind die inneren ziemlich zusammengedruckt.

Die Zahl der Grannen, welche an der reifen Frucht stark divergieren, be-

tragt gewohnlich zwei oder drei. Am Rande des Kopfchens gelangen bis-

weilen drei bis sechs zur Ausbildung, welche ebenfalls spreizen. Dagegen

sind die Achanien an der molukkischen Pflanze bedeutend langer, 8—20 mm;
sie sind samtlich ziemlich vierkantig, nach der Spitze etwas verschmalert

und mit drei bis funf, in der Regel vier haufig fast aufrechten Grannen

versehen.

Umt fuhrt die Pflanze des Rumphius in Syst. Nat. 12. ed. II (1767)

S. 534 auf, und zwar als Bidens pilosus jS. Agrimonia molucca Rumph.

Simillima, sed foliola distincta et semper 4-aristata. Die von ihm in Man-

tissa II (1771) S. 281 zum ersten Male als Bidens pilosus p. chimnsis L.

bezeichnete, aus Ostindien stammende Pflanze, welche im Garten zu Upsala

kultiviert wurde, scheint aber von der soeben behandelten verschieden

zu sein; denn die Beschreibung der Randbluten weist auf Bidens pilo-

*^ L. var. dubius (Cass.) hin^).

<
) LiNNE berichtet, daC die Randbluten hermaphroditisch und fruchtbar seien. Sie

sollen im ersten Jahre der Aussaat den Diskusbluten ziemlich gleichgestaltet gewesen
sem, sich aber im zweiten zu deutlichen Strahlbliiten entwickelt haben.

BotaniKhe Jahrbficher. L. Bd. Supplementband. 12
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Das im Herbar Willdenow n. 15 023 auf dem vierten Blatte befind-

liche, als Bidans chinensis Willd. bezeichnete Exemplar, welches von Klein

am 29. Febr. 1796 bei Mgandamalej auf der Insel Zeylon gesammelt und

von demselben mit einer eingehenden Beschreibung versehen worden ist,

stimmt mit der Pflanze des Rumphius gut iiberein. Letztere ist demnach

Bidens chinensis (L.) Willd. zu nennen. Ich war iiberrascht, zu konsta-

tieren, dafi diese Art an vielen Standorten der alien Welt vorkommt.

Interessant ist es, daB schon Plukenet Bidens chinensis in seiner Phyto-

graphia, welche 1691 erschienen ist, auf der Tafel XXII. Fig. 4 unter der

Bezeichnung Chrysanthemum chinense usw. sehr kenntlich abbildet.

1. Bidens chinensis (L.) Willd. Herba annua, 0,30

—

1,50 m alt. Caulis

tetragonus, striatus, glaber, sed ad nodos pilosulus, nitens, olivaceo-bruneus,

ramis erecto-patentibus ramosissimus. Folia petiolis 4,5— 2,5 cm longis

pilosulis, 2—4-juga: foliolum terminale oblongo-ovatum, ad apicem acumi-

natum, ad basin cuneatim angustatum, in medio serratum, 3

—

5,5:1,5

2 cm, foliola laterialia proxima ovata, breviter decurrentia, sequentia ma-

jora, breviter petiolulata, inferiora manifeste petiolulata, rursus foliolis

lateralibus ovatis sessilibus uni- vel subbijuga , membranacea , utrinque

disperse pilosa, ciliata, supra scabrida; folia superiora saepe alterna. Pe-

dunculi breviusculi, 1—7 cm longi. Gapitula sub anthesi minuta, 4—6 mm
longa, 20—30-flora, subradiata. Involucrum ca. 8-phyllum, basi glandu-

loso-pilosum: squamae lineares^ obtusiusculae, plerumque 3—6 mm longae,

utrinque hirsutae, trinerves. Paleae exteriores late ellipticae, 4—5 mm lon-

gae, apice obtusae sed apiculo producto puberulo, dense longitudinaliter stria-

tae, extrinsecus breviter pilosae, violaceo-brunneae, margine ± late hyalinae

interiores 4,5— 5,5 mm longae, anguste oblongae, acutiusculae. Floras

radiales pauci, plerumque 3, steriles, 4 mm longi: ovarium 0,75 mm Ion-

gum, lineare, glabrum, apice truncatum; stylus nuUus; ligula oblongo-

elliptica, apice tricrenata, ad basin in stipitem 1 mm longum pilosum con-

tracta, albida, nervis 5 obscuris percursa, extrinsecus ad nervos pilosa.

Flores disci 4,5 mm longi, fertiles. Ovarium lineare, tetragonum,

0,75 mm longum, subglabrum, apice aristis 4 lateralibus 2,5 mm longis

mediis paulo brevioribus munitum. Corollula tubulosa, inferne attenuata,

dentibus brevibus pilosulis, flava. Antherae 1 mm longae. Stylus 4,5 mm
longus, ramis 1,5 mm longis. Achenia 0,8—2 cm (aristis exceptis) longa,

0,75— 1 mm crassa, linearia, subattenuata, erecta vel subrecurvata, paleas

manifeste superantia, compresso-tetragona, superne pilis erecto-patentibus

pilosa, praecipue exteriora, griseo-nigrescentia, longitudinaliter 8-sulcala,

minutissime tuberculata, plerumque 4-, raro 3- vel 5-aristata, aristis erecto-

patentibus, lateralibus 2,5—3,5, mediis 2—2,5 mm longis. Embryo linearis,

rubello-bruneus; radicula paulo brevior quam cotyledones.

Bidens chinensis Willd.! Spec. Plant. III. 3 (1804) p. 1719 (quoad syno-

\'
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nyma et hb. n. 15023 fol. 4); Moon Catal. Cey]. p. 57; Wallich! Catal.

p. 110 n. 3189/299 a, d, e, f; G. Don in Sweet Hort. Brit. 3. ed. p. 360 1).

Bidens pilosus L. var. p. L. Syst. Nat. 12. ed. II (1767) p. 534; Murray

Syst. Veget. 13. ed. p. 610.

Bidens pilosus L. var. p. chinensis L. Mant. 11 (1771) p. 281 ?, Reichard

Syst. Plant. III. p. 705; Lam. Encycl. I. p. 413.

Bidens bipinnatus Roxb, Flor. Ind. Ill (1832) p. 411; Benth. Flor.

Austral. III. p. 543, saltern pro parte.

Bidens WalUchii DC! Prodr. V (1836) p. 598; Hassk. Catal. Plant.

Bogor. p. 100.

Bidens WalUchii DC. var. himensis Miq. Flor. Nederl. II (1 856) p. 78.

Bidens peduncularis Miq. 1. c, non Gaudich.

Bidens pilosus Benth. Flor. Hongk. (1861) p. 183; Thwaites Enum.

Plant. Zeyl. p. 165; Oliver et Hiern! in Oliv. Flor. Trop. Afr. III. p. 392;

O.Hoffmann! in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. p. 415; Trimen Flor. Ceyl. HI.

p. 40; Diels! Flor. Central Chin. p. 616 — pro parte.

Bidens pilosus L. var. bipinnxitus J. D. Hook.! Flor. Brit. Ind. Ill

(1882) p. 309 (excl. syn. Linn.); Schumann et Hollrung! Flor. Kais.-Wilh.-

Land p. 137; Schum. et Lauterbach! Flor. Deutsch. Schutzgeb. Siids. p. 601.

Bidens pilosus L. p. discodeus G. H. Schultz f. 4 subbiternatus 0. Kuntze

Revis. Gen. Plant. I (1891) p. 322 (quoad pi. Birm.).

Chrysanthemum chinense foliis plurifariam divisis halicacabi pere-

grini aemulis Pluk. Phytogr. (1691) tab. 22, fig. 4 et Almag. p. 100

(excl. syn.).

Agnmonia m,olucca Rumph. Herb. Amboin. VI (1750) p. 38 tab. 15

% 2.

Harruga Jav. ex Hasskarl; Ceylon-tea vel Wal-te-kola Ceyl.

ex Moon et Thwaites.

Hab. in Japonia: Savatier n. 621, prope Jedo in hortis: Hilgendorf,

prope Jokohama: Maximowicz, Naumann, SchottmUller n. 219, Wicbura

«• 929, prov. Schimane: U. Faurie n. 1917, prope Nagasaki: R. Oldbam

n- 4^1; Mandschuria in Tsien Mts.: Faber; Corea in arenosis humidis

vulgaris m. Jul. fl. et fr.: U. Faurie n. 416, in agris Goreae mediae m.

Sept. fl. et fr.: idem n. 418; China in prov. Schantung prope Tsingtau:

Scbindler n. 210 a, 247, prov. Schensi sept.: Giraldi n. 273, merid.: idem

n- 2899, prov. Hupeh: Henry n. 388, Nan ch'uan: v. Rosthorn n. 1599,

prope Shanghai: E. Faber, ins. Hainan: Henry n. 8269; Formosa: R.Old-

ham n. 258; Ins. Philippinenses: Cuming n. 593, 594, Luzon: A. Lobbr

n. 3626, Mindoro ad Puerta Galera: Elmer D. Mbrill n. 3335, Palawan m.

<) Bidens chinensis Blume Bijdr. Flor. Nederl. Ind. 13. Stuck (1826) S. 913 scheint

albtis (L.) O. E. Schulz zu sein: dageeen RehOren B. sunda

0- E. Schulz.

pilosus

12*
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Jan. fl. et fr.: J. Bermejos n. 345; Amboina: ex Rumphius; Novo-Guinea

in Kaiser-Wilhelmsland ad Finschhafen m. Apr. fl. et fr.: M. Hollrung n. 40,

860, ins. Tami in campis: G. Bamler n, 49; Timor: Gomes da Silva n. 198;

Java: Zollinger n. 2284; Siam prope Bangkok m. Jan. fl. et fr.: ScnoxT-

HULLER n, 445; Tenasserim ad Tavoy, Pegu prope Prome: Wallich Cat.

3189/299 a, d, e, f; Ceylon prope Mgandamalej m. Febr. fl. et fr.: Klein,

prope Kaltura: exMooN;PeninsulaIndiae orient alis: Wight n. 1451,1606.

Bourbon: Boiyin n. 1155; Madagascar: R. Baron. — Abyssinia

ad stationem Habab in fruticetis 1560 m alt. m. Sept. fl. et fr.: Hilde-

BRANDT n. 415, in saxosis montium et vallium prope Adoam et prope

Gaha-Meda ad Dschadscha 310—2190 m alt. m. Sept. et Oct. fl. et fr.:

ScHiMPER n. 234, 305, 321, 337, prope SchoUoda: idem n. 285; Africa

orientalis prope Daressalam in ruderatis m, Sept. fl. et fr. : Stuhlmann

n. 8529, Usambara ad stationem Amboni 50 m alt. m. Jun. fl. et fr.:

C. HoLST n. 2908, ad Takaungu in fruticetis densis 25 m alt. m. Sept. fl. et

fr.: F. Thomas n. II. 49, ad Kilimandscharo prope Moschi m. Apr. fl. et fr.:

Merker n. 873; Africa centralis in distr. Bongo prope Gurfala in fruti-

cetis silvaticis m. Apr, fl. et fr.: G. Schweinfurth n. 2240, in distr. Karagwe

ad Kafuro 1350 m alt. m. Mart. fl. et fr.: Stuhlmann n. 1855, Njassaland:

J. Buchanan n. 914, ibidem inter Kondowe et Karonga 625—1875 m alt.

m, Jul. fl. et fr.: A. Whyte cum B. pil; Africa australis in Transvaal,

distr. Lydenburg in fruticetis ad dejectum aquae m. Febr. fl. et fr.: F. Wilms

n. 843, ibidem in hortis: n. 845 cum B. pil^ prope Mailas Kopje in fruti-

cetis 800 m alt. m. Mart, fl.: R. Schlechter n. 4568, Pondoland: F. Bach-

MANN n. 1586, 1587; Africa austro-occid. Deutsch-Siidwestafrika prope

Otjimbingue: Ilse Fischer n. 4, prope Windhuk: Former n. 9, prope Oka-

handja inter frutices 1200 m alt. m. Maj. fl. et fr.: R. Marloth n. 1373,

ibidem in graminosis m. Mart. fl. et fr.: Dinter n. 11. 18, Amboland m.

Jan. fl. et fr.: H. Schinz n. 717, Rautanen n. 75; Africa occid. Angola

prope San Salvador in ruderatis m. Jan. fl.: R. Buttner n. 106; Lunda ad

flumen Lulua m. Maj. fl.: Pogge n. 235, 239, ad Mukenge Campine m.

Mart. fl. et fr. : idem n. 1296 cum B, pil var. dubiOj Guinea gallica ad

Campine Ghinchoua m. Maj. fl. et fr,: H. Soyaux n. 35, Cabo Verde in S.

Nicolai insula ubique frequens post pluvia: Carl Bolle.

Var. j3. abyssinicns (Schultz Bip.) 0, E. Schulz. Caulis, folia, pedun-

culi, involucri squamae pilis articulatis crispis griseis ± dense obtecta.

Bidens ahyssinicus C. II. Schultz Bip.! in Walp. Repert. VI (1846—47}

p. 167.

Bidens ahyssinicus C. H. Schultz Bip. var. quadriaristatns Hochst. in

Schweinfurth^ Beitr. Flor. Athiop. I (1867) p. 142 n. 729.

Bidefis pilosm Oliver et Hiern! in Oliv. Flor. Trop. Afr. Ill (1877)

p. 392, pro parte — non Linn.

Bidens quadrisetus Hochst. in Oliv. I. c. p. 393.

v
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nomen nudum.

icus Schultz Bip. var. indsifolius

Zellim-Tannag et Hance-Kelbo Abyss, ex Schimpm' et Schwein-

furth. 1)

Hab. in Abyssinia: Petit, prope Gageros 1250 m alt.: Schimper

n. 105 cum planta typ., 196, prope Scholloda: idem n. 288, prope Dje-

ladjeranne ubique: idem 3. sect. n. 1427, prov. Tigre: Staudt n, 290, prope

Humpata in graminosis m. Maj. fr.: Bertha Fritzsche n. 93; Usarabara in

cultis frequens m. Oct. fl. et fr.: G. Holst n. 45 cum Bid, pil. var. albo.

Form, simplicifolius 0. E. Schulz. Planta exigua, ca. 0,20 m alta.

Folia simplicia, ovata, 3 : 1,5 cm.

Hab. in China in prov. Hupeh: Henry n. 388 cum planta typica.

2. In Siidamerika kommt eine Bidens-Xvi vor, welche Bidens chinensis

in mancher Hinsicht ahnlich ist. Sie unterscheidet sich von ihm durch die

nachstehenden Charaktere

:

Bidens snbalteruaus DC. Planta altior, usque 2 m longa. Caulis pal-

Hde viridis, longitudinaliter rubro-striatus; rami superiores saepe alter-

nantes. Folia inferiora simplicia, oblongo-ovata, basi obtusiuscula vel in

petiolum breviter decurrentia, apice acuta, margine crenato-serrata, 5—9 cm
longa; media et superiora pinnatifida, <—3-juga: foliolum terminale lan-

ceolatum, longe acuminatum, foliola lateralia proxima simplicia, ± decur-

rentia, saepe subalternantia, ima ± pinnatisecta. Achenia minora, 0,8

<,i cm longa, plerumque glabra, 4-, rarius 3-aristata, aristis suberectis,

brevibus, 1,5—2,5 mm longis.

Bidens subalternans DC. Prodr. V (1836) p. 600.

Bidens dichotomus DC. 1. c. p. 597, non Desf.

Bidens quadrangularis DC. 1. c. p. 600.

Bidens pilosus Baker in Mart. Flor. Bras. VI. 3 (1884) p. 244, pro

parte — non Linn.

Amor seco Argent ex Schickendantx

.

Hab. in Brasilia: Commerson et Lund ex DC, Ackermann, circa Rio

de Janeiro: Ponson ex DC, prope Bahia: Lhotzky, ibidem in cultis: Salz-

MANN ex DC, prov. Mattogrosso prope Fazenda Perrot ad Cuyaba de larga

"1- Apr. fl. et fr.: R. Pilger n. 505; Paraguay prope San Bernhardino in

<) Wie bekannt, verdanken die Bidens-kvien ihre Verbreitung den leicht abfallen-

uen Achanien, welche sich miltelst der mil Widerhakchen versehenen Aristae an vor-

^eistreifenden Menschen und Tieren befestigen. Dadurch warden sie lasligc Unkrauter.

^echt anschaulich schildert Schimpeb das Auftreten von Bidens chinemis in Abyssinian:

Die Pflanze ist vom Oktober bis Januar eine Landplage fiir den Wanderer, weil sich

O'e Friichte massenhaft in seine Kleidung einbohren. Der Mensch wird hierdurch in

emen bestachelten Igel verwandelt und gleichsam durch Nadelstiche geplagt. Die Pflanze

^erdu-bt den Reisenden die schOnsten Ruhepl&tze im Baumschalten, w6il sie dort am
haufigsten w&chst.
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arvis m. Dec. fl. et fr.: E. Hassler n. 3623; Uruguay ad Concepcion m.

Apr. fr.: (i. Niederlein n. 95; Argentina prope Buenos* Aires ad Almagro-

Flores m. Apr, fl. et fr.: G. Bettfreund et Isolina Koster n. 461, prope

Cordoba frequens m. Nov. fl. et fr,: C. Galander, P. G. Lorentz n. 219, 650,

prov. de Gatamarca ad Fuerte de Andalgala m. Maj. et Dec. fl. et fr.:

F. Schickendantz n. 127 (cum B. pil var. alb. mixt.), 138, 158.

Bidens dichotomuSj welcher von Desfontaines in Tabl. de TEcoIe de

Botanique du Mus. D'Hist. Nat. 1. ed. (1804) S. 108 als nomen nudum auf-

gefiihrt wird, erhielt durch Persoon Syn. Plant. II (1807) S. 393 und

Poiret Encycl. Suppl. I (1810) S. 630 eine kurze Beschreibung. Diese

Pflanze scheint aber nicht zur Gattung Bidens zu gehoren; sie wird auch

von Desfontaines selbst in Gatal. Plant. Hort. Reg. Paris. 3. ed. (1829) S. 185

als ein Synonym zu Blainvillea rhomboidea Cass, gesetzt. Hingegen ist

B, dichotomies DC. a. a. 0., wie sich aus der Diagnose ergibt, ein echter

Bidens. der wohl sicher zu der oben beschriebenen Art zu stellen ist.

Bidens suhalternans DC. besitzt

Bidens

megapotamicus identifiziere, Er weicbt nur durch andere Blattbildung von

B. suhalternans ab und bildet mit ihm eine Gesamtart.

Bidens megapotamicns Spreng. Folia bipinnatifida: segmentum ter-

minale anguste oblongum vel lineare, longe acuminatum, lobi jugorum

lateralium angustissima, sub- vel integra.

Bidens megapotamieus Spreng. Syst. Veget. Ill (1826) p. 454; DC.

Prodr. V. p. 604.

Bidens bipinnattis Griseb. Symb. Flor. Argent. (1879) p. 198 n. 1199;

Baker in Mart. Flor. Bras. VI. 3 p. 244, pro parte — non Linn.

Bidens pilosus Baker! 1. c, pro parte — non Linn.

Bidens pilosus L. var. bipinnatiis 0. Kuntze! Revis. Gen. Plant. I

(1891) p. 322.

Amor seco, Las frutas saetilla Argent ex Galander et Schicken-

dantx.

Hab. in Brasilia: Sellow n. 607, prov. Goyaz: Gardner n. 3851,

prov. Rio Grande do Sul: Sellow ex Spreng.; Argentina prope Buenos

Aires: Schnyder n. 922, ibidem ad Almagro-Flores: C. Bettfreund et J. Koster

n. 460, prope Cordoba m. Mart. fl. et fr.: C. Galander, 0. Kuntze (capitulis

monstr.), ibidem in Sierra chica ad Colanchanga m. Febr. fl. et fr.: G. Hiero-

NYMus, prov. de Gatamarca ad Yacutula m. Mart, et Dec. fl. et fr.: F. Scbicken-

dantz n. 16, 57, in valle de las Granadillas m. Febr. fl. et fr.: P. G. Lorbntz

n. 562, ad ChacrariU de los Padres m. Nov. fl. et fr.: G. Hibronymus et

P. G. Lorbntz cum B. subalternanti.

4. Die zuletzt behandelte Pflanze ist wegen der Differenzierung der

Blatter von den meisten Autoren fur Bidens bipinnatus L. ausgegeben
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worden, von dem sie sich aber ohne weiteres durch die kurzen, aufrechten

Aristae und die langen, schmalen Blattzipfel unterscheidet.

Bidens hipinnatus L. ist eine echt nordamerikanische Art, welche in

den Vereinigten Staaten von Rhode Island bis Arizona, Texas und Florida

verbreitet ist, Merkwiirdigerweise ist sie im Florengebiet der Antillen bis-

her noch nicht gesammelt worden. Hier wird sie durch eine verwandte

Art, Bidens cynapiifolius H. B. Kth., ersetzt, welche durch weniger zer-

teilte Blatter mit breiteren, eng gesagten Blattchen, durch zuriickgekrummte

Achanien, von denen die auCeren meist dicht behaart sind, und durch eine

groBere Anzahl von Aristae von ihr abweicht. Infolge des regen Verkehrs,

den die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit anderen Landern unter-

halten, ist Bidens hipinnatus weithin verschleppt worden. — Es mogen

an dieser Stelle nur die hauptsachlichsten Synonyme und die geographische

Verbreitung der Pflanze nach dem Material des Kunigl. Bot. Museums zu

Berlin-Dahlem folgen:

Bidens bipiniiatus L.

L. Spec. Plant. 1. ed. II (1753) p. 832; Lam. Encycl. t. p. 4U; Michx.

Flor. Bor. Amer. II. p. 135; Willd.! Spec. Plant. III. 3. p. 1721 ; Pursh Flor.

Amer. Sept. II. p. 566; Elliott Sketch II. p. 432; DC. Prodr. V. p. 603;

Torrey and Gray Fl. North Amer. II. p. 354; Ohver et Hiern! in Oliv.

Flor. Trop. Afr. III. p. 393; Asa Gray Synopt. Fl. North Amer. I, 2 p. 297;

Wiegand in Small Flor. Southeast. Unit. Stat. p. 1280.

Bidens decompositus Wall.! Catal. (1828) p. 110 n. 3188/298; DC.

Prodr. V. p. 602; Thwait. Enum. Plant. Zeyl. p. 165.

Bidens Kotschyi Schultz Bip.! in Walp. Repert. VI (1846—47) p.
168i).

Kerneria bipinnata Godr. et Gren.i Flor. Franc. II (1850) p. 169;

Reichenb. fil. Deutschl. Flor. XVI. p. 26 tab. 942 II, fig. 16—19.

Bidens pilosus L. var. 3. deco?nposit?is Hook. fil. Flor. Brit. Ind. Ill

(1882) p. 310.

Bidens pilosus L. p. discodeus Schultz Bip. form. 5. hipinnatus (excl.

Portor. et Venez.) et form. 6. decompositus (excl. Trinid.) 0. Kuntze Revis.

Gen. Plant. I (1891) p. 322.

Bidens pilosus L. var. p. hipinnatus Trimen Flor. Ceyl. Ill (1895) p. 41.

Chrysanthemum aquaticum foliis multifidis cicutae nonnihil simili-

biis virginianum Herm. Hort. Lugd. Bat. Catal. (1687) p. 146.

. Cfmisanthemum cannahinum bidens virginianum cicutariae foliis

flosculis conniventihus Moris. Plant. Oxon. Ill (1 699) p. 1 7 sect. 6, tab. 7,

%. 33.

Chysanthemum americanum Cordis Indi folio Herm. Parad. Batav.

(<705) p. 123, tab. 123 (excl. syn. Pluk. et patr. Corass. et Bras.).

^) Bidens paleaceus Vis. Nuovi Saggi della Accadem. Scienz. fis. Padova V. S. 266

etL'Orto bot. Padova S.I 35, n. v.; Walp. Repert. II (1843) S. 618, VI. S. 4 68, dessen Heimat

Nubien ist, gehOrt nach der Beschreibunff in den Formenkreis von Bidens pilosus L,

-.- ^
. -i ^
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Hab. in Americae septentr. civitatibus New York, Pennsylvania,

Ohio, Kentucky, Illinois, Missouri, Colorado, Texas, Georgia, Florida.

Fig. A
D Scheibenbliite

(

vergr.).

Bidens pilostis Linn. A Hullblatt, B auCere, C innere Spreuschuppe,

6mal vergr.), JS Randfrucht, F innere Frucht (beide 3nial3lute (samtlich 6mal vergr.), jE Randfrucht, F innere Frucht (beide 3nial

O Bidens pilosus Linn. var. albus (Linn.) 0. E. Schulz, sterile Strahlbliite.

IS pilosus Linn. var. dubius (Cass.) 0. E. Schulz, Randbliite (6mal vergr.).J? Bidens pilosus

J

N-

J Hullblatt (6mal vergr.), K Ach^nium (3mal

vergr.).

M Bidens chinensis (Linn.) Willd.
vergr.), L Querschnitt durch dasselbe [10 mal vergr.), M ^muiyu ^oiuai vc^ie-/.

Bidens tener 0. E. Schulz N Hullblatt (6mal vergr.), Achanium (3mal vergr.).

--'- P Habitusbild, Q Hullblatt, R Blute, S Frucht-

(3 inal

P- Bidens Engleri 0. E. So

stand, T Querschnitt durch ein Achanium.

>:

r

\^

'A

^"-^



f J
r

i
Bidens chinensis (L.) Willd. und verwandte Arten. 185

r n. III. 778.

-I

America merid. in Brasilia, prov. Minas Geraes: A. F. Regnell

Europa in Tirolia austr. ad Bozen, Vigo de Fassa, Trento, Monfelice^

Rovereto, Mori, Mte. Baldo; Italia bor. ad Verona, Desenzano, Brescia;

Gallia austr. prope Montpellier, in distr. Bouches-du-Rhone, ad Martigues.

Africa occid. in Kamerun ad stationem Jaunde in ruderatis: Zenker

erun

MANN n. 39,687, distr. Kong, ad Malange m. Oct. fl.: Pogge n. 283; Africa
austr. in Natal adUmzunjatiriver: M. Wooon. 4731; Africa orient. Conioren:

Schmidt n. 316^ insula Airgasilia prope Kitanda: Kersten n. 124, Mada-
^

gascar seplentr. in montibus Amber dictis prope Ambdhitsi in graminosis:

HiLDEBRANDT n. 3380a, Socotra: Bayley Balfour n. 715, prope Tamarida:

ScBWKiNFURTH n. 296, Nubia ad stagna pluvialia in radice orientali montis

Arasch-Cool m. Sept, fl. et fr.: Kotschy n. 79, ad. flum. Bahr-el-Abiad

prope EI-Hadsa: Pfund n. 316.

Asia in Nepalia: Wallich n. 3188/298a, Himalaya bor.-occid. in re-

gione subtropica: Thomson, Ceylon in distr. Batticaloa hand frequens:

ex Thwaites, China prope Peking: Bretschneider n. 387, prov. Szetschuan

septent. in valle fluminis Poiho: G. N. Potanin, Co^ea media m. Sept. fl.

et fr.: U. Faurie n. 768.

5. Der auf den westindischen Inseln und im nordlichen Sudamerika

vorkommende Bidens cynapiifoUus H. B. Kth. ist dadurch ausgezeichnet,

daB sich, wie schon oben erwahnt, am Rande des Diskus einige Achanien

entwickeln, welche sich wesentlich von den inneren unterscheiden. Sie

sind kiirzer als die iibrigen, dicht behaart und mit 4 bis 6 ungleichlangen

Grannen besetzt. Eigentumlicherweise findet sich auch in Ostindien eine

entsprechende Art. Sie zeichnet sich aber auf den ersten Blick durch

langere Achanien und Aristae aus, ferner auch durch die Biattchen, welche

nur wenige Sagezahne besitzen. Die Diagnose lautet:

Bidens lasiocarpus 0. E. Schuiz (n. sp.]. Herba annua, 0,15—0,30 m
Jilta. Gaulis quadrangulus, subglaber, ramosus. Folia petiolis 2—1,5 cm

Jongis pilosulis, pinnata, 1—2-juga: foliolum terminale obovatum, apice

acutum, mucronatum, utrinque 1~2-serratum, ad basin integrum, 1,5—2:

^2—1 cm, foliola lateralia minora, ovata, sessilia vel decurrentia, pauci-

serrata; membranacea, glabriuscula. Capitula sub anthesi 5 mm longa,

subradiata. Involucri squamae lineares, 4,5 mm longae, ciliatae. Paleae

5 mm longae. Flores radiales pauci, paleas parum superantes, steriles.

Achenia longissima, 1,8—2,4 cm longa (aristis exceptis), 0,75 mm crassa,

linearia, subattenuata, erecta, compresso-tetragona, paleas manifesto supe-

rantia, nigrescentia, pilis erecto-patentibus disperse pilosa, aristis 3—4 erecto-

Patentibus 3,5—4,5 mm longis munita, exteriora nonnulla breviora, 1,5 cm

^onga, subrecurvata, dense hirta, aristis 5 inaequilongis praedita.

Hab. in India orientali, distr. Scinde: Stocks n. 608.

L
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6. SchlieBlich sind noch zwei andere korrespondierende Arten er-

wahnenswert. Beide sind zarte Pflanzen mit zumeist ganzen Blattern und

wenigbliitigen Kopfchen. Die eine wachst in Zentral-Amerika, die andere

in Zentral-Afrika.

a. Bidens tener 0. E. Schulz (n. sp.). Herba annua, tenera, 0,10

0,30 m alta. Gaulis tetragonus, tenuis, 0,75— 1 mm diam., subglaber,

simplex vel parce ramosus. Folia petiolis 1—2 cm longis, simplicia, ovata,

ad apicem acuminata, basi rotundata vel truncata, sed in petiolum pro-

ducta, utrinque argute serrata, 3

—

5,5:1,7—3 cm (rarius inferiora trifolio-

lata: foliolum terminale foliis simplicibus aequale^ foliolalateralia multo minora,

ovata, acuta, 1,3 : 1 cm, sessilia) valde membranacea, ciliata, supra hie

illic pilosa. Capitula inconspicua, 3,5—4 mm longa, pauciflora, discoidea.

Involucrum 4-phyllum: squamae lineares, ad apicem subdilatatae, obtusius-

culae, sed apiculatae, ad basin breviter ciliatae, 4 mm longae. Paleae ex-

teriores lanceolatae, acutiusculae, 4 mm longae, margine anguste hyalinae,

interiores angustiores. Flores disci 6— 8, viridulo-flavi, 3,25 mm longi:

corollula 2,5 mm longa, tubulosa, ad basin attenuata; ovarium 3-aristatum.

Achenia 1,2—1,5 cm longa (aristis exceptis), 0,75 mm lata, linearia, recta

vel vix recurvata, multo longiora quam pAleae, compresso-tetragona, longi-

tudinaliter 8-sulcata, glabra, nigrescentia, aristis plerumque tribus 2,5

3 mm longis.

Hab. in Costarica in sylvis prope Boruca m. Nov. fl. et fr.: H. Pittier

n. 4528; Colombia ad Santa Marta 150 m alt. m. Nov. fl. et fr.: H. H.

Smith n. 512.

b. Bidens Engleri 0. E. Schulz (n. sp.). Differt a specie praecedente:

Caulis crassior, 1,5—2 mm diam., a basi ramosus. Folia petiolis 1,5

3,5 cm longis, simplicia vel ternata: foliolum terminale maximum. Achenia

latiora, 1 mm lata, recta, aristis 2— 4 munita.

Hab. in Africa central!, distr. Djur prope Seriba Ghattas in sylva

Genena dicta m. Nov. fl. et fr.: Georg Schweinfurth n. 259 h sub nomine

B. pilosus L. var. paiiciflorus^ ad flumen Schari m. Oct. fl. et fr.: Aug.

Chevalier n. 2816.

Zur Orientierung (iber die mit Bidens pilostis L. verwandten Arten,

welche ich besonders studiert babe, mochte ich am Ende dieser Arbeit eine
4«

Ubersicht geben:

Conspectus specierum.

A, Aristae erecto-patentes, divaricatae, refractae.

I. Capitula 4 5—35-flora. Folia media pinnata, rarissime

simplicia.

a. Folia simpliciter pinnata: foliola lata.

1. Achenia paleas parum superantia B, pilosus L.

2. Achenia evidenter loneiora auam naleae ....£. dominaensis 0. E. Schulz

i
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b. Folia bipinnata.

<. Achenia recta, omnia glabra vel disperse pilosa.

a. Foliola ovata, multiserrata, tantum inferiora

pinnatisecta 5. chmemis (L.) Willd.

h. Foliola angusta, pauciserrata, omnia pinnati-

secta.

1, Pedunculi breviusculij 2— 5 cm longi ... 5, bipinnattcs L,

2, Pedunculi elongati, 6— 9 cm longi .,..£. Bigdovii A, Gray

2, Achenia exteriora ± recurvata et plerumque

insigniter dense hirta.

a. Achenia interiora 1,8—2,4 cm longa. Foliola

pauciserrata J5. lasiocarptis 0. E, Schulz

b. Achenia interiora breviora, 0,7

—

I,? cm longa.

Foliola multiserrata.

1. Aristae divaricatae B. eynapiifolius H.B.K.

2. Aristae nonnullae refractae B. riparitcs H.B.K.

II. Capitula 6— 12-flora. Folia media saepe simplicia.

a. Achenia 0,75 mm lata. Folia fere cuncta simplicia . B, tenei' 0. E. Schulz

b. Achenia \ mm lata. Folia interdum ternata ... 5. Engleri 0. E. Schulz

Aristae erectae.
,

I. Folia simpliciter pinnata, \—2-juga: foliolum termi-

nale ovatum, foliola ima saepe trisecta B, sttbaUerna7is DC.

II. Folia bipinnatifida : foliola oblonga vel linearia . . . S, megapotamicus Spr.

t
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Die Pflanzendecke Sildost-Borneos.

Beitrage zur Kenntnis der Flora and Fflanzengeographie von Borneo. IV.

Von

Hubert Winkler.

Vergl. Bot. Jahrb. XLIV. S. 497—571; XLVIII. S. 87—US; XLIX. S. 349—380.

Mil Taf. Ill u. IV.

Wo der Botaniker die groBte Insel des malayischen Archipels, eine der

ruBten uberhaupt, auch betritt, findet er noch eine Menge dankbarer Auf-

gaben. Erst 1896 ist Borneo zum erstenmal von Nieuwenhuis durchquert

worden. Aber selbst die kustennaheren Strahlen des Gebirgssterns der

Insel, die nicht so schwierig zu erreichen sind, haben eine botanische

Durchforschung zum groBten Teil noch nicht erfahren, obgleich ich schon,

ohne wohl Vollstandigkeit erreicht zu haben, i 8 Namen botanischer Reisen-

den zahle, deren Forschungsgebiet meist atif den kleineren nordlichen, bri-

tischen Teil fallt, Eine anschauliche Schilderung *) der Vegetation von Sara-

wak hat uns vor einigen Jahren Beccari beschert, nachdem seit seinem

dreijahrigen Aufenthalt (1865—68) vierzig Jahre vergangen waren. Einen

Teil seiner systematischen und biologischen Forschungen hat er in den

»niustraz. d. nuove Piante Bornensi*^] »Malesia«3j niedergelegt. Den hoch-

sten Berg, den im Norden der Insel gelegenen, 4175 m hohen Kinabalu,

haben auBer Beccari die Englander Low, Witehead, Haviland und Hose

bestiegen, deren Ausbeute Staff bearbeitet und einer — soweit mOgUch

eingehenden pflanzengeographischen Betrachtung^] zugrunde gelegt hat.

In Zusammenhang mit der schon erwahnten ersten Durchquerung

von Borneo durch Nieuvenhuis steht ein etwa zehnmonatlicher Aufenthalt

i) 0. Beccarf, Nelle Foreste di Borneo. Viaggi e ricerche di un naluralista. r^-

Wanderinrenze 1902. — Englisch unter dem Tilel:

London 4904.

2) 0. Beccari, Illustraz. d. nuove Piante Bornensi, 5 pti. Firenze 4 869

—

74.

3) 0. Beccari, Malesia. 3 vol. Genova 4 877, 4 884, Firenze 4 889.

4) 0. Staff, On the Flora of Mount Kinabalu in North Borneo (Transact, of Linn.

Soc. 2. ser. IV, 4 894).

i
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Die Pilanzendecke Siidost-Borneos. 189

H. Halliers in Westborneo und am oberen Kapuas (Sept. 1893 bis Juni 1894),

einem Gebiet, in dessen Nachbarschaft vorher(3. Juli 1874 bis 18. Jan. 1875)

schon Teysmann einige Monate sich aufgehalten und gesammelt hatte. Die

Ausbeute beider — die von Hallier allein belaufl sich auf mehr als

3000 Nummern — ist erst vor kurzem in Buitenzorg fiir die Bearbeitung

in Angriff genommen worden. Hallier verdanken wir zwei Vegetations-

skizzen^) dieses Gebietes,

Der siidostliche Teil der Insel ist Anfang der BOer Jahre des vorigen

Jahrhunderts von Korthals bereist worden. Seine Sammlung scheint nicht

sehr umfangreich und ebenfalls zum Teil noch unbearbeitet zu sein. Die

botanischen Sammlungen Grabowskis sind durch ein SchifTsungliick leider

fast ganz verloren gegangen. Dieser mehr zoologisch interessierte Reisende

hat vom Siidosten eine allgemeine pflanzenphysiognomische Schilderung 2)

gegeben. Eine kurze Exkursion fuhrte Schlecbter von Samarinda aus ins

untere und mittlere Mahakkam-Gebiet ; seine Ausbeute wird mit der meinigen

zusammen bearbeitet. Der siidostliche Teil von Borneo war auch das Ziel

meiner im Jahre 1 908 unternommenen Reise, deren Verlauf ich im

44. Bande von Englers Botan. Jahrbxichern bereits dargestellt babe. (Mit

Karte).

Beccaris Schilderungen aus dem Norden der Insel werden wohl viel-

fach auch fur ihre iibrigen Teile zutreffen. Denn soweit man es iibersehen

kann, scheint sowohl die Zusammensetzung wie die Physiognomie der For-

mationen in ganz Borneo recht groBe GleichmaBigkeit aufzuweisen. Ein-

formig ist die Vegetation von Borneo deshalb aber durchaus nicht. Wenn
Bock in seiner abenteuerlichen Reisebeschreibung sagt, daB ein Affe von

der Nordspitze der Insel bis zur Siidspitze gelangen konnte, ohne je den

Boden zu beriihren, so gibt das eine ubertriebene Vorstellung von der Aus-

dehnung des Waldes. Es herrscht eine groBe Mannigfaltigkeit von For-

niationen.

Die geologischen Verhaltnisse des Landes sind kurz folgende.

Borneo liegt nicht auf jener groBen Bruchlinie, deren Verlauf durch die

Vulkane Sumatras und Javas gekennzeichnet wird. Jungere Eruptivgesteine

treten daher nur an sehr vereinzelten Stellen und in geringem Umfange

^^f, am ausgedehntesten in der Osthalfte der kleinen Insel Pulu Laut an

der Sudostecke Borneos. Das gebirgige Skelett des machtigen InselkOrpers,

das sich vom Zentrum aus in funf Zugen nach ihren Ecken erstreckt, be-

steht aus krystallinischen Schiefern und alteren Eruptivgesteinen. Daran

schlieBt sich gurtelartig ein tertiares Hiigelland, das an vielen Stellen Kohlen-

<) H. Hallier, Uber Paphiopedilum und die Hochgebirgsflora des Berges KHamm

^ West-Borneo (Ann. du Jard. hot. de Buitenzorg XIV. !, 4 896). — Die botanische Er-

lorschung Mittel-Borneos (NaturwissenschafU. Wochenschrift, 1S96).

2) Der Distrikt Dusson Timor in SO.-Borneo (Ausland, 1884). — Streifiuge durch

® malayischen Distrikte SO.-Bomeos (Globus, 4890).
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lager fiihrt. Dann folgt ein verhallnismaBig schmaler Saum diluvialen

Landes, das Gold, Platina und Diamanten birgt. Die librig bleibenden

weiten, keilformigen Strecken stellen alluviales Sumpfland dar, das von

Riesenstromen durchzogen wird und in Siidost-Borneo die Halfte des ganzen

Landes umfaBt.

Eine sehr eigentumliche Erscheinung sind die sog. »Danaus«, kleinere,

z. T. aber auch recht ansehnliche Landseen, die sich im Mittellauf der

Fliisse in paralleler Richtung zu diesem erstrecken. Sie sind entstanden

aus Versumpfung alter, allmahlich abgeschnittner und ausgeschalteter FIuB-

windungen, Ihre Uferausdehnung ist in den verschiednen Jahreszeiten

auBerordentlich schwankend. Wo man zur Regenzeit eine weite Wasser-

flache durchfahren muB, trifft man zur Trockenzeit nur ein schmales Rinnsal,

eben die alte ausgeschaltete FluBschleife.

Uber die Ablaufperioden und die Amplitude der klimatischen Phano-

mene, die Borneo beherrschen, ist bisher wenig Genaues bekannt. Da das

Auftreten einiger besonderer Pflanzengemeinschaften, wie noch gezeigt war-

den wird, nur von Bodenverhaltnissen abhangig ist, so genugt es bier, sich

daran zu erinnern, daB der allgemeine Charakter des Klimas von Borneo

ein echt tropischer ist; d. h. hohe, vor allem aber relativ gleicbmaBige

Temperaturen im Verein mit hoher Luftfeuchtigkeit erzeugen eine die Ver-

dunstungshohe des Pflanzenwuchses stark herabmindernde Treibhausluft.

Die Temperatur beginnt nach Grabowski um 6 Uhr morgens mit ± 22^ C,

steigt mittags auf 31—42^G., zeigt bei Sonnenuntergang 27^ G. und fallt

gegen 10 Uhr abends wieder auf 22° C. zuriick. Bald nach dem hochsten

Thermometerstande treten oft heftige Gewitter und Regengusse und eine

damit verbundene starke Temperaturerniedrigung ein. Des morgens sind

Nebel haufig und der Taufall ist sehr stark. Die Gebirgsnebel reichen

ubrigens in Borneo weit tiefer herab als z. B, in Java. Das MaB der Nie-

derschlage mussen wir als hedeutend bezeichnen, doch ist es langst nicht

so hoch wie in manchen anderen Tropengebieten. Die Zahl der Regentage

schwankt zwischen 100 und 200, die Niederschlagsmenge zwischen 2000

und 3500 mm. Die eigentliche Regenperiode fallt zwischen Oktober und

Marz, die Zeit des Westmonsuns.

.j

Primare Formationen.

Die mangrove.

Nahert man sich von Suden her der gewaltigen Miindung des Barito,

so ist von Mangrove nicht viel zu entdecken ; dem Barito fehlt Deltabildung.

In ausgedehnten Bestanden tritt sie auf der Ostseite der Insel auf, an den

Astuaren des Sungei Passir und des Mahakkam. Sie bietet das be-

kannte, oft gezeichnete Bild. Hinter der Mangrove setzt Nipa fruticans

Li
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s

f

Wurmb, ein i). Weit hinauf begleitet sie oft von der Kiiste aus im Bereich

des Brackwassers als zusammenhangender Saum die FiuBufer: ein immer

gleiches, immer wiederkehrendes Bild.

Eine eigenartige Mischung von Mangrovepflanzen mit Urwaldelementen

fand ich entfernt von der Kiiste bei Kwaru, in einer morastigen Verbrei-

terung des Sungei Passir, wo sich die Flutwelle des Meeres noch stark be-

merkbar macht. Rhixophoi^a fehlt hier ganz. Den Hauptbestandteil der

Vegetation machte Briiguiera gijmnorhixa Lam. aus, daneben reichlich

HeriUera littoralis L.^ sofort erkenntlich an der silberigen Unterseite ihrer

Blatter. Durchsetzt war der Bestand von dem mehr strauchigen Aegiceras

corniculatum (L.) Blanco. Am Rande auf dem scbon festeren Boden waren

Gruppen von Acanthus ilicifolius L. und Acrostickum aureum L. verteilt.

Hier in der stets feuchten Luft iiber dem FluBlauf traten aus dem Urwald

reichlich Epiphyten auf die Mangrovebaume iiber, so daB die von Schimp£r

behauptete Epiphytenarmut der Mangrove jedenfalls auf epiphytenwidrigen

Eigenschaften der Mangrovebaume selbst nicht beruhen kann. In erster

Linie sind es Fame, wie Taenitis^ Vittaria, Cyclophorus^ und Orchideen,

z. B. Dendrobium aloifolium (Bl.) Rehb., D. hicornutum Schltr., Eriu flori-

hunda Lindl., E, velutina Lodd. Doch fand ich auch eine Melastomatacee,

Pachycentiia elliptica Bl. und selbst einen spater noch zu erwahnenden

us

Die Ufervegetation.

NaturgemaB bieten die Unterlaufe der Riesenstrome die Bedingungen

fur eine ganz andere Ufervegetation als die schmalen, tiefer eingeschnittnen

binnenlandischen Verzweigungen der FluBsysteme. In dem breiten Unter-

lauf walzen sich die Fluten trage durch das flache Alluvialland und neigen

stark zur Inselbildung. Wenn die Ufer im allgemeinen auch durch sichere Linien

bezeichnet werden, so kunnen sie doch keine abfallenden Boschungen bilden;

und die Uberflutung zur Regenzeit, bei der die Wassermassen nicht so

plotzlich schwellen wie im Gebirge, gleicht mehr einer seeartigen Uber-

schwemmung. Dadurch ist erstens die Moglichkeit gegeben, daB das Ufer

des eigentlichen FluBbettes in der dort schwachen Wasserstromung eine

schwimmende Vegetation saumt, die nach ihrer ruhigen Entwicklung wah-

rend des Ostmonsuns durch die Fluten der Regenzeit hinweggerissen und

in einzelnen schwimmenden Inselchen, die sich durch irgendwelche Stauung

so dicht zusammenschlieBen konnen, daB sie den FluB fur Fahrzeuge fast

sperren, meerwarts und oft weit auf das Meer hinausgefuhrt wird^). Den

eigenartigsten und schonsten Bestandteil dieser trugerischen schwimmenden

^) Vergl. Winkler, Die Pflanzenwelt der Tropen (Das Leben der Pflanze, Bd. VI,

Stuttgart 1913), Abb. S. 257.

2) Vergl. Abb. I. c. S. 45fi.

3) Vergl. Abb. I. c. S. 396 u. Taf. bei S. 480.
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Pflanzendecke bilden mehrere Arten von Monochm^ia (»Etjeeng« der Ein-

gebornen), hauptsachlich M. vaginalis^). Doch'scheint auch in Borneo

schon die siidamerikanische Eichhornia crassipes (n. 3123 meiner Samm-

lung, vom Ufer des Mahakkam bei Samarinda) an dieser Vegetation teilzu-

nebmen, die sich in Ost- und West-Java von Buitenzorg aus bereits ganz

eingebiirgert bat. Ferner treten in diesen schwimmenden Wiesen der Ufer-

rander verschiedne Gramineen, vor allem Paniceen auf, wie Panicum

cms gain L. var. stagninum Retz., P. aitritum PresL; Polygonum pe-

dunaulare Wall.; auch eine Melastomatacee, Ochthocharis bomeeiisis Bl.;

selbst zwei Fame, Stenochlaena palusiris (Burm.) Bedd. und Nephrolepis

radicans (Burm.) Kubn: alle mit langgestreckten Rbizomen und fein zer-

schlitzten Faserwurzeln. Crinum asiaticum L. bebt seine kraftigen Ro-

setten und Blutenstengel aus diesen Wiesen empor und sucbt sicb auf

eigenartige Weise in die offnere Wasserflacbe vorzuscbieben. Es schickt

namlich lange, mit scbuppigen Niederblattern besetzte Auslaufer aus, an

deren Ende eine neue Pflanze emporwacbst. Diese zuletzt geschilderten

Wiesen fand ich bauptsacblicb an den Ufern der Danaus, aber auch im

Unterlauf des Barito, wo sie meist die Zone binter der Monoehoria ein-

nahmen.

Die Vegetation des festen Uferlandes bildet eine nicht ganz kleine Zahl

von Holzgewacbsen, Baume, Straucher und Lianen, die sich in buntem Ge-

misch Oder in mehr oder weniger reinen Gruppen als schmaler, nicht

immer zusammenhangender Saum hinziehen. Der typische Uferbaum an

den Unterlaufen der Fliisse ist Sonnei^atia acida L. (>Rambai«). In ihrem

aufstrebenden Wuchs, mit ihrer luftigen schwankenden, iiberhangenden

Krone erinnert sie lebhaft an eine Trauerbirke; um den Grund der Stamme

herum brechen zablreiche kurze >SpargeIwurzeln« aus dem Boden hervor.

Ihr gesellen sich zu Bruguiera gymnorhixa Lam. und BarHngtonia race"

mosa Roxb. Keines der librigen UfergehOlze erreicht ibre Huhe, viele sind

nur strauchigen Wuchses, oft von bedeutendem Umfang und buschiger Ver-

zweigung. Besonders haufig tritt auf die 2—5 m hohe, breite, manchmai

auch mehr baumformig wachsende Gluta rhengas L. mit apfelgroBen,

schwieligen Friichten. Einen kleinen Baum stellt Horsfieldia irya (Gaertn.)

Warb. dar, ebenso ein weiBbliihendes Clerodendron. Nicht selten treten

zwei Euphorbiaceen auf, von denen die eine, Croton ardisioides Hook, f.,

einen 5— 6 m bohen Baum bildet; die zweite, ein Glochidion^ ein kleinerer

Baumstrauch, ziebt an durch die Massenhaftigkeit ihrer von karminrotem

Arillus ganz umschlossenen Samen, die auch nach dem Abfallen der weiB-

lich-gelben Kapselwande steben bleiben. Ficus retusa L. var. nitida

(Thunb.) King wird an 10 m hoch. Daneben findet sich merkwurdiger-

weise eine Pflanze, die bisber nur von Finschhafen auf Neu- Guinea be-

\] Vergl. Abb. 1. c, S, 384.
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kannt ist, Brownlowia lepidota Warb., auch dort aus dem Uferwalde.

Warburg bezweifelt die Angabe des Sammlers, nach der sie einen >Busch«

bildet, und glaubt, daB auch diese Art, wie die andern, wohl groBe Di-

mensionen erreiche; doch auch in Borneo tritt sie als 5—6 m hoher, sehr

breiter Baumstrauch auf. Die auffalligsten Bestandteile dieses Ufergebusches

aber sind der tropische Kosmopolit Hibiscus tiliaceus L., Cerbera odollam

Gaertn., gleich hervorstechend durch ihre milchweiBen Bliitensterne wie

durch die an langen Stielen herabhangenden groBen, roten Doppelfriichte,

und zwei Wormia-Arien (»Simpur«) mit groBen, gelben Einzelbliiten. Haufig

kommt in diesem Buschwerk ein mittelhoher Pandanus vor. Von Lianen

und Kletterstrauchern sammelte ich drei Leguminosen und eine Combretacee

mit fast weiBen Hochblattern in den ansehnlichen Bliitenstanden. AuBer-

ordentlich charakteristisch fiir die Formation der Ufergebiische ist Tristella-

teia australasica A. Rich., eine fingerdicke Liane, in deren Namen schon

ihre weite Verbreitung, von Vorderasien bis nach Austrahen, angedeutet

wird. Ebenso haufig ist die noch weiter verbreitete FlageUaria iiidica L.

(>Paikat Iaki«). Hinzu kommen zwei bindfadendunne Asclepiadaceen, und

weithin klettert Raphidophora minor Hook, f, mit dlcken aber unschein-

bar gefarbten Bliiten.

Stellenweise wird im Mittel- und Unterlauf der Fliisse die unmittelbare

Ufervegetation des Landes von einem dichten Saum von Sagopalmen, Metro-

xyhn Rumphii Mart., gebildet^), deren Blatter das beste Material fur

den Atap, die Dachbedeckung, geben, wahrend das Mark der starke-

reichen Stamme an die in groBen Scharen gezxichteten Enten verfut-

tert wird.

Die weitere Umgebung der FluBunterlaufe bildet, wie schon gesagt,

ein unendhches, flaches AUuvialland. Auf ihm treten stellenweise schon

recht ausgedehnte Waldbestande auf, deren Bestandteile festzustellen ich

leider keine Gelegenheit hatte. Vom Urwalde des Hugel- und Gebirgslandes

unterscheiden sie sich jedenfalls dadurch, daB sie viel weniger mannigfaltig

in ihrer Zusammensetzung sind. Oft bestehen ausgedehnte Bestande aus

einem einzigen Geholz, dem :»Galam« [Melaleuca leucadendron L.), dessen

hartes Holz sehr beliebt als Bau- und Minenholz ist. In lichtem Verbande

stehen die hiibschen, weiBrindigen Baume in dem von Humussauren braun-

gefdrbten aber kristallklaren Wasser, das eine trugerische Decke meist von

Gyperaceen und 8tenochlaena palustris (Burm.) Bedd. verhiillt, die, oft

hoch hinaufkletternd, die Stamme des >Galam< mit einem dichten Mantel

bekleiden. Stellenweise babe ich vom Baritolauf aus auch eine sehr hoch-

stammige Facherpalme gesehen, wohl Corijpha umbraculifera Miq., die

ebenfalls zu ganz lichten Bestanden zusammentreten kann.

Andere Baume bilden mehr nur einen Busch. Durch ihren typischen

^) Vergl. Abb. 1. c. S. 396.
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Etagenwuchs fallt Terminalia catappa L. auf, durch seine langen, diinnen,

hangenden Zweige mit zweizeiliger Blattanordnung das miltelhohe Sapium

indicum Willd. Die schon erwahnte Cerhera odollam Gaertn. ist in diesen

Buschformationen nicht selten. Am auffalligslen aber macht sich der

»Bunggur« bemerkbar, Lagerstroemia flos reginae Retz, mit groBen, roten,

ins Violett iibergehenden Bliitenrispen. Der Baum selbst wachst etwas

kruppelig und laBt darin und in seinem zwar ziemlich groBen, aber rauhen

Laub einen Stich ins Xerophile erkennen. Wir werden ihm noch ofter

begegnen.

Oft verschwindet aber auch dieses Gebiisch, und zu beiden Seiten des

Flusses bietet sich dem Auge die weite Ebene offen bis an den Horizont

dar, hier und da von einem schmalen Wasserlauf durchzogen oder groBere

Wasserspiegel zeigend, auf denen zwischen hohen Nelumbiu7n-Sieuge\n

Pistia stratiotes L. in Massen schwimmt. Sonst nur Ried, hauptsachlich

aus Scleria-Arienl Hin und wieder erhebt sich auf hohen Pfahlen eine

Hiitte zur Bewachung der Enten oder eines Reisfeldes. An den Ufern der

Fliisse und als Umfriedung der Felder ziehen sich oft lange, schnurgrade

Reihen der starr-etagenformigen Jugendform von Ceiba pentandra (L.)

Gaertn., hin, einem eingefiihrten Baum, der im ganzen Archipel auBerordent-

lich haufig ist, aber fast niemals zu seiner prachtvollen eichenstarken Riesen-

gestalt heranwachst.

Ganz andre Bedingungen herrschen im Oberlauf an den Ufern der

Fliisse. In dem welligen Diluvium und Tertiar sind sie meist ziemlich tief

eingeschnitten. Zur Regenzeit schwellen sie plGtzlich bis an die Uferkante

oder wohl auch daruber hinaus. Beim allmahlichen Sinken des Wassers

setzt sich dann ein feiner Detritus ab, der eine mehr oder minder steile

BOschung als zaher Schlamm bedeckt. Auf ihr, und zwar vom oberen

Rande her stark iiberneigend, gedeiht nur eine Strauchvegetation, die durch

reichliche Bildung von fasrigen Luftwurzelbuscheln an ihr fast amphibisches

Dasein angepaBt ist. Bis in die jiingsten Auszweigungen hinauf sind diese

Straucher oft von grauem Schlamm iiberzogen.

Ein sehr typisches Gewachs solcher Uferbuschungen, die ich am Sungei

Pahu sab, ist ein Glochidioii (»Loja«), das oft kilometerweit einen zusam-

menhangenden Besatz bildet; 2—5 m Huhe erreichend, laBt es seine in den

huheren Uferlagen aufslrebenden Zweige, wenn es an der BOschung weiter

herabgeht, liberhangen und entwickelt ganze Schleier der beschriebnen

Luftwurzeln. Fast ebenso haufig ist eine strauchige Cryptocarya^ und mit

ihnen zusammen wachst Tarenna fragrans Bl. var. parvifolia Val., ^ bis

3 m hoch, und Petunga salicina Miq. In diesen Ufergebiischen klettert eine

- ^'

weiBblutige Bauhinia neben einer fast schwarz-violelt bliihenden Mucuna^

dazu Acacia peiinata Willd., wie die Bauhinia die BQsche oft voUstandig

uberspinnend. Zu ganzen Knaueln verwirrt sich eine dunne Asclepiadacee.

In dem Schwemmschlamm selbst fuhlt sich Lasia aculeata Lour, wohl,
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eine bis ^4 "^ ^^^e Acacee, die nicht selten in kleinen Bestanden auftritt.

Ein auBerordentlich haufiges Gewachs der offnen Uferbuschungen im
Oberlauf der Fliisse ist ein machtiges Gras, Saecharum spontaneum L.,

das zu mehr oder weniger ausgedehnten Dickichten zusammentritt^j.

An offnen Stellen treten am Uferrande einige sehr charakteristische

Baumgestalten auf, vor alien eine von den Eingebornen als >Binuwang<

bezeichnete Combretacee mit Neigung des Astwerks zum Etagensystem,

groBen Blattern und 20—30 cm langen, abwartshangenden Fruchtstanden.

Der zweite, 10— 12 m hohe Uferbaum, Mitragyne speciosa Korth. (>Kaju

sappat«), erinnert durch Habitus und Beblatterung und von feme auch

durch die Fruchtbildung lebhaft an eine Erie. Durch diese und einige

andre Baume, von denen ich leider kein Material sammeln konnte, be-

schattet, erhebt sich oft eine Buschformation, in der besonders Wm^mia
und Lagerstroemia auftreten, ferner Artocarpus lakoocha Rxb., Vitex tri-

folia L., Bridelia tomentosa Bl.

Wo der Urwald hart an den FluB heranreicht, scheinen gewisse Baume
die durch den Wasserlauf geschaffene Lichtung zu bevorzugen. Wenigstens

fand ich eine Anzahl, die mir im Innern des Waldes nicht begegnet sind,

gerade an seinen Uferseiten haufig. So ein Dracontomehn (>Sinkuwang«),

ein 10— 12 m hoher Baum, dessen xiberhangende Aste mit den frischgrunen,

groBen, gefiederten Blattern ein dichtes, schones, oft fast bis an den Boden

reichendes Laubdach bilden. Hinzu gesellt sich der >Surian< (vielleicht

Toona smrulata [Miq,j Harms) und stellenweise eine etwa 10 m hohe Ficus

mit ganz kurzem Stamm und weit ausladenden, aufstrebenden Asten, die

von einem dichten System erstarkter Luftwurzeln gestutzt werden, ein mit

weiBen Bluten ubersates Styrax. Weniger auffallig sind Otophora alata

Bl. und 0. amoena BL, eine Cryptocarya.

Wahrend mir die Genannten an den Nebenfliissen des oberen Mahak-

kamgebiets auffielen, trat jenseits der Wasserscheide, im oberen Strom-

gebiet des Barito, zwischen Muarah Benangin und Muarah Tewe viel mehr

vorherrschend auf eine uber und liber weiB bluhende Jambosa, deren z. T.

ziemlich starke, etwas krumme und knorrige Stamme sich besonders an

felsigen Uferstellen liber den Wasserspiegel hinausbeugen, an den Zweigen

kurze Luftwurzelbuschel entwickelnd. Von einem anderen haufigen Baum
mit sehr starkem, etwa 30 m hohem Stamm und machtiger Krone, den

die Malayen »Gallagalla« nennen, konnte ich kein Material erlangen, fmde

auch den Namen in Filets Woordenboek nicht. Sapium indicum Willd.

steigt aus dem unteren Stromland bis bier herauf. Naturlich fehlen an

den Boschungen die eben erwahnten beiden Charakterstraucher, Gbckidion

und Cryptocarya nicht. Mitragyne speciosa Korth. kommt im oberen

Baritogebiet seltener vor als jenseits der Wasserscheide. Zwei sehr cha-

^) Vergl. Abb. a. a. 0. S. 489
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rakteristische Gewachse an den FluBlaufen des Urwaldgebiets sind eine

iSaraca-Art, die an den Ufern haufig in langer Reihe auftritt; ferner die

1—2 m hohe Nauclea strigosa Korth,, welche vornehmlich auf den steinigen

Sandbanken der FluBbetten vorkommt. Die Busche bestehen aus aufstre-

benden Zweigen und stellen eine Schirm- oder Trichterform im kleinen dar.

Die typischen Geholze der Vegetation der Uferbuschungen zeigen eine

merkwiirdige Ubereinstimmung in der langlich-lanzettlichen Blattform und

der zweizeiligen Blattstellung. Die Stenophyllie hatte schon Beccari beob-

achtet und durch die haufigen, plotzlichen und starken Anderungen des

Wasserstandes erklart. Die starke Neigung zur zweizeiligen Anordnung der

Blatter scheint ihm entgangen zu sein. Es scheint mir, als ob beide Tat-

sachen eher mit den Beleuchtungsverhaltnissen des Standorts zusammen-

hangen.

Uber die eigentiimliche Vegetation der Danaus kann ich nur wenig

berichten, da ich nur den verhaltnismaBig kleinen Danau Sababila bei

Buntok naher untersucht habe. Die schwimmenden Uferrasen sind schon

erwahnt worden. Nicht sehr groBe Bestande bildet ein kleiner Baum mit

einem Kniewurzelsystem vom Bi^uguiera-Typvis ^ wahrscheinlich eine Eu--

genia (n. 3289 meiner Sammlung); man kunnte ihn als >Sufiwasserman-

grove« bezeichnen. Auf dem festen Uferlande wie auf kleinen Insein steht

in malerischen Gruppen der etwa 6 m hohe >Rassau«, Pandanits 7'adula

Warb., bisher nur von Sumatra bekannt, zusammen mit einer etwa gleich-

hohen, strauchigen Euaenia^),

Der immergriine Kegenwald.

In dem ganzen von mir bereisten Gebiet habe ich nirgends jenen

Typus des Urwaldes getroffen, den man als >Saulenwaldc bezeichnen kann,

der, fast ohne Unterwuchs, weithin den Blick durch die Saulenstamme seiner

Riesen gestattet. Mehr oder weniger dichtes Unterholz durchwebt den

Urwald Siidost-Borneos iiberall. Dagegen ist die krautige Bodenvegetation

oft sehr sparlich. An Bachen und sonst offneren Stellen treten zwar dichte

Bestande von Farnen, Gessneraceen [Cyrtandra])^ Araceen {Alocasia, Schis-

matoghttis^ Homahmena)^ Zingiberaceen [Alpinia^ Plagiostachys^ Horn-

stedtia) und Elatostema auf. Diese letzte Gattung ist mir aber langst nicht

so artenreich erschienen, wie ich erwartet hatte; ebenso die Gattungen Be-

gmiia und Impatlem. Auch Commelinaceen sind nicht haufig. Mannig-

faltig sind krautige Rubiaceen: Hedyotis veiiosa Korth., die merkwiirdige,

bisher nur einmal an der Sudkuste Javas von Junghuhi

Miqueliana Val. (= H. monocenhala Mia.]; Ovhiorrhiza

H,

ferruginea

rubella Korth., 0. Winkleri VaL; Argostemma horragineum Bl. ; ^V'
leuron puhescens VaL; Camvarwcalvx Winkleri Val.; Streblosiopsis

i) Vergl Abb. a. a. 0. S. 392.
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cupulata Val. Erwahnenswert ist noch, daB an Kalkblocken, die in den

tertiaren Randzonen der Gebirge auftreten, sich eine Auswahl von Boden-

krautern zusammenfindet, die im besonderen MaBe als Humuspflanzen an-

zusehen sind : Fame, selbst das epiphytische Asphnium nidus L, habe ich

an solchen Standorlen gefunden; von Grasern Gaimotia ascendens Munro;

von Orchideen Mierostylis hidentifera J. J. Sm.; von Urticaceen Elatostema

und andere; von Gessneraceen Rhynckoglossum obliquum Bl., Epitliema

camosum Bth.; E. saxatile Bl., Cyrtandra ohlongifolia Bth. ; von Acantha-

ceen HypoesteSj Pseuderanthemum; von Rubiaceen Ophim^hixa feiru-

ginea Val.; die lang hinkriechende Oynura affinis Turcz.

Wie schon bemerkt, ist der Unterholzbestand des Waldes fast iiberall

sehr dicht. Die^ kleinen und mittleren Strauchformen sind zum guten Teil

vertreten durch Rubiaceen wie Xanthophyttim^ Nauclea^ Acrantlm^a^ Ta-

remia^ Gardenia^ Ixora^ Favetia^ Psychotria, Chasalia^ Lasianthus. Sehr

auffallig ist die Haufigkeit holziger Melastomaceen, z. B. Driessenia^ Pter-

nandra, Memecyhn^ vor alien Kibessa axurea DC., bei der nicht nur die

Blumenblatter, sondern auch die schuppigen Kelchblatter schon azurblau

gefarbt erscheinen. Von kleineren Euphorbiaceen kommt Baccaurea in

mehreren Arten vor, daneben Mallotns^ Antidesma^ Croton^ Glochidion^

Acalypha. Sehr augenfallig und nicht selten ist eine etwa meterhohe,

strauchige Polygala mit groBen lila Bluten, die besonders an hohen Bach-

ufern zu kleinen Bestanden zusammentritt. An ofTneren Stellen bildet nicht

selten eine geschlossene Decke ein etwa 1 m hohes Strauchlein, Anaocagorea

luxanensis A. Gray, eine Anonacee, die mit ihren zarten weiBen Blumen-

blattern in keiner Weise an diese Familie erinnert. Leea samhudna Willd.,

L. aeqnata L. und L. aculeata Bl. treten stellenweise geradezu als Strauch-

dickicht auf. Einige Rubus-kxi^n gehoren auch hier dem Typus der Spreiz-

klimmer an. •

Unter den mittleren und huheren Unterholzbaumen finden sich Rubia-

ceen [Jaclda, Nauclea^ Sarcoceplmhis, Gardenia^ Diplospora, Prismato-

meris) und Euphorbiaceen [Hoynonoya^ Macaraiiga, das monotypische

J^lateriospermum) ebenfalls haufig, ferner zu etagenformiger Verzweigung

neigende Myristicaceen [Myristica, Knema, Horsfieldia), gerade: vor-

ma, Griffithiay

Uvaria, Caiianga, PohjaUhia, Miliusa, Alphonsca, Unona), Lauraceen

[Cinnamomum, Beilschmiedia^ Cryptocarya^ vor allem Endiandra und

J^itsea] und Myilaceen [Eugenia, Pimenta, Syxijgium, Decaspermiim). Von

sonstigen z. T. artenreichen Gattungen, die in kleineren oder groBeren

Baumformen den Gharakter des sudostborneanischen Urwaldes mit bestim-

^en, mochte ich noch folgende nennen: Lapartea] Crataeva; Canarium;

Brucea\ Alhphylus, Otophora, Giiioa] Elaeoearpus \ nicht haufig Grewia
und Sterculia, von letzter Gattung sehr auffallig eine noch nicht naher

bestimmte Art mit schopfig gestellten, bis halbmeterlangen Blattern; Sau-
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rauja^ haufig und in zahlreichen Arten, meist sofort zu erkennen an den

haarigen Blattern und stammbiirtigen, zugleich aber auch blattachselstandigen

weiBen Bliiten; Cratoxylorij Oarcinia^ Lophopetahim ] Phaleria\ ArdisiUy

Maesaj Emhelia\ Symplocos^ Osmanthus] Diospyros^ Maha\ Sideroxyloriy

Palaquium] Fagraea; Vitex^ Clerodendron u. a. m.

Recht arm ist mir der Wald an Unterholz-Leguminosen erschienen.

Diese Familie stellt dagegen einige der machtigsten Riesen des Urwaldes;

so die schone, etwas schirmartig wachsende Macrotropis sumatrana Miq.

(>Kupang«) mit ihren an langen Stielen troddelartig herabhangenden In-

floreszenzen, an denen dann strahlenartig die langen Hiilsen entspringen,

MSchtige Gestalt erreicht auch Dialium indum L. (»Kurandji«). Der ge-

waltigste Riese des Urwaldes aber ist der »Kussi«j Abauria excelsa Becc.

Wo eine schOne kuppelformige Krone liber alle anderen Urwaldbaume hin-

ausragt^), wird man einen fast weiBen, machtigen, glatt saulenfOrmigen

Stamm dazu entdecken, an den haufig xiberwallte Holzstufen hinauffiihren.

Das ist der Kussi, dessen weit ausladende Aste mit beutelartig herabhangen-

den Bienennestern besetzt sind. Die Tiere wahlen besonders gern diesen

weithin sichtbaren Platz zum Bauen. Und die eingeschlagenen Holzstufen

riihren von den Eingeborenen her, die dem Honig eifrig nachstellen.

Zu den Urwaldriesen, deren Kronen die SchluBwolbung der dammerigen

Raume darstellen, gehuren natiirlich eine Anzahl machtiger Ficus-Arten;

ferner Fagaceen wie Pasania und Castanopsis\ Oironniera nervosa Planch.;

der Eisenholzbaum (»Ulin«), Eusideroxylon Zwageri Teysm. et Binn. Die

Haufigkeit, mit der seine unverkennbaren, handlangen, spindelformigen Samen

den Boden stellenweise bedecken, zeigt, daB er nicht selten ist. Eine init

Beilschmiedia nahe verwandte, jedenfalls neue Lauraceen-Gattung zeichnet

sich auBer der Machtigkeit ihres Vertreters dadurch aus, daB die ganze

Krone zur Bliitezeit gelb leuchtet; eine fiir diese Familie auffallige Leb-

haftigkeit der Blutenfarbe. PrachtvoUe Erscheinungen stellen die Magno-

liaceen {Michelia, Talauma) mit ihrem groBen, ledrigen Laube dar; auch

die Canariiim'Avien. Dipterocarpaceen scheinen in dem nur zu geringer

Huhe ansteigenden Siidostteil Borneos nicht haufig zu sein. Nicht ein ein-

ziges Mai habe ich die charakteristischen Flugelfriichte gefunden. Von

Myrtaceen erreicht bedeutendere Hohe Tristania decorticata Merr. (» Pa-

lawan*) mit stahlhartem, aber von Atmospharilien und Insekten leicht zer-

stOrtem Holz. Zu besonderer Geltung kommt seine lichte Krone und sem

schOner weiBer Stamm mit der streifig abblatternden Uinde da, wo er kleme

hainartige Reinbestande bildet, wie ich sie bei Hayup sah. Auf weite

Strecken des Waldes muB er dann wieder vullig fehlen, denn es ist un-

muglich, ihn zu ubersehen. Seinem ganzen Habitus nach bildet er im ge-

schlossenen Regenwald eigentlich auch einen MiBton. Machtige Dimensionen

r-^
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1) Vergl. Abb. a. a. 0. S. 435.
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mit einem Stanimdurchmesser von zwei Metern erreicht Dyera costulata

Hook, f., die laubwerfend zu sein scheint. Vereinzelt mischt sich eine in
F

ihrer Verzweigung fast laubbaumartige, in der Berindung des glatten Saulen-

stammes aber typisch tannenartig erscheinende Damara ein.

Die Palmen des siidostborneanischen Urwaldes sind nicht allzu zahl-

reich, in der Tracht aber ziemlich mannigfaltig. Haufiger, aber wegen ihres

scbmachtigen Wuchses und wenigblaltrigen Schopfes nicht gerade auffallig

sind die Vertreter der Gattung Finanga. Bei manchen Arten [P, variegata

Becc, P. albescens Becc.) wird das kaum daumenstarke Stammchen nur

einen oder zwei Meter hoch und ist gekrunt von vier oder funf halbmeter-

langen Blattern, unter denen ein oder zwei kurze, zweizeilige Fruchtahren

silzen. Meist wachsen sie truppweise zusammenj besonders in morastigen

Mulden. Ahnlichen Habitus zeigt Iguanura bmmeeiisis Scheff. Ebenfalls

nur niedrig, aber kraftige, aufstrebende Wedel bildend ist Arenga undu-
latifoha Becc, mit kurzen, nach vorn verbreiterten, angefressen-gezackten

Fiedern. Von kurzstamiuigen Facherpalmen fallen besonders einige pracht-

volle Lieuala-krien auf. Geradezu ein Charaktergewachs des Waldes in

dem ganzen von mir bereisten Sudostteil der Insel ist L, validu Becc.

(Taf. IV]. im Norden und Westen der Insel scheint sie zu fehlen, da sie

bisher unbekannt war. Aus kaum halbmeterhohem, haufig etwas nieder-

liegendem, oberarmstarkem Stamm entspringen meist zahlreiche von einem

langen, sanft geschwungenen Stiel getragne Blatter. Strahlenartig streben

die 1 2 bis 18 schlank keilformigen Segmente rund urn die Ansatzstelle aus-

einander; sie sind langs den Rippen plisseeartig tief gefaltet und vorn ge-

mafi den Falten ausgezackt. Die ganze Pflanze wird bis doppelt manns-
boch. Etwas hoher, aber nicht so schon prasentiert sich L. spinosa Wurmb.
mit schmaleren und kurzeren, nicht in einen vollstandigen Kreis ausge-

gebreiteten Blattsegmenten. Sie ist viel seltner als die vorige Art, Hoch-

slammige Palmen treten weniger haufig auf, so eine stattliche, bis 20 m
bohe Conjpha (?) und die fast ebenso hohe, verhaltnismaBig dunnstammige

Oncosperma fdamentosa.

Ein ganz besondres Interesse verdienen in Borneo die Galameen, die

jedoch noch mangelhaft bekannt sind; gilt die Insel doch fur das Anhau-

fungszentrum dieser Palmengruppe, hauptsachlich der Gattungen Calamus,

J^aemonorops und Korthahia. Einige, wie Calamus hystrix (Mart,) Becc,

bleiben sehr niedrig und erscheinen bei einer Slammlange von kaum einem

Meter schon voll fruchtend. Andere erreichen, wie bekannt, eine enorme

Lange und bilden horstartig fast undurchdringliche Dickichte.

Dracaena habe ich im unberuhrten Urwald sehr seljen gefunden, nicht

Viel haufiger Pandwius. Von ihnen bildet P. stelUger Uidl. einen etwa

* m hohen, armdicken Stamm, der sich sparlich verzweigt; die endemische,

tlaugriine P. Korthalsii Solms-Laub. wird im ganzen kaum einen Meter

^och. Selten sind in SQdost-Borneo auch Baumfarne, weil nicht die Meeres-
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hohen erreicht werden, die das Optimum ihres Gedeihens darstellen. Ich

habe nur ein einziges Exemplar von Alsophila latehrosa Wall, getroffen^).

An der Lianen-Ausstattung des Waldes beteiligen sich auBer einigen

Leguminosen [Bauhinia)^ Myrsinaceen [Maesa\ Apocynaceen [Wilhighheia]^

Convolvulaceen [Erycibe)^ Rubiaceen [Uncaiia, Randia^ Psychotria)^ Ver-

benaceen [Sphenodesma^ Petraeovitex)^ sehr haufig Anonaceen von geringer

Oder mittlerer Starke (die mit Haken klimmende ArtabotrySj vereinzelt

auch TJvaria)^ einige i^^/cw5-Arten derSektion Synoecia {F,Simiaell.Wm]sl,\

Conocephalus peltatus U, Winkl., einekraftigePflanze mit 30—40 cm langen,

25 cm breiten Blattern, Menispermaceen [Tinospora^ Pachygone\ Melasto-

mataceen [Creochitonj Dissochaete). Von krautigen Lianen treten zuriick

die Passifloraceen (einmal Adenia gefunden). Auch Dioscoreaceen trifft

man nicht haufig, Vitaceen dagegen auf Schritt und Tritt. AuBer Vitis^

Cissus und Ampelodssiis mochte ich besonders hervorheben Tetrastigma

mit fur eine Vitacee sehr groBen Bliitenstanden am alten Holz, ferner Pteri-

santhes mit seiner flugelartig verbreiterten Bliitenstandsspindel. Zahlreiche

Arten der Gattung Hoya sind teils Windepflanzen teils Wurzelkletterer.

Aus letzter Gruppe tritt Freycinetia^ ein Typus hoherer Lagen, nicht

allzuhaufig auf. Einige Araceen [Anadendroriy Rhapidophora^ Scindapsus)

iiberkleiden ganze Baumstamme bis in die Kronen. Kletternde P^p<?/-Arten

treten sehr zuruck, Vertreter dieser Gattung sind iiberhaupt weniger haufig

als man annehmen mochte, und dann vorzugsweise krautig oder halb-

strauchig. — Eine dichte, zierliche Stammbekleidung bilden eine ganze

Reihe Lygodium-Avi^n.

Was die Epiphyten anlangt, so sind natiirlich Orchideen und besonders

Fame auBerordentlich haufig; daneben eine Anzahl Lycopodium-ATien [L.

carinatum Desv., L. tetrastichum Kze.^ L. squarrosum Forst., L. Dalhousi-

eanum Spring., L. nummularifolium Bl., L. phlegmaria L.), die zu-

weilen in meterlangen Schleiern von den Asten herabhangen. Von Bliiten-

pflanzen fallt vor alien die Gesneracee Aeschynanthus tricolor Hook, auf,

mit blutrotem Kelch und etwas hellerer, schwarzbraun gestreifter Krone.

Nicht selten sind holzige Epiphyten, z. B. Conocephalus amethystinus

IL Winkl. mit violetten Blutenkopfchen, mehrere Solaniim-Arten ^ besonders

aber Melastomataceen [Pachycentria). Letzte fand ich besonders als >nu-

musepiphyten« in groBen kugligen Ameisennestern, die an die UnLE'schen

Ameisengarten erinnerten. Manche Monsteroideen sind Halbepiphyten, die

20 Oder mehr Meter lange frei herabhangende und schlieBlich in den Boden

eindringende Luftwurzeln entsenden. Windende Epiphyten sind eine An-

zahl Asclepiadaceen^ so die artenreiche myrmekophile Gattung Dischidia.

Nicht selten sind die Ameisenrubiaceen Myrmecodia und Hydnophytum^

die sich besonders gern in sehr lichten Baumkronen ansiedeln. Da mir

\) Yergl. Abb. a. a. 0. S. 300.
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altere Abbildungen dieser Pflanzen an ihrem natiirlichen Standort nicht be-

kannt sind, so mochte ich auf die Photographie von Jbnsen besonders hin-

weisen, die in meiner »Pflanzenwelt der Tropen« S. 365 wiedergegeben ist;

sie belegt die Angaben iiber die Lichtbediirftigkeit dieser Pflanzen aufs

schunste. Einen der auffalligsten Epyphyten slellt ein kraftiger P«^c/a^^^^5^)

mit kurzem, schenkelstarkem Stamm und umfangreicher Krone dar, zumal

wenn er zu mehreren 20—30 m fiber dem Boden in einer Riesenkrone

sichtbar wird.

Die physiognomische Wirkung der parasitischen Loranthaceen trilt im

tropischen Urwalde ja langst nicht so zutage wie in laubwerfenden For-

mationen. Eine der hervorstechendsten Ausnahmen macbt eine bisher nicht

naher bestimmte Loranthus-kviy deren Busche, von mehr als einem Meter

Durchmesser , leuchtend rot erscheinen. Fingerlange, schuppig umhuUte

Blutenstande, die am Boden Uegen, verraten recht haufig das Vorhanden-

sein von Elylranthe. Von Wurzelschmarotzern kommt im Gebiete Brug-

mansia Zippelii Bl. vor. Eine von Schlechter im malayischen Walde

j
friiher schon gemachte Beobachtung, die sich auch in Afrika bestatigt hat,

ist mir hier ebenfalls wieder aufgefallen. Die kleinen saprophytischen

Formen aus den Familien der Burmanniaceen und Triuridaceen fehlen auf

weiten Strecken; wo sie vorkommen, wachsen auf engem Raum aber stets

mehrere Arten zusammen. So fand ich einmal Gijmnodphon boriieefise

Becc. und Semphila Winkleri Schltr. zusammen, auBerdem noch die sapro-

phytische Polygalacee Epirhixanthes ^ an einer anderen Stelle Epirhixanthes

und Biiinnannia lutescens Becc.

Von ukologischen Eigentumlichkeiten des borneanischen Urwaldes ist

die Haufigkeit der KauHflorie erwahnenswert. Eines der schonsten Bei-

spiele, Durio testudinarum Becc, das Beccari aus Nordborneo angibt, babe

ich im Sudosten nicht kennen gelernt. Die ansehnhchen Fruchte sitzen

hier nur in einer schmalen Zone am Grunde des Stammes. Ahnlich ver-

halt sich ein hliufiger Anonaceen-Baum, wahrscheinlich GHffithia. Fast

der ganze Stamm ist mit langgestielten Frfichten bedeckt bei einer Bac-

'^a\ Andre Anonaceen, besonders lianenformige, entwickeln einzeln

stehende Fruchte in weiten Abstanden. Die faustgroBen Rezeptakeln der

«
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caur

Ficiis Simiae H. Winkl ^. Die kleinen

Fruchte von Phal€?'la kommen aus dem alten Holz der Krone und des

Stammes, die mancher Myristicaceen und Saurauja-Avten nur aus den

Asten. Ganz besonders mp.rkwurdifir verhalt sich Ficus

deren Scheinfruchte nur an halb oder vullig unterirdischen Auslaufern

sitzen.

Erwahnen mOchte ich schUeBHch, daB ich in Sudost-Borneo zwischen

^) Siehe Abb. a. a. 0. S. 456.

2] Vergl. Abb. a. a. 0. S. 323
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500 und 600 m Meereshohe schon iippige Moosbekleidung des Waldes ge-

funden habe. Die Nebelregion. in dem hier niedrigen Gebirge reicht er-

heblich tiefer herab als z. B, in Java.

Ber Bambuswald.

Im geschlossnen Regenwald treten Bambusen, z. B. Sdiixostachyum-

Arten, zuweilen als Kletterer auf, als Spreizklimnner, deren Slamm bis in

recht hohe Baumkronen aufstreigt und dann liberhangend nicht selten wie-

der bis auf den Boden herabfallt, Bambusgebiische wachsen im Urwald

nur an offenen Stellen, wie sie durch FluBlaufe gegeben sind. Stellenweise

aber, auf trocknem Lehmboden, treten sie selbstandig formationsbildend

auf. Man kann die Formation wohl als Bambuswald bezeichnen, da die

Bambusen, z. B. Gigantochloa ater Kurz, 10—15 m hoch werden und

die xibrigen Vegetationselemente nur die Rolle von Fiillmaterial spielen. In

nicht zu weiten Abstanden steigen die einzelnen, oben auseinanderstreben-

den und sich beriihrenden Biische auf. Holziger Unterwuchs ist meist nur

wenig vorhanden, krautige Bodenvegetation, auBer an offenen Stellen, noch

seltener. Stammpalmen scheinen in den lichteren Raumen des Bambus-

waldes aber leichter aufzukommen als im Urwalddunkel. So sah ich im

Bambuswald bei Sungei Tarik das einzige Mai eine machtige Arenga sacclia-

Tifei^a Lab. mil groBen Fruchtbiischeln, die spontan aufgewachsen sem

konnte. Auch Caryota p7vpinqua Bl. fand ich dort.

Subxeropliile Frimarwalder.

Nicht um Monsunwald, wie man vermuten konnte, handelt es sich bei

diesen Formationen. Der Tikbaum, der in Java, Siam und auf den Phi-

lippinen den herrschenden Bestandteil des Monsunwaldes ausmacht, fehlt

in Borneo; und Bombacaceen, die in Afrika und Amerika zu den Vertretern

tropischer Laubwechselbaume gehoren, gibt es im malayischen Urwalde

zwar, sie schlieBen sich aber in ihren vegetativen Periodizitatserscheinungen,

soweit ich beobachten konnte, den typischen Urwaldelementen, zu denen

sie hier zu rechnen sind, durchaus an.

Die vom Urwald Waldformation

ch im Westen

[\lischen Wald

Ich habe ihn in meinem Tagebuch, bevor ich die IlALijER'sche Bemerkung

kannte, als >Heidewald« bezeichnet und will mich an diesen Namen halten,

der zugleich die Tatsache zum Ausdruck bringt, daB nur die Bodenverhalt-

nisse die Voraussetzung fur die Ausbildung dieser Formation abgeben.

An den Danau Sababila bei Buntok schlieBt sich im Osten eine sanft

ansteigende Flache an, die zunachst noch versumpftes Land mit Ried und

Binsen [Thoracostadiyum dichromenoides Ridl, Ekyjiehospora aurea Vahl,

Fimbristylis globulosa Kth., Heleocharis variegata Kth.) und niedrigem

v
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Gestrauch darstellt. Etwas hoher fangt ein grauer, fast weiBer Sand an,

hohe Farnbestiinde, vor allem Adlerfarm in riesigen Exemplaren treten auf.

Am Rande von Tiimpeln mit braunem Wasser stehen Seggen und niedriges

Gebiisch, in dem einzelne Nepenthes klettern. Dem Sande rosettenartig an-

gedriickt wachst ein Juncus, daneben die etwa fuBhohe Xyris anceps Lam.

:

alles zusammengenommen ein typisches Heidebild, Aber in der Feme er-

scheint Wald. In der gliihenden Mittagssonne tanzen flimmernd iiber der

weiBen Sandflache die Baume, die als Einzelgestalten wie in ihrem Ver-

bande durchaus anders erscheinen denn Urwaldbaume.

Starke Stamme, wie sie im Urwald so haufig sind, treten nur ganz

vereinzelt auf; sie gehuren hauptsachlich zwei Nadelholzern an, Dacrydium
elatum (Roxb.) Wall., vom Habitus einer Kiefer, und Agathis hm'neensis

Warb. mit laubbaumartiger Krone, die haufig truppweise zusammensteht

und fur die Formation sehr charakteristisch ist. Bedeutendere Starke er-

reicht auch Castanopsis tungurrut [B\.) k. DC. Der » Palawan* [Tristania

decortieata Merr.), der fur diese Formation wie geschaffen erscheint, fehlt

aufralligerweise. Sonst enlwickein die annahernd gleich hohen, 20—30 m
hoch aufstrebenden Baume nur mittelstarke

,
ja vielfach verhaltnismaBig

schwache, sehr helle Stamme, die ziemlich dicht stehen. Die Kronen sind

meist zusammengezogen und die Belaubung ist im ganzen kleinblatterig,

haufig etwas fleischig, meist ledrig und glanzend
;
groBe geteilte Blattflachen

und Fiederblatter sind sellen. Deshalb macht der Wald, trotzdem ein

auBerordenthch dichtes, stangenartig aufstrebendes Unterholz alle Lucken

ausfullt, einen ganz lichten Eindruck. Da ich fur diesen interessanten

Wald nur zwei Tage librig hatte, so konnte ich leider nur wenige durch

hohe Baumformen vertretene Elemente feststellen. Dem Anschein nach

herrschen Myrtaceen und kleinblattrige Rubiaceen vor, die sich mit Me-

lastomataceen und Euphorbiaceen auch an der Bildung des Unterwuchses

beteiligen, in dem auch schopfkronige Araliaceen eine gruBere Rolle spielen.

Eine Zierde des Waldes ist ein 6—8 m hoher, iiber und uber mit weiBen

Bluten bedeckter Elaeocarpus. Von gleicher Hohe oder niedriger sind die

steif aufrechte Ficus diversifoUa Bl. var. lutescens (Desf.) King; eine Evo-

dia\ eine kleinblattrige Garcinia; ein Mallotus, mehrere 3Iacaranga-\rlen,

Giochidloji celastroides Mull Arg.; Ochtkocharis paniculata Korih.; eine

auffallige, rotbraun behaarte Ardisia; ein Clerodendron ; Ixora accedens

^'al., Gaertnera bormensis Val., Euthemis rohiista Hook f. mit ihren dick-

'edrigen, dicht drusig gewimperten Blattern. AuBerordenllich charakteristisch

1st eine zweite Art derselben Gattung, die hochstens V4 m hohe Euthemis

^inm- Jack. In ihrem ganzen Habitus, mit ihren kleinen weiBen Bluten

und roten Fruchten, durch ihren ZusammenschluB iiber grOBere Flecke bin

1st sie einer unsrer Heidepflanzen, der Preiselbeere, vergleichbar. Der

fioden selbst tragt Polster graugruner Erdmoose. Ein haufiges Element der

odenvegetation ist Lycopodium cernuum L.
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Hier ist das Reich der Nepenthes^ die sich besonders gern in vertorften

Senkungen ansiedeln, deren sich zahlreiche fmden, und welche auch manche

BaumCj die ich leider nicht habe feststellen konnen, zur Bildung kurzer,

dicker spargelartiger Atemwurzeln veranlassen. Die jungen Nepenthes-

Pflanzen entwickeln an den Niederblattern und ersten Laubblattern Kannen,

die, oft in dichtgedrangten Kolonien, aufrecht am Boden stehen. Aus dieser

rosettenartig gestauchten Region erheben sich die kletternden Sprosse, die

an den mittleren Laubblattern nur die Ranke und erst an den hoheren

wieder Kannen entwickeln, die meist anders gestaltet sind als die grund-

standigen.

Epiphyten kommen in dem »Heidewalde« vor, treten in ihrer Bedeu-

tung fiir die Physiognomie des Waldes aber ganz zuriick. Am haufigsten

finden sich noch epiphytische Fame, vornehmlich Asplenium nidus L.,

doch gibt es auch epiphytische Orchideen, einige Melastomataceen und Ascle-

piadaceen. — Lianen fehlen ebenfalls nicht ganz, erreichen aber sehr selten

Armdicke, ja meist kaum Fingerstarke, so eine Bilttneria und Morinda

rigida Miq. Krautige und bindfadenstarke halbkrautige Schlinger sind hiiu-

figer im Unterholz. Rotang ist selten und klettert meist nicht hoch; es

sind z. T. sehr kraftige Formen, die sich selbstandig aufrecht halten, z. T.

nur federhalterstarke, mit auBerordentlich zierlicher Belaubung. Es scheinen

sich in dieser subxerophilen Formation eigne Typen zusammenzufinden,

denen ich im Urwald nicht begegnet bin.

Nach der gegebnen Schilderung rechtfertigt sich wohl der Name

»Heidewald« fur diese Formation. Sie ist nicht sehr ausgedehnt, nach

Osten zu nur bis zum Karau-FluB, einen guten Tagemarsch breit. Wie

weit sie nach Norden und Suden reicht, kann ich nicht sagen. Bedingt

ist sie lediglich durch die Bodenbeschaffenheit. Die Erdwelle, auf der der

Wald steht, wird von einem tertiaren Sande gebildet und konnte von allu-

vialen Anschwemmungen nicht uberlagert werden. Vom Karau ah ist sie

durch die diluvialen Bildungen liberdeckt. — Die erwahnten lokalen Torf-

lager miissen in der Niihe des Aquators besonders auffallen, da solcbe im

allgemeinen in den Tropen selten sind. Sie erklaren sich wohl aus der

Durchlassigkeit des Bodens, die nicht geniigend Wasser stehen laBt fur eine

schnelle vollstandige Verwesung der organischen Reste.

Eine okologisch ahnliche Formation habe ich an einer Stelle des Berg-

landes getroffen. Auch hier tragen die GehOlze verhaltnismaBig kleine,

ledrige, glanzende, fast nie gefiederte Blatter. Man kann aber nur von

einem Buschwalde sprechen, der floristisch allerdings aus Elementen zusam-

mengesetzt ist, die denen des >Heidewaldes« verwandt sind. Der ganze

Bestand enthalt nur Stangenholz von 10— 12 m Hohe mit kaum arm-

dicken bis hochstens 30 cm starken, weiBen oder grauen Stammen, ohne

ausgesprochne Krone. Die einzigen Baumgestalten mit ausgebreiteter Ver-

zweigung sind Podocarpiis polystachyits R. Br. und die etwa 20 m hohe

'J
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Casumina sumati^ana Jungh, mit kiefernartiger, aber sehr lichter Ver-

astelung, Der Busch ist sehr dicht, in jeder Hohenlage mit Laub gefiillt,

macht trotzdem aber einen lichten Eindruck. Myrtaceen [Tristania)^ Ru-
biaceen [Psychotria malayana Jack, Ps. viridiflora Reinw. var. linearis

Val, Pavetta oligantha Val., die bisher nur einmal in Nordwest-Borneo

gefundene Tetralopha Motleyi Hook, f.) und Lauraceen (eine Litsaea mit

fast blechartig festen, unten grauweiB bereiften Blattern) sind hauptsachlich

an -der Zusammensetzung beteiligt. Das auffallendste Charaktergewachs ist

Tristania ohovata R. Br., die unter den librigen hellen Stammen durch

ihre rotbraune, glatte Rinde ausgezeichnet ist. Ihr Holz ist so hart, daB

ich zum Fallen eines armstarken Stammes zehn Minuten brauchte und mein

WiBmannmesser Scharten davontrug. Dieses Baumchen, das die Malayen

» Palawan abang« oder >P. merahc (roten Palawan) nennen, babe ich nur

auf dem recht beschrankten Raum dieser sehr eigentiimlichen Formation

gefunden. Schon diese Tatsache deutet darauf bin, daB sie ganz primar

ist; der noch zu nennende ^Lurus^^ ein typischer Baum des sekundaren

Busches und Buschwaldes, fehlt ganzlich. Lianen sind nicht gerade selten,

aber nur bindfaden- bis fingerstark. Epiphyten fmden sich auBer wenigen

Orchideen nicht.

Auch diese Formation ist — wie alle eingesprengten primaren For-

mationen — edaphisch, d. h. lediglich durch die Bodenverhaltnisse bedingt.

Der in Frage stehende Buschwald liberzieht bei 300— 400 m Meereshohe

einen sehr steinigen Bergrucken. GroBe und kleine Steine, auf^frischer

Bruchflache von blaulich-gruner Farbe, bedecken ihn. Diese Struktur des

Bodens, die sich wohl in grOBere Tiefe festsetzt, bringt auf dem geneigten

Terrain naturlich ein schnelles Versickern der Niederschlage mit sich. Rings

herum, wo die Bodenkrume reicher, zusammenhangender und tiefer wird,

1st er von Urwald umgeben, in dem seine charakteristischen Elemente, vor

allem Tristania. sofort verschwinden.

Seknndare Formationeo.

Der gelichtete Urwald.

In der Nahe von Ortschaften findet man fiber kleinere oder groBere

Strecken bin haufig einen nur gelichteten Regenwald, dessen Boden einmal

langere oder kurzere Zeit in Kultur war, sich dann aber selbst uberlassen

wurde. In einem solchen fand ich einmal eine Dracaena, im jungfriiulichen

Wald eine sehr seltene Erscheinung, das Unterholz beherrschend, das im

fibrigen eine Mischung von Buschwaldelementen und Unterholzelementen

des Regenwaldes ist; von ersten z. B. Oeimsia nicht selten, von letzten

Anonaceen auffallig haufig. Mit Vorliebe siedeln sich auch die Lera-Arten

hier an. Am meisten aber sind diese Stellen bevorzugt von Marantaceen,

^Je Pkrynium parviflorum Roxb., Stachyphrynium cylhidricum (Ridl.)

Korthalsi
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A> grandiceps Ridl. , A. rubella RidL, Hornstedtia^ Olobba^ Phaeomeria^

an denen ich oft die als Bestrahlungsschutz dienende Einrollung der Blatt-

spreiten beobachten konnte*).

Das Larus-Geholz.

In der diluvialen Hiigelzone der Insel,^ besonders gern in Talsenken,

reihen sich in ganzen Bestanden schwache bis miltelstarke graubraune

Stamme, zuweilen vier bis fiinf aus einer Wurzel entspringendj in liclitem

Verbande aneinander^). Die dicke Rinde, die zur Dach- und Wandbeklei-

dung der Hiitten benutzt wird — weshalb man die Stamme haufig z. T.

geschalt findet— , laBt ihre auBerste Schicht in kurzen, feinen Fasern ab-

blattern. Die Belaubung der lichten Krone wird aus walnuBblattgroBen

Fiederblattern gebildet. Junger Aufschlag ist in solchem Gehulz stets reich-

lich vorhanden und erscheint manchmal allein auf groBe Strecken wie an-

geschont. Dem >Lurus« {Peronema eanescens id^ck.,) gesellt sich fast immer

die bei der Schilderung des Ufergebiisches schon erwahnte Lagerstroemia

hinzu, ferner feinblattrige Leguminosen, wie der >Kupang« [Macrotropis

sumatrana Miq.), eine 5—6 m hohe Cassia] Otophora^ Guioa pleura-

j^fem Radlk. ; Olochidion^ Macaranga^ Elateriospermmn tapos B\.; Leea\

Eugenia] Ardisia PerroUetiana A. DC, Psychotria sai^mentosoidesYsl. u. a.

Von Lianen beobachtete ich vor allem Bauhinia und Mucuna. Dazwischen

bildet die 4—5 m hohe Phaeomeria pyramidosphaera K. Sebum, ganze

Bestande. Das hohe, starrblattrige Bhchnum orientale L., Cyperaceen

(z. B. 3ie 3/4 ™ hohe Scleria sumatrensis Retz) und Gramineen (z. B. das

reich verzweigte, auch im Gebiisch kletternde Panicum sarmentosum Roxb.)

bedecken den Boden.

Diese sekundare Formation ist bedingt durch die Vorarbeit des Menschen,

der an den Hangen der FluBtaler den Urwald abgeholzt hat, um Kultur-

und Weideland zu schaffen. Da die Bevolkerung auBerordentlich weitlaufig

verteilt ist, wandert sie, wenn eine Stelle ausgesaugt ist. Dort schieBt

r

J

r

dann sekundarer Wuchs auf: an solchen Stellen, deren Oberflache steiniger

ist, besonders auf trockenem Kalk, stellt sich der >Lurusc-Busch ein; die

ganz offnen Stellen werden von iibermannshohen Farnen und von Cype-

raceen-Bestanden eincrenommen.

Alang-Savanne und sekundarer Busch.

Anders verhalt sich das Kulturland im Bereich des diluvialen und

tertiaren Lehms, wo es meist viel ausgedehnter ist. In Hayup babe ich

die Phasen der Besiedelung von frisch geschlagnem Waldland beobachten

kOnnen^). Der vorlaufige Sieger bleibt schlieBlich die Landplage des indo-

\) Vergl. a. a. 0. S, 269.

2) Vergl. Abb. a. a. 0. S. 5<3.

3) Vergl. a. a. 0. S. 513.
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malayischen Gebietes, das Alang-Alang-Gras, hnperata cylindrica Cyr., auf

weite Strecken bin offne Savanne bildend. Es verhindert die Durchliiftung

des Boden so sehr, daB tiefer wurzelnde Gewachse schon aus diesem Grunde
zunachst nicbt aufkommen kunnen. Zwischen den dicht stehenden Halmen

ensi

folia Redoute, die kaum fingerhohe Hypoxia aurea Lour., Exacum-kvien^

Hedyotis tetrangidaris (Korth.) Val. und H. harhata Miq., Knoxia cm^ym-

hosa Willd. tind ahnliche; oder kleine Strauchlein mit mehr oder weniger

langen Rutenzweigen, wie TJrmia lagopus DC, Helicteres angiisttfolia L.,

Glochidioii.

Wo das Brennen nicht ausgeiibt wird, stellt sich allmahlich, zuerst in

weiten Abstanden, die sich mehr und mehr schlieBen, niedriger Holzwuchs

ein, Ein Strauch oder wenige herrschen auf weite Strecken. Mit der

Zeit kommen andre hinzu. Es entsteht ein dichter 3usch von 6—10 m
Ilohe, hier und da von einer hoheren Baumkrone iiberragt. Dieser Busch

scheint einen gewissen Endzustand darzustellen, man trifft ihn immer wie-

der. Die ihn zusammensetzenden Elemente findet man gelegentlich wohl

alle auch im Urwald; im Busch stellen sie sich meist zahlreich ein, da sie

den mehr xerophilen Verhaltnissen der offneren Formation besser angepaBt

sind. Vitex piibescens Vahl konnte man als das Grundelement dieses

Busches bezeichnen. Fast ebenso haufig ist eine andre Art der Gattung

mit unbebaarten Blattern und schmal gefliigeltem Blattstiel; ferner Evodia;

Gewisia farinosa Bl. ; Kkiiihofia hospita L.; Ficus geocarpa Teysm.,

E. Miquelii King, die vielgestaltige E. alba Reinw. und andre Eicus-

Arten. Von Euphorbiaceen treten auf Glochidion^ Breynia^ Brideliu to-

mentosa Bl., Maearang^

tribba (Reinw.) Mull. Arg., Malbtus, am haufigsten der durch seine groBen,

weichstachligen Fruchte auffallende M. richioides (Pers.) Mull. Arg.; von

Lauraceen Litsea; von Sapindaceen Otophora imb?icata Bl., Guioa pleu-

ropteris (Bl.) Radlk., Allophi/his; von Tiliaceen Grewia] von Sterculiaceen

auBer Kleinhofia noch Melochia, Commersonia, Helicteres] von Flacour-

tiaceen Scolopia, von Myrtaceen Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Wight. ; von

Verbenaceen Prcmna, Clerodendron; \on Acanlhaceen Jtisticia geiidarussa

L., ein bis -1

1/2 m hoher Strauch ; von Compositen Vermnia eupatorioides

fil- Ganz in die Formation paBt auch Symplocos fermginea Roxb. mit

seiner braunen Behaarung. Uberhaupt wiegen in diesem sekundJiren Busch

durch Haarbekleidung geschiitzte Formen vor, wahrend in den schon ge-

schilderten primaren subxerophilen Geholzen der Transpirationsschutz mehr
durch Verkleinerung und fleischige oder ledrige Ausbildung der Blatter er-

reicht ist. Als Spreizklimmer tritt ein dorniges, durch lange rote Hulsen

auffalliges Mexoneuron auf, zuweilen auch, ganze Wande bildend, Olcichenm.

^rtahotnjs klettert mit Haken. Dalbergia; Dissochacte ; Maesa; Leuco-

^iotis eugeniifolia A. DC.: Jasminium; Eryeibe; mehrere Uncaria-Arien,
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Psychotria sarmentosa Bl. winden im Gebiisch, ebenso mit krautigen Sten-

geln Dioscorea gradllima Ridl., D. daemona Roxb.^ Z>. orbiculata Hk.;

Heterosmilax indica A. DC; Tinospora trilohata Diels; Cardiopteryx h-

bata R. Br.; Tetrastigma bracteolatum Planch., T. rupestre Planch., Cissiis

adnata Roxb. ; C. carnosa Lam. ; Jaequemontia tomentella Choisy, Merre-

mia caespitosa [Choisy) Hallier f,, M. umbellata Hallier f., M. nymphaeifolia

(Bl.) Hallier f.; Triekosanthes bracteata Voigt, Melothria leucocarpa Gogn.,

M. javanica Cogn., Blumea chinensis (L.) DC. u. a. m. Krautiger Boden-

wuchs ist sparlich vorhanden, darin Cheilanthes tenuifolia (Burm.) Sw.;

Scleria levis Retz., Cypei^us iria L., Kyllingia monocephala Rottb. ; Stachy-

phrynium cyliiidriciim Ridl
.

; Siisum malayanum Planch
.

; Aneikma
;

AUernanthei^a sessilis (L.) R. Br. und Nothosaeriia h^achiata (L.) Wight;

Phlomis; OphioiThixa subserridata Val., Hedyotis hispida Retz., H. bar-

bata Miq., H. vestita R. Br., Acanthaceen^ wie Hemigraphis und einige

Scrophulariaceen.

Eine eigentumliche Savanne tritt in dem tertiaren Hiigelland bei Marta-

pura auf. Der Boden ist dort auBerordentlich arm und steinig. Ein ge-

schlossner Busch kommt nur an besonders begiinstigten Stellen hoch.

Weithin bedeckt reiner Alang-Alang-Bestand den Boden. Doch tritt hier

ein Baum auf, der mir vorher als Akazie geschildert worden war, Phyllaii-

thus emblica L. Er macht in der Tat durchaus den Eindruck einer Akazie,

ira Habitus wie in der Belaubung seiner lichten, etwas schirmformigen

Krone, die sich bei alten Exemplaren mehr abrundet. Ich habe ihn sonst

im sekundaren Buschwald auf Borneo nie gesehen. Auch die Strauch-

vegelation des Busches besteht an dieser Stelle aus besonderen Arten, von

denen ich nur hervorheben mOchte Rhodamnia trine^'via Bl., Aporosa

mic7vealyx Hassk., Timonius mutabilis (Korlh.) BoerL, vor alien eine

Rosacee, Parinarmm nitidum Hook. f. Am auffalligsten aber war ein ex-

trem erikoider, 1 —2 m hoher, ganz schlaffer Strauch, ein Leptospermtmi.

Diese Zusammensetzung der Flora laBt es zweifelhaft erscheinen, ob

das Alang-Alang-Gras an dieser Stelle als Sieger gegen den vom Menschen

zerstorten Regenwald aufgetreten ist. Vielleicht hat hier fruher subxero-

philer Wald von der schon geschilderten BeschafTenheit bestanden, eine

Vermulung, die dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daB ich zwischen

Bandjermassin und Martapura auf einer schmalen Sandwelle eine Pflanzen-

Waldartig

des »Heidewaldes« beherbercte.
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Dickenwachstum und Stockfaule,

Von

P, Graebner.

Dafi unsere Forsten sich von den urspriinglichen Waldern, von den

Urwaldern, nicht nur durch das auBere Bild, sondern auch durch die in

ihnen herrschenden formationsbiologischen Verhaltnisse sehr wesentlich

unterscheiden, ist bereits friiher mehrfach betont worden. Den scharfsten

Eingriff bedeutet es zweifellos, wenn der natiirliche Bestand entfernt und

durch einen nicht nur dem betr. Standorte, sondern womoglich gar dem
Gebiete fremden ersetzt wird. Dieser Fall liegt vor auf weiten Strecken

im nordwestdeutschen Flachlande, in der Liineburger Heide und in Schles-

wig-Holstein, wo man die Kiefer als Waldbaum kunsUich einfuhrte und

groBe Strecken ausgepragten Laubholzgebietes in Nadelholzbestande um-
wandelte. Die Fichte war zwar, wie wir aus den Untersuchungen von

GoNWENTz und G. A. Weber wissen, wenigstens in groBen Teilen der han-

noverschen Ebene heimisch, kam aber sicher nicht in reinen Bestanden

vor. Die letzte gemeinschaftliche Reise, die ich mit meinem verstorbenen

Freunde 0. v. Bentheim machen konnte, gait dem Zwecke, soweit als moglich

die Vorgeschichte der jetzigenFichtenbestande, besonders der >urwuchsigen«,

zu untersuchen. Wir studierten eine ganze Anzahl solcher Waldungen,

fanden aber stets in ihnen die Reste alter Eichen. Auch wenn kein leben-

der alter Baura zu finden war, machte es meist keine Schwierigkeiten, die

n^ehr Oder weniger faulen Stubben starker Eichen nachzuweisen. Fast ein

Jahrhundert kann hingehen, ehe ein solcher kerniger Eichenstamm vuUig

verwittert. Es stand fiir uns nach dem Befunde fest, daB, wie es der be-

riihrnte Fichtenwald von UnterluB noch heute erkennen laBt, die Fichte

eingestreut bezw. gemischt mit der lockerstehenden Eiche ihre gunstigen

Lebensbedingungen fand. Ganz ahnlich liegen die VerhrUlnisse sicher in

einer sehr groBen Zahl von Forsten, besonders solchen auBerhalb der Ge-

"^^gQ. Auch wenn man in den aufwachsenden Kunstwaldern nun alle die

"ehulze entfernte, die wenig ertragreich sind, oder die die GleichmiiBigkeit

<ies Bestandes storten, so arbeitete man in der gleichen Richtung; man
schaffte Bestande, die raoglichst nur aus einer Holzart gebildet waren.

BotMische Jahrbucher. L. Bd. Supplementband. 1*
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Beziiglich der Nadelwalder habe ich schon ofter darauf hingewiesen,

daB in den feuchteren und niederschlagsreicheren Gebieten die Bildung der

schadlichen, luftabschlieBenden und damit absolut waldfeindlichcn Humus-

schichten unbedingt eintritt, so daB eben nur noch der Heide die Lebens-

bedingungen gegeben sind. Dem Laub- und auch dem Mischwalde sind

diese schadlichen Formen meist fremd; ein reiches Tierleben im Boden

sorgt fiir Verarbeitung der abgestorbenen organischen Substanz, sorgt fiir

ein gesundes Verhaltnis zwischen Verwesung und Humusbildung.

Sind schon durch die Erziehung von Bestanden gleichartiger Pflanzen

die Lebensbedingungen fiir den einzelnen Baum sehr wesentlich verandert,

da ja die Wurzelkonkurrenz bei einem reinen Bestande gleichartiger Pflanzen

naturgemaB am groBten sein muB, so wird diese zum Extrem gesleigert,

wenn die Baume nicht nur gleichartig sondern auch gleichaltrig sind.

Jede Pflanze stellt genau dieselben Anspruche an Bodennahrung und -feuch-

tigkeit.

Vergegenwartigt man sich dem gegeniiber die Verhaltnisse, wie sie im

Natur-, im Urwald geherrscht haben bezw. herrschen. Zunachst ist die

groBe Masse dieser Walder, namentlich auBerhalb der Gebirge, Misch-

wald. Selbst wenn eine Pflanzenart herrschend ist, sind andere in groBer

Zahl eingemischt, oft ist die Mischung eine vollkommene. Jede Baumart

stellt andere Anspruche an Boden und Feuchtigkeit, jede hat besonders

eine andere Wurzeltiefe in dem betr. Boden; sie passen sich ineinander

ein. Aber nicht nur Artenmischung ist dabei die Hauptsache, sondern auch

die Mischung der verschiedensten Altersklassen. Jedes Alter ist im ur-

sprunglichen Walde vertreten! Die Folge ist^ daB zahllosen Pflanzen,

Krautern und GehOlzen und unter den letzteren sowohl typischen Strauch-

formen als den strauchigen Jugendformen der Baume das Leben unter den

Kronen der groBen Baume ermuglicht wird. Je einheitlicher der Bestand

aber wird, desto geringer wird im Walde nicht nur die Zahl der Arten,

die den Boden bedecken, sondern oft auch die Zahl der Individuen. Der

gleichartige und besonders der gleichaltrige Bestand nutzt das Nahrstoff-

und Feuchtigkeitskapilal einer bestimmten ununterbrochenen Bodenschicht so

aus, daB der dariiberliegenden diinnen Oberkrume in Trockenzeiten wenig

mehr bleibt; die Krauter liegen dann welk auf dem Boden. Dem Unter-

holz und natiirlich ebenso dem jungen Nachwuchs des bestandbildenden

Geholzes wird es schwer, den nutigen Wurzelgrund zu erfassen. Die Folge

muB dann das Bild sein, welches uns die grOBte Mehrzahl der Forsten

dann bietet, deren Boden nicht dauernd durch Grundwasser feucht gehalten

wird. Das Unterholz ist gegenuber jedem Urwalde sehr stark zuruckge-

treten, ja es fehlt oft fast ganz. Genau so verhalt sich naturlich der

Nachwuchs der betr. Baumart; es gibt weite Waldflachen, auf denen man

trotz alljahrJicher reichlicher Samenproduktion auch nicht eine einzige nach-

wachsende Pflanze des bestandbildenden Baumes findet. Oft kann man,
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besonders in Buchenforsten usw. sehen, daB in der Friihlingsfeuchtigkeit

zahllose Samlinge den Boden bedecken, aber schon im Juli findet man
manchmal keine Spur mehr von ihnen. Sie sind abgestorben. Durch die

voUige Gleichartigkeit der den Wald zusammensetzenden Baume leiden Unter-

holz und Nachwuchs ebenso wie die Krautflora unter alien sommerlichen

Trockenperioden. Sicher spielt bei diesem Fehlen oder Verkiimmern des

Nachwuchses in vielen reinen Bestanden auch das Moment der Boden-

miidigkeit, jene ja leider in ihren Grundursachen noch nicht ganz aufge-

klarte wichtige Erscheinung, mit, auch zu einer Zeit, wo sie an der betr.

Stelle noch nicht stark ausgebildet ist, so daB etwa nach Entfernung des

jetzt lebenden Bestandes dieselbe Baumart dort noch einmal in leidlicher

Starke aufwachsen kann. — Am auffalligsten ist die Abhangigkeit des

Kraut- und Nachwuchses von der Wurzelzone der Baume da zu sehen, wo
auf den armen Sandbuden z. B. reine Kiefernwalder angeschont sind. An
den geraden llandern der Bestande tritt der lebhaft griine Krautwuchs, der

Anflug der GehOlzsamlinge usw. nicht dort ein, wo die Schattengrenze der

Baumkronen liegt, sondern erheblich davon entfernt erst dort, wo die Zer-

streuung der Baumwurzeln erfolgt; dabei ist oft die interessante Beobach-

tung zu machen, daB bei schwach welligem Rande die Krautflora an den

trockneren gewulbten Stellen naher an die Baume herangeht, weil die

Baumwurzeln die feuchteren Stellen suchen.

Der natiirliche gemischtartige und gemischtaltrige Urwald laBt der-

artige Verhaltnisse nicht erkennen, wie schon das Vorhandensein reichen

Nach- und Unterwuchses zeigt (bezeichnend ist, daB wir in unseren For-

sten oft eine andere Baumart, z. B. Buchen unter Kiefern, aufsprieBen

I sehen, der Nachwuchs der bestandbildenden Art fehlt aber). Die gruBte
'

Mehrzahl unserer bestandbildenden Baume hat nun die Fahigkeit, auf die

'^ereits von Warming u. a. hingewiesen ist, daB sie in der Jugend sehr viel

mehr Schatten ertragen konnen als im Alter, daB sie z. T. eine Reihe von

Jahrzehnten in tiefem Schatten gedeihen konnen, ohne daB sie eine erheb-

liche GroBe erreichen. Es ist das zweifellos eine auBerst zweckmaBige

Form der Anpassung fur die Wiederverjungung des Waldes. Dadurch

kOnnen die Baumarten als >Unterholz«, genau wie die Unterholzstraucher,

>"fi Schatten ihrer Eltern leben. Wenn dann im Urwalde irgendwo eine

Liicke durch Zusammenbruch eines alten Riesen, durch Windbruch usw.,

entsteht, brauchen die Keimlinge der Baume nicht erst den Kampf um den

Platz,^ den Kampf niit Kraut und Unterholz, aufzunehmen, sondern die schon

2u ansehnlichen Strauchern entwickelten Exemplare kunnen bald in die

Lucke hineinwachsen. Im allgemeinen wird bei der naturlichen Ent-

wicklung des Waldes der Entwicklungsgang eines Baumes der sein, daB
^r zunachst Jahrzehntelang als Unterholz gewachsen ist. Sehr langsam ver-

groBert sich sein Stammumfang, ganz duane Jahresringe lagern sich an-

einander, bis schlieBlich durch die Freistellung, durch die Erweiterung des

14
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Wurzelkorpers auf der freigewordenen Flachej ein starkerer Hohenwuchs,

ein starkerer Zuwachs iiberhaupt, eintritt.

Untersucht man die Bewurzelungsverhaltnisse solcher als Unterholz

aufgewachsenen Gehulze, so findet man bei den verschiedenen Baumarten

fast durchweg iibereinstimmend, daB die Mehrzahl der tatigen Wurzeln sich

in ziemlich oberflachlichen Schichten ausgebreitet hat, in die von den be-

standbildenden Baumen durchzogenen tieferen Schichten dringen verhaltnis-

maBig wenige und meist schwach in die Dicke wachsende Wurzeln; die

Pfahlwurzel, soweit eine solche vorhanden, bleibt schwach und verzweigt

sich meist bald. Eine auffallige Ausnahme davon scheinen Buchen zu

machen, die in reinen Kiefernwaldern aufwachseUj diese besitzen selbst im

armen Sandboden eine starke Durchschlagskraft (v. Benthbjm). Wird nun

das Gelande frei, stiirzen einige oder einer der >Beherrscher« zu Boden,

und steht der nun heranwachsenden Generation die ganze Bodentiefe, die

gesamte Bodenfeuchtigkeit zur Verfiigung, so andert sich das Bild des

Wurzelkorpers so, daB, soweit eben giinstige Wurzelverhaltnisse im Boden

vorhanden sind, die tieferen Wurzeln sich kraftigen; in wenigen Jahren
•

konnen diese das mehrfache der Dicke erreichen, zu deren Erlangung sie

vorher lange Zeit gebrauchten. Die unteren tieferen Wurzeln iibernehmen

also mehr und mehr die Ernahrung der Pflanze, sie werden selbst gekraf-

tigt und erhohen dadurch die Stabilitat des Baumes. — Der alte Wald-

humus, die Oberkrume, wird in seinem Tierleben und damit in seiner

Durchliiftung wenig beeinfluBt und die heranwachsenden Baume passen sich

eben jetzt den fiir sie giinstigen Wurzelverhaltnissen an; sie werden aus

ungiinstiger Jugendentwicklung in eine giinstigere Fortentwicklung versetzt.

Wie anders gestaltet sich das Bild im modernen Kunstwalde, Selbst

dann, wenn die Verjiingung des Waldes so vor sich geht, daB auf der

kahl gelegten, abgeholzten Flache die junge Schonung aus eigener Kraft

aufwachst oder daB doch nur die Oberflache des Bodens verletzt wird,

um Gehulzsaraen auszustreuen. Die jungen Pflanzen wachsen dicht neben-

einander auf. Sie finden die gunstigsten Vegetationsbedingungen, denn

durch das Abholzen der Flache ist jede Wurzelkonkurrenz gruBerer Baume

vOUig aufgehoben; das ganze vorhandene Nahrstoff- und besonders Wasser-

kapital steht dem Nachwuchs zur Verfiigung. Mit jedem folgenden Jahre

verwesen die alten Wurzeln der friiheren Generation mehr und schaflen

dadurch selbst in schwereren Buden Wasser- und Luftgange, befordern also

die Bodendurchluftung und verandern somit die physikalischen Verhaltnisse

ganz erheblich. Die Folge ist eine in dem betr. Boden verhaltnismaiiJg

groBe Wurzeltiefe der jungen Pflanzen. Kurz die Anfangsentwicklung

des Gehulznachwuchses ist sehr gunstig, die einzelnen Pflanzen wachsen, so

schnell sie konnen, vorwarts und zeigen einen starken jahrlichen Hohen-

wuchs, Hand in Hand damit geht natiirlich bei den kraftigeren Pflanzen

ein starkes Dickenwachstum. Die Jahresringe sind sehr breit. Stehen die



-^ Dickenwachslum und Stockfaule. 213
^

I

\

I

jungen Pflanzen, wie das ja meist der Fall ist, dicht, so werden von alien

* die vorwiichsigen bald das Gelande beherrschen und alle schwacheren unter-

drucken, soweit diese eben nicht entfernt werden. Von der groBen Masse

des heranwachsenden Jungwuchses bleiben also zunachst nur die kraftigsten

iibrig. Im spateren Alter, Stangenholz-, usw. des Waldes werden die

dann noch vor den iibrigen sehr vorwiichsigen als »Protzen« entfernt zur

Erzielung eines gleichmaBigen Bestandes. Die kraftige Anfangsentwicklung,

die natiirlich eine Ertragssteigerung bedeutet und deshalb gefordert wird,

bedeutet, wie wir sahen, die Anlage breiter Jahresringe, d. h. besonders

bei den Nadelholzern, die ja die Hauptrolle spielen, sehr weites und weiches

Friihjahrs- und schmales Herbstholz.

Die giinstigen Vegetationsverhaltnisse bleiben aber nicht so wie sie

waren. Nach dem volligen Verschwinden der alten Wurzeln usw. setzt

sich der Boden allmahlich fester zusammen und die ehemals so lebhafte

Tatigkeit der Wurzeln des Untergrundes nimmt ab. Stark verscharft wird

dieser Wechsel dann, wenn, wie sehr haufig, eine Bearbeitung der Oberkrume

Odergar eine Tiefkultur der Neubepflanzung voraufgegangen ist. Die Lockerung

des Bodens halt nur eine bestimmte Reihe von Jahren an, nachher ver-

dichtet sich der Boden wieder auf den alten Zustand. Dazu konimt noch,

daB in dem dichten Bestande stets bald die Auflagerung von Humus be-

ginnt, die ja bekanntlich, je feuchter das Klima ist, desto mehr gefordert

wird. Wir wissen aber auch durch exakte Messungen, daB selbst lockere

Auflagerungen die Durchluftungsflihigkeit des Bodens, also naturlich in

erster Linie des Untergrundes, sehr stark beeinflussen. Mit der zunehmen-

den Verdichtung und Verdickung des Humus steigt dieser EinfluB unver-

haltnismaBig stark.

Die Folge ist unter alien Umstanden eine erhebliche Verschlechterung

der Atmungsmuglichkeit der tiefergehenden Wurzeln. — In manchen Gegen-

den, besonders der Luneburger Heide, bin ich von den Forstbeamten auf

die ufter erschreckend haufige Stockfaule bes. der Nadelholzer, aufmerksam

gemacht worden. Ich bin deshalb in den letzten Jahren dieser Erschei-

^ung, wo es anging, nachgegangen und babe dabei oft folgenden Zu-

sammenhang gefunden. In meinen Arbeiten liber in der Heide schadliche

Humusformen usw. babe ich des ufteren auf die im Kunstwalde, besonders

'm reinen Nadelwalde, so haufige Verlegung der Wurzeltiefe nach oben in-

•"olge der nachtraglichen Verschlechterung der Bodendurchluftung hinge-

wiesen. Sehr haufig war dabei das allmahliche Absterben der ursprunglich

I

i \

!

•'I's mehr oder weniger ausgepragte Pfahlwurzeln in die Tiefe greifenden

^Vurzeln zu konslatieren. NaturgemaB zeigten diese Wurzeln bei uppiger

Anfangsentwicklung auch eine sehr starke Jahresverdickung, also weiches

Holz. Faulte nun eine solche auch nur maBig starke Mittelwurzel aus, so

<^rangen die dabei tatigen Pilze von dem weichen Holz der Wurzel von

"nten in das weiche Holz des Stammgrundes ein und leiteten so das Aus-
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faulen des weichen Kerns des anfangs sehr stark gewachsenen Baumes ein.

An verschiedenen untersuchten Pflanzen lieB sich der Zusammenhang direkt

nachweisen und aus der Tatsache, daB da, wo sich in alteren stockfaulen

Kiefern und Fichten die Struktur der inneren Jahresringe noch erkennbar

zeigte, in der sehr liberwiegend groBeren Zahl eine groBe Breite der ersten

Jahresringe vorhanden war, muB man den SchluB ziehen, daB eben die

starke Anfangsentwicklung mit den spateren Veranderungen im Kunstwalde

die Schuld an dieser sehr unliebsamen Erscheinung tragt. — Ein weiterer

formationsbiologischer Beitrag fiir die Notwendigkeit der Forderung, fiir

die mein verstorbener Freund v. Benthbim so eifrig kampfte: Riickkehr

zum Naturwalde statt der reinen Nadelholzbestiinde, Mischung verschieden-

artiger und verschiedenaltriger Gehulze, unter denen ein erheblicher

Prozentsatz Laubholz ist.

1

:«.
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Ein Beitrag zur Systematik und geographischen Verbreitung

der Oxalidaceen.

Von

B. Enuth

Mit 5 Figuren im Text.

Von den ca. 600 x\rten der Oxalidaceen gehort die weitaus groBte

Mehrzahl zu den eng verwandten Gattungen Oxalis und Biophytum. Die

iibrigen zur Familie zu rechnenden Gattungen, Eichleria^ Hypseocharis,

Averrhoa und Dapania, sind dagegen iiberaus artenarm. Eine Betrachtung

der gesamten Familie wird deshalb zweckmaBig von der Gattung Oxalis

selbst ausgehen. Im Gegensatz zu den Gattungen der verwandten Familie

der Geraniaceen hat Oxalis neben einer sehr weiten Verbreitung eine er-

staunlich groBe Mannigfaltigkeit des Habitus aufzuweisen, die das Studium
der Gattung und auch mithin der Familie auBerordentlich interessant ge-

stalten. So ist Oxalis mit ca. 200 Arten im Kapland vertreten, mit einer

ebenso groBen Artenzahl in Sud-Amerika, die sich vielleicht zu gleichen Teilen

auf Brasilien und die pazifischen Staaten Peru und Chile verteilt. Mittel-

und Nord-Amerika besilzt ebenfalls ca. 100 Arten. Berucksichtigt man
nun, daB die ca. 35 Arten umfassende Gattung Biophytum circumtropisch

1st, daB Averrhoa und Dapania ebenfalls in den Tropen zu finden sind,

Eichleria und Hypseocharis in Sud-Amerika vorkommen, so kann man sich

der Einsicht nicht verschlieBen, daB man es hier hauptsachlich mit einer

der sudlichen HemisphJlre und zum Teil den Tropen eigenturalichen Familie

zu tun hat, deren spilrliche Vertreter bei uns, in der nOrdlichen Hemi-
spbare der alten Welt, fiir den vorliegenden Gegenstand recht wenig in

^''I'age kommen.
Bei der Formenfiille der Gattung und ihrem Vorkommen in ver-

schiedenen Florengebieten ist es nicht wunderbar, daB sie verschiedentlich

schon Gegenstand systematischer Untersuchungen gewesen ist. Indes haben
wir nur zwei Versuche, die sich auf den ganzen Umfang der Gattung er-

strecken, und zwar die von Jacquin (Jacq. Oxal. [1 794] 8) und die von
K Candollk (Prodr. I [1824] 630). Jacquin nahm als Grundprinzip die

S
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Mehr- und die Einbliitigkeit des Pedunculus. Jede der Gruppen unterschied

er nach dem Vorhandensein und dem Fehlen eines liberirdischen Stengels.

De Gandolle stellte 30 Jahre spater zehn Typen auf, von denen sich indes

ungefahr die Halfte nach heutigen Begriffen nicht halten lassen, da sie z. B.

auf das Verhaltnis der unterirdischen Teile zu den oberirdischen zu wenig

eingehen. Seit De Gandolle ist kaum wieder ein ernsthafter Versuch ge-

macht worden, die gesamte Gattung zu ordnen. Indes ist eine ganze Reihe

von Untersuchungen iiber das Material einzelner Florengebiete vorhanden.

Die Arbeit von Ecklon und Zeyher (Enum. I. [1836] 83) versucht an der

Hand der De GANOOLLESchen Einteilung die siidafrikanischen Arten zu ordnen.

Die De GANOOLLESchen Sektionen werden genauer abgegrenzt und dazu zwei

neue aufgestelit Bei der geringen habituellen Verschiedenheit der in Frage

kommenden afrikanischen Arten stoBen die Verfasser auch nicht auf

Schwierigkeiten , aber die Erkenntnis der gesamten Gattung hat dadurch

noch nicht wesentliche Forlschritte gemacht. Dasselbe muB auch von der

SoNDERSchen Bearbeitung der siidafrikanischen Mitglieder der Gattung ge-

sagt werden. Sonder erfaBt die Sache vom rein praktischen Gesichtspunkt.

Seine Arbeit ist zum Bestimmen der sudafrikanischen Arten vortrefflich,

aber eine Ubersicht liber die Gattung selbst kann man durch sie nicht er-

halten. Erst die Arbeit fiber die sudamerikanischen Oxalis-Arlen von Progel

(in Mart. Fl. Brasil. XIL 2 [1877] 475—482), die das reiche brasilische

Material von Sbllo und anderen Sammlern zu Rate zieht, bringt in die Gattung

mehr Licht, zumal sich Progel die Muhe nicht hat verdrieBen lassen, auch

die ubrigen ihm bekannten amerikanischen Arten seinem Schlussel einzu-

fiigen. Er stellt sechs Haupttypen auf: Euoxys mit unterirdischen Stengel-

teilen (0. Martiana^ 0. acetosella)^ Trifoliastrum mit uberirdischem Stengel

und dreigeteilten Blattern mit sitzenden Blattchen [0. corniculata)^ Tham"

noxys von strauchigem Habitus mit dreigeteilten Blattern, deren mittelstes

Blattchen gestielt ist (0. sepiu?n), Holophyllum von strauchigem Habitus

mit einfacher Blattspreite (0. ovata]^ Heterophyllum von strauchigem Habitus

mit phyllodienartig verbreiterten Blattstielen, und Biophytu7n von halb-

strauchigem Habitus mit gefiederten Blattern. Von diesen sechs Sektionen

entspricht Thamnoxys^ wie schon Reiche gezeigt hat, grOBtenteils der

De CANDOLLEschen Sektion Hedysaroideae
^ wiihrend Euoxys heterogene

m

Elemente umfaBt. Auch Trifoliastrum' birgt verschiedenartige Formen in

sich. — An De Gandolle und Progel schlieBt sich mehr oder minder die

Einteilung von Reiche (in Engl. Dot. Jahrb. XVHI [1894] 275) an, der die

Gattung in vier Gruppen teilt, die Palmatifoliae DC. (0. laciniata)^ die Tri-

foliatae, die Pteropodae DC. (0. asinina) und die SmiplicifoliaeDG. [0. mono-

phylla). Bei den TrifoUatae unlerscheidet er die PROGELschen Sektionen

Thamnoxys mit gestieltem Mittelblattchen, Heterophylluni mit phyllodium-

artig verbreitertem Blattstiel, Holophyllum mit ungeteilter Blattspreite und

Trifoliastrum^ das die groBe Zahl der mit einem iiberirdischen Stengel

J _
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1 I

und drei sitzenden Teilblattchen versehenen Arten umfaBt. Reiche geht

bei seiner Aufstellung von dem Gesichtspunkt aus, daB die Blattgliederung

fiir Einteilungen ein phytographischer Gharakter ersten Ranges ist, der von

auBeren Bedingungen ziemlich unabhangig ist. Dabei bleibt allerdings un-

verstandlich, daB er die wichtigen Gruppen HolopJiyllum und Heterophyllum

nicht den Palmatifoliae^ Simplicifoliae und Ptei^opodae gleichwertig er-

achtet. Ebenso scheint mir eine derartig geringe Wertschatzung der durch

die auBeren Lebensbedingungen hervorgerufenen Momente, wie z. B. das

der KnoUe bei Oxalis^ bei der Verwertung systematischer Fragen nicht

immer zweckmaBig, ja auch nicht immer natiirlich zu sein. Wenn z. B.

unter den zahlreichen Knollen- 0:raZ/^ einige wenige Arten nur ein Teil-

blattchen besitzen, so wird die Vermutung nahe liegen, daB diese Arten

sich aus dem dreiblattrigen Knollentypus herausdifferenziert haben. Man
mag deshalb diese Arten als untergeordnete Subsektion oder hochstens als

beigeordnete Sektion fassen, aber doch kaum als Haupttypus. Genau das-

selbe Verhaltnis ergibt sich auch fiir die KnoWen- Oxalis mit vielen Teil-

blattchen. — Die zahlreichen von Rbighe aufgestellten neuen chilenischen

Sektionen sind zum groBeren Teil als naturliche anzuerkennen, wenn ihre

Unterscheidung auch mitunter recht schwierig erscheint.

In der folgenden Einteilung ist von der Aufstellung neuer Sektionen

soweit wie mOglich Abstand genommen worden. Ich habe mich haupt-

siichlich darauf beschrankt, das Material von De Candolle, Progel, Sonder

und Reiche kritisch zu ordnen, urn aus den morphologischen Charakteren

und den geographischen Verbreitungsgebieten der Sektionen am SchluB der

Arbeit ein mehr oder weniger zusammenhangendes Bild von der Mannig-

faltigkeit dieses Pflanzentypus, seinem Aufbau und seiner Entwicklung zu

geben. Daraus konnen sich dann schlieBlich vielleicht Fingerzeige fur den

Aufbau der ganzen Familie und schlieBlich fur die Verwandtschaft der

Oxalidaceen mit den Geraniaceen ergeben. — Es ist schon mehrfach in

der Literatur betont worden, daB neben Biophytum die Sektionen Hetero-

Phyllum, Holopkyllum und Thamnoxys unbedingt als fruh abgezweigte

Glieder des Oxa//s-Stammes anzusehen sind. Da sie sich jedoch samtlich

auf die artenreiche Sektion Thamnoxys beziehen lassen, so scheint es mir

^ni zweckmaBigsten, mit dieser zu beginnen.

1. Thamnoxys^ von Progel aufgestellt und von Small als Lotoxalis

5n den Rang einer Gatlung erhoben, ist vor alien anderen Sektionen durch

das gestielle Mittelbliittchen ausgezeichnet. Es gehOren hierher strauchige

und halbstrauchige Formen, die haufig 1 m Huhe erreichen. Der mehr-

^Jfltige Blutensland ist mehr oder weniger ausgesprochen cymOs (Fig. 1 A).

^n den meisten Fallen ist auch an einer event. Pseudo-Dolde der cymose

Aufbau noch zu erkennen. Von den bis jetzt beschriebenen Arten fmden

sich ungefahr 50 in Brasilien, wahrend vielleicht 20 in den benachbarten

Gebieten gefunden werden, so 0. limaris Zucc. in Paraguay, 0. erythro-



218 R. Knuth.

yoda Rusby in Bolivia, 0. Spruceana Prog, und 0, hypopilina Diels in Peru,

O. Sodiroi Diels in Ecuador, 0, hedysaroides H.B.K. in Columbien und

Neaei

mgiistifoli

0. Berlandiei'i Torr. von Mexiko und Yucatan bis Texas. Das Verbreitungs-

area] ist mithin, wie bei den meisten Sektionen der Gattung, ein durchaus

geschlossenes. 0. sepium St. Hil. ist die Art weitester Verbreitung, Sie

bewohnt West-Indien, Columbien, Venezuela, Brasilien, Argentinien; ver-

schleppt findet sie sich auch auf den Galapagos-Inseln, ja sogar auf Java.

Progel hat die Sektion in solche Arten mit krautigen weichen Blattern

Fig. ^. A Oxalis Barrelieri Jacq., Stuck eines bliihenden Zweiges. —BO. daphniformts

Mik., Desgl. — CO. monophylla L. D 0. hirta Jacq. E 0. asinma Jacq.

(Nach Engl.-Prantl, Nat, Pflz.-Fam. III. 4 [1897] p. 19, f. M.)

I
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[Lotophyllum^ 27 brasilische Arten), in solche mit lederartigen groBen spitzen

Blattern [Polymorphae^ 13 Arten) und in solche mit lederartigen groBen

stumpfen Blattern {Robustae^ 1 Arten) eingeteilt. Reprasentanten der drei

Subsektionen sind 0. sejplum St. Hil. — 0. Barrelicri L., 0. rhomheo-ovata

St, Hil. — 0. Neuivledii Zucc, 0. hirsutissima Zucc. — 0, Goyaxe?isis

Turcz. Die beiden letzteren Subsektionen sind Endemismen von Brasilien,

wahrend die oben angefiihrten extrabrasilianischen Arten samtlich der Sub-

sektion Lotophylhim angehuren.

2, Holophyllum Prog. Schon innerhalb der Sektion Thamnoxys^ so

z. B. bei 0. hirsiitissima Prog., zeigt sich mitunter an dem Blatte ein

Abortieren der seitlichen Blattchen. Diese Erscheinung ist bier zum

Sektionsmerkmal geworden. Die Entwicklung dieser »ungeteilten« Blatt-

spreite ist deutlich an dem Gelenk festzustellen, durch welches sie mit dem
Blattstiel verbunden ist. Im Habitus und ini Bliitenstand, der meist kurz

cymus ist, stimmt die Sektion mit der vorigen liberein. Auch das Vater-

land der bis jetzt bekannten funf endemisch brasilianischen Arten kenn-

zeichnet die Sektion als nahe Verwandte der vorigen. Doch findet sich

bei einigen Arten ein Merkmal, das von Wichtigkeit zu sein scheint fiir

den Zusammenhang dieser Sektion mit Heieropkyllum. Wahrend namlich

0. ovata Zucc, 0. acutifolia Prog, und 0. aptera Zucc. stielrunde Pedun-

culi besitzen, sind die von 0. Mandioccana lladdi und 0. alata Mart, et

Zucc. merklich verbreitert, ein Merkmal, welches wir bei O. hiiplcur
i
folia

St. Hil. der Sektion 4 wiederfinden, die auBerdem bei alien ihren Arten als

Hauptmerkmal eine phyllodienartige Verbreiterung des Blattstieles zeigt.

3, Moiioxalis (Small) U. Knuth. Die nur aus zwei mexikanischen Arten,

0. dicJiondraefolia A. Gray und 0. robusta (Rose) R. Knuth, bestehende

Sektion ist ein typisches Gegenbild zu Holophyllum, Auch hier handelt

es sich urn halbstrauchige allerdings niedrigere Formen mit artikulierter ein-

facher Spreite. Die Inflorescenz zeigt sich weniger entwickelt als bei Holo-

phyllum und ist 1—2-blulig. Bei der Verschiedenheit beider Sektionen

wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man fur sie eine getrennte Ent-

wickelung aus der Sektion Thamnoxys annimmt.

4, Heterophyllum Prog. umfaBt nur vier Arten, die ausschlieBlich auf

Brasilien beschrankt sind. Ihr Zusammenhang mit den beiden erslen Sek-

tionen ist unverkennbar. Eigentumlich ist ihr die phyllodienartige Ver-

breiterung des Blattstieles, an dessen Spitze sehr selten und zumeist nur

in Jugendstadien drei kleine Blattchen sitzen. Diese Eigcnlumlichkeit ver-

^^iht den Arten ein von den librigen Oxalis-Avien abweichendes Aussehen,

e schon die iNamen 0. rusciformis Mik., 0. saliciformis Mik., 0. daphni-

n und 0. bupkurifolia Die Fremd-

artigkeit des Aussehens wird bei den beiden letzteren Arten noch dadurch

vergruBert, daB die Stengel nur an der Spitze beblattert sind.

5. Myriophyllum R. Knuth. Mit dieser Sektion beginnen alle die drei-
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blattrigen Arten, diePROGEL in seiner Gruppe Trlfoliastrum zusammen-

faBte, und die schon Reiche in bezug auf die chilenischen Arten aufloste.

Hier bei Myriophyllum handelt es sich um auBerlich leicht kenntliche

halbstrauchige Arten mit lang rutenfurmigen Stengein, welche sehr dicht

mit ziemlich kleinen Blattern besetzt sind. Die Pedunculi sind meist ein-

bliitig, aber mit Brakteen ver^ehen. Sechs Arten sind brasilianisch, so die

typischen 0. myriophylla St. Hil. und 0, coiifertissima St. Hil, Die einzige

aus Peru stammende Art 0, dolichopoda Diels steht mit den librigen Arten

nur in lockerem Zusammenhang. Die besonders im oberen Teile des

Stengels ausgebildete dicht samtartige haufig braunliche Behaarung teilt

die Sektion vielfach mit der Sektion 7, von der sie sich zwar auBerlich stark

unterscheidetj ohne indes durch wichtige Merkmale getrennt zu sein. Die

Arten gehoren wohl meist zu der Hartlaubflora bergiger Abhange.

6. Ortgieseae R. Knuth. — Im Gegensatz zu der vorigen Sektion scheint

es sich hier um Pflanzen des schattigen Waldes zu handeln. Die Arten

sind ausgezeichnet durch ziemlich zartes Laub und stark saftige Stengel.

Das Cyma der Inflorescenz ist meist recht deutlich ausgebildet. Die Blute

zeigt, wie bei fast alien schon besprochenen Sektionen, die gelbe Farbe.

Erkannt werden die Arten fast ausnahmslos leicht an den ziemlich groBen

Blattchen, deren Lappen nach vorn gerichtet sind. Von der Sektion sind

bis jetzt vier Arten bekannt, von denen 0. excisa Prog, und 0, Ortgiesii

Reg. in Peru, O. longissima O.Ktze. in Bolivia und 0. vulcanicola in Costa

Rica angetroffen werden. Uber die Zugehorigkeit der letzteren Art kann

man im Zweifel sein. Es handelt sich bei dieser Sektion wie bei der

vorigen um Anpassung an die lokalen Standortsverhaltnisse.

7. Clematodes R. Knuth, — Die Sektion umfaBt ca. zehn Arten, von

denen ungefahr die Halfte in Brasilien heimisch sind; die ubrigen verteilen

sich auf die pazifischen Staaten von Columbien bis Nord-Ghile. Das Vor-

kommen von 0. clematodes D. Smith in Guatemala bezeichnet die ncirdliche

Grenze der Verbreitung. Uber die lokalen Standortsverhaltnisse der Sektion

ist nichts bekannt. Samtliche Formen sind ausgezeichnet durch nieder-

liegende bis kletternde Stengel, die im Gegensatz zu der folgenden Sektion

mehr oder weniger verholzt sind. Die Bliiten sind bald zum typischen Cyma

vereintj bald mehr oder weniger doldig zusammengezogen. Die Zahl der

Bluten im Blutenstande wechselt von 2— 7.

8. Cornicidatae Reiche [Xantltoxalis Small, Pseiidoxalis Rose). — Hier

fehlt meist jede Verholzung der oberirdischen Teile. Die Stengel liegen dar-

nieder oder sind schwach aufsteigend, seltener aufrecht. Die gelben Bluten

sind nicht selten in der Vielzahl vorhanden, haufig aber auch auf 2— < redu-

ziert. AuBer der kosmopolitischen 0. corniculata L. und der auf der nurd-

lichen Hemisphare heimischen 0. stricta L. gehuren hierher 3 chilenische

und ungefahr 25 nordamerikanische Arten, die sich offenbar erst spat

herausdifferenziert haben, und deren Artunterschiede daher haufig wenig
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tiefgehende sind. Die Sektion findet sich im Gegensatz zu den fruher be-

sprochenen vielfach auf Kulturland. Die Arten besitzen haufig schwache

Grundstocke, nicht selten sind sie aber auch einjahrig.

9. Tuberosae R. Knuth. — An die Cormculatae schlieBt sich einc

kleine Gruppe von brasilianisch-argentinischen Arten an, die gegen die Aus-

trocknung durch knollig verdickte Wurzeln geschiitzt sind. Diese An-

schwellungen, die die GruBe einer HaselnuB erreichen konnen, befinden sich

meist tief in der Erde und scheinen Wasserspeicher darzustellen. Da an

getrocknetem Herbarnnaterial vielfach die unterirdischen Teile fehlen, so

werden gewiB eine Anzahl der bis jetzt zu den Corniculatae gerechneten

Arten, besonders Siid-Amerikas, spater dieser Sektion zugeteilt werden

mussen. Als Hauptreprasentant dieser Gruppe durfte 0. Commersonii Pers.

(= 0. Sternbergii Zncc.) anzusehen sein. Habituell stehen die betreffenden

Arten vielfach zwischen den Acetosellae und den Corniculatae.

Roseae Diese

drei Sektionen umfassen eine Reihe chilenischer Arten mit mehr oder weniger

krautigen, nicht holzig-fleischigen Achsen. Die mittlere der drei Sektionen

ist nach Reiche an der rosa Bliitenfarbe leicht zu erkennen; bei den Laxae

sind die Bliitenstiele gegabelt, bei den Berteroanae stehen sie in Dolden.

Ob die Sektionen naturliche Formenkreise darstellen, kann ich aus Mangel

an Material bis jetzt nicht bestatigen. Die Arten sind bei alien drei

Sektionen nicht selten einjahrig, besonders bei der ersten. Es handelt sich

in fast alien Fallen urn niedrige Formen mit wenig stark ausgepragtem

Stengel und einer groBen Zahl von Pedunculi. Die Sektion Laxae umfaBt

nach Reiche 8 Arten, Roseae deren \ \ und Bertei^oanae 9. In vielen Fallen

handelt es sich hier urn eine Zusammenfassung habituell ahnlicher Forraen,

deren Zusammenhang aber nicht immer ganz deutlich ist.

13. Capillares Reiche. — Unter dem Begriff dieser Sektion faBt Reiche

eif Arten zusammen, die zweifelsohne eine naturliche Einheit bilden. Es

sind das meist einjahrige, seltener ausdauernde Formen mit kurzem Stengel

nnd zahlreichen oft haardunn gestielten Blattern und Einzelbluten. Die

vielfach habituell recht kiimmerlichen Arten gehuren dem nurdlichen Chile

und besonders der Cordillere an und gehen in 0. platypiUi Gill, bis an

,^

die Schneegrenze. Die durchgehend gelb bluhende Sektion ist wahrschein-

lich mit den Berteroanae verwandt und stellt vielleicht eine Anpassung an

die Gerullformation dar.

< 4. Fruticulosae Reiche. — Die Sektion umfaBt sechs chilenische Arten,

die sich auf der Cordillere in einer Huhe von \ 000—3600 m finden und nord-

warts bis zur Wiiste Atakama gehen. Die Arten sind ausgezeichnet durch

nolzige, im unteren Teil mit persistierenden Blattstielbasen versehene

Stengel, die in ihrer ganzen Lange, also nicht rosettig beblattert sind. Die

Blutentrager sind gegabelt; die Blumenkrone ist von gelber Farbe.

<S. Meyenia R. Knuth mit der einzigen chilenischen Art 0. checoemis
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Meyen. Es ist dies eine der merkwiirdigsten Oxalis-Arien^ die leider nur

in einem Bruchstiick vorlag. Die Art hat niedrigen halbstrauchigen Habitus

mit zahlreichen holzigen Asten. Die besonders auf der Unterseite wollig-

rauhen Blatter haben 9—15 Teilblattchen. Stellung und Wesen der Sektion

ist noch ungeklart.

16, Caesiae R. Knuth mit der einzigen Art 0. caesia Phil. — Diese

Art mit holzigem dichtastigem Stengel, der eine Huhe von 10 cm erreicht,

ist ein Endemismus der Wiiste Atakama. Durch die fast zylindrischen

grauen Teilblatter kennzeichnet sie sich als echte Wiistenpflanze. Im groBen

und ganzen zeigt die Pflanze ericoiden Habitus. Die Pedunculi tragen an

der Spitze meist drei bis mehrere kopfchenartig zusammengedrangte Bliiten.

Durch die Blattform steht die Art innerhalb der Gattung vereinzelt da.

Ob sie mit den Berteivanae verwandt ist, wage ich bei dem Mangel an

Material dieser letzteren Sektion nicht zu entscheiden.

\ 7. Carnosae Reiche mit 1 3 Arten. — Die Sektion ist durch den fleischig-

holzigen oft nur an der Spitze beblatterten Stamm leicht kenntlich und laBt

noch deutlicher als bei den beiden vorigen Sektionen die xerophytische

Anpassung erkennen. Dementsprechend kommt sie besonders im nordlichen

Chile vpr, vielfach an der felsigen Kiiste. Die bekannteste Art der Sektion
4

ist 0. carnosa MoL Nach Reiche zeigt der fertig entwickelte, wenig ver-

astelte Stamm ein graues glattrindiges Periderm, darunter ein machtiges

Rindenparenchym ohne Sklerenchymelemente; der Holzkorper besteht aus

Gruppen von GefaBen und Holzzellen, zwischen denen sehr breite Mark-

strahlen verlaufen. Spater fuUen sich Rindenparenchym, Mark- und Mark-

strahlen mit braunen GerbstofFen an. Die in Golumbien, Peru und Chile

heimische 0. crassicaulis Zucc. zeigt neben dem fleischigen Stamm auch

eine merkwurdige Art und Weise, unterirdische Knollen zu bilden. Es

entstehen hier in den Achseln von Schuppenblattern unterirdische Sprosse,

die zum Teil oberirdische Stengel bilden, zum Teil aber an der Spitze sich

zu Knollen verdicken, die an ihrer Oberflache ziemlich groBe fleischige

Schuppenblatter tragen. Die Bildung ist nach HiLDEBnAND als ein Mittel-

ding zwischen Knolle und Zwiebel zu betrachten. Interessant ist auch die

in Chile heimische 0. gigantea Barn,, die mit ihren hohen mehr holzigen

und verzweigten Stengeln — im getrockneten Zustand wenigstens — a"

Sarcocaulon der Geraniaceen erinnert. In ihrem Holz sind Hoftiipfel mit

eirunder Perforation zu konstatieren. — OfTenbar haben die meisten Arten

dieser Sektion nur eine beschrankte Verbreitung. Die gelben Bliiten stehen

teils in gabeligen, teils in doldigen Bliitenstanden. Die Sektion steht in

engen Beziehungen zu der nachsten.

1 8. Angustifoliae Reiche. — Hierher gehOren sechs Arten der felsigen

Kuste Mittel- und Nord-Chiles. Sie stimmen mit der vorigen Sektion in dem nur

an der Spitze beblatterten holzig-fleischigen Stamm iiberein, der aber hier

nackt und rhizomartig ist. Durch die mehr oder weniger linealen Blattchen
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aber ist ein sicheres Unterscheidungsmerkmal von der vorigen Gruppe ge-

geben, bei der dieselben immer herzformig sind. Die bekannteste Art der

Sektion ist 0, Bridgesii^ die bei Valparaiso gefunden wird. So klar die

Verwandtschaft der Angiistifoliae mit den Carnosae ist, so wenig sicher

wird sich liber ihre gemeinsame Abstammung etwas sagen lassen. Wahr-
scheinlich bestehen Beziehungen zu den Laxae und den Berteromiae. Die

Bluten stehen in gabeligen oder doldigen Bliitenstiinden; die Korolle ist von

gelber Farbe.

19, Alpinae Reiche. — Die Sektion bewohnt die alpine Region der

chilenischen Gordillere und umfaBt mit ihren 8— 1 Arten zuni Teil

auBerst charakteristische Formen. Ihre typischen Vertreter wie 0. com^

pacta Gill, und 0. riojana Hieron. zeigen einen tief in die Erde gesenkten

dicken holzigen Stamm, der in seinem oberen Teile bis kleinfingerdicke in

bezug auf die Ausbildung niedrige rasenfurmige Aste hervorbringt. Die-

selben sind dicht dachziegelfurmig mit sehr kleinen Blattern liberzogen,

die stark kontrastieren gegen die Massigkeit der Aste und Zweige. Die

gelben Bluten stehen einzeln und erheben sich kaum fiber den Rasen. So

ahneln diese Arten im Habitus manchen Androsace aus der Sektion Aretia^

sowie vielen Saxifragen. Vielleicht steht die interessante Gruppe zu den

Capillares in lockeren Beziehungen und damit zu den wenig bekannten

Berteroanae. Jedenfalls ist sie ein trelTliches Beispiel fur die Anpassung

der Gattung an hochalpine Verhaltnisse. Als hochste Standorte sind be-

kannt fur 0. incana Phil, das Vorkommen bei Santiago in 3500 m Hohe
und fur 0, compacta Gill, dasjenige in den Gordilleren von Coquimbo bis

Santiago, wo die Art bis iiber 4000 m hoch hinaufgeht.

20. Articulatae R. Knuth. — Die Sektion ist mit ca. acht Arten im

sudlichen Amerika vertreten. Sie ist ausgezeichnet durch einen zylindrisch-

knoUigen Grundstock, der bei den sudbrasilianisch-argentinischen Formen eine

gewaltige Machtigkeit erreicht und eine mehr oder weniger vertikale Lage

hat. Wurzein iiber, die dann

riibenartig angeschwoUen sein kOnnen. Wahrend der kalten Jahreszeit

Weiben nur die unterirdischen Achsen bestehen; bei Beginn der Vegetations-

periode werden an den Enden des Systems nur Blatter und mehrblutige

Pedunculi, aber keine Stengel entwickelt. Die bekanntesten sudamerika-

nischen Arten, die Progel in der Sect. Euoxijs vereinigt hat, sind 0. lasio-

petala Zucc., 0. catharinensis N. E. Br. und 0. arUculata Savig. An der

letzteren Art hat IIildebrand den Vorgang studiert. Nach ihm schwillt die

Hauptachse dicht oberhalb der Cotyledonen fleischig an, wilhrend sich an der

Spitze die Laubblatter bilden, deren Blattstielreste ebenfalls zur Verdickung

herangezogen werden. Auffallig ist bei dieser Art und ihren Verwandten
<lje Einschnurung der knolligen Stengel, deren Ursache nicht geklart ist.

Hcsp Von dieser Sektion ist nur eine

^rt) die nordamerikanische 0. triUiifolm Hook, bekannt. Die Vegetations-

<.
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weise ist hier dieselbe wie die bei 0. acetosella. Die horizontale Hauptachse

treibt Auslaufer, die an der gestauchten Spitze die Laubblatter bilden, deren

Basen fleischig werden und die weniger widerstandsfahigen Stiele und

Spreiten liberdauern. Hildebrind faBt mit Recht diese Bildungen nicht als

reine Rhizome^ sondern als Zwischenglieder zwischen Rhizom und Zwiebel auf.

22. Acetosellae Reiche — mit der fast auf der ganzen nordlichen Hemi-

sphare heimischen 0. acetosella L. und ihren Stellvertretern im pazifischen

Teile Nord-Amerikas — 0. oregana Nutt. und 0. macra Small — und in

Ost-Asien — O. Griffithii Edgew. et. Hook, und 0. ohtriangulata Maxim. —
ist von der vorigen Sektion nur durch die einbliitigen Pedunculi unter-

schieden, die noch Brakteen tragen. Mit der der vorigen Sektion ange-

hOrenden 0. frilliifolia sind sie so nahe verwandt, daB man wobl iiber-

legen konnte, ob eine Trennung nutig ware.

23. Palmatifoliae Reiche. Die Sektion umfaBt sechs chilenisch-pata-

gonische Arten, denen eine groBe Zahl der Blattchen (5—12) am Blattstiel

und das Fehlen eines oberirdischen Stengels gemeinsam ist, die sich aber

nach der Natur ihrer unterirdischen Organe unschwer in zwei Untergruppen

teilen lassen. Die erstere, zu der 0, enneaphylla Cav. und 0. squamoso-

radicosa Steud. gehOren, hat mit der vorigen Gruppe den horizontalen

Grundstock gemein, der aber hier dicht mit fleischigen Schuppen besetzt

ist. Die Natur dieser Schuppen ist wohl nicht iiberall sichergestellt, doch

scheinen es meist die stehengebliebenen Blattbasen zu sein. Bei der zweiten

Untergruppe, die die Arten 0. adenophylla Gill., 0. Bicstillosii Phil, und

0. laciniata Cav. umfaBt, sind die Grundachsen mehr oder weniger senk-

recht, stark verkurzt und auBerst dicht mit borstigen Blattstielresten um-

geben. Wir haben hier das Urbild der Knollenbildung und damit den

Ubergang zu den folgenden Sektionen. Bei 0. Bustillom Phil. umschlieBen

die Blattbasen noch fleischige Schuppen, ein Merkmal, das spater bei den

Kap-Sektionen als regelmaBige Erscheinung wieder getroffen wird. Trotz

aller dieser Beziehungen kann man indessen hier nur von einem Ubergang

zwischen Rhizom und Zwiebel, von einem verkurzten Grundstock reden.

Deshalb kann diese Gruppe trotz mannigfacher innerer Verschiedenheiten

doch allenfalls noch als eine naturliche Einheit aufgefaBt werden. Sie bietet

aber einen vvertvollen Beitrag fur die Erklarung der folgenden Sektionen.

24. Jonoxalis (Small) R. Knuth. — Die mit einer Knolle versehenen

0.rafc-Arten, die die Sektionen 24— 31 umfassen, kommen einerseits in

Nord- und Sud-Amerika, andererseits im Kapland bzw, in der sudwestlichen

Kapprovinz, vor. Wie schon Reiche und vor ihm Hildebrand erwahnt hat,

besteht ein genereller Unterschied zwischen den Neuwelts- und den Alt-

welts-Formen. Bei den ersteren haben samtliche Knollenschuppen die

Funktionen des Schutzes und der Ernahrung, bei den letzteren umschlieBen

die Schutzschuppen noch die darunterliegenden fleischigen Nahrschuppen.

AuBerst selten kommt es im ersteren Falle oberhalb der Knolle zur Bildung
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eines Grundstocks oder gar eines oberirdischen Stengels; bei den Kap-
Formen ist fast immer zum mindesten die Andeutung dazu vorhanden. In

der Blatt- und Bliitenbildung sind generelle Unterschiede nicht vorhanden.

Die samtlichen amerikanischen Formen mit einer Ausnahme gehuren zur

Jonoxalis Sie ist

sehr einheitlich gebaut. 0. violacea L., 0. Jacquiniana H. B. K. gehuren

hierher. Die Arten scheinen vielfach nur ein kleines Verbreitungsareal zu

haben. Die meisten von ihnen sind in Mexiko heimisch. Sud-Amerika be-

herbergt relativ wenige Formen. Ungefahr die Halfte samtlicher Arten haben

mehr als drei Teilblattchen, doch scheint es nicht gerechtfertigt, eine Ablren-

nung dieser Arten vorzunehmen, zumal die Zahl der Blattchen innerhalb

einer Art haufig variiert.

25. Primidi7iaeR. Knuth mit der einzigen wenig bekanntenArt 0.p7'imu-

laefolia Raddi scheint nach der Beschreibung in sehr naher Beziehung zu

der vorigen Sektion zu stehen und sich von dieser nur durch die ungeteilte

Blattspreite zu unterscheiden^ die aller Wahrscheinlichkeit nach durch

Abortieren der zwei Seitenblattchen entstanden sein diirfte.

26. Cernuae R. Knuth. — Samtliche siidafrikanischen Oxalis-krien

sind mit Ausnahme des kosmopolitischen 0. corniculata L. mit einer Knolle

versehen. Dieselbe liegt aber im Gegensatz zu den amerikanischen Formen

meist in der Tiefe und ist mit dem oberirdischen Stengel, falls ein solcher

vorhanden ist, durch einen ausliiuferartigen mit Schuppen besetzten schafl-

ahnlichen Grundstock verbunden. Diese Schuppen entsprechen morpho-

logisch den stark reduzierten Blattstielen, da man mitunter an der Spitze

der oberen Schuppen Andeutungen von Blattchen findet. Im Gegensatz zu

den amerikanischen Arten sind die Pflanzen oberhalb der Knolle meist mit

reichlichem Wurzelwerk versehen. Zur Bildung eines oberirdischen Stengels

kann es in jeder der sechs afrikanischen Sektionen kommen. Vielfach

zeigen die Arten dann die Tendenz, eine gruBere Anzahl von Blattern und

Bluten erst an der Spitze desselben zu entwickeln. Solche Pflanzen haben

vielfach das Aussehen acauler Formen, die auf einem mehr oder weniger

langen Stiele stehen. Wie weit der letztere bei der lebenden Pflanze in

der Erde steckt, ist mitunter nicht leicht zu entscheiden. — Die Cernuae

sind von alien afrikanischen Sektionen als die ursprynglichsten zu be-

zeichnen. Wenn es auch nur seltcn zur Ausbildung eines oberirdischen

Stengels kommt, so deuten doch die gestielten dreigeteilten Bliitter, die

sich auch bei der folgenden Sektion, den Tripartitae, finden, gegenuber den

Q^rigen afrikanischen Sektionen auf eine gewisse Ursprunglichkeit bin.

Gegenuber dieser letzteren Sektion ist aber die Mehrzahligkeit der Bluten

des Pedunculus hervorzuheben. Auffilllig bei den Cei'uuae, wie (iberhaupt

bei alien afrikanischen Sektionen, ist das gleichzeitige Auftreten rot- und

gelbbluhender Arten in einer und derselben Sektion, was bei den amerika-

Arten wohl nicht vorkommt. Im Gegensatz zu den ubrigenI . nischen Oxalis

Botanische Jahrbftcher. L. Bd. Snpplementband.
1^
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afrikanischen Sektionen trifft man hier auf eine vielfach auffallend weite

Verbreitung einiger Arten. So wird 0. anthdmintica von Abessinien bis

Nyassa-Land angetroffen, 0. semiloha von Deutsch-Ostafrika urn das Kap

herum bis zur siidwestlichen Kapprovinz. 0. cernita ist auBerdem inter-

essant, weil es sich im ganzen westlichen Mittelmeergebiet eingeburgert hat

und sogar verschleppt in Mexiko angetroffen wird. In der Ausbildung der

Teilbiattchen zeigt die kaum 20 Arten umfassende Sektion eine recht groBe

Mannigfaltigkeit.

27. Tripartitae R. Knuth. — Sie unterscheiden sich von der vorigen

Gruppe nur durch die Einbliitigkeit des Pedunculus, wie denn xiberhaupt

alle afrikanischen Sektionen mit Ausnahme der Cernuae einzelne Bliiten

tragen. Es ist merkwurdig, daB die capensischen Arten eine Einteikmg

nach diesem Merkmal, auf dem schon die Einteilung von Sonder fuBt, ge-

statten, wahrend das bei den amerikanischen kaum mOglich ware. So

umfaBt Jonoxalis ein- und mehrblutige Formen. — Der Typus der Tri-

partitae ist bei weitem der bedeutendste Sud-Afrikas. Bei seiner groBen

Artenzahl (ca. 100) ist es erklarlich, daB die Blattgestalt der einzelnen Arten

recht verschieden ist. Die Teilblatter konnen verkehrt-herzfurmig sein,

wie bei 0. obtusa Jacq. , oder gerundet, wie bei 0. purpurea L., oder

schlieBlich linealischj wie bei 0. linearis Jacq. Die Blatter stehen entweder

nur an der Spitze des Stengels, wie bei dieser Pflanze, oder aber sie sind

liber den ganzen Stengel verteilt wie bei 0. multicaulis . — In bezug auf

die Knollenbildung hat Hildebrand eine groBe Zahl dieser Sektion und ihrer

Verwandten aufs genaueste untersucht.

28. Pteropodae DC. — Nur zwei nahe verwandte Arten 0. asinina

Jacq. (Fig. 1 E) und 0. fahaefolia Jacq. gehoren hierher. Sie haben den

niederen Habitus der meisten acaulen sudafrikanischen Arten, sind aber in

sehr merkwiirdiger Weise durch den Besitz von nur zwei Teilbiattchen aus-

gezeichnet, die einem stark gefliigelten Blattstiele aufsitzen. Es ist inter-

essant, daB auch hier wie bei Holophyllum diese Verbreiterung mit einer

Reduktion der Blattspreite verbunden ist.

29. Simplicifoliae DC. mit nur zwei Arten, 0. moiiophylla L. (Fig. \ C)

und 0. Dregei Sond. Von den drei Teilbiattchen der Spreite sind die zwei

seitlichen abortiert. Es liegt also hier der analoge Fall vor wie bei Mon-

oxalis'Holoph.ijllum und den Frinmlinae. Ilabituell sind die Arten dieser

Gruppe und der vorigen kleinen Formen der Tripartitae sehr ahnlich und

dieser Gruppe sicher verwandt.

30. Multifoliolatae U. Knuth. — Hierher gehoren ca, zwolf Arten des

westlichen Kapgebietes, deren Hauptmerkmal die vermehrte Zahl der Teil-

biattchen ist. Die Zahl derselben ist innerhalb der Art verschieden;

bei 0. lupinifolia Jacq. betragt sie 3—7, bei 0, tomentosa L. 12—19-

Die Blatter sind meist apical rosettenformig gestellt, der Stengel mitunter

verlangert, oft sehr kurz.
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3i. Sessilifoliolatae R. Knuth. — Die Sektion umfafit kaum zwolf Arten,

die aber scharf gekennzeichnet sind durch die sitzenden dreigeteilten Blatter.

Die Teilblaltchen haben meist lineale Gestalt. Diese Sektion ist die einzige

der gesamten Gattung, der ein Blattstiel fehlt. Der Habitus wechselt hier

wie bei alien afrikanischen Sektionen infolge verschiedener Ausbildung

eines oberirdischen Stengels. Derselbe kann fast ganz fehlen, oft ist er

stark verlangert und sogar astig. Die Blatter sind vielfach erst in der

oberen Halfte des Stengels oder erst am Scheitel ausgebildet. Bekannte

I Arten sind 0. tuhiflora Jacq. und 0. hirta L. (Fig. 1 D).
if
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Schliissel zu den Sektionen von Oxalis.

A. Ein oberirdischer Stengel stets vorhanden.

a. Blatter 3-zahlig mit gestieltem Mittelblattchen ^ Thamnoxys

b- Blatter nur aus einem Blattchen bestehend

a. Pedunculus mehrbliitig 2. Holophyllum

) p. Pedunculus 1—2-blutig 3. Monoocalis

c. Blattstiel phyllodienartigverbreitert; Blattchen meist fehlend 4. Heterophyllum

•d. Blatter dreizahlig mit sitzendem Mittelblattchen.
w

n. Blatter am Stengel zahlreich. Stengel mitunter stark

verkiirzt.

I. Blattchen mehr oder minder verkehrt-herzformig.

4. Stengel wenig oder nur maCig verdickt.

O Blatt- und Blutenstiele normal.

n Oberirdische Achsen verholzt.

A Halbstraucher mit langen, rutenahnlichcn

geraden Asten und sehr zahlreichen klei-

nen Blattern 5. Myriophylliim

AA Aufsteigende bis kletterndc Pflanzen . . 7. Glematodes

AAA Niedrige Stammchen, untcrvvarts durch die

persistiererden Blattbasen rauh U. Frutictdosae

DO Oberirdische Achsen mehr oder weniger

krautig.

A Blumenkrone gelb.

+ Lappen der Blattchen nach vorn ge-

richtet. Aufrechte wenig verastelte

Arten fi- Ortgiesea

it Lappen der Blattchen mehr oder we-

niger seitwarts gerichtct.

§ Bliiten in Dolden, haufig auf 2 bis

\ reduziert.

* Stengel aufsteigend bis ausge-

breitet astig «• 0>rnicnlatae

** Stammchen kurz aufrecht. . . <2. Berteromiae

§§ Blutenstiele gegabelt <0. Lasae

AA Blumenkrone rosa ^^' ^^^^^^

OO Blatt- und Blutenstiele haardunn. Niedrige

kummerliche Arten ^3- Capillarcs

2. Oberirdische Achsen stark verkurzt und verdickt.

Alpiner Habitus ^^- Alpinae

16*
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II. Blatter zylindrisch

^. Blatter an der Spitze des stark verdickten fleischig-

holzigen Stengels.

i 6. Caestae

4. Blattchen herzformig <V. Carnosae

2. Blattchen lineal 18. Angtistifoliae

e. Blatter mit vielen Teilblattchen 15. Meyenia

B. Ein oberirdischer Stengel fehlt. Wurzeln mit runden knollen-

artigen bis haselnuCgroBen Anschwellungen 9. Tiiberosae

Q. Ein oberirdischer Stengel fehlt. Es ist stets ein Grundstock

vorhanden.

a. Blatt mit 3-Blattchen.

a. Rhizom vertikal, stark verdickt . . . 20. Articulatae

p. Rhizom horizontal, wenig verdickt,

I. Bliiten in Pseudo-Dolden 21. Hesperoxalis

11. Pedunculus i-blutig 22. Acetosellae

b. Blatt mit mehr als 5-Blattchen 23. Palmatifoliae

D. Ein oberirdischer Stengel fehlt. Zwiebelgewachse.

a, Es besteht kein Unterschied zwischen Schutz- und Nahr-

schuppen. — Amerikanische Arten,

a. Blatt mit 3 Blattchen 24. Jonoxalis

p. Blatt mit \ Blattchen 25. Prhnidinae

b. Schutz- und Nahrschuppen verschieden, — Afrikanische

Arten,

a. Bluten in Dolden 26. Cemtuie

p. Pedunculus i-blutig,

I. Blatter gestielt,

4. Blatt mit 3 Blattchen 27. Tripartitae

2. Blatt mit 2 Blattchen 28. Pteropodae

3. Blatt mit \ Blattchen 29. Simplicifoliae

4. Blatt mit vielen Blattchen 30. Multifoliolatae

II. Blatter sitzend 31. Sessilifoliolata^

Ubersicht iibep die Sektionen von Oxalis.

Uberblickt man die groBe Zahl der Sektionen, so ist zunachst die

Reduktion des doldigen Blutenstandes zu der Einzelbliite zu erwahnen^ die

zur Abspaltung der Acetosellae von Hesperoxalis und der Tripartitae von

den Cernuae gefiihrt hat. Das dreigeteilte Blatt kann durch Abort der

beiden seitlichen Blattchen in eine ungeteilte Spreite iibergehen. In einem

solchen Verhaltnis stehen die ungeteilt-blattrigen Sektionen Eolophyllum

und Monoxalis zu Tliarmwxys^ ebenso die Priinulinae zu Jonoxalis und

die Simplicifoliae zu den Tripartitae, Der Blattstiel kann in hervorragendem

MaBe zu Assimilationszwecken herangezogen werden, er wird gefliigelt. So

ist die Seklion Heterophyllum aus Tlmmnoxys^ die der Pteropodae aus

den Tripartitae abzuleiten. Im ersteren Falle ist die Spreite vollstandig

abortiert, im zweiten Falle ist sie nur auf zwei Blattchen reduziert.

Bei der Betrachtung der ubrigen Sektionen sind zunachst die capen*"

sischen Sektionen herauszugreifen, die auf Grund einer groBen Zahl geniein-

samer Merkmale als einheitlichen Ursprungs angenommen werden mussen,

r.
I
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dem die Sektion Cernuae wahrscheinlich am nachsten kommt. Die nord-

amerikanische Sektion Jonoxalis ist als die Parallelgruppe aufzufassen, die

aber in der Differenzierung der einzelnen Charaktere, vor allem auch in

dem Aufbau der Zwiebel weit hinter den capensischen Gruppen zuriicksteht,

wahrscheinlich eine Folge der weniger scharf prononcierten klimatischen

Verhaltnisse. Die Palmatifoliae zeigen den Ubergang von der Zwiebel

zum Grundstock; hier ist zum Teil schon der Unterschied zwischen Schutz-

und Nahrschuppen vorbereitet. Von dieser Sektion ist der Ubergang zu den

Acetosellae und Hesperoxalis gegeben, deren unterirdische Stengelteile eben-

falls Ubergiinge zwischen Rhizoni und Zwiebel darstellen , bei denen aber

schon das Rhizom den Ausschlag gibt, — Bei den Articulatae kommt es

durch Verdickung der nur unterirdischen Haupt- und haufig auch der

Nebenachsen zur Bildung knolliger Organe, bei denen indes die Blattbasen

nicht selten auch eine aktive Rolle spielen. — Bei den iibrigen Sektionen

treten die unterirdischen Teile gegeniiber den oberirdischen mehr und mehr
zuruck. Bei den typisch alpinen Alpinae sind beide Teile noch in gleicher

Weise holzig verdickt; auch bei den Angustifoliae und Carnosae zeigen

sich die unterirdischen Achsen noch erheblich verstarkt. Die Fruticulosae

,

Clernatodes und Myriophyllum zeigen mehr oder weniger verholzte oberirdische

Stengel. Die Sektion Thamnoxys umfaBt nur Straucher. Es liegt nach

dem eingangs Gesagten nahe, anzunehmen, daB diese Sektion dem Urtypus

der Gattung am nachsten kommt, eine Annahme, die durch Vergleich mit

den benachbarten Gattungen an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Biophytum und Eichleria.

Biophytum kann mit einiger Berechtigung als eigene Gattung ange-

sehen werden. Im Gegensatz zu Oxalis bleiben die Fruchtfacher in der

geuffneten Frucht nicht verbunden, sondern breiten sich sternformig aus.

Eichleria hingegen ist gekennzeichnet durch die auch vor der Fruchtreife

fast bis zum Grunde getrennten Carpelle. Es scheint, daB diese Trennung

der Carpelle, wie sie in beiden Gattungen auftritt, als ein ursprungliches

Moment gegenuber der dauernden Verwachsung bei Oxalis betrachtet wer-

den kann. Das wiirde auch einiges Licht auf die Entwicklung des Blattes

von Oxalis werfen. Eichleria besitzt paarig gefiederte Blatter mit gestieltem

Endblattchen, Biophytum hingegen hat an Stelle des Endblaltchens eine

spitzenartige Verlangerung der Rachis. Bei den strauchartigen Oxalis-kv\.QV\

der Sekt. Thamnoxys ist, wie oben erwahnt, das miltlere der drei Blatt-

chen deutlich gestielt. Bei weiterem Vergleiche wurde man dazu kommen,
dem Blatte von Thamnoxijs gegenuber den Blattern der iibrigen Oxalis^

Sektionen eine gewisse Ursprunglichkeit zuzuweisen. Ubrigens steht

Eichleria der Gattung Oxalis nicht erheblich ferner als Biophytum. Hat

doch Reicbe festgestellt, daB eine chilenische Art, 0. aberrans Reiche,

Carpelle besitzt, die nur am Grunde zusammenhangen. SoUte diese Er-

t ,^

^.J
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scheinung standig auftreten und nicht vielleicht eine monstrOse Erscheinung

sein, so konnte man mit demselben Rechte wie Biophytum auch Eichleria

die Gattungsberechtigung abstreiten woUen. Der Blutenstand der letzteren

Gattung ist ein aufgelustes Cyma, durch welches sie milhin den Thamnoxys-

Arten von Oxalis erheblich naher riickt, als Biophytum^ deren Blutenstand

mehr Oder weniger doldig ist.

Was die geographische Verbreitung beider Gattungen anlangt, so findet

sich Eichleria mit 2 Arten in Brasilien, wahrend Biophytum mit ca. 33 Arten

anscheinend liber den gesamten Tropengurtel mit Ausnahme Polynesiens ver-

Fig. 2. Biophytum dormiem Mart, et Zucc. — Nach Engl.-Prantl, Nat. Pflz.-Fam. HI. *

(1857) p. 21, i. 18.

dendroides

sensitivurn

iviUn. Ani

breitet ist. Das nordlichste Vorkommen wird <

im Himalaya und Sud-Ghina, sowie durch B.

weitesten nach Suden gehen B, sessile^ das noch in Maschonaland vorkommt,

sowie die zahlreichen Arlen, die auf Madagaskar endemisch sind. Innerhalb

des Verbreitungsgebietes sind das tropische Amerika mit 8 Arten, tropisch

Ostafrika mit 5, Madagaskar mit \i und Ceylon mit 4 Arten hervorzu-

heben. Wichtig daB die meisten der auf

Madagaskar und Ceylon vorkommenden Arten sich in der natOrlichen Sektion

Prolifera [B. nudum^ B. aeschynomenifolium)
Senr

sensitivurn, B, abvssinicum). Deiidroidea (B. dendroides
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Fig. 3. C Bio-
^ - A~B Biophytum nudum (Arn.) Wight. A Habitus, B Teilfriicht.

phyitm aeschijnomenifolium[0. HofTm.) R. Knutli. _ . „
, o. i

el Zucc.) R. Knulh. Z» Oberes Teilstiick der Pflanze. E StaubgefaBe und Stempel,

F 2 stamina.

D—F Biophytum somniaiis (Marl.
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miens) und Orhicularia [B. sessile^ B. ZenJceri] unterscheidet. Die Tatsache,

daB B. casta aus der brasilianischen Provinz Amazonas ebenfalls zu dieser

eigenartigen Sektion gehort, bestarkt die Ansichtj daB es sich hier offenbar

um einen alten Formenkreis handelt, der wahrscheinlich friiher eine weitere

Verbreitung gehabt hat. Grandifoliata

nians Fig. 3 I)—F) in der brasilianischen Provinz Uio Negro, die schon

habituell an ihren groBen Blattchen leicht kenntlich ist, im librigen den

ProUfera (Fig. 3 A— C) sehr nahe steht, wurde so genetisch mit den

librigen Sektionen gut verbunden sein. Die Gruppen der afrikanisch-indi-

schen Sensitiva, der neuweltlichen Bendroidea (Fig, 2) und der afrikani-

schen Orbicidaria stimmen iiberein in dem Besitz eines aufrechten, nackten

Stengels, der erst an seiner Spitze eine dichte Rosette von Blattern tragt.

Von diesen drei Formenkreisen zeigen die durch rundliche Blattchen aus-

Weise Oxalis-

Arten die Tendenz der Verkiirzung des oberirdischen Stengels. Bei B. cras-

sipes kommt es zu einer knollenartigen Verkiirzung des Stengels. Die Sek-

tionen der Sensitiva und Bendroidea zeigen stets kraftig entwickelte

Stengel. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daB bei den Ben-

droidea in der Entwickelung des doldigen Bliitenstandes, den sie mit den

Sensitiva gemein haben, stets eine Reduktion eintritt, indem bald die Pedun-

culi, bald die Pedicelli stark reduziert sind. — Von den fiinf Stammen

von Biophytum sind mithin wahrscheinlich die Prolifera und die Qrandi-

foliata als die primitivsten anzusehen. Als gemeinsame Entstehungsstatie

fur OxaliSy Eichleria und Biophytum kommt mithin mit groBer Wahr-

scheinlichkeit Sudamerika in Betracht.

Averphoa L.

Zur Gattung gehoren zwei Arten, A. hilimhi L. (Fig. 4) und A. ca-

ramhola L., baumartige Gewachse mit fuBlangen, paarig-gefiederten Blattern,

deren Teilblattchen mit denen der vorhergehenden Gattungen die Reizbar-

keit teilen. Die kleinen Trugdolden entstehen in den Blattachseln, deren

Blatter zur Zeit der Blutenbildung meist schon abgefallen sind. Die Staubblatter

sind in der Zahl 10 vorhanden; entweder tragen alle oder nur 5 Antheren.

Die Kronenblatter zeigen wie die der vorhergehenden Gattungen gedrehte

Knospenlage. Die Samen sind in jedem Fach der 6—8 cm langen kapsel-

artigen fleischigen Beeren zahlreich. In bezug auf die geographische Ver-

breitung sind beide Arten circumtroplsch, doch scheinen sie im festlUndischen

Afrika erst in neuerer Zeit eingefuhrt worden zu sein. Die intensivste Ver-

breitung besilzen sie jedenfalls auf den Sunda-Inseln und den Philippinen.

Hooker hat schon die Ansicht ausgesprochen, daB die Gattung wahrschem-

Hch nicht der urspriinglichen Flora Indiens angehore, sondern daB die in

Frage kommenden Arten von den Portugiesen aus Amerika eingeschleppt

seien, und daB mithin die circumtropische Verbreitung erst der neueren
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Zeit angehore. Ob sich diese Frage sicher entscheiden laBt, entzieht sich

meiner Beurteilung. Eine Notwendigkeit zu dieser Annahmedth

wiirde aber nicht vorliegen, da die folgende Gattung Dapania ebenfalls

Bei der geographischen Verbreitung derdem Monsungebiet angehort.

Gattung Oxalis bis zum Kap und der von Biophytum bis Indien wiirde

die Bevolkerung des Monsungebietes mit den genannten Gattungen recht

ti

I

S:

E

I

fig. 4. Averrhoa Bilimbi L. — Nach Engl.-Prantl, Nat. IMlz.-Fam. III. 4 (1897)

p. 2i, f. 19.

wohl iibereinslimmen. An der Verwandtschaft von Averrhoa mit den schon

besprochenen Oxalidaceen-GdXUxxig^n ist trotz der abweichenden Fruchtform

und dem ev. Aborlieren von 5 Slaubblattern nicbt zu zweifeln, und so

schlieBt sich

nicht

diese Gattung aufs engste an die bisherigen an, was man

in gleichem MaBe von der folgenden sagen kann.

ir
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Dapania Korth.

Nach der Ansicht von Staff hat sich Kouthals bei der Aufstellung

der Gallungscharakterej die er von Z). racemosa ableitete, durch falsche

zu einer in wesentlichen Teilen falschen Diagnose verleilen

3-spaltige

Sta-

i

Beobachtung

Wahrscheinlichkeit

Schuppe am Grunde der langeren

mina, noch der Same einen fast 2-lippi-

gen Arillus.

cr iSlS

Die Tauschung ruhrt von

dem Umstande her, daB Korthals sich

in der Familienzugehorigkeit der Gattung

geirrt hat. Nach Staff sind wesentliche

Unterschiede zwischen Dapania und der

friiher als eigener Formenkreis aufgestell-

ten Oxalidaceen - Gattui
r

nicht vorhanden. Nach Verschmelzung

beider Gattungen wurde dann Dapania

aus 5 Arten beslehen, denen die dachige

Knospenlage und der schmaltraubige

Blutenstand als Unterscheidungsmerkmal

vor den anderen Oxalidaceen gemein

diesind. Mit AverrJioa verbindet sie

Beerenfrucht. In den librigen Merkmalen

ist die Gattung noch recht deutlich mit

den vorhergehenden verbunden, so auch

in dem Aufbau des Blaltes. Bei D. Grif-

fithii

Oriffithii Planch.) besitzt dasselbe 3 ar-

tikulierte Blattchen, wahrend bei den

librigen Arten, D, monophylla (Planch.)

R. Kn, (=: Connaropsis monophylla

(Planch.) R. Kn. (= Connaropsis

Fig, 5. Dapania 7nonophylla {VldncK)

R. Knuth.

macro

Nach ENOLEn - Prantl
^- ^»- H Conuaropsis macrophylla

Nat. pnz..Fani. HI. 4 (1897) p. 22, f. 21. King), D. raccmosa Korth. und D, scan-

dens Stapf, die feste lederige Spreite des

ungeleilten Blattes noch deutlich an der Basis eine libnliche Gliederung zeigt,

wie z. B. bei Holophyll Oxalis. Die geogra-

phische Verbreitung der Gattung erstreckt sich von Hinter-Indien bis

Sumatra. — Obgleich an der Familienzugehorigkeit der Gattung wohl nicht

zu zweifeln ist, so zeigt sie dennoch eine groBe Selbstandigkeit der Aus-

bildung

wesentlich ab.

und ruckt von den bisher besprochenen Gattungen nicht un-

$
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Hypseocharis.
*

Uber die systematische Stellung dieser Gattung habe ich mich schon

einmal (in Engl. Bot. Jahrb. XLI [1908] 170— 171) ausgesprochen, Hyp-
seocharis ist die erste derjenigen Galtungen — von seiten der Oxalidaceen

die bei vielen Forschern Zweifel an der Familienverschiedenheit der

Oxalidaceen und Oeraniaceen erweckt haben. Bentham-Hookbr haben die

Frage in der Weise gelost, daB sie beide Familien in eine zusammenge-

zogen baben. Andere haben sich durch die Aufstellung kleiner Zwischen-

familien zu helfen gesucht, so Weddbll durch die Aufstellung der Hypseo-

charideen^ Endlighbr der Biehersteinieen. Tatsachlich weicht HypseocJmris

von dem Typus der durch Eichleria^ Biophytum und Oxalis reprasentierten

Familie erheblich ab und zwar durch den dreifachen Staubblattkreis und

durch die Verwachsung der Griffel. In bezug auf den ersteren Unterschied

mag uns das Analogon bei den verwandten Geraniaceen {Gera?iium-Monr-

sonia) aufklaren, in bezug auf das zweite Moment ist ja gerade bei den

Oxalidaceen eine ziemliche Variabilitat zu konstatieren. Hier ware zunachst

das oben erwahnte Verhalten von Eichleria zu erwahnen, bei welcher die

Karpelle frei liegen, sowie die ahnliche Erscheinung bei 0. aberrans Reiche

innerhalb der Gattung Oxalis. Abnormerweise hat Philippi bei 0. du7ne-

torum eine Verwachsung der Griffel bis zu den Narben konstatieren konnen.

Bei 0. illapelina Phil, hat Reiche eine schnabelfOrmige Verlangerung der

verwachsenen Karpelle nachgewiesen, bei teilweiser Reduktion der freien

Griffel. Aus alien diesen Vorkommnissen laBt sich auf eine ziemliche Varia-

bilitat dieser Verhaltnisse bei den Oxalidaceen schlieBen. Fur einen Aus-

schluB von Hypseocharis aus der Gruppe der Oxalidaceen liegt mithin

kein erheblicher Grund vor. Das haben ja auch Bentham-Hooker dadurch

anerkannt, daB sie diese Gattung innerhalb ihrer Geraniaceae zu der Unter-

gruppe der Oxalideen gerechnet haben. Die geographische Verbreitung der

sechs Arten umfassenden Gattung stimmt mit den Verbreitungszentren von

Eichleria^ Biophytum und Oxalis gut uberein. Sie ist verbreitet von den

peruanischen Anden bei Lima durch Bolivia bis zur riord-argentinischen

Provinz La Rioja, also vom 10.^—30.^ sudl. Br. Die Trennung vom Haupt-

stamm hat, wie aus dem Gesagten folgen durfte, wahrscheinlich schon sebr

fruh stattgefunden, jedenfalls friiher als die Abspaltung von Eichkria und

^iophytiirn. Darauf deuten unter anderen auBer den erwahnten beiden

Hauptmomenten die vermehrte Zahl der in zwei Reihen angelegten Samen,

die Gestalt der Blattspreile und die in der Familie sonst wohl kaum vor-

handene karminrote Blutenfarbe,

tlbersicht Uber die geographische Verbreitung der Familie.

Wenn auch die weitaus groBte Zahl von Oxalidaceen^ der Gattung

Oxalis angehorig, sich jetzt in den politischen Bezirken Mexiko, Brasilien,

l^

<^

r
'It
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Chile und dem Kapland finden, so ist doch in bezug auf das Alter der

Familie die Verbreitung der artenarmeren Gattungen, wie Biophytum und

Dapaniaj von grOBerer Wichtigkeit. Es ergibt sich so eine Verbreitung

von Siid-Amerika iiber Siid-Afrika bis Vorderindien und den Sunda-Archipel,

wie sie nur in der Zeit vor dem Tertiar bestanden haben kann. Die Kon-

zentration der altesten

charis in Siid-Amerik

I Eichleria und Hypseo-

daB hier ein besonderes

Entwicklungszentrum entstand, von dem ^us dann die Besiedelung Nord-

Amerikas mit Oxafo'5-Arten erfolgte, sowie die Abspaltung der fiir die

Pampas-Formation und die chilenischen Anden charakteristischen Sektionen

von Oxalis. Entsprechend der klimalischen Gliederung der Festlander ist

offenbar von alien Gattungen der Familie die Galtung Oxalis am meisten

verandert worden, so vor allem in den Sektionen Jonoxalis und den Sek-

tionen des Kaplandes. Die Entwicklung der fiir beide Telle gemeinsamen

Zwiebelbildung ist aller Wahrscheinlichkeit nach, trotzdem auBerlich manche

Ahnlichkeit besteht, doch wohl getrennt vor sich gegangen. Im Kapland

waren librigens die klimatischen Verhaltnisse einer Umbildung offenbar

giinstiger als in Nord-Amerika. Es ist daher auch nicht wunderbar, daB

die kapensischen Sektionen viel scharfere Unterschiede zeigen, als die Arten

der Sektion Jonoxalis.

Vergleicht man die Entwicklung der Oxalidaceen mit derjenigen der

Oeraniaceen, so miissen sich dem Beobachter einige libereinstimmende Mo-

mente aufdrangen. Sieht man von dem Stamm der Biebersteinieae ah, der

ja offenbar nahe Beziehungen zu dem der Om^anieae besitzt, so bleiben

neben den weit verbreiteten Geranieae die siidamerikanischen Vivianeae

und Wendtieae und die auf Socotra heimische unsichere Gattung Dirachme

iibrig. Die Geranieae sind nun mit den altesten Sektionen von Geranium^

sowie Pelargonium^ Monsonia und Sarcocaidon fiber Sud-Amerika und

Siid-Afrika verbreitet, ganz ahnlich wie die Oxalidaceen] Dirachme hat

innerhalb der Oeraniaceae eine ahnliche isolierte Stellung auf dem ostlichen

Flugel des geographischen Vertretungsgebietes, wie Dapania unter den

Oxalidaceen. In beiden Familien hat eine einzige Gattung die Verbreitung

nach Norden ubernommen, dort Oxalis^ hier Geranium. Die Entwicklung

von Erodium setzt offenbar viel spater ein und ist aller Wahrscheinlich-

keit nach noch lange nicht abgeschlossen. Auch das Entwicklungszentrum

von Ge)'anium im ostasiatischen Florengebiet ist erst spater entstanden.

Beide Familien haben im siidlichen Amerika eine Reihe abweichender Typen
I

die Qeraniaceen die schon erwahnten Vivianeen und Wendtieen, die

Oxalidaceen Hypseocharis, wofern man Eichleria als nahe Verwandte von

Oxalis nicht hinzurechnen will. Die geographische Verbreitung unterstutzt

mithin die schon Ofters erwahnte Annahme, daB der Ursprung beider Fa-

milien eine gewisse Gemeinschaftlichkeit aufweist. Es ist nun zweifellos,

daB die Gattungen Hypseocharis, die Subfamilie der Vivianeen und die-

;
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jenige der Weiidtieen neben den typischen Verwandtschaftskreisen der

Oxalidaceen und der Qei^aniaceen eine gewisse Selbstandigkeit beanspruchen

konnen. Es ist aber ebensowenig zweifelhaft, daB jede der beiden Familien

in ihren entwicklungsfahigen Gliedern, Oxalis auf der einen Seite, den

Geranieen auf der anderen, sich so weit voneinander entfernt hat, daB

eine Vereinigung beider Familien in der Hauptsache jetzt nur einer Ver-

schmelzung zweier verschiedener Elemenle gleichkommen wiirde. Im flbri-

gen wiirde die Stellung der Nebengattungen dadurch in nichts erleichtert

werden.
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Die Kalmiickensteppe bei Sarepta.

Von

Eduard Mbel

Mit Tafel V.

Fur den Sommer 1912 organisierte Prof. Dr. M. Rikli von der eid-

genossischen technischen Hochschule in Zurich seine vierte naturwissen-

schaftliche Studienreise, die uns in die Kaukasuslander and nach Hoch-

armenien fiihrte. Es hot sich uns eine Menge des Interessanten in jeder

Hinsicht, fur den Pflanzengeographen wie fiir den Floristen und Systema-

tiker, den Geologen, Zoologen, Ethnographen, Geographen usw. Aus der

Fulle der pflanzengeographischen Eindriicke mogen hier die des letzten

botanischen Tages der Reise, des Tages von Sarepta, herausgegriffen sein.

Von dem gewaltigen Kaukasus mit seinen hohen Gipfeln und wilden zer-

klufleten Gebieten, von seinen iippigen Waldern und Wiesen fuhren wir

nordwarts durch die endlose Steppe imnmer weiter. Ein kurzes Studium

dieser Steppe war uns in Sarepta vergonnt am 15. September, also in der

vollsten Entwicklung des Herbstaspektes.

Sarepta ist die sudlichste der von der Zarin Katharina II. gegrundeten

deulschen Wolgakolonien, ein Stadtchen von ungefahr 6000 Einwohnern,

das sebr hubsch auf den Hugeln einige Kilometer von der Wolga entfernt

liegt. Mit seinen sauberen Hausern und wohlgepflegten Garten, in denen

eine reiche Baumvegetation gehegt wird, erscheint der Ort als hiibsche

Oase in der endlosen Steppe, Nachdem wir wochenlang in fremdsprachi-

gem Gebiet gereist waren, freuten wir uns um so mehr der deutschspra-

chigen Insel. Wir wurden glanzend empfangen. Schon am Bahnhof,

morgens f> Ubr, erwarteten uns die Gemeindebehorden unter Fiihrung von

Herrn Paul Glitsgo aus Winterthur, dem Inhaber der weltberubmten

Senffabrik, aus der ganz Europa mit »englischem« und >franzosischem«

Senf versorgt wird.

Nach Besichtigung der interessanten Fabrik gingen wir ins Zeltlager

der Kalmucken. Die Kalmucken sind von rein mongolischem Typus. Der

runde Schadel, die auBerst stark hervortretenden Backenknochen ,
die

I

b T'
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Schlitzaugen und die gelbe Farbe fallen auf den ersten Blick auf. Ihre

runden Zelte (Kibitka) machen einen zwar nicht sauberen, aber ziemlich

komfortabein Eindruck.

Unser botanischer Fuhrer durch die Steppe war Herr Gymnasiallehrer

KuRLiN aus Zarizyn. Er sprach leidcr nur russisch, aber er besaB, was
die Hauptsache war, eine gute Lokalkenntnis. Er fiihrte uns an die in-

teressantesten Punkte, so daB wir in der kurzen uns zur Verfiigung stehen-

den Zeit sehr wertvolle Einblicke in die verschiedenen Steppentypen er-

hielten. Sein Lehrer, Mag, Dr. Boris Alexander Keller von der Uni-

versitat Kasan, der ausgezeichnete Kenner der Gegend, hatte uns leider

nicht mehr hier erwarten konnen; jedoch kam er bei der Wolgafahrt zu

uns aufs Schiff, begleitete uns von Kasan eine Tagereise weit nordwarts

und gab uns eine Fiille interessanter Erklarungen. Wenn ich nach dem

kurzen Besuch dieser Steppe eine Reihe Daten von Interesse geben kann,

so ist das in hohem MaBe diesen miindlichen Erlauterungen zu danken,

und es sei hiermit auch an dieser Stelle Herrn Dr. B. A. Keller mein

bester Dank ausgesprochen. Er hat mit H. A. Dimo fiber jene Gegenden

okologische Studien veroffentlicht in einem leider russisch geschriebenen,

aber schon durch die Bilder sehr instruktiven Werke:

H. A. Dimo und B. A. Keller, Im Polupusstynjengebiei. Bodenkundliche und bola-

nische Unlersuchungen im Siiden des Zarizyner Kreises des Gouvcrnemenls

Saralow. Verlag des Saratower Gouvernemenls - Serastwo. Bodenkundliches

Laboratorium, Saratow <907 (russisch).

I. Teil: Die halbwustliche Bodengeslaltung im Suden des Zarizyner Kreises. Ihre

Genesis und Morphologic. Von H. A. Dimo.

II. Teil: Skizzen und Notizen zur Flora des Sudens des Zarizyner Kreises. Von

B. A. Keller.

Lage nnd Klima.

Das Kalmiickengebiet, von der unteren Wolga gegen den Kaukasus zu

gelegen, zerfallt scharf in zwei ungleiche Teile, einen hoher gelegenen west-

lichen und einen tiefer gelegenen ostlichen. Den westlichen bilden die Jergeni-

hiigel, die eine direkte Fortsetzung der Hiigel des rechten Wolgaufers nach

Siiden sind. Sie erscheinen als ein Hochland, das seinen hOchsten Gipfel bei

1 75 m hat. Sie bestehen aus LoB mit einer Unterlage von grobkornigem

Sandstein. Unter diesem lagert schwerer Lehm. Am Kontakt von Sand

und Lehm entspringen vielfach SiiBwasserquellen, welche die Schkichten

speisen, die sich in die SteilrJinder der Jergeni gegen die Niederung ein-

gefressen haben (siehe Taf. V). Nach den Arbeiten von Patschosski')

1) J. Patschosski, Florographische und Phytogeographischc Studien in den Kal-

mvickensteppen. Sep.-Abdr. aus Sap. Kiew. Obsch. Jestest. 1892, p. 1*7 frussisch). —
I)eutsch ausfuhrlich referiert in: N. J. Kusnezow: tjbersicht der in den Jahren 1891—94
uber RuCiand erschienenen phytogeographischen Arbeiten. Engl. Bot. Jahrb. Bd. 26,

Lit. 1899.

m "n
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unterscheidet sich die Vegetation von Jergeni wenig von der des Don-

gebietes und gehort liberhaupt zum Gebiete der ungarlsch-sudrussischen

Rasensteppen.

Uber das Klima von Jergeni haben wir keine genauen Daten; es ist

milder und feuchter als das des ostlichen Teiles. Sarepta, das noch auf

den Hugeln bei 50 m li. M., aber, wie ein Blick auf die Karte zeigt, ganz

nahe dem Steilabfall zur Depression liegt (Wolga bier bei — 13 m), be-

findet sich in 48^30' n. Br. (also ungefahr in der Breite von StraBburg

und Ulm) und 44^34' o. L. i). Der kalteste Monat ist der Januar mit

einem Mittel von —9,5°, der warmste der Juli mit 23,9^, die Differenz

von 33,4^ weist auf stark kontinentales Klima hin. Die Niederschlags-

mengen von Sarepta kennen wir nicbt, aber die des ahnlich gelegenen,

ganz nahen (22 km) Zarizyn. Dieses erhalt 333 mm Niederschlag im Jahr

und zwar fallen 61 mm oder 18% ™ Winter, 90 mm oder 27% im

Fruhjahr, 99 mm oder 30% im Sommer und 83 mm oder 25% im

Herbst. Es liegt also das Maximum des Regens noch im Sommer, wenn

es auch schon gegen das Fruhjahr zu so weit verschobeil ist, daB es nur

noch um 3% jenem iiberlegen ist. 47 mm im Mai sind das mittlere

Maximum. Das eigentliche SiidruBland, also von hier aus nach Westen,

zeigt mit einem Juni-Maximum^) der Niederschlage Sommerregen, die 37%
des Jahresniederschlags ausmachen gegen 24% Fruhjahrsniederschlag.

Nach Osten andern sich die Verhaltnisse. Transkaspien hat sein Nieder-

i) H. Wild, Die Temperalurverhallnisse des Russischen Reiches. Suppl. z. Repert.

f. Meteorologie, herausgeg. v. d. Kais. Akad. d. Wiss. Petersburg <881.

Auf >langjahrige€ Beobachtungen reduzierte Mittel:

Monatsniittel

Sarepta

Jan.

Zarizyn

Astrachan

9,5

10,3

Okt.

Febr.

8,8

9,3

6,4

Nov.

Marz April Mai Juni Juli

2,6

3,1

-0,6

7,9

6,7

9,2

16,5

15,8

17,7

21,0

20,8

22,6

23,9

23,9

25,4

Aug. Sept.

22,6 16,6

15,9

17,6

Dez. Jahr Maxima

22,5

23,6

Minima

abs.

Sarepta

Zarizyn

Astrachan

8,1

7,3

10,0

1,1

0,5

3,4

6,0

6,4

3,5

7,6 41,2

7,0

9,3 43,1

mittl,

37,5

abs.

34,4

mittl.

28,4

36,3 31,9 26,0

If. Wild, Die Regenverhaltnisse des Russischen Reiches. Suppl. z. Repert. f.

Meteorologie, herausgeg. v. d. Kais. Akad. d. Wiss. Petersburg 1887.

Nicht reduzierte Mittel: m mm
Niederschlagssummen

Zarizyn

Astrachan

Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept.

30

15

13

9

15

13

28

10

47

18

14

18

43

14

42

11

18

15

Okt. Nov. Dez
Zarizyn

Astrachan

Jahr Beobachtungsdauer

34

11

31

9

17

13

333 mm 41/2 Jahre zwischen 1873 u. 80

156 mm 35 » 1846—82.
2) Hann, Klimatologie III, S. 191.



'J

L

^

i

- n

-

..

r.

>
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schlagsmaximum im Marz und absolut viel geringere Niederschlage^], Da-

mit harmoniert Astrachan im ostlichen Teil der Kalmuckensteppe. Obwohl
nur 367 km von Zarizyn entfernt, fur die russische Landmasse ein kleiner

Betrag, liegt das Maximum der Niederschlage in einigen Jahren im Friih-

jahr, in anderen im Sommer. Der Niederschlag des ganzen Jahres betragt

nur 156 mm, das Maximum liegt im Mai und Juni.

Dieser ostliche Teil der Kalmuckensteppe zwischen dem Kaspischen

Meer, dem unteren Wolgalauf, den Jergenihiigeln und dem Manytsch bildet

einen Teil des groBen aralo-kaspischen Beckens und istjetzt noch groBten-

teils unter dem ozeanischen Meeresspiegel gelegen. Der Boden besteht aus

den vom alten Meer abgesetzten machtigen ton- und sandhaltigen Schichten.

Nachdem sich das Meer vom FuB der Jergeni zuruckgezogen hatte, nahm
die Wolga dort durch ihren Lauf. Als Uberreste des Wolgalaufes finden

sich noch die langgestreckten Sarpaseen, welche sich, die Richtung des

Wolgalaufes oberhalb Sarepta einhaltend, siidwarts bis gegen den Manytsch

Ziehen,

Die Flora der Tiefebene enthalt viele asiatische Elemente; sie muB,

was die Vegetation anbetrifft, iiberhaupt zu Asien gezogen werden.

Der Ubergang des Jergeni-Hiigellandes in die Tiefebene ist ein ganz

plotzlicher, recht steiler. In diese steilen Hange haben sich Schluchten

eingerissen, in denen die meisten der oben erwiihnten Quellen entspringen,

die eine Gebiisch- und sogar Waldvegetation gestatten. Es sind dies

die letzten, nur noch edaphisch ermoglichten Vorposten des mitteleuro-

paischen Fallaubwaldes gegen die kontinentalen Einoden. Da Sarepta

sich gerade an der Grenze dieser klimatisch und zugleich edaphisch be-

grundeten Vegetationsregionen befindet, lassen sich dort die Verhaltnisse

gut studieren, da geringe Verschiedenheiten der Bodenkonfiguration das Uber-

gewicht zugunsten bald der einen, bald der anderen Pflanzengesellschaft

herstellen.

Nomeuklatorisches.

Dr. Keller unterscheidet Trawjanostjep, Polupusstynja und Pusstynja,

die gemeiniglich mit Grassteppe, Halbwuste und Wuste libersetzt werden,

was aber dem gewohnlichen Begriff der deutschen Worte durchaus nicht

entspricht. Der wirtschaftliche Begriff Stjep bedeutet ursprunglich in RuB-

Jand, was bei unseren Vorfahren der Ausdruck Heide, namlich das nicht

in Kultur genommene Land; dieses war im westlichen SudruBland eine

^ehr Oder weniger geschlossene trockene Grasflur, fur welche die russi-

schen Pflanzengeographen den Ausdruck Stjep oder Steppe auch reserviert

wissen mochten. Doch bei der Ubernahme ins Deutsche bezw. in die

^) Ove Paulsen, Studies on the Vegetation of the Transcaspian Lowlands. The
second Danish Pamir Expedition conducted by 0. Olufsen. Kopenhagen <94 2. Petro

Alexandrowsk mitten in Transkaspien hat nur 9i mm Niederschlag im Jahr, wovon

*80/o im Fruhjahr,
350/o im Winter und nur 80/o im Sommer.

Botanische Jalirbficher. L. Bd. SnpplemeBtband. 16

5;-
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Pflanzengeographie wurde damit eine durch Trockenheit offene Vegetation

bezeichnfet. Dieser Begriff hat sich so allgemein eingeburgert, daB er auch

bleiben sollte.

Anderseits ist der pflanzengeographische Begriff des deutschen Wortes

Wuste allgemein ein viel extremerer, als dafi man damit Pusstynja iiber-

setzen konnte. Pusstynja kommt von pusstoi, leer, ode, kann also eine
4

Eincide darstellen der weniger extremen Art, die wir Steppe nennen, als

auch der extremeren Wiistei). Verstehen wir unter Steppe die Einoderi,

bei denen mehr als die Halfte des Bodens, unter Wiiste diejenigen, bei

denen weniger als die Halfte des Bodens durch die Vegetation bedeckt

wird, so gehort die gleich zu besprechende Pusstynja des Artemisietum

pauciflorae, deren Bodenbedeckung durch die Vegetation ich auf durch-

schnittlich 60% schatzte, unbedingt zu den Steppen; die dichter bewach-

senen Polupusstynjen um so mehr. Um diese Unterscheidungen machen

zu konnen, will ich, bisbessere Namen vorgeschlagen werden, die Pusstynja

rait Wiistensteppe iibersetzen, die Polupusstynja mit Halbwiistensteppe.

Aus dem gleichen Grunde nenne ich die sudrussische >Grassteppe«, im

Gegensatz zu der okologisch ganz anders gearteten algerischen Halfa-Gras-

steppe, Rasensteppe, so geht schon aus dem Ausdruck hervor, daB es

sich um ein Ubergangsgebilde handelt zwischen den geschlossenen Wiesen

und trockenen offenen Grasfluren. Einen weiteren Beweis dafur, daB dies

ein Ubergangsgebilde ist, geben russische Bodenkarten^). Man unterscheidet

im groBen die beiden Kategorien der humiden und der ariden Gebiete.

Die russische Bodenkarte teilt diese Rasensteppen keiner der beiden Kate-

gorien zu, sondern schiebt eine eigene dritte fiir diese ein.

Die Vegetation.

Krassnow^) unterscheidet in der Kalmuckensteppe des tiefliegenden

aralo-kaspischen Beckens die Vegetation der Wermutsteppen und der uber-

schwemmten Wiesen. Wahrend die Wermutsteppe , nach den vorherr-

4) Ich fasse unter- dem allgemeinen Begriff Deserta, Ein6den, alle aus wurzelnden

Pflanzen gebildeten Gesellschaften zusamtnen, die den beweglichen oder unbeweglichen

und von Wasser nicht bedeckten Boden andauernd nicht so zu bekleiden vermOgen,

daB sie auf eine allfallige niederere Schicht einen wesentlichen EinfluB ausiiben, die

also offene Pflanzengesellschaften sind. Dies nach: H. Brockmann-Jerosch und E. Rubel,

Die Einleilung der Pflanzengesellschaften nach Okologisch-physiognomischen Gesichts-

punkten. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1912.

2) P. Krische, Die Verteilung der Hauptbodenarten im Europaischen RuBland. Die

Ernahrung der Pflanze, herausgegeben vom Kalisyndikat, G. m. b. H., 8. Jahrgang, Nr. 7,

BerHn 494 2.

3) A. Krassnow, Geobotanische Untersuchungen in den Kalmuckensteppen. Nach-

richten der Kais. Russ. Geogr. Ges., 22. Bd. Petersburg 4 886 (russisch). Ausfuhriicher

deutscher Auszug: F. v. Hkrder, Die neueren Beitr§ge zur pflanzengeographischen Kennl-

nis RuBlands. Encl. Bot Jahrb. Bd. 10. Lit.. -1888.

4

4
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Die Kalmiickensteppe bei Sarepta. 243

schenden Artemisia-kvien so benannt, das ganze Innere dieses tiefliegenden

Gebietes einnimmt, herrscht die Vegetation der liberschwemmten Wiesen
Wolg

Wassertiimpel

Wolgawasse

Wolgalaufes

AuBer diesen Pflanzengesellschaften unterscheidet Patsghosski in diesem

I I
Becken noch die Vegetation der Ton- und Sandhugel und die der Sand-

strecken an der Wolga und dem Kaspi.

Die Vegetation der Jergenihiigel teilt Patsghosski in die Schwarzerd-

steppe, die Wermutsteppe, die Salzmoraste und die Sandvegetation.

Die Wermutsteppe der Jergeni.

Wir befinden uns in der Umgebung von Sarepta zunachst auf dem
Plateau Wermutsteppe. (Bei der

Anwendung dieses in der Literatur verbreiteten Namens muB man sich

stets gegenwartig halten, dafi er in verschiedenen Gegenden gebraucht

wird, also nicht eine wohldefinierte Formation vorstellen wird, sondern

damit wohl ziemlich stark verschiedene Pflanzengesellschaften da und dort be-

zeichnet werden.)

Soweit der Blick reicht, dehnt sich die Steppe in Hellbraun und Grau-

grfln. Artemisien scheinen weitaus vorzuherrschen in ihrem matten grunen

Kleid, zwischen dem der hellbraune, sandig-lehmige Lofiboden hervorschaut.

Die allgemeine durchschnittliche Hohe der Strauchlein und Halbstrauchlein

betragt 20 cm, daraus erheben sich einige hoher gewachsene Pflanzen.

Die Artemisien waren am 15. Sept. (2. Sept. russisch) in voller Blute. Ihre

aromatischen Ole erfullten die Luft mit starkem Duft.

Dominierend ist die graugriine Artemisia maritima Jacq. var. incami

"lit gelben Bluten in den Formen nutans und erecta. Dazwischen steht

Artemisia deren Bluten mehr olivfarbig sind, und

die fein zerschlit«te graugrune Artemisia pontica L. Hier und dort erheben

sich hoch daruber zu etwa 80 cm Hohe die violetten holzigen Stengel

der Artemisia scapaiia W. u. K., die gclbe Fruchte tragt. Ebenfalls in

Stell

Artemisia, campestris

Artemisia attstriaca

bluht. Diese beiden erheben sich fiber das allgemeine Niveau von 20 cm. Die

schlechten trocken-salzigen Stellen ertrSgt nur die braunbluhende schwarz-

buschige Artemisia pauciflora Web. Zwischen den Artemisien erhebt sich

besonders, 50—80 cm hoch, die haufige Qlycyrrhixa glabra L., voll-

behangen mit Hulsen. Sie kommt in zwei Formen vor, die eine mit

g'atten Fruchten, die andere stachelfruchtig. Doch treten auch am selben

Exemplar stachlige und glatte Hulsen auf, ja sogar an derselben Hulse

stachlige und glatte Partien. Eine hubsche Abwechslung boten die vio-

16"

>1
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letten Schleier der bluhenden Statiee {Limonium) sareptana Becker. Stipa

capillata L. war groBtenteils vorbei, es standen nur noch einzelne Halme.

Bunt sieht diese Steppe im Fruhjahr aus, ganz tot ist sie eigentlich

nie. Krassnow (1, c.) schreibt: >Die Ablosung einer Form durch eine

andere vollzieht sich auf diesen Steppen ungewuhnlich rasch und haufig,

indem nach dem Erscheinen neuer Formen von den alten, verbliihten oft

keine Spur iibrig bleibt. Die Steppe ist eigentlich nie voUstandig aus-

gebrannt, obwohl sie lange so aussieht. Das kommt daher, weil meist

sehr wenige Arten in Bliite sind, ausgenommen im ersten Fruhling, in

welchem zarte und saftige Krauter aus den Familien der Ranunculaceae,

Cruciferaej Papaveraeeae und Liliaceae und von den Grasern Poa bul-

bosa uberwiegen.<

Die eben beschriebene landbedeckende Pflanzengesellschaft, in der im

Herbst Artemisia maritima incana dominiert, nennt Keller nach den zu

anderer Zeit dominierenden Pflanzen die Festuca sulcata-Pyrethrum achillae-

folium-Formation der Lehmhalbwiistensteppe. Der Boden ist trocken und nur

wenig salzig. Das Grundwasser liegt sehr tief. Gharakteristisch dafiir sind

also in erster Linie Festuca vallesiaca sulcata Hackel, Artemisia mari-

tima incana^ Pyrethrum achillaefolium M.B., ferner noch Kochia pro-

strata Schrad., Kochia [EcJiinopsilon] sedoides Moq. Tand., Ceratocarpus

arenariiis L., Poa pratensis L. und fiir den Friihlingsaspekt hauptsachlich

Tulipa Biebersteiniana Schult.

In dieser trockenen Hochsteppe kommen edaphisch anders geartete

Inselchen vor. In Vertiefungen kann sich der Schnee langer lagern, der

Boden wird ausgelaugt, besonders, wenn er starker sandhaltig und daher

durchlassiger ist, infolgedessen verliert sich der Salzgehalt. Der Lehm ist

feuchter und von dunklerer Farbe, auch samraelt sich da etwas Humus

an. Diese feuchteren Mulden nimmt eine Grassteppe ein, die zu den

ungarisch-siidrussischen Rasensteppen zu zahlen ist. Erscheint sie auch

oberirdisch immer noch mehr oder weniger offen, so bilden doch die Wurzeln

unterirdisch schon eine geschlossene Vegetation. In den groBten Ver-

tiefungen herrschen Festuca vallesiaca Schleich. und Koeleria cristata Pers.

mit Poa pratensis L.; an den Randpartien der tieferen und in den flacheren

Mulden Festuca vallesiaca und Koelera cristata mit Stipa capilldta L.,

St. pennata L. und St. Lessingiana Trin. Letztere, St, Lessingiana^ bildet

die Grenze, den Ubergang zur vorbesprochenen Artemisia maritima i^

cana-Sieppe. Von den Artemisien gehuren in diese Rasensteppe: Artemisia

austriaca Jacq., A. vulgaris L., A. scoparia W.u.K, und bei mehr sandiger

Natur A. campestris L.

Andere Inseln unserer Wermutsteppe bilden ein anderes Extrem. D^r

lehmige Boden ist starker tonig, enthalt nur sehr wenig Sand. Er ist

daher kompakter, trocken und stark salzig. In diesen trockenen Salzstellen

herrscht die schwarze Wermut Artemisia pauciflora Web. Die Vegetation
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ist offener als bei den andern. Der Boden erhitzt sich auch starker. Dr.

Keller fand die Bodentemperatur i

fhra 3^ G hoher als unter Festuca

Artemisia pauci-

wenige Schritte auseinander lagen. Unter Ulmus campestris L. war die

tiefer als unter Artemisia paiiciliora. Charakte-

orosma

Temperatur sogar 5^ G tiefer als unter Artemisia

ristisch ist fiir diese trockenen Salzflecke auBerdem

speliacum L. und, wo der Lehm Wasser zuruckhalt, ein Uberzug von Nostoc

und OsciUaria. Den Friihlingsflor dieser Pflanzengesellschaft charakterisiert

Tulipa biflora L., welche vicarisiert mit der Tulipa Biehersteiniana Schult.

der Artemisia maritima mca7^a-Steppe ; dazu kommt Colpodium hit-

mile Ledb.

Die Scbluchten der Jergeni.

Ein Langsprofil durch ein kurzes Schluchttal der Jergenihiigel zeigt

uns in dem obersten noch wenig eingeschnittenen Teil die Rasensteppe.
Mit dem starkeren Einschneiden und groBerer Feuchtigkeit kommen wir

ins Gebiisch und im tiefsten Teil der Schlucht in einen Wald. Das Quer-

profil zeigt uns dasselbe Bild (siehe Tafel V). In der Nahe von Sarepta

befindet sich in einer quellenreichen Niederung der Jergenihiigel ein Wald,

den wir besuchten. Die Entstehung der Quellen wurde bereits oben er-

wahnt. Die dominierenden hohen Baume sind Quercus Rohur L., wie die

Eichen iiberhaupt in solchen gegen die Steppe bin vorgeschobenen Wald-

gegenden meistens dominieren. Sebr haufig ist Ulmus campestris L., die

ein eigenes mittelhohes Stockwerk der Vegetation bildei Fiir diese Wal-

der sehr charakteristisch ist Acer tataricum L. Dazwischen sehen wir

von Buschen noch Prunus spinosa L. und Evoiiymus verrucosus Scop.

Den Boden bedeckt Grasnarbe. Die Graser sind schon stark verbliiht. Es

pratens

alas tifolia

^ria centauroides Coult. strecken ihre dicken gelben Kopfe, etwas feinere

die Achillea Oerheri MB., violettrot erscheinen die kraflige Jurinea poly-

clonos Melampyru
zartere Violett vertritt Statice latifolia Sm.; dazwischen zeigt sich noch

delphinium ConsoUda L. An den wasserzfigigen Stelien soil sogar ein

Juncus vorkommen.

Die Gebusche der serinceren Schluchteinschnittc sind ganz dominiert

\ ->n Spiraea hypermifolia Lam., einem sparrigen laubweciiseinden Mraucn

n^it kleinen spateligen Blattern, der sich meist unter Mannshuhe halt. Ziem-

lich haufig mischt sich TJlmus campestris bei, auch Acei' tataricum ist

noch vorhanden, ferner Crataegus monogyna und da und dort Tamarix

I
laxa Willd., die schon eine mittelstarke Versalzung anzeigt. Linosyris,

Thalictrum minus L., Salsola tamarisci7Ui Pall, zeigten sich auch im

Gebusch und manch Pflanzlein fmdet hier Schutz, das aber im Fruhjahr
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Oder Sommer bliiht und keine RoIIe mehr spielt in unserem Herbstaspekt

(15. Sept. 1912).

Dieses Spiraeetum hypericifoliae mochte ich als einen Typus der von

Adamovic sg meisterhaft beschriebenen Sibljak-Formation ansehen. In den

ostlichen Mittelmeerlandern schlieBt sich an die Macchie, welche ein kon-

tinentales Klima charakterisiert, solange es nicht zu tiefe Temperaturen auf-

weist, als daB die immergriinen Blatter sie aushalten kOnnen, ein sommer-

grunes Buschwerk an. Es verlangt, wie die Macchie, Warme und eine

ziemlich lange Vegetationszeit, ist dagegen durch den Laubfall besser gegen

tiefe Temperaturen geschutzt, wenn auch die Knospen nicht so gedeckt

sind wie die der mitteleuropaischen Baume und Biische, die einen langen

Winter auszuhalten haben. Von den verschiedenen Assoziationen dieser

Formation ist es besonders der PaZmrus-Bestand, der weit in die Kau-

kasuslander vordringt in die Randpartien der Steppengebiete. Dieser Be-

stand nimmt die Hange bei Noworossijsk am Schwarzen Meer wie auch

die Ebene der Aragwa samt den Kaukasushangen bei deren Miindung in

die Kura in der Nahe von Tiflis voUstandig ein. Die Temperaturkurven

dieser beiden Gegenden stimmen fast ganzlich uberein^). Diejenige von

Sarepta dagegen ist zwar im Sommer ganz ahnlich, im Winter geht sie

im Mittel bedeutend tiefer. Die Minima hingegen sind an alien diesen Orten

tief, 17 bis
V

34^. Die Temperaturen sind also nicht so verschieden, daB

nicht die Sibljakformation an beiden Orten vorkommen konnte, wenn auch

nicht mehr mit derselben Dominante. Was das Wasserbediirfnis betrifft, so

bedarf der bibljak mehr, als was die Niederschlage in Sarepta betragen.

Kommt daher diese Formation in Noworossijsk mit 849 mm und bei Tiflis mit

449 mm Niederschlag an den trockenen sonnigen Hangen vor, so sucht

i) H. Wild, 1. c.

J

^

Monalsmittel: Jan. Febr.

Sarepta -9,5 — 8,8

Noworossijsk 2,4 4,3

Tiflis 2,0 3,8

Okt. Nov

Sarepta 8,1 ^,^

Noworossijsk 44,0 9,2

Tiflis 16,0 8,5

Niederschlags-
«

summen Jan. Febr.

Zarizyn 30 43

Noworossijsk 4 23 65
Tiflis 46 49

\
Okt. Nov.

Zarizyn 34 34

Noworossijsk 44

r

60

Marz April

2,6 7,9

3,4 40,3

8,6 4 4,2

Mai

4 6,5

4 5,6

20,4

Dez. Jahr

Juni

24,0

20,6

23,8

Maxima

Juli

23,9

22,9

26,9

Aug. Sept

23,6

24,4

26,9

4 6,6

4 8,4

21,7

Minima

6,0

4,2

3,6

abs.

7,6 44,2

42,3

44,7 38,5

miltl.

37,5

abs.

34,4

mittl.

28,4

35,9 4 7,2 4 2,0

Miirz April

Tiflis 34 26

45

78

29

Dez,

47

405

24

28

53

54

Jahr

333 mm
849 mm
488 mm

Mai

47

65

72

Juni

44

72

70

Juli

43

69

56

Aug. Sept

42

63

44

48

56

53

Beobachtungsdauer
I

4^/2 Jahre zwischen 4 873 u 80

40

38

4 872—82

4844—82
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sie bei Sarepta (Zarizyn 333 mm Niederschlag) die edaphisch begunstigten

feuchteren Schluchten auf, um wieder auf die Summe ihrer Bedingungen

zu kommen. Sind diese hier also wohl klimatisch ungunstiger als im

Zentrum der Verbreitung der Sibljakformation, so treten edaphische Be-

giinstigungen ersatzbietend dazu, so daB der Unterschied nicht mehr so

grofi ist, als daB nicht diese Formation hier vorkommen konnte, wenn
auch in anderer Assoziation, namlich dem Spiraeetum hypericifoliae.

Die salzige Gegend in der Tiefebene.
r

Gehen wir nun die Hange der Jergenihiigel hinab in die Tiefebene

gegen die Wolga zu, die hier bei Sarepta noch in der kaspischen Depres-

sion flieBt, 12— 14 m liber dem Kaspi, das sind ebensoviel Meter unter dem
Schwarzen Meer. Der Boden ist in verschiedenen Graden salzig und feucht.

Der Grundwasserstand in dieser Depression muB ein ziemlich hoher sein,

die Feuchtigkeit ist ziemlich groB und es kann daher viel Salz in Losung

gehalten werden. Diese Bedingungen bringen es mit sich, daB im trockenen

Sommer ausgebluhtes Salz den Boden bedeckt. Dieser war hier groBen-

teils sandiger Natur, Es sind dies die Salzmoraste Patschosskis, denn ob-

wohl es bei unserem Besuch im Herbst auch da mehr Oder weniger trocken

war, wurde uns versichert, daB im Friihjahr hier RoB und Reiter stecken

bleiben im Halomemon-BestSLnd.

Ein sparriger Strauch ist von groBem Interesse, es ist ein asiatisches

Element, Nitraria Schoberi L. In ihrem Schutz und auf sie sich stutzend

findet sich Rubia tinctorum L., dabei auch Asperida humifusa MB. Da-

neben steht das beruhmte Kamelfutter Alkagi camelorum Fisch. Trolzdem

diese Pflanze in der Salzsteppe steht, enthalt ihr Sail kein Kochsalz. Sie

vermag so lange Wurzeln zu treiben, daB sie bis unter die Salzschicht

reichen. Dr. Keller grub einer solchen Wurzel bis 1 m tief nach. Sie

war dort immer noch fingerdick und immer noch selzte sie unverzweigt

ihren Weg fort.

Je nach dem Salzgehalt und der damit parallel gehenden Feuchtigkeit

kommen 3 verschiedene Pflanzen zum Vorherrschen und kann man 3 ver-

schiedene Assoziationen oder Subassoziationen auf diesem naB-salzigen

Boden nach den Dominanten unterscheiden. Wo es am salzigsten und

nassesten ist, herrscht unumstritten Salicornia herbacea L. Mit abnehmen-

dem Salz zeigt auch diese Pflanze stetige Abnahme. Eine Kurve mit Zu-

nahme, bis bei mittlerem Salzgehalt ein Maximum erreicht ist und es von

Hahcmmon strobilaceum MB, Von diesem

sei bemerkt, daB es hexenringartig wuchs. Das Gegenstuck, namlich ein

stetiges Zunehmen bei abnehmendem Salzgehalt bietet uns Petrosimonia

Of'assifolia Bge. Zwischen diesen finden sich viele andere Pflanzen, wie

die haufigen Atriplex [Obione) verrueifera MT. und Atriplex peduneulata

MT., Convolvulus lineatus L., die fur mittelfeuchten Salzboden charakte-
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ristische Brachylepis salsa G. A. Mey., die hilbschen violetten Bluten von

Statice suffruticosa L. und Statice tomentella Boiss., ferner die zierliche

Gypsophila trichotoma Wend., Geranium collinum Steph. und das Gras

Aeluropus litoralis (Gouan) Pari. Wir fanden viele kleine Sandhaufen, die

von Salicoiiiia herhacea L. bedeckt waren, Auf den ersten Blick schien

das widersinnig, da Erhohungen doch trockener sein soUten. Es erwiesen

sich diese Haufen aber als aus dem salzigsten Sand aufgebaute Ameisen-

haufen.
L

Zasammenfassnng.

Bel Sarepta an der Wolga befinden wir uns am Abfall der Jergeni-

hohen zum Aralo-Kaspischen Tiefland, sozusagen an der pflanzlichen Grenze

von Europa und Asien. Die Jergenihohen bilden den siidustlichen Teil des

Gebietes der ungarisch-siidrussischen Rasensteppen. Der Boden besteht

aus lehmigem LoB. Die fiir diese Rasensteppen charakteristische Tiptschak-

Formation (Tiptschak heiBt die Festuca vallesiaca sulcata) bewohnt jedoch

nur noch die feuchteren, durch Auslaugung mehr oder weniger von Salz

bcfreiten Mulden und zwar in zwei Assoziationen, in einer feuchteren , der Poa

pratensis charakteristisch beigemischt ist, und einer weniger feuchten mit

den Stipen, besonders Stipa capillata.

Stark salzige Stelien dieses trockenen Lehmes nimmt das Artemisietum

pauciflorae ein.

Der GroBteil des Bodens jedoch gehurt der mit dem Klima und der

durchschnittlichen Bodenbeschaffenheit am besten iibereinstimmenden Festuca

vallesiaca sulcata-Pyrethrum achillaefolium-Formation der Lehm-Polupuss-

tynja, wie sie Dr. B. A. Kellbr, der Erforscher der Pflanzenokologie dieses

Gebietes nennt; es ist im Herbstaspekt eine

maritima incana.

Wermutsteppe der Artemisia

Alie diese Pflanzengesellschaften gehoren nach unserer Nomenklatur

noch zu den Steppen oder Siccideserta, weshalb ich den fiir das Artemisie-

tum pauciflorae im russischen angewandten Ausdruck Pusstynja nicht mit

Wuste iibersetze.

Die durch Quellen edaphisch begunstigten Schluchten gestatten das

Vorkommen zweier klimatisch sonst nicht moglicher Pflanzengesellschaften.

Es sind dies: Ein sommergriines Gebusch, das Spiraeetum hypericifoliae,

das m. E. der fur den Balkan typischen und weit nach Sud-RuBland hin-

einreichenden Sibljak-Formation anzugliedern sein durfte; ferner ein lichter

Stieleichenwald mit grasigem Unterwuchs.

In der naB-salzigen sandigen Niederung an der Wolga bei Sarepta

treffen wir drei Pflanzengesellschaften, nach dem zunehmenden Salzgehalt

geordnet ein Petrosimonietum crassifoliae, ein Halocnemetum strobilacei und
7

ein Salicornietum herbaceae.

4
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Zwei Grrundfragen der Palaophytogeographie.

Von

Dr. H. Brockmanu-Jerosch.

1

Der Umfang, der AusbaU; die gegenseitigen Beziehungen und die Ab-
grenzung der Wissenschaften sind oft mehr durch die historische Entwick-
lung als durch die tatsachlichen Bedurfnisse gegeben. Auf diese Weise
kommt es, daB die Literatur bei den einen Wissenschaften eine stattliche

Zahl von ubersichtlichen Lehrbuchern umfaBt und es ein leichtes ist, sich

hier zurecht zu finden^ wahrend zu gleicher Zeit andere in der Losung der

grundlegenden Fragen noch weit zuruckstehen. Nicht daB es hier immer
an Arbeiten fehlte, aber oft geniigt allein der Umstand, daB sie keine Lehr-
lacher an den Hochschulen sind, daB die Beantwortung der grundlegenden
fragen vernachlassigt bleibt Ganz besonders bekommen Zwischengebiete
den Nachteil dieser Entwicklung zu spuren.

Seit dem Zeitpunkte, da die Pflanzengeographie einerseits und die

"nytopalaontologie anderseits sich zu entwickeln anfingen, wurde der Ge-

sichtskreis bei beiden Wissenschaften erweitert, indem sie sich jeweils die

^-rgebnisse der andern zu eigen machten,
nur die heutige Pflanzenverbreitung, sondern auch die ehemalige in Betracht,

^nd in der Phytopalaontologie kamen neben den zumeist systematischen

^esichtspunkten auch solche rein pflanzengeographischer Natur zur Geltung.

Sobald eine reichere Ausbeute
logisch

Flo

Die Pflanzengeographie zog nicht

von einem Fundorte oder von einer geo-

en Epoche vorlag, so frug man nicht nur nach der ehemaligen

ra, sondern auch nach der Vegetation der vergangenen Periode, nach
der Verbreitung der Arten und nach ihrer Beziehung zu der jetzigen.

Damit sind neue Gebiete erschlossen worden, die streng genommen
^eder zur Phytopalaontologie noch zur Pflanzengeographie gehOren, son-

dern ein Zwischenglied bilden, Heute liegen eine Reihe schuner und

wichtiger Schriften vor, und der Kreis der gelegentlichen Bearbeiter hier-

^er gehoriger Fragen ist groB. Allein es ist nie dazu gekommen, daB
em neuer Wissenszweig ausgebildet wurde, noch gar, daB diese Wissen-

schaft an den Hochschulen gelesen wurde. Hochstens werden hie und
da bei der Behandlung verwandter Fragen auch hierher gehorige mehr
Oder weniger eingehend beruhrt. Ohne Zweifel entstanden durch diese

.'.

Sy.
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Entwicklung Nachteile, die schwer zu heben sind. Die einen Autoren

gehen vom rein phytopalaontologischen Gesichtspunkte aus und ihnen

liegen die pflanzengeographischen Fragen ferner. Umgekehrt ist den Pflan-

zengeographen oft vorzawerfen, daB sie phytopalaontologische Folgerungen

zu wenig zu wurdigen wissen. Zur Entschuldigung mu6 angefiihrt werden,

daB es heute bei dem Ausbau der beiden Wissenschaflen , bei ihren

beinahe vtillig getrennten Literaturen, nicht leicht ist, sich zu orientieren.

Trotz der groBziigigen Arbeiten von Heer, Saporta und Adolf Engler ist

es ein dringendes Bediirfnis, vor jeder weiteren Diskussion die grund-

legenden Fragen moglichst klarzulegen. Es ist deshalb von Vorteil, das

genannte Zwischengebiet als neue Wissenschaft mit dem Namen Palaophyto-

geographie abzulrennen. Ich wahle zwei mir nahe liegende Fragen

heraus und hoffe, damit auf die Wichtigkeit der Abklarung der Grund-

lagen der genannten Disziplin hinweisen zu konnen.

1. Fossile Flora nnd Vegetation.

Jede einigermaBen reiche Fundstelle von fossilen Pflanzen bietet uns

einen wertvoUen Einblick in die Zustande der Vergangenheit. In erster

Linie pflegt die Systematik Gewinn aus solchen Funden zu ziehen. Da-

neben erlauben sie in zweiter Linie wertvolle Schlxisse mehr allgemeiner

Natur. Reste einer beute noch lebenden Flora lassen unter Umstanden

recht genau die Vegetationsverhaltnisse zur Zeit der Ablagerung wieder

herslellen. Viel schwieriger gestaltet sich aber diese Rekonstruktion, so-

bald es sich um eine ausgestorbene Flora handelt. Ihre systematische

Stellung laBt, wie das spater genauer ausgefuhrt wird, meist keinen weite-

ren Einblick in die allgemeinen Verhaltnisse zu. Wohl aber konnen wir

ein recht genaues Bild von den damals herrschenden Zustanden bekommen,

sobald es uns gelingt, die Vegetation aus der ausgestorbenen Flora zu

rekonstruieren.

Die Frage, inwieweit es xiberhaupt moglich sei, aus einer fossilen Flora

die Vegetation wiederherzustellen, gehort deshalb zu den wichtigsten

der Palaophytogeographie liberhaupt, Ja, es kommt ihr noch eine weiter-

gehende Bedeutung zu, da die fossile Vegetation weit mehr als eine Flora

Oder gar Fauna von ausgestorbenen Arten einen Einblick in die allgemeinen

Verhaltnisse der Vergangenheit gewahrt.

Trotz der Wichtigkeit dieser Frage und obschon sich heute die An-

sichten der Phytopalaontologen oft ebenso schroff gegenuberstehen, wie

dies vor einem halben Jahrhundert der Fall war, sind diese Probleme

m. W. noch niemals systematisch behandelt worden^).

Die Mittel und Wege, um sich eine Vorstellung von der Vegetation

einer geologischen Zeit zu bilden, waren von jeher sehr verschieden. Nicht

Arbeiten von M. Semper. Seine Skepsis gegeniiber

J -^
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nur die fossilen Floren, sondern Anschauungen fiber Fauna, Klima und

angenommene Florenwanderungen haben bei der Rekonstruktion bestim-

mend mitgewirkt. Ja, oft hat man ohne auch nur eine einzige Art einer

fossilen Flora zu kennen, auf eine ganz bestimmte Vegetation geschlossen

und dabei Anschauungen erzeugt, die den groBten EinfluB auf ganze Wissens-

zweige batten. So schloB z. B. Heer (Flora fossilis arctica) zu einer Zeit,

wo von der Dryasflora noch gar nichts gefunden und bekannt war, einzig

aus der Florenverwandtschaft der Arktis mit den Alpen, daB nach der

Aufstauung der Alpen, >zur Gletscherzeit die Gebirgspflanzen der arktischen

Zone ins Tiefland hinabstiegen und sich mit den Gletschern nach Sfiden

verbreiteten«, wo sie das Alpengebiet erreichten. Auch i860 halt Heer

an dieser Ansicht fest, obschon er nur die Florenverwandtschaft und das

Vorkommen von diluvialen Gemsen- und Murmeltierknochen im schweize-
r

rischen Mittelland kennt und obschon die vom Menschen so stark be-

drangten Gemsen heute noch gelegentlich von den Alpen herabsteigen. Es

ist deshalb leicht zu verstehen, daB, als nun Nathorst wirklich die fossile

Dryasflora am Rande der ehemaligen Vereisung in Europa entdeckte, sich

{

die Anschauung bildete, diese stelle die allgemeine Vegetation des Di-

luviums dar.

Dabei spielt ohne Zweifel auch der Umstand mit, daB Nathorst vor der

Auffindung der Dryasflora sich die allgemeine diluviale Flora gerade

so vorsiellte, wie die heutige von Spitzbergen. Er selbst schreibt daruber:

»DaB diese schon vor langer Zeit von mehreren Forschern ausgesprochene

Ansicht (daB namlich in der Glazialzeit eine arktische und alpine Flora

das europaische Tiefland bedeckt hat) richtig ist, hat bewiesen werden

konnen. Als der Verf. 1870 zum erstenmal Spitzbergen besuchte, drangte

sich ihm der Gedanke mit unwiderstehlicher Gewalt auf, daB die Pflanzen,

welche die Reprasentanten der Flora in diesem hochnordischen Lande

hilden, wahrend der Eiszeit auch fiber das sudliche Schweden und uber

das Gebiet verbreitet gewesen sein mussen, das einst von dem skandina-

vischen Inlandeis bedeckt gewesen ist. Nach der Heimkehr gelang es

auch, in den SuBwasserablagerungen Schonens aus der Eiszeit eine Menge

von Blattern arktischer Pflanzen zu entdecken« (Nathorst 1885, S. 258).

Durch diese vorgefaBte Meinung kam Nathorst ohne Zweifel dazu, in

der Dryasflora die allgemeineVegetation in Mitteleuropa zur Zeit der

Vereisung zu sehen. Obschon bis heute noch kein einziges pflanz-

Iiches Fossil, das eine solche Vegetation zwischen der ncirdlichen

skandinavischen und der Alpenvereisung beweisen wurde, gefunden wurde,

ist die Ansicht von Nathorst, allerdings mehr oder weniger modifiziert,

doch sozusagen allgemein angenommen worden.

<Jen Resultaten aiterer Arbelten, wie sie uns besonders im Artikel »Palaoklimatologie<

"n VII. Bd. des HandwSrterbuches der Naturwissenschaften entgegentritt, halte ich fiir

durchaus berechtigt.
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Wie ungemein weitgehend der EinfluB dieser, also durch kein Fossil

belegten Ansicht war, geht daraus hervor, daB Gunnar Andersson am Rande

der Vereisung in Nordamerika ebenfalls eine fossile arktische Flora an-

nimmt, obschon dort nirgends irgend ein arktisches pflanz-

liches Fossil gefunden worden ist (Andersson 1910, S- 48)*

Solche Beispiele, wo man sich, ohne sich auf Fossilfunde stiitzen zu

kunnen, ganz bestimmte Bilder der Vegetation in vergangenen Perioden

gemacht hat, lassen sich leicht vermehren. Ich erinnere noch an den di-

luvialen LoB. Nachdem dieser als aolische Ablagerung erkannt worden ist

wurde allgemein auf eine Steppenvegetation in Mitteleuropa geschlossen

obschon auch hier wiederum kein einziges pflanzliches Fossil vorliegt^).

Es handelt sich also bei solchcn Schliissen nur um MutmaBungen xiber

die vergangenen Vegetalionsverhaltnisse , nnd dementsprechend ist der

eigentliche wissenschaftliche Wert solcher AuBerungen nicht gruBer als

der einer Arbeitshypothese.

Sehr haufig sind von jeher auch Schlusse auf die Vegetation einer

geologischen Epoche gewesen, die sich auf eine fossile Fauna grundeten.

Es wurde zu weit vom Gegenstande abfiihren, woUten wir hier darstellen,

wie weit solche Folgerungen gezogen werden diirfen. Sie haben gewiB

ihre Berechtigung, allein oflers wurde die Bedeutung der Fauna fiir die

Rekonstruktion der Flora liberschatzt. Wir wollen nur daran erinnern

daB die Fauna oft wenig von der Vegetation abhangig ist. Eine ganze

Reihe von Steppentieren sind z. B. heute in Deutschland heimisch, wo sie

sich auf dem vom Menschen dem Wald abgerungenen Boden angesiedelt

haben. Ebenso ist es gut denkbar, daB sich die gleichen Tiere auf anderen

z. B. durch Flusse waldfrei gehaltenen Flachen in einem anderen, feuch-

teren Klima ansiedeln konnen.

Aus diesen Darlegungen geht hervor, daB einzelne Phytopalaontologen

rasch bei der Hand sind mit Schlussen auf den Charakter einer ehemaligen

Vegetation. Diesen stehen andere gegeniiber, die uberhaupt alle solche

Schlusse auf die Vegetation mit der groBten Skepsis quittieren. Gerade

Heer, der seine Folgerungen uber das Tertiar mit einem noch nie ge-

sehenen Tatsachenmaterial belegen konnte, muBte dies am allerschwersten

empfinden. Selbst bedeutende Zeitgenossen konnten die IlEER'schen Unter-

suchungen nicht verstehen. Glauble doch noch ein Lindlev (Fossil Flora

of Britain III. S. 5 u. f. zit. in Schroeter 1885/87, S. 231), daB den

hoheren Pflanzen uberhaupt die Fahigkeit abgehe, sich fossil zu erhalten

und daB sie nur deshalb in iilteren Schichten fehlen. Bei der ungenugen-

den Vorstellung fiber den FossilisationsprozeB ging Lindley sogar so weit,

daB er durch einen Laboratoriumsversuch zeigen wollte, welche Arten sich

J

*4

i] Uber die Rohrchenslruktur des LoCes vergl, Brockmann-Jerosch 1909, S. 453,
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fossil erhalten konnen, Eine groBe Zahl von Pflanzen wurde in ein GefaB

mit Wasser gebracht und darin 2 Jahre lang liegen gelassen. Nach dieser

Zeit war vieles verschwunden, so daB Lindley damit bewiesen zu haben

glaubte, die phytopalaontologischen Funde seien immer viel zu unvoll-

standig, als daB weitgehende Schliisse auf sie gebaut werden konnten. Alle

diejenigen, die die vielen Mittel und Wege, durch die die Pflanzen fossil

erhalten werden, kennen, mutet der Versuch Lindleys wie eine plumpe

Nachahmung der Natur an und die SchluBfolgerungen erscheinen ihm heute

als naiv, Heer wandte sich aber seinerzeit vergeblich dagegen (vergl.

ScHROETER 1885/87, S. 494, Anm.] und Lindleys Versuch genugte, um dem
Ansehen der Phytopalaontologie in England jahrelang Abbruch zu tun.

Auch von anderer Seite wurde versucht, die UnvoIIstandigkeit der

palaontologischen Funde nachzuweisen. Nathorst beobachtete in Spitz-

bergen, daB von den dort vorkommenden 120 Phanerogamenarten sich in

den Herbstablagerungen in den Seen nur zwei im Fruhjahr wieder erkennen

lassen. Dementsprechend konne eine fossile Flora nur ein ganz unvoll-

standiges Bild der ehemaligen darstellen. Heer wies Nathorst darauf bin

(vergl. ScHROETER 1885/87, S. 233), daB sehr wohl auch feine, zartblattrige

Organe erhalten bleiben und nicht nur die derben, lederartigen Blatter, wie

Nathorst glaube. Gerade in den Dryastonen fanden ja Nathorst und

Heer zusammen selbst zartblattrige Pflanzen, wie z. B. MyriophyUum^ im

Krutzelried bei Schwerzenbach. Allein Nathorst hat bis heute auf seinem

Standpunkt verharrt. Noch 1910 (S. 543, Anm.) warf er dem Verf. vor,

daB er 2>vom Verhaltnis der Artenzahl in einer rezenten und einer ent-

sprechenden fossilen Flora keine richtige Vorstellung babe*. Der Verf.

hatte auf die Armut der Dryastone an >arktischen« und >alpinen« Arten

aufmerksam gemacht und daraus geschlossen, daB diese wenigen, aber

immer wiederkehrenden Arten nicht die Reste der gesamten al-

pinen Flora darstellen konnten. Hier sind die Erhaltungsbedingungen in

den eisenoxydulschiissigen Tonen ja ganz vorzuglich. Nicht nur feinblatt-
* ^T^ « i_-L_ ^ m

on
von Pinus und ganze Bluten mit Blutenblattern und StaubgefaBen von

Bryas finden sich ja eingebettet vor,

Wir sehen aus diesen wenigen Hinweisen, wie extreme Ansichten sich

noch heute hier gegeniiberstehen. Auf der einen Seite Phytopalaontologen,

die wie Heer beinahe vollstandige Vegetationsbilder aus den tertiaren

Pflanzenresten rekonstruieren, und auf der anderen Seite Nathorst, der

glaubt, von einer Flora konne sich immer nur ein ganz minimer
teil erhalten. Je nachdem ein Forscher gute Erhaltungsbedingun§

Augen hat, glaubt er an die Moglichkeit einer recht vollstandigen Er-

haltung der fossilen Flora, wahrend ein anderer durch Beobachtungen an

Orten, wo die Bedingungen ungunstig sind, sich zu einem gegenteiligen

SchluB verleiten laBt.

Bruch

vor

'*Ul
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Es ergibt sich somit, daB wir nach den heutigen Kenntnissen nur

dann auf den Gharakter einer Vegetation eincs geologischen Zeitabschnittes

zunickschlieBen durfen, wesnn eine fossile Flora als Grundlage

vorliegt. Alle Schliisse, die auf anderem Wege indirekt gemacht wurden,

haben nur geringen oder gar keinen Wert. Wenn sie auch als Arbeits-

hypothesen gelten konnen, so durfen sie doch nie als etwas anderes be-

trachtet werden.

Von einer fossilen Flora, die als Grundlage dienen soil, muB aber

auch eine gewisse Vollstandigkeit vorausgesetzt werden; ohne sie bleiben

die Ergebnisse immer unsicher. Die Frage, unter welchen Bedingungen

es moglich ist, daB eine Flora sich verhaltnismaBig vollstandig erhalten

kann, gehort in die Phytopalaontologie und kann bier nur gestreift werden.

In aller Kurze durfte auf folgende Punkte hingewiesen werden. Eine Flora

wird sich fossil erhalten, wenn sich ein Medium vorfindet, das die Pflanzen

rasch vor dem Verderben schiitzt, well gerade in der ersten Zeit

die Pflanzenreste dem Verderben ausgesetzt sind, wahrend sie spS^ter nach

der begonnenen Umwandlung der Substanz viel weniger leicht zugrunde

gehen. Das einschlieBende Medium muB aber auch die Struktur der

Pflanzen gut erkennen lassen, sei es, daB die Pflanzenreste direkt aufbe*

wahrt bleiben, oder aber in den Abdrucken in einem plastischen Medium

gut erkennbar sind. Die einschlieBende Gesteinsmasse kann so sehr viel-

faitig sein, daB auf eine Aufzahlung fuglich verzichtet werden kann.

Das Vorkommen eines geeigneten Mediums allein genugt aber nicht, um

eine Flora zu hinterlassen, die fur eine Rekonstruktion der Vegetation aus-

reicht Es muB auch die MOglichkeit vorhanden sein, daB die Reste der

Vegetation all gem ein und regelmaBig an den Or t der Fossili-

sation gelangen. Wie wichtig dieser Umstand ist, zeigen z. B. unsere

Hochmoore. Hier sind die Erhaltungsbedingungen fur Pflanzenreste sehr

gunstig und doch enth&lt der reine Hochmoortorf beinahe nur die Arten,

die auf ihm selbst wachsen. Es fehlt eben an der regelmaBigen Herbei-

fuhrung der Pflanzenreste der Umgebung. Obschon einzelne Pflanzenteile

auch sprungweise verbreitet werden^ so kommen sie hier eben doch nur

sellen und unregelmaBig zur Ablagerung. Von diesen erhalten sich fossil

nur wiederum sehr wenige und nur der kleinste Bruchteil ist es, der je

vor das Auge des Menschen gerat. Wie nabe die Pflanzenreste im all-

gemeinen am Orte der Einbettung wachsen mussen, um fossil erhalten zu

bleiben, lehrt uns eine Beobachtung von Hausrath. Obschon der Baum-

pollen die Fahigkeit hat, sich mit Luflstrdmungen sehr weit zu ver-

breiten — in einzelnen Fallen bis 150 km — so konnen Bodenerhebungen

und Waldungen ein ganz erhebliches Hindernis fur die Ausbreitung bilden.

Den Pinus-Pollen eines nur 4 km entfernten Fdhrenwaldes fand Hausrath

im Torf, wenn auch regelmaBig, so doch nur vereinzelt, vor. Ganz erheblich
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schwieriger werden nun gar alle die Pflanzenorgane an den Aufbewahrungs-

ort gelangen, die nicht frei in der Luft schweben, Fiir die Pflanzenausbreitung

kommen wohl jene weiteren, mehr vereinzelten Sprunge der Samen und
Friichte in Betracht, aber fiir die fossile Erhaltung spielen sie keinc Rolle.

Wir miissen, um dies zu verstehen, uns nur liberlegen, wie unendlich wenig

von der lebenden Natur der Fossilisation entgegengeht. Von diesen kann

der Mensch nur ganz geringe Teile, eben nur die an der heutigen Land-

oberflache, einsehen, und von den moglichen Funden fallt nur ein gariz

gerlnger Teil in die Hande der Wissenschaft. Das was man also zu sehen

bekommt, sind die haufigen und wiederkehrenden Fossilien, also der Durch-

schnitt und nicht Zufallstiicke. Wenn also eine Fossilfundstelle ein voU-

standiges Bild einer Flora bieten soli, so muB die Flora gleich an Ort und

Stella fossilisiert werden, wie z. B. durch eine Kalktuffquelle, wobei aber

nur die Arten der nachsten Umgebung zu erwarten sind. Vollstandiger

wird die Flora einer Gegend sich erhalten kOnnen, wenn Bache und

Fliisse aus der weiteren Entfernung die Pflanzenreste zusammenschwemmen.
AUein auch in fluviatilen Ablagerungen konnen sie unvoUstandig erhalten

sein. In den diluvialen Dryastonen konnen wir z. B. nur eine einseitige

Flora erwarten. Der Ton stammt vom Gletscher her und wurde bei

Schlammausbruchen oder mit dem Gletscherwasser als Gletschertrube fort-

geschwemmt und am Riinde der zuruckziehenden Gletscher, meist auf di-

luvialem Schutt und oft hinter Moranen, abgesetzt. Obschon die Erhaltungs-

bedingungen fur alle Organismen — mit Ausnahme der Gastropoden, deren

Schalen oft zerdruckt wurden — so gut sind, daB sich ofters, wie gesagt,

Bluten von Dryas mit Bluten- und Staubblattern finden, so sind die ge-

schichteten diluvialen Tone meist sehr arm an Fossilien, ja oft g5nzlich

fossilfrei. Wenn sie Fossilien enthalten, so ist die Zahl der Reste der

Dryasflora unvergleichlich viel haufiger als die der Wasserpflanzen und der

anderen Arten. Aber trotz dieser ungleichen quantitativen Vertretung ist

die Zahl der nicht zur Dryasflora gehorigen Arten, die >Beiflora<, in den

Dryastonen groBer als die der eigentlichen Dryasflora (vergl. Bbockmank-

Jerosch 1910/12, S. 161 ff.). Diese ungleiche Erhaltung der beiden Floren

h^ngt offenbar mit der Art der Entstehung der Dryastone zusammen.

Eine Wiederherstellung des Bildes einer Vegetation verlangt in erster

Linie die Kenntnis der dominierenden Vegetationsform. Hier schon

^leginnen oft groBe Schwierigkeiten. In einzelnen Fallen liegen allerdings

^•le Pflanzenteile vor und aus den vorhandenen Baumstammen allein laBt

sich auf einen Wald schlieBen. Bei anderen Ablagerungen mogen nur

Blatter vorhanden sein, aber sie gehoren zu lebenden Arten, so daB wir

auch hier wieder die Vegetationsform kennen. Sind jedoch die betreffen-

<1en Arten ausgestorben, so ist es schwierig, meist wohl sogar unmoglich,

zu wissen, ob hier Straucher oder Baume vorliegen. Man hat zwar oft

•'i:- 4
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verwandtschaftliche Beziehungen in solchen Fallen herangezogen, und je

nachdem die heute lebenden Verwandten Baume^) oder Straucher sind,

auch die fossilen Arten als solche betrachtet. AUein derartigen Schliissen

kommt nur geringe Bedeutung zu, denn bei den Vorfahren konnen die

Vegetationsformen ebensogut andere gewesen sein,

Ebenso schwer ist es meist, die vorherrschenden Arten festzu-

stellen. Nur an reichen Fundstellen und an Orten, wo alle Pflanzenteile

aufbewahrt warden, ist es iiberhaupt denkbar, an die Erkennung derartiger

Verhaltnisse heranzutreten. Beim Suchen nach den vorherrschenden Arten

ist auf folgende Punkte zu achten. Die Moglichkeit des Transportes der

Pflanzenreste vom Wuchsorte an den Erhaltungsort ist bei alien Arten und

bei alien Pflanzenteilen verschieden, wie die Erhaltungsfahigkeit. Beides

findet seinen Ausdruck in der Haufigkeit der Fossilien. Leicht kenntliche

Arten fallen schon beim Sammeln in die Augen und sind oft auch in Bruch-

stucken leicht erkennbar, so daB von ihnen gern vermutet wird, daB sie

haufiger gewesen seien, als sie es tatsachlich waren. Unter Beriicksichti-

gung solcher Verhaltnisse gelingt es ofters, mit mehr oder weniger groBer

Sicherheit anzugeben, welche Arten dominierend gewesen sind. Damit ist

schon ein schones, oft vielsagendes Resultat gewonnen. Kennen wir die

vorherrschenden Arten, so wissen wir, daB diese mit Klima und Bodenver-

haltnissen derart in Einklang sind, daB sie im Konkurrenzkampf mit den

anderen Arten den Sieg davontrugen. Die vorherrschenden Arten, ihre

Vegetationsform und besonderen Eigentiimlichkeiten bezeichnen am besten

die Zustande zur Zeit der Ablagerung.

Diese wenigen Hinweise genugen, um zu zeigen, wie viele Tatsachen

bekannt sein und in welcher Art sie verwendet werden miissen, wenn wir

uns ein Bild der Vegetation einer fruheren Epoche rekonstruieren woUen.

Viele der jetzt nicht nur in der Palaophytogeographie, sondern auch in

der Palaogeographie und verwandten Wissensgebieten uberhaupt ange-

nommenen Rekonstruktionen genugen keiner eingehenderen wissenschaft-

lichen Priifung. Sie durfen deshalb nur als Arbeitshypothesen gelten. So-

bald wir vergessen^ daB es sich dabei nur um solche handeln kann,

laufen wir Gefahr, andere Tatsachen in voreingenommener Weise falsch

zu deuten. Die Geschichte der Erforschung des Diluviums zeigt uns zur

Geniige, wie oft gerade in dieser Beziehung Fehler gemacht worden sind.

2. Fossile Vegetation und Klima.

Ein genaueres Bild einer fossilen Vegetation ist imstande, uns auch

liber die klimatischen Verhaltnisse, die wahrend der Ablagerung herrschten,

aufzuklaren. Die Palaoklimatologie kennt nur noch wenige andere Grund-

!
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i) Heer hat seinen miocanen Palmen Stamme zugeschrieben. Aus seinen eigenen

Worten (4 860, S. 84) ergibt sich aber, daC diese Annahme sehr unsicher ist.
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lagen, die sie zu diesem Zwecke gebrauchen kann^), allein keine bietet

uns so haufig und so genau eine Vorstellung vergangener Verhaltnisse.

Viel haufiger als auf der Vegetation basieren zwar heute, wie von
jeher die Schliisse bei der Wiederherstellung des Klimas auf den verwandt-

schaftlichen Beziehnngen der Flora. Die heutige Verbreitung von Sek-

tionen, Gattungen und Familien zeigt, daB diese meist nur eine raumlich

beschrankte ist. Dadurch entsteht die Ansicht, die betreffende systematische

Gruppe sei eben an ein bestimmtes Klima gebunden und gewissermaBen

aus inneren, physiologischen Griinden nicht imstande, Arten zu bilden, die

auch einem anderen Klima angepaBt waren. Die Palmen gelten z. B. als

den Tropen und Subtropen angepaBt. Sobald nun eine fossile, wenn auch

heute ausgestorbene Palmenart gefunden wurde, so schloB man zienjlich

allgemein auch auf ^um mindesten subtropische Verhaltnisse zur Zeit der

Ablagerung.

Allein derartige Beweise halten einer auch nur einigermaBen ein-

gehenden Kritik nicht Stand. Die Tatsache, daB die heutige Verbreitung

der systematischen Gruppen gar nicht durch das Klima allein bedingt ist,

spricht schon dagegen. Die Arealgrenzen werden neben dem Klima noch

durch eine Reihe anderer Griinde bestimmt, wie z. B. durch historische,

wenn auch — z. B. auf dem gleichen Kontinent — das Klima in der

Regel eine groBere Rolle spielt, als heute meist angenommen wird. Ferner

kommen noch als Areal begrenzende Faktoren die Konkurrenzverhaltnisse

in Betracht. Zudem muB auch heute noch betont werden, daB wir die

Verbreitung der Arten oft ungenau kennen, so daB wir nicht zu sehr auf

sie bauen durfen. Als weiterer Grund kommt hinzu, daB nicht einzusehen

ist, daB die verwandtschaftlichen Beziehungen auf ein bestimmtes Klima

hinzuweisen brauchen. Dieses zeigen schon folgende Beispiele: eine Reihe

niediterraner Gattungen hat in die nahen Gebirge oreophile Arten ge-

sandt. Die Primein in Mitteleuropa sind oreophil und daneben gibt es in

Zentralasien tropische Sektionen, Von Seemen gibt an, daB die Zwerg-

weiden der Alpen und der Arktis in ganz verschiedene systematische

Gruppen gehoren usw.

Wie leicht auf Grund der heutigen Verbreitung systematischer Gruppen

Fehlschlusse gezogen werden kunnen, zeigt uns das schon erwahnte Beispiel

der Palmen. Wahrend, wie gesagt, viele Phytopalaontologen durch dasVor-

kommen der Palmen immer ein zum mindesten subtropisches Klima nach-

gewiesen zu haben glauben, kannte schon Humboldt bei dieser Familic

Ausnahmen in der Verbreitung. Er erwahnt die Wachspalme, Ceroxyhm

andicola^ die bis 5400—9000' zwischen Eichen und WalnuBbaumen als

Baum von 160 FuB emporsteigt »Solche Tatsachen sind von den Palaon-

tologen nicht hinlanglich gewurdigt worden, wenn sie aus der systema-

^) Vergl. daruber Semper 1912.

BoUnuche Jfthrbftcher, L. Bd, Suppltmentbwid.
1'
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tischen Stellung der fossilen Pflanzen auf das Klima fruherer Erdperioden

zu schlieBen sich berechtigt glaubten«, schrieb schon Grisebach (in Bruhns,

Bd. Ill, S. 244), Trotzdem spatere Autoren, wie z. B. Sciirobter (1901),

wiederholt auf diese und analoge Fehlschlusse hingewiesen haben, sind

aber die gewonnenen Resultate in der Literatur ruhig weiter mitgenommen
m

worden.

Die gemaBigte Region Europas hat heute im allgemeinen eine arme

Baumflora. Sie beginnt im Siiden an der Nordgrenze der mediterranen

und reicht, fortwahrend armer werdend und ohne wesentliche neue Be-
'

m

reicherungen zu erhalten, bis an die nordpolare Baumgrenze, Jede reichere

fossile Baumflora wird deshalb durch ihre Verwandtschaft nach dem

>Suden« weisen mussen und nicht nach dem noch artenarmeren >Norden<^.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen sagen also hier noch gar nichts Be-

stimmtes uber das Klima aus. Auf einen ahnlichen Punkt macht auch

Seaiper (1912) aufmerksam. >Im allgemeinen zeigt sich, daB ein Typus,

je alter er ist, gegenwartig desto ausschlieBlicher den Tropen angehort.

Seine ausgedehntere Verbreitung in der Vorzeit, sein damaliges Vordringen

in hohere und hochste Breiten wird dann meistens verwertet, urn auf eine
w

J

seitdem eingetretene Abkublung zu schlieBen. « Aber es ist ebenso gut

denkbar, daB allein der Wechsel im Klima, wie er schon durch das Em-

portauchen bedeutender Landflachen oder die Ausbreitung groBer Meere

bedingt ist, zum Aussterben fruherer Formen fuhren muBte. Wie un-
>

duldsam ist schon das kontinentale Klima gegen viele Baumarten; wie

wenig konnte sich von der Flora des feuchten Tertiars in Europa retten

und wie klein ist das heutige Wohngebiet der iibrigens ganz verarmten

tertiaren Uberreste am Kaukasus, verglichen mit der groBen Verbreitung

im Tertiar. Durch derartige Uberlegungen fallen die Schlusse, die auf Grund

der Verwandtschaft der Flora gemacht worden sind, als unhaltbar dahin.
J r

Heer zog bei seinen Untersuchungen iiber die tertiaren Floren noch

einen weiteren Gesichtspunkt herbei, namlich den des Reichtums oder der

Armut der Flora. Er bezieht sich (1860, S. 39) auf den Artenreichtum tro-

pischer Floren. Der Reichtum der Miozanflora allein deutete schon in seinen

Augen nach den Tropen, wo z. B. in Jamaica allein 3000— 3500 Arten

wachsen soUen. Allein es war Heer entgangen, daB eine ganze Reihe

andererMomente die Artenzahl bedingen kann. Gerade in der gemiiBigten

Region ist der Reichtum der Baumflora, und die kommt hauptsachlich in

Frage, vie! mehr abhangig vom Klimacharakter als von anderen Momenten.

In ozeanischen Gebieten, mit ihrem milden, gleichmaBigen Klima, ist die

Geholzflora unverhaltnismaBig viel reicher als unter kontinentalem Klima-

charakter, wo die Walder nur aus wenigen Baumarten, ja oft nur aus einer

gebildet werden. Eine fossile Flora braucht also noch lange nicht auf em

warmeres Klima hinzuweispn. mn/iff wpil sip RiVh Ans pinpr crroBen Arten-
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zahl zusammensetzt. Es genugt vollig, ein mehr ozeanisches Klima an-

zunehmen, ganz besonders wenn dieses langere Zeit andauerte und die

Entwicklung der Flora nicht gestort wurde.

Die phytopalaontologischen klimatischen Schlusse, die auf der Vege-

tation fuBen, sind, worauf bereits schon hingewiesen wurde, entschieden

die allerberechtigtsten, nicht nur der Phylopalaontologie, sondern der Palao-

geographie liberhaupt. Der Einflufi des Klimas zeigt sich eben am deut-

lichsten an den Lebewesen und unter ihnen am allermeisten an den Pflan-

zen. Um aus einer fossilen Vegetation auf das Klima zuruckzuschlieBen,

miissen wir deshalb die durch das Klima bedingten okologischen Einrich-

tungen feststellen. Gerade wie heute eine Zahl von Anpassungen sich in

einem bestimmten Klima wiederholt, so daB man berechtigt ist, umgekehrt

auf Grund dieser Anpassungserscheinungen das betreffende Klima wieder-

herzustellen, so darf man bei einer fossilen Vegetation von den gleichen

Anpassungsformen auf das Klima zur Zeit der Ablagerung zuruckschlieBen.

Die Kenntnis der Okologie der fossilen Vegetation bietet deshalb

das allergroBte Interesse.

Die okologischen Merkmale der fossilen Vegetation, die in Betracht

kommen, sind etwa folgende:

Form der vegetativen Organe. Bei Holzpflanzen sind die vor-

kommenden und unter ihnen die dominierenden Blattformen festzustellen.

Es wird sich besonders darum handeln, zu erkennen, ob die Blatter ihre

voile Oberflache besitzen, oder ob sie sie reduziert haben. Laubartiges,

schuppenformiges und nadelartiges Laub ist zu Irennen. Aus der heutigen

Verbreitung, von der wirunten noch kurz einige Zuge wiedergeben, gewinnen

wir Schlusse fur die Wiederherstellung der Vegetationsverhaltnisse.

Eine Blattform, die auch gelegentlich dazu benulzt wird, um auf das

Klima vergangener Zeiten zu schlieBen, erwahnt Kayskr (1908, Bd. II,

S- S69). Sehr gut ausgebildete Traufelspitzen an den Blattern der Laub-

holzer, namentlich jungerer palaogener, wie vieler alterer miozaner Floren

sprechen, wenn auch heute die wirkliche Bedeutung der Traufelspitzen

noch umstritten ist, fur ein regenreiches Klima.

Nach der Blattform ist der anatomische Bau der vegetativen Organe

von allergroBter Bedeutung. Die Blattform allein genugt nicht immer, die

klimatisch bedingten Formen zu erkennen. Nadelformige Blatter finden

sich z. B. in zwei ganz verschiedenen Ausbildungsarten, niimlich als feste,

mechanisch versteifte Nadel mit stark beschrankten Interzellularraumen

•^ei den Koniferen und als seitlich zusammengerolltes oder sonst hohles

Blatt ohne besondere Versteifung durch mechanisches Gewebe mit vielen

Interzellularraumen, als »ericoides« Blatt besonders bei vielen Ericaceen

^'or. Die beiden nadeltragenden okologischen Gruppen bewohnen ganz

verschiedene Klimate: die Koniferen vor allem haben groBe Gebiete inne,

17*
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die von den anderen Baumarten der Ungunst des Klimas, ganz besonders

seines kontinentalen Charakters halber oder wegen schlechter Bodenver-

haltnisse gemieden werden. Sie bilden einen machtigen Koniferengiirtel,

der der nordpolaren Baumgrenze folgt und auBerdem oft die wichtigsten

Walder der Gebirge. Sie treten in den Subtropen dann auf, wenn die

Bodenverhaitnisse schlecht werden. Die Ericoiden dagegen verlangen ein

verhaltnismaBig ozeanisches Klima, sind aber bier meist sehr bescheiden

in alien Anspruchen an den Boden und an die iibrigen Verhaltnisse.

Aus diesen kurzen Darlegungen ergibt sieb, daB genau wie bei der

lebenden Flora so auch bei der fossilen die Blattanatomie zu betrachten

ware. Doch wurde dieser Weg, obscbon von der tecbnischen Seite ihm

oft keine Hindernisse entgegensteben, beinahe noch nie benutzt, Einen

schonen und zu weiteren Arbeiten ermunternden Anfang hat Kubart (1912)

gemacbt. Er hat bei Karbonpflanzen die Dicke der Cuticula, eingesenkte

Spaltoffnungen und abgebogene Blattrander konstatieren konnen*).

Sehr wichtige Schliisse auf die Okologie der fossilen Vegetation erlaubt

uns der Zeitpunkt des Laubfalles. Je nachdem die Blatter immer-

grun Oder nur sommergrun waren, mussen die Vegetationsverhaltnisse

andere gewesen sein. Im groBen und ganzen lassen sich immergrune und

sommergriine Blatter leicht unterscheiden. Immergrune Blatter sind dicklich,

glatt, zeigen eine starke Guticula, glatte Oberflache, so daB in extremen

Fallen mit recht groBer Sicherheit der erfahrene Palaontologe auf die

immergrune oder die sommergrune Natur des Blattes schlieBen kann.

Daneben gibt es aber auch viele unsichere Falle. Sehen wir doch in der

heutigen Vegetation, wie bei vielen Holzpflanzen mit immergrunem oder nur

sommergrunem Laub die Blatter keinen Unterschied im auBeren Bau zeigen.

Die Blatter vieler Rubus-Arlen sind z. B. wintergrun, unterscheiden sich

aber sonst nicht von einem sommergrunen Blatte. Die Blatter unserer

mitteleuropaischen Buche und der Eichen sind nur sommergrun, konnten

aber in fossilem Zustande sehr leicht fur immergrun gehalten werden.

Andere Holzpflanzen sind unter einigermaBen gunstigen Verhaltnissen immer-

grun, wie z. B. Li^ustrum vulgare, Dieser Strauch verliert seine Blatter

erst beim Erscheinen der neuen, ohne dadurch wohl einen physiologischen

Vorteil zu erreichen. In fossilem Zustande wurde man diese Blatter zu

den wirklich immergrunen zahlen. Erfahrung,

um von ausgestorbenen Arten zu erkennen, ob sie immergrun gewesen

sind Oder nicht. Und auch dann wird es ohne gelegentliche Unsicher-

heiten kaum abgehen.

Die wichtigste Feststellung wird die Belaubungsdauer der vorherr-

schenden Baume sein. Wenn es gelingt, bier herauszuflnden, ob sie laub-

wechselnd oder immergrun gewesen sind, so ist damit viel gewonnen.

\) Kubart nennt dies >Biologie< slatt >Okologie€ der Karbonpflanzen. Der letztere

Ausdruck wurde dem heutigen Sprachgebrauch entsprechender sein.
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Allein man darf in der Deutung des Resultates auch nicht zu weit

gehen. Aus der Feststellung eines immergriinen Laubwaldes allein ergibt sich

z. B. wohl ein guter Einblick in die Okologie, nicht aber ein SchluB auf ein

bestimmtes Klima. Walder
Teile aus immergrunen Arten bestanden, darf nicht, wie es besonders Hbbr
getan hat, dazu verwendet warden, urn ein tropisches oder subtropisches

Klima zu folgern. Das heutige Verbreitungsgebiet des immergrunen Laub-

waldes ist groBer als das anderer Waldtypen, so daB mit der Feststellung

eines solchen weniger Einblick in das Klima der betreffenden Zeit als mit

der Feststellung irgend eines anderen Waldtypus gewonnen wird. Die

immergrunen Laubwalder sind bekanntlich im ozeanischen Klima der tro-

pischen, subtropischen, wie auch der gemaBigten Region ungemein ver-

breitet. Sie reichen von der sudpolaren Baumgrenze im siidlichcn Chili

bis gegen die nordpolare in Alaska hinauf, Bei dieser weiten Verbreitung

immergruner Laubwalder mussen wir diejenigen Merkmale heraussuchen,

die die einzelnen Typen der verschiedenen Klimate im genaueren unter-

scheiden. Wir finden sie besonders in den Einrichtungen, welche den

Pflanzen gestatten, die ungiinstige Jahreszeit zu iiberdauern, ganz besonders

im Knospenschutz, wie dies RAU.\KiAERin so schoner undanregender Weise

gezeigt hat. Die tropischen Regenwalder leben in einem fiir den Pflanzen-

wuchs ungemein gunstigen Klima; sie kOnnen im Gegensatz zu Pflanzen

in anderen Klimaten auf eine Reihe von Schutzeinrichtungen verzichten.

Einzig in den immerfeuchten und warmen Tropen kommen keine be-

sonderen Einrichtungen vor, die das SproBende in den Ruheperioden zu

schutzen haben. Hinfallige oder dauernde Nebenblatter oder einfach die

jungen Laubblatter schlieBen Qber dem SproBende zusammen; Knospen-

schuppen, also eigens zum Schutz umgewandelte Laubblatter, fehlen hier.

In den Subtropen sind auch unter der Gunst der Nahe des Meeres

die klimatischen Verhaltnisse schon ungunstiger. Kalte und Trockenheit

kommen schon zum Ausdruck und die SproBenden sind dementsprechend

durch Knospenschuppen im dort herrschenden immergrunen Laubwald,

dem Lorbeerwald 1), geschutzt. Daneben kommen noch eine Reihe von

Eigenschaften vor, die den tropischen Regenwald vom Lorbeerwald unter-

scheiden lassen, wie Luftwurzeln, Plankengerusle, Cauliflorie u. dergl., alles

fringe, die dem Lorbeerwalde meist abgehen, die sich aber in fossilem

Zustande vermullich seltener feststellen lassen. Die ubrigen Vegetalions-

organe sind aber im wesentlichen gleich gebaut.

In der Ausbildung oder im Fehlen von Knospen haben wir also eines

der wichtigsten Mittel, das uns zu der Unterscheidung von tropischen und

Subtropischen immergrunen Laubwaldern dienen kann. AUerdings gibt es

<) Vergl. fur die hier vertretene Einteilung der Pflanzengesellscliaften Brockiiann

Jerosch und RiiBEL i9ti.
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hier auch Ausnahmen. Olea europaea, ein Baum , der mit sehr wenig

Niederschlagen auskommt und langere Trockenperioden aushalt, so daB

man bei ihm ohne weiteres Knospenbildung voraussetzen diirfte, besitzt

z. B. keine Knospen. Die jungen Laubblatter umhullen die SproBenden

und wachsen im friihen Friihjahr zu normalen Laubblattern aus, Selbst 1

in gemaBigten Klimaten kommen solche Falle vor. Viburnum lantaim hat

ebenfalls keine Knospenschuppen und die jungen Laubblatter uberdauern?

lose die jungen Sprosse umhuUend, die schlechte Jahreszeit, Auch Knospen,

die nur aus Nebenblattern bestehen und lose zusammenschlieBend das SproBende

nach Art tropischer Baume des Regenwaldes umschlieBen, kommen ge-

legentlich bei Tropophyten vor, z. B. an der wachsenden Zweigspitze von

Ldriodendrmi tulipifera und Magnolia glauca. Solche Ausnahmen hat der

Phytopalaontologe zu beriicksichtigen , indem er nicht auf Einzelfalle baut,

Wird solchen Verhaltnissen Rechnung getragen, so diirfte es gelingen, den

tropischen Regenwald vom Lorbeerwald zu Irennen.

Der Lorbeerwald ist aber ungleich weiter verbreitet, als der tropische

Regenwald und spielt zudem in der Palaophytogeographie eine wichtige

RoUe. Fur eine weitere Einteilung, besonders zur Abgrenzung des sub-

tropischen Lorbeerwaldes von dem der gemaBigten Region, kann das Auf-

treten von Koniferen mit schuppigem Laub und von Tropophyten mit

Winterruhe in dem kalteren Giirtel dienen. Im iibrigen sind wir aber

zurzeit nicht imstande, Merkmale festzustellen , durch welche wir die weit

verbreiteten Lorbeerwalder innerhalb des subtropischen oder gemaBigten

GUrtels eingehender klimatisch gruppieren kunnten.

Gerade im Tertiar handelt es sich in Mitteleuropa hauptsachlich urn Lor-

beerwalder, In ihnen kamen neben den immergrunen Laubbaumen Koniferen

mit schuppigem Laub und Tropophyten mit Winterruhe vor. Wenn wir auch

nicht imstande sind, aus diesen tertiaren Lorbeerwaldern auf das damalige

Klima genauer zuruckzuschlieBen, so muB doch betont werden, daB kein

Grund vorliegt, fur diese Zeit subtropische oder gar tropische Verhaltnisse

anzunehmen, weil diese gerade die Tropophyten und die schuppigen Koni-

feren durchaus ausschlieBen wiirden. Wir kommen auf dieses tertiare

mitteleuropiiische Klima unten nochmals zu sprechen.

Zu den Schwierigkeiten, die die Einteilung der immergrunen Laub-

wiilder bieten, kommt noch hinzu, daB immergrune Laubwalder auch in

einer xerophilen Ausbildung als Hartlaubwalder vorkommen, die sich

schon als lebende Wiilder nur schwer von den Lorbeerwaldern unterscheiden

lassen. Hier wird es wohl einzig die Blattanatomie sein, die uns erlaubt,

die Hartlaubblatter von denen des Lorbeerwaldes zu trennen. Yermutlich

kommt bei jenen ein festerer Blattbau mit wenig Interzellularen vor, nut

mehr oder minder isolateralem Bau und mit haufiger Behaarung der

Cuticula.

Ein weiterer Umstand, der ebenfalls Beachtung verdient, ist das
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Mischungsverhaltnis der verschiedenen Typen. Die Erfahrung

zeigt, daB die Milde des ozeanischen Klimas dazu angetan ist, viele Pflanzen-

typen zu dulden, wenn sie nicht durch die Konkurrenz ausgeschaltet werdeii.

Im ozeanischen Gebieten findet sich eine Mischung von Arten vor, die in

einem andern mehr kontinentalen ganz unmoglich vorkommen kann. In

der nordwestdeutschen und hollandischen Heide wachsen bei Meereshuhe

oreophile Arten, wie Empetrum nig7^um\ im regenreichen Kanton Tessin

gehen eine Reihe alpiner und subalpiner Arten bis in die Zone des Kasta-

nienwaldes herab. In GroBbritannien kommen selbst Salix herbacea, Dryas
octopetala einerseits und Adiantum' capiUus veneris und Ilex aquifolium

anderseits stellenweise zusammen (vgl. Brockmann-Jerosch 191 0/12, S. 122 IT.)

vor. Eine solche Mischung >warmeliebender< und >kaltefordernder< Elemente

ist in den fossilen Floren sowohl im Tertiar, als auch im Diluvium zu

beobachten. Meist war das Durcheinander der verschiedenartigen Elemente

den Palaontologen im Wege. Schon Heer stieB sich an der Mischung

»tropischer« und »hochnordischer< Formen in den Bernsteinablagerungen.

Um dieser Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, machte er eine be-
w

sondere Hypothese, welche das »Bernsteinland« mit den hochnordischen

Formen in den Norden verlegte, woher die Fliisse den Bernstein

brachten, Um die immer wiederkehrenden derartigen Mischungen zu er-

klaren , schlossen andere Autoren auf » tropische c oder > subtropische

«

Warmeverhaltnisse , die den » warmefordernden « Elementen entsprachen

Oder sie nahmen ein »mittleres« Klima an, indem sie gewissermaBen die

Mitte zogen. Sie ubersahen aber, daB dadurch nach ihrer Argumentation

weder die >warmeliebenden€ noch die >kaltefordernden« Arten moglich

gemacht wurden. Die Tatsache, daB nicht ein bestimmles solares Klima,

sondern der Klimacharakter und zwar der ozeanische fiir den Kosmo-
politismus verantwortlich ist, war den meisten Palaontologen entgangen

0/ Anderseits fehlt

es in der Literatur auch nicht an Hinweisen auf eine andere Auffassung

der Sachlage. So schrieb z. B. Albert Heim: >Die Mischung arktisch-

alpiner mit gemaBigten und vielleicht sogar ,
subtropischen ' Typen (im

Diluvium) kann uns indessen nicht befremden, wenn wir bedenken, daB in

Neuseeland auch jetzt , subtropische' i) Gewachse bis nahe an die Gletscher

vorkommen und daB die Gletscher weniger auf groBe Kalte, als vielleicht

"lehr auf nasse Winter hindeuten* (Heim 1885 S. 548).

r

Das Streben nach wissenschaftlicher Genauigkeit fuhrte dazu, Klima-

iinderungen moglichst mit Zahlen zu belegen. Das setzt naturlich vor-

aus, daB wir die Abhangigkeit der heutigen Verbreitung von Pflanzen oder

Pflanzengesellschaften so eingehend kennen, um angeben zu kunnen, wie

1) Vom Verf. in Anfiilirungszeichen gesetzt.

s
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f

die Hauptfaktoren des Klimas ihre Grenzen bestimmen. Es ist ein altes

Poslulat der Pflanzengeographen, daB der EinfluB der Temperaturen auf

die Verbreitungsgrenzen festgestellt werden soil. Ganz besonders hatte man

es darauf abgesehen, die mittleren Temperaturen zu finden, die mil

den Verbreitungsgrenzen parallel gehen soUten. AUein diese Wiinsche der
\

Pflanzengeographen sind nicht in Erfiillung gegangen. Neuere physiologische

Resultate lassen auch vermuten, daB die mittleren Temperaturen, in der

Art, wie sie uns durch die Meteorologen gegeben wurden, gar nicht im-

stande sind, uns je die klimatisch bedingten Verbreitungsgrenzen der Arten

und Pflanzengesellschaften zu erklaren. In der Tat laBt sich nun auch

zeigen, daB es gar nicht die mittleren Temperaturen sind, die klimatisch

die Pflanzen einschranken, sondern die Art des Verlaufes der Temperatur.

Wenn an einem Orte groBe Temperaturschwankungen vorkommen, so wird

es mQglich sein, daB eine Art hier auch bei durchschnittlich tiefer Temperatur

vorkommt. Hier erreicht diese wenigstens zeitweise eben noch die hohen

Grade, die zu physiologischen Prozessen notig sind. An einem andern

Orte, wo der Temperaturverlauf viel gleichmaBiger ist, werden, unbekum-

mert um das anscheinend gunstige Temperaturmittel, keine hohen Tempe-

raturen erreicht. Gewisse physiologische Prozesse konnen nicht vor sich

gehen und gewisse Arten werden dadurch unmoglich gemacht. Der Tempe-

raturverlauf und nicht eine Durchschnittstemperatur bedingt, soweit die

Warme in Betracht kommt, die klimatische Grenze einer Art. Der Tempe-

raturverlauf wirkt aber nicht allein, sondern mit den anderen Klimafaktoren

zusammen, so daB der gesamte Charakter, der dem solaren Klima auf-

gedruckt oder kurz der Klimacharakter ist, die klimatischen Verbreitungs-

grenzen der Arten und Pflanzengesellschaften bestimmt. In einer andern

Arbeit (1913) babe ich genauer ausgefuhrt, wie in dieser Weise das konti-

nentale Klima den Holzwuchs fordert und Baume in Gebieten mit tiefen

Durchschnittstemperaturen noch ermoglicht, wahrend im ozeanischen Klima

der Baumwuchs schon bei hohen Durchschnittstemperaturen aufhurt.

Dieser quantitativen Forderung des Baumwuchses steht eine qualitative

Einschrankung gegenuber. Der Scharfe des kontinentalen Klimas sind

viele Pflanzen nicht gewachsen. Im allgemeinen duldet das ozeanische

Klima viele GehOlzarten, dem kontinentalen weichen aber die meisten aus.

Zu den Eigentumlichkeiten des ozeanischen Klimas gehort auch der

Umstand, daB hier viele immergrune Gewachse, selbst viele immergriine Laub-

baume vorkommen. Das konlinentale Klima, soweit seine Niederschlage

noch fur einen Baumwuchs genugen, ist dagegen durch die laubwechselnden

Baume, unter gewissen Umstanden im subtropischen Gurtel durch Hart-

laubbaume, ausgezeichnet.

Durch diese Uberlegung, fur deren genaueres Studium ich auf die ge-

nannte Arbeit verweisen muB, ergibt sich, daB wir bei der heutigen Vege-

tation keine Zahlen anzugeben vermOgen, die die Grenze irgendeiner Art

r
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Oder Pflanzengesellschaft bestimmen. Vielmehr wirken alle Klimafaktoren

zusaramen und ihre gegenseitige Kombination und ihr Verlauf sind die be-

stimmenden Grofien. Sie lassen sich also keineswegs zahlengemafi dar-

stellen. So verlangt der kurz besprochene immergriine Lorbeerwald nur

ein mildes, feuchtes Klima. Er fmdet sich in den tropischen Gebirgen und
von den Subtropen an unter ozeanischen Verhaltnissen bis an die polare

Baumgrenze in Feuerland, reicht in Chih' bis an den Rand der Glelscher.

Auch in Alaska gehen imnmergrune Gewachse von offenbar ahnlichem Typus

hart an den Rand der Gletscher heran.

Die heutigen Yerhaltnisse lassen also keinen Parallelismus mit

irgendwelchem zahlengemaBen Ausdruck erkennen. Es ist deshalb auch

ganz ausgeschlossen, selbst wenn es sich um heute noch lebende Arten

handelt, bei einer fossilen Flora angeben zu kOnnen, ob sie ein >warmeres<

Oder »kalteresc Klima anzeigt. Wenn Hber durch seine miozane Flora

ein bedeutend warmeres Klima fur die Tertiarzeit glaubt nachgewiesen zu

haben, so laBt sich das nach heutigen Kenntnissen nicht aufrechterhalten.

DaB die verwandtschaftlichen Yerhaltnisse und der Reichtum der Floren

fur die Wiederherstellung des Klimas nicht verwendet werden durfen, babe

ich schon dargelegt. Aber auch der Umstand, daB von den Arten der

unteren Molasse drei Viertel, von denen der Oeningerschichten elwas mehr
als die Halfte zu den Immergrunen zahlen, sagt in bezug auf die Durch-

scbnittstemperaturen nichts aus. Wohl aber kOnnen wir daraus den SchluB

Ziehen, daB das Klima des Tertiars in der Schweiz ausgepragt ozeani-

schen Gharakter zeigte. Derartige Resultate, die uns fiber den Charakter

des Klimas der Vergangenheit AufschluB geben, sind es iiberhaupt nur,

die wir von einer fossilen Flora bei unserer heutigen Kenntnis erwarten

kunnen. Irgendeine zahlengemaBe Darstellung laBt sich nicht rechtfertigen,

und alle bis jetzt in dieser Beziehung ausgesprochenen Hypothesen lassen

sich dementsprechend nicht halten.

Der Hinweis auf die Bedeutung des Klimacharakters muB zuerst be-

fremden, Wenn wir jedoch die heutige Vegetation betrachten, so sehen

wir eben, wieviele Tatsachen (vergl. die zitierte Arbeit) durch den Klima-

charakter hervorgerufen sind. Es muB demnach der Klimacharakter ebenso

sehr seinen EinfluB in der geologischen Vergangenheit wirksam gemacht

haben, Gerade das Beispiel der mitteleuropaischen terliaren Flora zeigt,

daB Anderung
aber eine solche des Klimacharakters.

Jede Annahme eines Wechsels des solaren Klimas in der Vergangen-

heit stoBt im Gegensalz zu Anderungen im Klimacharakter auf fast un-

uberwindliche Hindernisse. Solche muB es dagegen schon allein durch

tJie fortwahrenden Verschiebungen der Land- und VVasserflachen gegeben

haben. Es liegt also sehr nahe, sie in erster Linie zur ErklSrung der

Tatsachen heranzuziehen. Da wir wissen, daB sich der Klimacharakter

1^'
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fortwahrend geandert hat, so haben wir auch die Pflicht, bevor wir auf

eine Anderung des solaren Klimas schlieUen, zu untersuchen, ob sich nicht
F

-

nur die mitteleuropaische tertiare Vegetation, sondern auch noch andere

Erscheinungen der Palaophytogeographie durch Wechsel im Klimacharakter

erklaren lassen. Die Frage stellen heiBt sie auch beantworten. Ebenso

wie bei der lebenden Vegetation der Klimacharakter zu wenig beriick-

sichtigt wurde, so ist es bei der fossilen bis jetzt geschehen.

An diesem Orte mussen wir noch auf einen andern Umstand auf-

merksam machen. Reste immergruner Laubwalder erhalten sich verhaltnis-

maBig gut und eriauben leichter als andere, die vergangenen Vegetations-

verhaltnisse wieder herzustellcn. Nun kommen gerade solche immergriinen

Laubwalder im Tertiar an Orten vor, wo heute nur noch laubwechselnde

Walder oder Nadelwalder stehen. Ofters woliten Palaogeographen daraus

entnehmen, daB das Kiima zur Terliarzeit nicht nur > warmer c gewesen

sei, sondern auch auf der ganzen Erde viel ausgeglichener. Die

heutigen Differenzen zwischen den polaren und tropischen Klimaten waren

also erst im Diluvium entstanden. Diese Palaogeographen iibersehen, dafi,

wie friiher auseinandergesetzt, die immergriinen Laubwalder auch heute

eine so groBe Verbreitung aufzuweisen haben, daB dieser SchluB auf eine

in friiheren geologischen Zeitaltern gleichmaBigere Warmeverteilung auf

unserm Planeten zum mindesten nicht zwingend ist.

Aus diesen Ausfiihrungen laBt sich ersehen, in welcher Weise die

fossile Vegetation dazu verwendet werden kann, das Klima der Vorzeit zu

rekonstruieren. Es geht aus dem oben Gesagten hervor, daB dieser Weg

miihsam ist, viel Erfahrung und ebensoviel Kenntnisse der lebenden, wie

der toten Vegetation voraussetzt. Zudem mussen wir ohne weiteres zu-

geben, daB wir in die Geographic der lebenden Pflanzenwelt noch nicht

so eingedrungen sind, urn aus der toten mit groBerer Sicherheit und Ge-

nauigkeit das Klima zur Zeit der Ablagerung erkennen zu konnen. Es

wird eben immer noch vieles zweifelhaft bleiben. Ich kann bei dieser Ge-

legenheit nicht unterlassen, davor zu warnen, Annahmen alterer Autoren

kritiklos in der Literatur immer wieder weiterzufuhren, als ob es sich bier um

sicher erwiesene Tatsachen handeln wurde. Den damaligen Autoren standen

die Fortschritte der Pflanzengeographie noch nicht zur Verfiigung. Aber

auch die Grundlagen der Palaophytogeographie sind selbst heute noch viel

zu wenig eingehend dargestellt und besprochen worden. Wie sehr gerade

dadurch eine fruchtbare Diskussion uber einen speziellen Fall verhindert

wird und ganz entgegengesetzte Ansichlen fiber die gleichen geologischen

Perioden geauBert werden konnen, uber die wir doch ein verhaltnismaBig
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in den Hauptfragen der Palaophytogeographie laBt sich erst erzielen, wenn
die Grundlagen eingehend besprochen worden sind. Mogen diese Zeilen

dazu beitragen, die Wichtigkeit dieser Frage darzulegen.
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Ober Cassiope tetragona (L.) D. Don.

Von

M. Bikli.

Cassiope Wo
deckt sie in nahezu reinen Bestanden nicht sellen gruBere Flachen. Flache

Depressionen, die im Winter schneebedeckt sind und im Vorsommer lange

Zeit vom Schmelzwasser durchfeuchtet werden, sagen ihr besonders zu.

So sah ich auBersl monotone ausgedehnte Cassiopeten nurdlich von God-

havn im versumpften Blasetal, bei einer Meereshohe von ca. 400 m. Aucn

an feuchten Abhangen wird sie angetroffen. Mitte August ist das Wasser

dieser Standorte gewuhnlich verdunstet; der bald sandig-lehmige, oflers

schwarzlich-humOse Boden ist alsdann vollig ausgetrocknet, so daB er

sogar, besonders bei offener Bewachsung, Trockenrisse zeigen kann.

Immerhin ist unsere Art nicht ausschlieBlich an die Zwergstrauchheide

gebunden. Nach H. Ambronn findet sie sich oft massenhaft auf Schwemm-

I

z'

'l

f

Mit 2 Figuren im Text und i Karte (Tafel VI).
i

i

An Widerstandsfahigkeit, an ungewohnlicher Lebensenergie und weit-

gehenden Anpassungserscheinungen im Bau der Vegetationsorgane, wie in

den blutenbiologischen Verhaltnissen , aber auch in bezug auf Originalitat

der gesamten Erscheinung und der Zierlichkeit ihrer reizenden, gelblich- I

weiBen, an Maiglockchen erinnernden, wie aus Wachs geformten Bliiten,

kann es wohl keine andere Art der arktischen Zwergstrauchheide mit

Cassiope tetragona aufnehmen.

Doch auch noch in einer anderen Hinsicht beansprucht diese Pflanze

eine Sonderstellung. Es ist namlich eine beinahe ausschlieBlich arktische

und zwar vorwiegend hocharktische Spezies (vgl. die Karte). In den sud-

lichen Teilen der Arktis fehit sie schon vielfach, oder ist doch nur selten und

sparlich anzulreffen. Mit zunehmender Breitenlage gewinnt sie rasch an

Bedeutung, sogar nordlich von 80^ N. wird sie noch angetroffen. Keine

andere Leitpflanze der nordischen Zwergstrauchheide dringt so weit gegen

den Pol vor. Vaccinium uligiiwsum folgt ihr am nachsten, doch bleibt

die Rauschbeere immerhin nahezu um zwei Breitengrade hinter ihr zuriick.

-ti
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landboden. Th. Holm erwahnt sie als gelegentliche Bewohnerin der Moor-
sumpfe. Ich habe sie zuweilen auch als Begleiter von Moos- und Flechten-

tundren und als Bestandteil der Vegetationsinselchen von Felsfluren an-

getroffen, Auf Hochfjeldern der Basaltberge Sud-Diskds sah ich Cdssiope

tetragona in einer polsterformigen, mit verkurzten Astchen dem Boden an-

gedruckten Form. Mit Vaccinium vliginosum besiedelt sie sehr gern die

Furchen von Polygonboden, welche neben diesen beiden Leitpfilanzen oflers

auch noch Betula Tiana, Salix glauea^ Empetrum und Diyas aufweisen.

Die >Maiglockchenheide«, der >Igsut« der Gronlander, ist eine Hoch-
sommerpflanze. Die starke Verzogerung der Blutenentfaltung ist wenig-

stens z. T. begrundet in dem verspateten Aufapern der von ihr hauptsach-

lich besiedelten Standorte. Ist sie endlich von der winterlichen Schneedecke

befreit, so schreitet sie sofort zur Entwicklung der Bliiten, die bereits im

Vorjahre fix und fertig vorgebildet worden sind. Im groBten Teil ihres

Verbreitungsareals erfolgt die Anthese kaum vor Ende Juni, der Juli ist

allgemein die Zeit ihrer VoUblute. Als ich am 24. Juni 1908 auf der

Egedesminde-Insel botanisierte, zeigten die StrSuchlein noch die rotbraune

Winterfarbung, welche aber nur an den belichteten Teilen der Pflanze zu

sehen ist; die der Erde zugekehrten Seiten der Blatter oder im bestandigen

Schatten wachsenden Stocke zeigen sie nicht. Zu dieser Zeit war noch

keine Spur von Bluten zu sehen. Einzig ein groBerer Busch, der in lokaler

Sudlage stand und durch einen Stein geschutzt war, befand sich in prach-

tigster Anthese. Dies zeigt von neuem, wie im hohen Norden jede lokale

Begunstigung sofort eine um Wochen vorzeitige Entwicklung bewirken kann.

Gegen Ende August verfarben sich die unteren, etwa zwei bis drei

Jahre grunbleibenden Laubblatter lachsfarben, sie sterben allmahlich ah,

schrumpfen zusammen und nehmen zuerst eine weiBgraue, spater aber
*

eine unansehnlich grauschwarze Farbung an. In diesem leblosen Zustande

umgeben sie noch Jahre lang schutzend den Stengel, um schlieBIich zu

zerfallen und durch ihre Abbauprodukte den Boden mit organischen Stoffen

zu bereichern.

Die Pflanze besitzt eine starke, tief in den Boden eindringende, mehr-

fach verzweigte Hauptwurzel. Die zahlreich gebildeten Adventivwurzeln

sind wenig lebenskraftig und bleiben immer schwach. Die alteren, nieder-

Ijegenden z. T. mit Flechten und Moosen, zuweilen auch mit Erde bedeck-

ten und wurzelnden Stammchen konnen eine LSnge von 50—75 cm er-

reichen; doch sind sie immer sehr dunn. Unter den reichhaltigen von

GrOnland mitgebrachten Materialien batten die dicksten StSmmchen nur

einen Durchmesser von ca. 3 mm. Die Jahresringe sind meistens, beson-

ders wahrend der ersten Jahre des Dickenwachstums, ziemlich undeutlich.

Doch scheint mir der jahrUche Zuwachs in den spateren Jahren recht be-

scheiden zu sein. Ambronn ist zwar anderer Ansicht. Nach seinen An-

gaben erreichen zweijahrige Zweige, die bereits Fruchte vom Vorjahre

1,'p
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Der Stengel ist monopodial aufgebaut, er bildet mit seinem kurzen,

zahlreichen Astwerk dicht verflochtene Miniaturgestriippe, die sich jedocn

kaum mehr als 15—20 cm liber den Boden erheben. Die Seitenzweige

entstehen hauptsachlich im unleren Teil der Jahrestriebe, unterhalb der

Blutenregion. Da sie ofters aus den Achseln gegenstandiger Blatter hervor-

brechen, sind sie selbst opponiert. Die Laubknospen sind nackt, tragen also

keine Knospenblatter; dies hat zur Folge, daB die Jahrestriebe wenig deut-

llch abgesetzt sind. Immerhin konnen sie mit einiger Vorsicht doch unter-

schieden werden, indem die ersten Laubblatter eines Jahrestriebes, wie

E. Warming bereits hervorgehoben hat, etwas kleiner sind. So erscheinen

die Sprosse undeutlich gegliedert, indem sie sich an der Grenze der Jahres-

triebe meistens etwas verjiingen.

i

i

trugen, einen mittleren Holzzylinder von 0,2 mm; altera Stamriichen, deren

Radius ca. 0,8 mm aufweist, lassen demnach auf ein Alter von nur 4

5 Jahren schlieBen. Auf Grund dieses Befundes nlmmt er eine bedeutende

Breite der Jahresringe an. Ich halte diese Auffassung fiir unrichtig und
j
I

zwar zunachst deshalb, weil die vorjahrigen Zweiglein im Vorsommer des

zweiten Jahres, also noch bevor der erste Jahresring gebildet worden ist,
|

bereits schon einen Durchmesser von ca. 0,5—0,7 mm haben. Um den

mittleren jahrlichen Zuwachs zu ermitteln, muB demnach bei den alteren

Stammcheii dieser Betrag in Abzug gebracht werden. An einem auf Basalt,

ostlich von der danisch-arktischen Station bei Godhavn gesammelten Beleg-

stucke ergab die Messung des Radius 1,5 mm; nach Abzug von 0,3 mm
bleiben noch 1,2 mm ubrig. Ich zahlte annahernd 24 Jabressringe, dies

entspricht einem mittleren jahrlichen Dickenzuwachs von nur 0,05 mm. Fiir

das langsame Dickenwachstum sprechen ubrigens nicht nur die dunnen

Zweiglein, sondern auch der Vergleich mit dem jahrlichen Langenzuwachs.

Dieser ist ziemlich ansehnlich, im Mittel 0,6— 1,8 cm.

Das vorjahrige Stammchen wird von einer Epidermis mit papillos

verdickten AuBenwandungen, die zudem langere, steif abstehende, ein-

zellige Borstenhaare tragen, begrenzt. Unter der Epidermis bemerkt man

eine Schicht kleinlumiger, etwas verdickter Zellen, die einigermaBen Hypo-

dermcharakter aufweisen; doch kommt es immerhin nicht zur Ausbildung

eines typischen Hypoderms. Darauf folgt ein ziemlich machtiges, groB-

lumiges, aus 2—4 Zellschichten aufgebautes parenchymatisches Gewebe.

Dieser ganze Teil des Stammchens bildet die sog. primare Rinde, welche

spater eintrocknet und abgestoBen wird. Unter ihr sieht man deutlich in

einem Kreise angeordnete, tangential verlangerte Zellen. Es ist die Endo-

dermis, aus der spater eine zuerst gelbliche, nach auBen mit zunehmendem

Alter dunkelbraun werdende Korkschicht gebildet und sukzessive abge-

schiirft wird. Erst jetzt folgt der Cambiumring mit dem jungen Holz-

zylinder und dem einen groBen Raum in Anspruch nehmenden zentralen

Mark.
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Die Vegetationsspitzen werden nur durch die tiefer stehenden, den

Vegetationskegel liberragenden, eigenartig gebauten Laubbiatter geschiitzt,

ebenso finden die Seitenknospen in den Achseln der Laubblatter des Haupt-

triebes geniigenden Schutz.

Nach Nils Sylyen sind die Kotyledonen oval, die Primordialblatter und

diejenigen des zweiten Jahres haben flache Spreiten. Erst in den folgenden

Jahren erhalten die Laubblatter allmahlich ihre eigenartige Gestalt. Unter

Einwirkung von Exohasidium Vaccini (Fuckel) Warm., das die jungen

Triebe ofters befallt und zart gelblichgrun oder rotlich verfarbt, strecken

sich die Internodien, die Laubblatter werden langlich-oval und wie die

Jugendblatter wiederum nahezu flacb, wobei sie 3— 4mal so lang (ca. 7 mm)
werden als die normal erikoiden Laubblatter.

Die stark verkiirzten, nur 2— 4 mm langen, sitzenden, dunkelgrunen

Folgeblatter stehen in vier Zeilen und sind so nabe zusammengedrangt,

f'jg. 1. Querschnitt durch das Folgehlatt von
Cassiope tetragona D. Don; a Oberseite den
Stengel umfassend, b Unterseite, nach auCen
gerichtel; seitlichc Parlien stark entwickelt
von xerophytischem Bau. Original M. R.

Fig. 2. Mittlercr Teil des Blattes von

Cassiope tetragona D.Don; zeigt in dem

reich von Interzellularen durchsetzten

Mosophyll und in den weit vorragenden

Stomata hygrophytischen Bau.

Original M. R.

daB sie sich gegenseitig dachziegelig decken. Es sind sehr eigenartig gc-

baute Ilollblatter (Fig. 1, 2), die an jedem Jahrestrieb in der Zahl von

*—28 vorhanden sind. Der anatomische Bau zeigt sehr abweichende

Verhaltnisse. Indem die beiden seitlichen Randpartien sehr stark ent-

wickelt sind, der mittlere Teil aber dunn und schmal bleibt und von den

beiden Randern senkrecht zur eigentlichen BlattHache iiberwachsen wird,

kommt ein hOchst Q der einigermaBen an ein

doppeltes Hufeisen erinnert, zustande. Die breite, stark konkave Oberseite

Jiegt dem Stamme an, sie ist im mittleren Teil mit Drusenhaaren (meistens nur

bei jungen Blattern zu beobachten}, an beiden Enden mit zahlreichen steifen

^ r* '
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einzelligen Borstenhaaren besetzt. Auf der Blattunterseite ist durch die

starke Entwicklung der nach abwarts gewachsenen Randpartien ein wind-

geschutzter Raum geschaffen, der mit der AuBenwelt nur durch eine Langs-

spalte in Verbindung steht und an der Spitze sogar voUig kapuzenformxg

geschlossen ist. Im innerslen Teil dieser Hohlung befmden sich die weit

vorragenden Spaltoffnungen, doch wird die Luftzirkulation noch durch einen

ganzen Wald von steifen Borstenhaaren, welche den Hohlraum und dessen

Eingang auskleiden, erschwert. Die Epidermiszellen sind in den beiden

Furchen verhaltnismaBig groBlumig, ihre Wande dunn.

Ganz anders verhalten sich die seitlichen Partien. An diesen Stellen

fallen die derbe Guticula, die auBerordentlich machtigen Epidermis-AuBen-

wandungen und ihre kleinen Zellumina sehr auf. Unter dieser xerophil ge-

bauten Epidermis liegt das wohlentwickelte, ein- bis dreischichtige Palisaden-

gewebe. Der mittlere Teil des Blaltes wird von einem sehr lockeren, von

zahlreichen, groBen Interzellularen durchsetzten , das ganze Mesophyll ein-

nehmenden Schwammparenchym in Anspruch genommen. Das Leitungs-

system ist sehr schwach entwickelt, es besteht gewohnlich nur aus einem

einzigen kleinen, zentralen Leitbundel. Es wird von einer deutlichen groB-

zelligen Endodermis umgeben.

Diese ganz eigenartigen , hochst komplizierten Bauverhaltnisse geben

dem Blatt von Cassiope tetragona den Stempel eines an extreme

Trockenheit angepaBten Sonnenblattes. Nicht weniger als sechs

Merkmale sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen:

1. Die mikrophyll-erikoide Ausbildung des ganzen Blattes.

2. Die Schaffung von zwei windgeschutzten Langsfurchen an der Ober-

und Unterseite des Blattes.

3. Die Ausstattung der Furchen mit Haaren, bezw. Driisen.

4. Die schwache Ausbildung des Leitungssystems.

5. Die gewaltige Entwicklung der mit der AuBenluft in direkle Beriih-

rung tretenden Epidermis.

6. Das kompakte, machtige Palisadengewebe, das sich nur auf die seit-

lichen Randpartien des Blattes erstreckt.

Morphologisch ist diese Lokalisierung sehr auffallig, physiologisch aber

dadurch begrundet, daB das Assimilationsgewebe immer nach den starkst

durchlichteten Partien des Blattes hinstrebt.

Alle direkt mit der AuBenwelt in Beruhrung tretenden Blatteile tragen

mithin einen so ausgesprochen xerophilen Bau, daB der mittlere Teil des

Blattes in der lockeren Beschaffenheit des das ganze Mesophyll erfullenden

Schwammparenchyms und in den stark vortretenden Stomata Verhaltnisse

zeigen kann, die ganz an diejenigen von Hygrophyten erinnern.

Aus den unteren Blattachseln der letztjahrigen LSngstriebe entspringen

in der 2- bis 4-Zahl, auf 7—14 mm langen Stielen, die wie aus Wachs ge-
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formten Blutenglocken. Da derselbe Trieb gewohnlich mehrere Jahre hinter-

einander bliiht, sieht man unter der Blutenregion meistens auch noch

Fruchtstiele friiherer Jahrgange.
I

Die am Grunde von 4 Vorblattchen umgebenen Blutenstiele sind ziem-

lich steif aufwarts gerichtet, ihr Ende aber d: hakenformig nach abwarts

gebogen, so daB die Bliiten eine nickende oder hangende Stellung einneh-

men. Die 5 ovalen, freiblattrigen, kahlen Kelchbliittchen sind an der Spitze

ofters rutlich gefarbt und beinahe halb so lang als die fiinflappige, glocken-

formige Krone. Die 10 StaubgefaBe erreichen etwa die Mitte der Krone

und sind mit ihren langlichen, schon in der Knospenlage offenen Poren

(E. Warming) nach abwarts gerichtet. Sie werden vom Griffel, dessen Narbe

annahernd in der Hohe des Schlundes zu stehen kommt, iiberragt.

Nach E. Warmings Angaben sind die Bliiten zuerst kurze Zeit protan-

drisch, spater aber homogam. Der Zutritt zu dem am Grunde des Frucht-

knotens vom gelben Nektarium abgesonderten Honig wird durch die langen,

von jedem Staubbeutel abstehenden, mit steifen Haaren bedeckten und die

Seiten der Bliitenkrone beinahe erreichenden Antherenschwanze verwehrt.

Beim Eindringen eines Tnsektenriissels in die Bliite muB derselbe mit diesen

Fortsatzen in Beruhrung kommen. So werden die Antheren in eine schau-

kelnde Bewegung versetzt und entleert. Durch eine eingefiihrte Nadel kann

der Vorgang leicht nachgeahmt werden.

Obwohl ziemlich klein, machen sich die Bluten doch schon aus groBe-

rer Entfernung durch ihre stattliche Zahl und ihre Kontrastwirkung mit

dem dunkelgrunen Laub bemerkbar; zudem besitzen sie einen gegen Abend

sich starker bemerkbar machenden Maiblumengeruch. Sie wird daher

wahrscheinlich von Abendfaltern besucht. 0, Ekstah hat in den Bluten

eine groBe Anzahl kleiner Insekten beobachtet.

Insektenbestaubung ist jedoch nicht durchaus notwendig; spontane

Selbstbestaubung kann infolge der gegenseitigen Lage von Narbe und An-

theren leicht erfolgen. Selbst in geschlossenen Bluten hat man alle Teile

niit Blutenstaub belegt gefunden.

Die reifen, fachspaltigen Kapseln werden oft beobachtet; doch bemerkt

r«an auch Pflanzen, die ohne Fruchtansatz verbluht haben. Das Ausreifen

der Kapseln und der staubartigen Samen erfolgt nach E. Haglund unter dem
Schnee.

Da das pflanzengeographische Gesamtfazit der Cassiope tetragona be-

reits kurz erortert worden ist, gehen wir nun gleich zur Besprechung ihres

Verhaltens in den einzelnen Gebieten iiber. Auf Spitzbergen ist die Mai-

glockchenheide ziemlich verbreitet, doch tritt sie meistens sparlich auf.

^eben dem seltenen Empetnim und Betula nana ist sie der einzige Ver-

Ireter der arktischen Zwergstrauchheide dieser Inselgruppe. Bei der Treuen-

berg-Bai fmdet sie sich noch unter TO"" 56' N.; sie vermag auf diesen hoch-

Botanische Jahrfciicher. L. Bd. Supplementband. 18
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nordischen Inseln sogar noch bis zu einer Meereshohe von iiber 100 m
anzusteigen. Auf Island fehlt sie.

Im nOrdlichsten Europa ist Cassiope tetragona eine seltene Erscheinung.

In N.-Skandinavien wird sie von mehreren Stellen zwischen dem 67. und

70.^ N. angegeben, in dieser Breitenlage ist sie schon zur Gebirgspflanze

geworden. J. E. Zetterstedt erwahnt sie vom Mte. Sakkabani am Kaafjord

bei Alten, bei ca. 400 m; G. J. Lalin von der Alp Store Raipas im west-

lichen Finmarken. Ihre Sudgrenze liegt schon in der Gegend des Salten-

iQordes bei BodO und um den Sulitelma. In Schweden ist unsere Art in

den huheren Lagen von Pitea-^ Lulea- (L. Laestadius) und Tornea-Lapp-

mark nachgewiesen. Um die Kaitunseen in Lulea-Lappmark wachst sie

bei 6 7 ° 4 ' N. mit Rhododendron lapponicum , Diapeiisia ,
Empetrum^

Betula nanay Jiiniperus communis ssp. nana^ Phyllodoce und Cassiope

hypnoides in einer Meereshohe von 600 m (N. Svensson). Auch im an-

grenzenden Russisch-Lappland ist sie nach N. J. Fellmann auf die alpine

Region (Chibiny-Alpen) beschrankt. F. Buhse gibt als Hohengrenzen 400

900 m an. In Enare-Lappland und in der Umgebung Kolas fehlt sie, da-

gegen wird sie von Vaino Borg (1904) in seinem Beitrag zur Kenntnis der

finnischen Fjelde aufgefiihri Dem russischen FJachland scheint die Cassiope

tetragona fremd zu sein, in Anbetracht der relativ siidlichen Lage dieses

Gebietes und des Fehlens von irgendwelchen nennenswerten Bodenerhebungen

ist dies nicht auffalHg. Befremdend ist dagegen, daB sie auch von

N.-Semija (Nathorst) nicht bekannt ist, um so mehr, als unsere Cassiope

nach H. W. Feilden auf der flachen Dolgoi-Insel, siidlich von der Jugor-

straBe (ca. eO'^IS'N.) sehr haufig sein soil. Nach A. G. Schrenck wachst

sie auch in Felskluften des Padajagoj (unter 69° N.) im nordlichsten

Ural.

Ostlich vom eurasischen Scheidegebirge wird sie haufiger, so wird sie

z. B. angegeben von: Liitke-Insel (69^30' N.) an der Westkiiste Yalmals

(R. V. Trautvktter), Gyda-Tundra im Mundungsgebiet des Jenissei (Schmidt

u. Schwaneb.), an der Bogadina unter 71^15' N., und am TaimyrfluB bei

74^ N. (MiddeiNdorff); Olenekmundung bei 73^ N, (N. Gzekanowsky), ferner

zwischen OJenek und Lena. Mit Betula nana L. und Bzilrus ckamaemorits

h. bewohnt sie die nOrdlichsten Walder des Lenatales (A. K. Cajander) und

geht bis zu dessen Miindung. Bunge hat sie auf der Stolbowoi-Insel des

neusibirischen Archipels unter 74^10' N. gesammelt; auch am Kolyma tritt

sie auf (Augustiihowicz). Im Tschuktschenland scheint sie haufig zu sejn

so besonders auf Felsfluren (F. Kurtz). Kjellman gibt an, daB sie bei

Irkaikij und Pitlekaj allgemein verbreitet ist. Von Maydell wird sie auch

aus dem Innern angegeben; ebenso fmdet sie sich an den Kiisten der Be-

ringsstratJe. Die Vega-Expedition fand sie auf trockenem, grusigem Boden

an der St. Lawrencebai und selbst noch an der Konyam-Bai ist sie aui

Abhangen allgemein verbreitet, Wright kennt Cassiope tetragona von der

)
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Arakamtschetschene-Insel (ca. 64^^40' N.), weiter aber auch noch von der

St. Lawrence-Insel und von Unalaschka (H, G. Simmons).

Noch haufiger ist die Maiglockchenheide aber im arktischen N.-Amerika.

E. Warming sagt, daB die Zwergstrauchheiden N.-Amerikas hauptsachlich

von Cassiope tetragona gebildet werden. Von Nome City an der Siid-

grenze der Tundrenzone Alaskas bei ca. 65^ N. (A. Eastwood) laBt sie sich

liber das Mackenziebecken (Harshberger) zur Hudsonbai (M. L. Fernald) und

bis nacb Labrador verfolgen. Ihre Siidgrenze liegt zwischen Quebek und

dem Ontario River. Anderseits erstreckt sich ihr Areal nicht nur zur

Halbinsel Boothia Felix (Walker), dem nurdlichsten Teil des Kontinents, sie

ist auch im arktisch-amerikanischen Archipel bis in dessen auBersten Nor-

den weit verbreitet, so auf WoUaston-Victoria-Land (Rae), auf King William-

Land (R. Amundsen), North Devon, 75^52' N. (Schei), Axel Heiberg-Land,

mehrfach (Syerdrup), ja sogar noch bei ca 81^45' N. im Hazenseetal Grant-

lands (Greely) und an der Lady Franklin-Bai bei ca. 81^40'N. (E. Jardin)

ist sie noch vorhanden, auch wurde sie weiter sudlich von zahlreichen

Punkten der Ostkiiste, aber auch im Innern von Grinnell- und Ellesmere-

Land nachgewiesen. An der Ostkuste von Baffin-Land scheint sie verbreitet

zu sein (Th. Holm), noch am KinguaQord des Cumberlandsundes (66^36' N.)

beherrscht sie die Pflanzendecke (Giese).

In GrOnland ist die Cassiope tetragona ebenfalls sehr haufig, doch

erreicht sie wohl nicht ganz so hohe Breiten. Ihr Verbreitungsgebiet be-

ginnterst bei64^10'N., weiter nurdlich wird sie aber rasch haufiger. Im
Suden wird sie im Gebirge noch bei 800 m beobachtet. Sie scheint, wie

Vanhofpbn hervorhebt, besonders fur den Rand des Inlandeises bezeichnend

zu sein und in Danisch-N.-Gronland vielfach Empetrum nigrum L. zu er-

setzen. Auch der Artenliste des Karajak-Nunatak im Hintergrund des Uma-
nakfjordes fehlt sie nicht. Doch selbst auf kleineren Inseln der AuBenkiiste

1st sie gemein, so erwahnt sie M, J. Porsild von der Hasen-Insel, die der

Nordspitze Diskos vorgelagert ist (TO'^SO'N.). Ja selbst noch am Aus-

gang des Foulkefjordes beherrscht sie auf Reindeer Point und bei Etah unler

78^ 1 8' N. das Vegetationsbild (Host, Stein), doch schon wenig nordlicher bei

der Rensselaer-Bay (78^37' N.) scheint sie in W.-GrOnland ihre Nordgrenze

erreicht zu haben (Kane).

Auch in NO.-GrOnland ist sie weit verbreitet, jedoch ofFenbar erst

"ordlich vom Kaiser-Franz-Joseph-Fjord (ca. 73*' N.), woselbst sie schon von

ScoRESBY und Sabine gesammelt worden ist. Zwischen 73*^ und 77*'N. wer-

den Wa
Cassi

aufgefuhrt.

Werfen

jtrauchheiden ebenfalls hauptsachlich von

Die Danmarkexpedition hat sie auf ihren

rie Waldemar (ca. 77^20' N.) nicht mehr

glockchenheide. Die Rocky Mis. veranlassen die Cassiope tetragorM zu dem

18
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erfolgreichsten VorstoB nach Suden. Den Fjelden des Sitka-Distriktes folgt sie

an derpazifischen Kuste vom Cook Inlet bis zur Vancouver-Insel (Harshberger);

von G. A. PuRPus wird sie auch noch auf Alpenmatten des Kaskaden-Ge-

birges zwischen Lython und Lillooet-lake in Britisch-Columbien angegeben,

Nach Britton und A. Brown wird die Sudgrenze in Oregon erreicht; J. A.

Rydberg fand sie noch in einem Sumpf des Old Hollow top der siidlichen

Boulder Mountains in Montana (ca. 46°10'N).

Endlich dringt sie von den Niederungen des auBersten Nordostasiens

durch Ostsibirien liber Jakutsk (Turcz.) und den MarakanfluB (J. G. Gmelin)

bis in die Gebirge um den Baikalsee vor (Ledebour).

Zur Beurteilung von Herkunft und Geschichte der Casswpe tetragona

ist zu heachten:

1. Das Massenzentrum der Maiglockchenheide liegt heute in Ostasien,

im arktischen Nordamerika und im nordlichen Grcinland.

2. Von den neuen Arten der Gattung Cassiope haben nur C. tetra-

gcma und C. hypnoides (L.) Don eine groBe Verbreitung in den arktischen

Landern. Die Mehrzahl der Arten ist um das Beringsmeer ver-

breitet. Zwei systematisch etwas weiter abstehende Spezies gehoren der

alpinen Region des Himalaya (3000—4000 m) und Westchinas an. Cassiope

Mertensiana Don und C. Stelleriana DC. sind vorwiegend nordpazifisch-

amerikanisch. C. Redowskii Don mit C. tetragona nahe verwandt ist dem

Burejagebiet Ostsibiriens eigentumlich , auch C. ericdides Don ist auf Ost-

asien (vom Baikalsee zum BurejafluB und Kamtschatka) beschrankt, indessen

C, lycopodioides Don von Ostsibirien uber die Aleuten bis Oregon auftritt.

Eine Ausnahme macht nur C, hypnoides (L.) D. Don, die hauptsachlich

der arktischen und subarktischen atlantischen Provinz angehort, von

Raffinsland-Labrador im Westen bis zum Ural im Osten; sie fehlt dem

iibrigen arktischen Amerika und ganz Nordasien. Diese Verbreitungsver-

haltnisse der Gattung Cassiope zeigen mithin eine auffallende Ubereinstim-

mung mit denjenigen des Genus PhyUodoce.

3. In Bernstein wurden nach Conwentz fossile Reste gefunden, die

mit Deutlichkeit auf Cassiope hinweisen.
ft

Es diirfte daher gerechtfertigt erscheinen, die Cassiope tetragona als em

altes arktotertiares Element aufzufassen, dessen urspriingliches Bildungs-

zentrum vermutlich im nordlichen pazifischen Gebiet, bezw. im ostlichen

Zentralasien zu suchen ist. Das zerstiickelte Areal der sieben auf Ostasien

und den pazifischen Bezirk beschrankten Arten, die Tatsache, daB diese

Arten sich z. T. geographisch gegenseitig ersetzen und alle ein sehr ge-

ringes Yariabilitatsvermogen besitzen, weisen darauf bin, daB dieses Massen-

zentrum der Gattung nicht relativ neueren Datums sein kann, sondern wohl

auch das Bildungszentrum des Genus war. Diese Auffassung erh&lt da-

durch noch eine weitere Stiitze, daB die nachstverwandte Gattung Enky-

anthus mit ca. \ ziemlich vielgestaltigen Arten ausschliefilich Zentral- und

i
J
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Ostasien angehort. Aus dem Dordlichen pazifischen Gebiet mogen einzelne

Cassiope-Arlen schon sehr fruhzeitig ausgewandert sein, schon im Verlauf

des Tertiar muB die Cassiope tetragoiia eine beinahe zirkumpolare Ver-

breitung erreicht haben. Wahrend der Glazialzeit hat sie wohl im Norden

viele Standorte, die sie auch seither niclrt mehr zu besiedeln vermochte,

eingebuBt, und in der darauf folgenden Postglazialzeit auch an ihrer Sud-

grenze an Boden verloren. Ilalte die Gattung ihre urspriingliche Heimat

im hohen Norden, so muBte man das Auftreten von vikarisierenden Arten

in den siidlichen Gebirgen erwarten. Mit Ausnahme von Zentral- und Ost-

asien fehlt aber das Genus in alien iibrigen Gebirgen der nordlichen Hemi-

sphare. Das Vorkommen von C, teti^agoiia im Felsengebirge bis Oregon

und von C. hypTwides (L.) Don in den nordlichen AUeghanies weist ent-

schieden auf eine relativ junge Einwanderung bin.
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Floristischer Uberblick tlber die Blutenpflanzen des Urwaldes
i

von Tjibodas auf dem Vulkan Gede in West-Jaya nebst

einer Nummerliste und einer systematisclien tlbersicht der

dort flir botanische Untersuchungen yon mir nnmerierten

Waldbaume*

Von

Dr. S. H, Koorders^

Von den zahlreichen, in den Jahren 1888—1903 im Interesse der

Untersuchung der Waldbaumflora von Java von mir gewahlten botanischen

Waldreservate (vergl. die Karte i des 3. Bandes meiner Exkursionsflora

von Java) ist bis jetzt nur ein einziger, namlich der etwa 240 Hektar

groBe, auf detn Gede und Pangerango bei Tjibodas gelegene Gebirgs-

wald durch spezielle geselzliche Bestimmungen fur wissenschaflliche Unter-

suchungen auf Anregung von Prof. M. Treub im Jahre 1889 dauernd^)

gegen Vernichtung und Beschadigung geschiitzt worden.

Besonders seitdem dort (im Jahre 1890) durch die methodische Nume-

rierung der Waldbaume im Innern des Urwaldes fiir FuBpfade und Orien-

tierung gesorgt worden und seitdem kurze Zeit nachher dort von Treub

ein auch fremden Besuchern zur Verfiigung stehendes Wohngebaude

mit zugehOrendem Laboratorium gebaut worden war, wurde der Urwald

von Tjibodas wissenschaftlich leicht allgemein zuganglich gemacht

Jetzt gibt es in den Tropen keinen zweiten Urwald, der in den letz-

ten Dezennien so oft von den hervorragendsten Naturforschern aus alien

i] Durch die Initiative des im Jahre 1942 gegrundeten Niederlandisch-Indischen Natur-

schutz-Vereines (Nederl. Indische Vereeniging lot Natuurbescherming) ist ein Teil des

alien fremden wissenschaftlichen Besuchern von 's Lands Plantentuin in Buitenzorg he-

kannten, bei Depok zwischen Batavia und Buitenzorg gelegenen interessanten, durch die

fortschreitende Kullur bedrohten Regenwaldes dauernd gegen Vernichtung geschiitzt wor-

den, und durch diesen Verein werden niit gunstigera Erfolg MaCregeln vorbereitet, einen

Teil meiner friiheren >zeitlichen< botanischen Waldreservate im Interesse der

Wissenschaft dauernd zu schutzen. Auch ist seit Kurzem von diesem Natur-

schutzverein ein Plan zur Einrichtung einiger groCeren Naturschulzparke fiir naturwissen-

schaflliche Untersuchungen in Niederl, Ost-Indien in Angriff genommen worden.

'-••
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Landern der Welt, aber insbesondere von Botanikern aus Deutschland
und Osterreich, besucht und in der vielseitigsten Weise wissenschaftlich

untersucht worden ist, wie der Gebirgswald von Tjibodas.
Eine Reihe der schonsten botanischen Entdeckungen und interessan-

testen Spezialuntersuchungen fiber die Lebenserscheinungen und iiber die

systematische Zusammensetzung der liberwaltigend reichen Pflanzen- und

Tierwelt dieses Urwaldes sind von zahlreichen Forschern gemacht und

publiziert worden.

Es fehlte indessen bisher nicht nur eine auch nur annahernd voll-
««

standige Ubersicht der floristischen Zusammensetzung der sehr artenreichen

Bliitenpflanzenvegetation des Tjibodaswaldes, sondern sogar auch eine voll-

standige Ubersicht der dort wachsenden Waldbaume, trotzdem doch durch

derartige Ubersichten andere botanische Untersuchungen fiber diesen wich-

tigen Bestandteil des Urwaldes erleichtert und gefurdert werden.

Ich hoffe, daB durch die jetzige Publikation wenigstens einige dieser

Lficken unserer Kenntnis teilweise ausgeffiUt sein mOgen.

Weil indessen an dieser Stelle kein Raum sein kann ffir den Versuch

einer voUstandigen Artenfibersicht *) samtlicher im Tjibodaswalde wachsen-

den BIfitenpflanzen, so beschranke ich mich jetzt auf eine kurze Ubersicht

der Familien und der floristisch wichtigsten Gattungen und Arten
und ferner auf eine muglichst vollstandige systematische Ubersicht aller

dort vorkommenden Waldbaumspezies mit einer Nummerliste samt-

licher dort numerierten Musterwaldbaume.

Die folgenden Ubersichten sind hauptsachlich auf die obenerwahnte

Artenaufzahlung gesltttzt, wahrend letztere zum groBten Teile begrUndet

ist auf meine in den Jahren 1890

—

1903 gemachten Sammlungen und auf

das fiber dieselben von meiner Frau unter meiner Leitung mit groBer

Sorgfalt und mit Aufopferung von sehr viel Muhe zusammengestellte » Syste-

matische Verzeichnis«.
r

J'loristischer UberWick uber die Blutenpflanzen des Tjibodaswaldes.

Uber die vertikale und horizontale Verbreitung auf Java finden

sich fur samtliche unten erwahnten Blutenpflanzen mehr oder weniger

ausfuhrliche, hauptsachlich auf meine Sammlungen begrundete Angaben in

folgenden Publikationen : Koorders, Exkursionsflora von Java. I—III (1911

^is 1912); Kds. et Val., Bydrage tot de kennis der boomsoorlen van Java,

I—XII (1894—1910); Frau A. Koorders-Schumacher, Syslematisches Ver-

zeichnis der zum Ilerbar Kds. gehorenden Phanerogamen und Pteridophyten,

Lfg. 1—9 (1910—1912).

<j Ich behalte mir vor, eine derartige, jetzt im Manuskript von mir fertiggestellte

systematisclie Ubersicht aller mir aus dern Tjibodaswalde bekannten Arten von Bliiten-

Pflanzen an anderer Stelle zu publizieren.

y.
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Ich beschranke mich an dieser Stelle, auf obengenannte Detailangaben

hinzuweisen und mit Bezug auf die floristiscbe Zusammensetzung der Bliiten-

pflanzenvegetalidn des Tjibodasgebirgswaldes nur folgende allgemeine Be-

merkungen hinzuzufugen*

Gymnospermae.

Drei der 5 javanischen Arten der einzigen in Java wildwachsenden

Gattung der Taxaceae finden sich im Tjibodasgebirgswald. Eine Baumart

{Podocarpics cupressina] tritt dort in zahlreichen sehr grofien Exemplaren auf.

Mono cotyle don es.

Von den in Java^) vorwiegend in den Regionen I und II wildwach-

senden Pandanaceae finden sich im Tjibodaswalde zwei kletternde Arten

der Gattung Freyeinetia [F. insignis und javanica) und eine baumartige

Spezies [Pandanus lais) und zwar samtlich in groBer Individuenzahl.

Die in Java mehr als 70 wildwachsende, teilweise artenreiche Gattungen

enthaltende Familie der Oramineae ist im Tjibodaswalde nur durch relativ

wenige Arten und Gattungen vertreten. Im geschlossenen Hochwalde fehlen

dieselben fast ganz. Von den Bambuseae steigt nur eine einzige wild-

wachsende Art bis in die Tjibodasregion III hinauf: die Bambusliane Dino-

chloa scandens.

Die Cyperaceae sind im Tjibodaswalde nur durch wenige der zahl-

reichen javanischen Arten vertreten und zwar vorwiegend nur an lichten

und sumpfigen Stellen. Besonders haufig sind dort im Nebelwald Carex

filicina und baccans^ hohe Krauter.

Aus der in Java durch zahlreiche Arten vertretenen, aber fast nur auf die

Regionen I u. II beschrankten Familie der Palmae steigen nur zwei Rotan-

palmen [PUctocomia elongata und Calamus heteroideus) und eine kleine

baumartige Spezies [Pinanga Kuhlii) bis an den unteren Rand des Tjibodas-

waldes hinauf. Die letztgenannte Art ist indessen dort ziemlich haufig. Mit

Ausnahme von hemiepiphytischen Wurzelkletterernj Rhapidophora silvestris

und pertusa, die bei Tjibodas bis etwa 1700—1800 m hinaufsteigen und

stellenweise haufig sind, spielen die wenigen der im Tjibodaswalde ver-

tretenen Araceae nur eine untergeordnete RoUe.

Von den zahlreichen javanischen Commelinaceae steigen nur funf

krautige Arten bis in die Tjibodasreservate hinauf. Eine davon [Forestia

glahrata) ist aber stellenweise haufig.

Von den zahlreichen in Java unterhalb 1500 m wildwachsenden Lilio^'

ceae bis in die Region III von Tjibodas hinauf

i] Die vier JuNOHtHNschen Hohenregionen von Java sind bekanntlich folgende

Die heiCe Region I = 0—650 m ii. M.

Die gemaCigte Region II = 650—1500 m ii. M.

Die kiihle Region HI = 1500—2500 m u. M.

Die kalte Region IV = 2500—3300 m ii. M.

t
i
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Drei Spezies (u. a. Disporum pullum] kommen bei Tjibodas in zahlreichen

Individuen vor.

Von den Amaryllidaceae steigt nur eine Spezies bis an den unteren

Rand des Tjibodaswaldes hinauf: Curculigo recurvata. Stellenweise ist

dieses Kraut dort noch haufig.

Die Musaceae sind dort nur durch die auf den unteren Waldrand be-

schrankte Musa acuminata vertreten. Dieselbe ist aber stellenweise haufig.

Die in Java in den Regionen I und II durch zahlreiche Arten und In-

Horn

dividuen vertretene Familie der Zingiberaceae besitzt in der Tjibodj

III nur wenige Arten. Mit Ausnahme der bei Tjibodas haufigen

stedtia paludosa^ die dort noch bis zu 2500 m u. M. vorkommt, steigen

die librigen Zingiberaceae nur an den unteren Rand der Region III.

Von der in Java durch mehr als 600 Arten vertretenen Familie der

Orchidaceae scheint nach der Literatur iiber Y4 der Gesamtzahl, namlich

iiber 150 Spezies, im Tjibodaswalde vorzukommen, Obwohl einige Arten

dort iiberall in dem Walde recht haufig sind und teilweise zu den ge-

meinsten Epiphyten gehoren, durften doch die Orchideen, weder als

Bodenkrauter noch als Epiphyten, nicht als die floristisch wichtigste

Familie betrachtet werden. Wenigstens werden die epiphytischen Orchi-

deen, was die Individuenzahl und die GrOBe betrifft, im Tjibodaswalde be-

sonders durch mehrere dort massenhaft vorkommende epiphytische Fame
und die besonders im oberen Teil der Tjibodasregion III iippig entwickelten

epiphytischen Moose und Lebermoose in floristischer Beziehung ubertroffen,

wahrend die Bodenkrauter aus anderen Pflanzenfamilien, mit wenigen Aus-

nahmen, durch Individuenzahl oder durch GroBe im Tjibodaswalde flori-

stisch wichtiger sind als die durch die sehr hohe Artenzahl iiberwiegende

Familie der Orchideen.

Von den etwa 150 Orchideenarten, die im Tjibodaswalde vorkommen,

gehoren etwa 40 Arten oder fast V
krautern, /
samtzahl zu den Epiphyten oder Hemiepiphyten gehOren.

Einige Gattungen sind durch mehrere epiphytische Arten vertreten,

z- B. DendroUmn (20 Arten), Bulbophyllum (15 Arten), Eiia (15 Arten),

^ppendicula (6 Arten), Obercrnia (7 Arten), Liparis (8 Arten).

Die vorlaufigen Angaben dieser Familie stutzen sich nur teilweise

auf meine Beobachtungen, hauptsachlich auf die Orchideenpublikalionen von

"^- J. J. Smith.

Die Gattungen der Erdorchideen von Tjibodas scheinen viel weniger

artenreich zu sein; die meisten derselben, die dort nur 1—2, einige (wie

Platanthera, Calanthe, Phajus und Goodyera) mehr als drei Arten enthalten,

sind u. a. AphyUorchis Hassdtii, Cyrtorchis aphyUa und Gakola javanica.

Zu den haufigsten Erdorchideen des Tjibodaswaldes gehort u. a. der schOne

gelbbluhende Phajus flavm.

J-
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Dicotyledones.

Von der hauptsachlich in den Regionen I und II vorkommenden

Familie der Pipei^aceae steigen nur wenige Arten bis in die Tjibodasregion III

namlich zwei Krauter [Peperomia laevifolia und reflexa)^ ein auf-

Strauch (Piper nigreseens) und zwei Kletterstraucher {Piper rindu

hinauf.

areuatum)

(Chlorantkiis officinalis] der Choranthaceae

Tjibodaswalde.

Die Myricaceae

vanica vertreten.

Zu den Juglandaceae gehort dort ein sehr haufiger Waldbaum: EngeU

hardtia spicata^ sowie eine nur vereinzelt angetroffene Art [E. serrata).

Die Fagaceae spielen im Tjibodaswalde durch die BaumgroBe und

durch die ansehnliche Individuenzahl einiger Arten eine floristisch sehr
••

wichtige RoUe. Es sind die unten in der systematischen Ubersicht aufge-

zahlten neun Quercus- und drei Castanea-Arten.

Zu den Ulmaceae gehoren drei Spezies. Zwei davon, Celtis tetrandra

und Trema oi'ientalis, sind bei Tjibodas recht haufige Baume, letztere je-

doch nur am unteren Waldrande.

Die in Java 1 5 wildwachsende j sehr artenreiche Gatlungen ent-

haltende Familie der Moraceae findet sich zwar in der Tjibodasregion III

durch etwa <7 teilweise baumartige Spezies vertreten und zwar sind

dort, wenigstens in der unteren Halfte, einige Arten, wie die Baumchen

Fieiis ribes, fistulosa und lepicarpa sowie die Liane Conocephalus nau-

cleifl^m recht haufig, jedoch spielt diese in den Regionen I und II uppig

entwickelte Familie im Tjibodaswalde eine relativ wenig wichtige Rolle.

Aus der besonders in der heiBen Ebene von Java floristisch sehr reich

entwickelten Fietis-Sektion Urostigma steigt nur eine einzige Spezies {Ficus

involucrata) und nur in wenigen Exemplaren bis an den unteren Rand des

Tjibodaswaldes hinauf.

Von den Urticaceae sind mir aus .dem Tjibodaswalde etwa 20 Arten

bekannt. Einige der haufigsten kleinen Baume, Straucher oder Baumstraucher

des unteren Waldrandes gehoren zu dieser Familie, z. B. Villebrunea ru-

hescensy Boehmeria platyphylla und Cypholophus lutescens. Zu den ge-

wubnlichsten Bodenkrautern des Tjibodaswaldes gehOren ferner mehrere

Arten der Gattung Elatostema [E, acuminatum^ nigreseens^ pahidostim^

pedunculosum^ sesquifolium und strigosiim) und Pilea [P. angidata^ micro-

phylkt und smiladfolia) , Sehr haufig findet sich bei Tjibodas auch die

ein kietternde Procris frutesceiu.

Proteaceae steiert nur eine baumartisre Snezies. Helicia

subintegr

Loranthaceae
dem Tjibodaswalde bekannt.

!
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Zu den Santalaceae des Tjibodaswaldes gehort nur Henslowia urn-

bellata.

Balanoph

^naceae

von Polygonum vertreten ; davon sind P. chinense und panicidatum an

lichten Waldstellen haufig,
r

• Die Amarantaceae sind nur durch einige besonders auf den unteren

Waldrand beschrankte Bodenkrauter vertreten, u. a. Ama7*antics blitum

und spinosus und Alteimanthera nodiflm^a.

laceae

krauter.

Zu den Banunculaceae gehuren zwei kleine Schlingpflanzen (Clematis)

und drei Bodenkrauter [Ranunculus javanicus und diffu^us und Thalic-

trum javanicum)^ zu den Berbe^^idaceae ein Strauch, zu den Magnoliaceae

zwei Baumarten, ein Baumstrauch und drei Lianen.

Die besonders in der heiBen Ebene reich entwickelten Anonaceae sind

bei Tjibodas (und zwar nur ani unteren Rand der Region III) nur durch

einen zerstreut auftretenden Baumstrauch, Polyalthia subcordata^ vertreten.

Die Lauraceae bilden einen floristisch-wichtigen Teil des Tjibodas-

waldes. Dazu gehoren dort etwa 16 Baumarten, wovon mehrere Spezies

durch grofie Dimensionen und ansehnliche Individuenzahl bemerkens-

wert sind.

Die Cruxdferae sind bei Tjibodas durch drei Krauter vertreten, die

N^epenthaceae durch Nepenthes melamphora.

Zu den Saxifragaceae gehuren dort ein Baumstrauch, ein Bodenkraut,

ein Strauch und drei Baume. Von letzteren ist Polyosma ilicifolia haufig.

Die PittosporaceaSy Cunoniaceae und Ha?namelidaceae sind im Tjibo-

daswald durch je eine Baumspezies vertreten. Zu letzterer gehort die be-

kannte, sehr haufige Altingia excelsa, der hochste Waldbaum von Java.

Die Rosaceae liefern dort drei haufige Baumarten [Pygeum parviflorum

und latifolium und Pliotinia Notoniaim), ein haufiges Bodenkraut {Duches-

^^ indica) und einige Rubus-Slvducher

.

Von den Leguminosae wachsen nur wenige Arten im Tjibodas. Nur

zwei davon sind Biiume: Albixxia montaiia und Pitheeolobium montanujn.

Perner sind es Bodenkrauter oder Straucher sowie drei Schlingpflanzen

des unteren Waldrandes.

Zu den Oxalidaceae gehOrt nur ein Kraut, zu den Rutaceae ein sehr

haufiger Baura: Aeronychia laurifolia und zwei hohe, stachelige Lianen

[Pagara scandens und Toddalia acukata).
i^ie Meliaceae liefern vier groBe, teilweise haufige Baumarten, die

^^lygalaceae nur einen Strauch, Polygala venenosa. Dieser ist stellenweise

sehr haufig.

Die in den Regionen I und II reich entwickelte Familie der EupJwrbia-

J
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^ w

ceae

Waldtreten. Einige dieser Arten gehoren aber dort zt

baumen, z. B. Homalanthus popuUfoUus.

Zu den Aquifoliaceae gehort dort ein Baum [Ilex pleiohraehiata)^ zu

den Celastraceae ein sehr haufiges Baumchen [Perrottetia alpestris) und

eine Liane.

'n

Staphylaea Eine davon, Turpinia

\

Icacinaceae und den Aceraceae

Baumspezies.

Eine SalacionLmne des unteren Waldrandes vertritt dort die Hippo-

ci^ateaceae.

Die Sapindaceae liefern hauflge Baumspezies [Mischocarpus fuscescens)

y

die Sahiaceae zwei Baumarten , Meliosma ferruginea und nervosa^ die vor-

letzte Art nur am unteren Waldrande.

Zu den Balsaminaceae gehoren dort zwei recht haufige Bodenkrauter

{Impatiens) ^ zu den Bhamnaceae zwei gro*Be Lianen, zu den Vitaceae fiinf,

teilweise sehr haufige Lianen.

Die Elaeocarpaceae enthalten sechs Baumarten ; einige davon sind be-

sonders haufig, z. B. Elaeocarpiis stipularis und acronodia.

Die in den Regionen I und II floristisch wichtigen Tiliaceae und MaU

vaceae sind bei Tjibodas nur am unteren Waldrande und nur durch je ein

Oder zwei Halbstraucher vertreten.

Zu den Dilleniaceae gehoren ein dort seltener Kletterstrauch, Actinidia

caUosa, und sieben Arten von Saurauja. Diese gehoren dort teilweise zu

den haufigsten kleinen Baumen.

Die Theaceae liefern sechs Baumarten, die teilweise, wie Schima No-

ronhae und drei Eurya-Kvien, auBerordentlich haufig sind.

Zu den Outtiferae gehort ein haufiger Strauch, Hypericum Hookerior

num^ und ein dort seltenes Kraut; zu den Violaceae ein sehr haufiges, aus

mehreren Unterarten bestehendes Bodenkraut, Viola serpens; zu den Fh-
eourtiaceae zwei nicht seltene Baume.

Nur eine am Waldrande verwilderte Passiflora-Lisjie vertritt bei Tji-

bodas die Passifloraeeae.

Die Begoniaceae liefern vier teilweise sehr haufige Bodenkrauter, u. a.

Begonia rohusta und isoptera.

Zu * den Thymelaeaceae gehurt ein ziemlich haufiger, kleiner Baum,

Daphne composita^ zu den Elaeagnaceae ein schlingender Strauch.

Die in den Regionen I und II sehr artenreiche Familie der Myrtaceae

enthalt acht Baumarten. Einige davon, wie Leptospermum javanicunij

Eugenia acuminatissima und lineata^ sind sehr haufig.

Zu den Melastomaceae gehoren ein dort iiberall haufiger, groBer Baum,

Astrania spectaMiSy drei Kletterstraucher des unteren Waldrandes, drei

f
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teils hSufige Baumstraucher und vier aufrechte, teils hemi-epiphytische

Straucher.

Ounnei^aceae Gmi~

fl"

\

^

V

Tiera macrophylla^ ist stellenweise haufig.
r

Zu den Araliaceae gehoreo etwa elf meist haufige Baumstraucher oder

Baume. Einige Arten, wie Macropanax dispeimum und Schefflera rugosa^

sind besonders haufig. Einige Arten, wie Schefflera scandens^ sind oft

hemi-epiphytisch

.

Die Umbelliferae enthalten drei oder vier kleine Bodenkrauter; drei

Arten fmden sich an Wegrandern am unteren Waldrande als »Unkraut<,

und eine Art, Sanicula monfana^ wachst in groBer Anzahl auch im Innern

des ganzen Tjibodaswaldes.

Zu den Cornaceae gehoren drei zerstreute Baumarten.

Die Ericaceae enthalten einen Baum, Vaccinium varingifolium^ der

vom oberen Tell der Region III aufwarts in sehr groBer Zahl vorkommt,

einen Baumstrauch und sechs Straucher [Rhododendron^ Vaccinium und

Gaulthefria) . Dieselben wachsen besonders vom oberen Teil der Region III

aufwarts, meist in groBer Anzahl.

Die Myrsinaceae enthalten fiinf teilweise sehr haufig auftretende Baume
und Baumstraucher [Rapanea und Ardisia), zwei oder drei Lianen und

einen kleinen Halbstrauch.

Zu den Primulaceae gehoren zwei kleine Bodenkrauter, zu den Sym-

plocaceae funf zum Teil sehr haufige Baumarten [Symphcos).

Die Loganiaceae sind durch zwei haufig vorkommende kleine Baume

und einen Strauch, die Qmtianaceae durch ein haufiges, schlingendes Kraut,

Crawfurdia trinerviSj und am hochsten Rande der Region durch zwei

kleine Krauter vertreten.

Zu den Apocynaceae gehort nur eine Spezies: ein haufiger kleiner Baum

[Rauwolfia javanica) des unteren Waldes, zu den Asclepiadaceae ein hau-

figer, windender Halbstrauch [Tylophora villosa] und ein sehr seltener epi-

phytischer Halbstrauch.

Die Polemoniaceae enthalten nur ein auf den unteren Waldrand be-

scandens)

ghssu
'eae no

ameiim
Zu den Verbenaceae gehoren nur ein Kraut und ein Strauch [Lantana

Wald

rand vorkommend.

Labiatae enthalten funf Bodenkrauter, eines (ScuteUariu discolor)

gion in.

(Coleus galeatus)

8oki7iaceae

verbasdfoliu

I-
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am Laboratorium von Tjibodas auch ein verwilderter Baumstrauch

[Cestrum).

Scrophulariaeeae

Die laceae sind durch acht oder neun Straucher oder Halb-

straucher vertreten, die teils epiphytisch sind {Trichospm'um) oder kriechen

oder klettern. Einige dieser Arten, u. a. Agalmyla parasitica^ sind sehr

haufig.

Die Acanthaeeae enthalten drei sehr haufige Halbstraucher [Strobilan-

thes) und zwei Krauter, die Plantaginaeeae nur ein oben haufiges Boden-

kraut.

Zu den Rubiaceae gehoren etwa 26 oder 27 Arten; davon sind funf

groBere oder kleinere, teilweise haufige Baume, wie z. B. Nauclea lanceo-

lata und obtusa; einige Arten. wie Nertera depj^essa und Argostemma mon-

taim^ sind haufige Bodenkrauter, funf oder sechs Arten sind Kletterstraucher,

und die librigen Spezies sind teils sehr haufige Straucher, Halbstraucher

oder Baumstraucher (z. B. Lasiaiithtis y Mycetia^ Ixora).

Die Caprifoliaceae enthalten zwei sehr haufige kleine Baume [Vibur-

num)y zwei Kletterstraucher [Lonicera] und am unteren Waldrande auch

einen aufrechten Strauch (Sambuc?^).

Zu den Valerianaceae gehort ein im oberen Waldteil haufiges Boden-

kraut, Valeriana Hardwicldi^ zu den Cucurbitaceae vier kletternde Krauter,

zu den Campanulaceae ein schlingendes Kraut ( Campanunwea) und drei

aufrechte Krauter. Von letzteren ist Pratia nummulai'ia oft sehr haufig.

Zu den Compositae gehoren ein hoher, sehr haufiger Baum (
Vernonia

arborea)^ ein vom oberen Waldrande aufwarts haufiger Baumstrauch oder

Strauch [Anaphalis javanica)^ zwei schlingende Krauter [Qynura \xnA Mi-

kania), ferner einige, meist haufige aufrechte Halbstraucher oder Krauter

(u. a. MyriaetiSy Dichrocephala) des schattigen Regenwaldes und ferner am

unteren Waldrande einige weit verbreitete Unkrauter, wie Ageratum emiy-

xoides Oder wie der unterhalb Tjibodas bereits eingeburgerte Strauch

Eupatorium pallescens.

Fur den Tjibodasregenwald ergeben meine voriaufigen Untersuchungen

liber die Blutenpflanzen folgende Gesamtzahlen:

Baume und Baumstraucher .... 165 Arten 290/o

Aufrechte Straucher und Krauter . 350 Arten 61%
Kletterpflanzen 60 Arten 10%

Im ganzen 575 Arten von Blutenpflanzen.

Deshalb gehoren im Regenwalde von Tjibodas fast Vs ^^^ Bliiten-

den aufrechtenpflanzen zu den Baumen oder Baumstrauchern,

Krautern oder Strauchern und nur Vio zu d^n L
V3 ZU

^^/
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Ubersicht der im Tjibodaswalde fehlenden Blutenpflanzenfamilien.

Die folgenden in Java entweder in der heiBen oder in der gemaBigten

Region I und II oder in beiden wildwachsenden Familien der Blutenpflanzen

steigen nicht bis in die kiihle Region III von Tjibodas hinauf: Aixoaceae^

Aimcardiaceae^ Aristolochiaceae^ Basellaceae^ Bixaceae^ Bomhacacecte, Bur^
manniaceae^ Biirseraceae^ Cactaceae^ Cannaceae^ Capparidaceae^ Convol-

vulaceae^ Cycadaceae^ Daiiscaceae, Dichapetalaceae, Dtoscoo^eaceaey Diptejv-

carpaeeae^ Ebenaceae, Elatinaceaey Erythroxylaceae^ Gnetaceae^ Gonystyla-

ceae^ Goodeniaceae^ Hernandiaceae^ HydrophyUaceae^ Leeythidaceae^ Lina-

ceae^ Lijthraceae^ Martyniaceae^ Monimiaceae^ Myristicaceaey Nyctaginaceaej

Nymphaeaceaey Ochnaceae, Olacaceae^ Oleaceae^ Opiliaceae^ Orohanchaceae^

Pedaliaceae, Phytolaccaceae , Tlumhaginaceae , Podostemoimceae^ Poiite-

defi^iaceae
, Portulacaceae ^ Rafflesiaceae^ Bhixophm^aceaey Salvadoracem^

Sapotaceae^ Simartibaceaey Sonneratiaceae^ Stemonaceae^ Sterculiaceaey

Styraeaceaey Taceaceae^ Triuridaceae^ Turneraceaey Zygophyllaceae.

Ferner fehlen bisher im Tjibodaswalde die folgenden, anderwarts in

Java (teilweise nur in der ostlichen Halfte der Insel) auch in dieser Hohen-

region wildwachsende Familien: Butomaceae^ Buxaceae^ CasuariiKweaej

Ceratophyllaeeaey Chenopodiaceaey Clethraceae^ Drose^'aceae^ Epacridaceae,

Eriocaulaceae^ Flagellariaceaey Hydrocharitaceae, JuncaceaSy Lemnaceae,

Lenfibuhf'iaceaey Najadaceae^ Papaveraceae^ Potamogeionacme^ Tropaeola-

ceaCy Xyridaceae.

Nummerliste der im Gebirgswalde von Tjibodas in den Jahreu 1890

bis 1903 fttr botanische Untersuchungeu von mir numerierten Wald-

baume.

Die in dieser Liste soviel wie muglich bei jeder Nummer erwahnten

Gipfelhohe und Stammdurchmesser (in Brusthohe) von den Musterbaumen

3000a—3272a wurden mit einem WEisESchen Baumhuhemesser und mit

einem Mefiband (mit direkter Angabe des zum Stammumfang gehorenden

Durcbmessers) gemessen. Diese Messungen wurden im Januar bis April 1890

gruBtenteils von meinem damaligen Assistenten Herrn Des Amorie van der

HoBVEN, teilweise von mir ausgefuhrt. Die Zahlen dieser Liste beziehen

sich deshalb ausschlieBlich auf das Jahr 1890. Die zwischen Klammern

vor den Familiennamen erwiihnte Nummer ist die Folgenummer der be-

treffenden Familie, unter welcher dieselbe sowohl in der unten folgenden

systematischen Ubersicht, wie auch im System. Verzeichnis und in meiner

Exkursionsflora von Java behandelt worden ist. Die ungefahre MeereshOhe

der unten aufgezahlten numerierten Musterwaldbaume geht aus folgender

Angabe hervor.

Baume Kds 3000a—3077a: zwischen 1300—U50 m;

» Kds 3078a~3150a: zwischen 2000—2070 m;
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Baume Kds 31 5ia—3239a: zwischen 1400—1500 m;
> Kds 3240a—3273a: zwischen 2020—2450 m;

» Kds 3274a—3315a: zwischen 1400—2000 m;

» Kds 3315a—3324a: zwischen 1400—1600 m.

Von der Publikation der von mir im Tjibodaslaboratorium aufgehangten

Karte samtlicher Baume sehe ich ab.

Auf die wissenschaftlichen Vorteile der von mir in Java in den Jahren

1888—1903 fur die botanische Untersuchung der Flora von Java benutzten

Baumnumerierungsmethode ist u. a. kurz hingewiesen worden auf Seite VII

im Vorwort des 3. Bandes meiner Exkursionsflora von Java. Dort findet man

auch die wichtigsten Publikationen zitiert, die ausfiihrliche Angaben iiber

diese Untersuchungsmethode enthalten. Es sei mir gestattet, auf diese Publi-

kationen hinzuweisen und mich, mit bezug auf Tjibodas, auf folgendes

zu beschranken.

Eine vollstandige Ubersicht der Baumarten mit einer Baumfundorl-

karte von den dort im Urwalde numerierten Musterbaumen wurde bisher

noch nicht publiziert. Ebensowenig wurden derartig vollstandige, mit

Hilfe der Original-Herbariumexemplare sorgfaltig revidierte Ubersichten fiir

die in anderen Teilen von Java gelegenen Waldreservate mit numerierten

Baumen herausgegeben. Fur den Tjibodaswald wurde mehrfach von ver-

schiedenen Seiten der Wunsch zur Publikation derartiger Ubersichten ge-

auBert. Durch verschiedene Umstande war fruher die huchst zeitraubende

und oft sehr schwierige vergleichende Priifung der altesten Original-Her-

barexemplare, der zugehorenden Baumfundortregister und der Baum-

fundortkarten nicht gut ausfuhrbar. Erst durch die u. a. dazu nOtige, mit

groBter Aufopferung von meiner Frau unler meiner Leilung ausgefiihrte

Vorarbeit, namlich durch die miihsame Zusammenstellung des im Manu-

skript jetzt glucklich fast zum AbschluB gebrachten »Systematischen Ver-

zeichnissesc wurde es moglich, diese von mir erwiinschte botanische Revision

von samtlichen numerierten Baumen ohne zuviel Zeitverlust auszufiihren.

Fur die jetzt publizierten Ubersichten habe ich stets soviel wie moglich

alle unter derselben Tjibodasbaumnummer von der Serie a im Herbar Kds.

liegenden Original-Herbarexemplare sorgfaltig vergleichend gepriift und babe

in der Kegel die neueste botanische Bestimmung der altesten Einsamm-

lungsexemplare (folglich fur Tjibodas meistens die Einsammlungen des Jahres

1890) fur den botanischen Namen zugrunde gelegt. Nur fur diese botanischen

Namen der Musterbaume kann ich mich verantwortlich machen.

Zum SchluB sei noch daran erinnert, daB die Baumnumerierungs-

methode im tropischen Walde nebst den Vorteilen fur die wissenschafllich

botanische Untersuchung der betreffenden Baume auch noch den groBen

Vorteil hat, daB durch dieselbe Methode auch von den auf oder in der

Nabe der Musterbaume auf der Erde oder epiphytisch wachsenden kleineren

Pflanzen (z. B. von interessanten Moosen, Lebermoosen, Lichenes usw.) der

I
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ursprungliche Fundort, obgleich derselbe in der Mitte des Urwaldes liegt,

leicht und mit Sicherheit spilter zuriickgefunden werden kann. Man braucht

dazu ja nur die Nummer und Serienbuchstaben des in der Nahe stehenden

Musterwaldbaumes zu notieren und kann nachher die Stelle im Walde mit

Hilfe der Baumfundortkarten (wovon sich seit 4890 eine Sammelkarte im

Laboratorium von Tjibodas befindet) leicht aufsuchen.

Nummerliste

.

3000a Gastanea javanica Bl. (62. Fam. Fagac). — 31 m hocli; 120 cm Durcbm.

3001 a Querctis pseudomolucca Bl. (62. Fam. Fagac). — 35 m hoch; 80 cm Durchm.

3002a Symplocos faseiculata ZoU. (242. Fam. SympL). — 8m hoch; 10 cm Durchm.

3003a Qiiercus pseudomolucca Bl. (62. Fam. Fagac). — 35 ra hoch; 125 cm Durchm.

3004a Altingia eoceelsa Noronha (123. Fam. Hamam.). — 45 m hoch; 150 cm Durchm.

3005a Schima Norojihae Reinw. (186. Fam. Theac). — 35 m hoch; 55 cm Durchm.

3006 a Mtschocarpus fuscescens BL (165. Fam. Sapind.). — 20 m hoch; 31 cm Durchm.

3007a Mischocarpus fuscescens Bl. (165. Fam. Sapind.). — 15 m hoch; 20 cm Durchm.

3008a Quercus induta Bl. (62. Fam. Fagac). — 30 m hoch; 85 cm Durchm.

3009a Astronia spectabilis Bl. (223. Fam. Melast.). — 20 m hoch; 60 cm Durchm.

3010 a Polyosyna integrifolia Bl. (117. Fam. Saxifr.). — 15 ra hoch; 27 cm Durchm.

3011a Castaiiea javanica Bl. (62. Fam. Fagac). — 20 m hoch; 43 cm Durchm.

Macr 8 m hoch: 17 cm Durchm.

3013a Ficus vibes Reinw. (64. Fam. Morac). — 6m hoch; 14 cm Durchm.

3014a Helicia serrata Bl. var. subintegra Kds. et Val. [(y^. Fam. Proteac.]. — 20 m hoch;

20 cm Durchm.

3015a Castama javanica Bl. (62. Fam. Fagac). — 22 m hoch; 62 cm Durchm.

301 6a Pithecolobium montanum Benth. (128. Fam. Legum.). — 15 m hoch; 21 cm

Durchm,

3017a Machilm rimosa Bl. (102. Fam. Laur.). — 25 m hoch; 35 cm Durchm.

3018a Turpinia pomifera DC. (161. Fam. Staph.). — 12 m hocli; IS cm Durchm.

3019a Astronia spectabilis Bl. (223. Fam. Melast). — 20 m hoch; 31 cm Durchm.

3020a Saurauja pendula Bl. (180. Fam. Dill.). — 8m hoch; 23 cm Durchm,

3021a Trema orientalis Bl. (63. Fam. Ulm.). — 29 m hoch; 63 cm Durchm.

3022a Eurya acuminata DC. (186. Fam. Theac). — 20 m hoch; 25 cm Durchm.

3023a Quercus induta Bl. (62. Fam. Fagac). — 29 m hoch; 143 cm Durchm.

302ia Vernonia arborea Ham. (280. Fam. Comp.). — 29 m hoch; 87 cm Durchm.

3025d Castanea java7iica Bl. (62. Fam. Fagac). — 34 m hoch; 100 cm Durchm.

''^026a Symplocos faseiculata Zoll. (242. Fam. SympL). — 14 m hoch; 18 cm Durchm.

3027a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc). — 20 m hoch; 21 cm Durchm.

3028a Flacourtia rukam Zoll. ct Mor. (199. Fam. Flac). — 15 m hoch; 30 cm Durchm.

3"^9a Eugenia cuprca Kds. et Val. (222. Fam. Myrt.). — 23 m hoch; 46 cm Durchm.

3030a Pithecolobium montanum Benth. (128. Fam. Leg.).— 15 m hoch; 18 cm Durchm.

3031a Podocarpus ncriifolius Don (5. Fam. Tax.). — 20 m hoch; 26 cm Durchm.

3032a Ficus involucrata Bl. (64. Fam. Mor.). — 52 rn hoch; 350 cm Durchm.

3033a Pygeum parviflorum Teysm. et Binn. (126. Fam. Ros.\ — 20 m hoch; 17 cm

Durchm.

3034a Acer niveum Bl. (163. Fam. Acerac). — 10 m hoch; 18 cm Durchm.

3035a Viburnum hikscens Bl. ^27!. Fam. Caprif.). — 8m hoch; 12 cm Durchm.

303(ia Machilus rimosa Bl. (102. Fam. Laur.). — 15 m hoch; 16 cm Durchm.

3037a VUlebrunea rubescem Bl. (65. Fam. Urtic). — 12 m hoch; 20 cm Durchm.

^otanische Jahrbficher. L. Bd. Supplementband. 1^
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Eugenia tenuicuspis Kds. et Val. (222. Fam. Myrt.). — U m hoch; 18 cm

Durchm.

niidiflo 8 m hoch; M cm Dm'chm.

18 m hoch; 35 cm Durchm.

3041a Eiirya acuminata DC. (186. Fam. Theac). — 18 m hoch; 21 cm Durchm.
inaria

Macaranga rhixinoides

Durchm.

HomaJanthus poptdnetis

Durchm.

20 m hoch; 30 cm \)

13 m hoch; 16 cm

3044a Platea latifolia Bl. (162, Fam. Icac). — 42 m hoch; 150 cm Durchm.

Engdhardt

stibinieg:

14 m hoch; 15 cm Durchm.

3047a Flacourtia rukam Zoll. et Mor. (199. Fam. Flac). — 13 m hoch; 17 cm Durchm.

Dysoxylum 48 m hoch; 214 cm Durchm.

3049a Alsophila glauca (Bl.) var. densa Hassk. [Pteridophyta] . — 15 m hoch; 25 cm

Durchm.
4

3050 a Eugenia clavimyrtus Kds. et Val. (222. Fam. Myrt.). — 25 m hoch; 48 cm

Durchm.

Noronhae 40 m hoch; 127 cm Durchm.

\

3052a Litsea mappacea Bl. (102. Fam. Laur.). — 13 m hoch; 15 cm Durchm.

3053a Podocarpus imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.). — 33 m hoch; 87 cm Durchm.

8054a Engelhardtia spicata Bl. (60. Fam. Jugl.). — 38 m hoch; 127 cm Durchm.

3055a Helicia serrata Bl. var. subintegra Kds, et Val. (66. Fam. Prot.). — 30 m hoch;

37 cm Durchm.

3056a Phoebe exeelsa Nees (102. Fam. Laur.). — 26 m hoch; 76 cm Durchm.

3057a Litsea mappacea (Bl.) Boerl. (102. Fam. Laur.}. — 7m hoch; 12 cm Durchm.

3058a Schefflera rigida (Miq.) Harms (227. Fam. Aral.). — 6m hoch; 12 cm Durchm.

3059a Pygeum parviflorum Teysm. et Binn. (126. Fam. Ros.).

3060a Acronychia laurifolia Bl, (137. Fam. Rut.). — 20 m hoch; 23 cm Durchm.

3061 a Symplocos costata (Bl.) Choisy (242. Fam. Sympl.). — 14 m hoch; 17 cm Durchm.

3062a Antidesma teirandrum Bl. (147. Fam. Euph.). — 8 m hoch; 13 cm Durchm.

3063a Itea macrophylla Wall. (117. Fam. Sax.). — 12 m hoch; 52 cm Durchm.

3064a Engelhardtia spicata Bl. (60, Fam. Jugl.). — 32 m hoch; 165 cm Durchm.

3065a Casearia coriaeea Vent. (199. Fam. Flac). — 15 m hoch; 24 cm Durchm.

3066a Elaeocarpm acronodia Mast. (171. Fam. Elaeoc). — 15 m hoch; 37 cm Durchm.

3067a Dysoxylum excelsum Bl. (140. Fam. Mel.), — 15 m hoch; 20 cm Durchm.

3068a Machiltis rimosa Bl. (102. Fam. Laur.). — 22 m hoch; 4 5 cm Durchm.

3069a Manglietia glauca Bl, (95. Fam. Magn.). — 16 m hoch; 35 cm Durchm.

3070a Toona febrifuga (Forst.) Roem. (140. Fam. Mel.). — 15 m hoch; 20 cm Durchm.

3071 a Schefflera aromatica (Bl.) Harms (227. Fam. Aral.). — 10 m hoch; 1 1 cm Durchm.

3072 a Pygeum parviflorum Teysm. et Binn. (126. Fam. Ros.). — 171/2 m hoch; 15 cm

Durchm.

3073a Podocarpus imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.). — 36 m hoch; 143 cm Durchm.

3074a Podocarpus amarus Bl. (5. Fam. Tax.). — 14 m hoch; 21 cm Durchm.

3075a Weinmannia Blumei (non Asa Gray) Planch. (120, Fam. Cunon.). — 25 m hoch;

71 cm Durchm.

3076a Olochidion macrocarpum Bl. (147. Fam. Euph.). — 8m hoch; 11 cm Durchm.

3077a Manglietia glat^ca Bl. (95. Fam. Magn.). — 28 m hoch; 95 cm Durchm.

3078a Polyosma ilicifolia Bl. (117. Fam. Saxifr.). — 14 m hoch; 27 cm Durchm.

3079a Platea latifolia Bl. (162. Fam. Icac). — 27 m hoch; 71 cm Durchm.

3080a Gastanea javanica Bl. (62. Fam. Fagac). — 30 m hoch; 63 cm Durchm,

3081a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 35 m hoch; 111 cm Durchm.
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Maeoearptis acronodia 20 m hoch; 40 cm Durchm,

3083a Astronia speetabilis BI. (223. Fam. Melast.). — 20 m hoch; 24 cm Durchm.

Olochidion maeroearpum Bl.
(

Vernoma arborea Ham. (280.

Litsea javaniea Bl. (102. Fam.

Qtiereus spicata Sm. var. depri

Durchm.

24 m hoch; 64 cm Durchm.

23 m hoch; 23 cm Durchm.

16 m hoch; 25 cm Durchm.

27 m hoch; 55 cm

3088a Macropanax dtspermtcs (Bl.) Klze. (227, Fam. Aral.). — 10 m hoch; 31 cm
I Durchm,

Gastanea 36 m hoch; 151 cm Durchm.

3090a Podocarpus imhricatus Bl. (5. Fam. Tax.). — 10 m hoch; 18 cm Durchm.

3091a Pygeum latifolium Miq. zum Teil unler forma laneeolata Ketv. (126. Fam. Ros,),

— 15 m hoch; 27 cm Durchm.

3092a Fieus alba Reinw, (64. Fam. Morac). — 8 m hoch; 17 cm Durchm.

Engelhardtia 34 m hoch; 160 cm Durchm.

3094a Eelicia serrata Bl. var. subintegra Kds. et Val. (66. Fam. Proteac). — 27 m
hoch; 48 cm Durchm.

Litsea 13 m hoch; 13 cm Durchm.

acuminata

12 m hoch; 23 cm Durchm,

Litsea f
Qtiereus

14 m hoch; 15 cm Durchm.

15 m hoch; 21 cm Durchm.

3099a Olochidion maeroearpum Bl. (147. Fam. Euph.). — 19 m hoch; 341/2 c"^ Durchm.

Mastixia 28 m hoch; 551/2 c"^ Durchm.

3101a Litsea cassiaefolia Bl. (102. Fam. Laur.). — 13 m hoch; 19 cm Durchm.

^^O^a,^Mgenia Zippeliana Kds. et Val. (222. Fam. Myrt). — 16 m hoch; 34 cm

Durchm.

3103a Olochidion rubrum Bl. (147. Fam. Euph.). — 12 m hoch; 23 cm Durchm.

3104a Symplocos sessilifolia (BI.) Giirke (242. Fam. Sympl.), — 13 m hoch; 14 cm

Durchm,

3105a Olochidion maeroearpum Bl. (147. Fam. Euph.), — 18 m hoch; 31 cm Durchm.

3106a Aeronyehia laurifolia Bl. (102. Fam. Laur.). — 12 m hoch; 141/2 cm Durchm.

3107a Turpinia pomifera DC. (161. Fam. Staph.). — 12 m hoch; 26I/2 cm Durchm.

3108a Eugenia Zippeliana Kds. et Val. (222. Fam. Myrt.). — 12 m hoch; 18 cm

Durchm.

3109a Quercus spicata Sm. (62. Fam. Fagac). — 34 m hoch; 87 cm Durchm.

3110a Elaeoearpus acronodia Mast. (171. Fam. Elaeoc). — 10 m hoch; 17 cm Durchm.

3H1 a Saurauja pendula Bl. (180. Fam. Dill.). — 7m hoch; 171/0 cm Durchm.

3^12a Platea latifolia Bl. (162. Fam. Icac). — 15 m hoch; 27 cm Durchm.

3113a Alsophila glauea (Bl.) Sm. var. setulosa Hassk. (Pteridophyta). — 8m hoch;

17 cm Durchm.
3<Ua Aralia ferox Miq. [227. Fam. Aral.). — 9m hoch; 8 cm Durchm.

Durchm.

)pw/:
12 m hoch; I0V2 cm

F -^ »^ ^ ^

3H6a Saurauja micrantha Bl. (180. Fam. Dill.]. — 5m hoch; U cm Durchm.

31 Ha Cyathea spinulosa (?) Wall. (Pteridophyta). — 10 m hoch; 34 cm Durchm.

<<8a Litsea javaniea Bl. (102. Fam. Laur.). — 18 m hoch; U cm Durchm.

H9a Perrottetia alpestris (Bl.) Loesener (158. Fam. Celastr.). — 5m hoch; 9 cm

3

3

Durchm.

Schefflera aromatica (Bl.) Harms (227. Fam. Aral.). — 10 m hoch; lOi/a cm

Durchm.

Saurauja pendula Bl. (180. Fam. Dill). — 7m hoch; 10 cm Durchm.

19*
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3122a Ilex pleiohrachiata Loesener (157, Fam. Aquif.). — 13 m hoch; 15 cm Durqhm.

3123a Olochidion macrocarpum Bl. (147. Fam. Euph.). — 24 m hoch; 341/2 cm Durchm.

3124a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc.) — 41m hoch; 95 cm Durchm.

3125a Olochidio7i macrocarpum Bl. (147. Fam. Euph.). — 23 m hoch; 35 cm Durchm.

3126a Pygeon latifolium Miq. (126. Fam. Rosac). — 17 m hoch; 16 cm Durchm.

3127a Podocarpus imhricatus Bl, (5. Fam. Tax.). — 34 m hoch; 118 cm Durchm.

3128 a Symplocos spicata Roxb. var. acuminata (Bl.) Brand (242. Fam. Sympl.).

9 m hoch ; 25 cm Durchm.

Em 10 m hoch; 24 cm

Durchm.

3130a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam, Elaeoc). — 20 m hoch; 48 cm Durchm.

3131a Symplocos spicata Roxb. var. acuminata (Bl.) Brand (242. Fam. SympL).

12m hoch ; 1 cm Durchm.

3132a Pygeum latifolium Miq. (126. Fam. Ros.). — 22 m hoch; 31 cm Durchm.

3133a Homalanthus poptdnetes (Geisel.) Pax (147, Fam. Euph.). — 10 m hoch; 18 cm

Durchm,

3134a Acer niveum Bl. (163, Fam. Aceraceae). — 10 m hoch; 18 cm Durchm.

3135a Turpinia pomifera DC. (161. Fam, Staph.). — 6 m hoch; 10 cm Durchm,

31 36a Gyathea spinulosa (?) Wall. (Pleridophyta). — 9 m hoch; 14 cm Durchm.

3137a Meliosma nervosa Kds. et Val. (166. Fam. Sab.). — 7 m hoch; 7 cm Durchm.

3138a Quereus spicata Sm. — (62. Fam. Fag.). 14 m hoch; 20 cm Durchm.

3139 a Engelhardtia 14 m hoch; 12^/2 c"^ Durchm.

3140a Castanea tungurut Bl. (62. Fam. Fagac). — 15 m hoch; 15 cm Durchm.

3141a Engelhardtia spicata Bl. (60. Fam. Jugl.). — 10 m hoch; 12 cm Durchm.

3142 a Ficus 8 m hoch; 1 21/2 cm Durchm.

3143a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 27 m hoch; 63 cm Durchm.

3144a Elaeocarpus stipularis Bl, (171. Fam. Elaeoc). — 10 m hoch; 71/2 cm Durchm.

3145a Dicksonia 6 m hoch; 9 cm Durchm.
4

3146a Rapanea affinis (DC.) Mez (236. Fam. Myrsin.). — 10 m hoch; 22 cm Durchm.

3147a Acer niveum Bl. (163. Fam. Acer.). — 15 m hoch; 15 cm Durchm.
3148a Litsea

3149a Weinmannia
). — 18 m hoch; 26 cm Durchm.

i 2 m hoch

;

72 cm Durchm.

3150a Machilus rimosa Bl. (102. Fam. Laur.). — 15 m hoch; 13 cm Durchm.

3151a Ficus variegata Bl. (64. Fam. Mor.). — 21 m hoch; 1 031/0 cm Durchm.

3152a Phoebe excelsa Nees (102. Fam. Laur.). — 20 m hoch; 55 cm Durchm. -

3153a Dysoxylum alliaceum Bl. (14 0. Fam. Meliac). — 9 m hoch; 3lV2cm Durchm.

3154a Eugenia densiflora (DC.) Dulhio (222. Fam. Myrth.). — 15 m hoch; 34 cm

Durchm.

3155a Litsea mappacea (Bl.) Boerl. (102. Fam. Laur.). —10 m hoch; 27 cm Durchm,

3156a Dysoxylum cxcelsum Bl. (140. Fam. Meliac). — 28 m hoch; 103 cm Durchm.

3157a Ostodcs paniculata Bl. (147. Fam. Euph.). — 15 m hoch; 35 cm Durchm.

3158a Eugenia opercidaia Roxb. (222. Fam. Myrtac). — 21 m hoch; 441/2 cm Durchm.

3159a Machilus rimosa Bl. (102. Fam. Laur.). — 22 m hoch; 25 cm Durchm.
3160a Tarefina polycarpa (Miq.). Val. (270. Fam. Rub.). — 9 m hoch; 15 cm Durchm.

3161a Castanea argentea Bl. (60. Fam. Fag.). — 24 m hoch; 031/2 cm Durchm.

3162a Ficus variegata Bl. (64. Fam. Mor.). — 15 m hoch; 111 cm Durchm.
3163a Manglidia glauca Bl. (95. Fam. Magn,). — 7 m hoch; 9 cm Durchm.
3164a Rapanea Hasseltii (Bl.) Mez (236. Fam. Myrsin.). — 26 m hoch; 21 cm Durchm.

3165a Sloa7iea sigun Szysz. (171. Fam. Elaeoc). — 18 m hoch; 32 cm Durchm.
3166a Nauclea lanceolata Bl. (270. Fam. Rub.). — 23 m hoch; 281/2 cm Durchm.
3167a Ficus involucrata Bl. (64. Fam. Mor.). — 36 m hoch; 133 cm Durchm.

"
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26 m hoch; 631/2 cm Durchm.

iS m hoch; 37 cm

68a Mastixia trichotoma Bl, (229. Fam. Corn.).

69 a Phoebe exeelsa Nees (102. Fam. Laur.).

70 a Symplocos costata (BL) Choisy (242. Fam. Sympl,].

Durchm.

71a Gryptocarya tomentosa Bl. (102. Fam, Laur.).

72a Dysoxylurn excelsum Bl. (140. Fam. Meliac). — 34 m hoch; 118 cm Durchm.

73a Qlochidion eyrtostylum Mlq. (147. Fam. Euph.). — 20 m hoch; 26 cm Durchm.

74a Brassaiopsis glomeridata (Bl.) 0. Ktze. (227. Fam. Aral.). — 8 m hoch; 10 cm

18 m hoch; 23 cm

Durchm.

75 a Melastoma setigerum BL (223. Fam. Melast.). — 7 m hoch; 12 cm Durchm.

76a Eugenia densiflora (DC.) Duthie (222. Fam. Myrtac). — 15 m hoch; 28 cm

Durchm.

77 a Elaeocarpiis Pierrei Kds. et VaL (171. Fam. Elaeoc),

Durchm.

78a Nauclea obtusa BL (270. Fam. Rub.). — 20 m hoch; 71 cm Durchm.

79a Laportea stimulans Mlq. (65. Fam. Urt.). — 8m hoch; 12 cm Durchm.

80 a Alangium begoniifolium subsp. tomentosum (Bl.) Wangerin (229. Fam. Comae).

12 m hoch; 15 cm Durchm.
81 a Solatium verhascifolium L. (256. Fam, Solan.).

82a Ramvolfia javanica Kds. et Val. (247. Fam. Apoc). — 20 m hoch; 631/2 cm

Durchm.

83a Michelia montana Bl. (95. Fam. Magn.). — 14 m hoch; 391/2 cm Durchm.

84 a Endiandra rubeseens Miq. (102, Fam. Laur.).

85a Ttirpinia pomifera DC. (161. Fam. Staph.). — 18 m hoch; 32 cm Durchm.

86a

87 a Euge
ganitrus 15 m hoch; I6I/2 cm Durchm.

20 m hoch; 15 cm

Durchm,

88a Phoebe opaca BL (102. Fam. Laur.). — 12 m hoch; 13 cm Durchm.

89a exeelsa 15 m hoch; 30 cm Durchm.

90a Casearia coriacea Vent. (199. Fam. Flac). — 13 m hoch; 32 cm Durchm.

9<a Litsea a7igulata BL (102. Fam. Laur.). — 15 m hoch; 32 cm Durchm.

92a Litsea Noronhae BL (102. Fam. Laur.). — 10 m hoch; 10 cm Durchm,

93a Ficus lepicarpa Bl. (64. Fam. Mor.). — 10 m hoch; 16 cm Durchm.

94a Ilex pleiobrachiata Loesener (157. Fam. AquiL). — 10 m hoch; 71/2 cm Durchm.

95a Altingia exeelsa Noronha (123. Fam. Ham.). — 49 m hoch; 167 cm Durchm.

96a Dysoxylum excelsum Bl. (140. Fam. Meliac). — 9m hocli; 13 cm Durchm.

26 m hoch; 71 cm Durchm.

20 m hoch; 13 cm Durchm.

97 a Dysoxylum ramiflorum Miq. (140, Fam. Mehac).

98 a Eu^
99 a Eurya acuminata DC. (222. Fam. Myrtac).

3i^00a Sloanea sigun Szysz. (171, Fam. Elaeoc). — 13 m hoch; lli/ocm Durcbm,

3201 a Casearia coriacea Vent. (199, Fam. Flac). — 13 m hoch; 13 cm Durchm.

25 m hoch; io cm Durchm.
3202a Lindcra polyantha (Bl.) Boerl. (102. Fam. Laur.).

3203 a Rapanea affiyiis (DC.) Mez (236. Fam. Myrs.).

3204 a Pandanus lais Kurz (9. Fam. Pand.).

3205a Eugenia tejiuicuspis Kds. et VaL (222. Fam. Myrtac).

Durchm,

3206a Haemocharis integerrima (186, Fam. Theac). — 30 m hoch; 32 cni Durchm.

3207a Elaeocarpus Pierrei Kds. et Val. (171. Fam. Elaeoc).

20 m hoch; 331/2 cm

26 m hoch; 38 cm

Durchm.
3208a Castanea tunggurut BL (62. Fam. Fag.). — <8m hoch; 15 cm Durchm.

3209 a Casearia coriacea Vent. (199. Fam. Flac). — 1"> ni hoch; 15 cm Durchm.

3210a Litsea reshwsa Bl. f102. Fam. Laur.). — 10 m hoch; 11 cm Durchm.

7
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Sana Trema orientalis Bl. (63. Fam. Ulm.].

3212 a Polyosma integrifolia Bl. (117. Fam. Saxifr.), — 13 m hoch; 11 cm Durchm.

3213a Dysoxylum exeelsum BL (140, Fam. Meliac). — 18 m hoch; 36 cm Durchm.

3214a Litsea angulata Bl. (102. Fam. Laur.). — 15 m hoch; 25 cm Durchm.

3215a Laportea stimulans Miq. (65. Fam. Urt.). — 13 m hoch; 121/2 cm Durchm.

3216 a Qlochidion eyrtostylum Miq. (147. Fam. Euph.). — 16 m hoch; 201/2 cm Durchm.

3217a Vernonia arborea Ham. (280. Fam. Comp.). — 20 m hoch; 1 71/2 cm Durchm.

3218 a Eugenia cuprea Kds. et Val. (222. Fam. Myrtac). — 15 m hoch; 13 cm Durchm.

3219a MischocarptiS ftiscescmsBl (165. Fam. Sapind.) — 30 m hoch; 64 cm Durchm.

3220 a Platea latifolia Bl. (162. Fam. Icac). — 11m hoch; 11 1/2 cm Durchm,

3221a Litsea tomentosa Bl. (102. Fam. Laur.), — 14 m hoch; 23 cm Durchm.

3222 a Ldtsea a/ngulata Bl. (102. Fam. Laur.). — 9 m hoch; 10 cm Durchm.

3223a Platea latifolia Bl. (162. Fam. Icac). — 24 m hoch; 71 cm Durchm.

3224a Fictcs ribes Reinw. (64. Fam. Mor.). — 11 m hoch; 15i/2cm Durchm.

3225a Pygeum latifolium Miq. (126. Fam. Ros.). — 36 m hoch; 95 cm Durchm.

3226 a Oryptocarya tomentosa Bl. (102. Fam. Laur.).

3227a Saurauja Reinwardtia7ia Bl. (180. Fam. Dill.), — 14 m hoch; 12 cm Durchm,

3228a Acer niveum Bl. (163. Fam. Acer.). — 15 m hoch; 27 cm Durchm.

3229 a Toona febrifuga Bl. (140. Fam, Meliac). — 25 m hoch; 45 cm Durchm.

3230 a Lindera polyantha (Bl.) Boerl. (102. Fam, Laur.).

3231 a Rapanea Hasseltii (Bl.) Mez (286. Fam. Myrsin.). — 26 m hoch; 22 cm Durchm.

3232a Geltis tetrandra Roxb. (63. Fam. Ulm.). — 18 m hoch; 35 cm Durchm.

3233 a Podocarpus imbricatics Bl, (5. Fam. Tax.).

3234a Schima Noronhae Reinw, (186, Fam. Theac).

3235 a Podocarpus amarus Bl. (5. Fam. Tax.),

3236a Quercus psetidomoltwca Bl. (62. Fam. Fagac).

3237 a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac),

3238 a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac).

3239a Castanea java/nica Bl, (62. Fam. Fagac).

3240a Bapanea affinis DC. (236. Fam. Myrsin.), — 15 m hoch; 32 cm Durchm.

3241 a Meliosma nervosa Kds. et Val. (166. Fam. Sab.). — 14 m hoch; 71V2 c"^ Durchm.

3242a Elaeocarpas stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc). — 12 m hoch; 16 cm Durchm.

3243a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc). — 23 m hoch; 51 cm Durchm.

3244 a Daphniphyllum glaticescens Bl. var. Blumeanum (Muell. Arg.) J. J. Sm. (147. Fam.

Euph.). — 15 m hoch; 40 cm Durchm.

3245a Meliosma nervosa Kds. et Val. (166. Fam. Sabiac). — 8m hoch; 8 cm Durcbm.

3246a Cyathea orientalis (Kze.) Moore (Pteridophyta.). — 10 m hoch; 22 cm Durchm.

3247 a Daphniphyllum glaucescens Bl. var. Blumeanum (Muell. Arg.) J. J. Sm. (1 ^7 Fam.

Euph.). — 14 m hoch; 23 cm Durchm.

3248a Eurya glabra Bl. (186. Fam. Theac). — 15 m hoch; 20 cm Durchm.

3249 a Saurauja micrantha Bl. (180. Fam. Dill.). — 10 m hoch; 19 cm Durchm.

3250a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc). — 15 m hoch; 33 cm Durchm.

3251a Rapanea avenis (Bl.) Mez (236. Fam. Myrsin.). — 15 m hoch; 19 cm Durchm.

3252a Elaeocarpus acronodia Mast. (171. Fam. Elaeoc). — 15 m hoch; 33 cm Durchm.

3253 a Acer niveum Bl. (163. Fam. Acer.).

3254a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 12 m hoch; 20 cm Durchm.

3255a Polyosma Uicifolia Bl. (117. Fam. Saxifr.). — 14 m hoch; 21 1/2 cm Durchm.

8256 a Astronia spectabilis Bl. (i23. Fam. Melast.). — 20 m hoch; 231/2 cm Durchm.

3257a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 30 m hoch; 43i/, cm Durchm.

3258a Quercus spicata Sm. var. depressa King (62. Fam. Fagac). — 25 m hoch; 43 cm

Durchm.

3259a Engdhwrdtia spicata Bl. (60, Fam. Jugl.), — 20 m hoch; 40 cm Durchm.
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3260a Acer niveum Bl. (<63. Fam. Acer.). — 26 m hoch; 26 cm Durchm.

326^ a Querctts spicata Sm. (62. Fam. Fag.). — 20 m hoch; W^j^cm Durchm.

3262a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 13 m hoch; 16 cm Durchm.

3263a Meliosma nervosa Kds. et Val. (166. Fam. Sabiac). — 25 m hoch; 73 cm Durchm.

3264 a Viburnum coriaceum Bl. (271. Fam. Caprif.]. — 12 m hoch; 20 cm Durchm.

3265a Dicksonia Blumei (Kze.) Moore (Pteridophyta). — 5m hoch; 20 cm Durchm.

3266a Pygeum latifolium Miq. (126. Fam. Ros.). — 15 m hoch; 26 cm Durchm.

3267 a Litsea javanica Bl (102. Fam. Laur.). — 25 m hoch; 32 cm Durchm.

3268a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac). — 12 m hoch; 91/2 cm Durchm.

3269a Symplocos sessilifolia (Bl.) Gurke (242. Fam. Sympl.). — 20 m hoch; 32 cm

Durchm.

3270a Leptospermum javanicum Bl. (222. Fam. Myrt.). — 15 m hoch; 32 cm Durchm.

3271a Symplocos sessilifolia (Bl.) Gtirke (242. Fam. Sympl.). — Um hoch; 32 cm

Durchm.

3272a Vaccinium varingifolium (Bl.) Miq. (223. Fam. Eric). — 9m hoch; 43 cm

Durchm.

cauliflo

^uercus

Rautvolfi

3276 a Podocarpus imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.).

3277 a Qtiereu^ pseudomolucca Bl. (62, Fam. Fag.).

3278a Aralia dasyphylla Miq. (227. Fam. Aral.).

3279a Homalanthus populneus (Geisel.) Pax (147, Fam. Euph.j.

3280 a Elaeocarpus stipularis Bl. (171. Fam. Elaeoc).

3281a Eurya acuminata DC. (186. Fam. Theac).

3282 a Homalanthus populneus (Geisel.) Pax (147. Fam. Euph.).

3283 a Elaeocarpus acronodia Mast. (171. Fam. Elaeoc).

3284 a Elaeocarpus acronodia Mast. (171. Fam. Elaeoc).

3285a Polyosma integrifolia Bl. (117. Fam. Saxifr.).

3286a Helicia serrata Bl. var. subintegra Kds. et Val. (66. Fam. Prot.).

3287 a Polyosma integrifolia Bl. (117. Fam. Sax.).

3288 a Pygeum spec. (126. Fam. Ros.).

3289 a Meliosma ferruginea Bl. (166. Fam. Sab.),

3290 a Dysoxylum excelsum Bl. (140. Fam. Meliac).

3291a Nauelea obtusa Bl. var. major Haviland (270. Fam. Rub.).

3292a Vemonia arborea Ham. (280. Fam. Comp.).

3293 a Castanea argentea Ham. (62. Fam. Fagac).

3294a Quercus induta Bl. (62, Fam. Fagac).

3295 a Podocarptis imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.),

3296 a Podocarpus imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.}.

3297a Nauelea lanceolata Bl. (270. Fam. Rub.).

3298 a Manglieiia glauca Bl. (95. Fam. Magn.).

3299a Sloanea sigiin Szysz. (171. Fam. Elaeoc).

8300 a Litsea angulaia Bl. (102. Fam. Laur.).

3301a Platea latifolia Bl. (162. Fam. Icac).

3302a Manglietia glauca Bl. (95. Fam. Magn.).

3303 a Schima Noronhae Reinw. (186. Fam. Theac).

3304a Eugenia euprea Kds. et Val. (222. Fam. Myrt.).

1) Die Resultate der aitesten Messungen der Baume 3274a—3324a, sowie der an-

deren oben nicht »ausgefullten< Baumnummern habe ich bisher noch nicht im Herbar

wiedergefunden.
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3305 a Podocarpiis amariis Bl. (5. Fam. Tax.).

3306 a Querctis acuminatissima (Bl.) A. DC. [62. Fam. Fag.).

3307a Manglietia glauca Bl (95. Fam. Magn.).

3308 a Altingia excelsa Noronha (123. Fam. Ham.),

3309a Castanea argentea Bl. (G2. Fam. Fag.).

331-1 a Castanea arge^itea Bl. (62. Fam. Fag.).

3312a Podocarpiis imbricatus Bl. (5. Fam. Tax.).

3313 a Quercus pallida Bl. (62. Fam. Fag.).

3315 a Quercus pruinosa Bl. (62. Fam. Fag.).

3316 a Elaeocarpus oxypyren Kds. et Yak (171.' Fam. Elaeoc),

3317 a Eugenia spec. (222. Fam. Myrt.).

3318 a Eugenia spec. (222. Fam. Myrt.).

3320 a Quercus pseudomolucca Bl. (62. Fam. Fag.).

3324 a Altingia excelsa Noronha (123. Fam. Hamamel.).

Systematische Ubersicht der im Tjibodaswalde fiir botanische Unter-

sachnngen von mir numerierten, sowie der ubrigen dort festgestellten

Banmarten und Baumstraucher.

Diese Ubersicht ist nach dem EwGLERSchen System angeordnet. In

derselben sind fiir die VoUstandigkeit nicht nur die mit einem Nummer-

brettchen versehenen Waldbaume von Tjibodas zwischen 1300—2500 m
xi. M. aufgenommerij sondern es sind auch die Arten solcher Baumstraucher

Oder Baume hinzugefxigt, die bisher nicht durch Herbarmaterial numerierter

Musterbaume, sondern nur durch sogenanntes * Material in meinen Samm-

lungen des Tjibodaswaldes vertreten sind. Letztere sind unten stets mit

einem * bezeichnet worden.

Die folgende systematische Ubersicht gibt eine moglichst genaue Arten-

aufzahlung samtlicher Waldbaumarten und Baumstraucher, die im Ge-

birgswalde bei Tjibodas zwischen 1300—2500 m ii. M. vorkommen. Die

Ubersicht gibt daher eine bisher in der Literatur fehlende, vollstandige,

floristische Zusammensetzung der Baumvegetation des westjava-

nischen Regenwaldes von Jcnghuhns Huhenregion III (namlich von

1500—2500 m li. 31.) sowie dem angrenzenden oberen Rande seiner ge-

maBigten Huhenregion II.

Cyatheaceae^).

Alsophila glauca (Bl.) Sm. var. de7isa Hassk. — 1 Baum: 3049a.

Alsophila glauca (Bl.) Sm. var. sefulosa Hassk. — 1 Baum: 3113a.

Alsophila latebrosa Wall. —
Alsophila tomentosa (Bl.) Ilk. — *.

Cyathea oiientalis (Kze.) Moore. — 1 Baum: 3246a.

Cyathea spinidosa (?) Wall. — 2 Baume: 3117a; 3136a.

4) Die erwahnten Baunifarne wurclen von Herrn Van Alderwerelt von Rosenburgh

besUmmt (vgl. Frau A. Kds-Schumacher, System. Verzeichnis, I. § 2 p. 1). Fur die Be-

stimmungen dor Blutenpflanzen sei darauf hingewiesen, was von mir dariiber in Lief. ^

vom System. Verzeichnis mitgeteilt worden ist.
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Zollingei

Dicksonia Blumei (Kze.) Moore. — 2 Baume: 3145a; 3265a.

Taxaceae^).

Podocarpus amarus Bl. — 3 Baume: 3074a; 3235a; 3305a.

Podocarpus imhricatus BL — 9 Baume: 3053a; 3073a; 3090a; 3127a;

3233a; 3276a; 3295a; 3296a; 3312a.

Podocarpus neriifolius Don. — \ Baum: 303<a.

Fandanaceae

Pandanits lais Kurz. — 1 Baum: 3204a.

Pinanga Kuhlii Bl. — *
Falmae.

Myrica javanica BL

Myricaceae.

Jaglandaceae.

Engelhardtia seirata BL — *.

EngelJmrdtia spicata BL — 7 Baume: 3046a; 3054a; 3064a; 3093a;

3139a; 3141 a; 3259a.

Fagaceae.

Castanea argentea BL — 4 Baume: 3161a; 3293a; 3309a; 3311a.

Gastanea javanica BL — 7 Baume: 3000a; 3011a; 3015a; 3025a;

3080a; 3089a; 3239a.

Castanea tungguriit BL — 2 Baume: 3140a; 3208a.

Quercus acuminatissima (BL) A. DC. — ^ Baum: 3306a.

Quercus induta BL — 4 Baume: 3008 a; 3023a; 3274a; 3294 a.

Quercus pallida BL — 1 Baum: 3313a.

Quercus pruinosa BL — 1 Baum: 3315a.

Quercus pyi^ifi

Quercus 5 Baume: 3001a; 3003a; 3236a; 3277a;

3320a.

Quercus spicata Sm. — 4 Baume: 3098a; 3109a; 3138a; 3261a.

Quercus

Quercus

2 Baume: 3087a; 3258a.

TJlmaceae.

Celtis tetrandra Roxb, — 1 Baum: 3232a.

Parasponia parviflora Miq.
Trema mienialis Bl. — 2 Baume: 3021a; 3211a.

<) Die Folgenummern der Blutenpflanzenfamilien sind dieselben wie in nieiner

Exkursionsflora von Java. Dorl fmdet man die Speziesdiagnose, die e.uheini.schen

Naiuen und die Verbreitungsangaben.
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Moraceae.

Ficus alba Reinw. — 2 Baume: 3092a; 3U2a.

Ficus cuspidata Bl.

Ficus fistulosa Reinw.

Ficus involucrata Bl. — 2 Baume: 3032a; 3167a.

Ficus laevis Bl. — *.

Ficus lepicarpa Bl. — \ Baum: 3193 a.

Ficus ribes Reinw. — 2 Baume: 3013a; 3224a.

Ficus variegata Bl. — 2 Baume: 3151a: 3162a.

1"

1. J

i

TJrticaceae*

Debregeasia dichotoma (Bl.) Wedd. — *.

Laportea sUmulans Miq. — 2 Baume: 3179a; 3215a.

Leucosyke capiteUata (Poiv.) Wedd. — *.

Maoutia diversifolia (BL) Wedd.

Villebru7iea rubescens Bl. — 1 Baum: 3037a.

Protaceae.

Helicia serrata Bl. var. subintegra Kds. et Val. — 5 Baume: 3014a;

3045a; 3055a; 3094a; 3286a.

Hagnoliaceae.

Manglietia glauca Bl. — 6 Baume: 3069a; 3077a; 3163a; 3298a;

3302a; 3307a.

Michelia montana Bl. — 1 Baum: 3183a.

Talauma CandoUei BL — *.

iL

Anonaceae.

Polyalthia subcordata Bl. *

Lauraceae.

Cinnamomum parthenoxylon Meissn.

Cryptocarya tomentosa Bl. — 2 Baume: 3171a; 3226a.

Endiandra rubescens Mia. — 1 Baum: 3184 a.

lAndera 2 Baume: 3202a; 3230a.

Ldtsea angulata BL — 4 Baume: 3191a; 3214a; 3222a; 3300a.

Litsea cassiaefolia BL — 2 Baume: 3101a; 3148a.

Litsea citrata BL — *.

Litsea diversifolia BL
Litsea javanica BL — 5 Baume: 3086a; 3095a; 3097a; 3118a; 3267a.

Litsea mappacea (Bl.) Boerl. — 3 Baume: 3052a; 3057a; 3155a.

Litsea Noronhae BL — 1 Baum: 3192a.

Litsea resinosa BL — 1 Baum: 3210a.

'- '^^}:<^
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Litsea tome^itosa BI. — 1 Baum: 3221a.

Machilus rimosa m, — ^ B&ume : 30na; 3036a; 3068a; 3<50a; 3159a.

Phoebe excelsa Nees — 3 Baume: 3056a; 31 52 a; 31 69 a.

Phoebe opaca BI. — 1 Baum: 3188a.

Saxifragaceae.

Hydrangea oblongifolia BI. — *.

Itea macrophyUa Wall. — 1 Baum: 3063a.

Polyosnm ilidfolia BI. — 2 Baume: 3078a; 3255a.

Polyosma integrifolia BI. — 4 Baume: 3010a; 3212a; 3285a; 3287a.

Fittosporaceae.

Pittosporum ramiflorum (Z. et M.) Miq. *

Cnnoniaceae.

Weinmannia Blumei (non Asa Gray) Planch. — 2 Baume: 3075a; 3149a.

Hamamelidaceae .

Altingia excelsa Noronha. — 5 Baume: 3004a; 3189a; 3195a; 3224a;

3308a.
Eosaceae.

Photinia Notoniana W. et A. — *.

Pygmm latifoUum Miq. — 5 Baume: 3091a; 3126a; 3132a; 3225a;

3266 a.

Pygeum parviflarum Teysm. et Binn. — 3 Baume: 3033 a; 3059a; 3072a.

Pygeum spec. — 1 Baum: 3288a.

Legaminosae.

Albixxia montana Benth.

Pithecolobium montanum Benth. — 2 Baume: 3016a; 3030a.

Butaceae.

Acranychia laurifolia Blume. — 2 Baume: 3060a; 3106a.

Meliaceae.

Dysoxtjlum alliaceum BI. — 1 Baum: 3153a.

Dysox7jlum excelsum BI. — 7 Baume: 3048a; 3067a; 3156a; 3172a;

3196a; 3213a; 3290a.
Dysoxylum ramiflorum Miq. — 1 Baum: 3197a.

"^oona febnfuga (Forst.) Roem. — 2 Baume: 3070 a; 3229a.

Enphorbiaceae .

^ntidesma tetrandrum BI. — 1 Baum: 3062a
^reyni^i microphyUa (Kurz) Muell. Arg.
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Claoxylon glaMfolium

'•escens

2 Baume: 3244a; 3247a.

Glochidion eyrtostylum Miq. — 2 Baume: 3173a; 3216a.

Olochidion 7nacrocarpum B\. — % Bmme: 3076a; 3084a; 3099a; 3105a;

3123a; 3125a.

Glochidion ruh^um Bl. — 1 Baum: 3103 a.

Homalanthus popuhieus (Geisel.) Pax. — 5. Baume: 3043a; 3115a;

3133a; 3279a; 3282a.

1 Baum: 3042a.Macaranga rhixinoides (BL) Muell. Arg.

Ostodes paniculata Bl. — 1 Baum: 3157a.

Aquifoliaceae.

Ilex pleiobrachiata Loesener, — 2 Baume: 3122a; 3194a.

Celastraceae.

Perrofietia alpestris (Bl.) Loesener. — 4 Baum: 3119 a.

Staphyleaceae.

Turpinia parva Kds. et Val. — *.

Turpinia pomifera DC. — 4 Baume: 3018a; 3107a; 3135a; 3185a.

Icacinaceae.

Platea latifolia Bl. — 6 Baume: 3044a; 3079a; 3112a; 3220a; 3223a;

3301a.

Aceraceae.

Acer niveum Bl. — 6 Baume: 3034a; 3134a; 3147a; 3228a; 3253a;

3260a.

Sapindaceae.

Allophyllus cobbe Bl. und javanensis var. racemosa Bl. — *.

Mischocarpus fuscescens Bl. — 3 Baume: 3006a; 3007a; 3219a.

Sabiaceae.

Meliosma ferruginea Bl. — 1 Baum: 3289a.

Meliosma tiervosa Kds. et Val. — 4 Baume: 3137a; 3241a; 3245a;

3263 a.

Elaeocarpaceae.

EUieocarpus acroftodia Msist. — 6 Baume: 3066a; 3082 a; 3110a; 3252a;

3283a; 3284a.

Elaeoca 1 Baum: 3186a.

Elaeocarpiis oxypyren Kds. et Val. — 1 Baum: 3316a.

Elaeocarpus Pierrei Kds. et Val. — 2 Baume: 3177a; 3207a.

Elaeocarpus stipularis Bl. — 8 Baume: 3027a; 3124a; 3130a; 3144a;

3242a; 3243a; 3250a; 3280a.

Sloanea sigun Szysz. — 3 Baume: 3165a; 3200a; 3299a.
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Dilleniaceae.

Saurauja cauliflora (Nor.) DC. — 1 Baum: 3273 a.

Saurauja Junghuhnii Ghoisy.

Saurauja micrantha Bl. — 2 Baume: 3il6a; 3249a.

Saurauja nudiflora DC. — 1 Baum: 3039a.

Saurauja petidula Bl. — 3 Baume: 3020a; 3ma; 3i21a

Saurauja Reinwardtiana Bl. — 1 Baum: 3227a.

Theaceae.

Eurya acuminata DC. — 4 Baume: 3022a; 3041a; 3199a; 3281a.

Eurya glabra Bl. — 1 Baum 3248 a.

Eurya japonica Thbg.

Haemocharis integerrima (Miq.) Kds. et Val. — 1 Baum: 3206a.

Pyrenaria serrata Bl. — 1 Baum: 3040a.

Schima Noronhae Reinw. — 12 Baume: 300oa; 3051a; 3081a; 3143a;

3234a; 3237a; 3238a; 3254a; 3257a; 3262a; 3268a; 3303a.

Flaconrtiaceae.

Casearia coriacea Vent. — 4 Baume: 3065a; 3190a; 3201a; 3209a

Flaeourtia rukam Zoll. et Mor. — 2 Baume: 3028a; 3047 a.

Daphne composita (L.) Gilg.

Thymelaeaceae.

Myrtaceae.

Jiugenia acuminatissima Kurz.

Eugenia clavimyrtus Kds. et Val. — 2 Baume: 3050a; 3187a.

Eugenia cuprea Kds. et Val. — 3 Baume: 3029a; 3218a; 3304a.

Eugenia densiflora (DC.) Duthie. — 2 Baume: 3154a; 3176a.

Eugenia laxiflora Kds. et Val. — 1 Baum: 3198a.

Eugenia lineata Duthie. — *.

Eugenia operculata Roxb. — 1 Baum: 3158a.

Eugenia spec. — 2 Baume: 3317a; 3318a.

Eugenia tenidcuspis Kds. et Val. — 2 Baume: 3038 a; 3205a.

Eugenia Zippeliana Kds. et Val. — 3 Baume: 3102a; 3108a; 3129a.

^^ptospermum javanicum Bl. — 1 Baum: 3270a.

Melastomataceae .

Astronia spectahilis Bl. — 4 Baume: 3009a; 3019a; 3083a; 3256a.

Melastoma setigerum Bl. — 1 Baum: 3175a.

Araliaceae.

Aralia dasyphylla Miq. — 1 Baum: 3278a.

Aralia ferox Miq. — 1 Baum : 3114a.

7
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Brassaiopsis glomerulata (Bl.) 0. Ktze. — \ Baum: 3174 a.

Macropanax dispermum (Bl.) 0. Ktze. — 2 Baume: 3012a; 3088a.

Schefflera aromatica (Bl.) Harms — 2 Baume: 3071a; 3120a.

Schefflera lucescens (BL) Kds. et Val. — *.

Schefflera rigida (Miq.) Harms — 1 Baum: 3058a.

Tetrapanax papyrifer (Hook.) Koch (verwildert). — *. [Noch nicht (?) ober-
|j

halb 1400 m u. M.].

Trevesia sundaica Miq. — *.

11

n

Cornaceae.

Alangium hegoniifolium subsp. tomentosum (Bl.) Wangerin. — 1 Baum

3180 a.

Mastixia trichotoma Bl. — 2 Baume: 3100a; 3168 a.

Nyssa javanica (Bl.) Wangerin.

h

*

Ericaceae.

Vaceinium varingifolium (Bl.) Miq. — 1 Baum: 3272a

rsinaceae

\ia laevigata Bl.

nea affinis (DC.) Mez. — 3 Baume: 3146a; 3203a; 3240a.

mea avenis (Bl.) Mez. — 1 Baum: 3251 a.

nea Hasseltii (Bl.) Mez. — 2 Baume: 3164a; 3231a.

Symplocaceae.
'

I'

Symplocos costata (BL) Choisy. — 2 Baume: 3061a; 3170a.

Symplocos fa^dmdata ZolL — 2 Baume: 3002a; 3026a.

Symplocos ferruginea Roxb. — *.

Symplocos ribes Jungh. et de Vriese. — *.

Symplocos sessilifolia (BL) Giirke. — 3 Baume: 3104a; 3269a: 3271a.

Symplocos spicata Roxb. var. acuminata (BL) Brand. — 3 Baume: 3096a;

3128a; 3131a.

Loganiaceae.

Fagraea ohovato-javana BL — *.

Geniostoma kaematospermum Steud. — *.

Apocynaceae.

Rauwolfia javanica Kds. et Val. — 2 Baume: 3182a; 3275a.

Solanaceae.

Oestrum elegans (Scheidw.) Schlecht. — * (Nur am Waldrande um 1400 m
verwildert).

Solanum verhasdfolium L. — \ Baum: 3181a.

:'-""
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Hypobathrum frutescens BL

Lasianthus purpureas Bl. und ste?xorariu^ Bl.

Nauclea laiiceolata Bl. — 2 Baume: 3166a; 3297 a.

Naudea obtusa Bl. — 2 Baume: 3178a; 3291a.

Tarrena polycarpa (Miq.) Val. — 1 Baum: 3160 a.

Urophyllum corymbosum Korth.

Caprifoliaceae.

Viburnum coriaceum Bl — 1 Baum: 3264a.

Viburnum lutescens Bl. — 1 Baum: 3035a.

k=

^*

Compositae.

Anapholh javanica (Reinw.) Sch. Bip.

Vemmia arborea Hmlt. — 4 BSume: 3024a; 3085a; 3217a; 3292a
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Diapensiaceen-Studien.

Von

L. Diels.

Mit 8 Figuren und 1 Karte im Text und Tafel VIL

Inhalt: 1. SproBaufbau, S. 305. — 2. Blattfolge, S. 306. — 3. Anatouiie, S. 309.

4. Blutenhiille, S. 310.— 5. Androceum, S. 313. — 6. Gynaceum, S. 315.

7. Geographische Verbreitung, S. 318. — 8. Gliederung der Familie, S. 323.

9. Verwandtschaft, S. 326. — Ubersicht, S. 329. — Erklarung von Tafel VII,

5. 330. — Wichtigste Literatur, S. 330.

Einfiihrang.

Die Auffindung mehrerer neuer Diapensiaceen im westlichen China lielJ

es erwunscht erscheinen, einige morphologische und geographische Eigen-

schaften dieser kleinen Familie naher zu untersuchen. In morphologischer

Hinsicht war zu prufen, wie weit die Sympetalenmerkmale bei ihr ausge-

pragt seien, welche Charaktere ihr mit anderen Sympetalen gemeinsam zu-

kamen, und oh sich etwa noch Beziehungen zu irgend welchen Archichla-

mydeen fanden. Geographisch waren die neuen Tatsachen einzuordnen

und im Zusammenhang mit den morphologischen Verhaltnissen zu benutzen,

urn die phytogeographische Stellung der Familie festzusetzen und nament-

lich den AnschluB der zirkumpolar verbreiteten Diapeiisia lappoiiica aui-

zusuchen.

Durch Vermittlung mehrerer Fachgenossen konnte ich eine Reihe von

Arten lebend oder in Spiritus konserviert untersuchen. Ich gedenke der

liebenswiirdigen Hilfe der Herren J. B. Balfour (Edinburgh), Raunkiaer

(Kopenhagen), Pilger, Ulbrich und Urban (Berlin) und Willb (Christiania),

und spreche ihnen auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus.

Als Text und Figuren im Manuskripte fertig gestellt waren, erhielt ich

(am 25. April 1913) durch die Freundlichkeit des Verfassers die Arbeit von

G. Samuelsson >Studien fiber die Entwickelungsgeschichte der Bliiten einiger

BmyrneS'Ty^en.€ S.-A. aus Svensk Botan. Tidskr. 1913, Bd. VII. p. 97—188.

In dieser Arbeit wird durch die genaue embryologische Untersuchung der
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Diapensia lapponica eine wesentliche Liicke meiner Studien ausgefuUt. Durch
seine Befunde dabei gelangte Samuelsson zu einer ahnlichen Anschauung
von der systemalischen Stellung der Diapensiaceen, wie ich sie selbst ge-

wonnen habe und in folgendem entwickeln werde. Leider kann ich nur
noch in kurzen FuBnoten auf einzelne Punkte eingehen, die Samuelsson

beruhrt.

Marburg a. L., April 1913. L. DiBLS.

1. SproBanfbau.

Der SproBaufbau der Diapensiaceen hat bisher keine nahere Unter-

suchung erfahren. Soweit ich beobachtet habe, verhalten sich die Gat-

tungen nicht alle gleich ; doch ist es mir nicht moglich gewesen, genugend

lebendes Material zu sehen, um den Umfang der Variation festzustellen.

Allen gemeinsam ist die sehr geringe Lange der Internodien. In der

ganzen Laubblattregion und auch in der Region der Niederblatter sind die

\T
r

^ r

--.- ^
r

'
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schaftartig

P'6- <. Shortia galacifolia, Schema des SproCaufbaues: I—XIII Blatter des Haupt-
sprosses, 1—6 Blatter der Achselsprosse. Laubblatter sind ausgefullt, die Niederblatter

nur konturiert wiedergegeben, % Blute.
I

^ r

Internodien gewohnlich stark gestaucht; nur unterhalb der Hochblattregion

verlangert sich in der Kegel ein Internodi

cenz emporzuheben.

Bei Diapensia lapponica ist der Aufbau der Pflanze sympodial. Mit

einer einzigen Blute schlieBt die Achse ab. Aus den Achsein der oberen

Laubblatter entspringen Knospen undliefern einen oder mehrere Fortsetzungs-

sprosse.

Ahnlich verhalt sich Schixocodon soldanelloides ; nur ist sie meistens

zweiachsig, weil der Blutenstand traubig wird. Der FortsetzungssproB

entsleht hier jedoch nach meinen Wahrnehmungen in der Niederblatt-

''egion; und zwar kommen, wie bei Diapensia, neben der Hauptknospe
noch Knospen aus den Achsein der tieferen Phyllome. In einem bestimmten

Palle, der ubrigens durch Einblutigkeit ausnahmsweise einfach lag, gait

folgendes Schema:

BoUni.che Jahrbficher. L. Bd. SupplementUnd. 20
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Einem anderen Plane folgt Shortia^ wenn allgemein zutrifft, was ich

an den sehr wenigen Exemplaren erkannte, die mir zu Gebote standen

(vgl. Fig. i ), Die Hauptachse schlieBt hier nicht mit der Blute, sondern

wachst monopodial weiter. Aus den Achseln der beiden unteren Laub-

blatter des jungsten aktiven Schubes treten die fertilen Kurztriebe hervor,

die in der Kegel 6 Blatter und die Bliite tragen. Die Verzweigung des

ganzen Systems erfolgt durch die Entstehung vegetativer Nebenknospen,

wohl in abnlicher Weise wie bei Galax. Dort bestehen solche Neben-

knospen (im ersten Fruhjahr) gewohnlich aus 3 Niederblattern und 1 bis

2 Laubblattern ; sie gehen aus den Achseln der Niederblattregion hervor.

/J

2. Blattfolge.

Dem Laube nach sind alle Diapensiaceen >inimergrune« Pflanzen. Die

Blattbildung veriauft in einer rhythmischen Kurvenlinie, Diese ist bei

Diapensia und Pyxidanthera sozusagen ganz flach, denn die Verschieden-

heiten aller vegetativen Phyllome sind dort geringfiigig. Bei den librigen
\ _

Gattungen dagegen findet ein Heben und Senken statt, und eine Region

gut gegliederter Laubblatter mit Scheide, Stiel und Spreite wechselt regel-

mSiBig ah mit einfach gestalteten Phyllomen.

Bei Shortia uniflora besteht, wie Herbarpflanzen zeigen, in der Heimat

das jeweils aktive Laub aus mindestens 2— 3 »Schuben«, ganz ahnlich wie

etwa bei den P^roZa-Arten, wo diese Schiibe von Irmisch als >Absatze«,

»Generationen« oder >Jahrg5nge« bezeichnet wurden.

Den Aufbau des einzelnen Schubes stellen wir leicht fest bei den in

Europa hier und da kultivierten Exemplaren der Shortia galacifolia. Im

Marburger Garten sind im Fruhling die 3— 4 Laubblatter des Vorjahres

vollkommen erhalten; ihnen folgen etwa 10—12 reduzierte Phyllome: die

unteren noch mit Stiel und kleiner Spreite, die hoheren ungegliedert,

schmal lanzettlich, oft von Anthocyan rot gefarbt. Sie umschlieBen schon

die nachste Blattgeneration, deren SuBere Elemente sich bereits in Stiel und

Spreite gegliedert zeigen und an ihrer Spitze durch eine groBe Epithem-

hydathode auffallen, in die ihr Mediannerv hineintritt (Fig. 2).

Auch bei Shortia rotundifolia ist der etwa 10-blattrige Zyklus fest-

zustellen, in dem etwa 3 Phyllome Laubblatter, die iibrigen Niederblatter sind;

nur ist der Ubergang von Laub- zu Niederblattern allmahlicher, was wohl

mit dem gemilderten Klima zusammenhiingt, aus dem diese Art stammt.

Bei dem siidlichsten Vertreter der Familie, Shortia sinensis, die unter dem

23« n. Br., hart an der Sudostgrenze Chinas, bei nur 1500 m in Waldern

gefunden wurde, besteht wieder das lebende Laub aus mindestens 3 >Schu-
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ben«, die durch etwa 8 schmale Niederblatter voneinander getrennt sind.

Verglichen mit den ubrigen Arten, sind diese Niederblatter reicher an Leit-

biindeln und Chlorophyll, auch schma-

ler und weniger hautig, kurz noch

mehr laubig.

Dagegen gleicht Schixocodon sol-

danelloides entsprechend ihrem Vor-

kommen in dem weniger ausgegliche-

nen Klima des montanen oder nurd-

lichen Japans nach ihrer Laubausbil-

dung wieder mehr der Shortia uniflora.

An einem im Juli gesammellen Exemplar

besteht das aktive Laub aus 3 Schxi-

ben; ein vierter vorhergehender Schub

aus 4 Laubblattern ist noch erkennbar,

aber ihre Gewebe sind bereits etwas

humifiziert. Die folgenden SproBglieder

entsprechen der Formel NaL^.

A

B C

das

jungste tragi liber den Laubblattern

Fig. 2. Shortia galaeifolia. Junge Laub-

blatter in verschiedenen Entwicklungs-

stufen, B von der Seite, C von oben.

Vergr. ^ 2.

8 Hochblatter und wird wohl die Bliite des folgenden Jahres bringen.

Konstant aber scheinen die Zahlen nicht zu sein, so wenig wie bei unseren

Pirola-ATten; die Zahl der Laubblatter kann auf 2 sinken, die der Nieder-

blatter auf 5 steigen.

Fig.

von

V

rr

3. Bemeuxia tibetica (leg. Phatt n. 749). Schema der Blattfolge: la-b Schub

1888, Ila-k Schub von 1889, a-e Laubblfttter, d-k Niederblatter, J Inflores-

cenzen, a—y BereicherungssproB; Illa—c Beginn des Schubes von 1890.

20*
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Dem SchixocodoTi'SchemB, diirfte sich auch Berneuxia

AuBerlich erscheinen also Diapensia und Pyxidanthera von den librigen

Gattungen durch ihre Blattgestaltung sehr verschieden, und in den Dia-

gnosen der Familie pflegt dieser Gegensatz stark hervorzutreten. Doch in

Wahrheit ist die Differenz nicht so wesentlich. Das assimilierende Blalt

von Diapensia hat viel genieinsam mit einem Niederblatt von Berneuxia^

es ist durch diese Gattung in Verbindung gebracht mit dem Typus der

Familie und bildet nur ein minder entwickeltes Gh'ed der Reihe. Dabei

ist der Grad dieser »MinderentwickIung« bezeichnenderweise keineswegs

gleich innerhalb des Areales, es gibt mancherlei Abstufungen. Wahrend

man z. B, an der typischen Form der Diapensia lapponica >lineare, am

Rande etwas zurGckgerollte einnervige* Blatter beobachtet, hat F. Schmidt

in Nordostasien eine var. obovata kennen gelernt >foliis obovato-cuneatis

plus minusve manifeste reticulato-nervosis* *). Das wSre also eine fortge-

h) F. Schmidt, Reise im Amurland und auf der Insel Sachalin. Mem. Ac. ImP-

Sc. 7. ser. XII. «. St. Petersbourg <868, p. 4 61.

:- \

ordnen. An einem von Pratt (s. n. 749) wohl im April gesammelten bliihen-

den Exemplar (Fig. 3) sind 2 ferlige Schiibe vorhanden, der dritte beginnt

gcrade auszutreiben. Der Laubblattschub I ist noch aktiv. Die folgende

Niederblattregion von Schub II ist verwittert; es folgen 3 aktive Laub-

blatter, dann geht die Bildung sehr schnell zum Hochblatt liber, davon hat

d noch eine Andeutung von Spreite, die folgenden werden schnell bracteoid,

dem 7. folgt der Bliitenstand. Von dem nachfolgenden Schub III sind die

Anlagen bereits ausgetrieben; an Ilia und Illb ist die Spreite schon sehr

deutlich.

Der vegetative Aufbau von Diapensia weicht von den librigen Gattungen

dadurch ab, daB die Blattbildung nur Laubblatter und vor den Bluten

Hochblatter bringt, aber keine Niederblatter erzeugt. Die alteren abge-

storbenen Blatter bleiben Okologisch^ wie ja oft bei ahnlichen Pflanzen,

lange Zeit erhalten. Die aktiven SproBabschnitte tragen 10 bis liber 20

Blatter, an der Spitze wachsen sie bestandig weiter. Dort liegen die

jiingsten Blatter durch den konkaven Scheidenteil der alteren geschutzt.

Die bier und da aus den Achseln gebildeten Bereicherungssprosse beginnen

haufig mit gestreckten (bis 5—8 mm langen) Internodien.

Ein Anfang August im nordwestlichen Sibirien gesammelter Rasen

tragt an einer bestimmten Achse z. B. oberhalb der abgestorbenen Laub-

blatter etwa 22 frische, und dann 5—6 Hochblatter um die schon stark

entwickelte Blutenknospe des nachsten Sommers. An einer diesjahrig fer-

tilen Achse ist unter dem Fruchtstiel der obersten Blattachsel ein Trieb
}

entspningen, der 5—7 fertige Laubblatter und oberhalb von ihnen 2—3
noch ganz junge tragt: dieser FortsetzungssproB bleibt das nachste Jahr

also vegetativ. In anderen Fallen enthalt librigens nicht die oberstC; son-

dern noch die dritt- oder viert-vorletzte Achsel die Fortsetzungsknospe.

^
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schrittenere Ausbildung des Laubes. Bei japanischen Exemplaren dieser

Form zeigt sich in UmriB und Umfang der Blatter ein deutliches Auf- und
Absteigen, wenn auch im Vergleich zu den ubrigen Gattungen diese rhyth-

mische Kurve in der Blattgestaltung von geringfugigem Ausmafi bleibt.

Diese bei Diapeiisia fast zur Nivellierung fuhrende Einebnung der

Blaltbildungskurve fin del sich bei vielen oreophilen (psychrophilen) und
auch xerophilen Pflanzen wieder, und sie tritt sehr auffallend hervor, wenn
man sie mit dem periodischen Rhythmus mesophytischer Verwandter ver-

gleicht. In letzter Linie liegt darin ein Ausdruck der Eigenschaflen des

KJimas. Die Periodizitat des Mesophytenklimas wirkt fast in ihrem vollen

Umfang, in dem Auf und Ab ihrer ganzen Kurve, auf das Pflanzenleben

ein und kommt in den wechselnden Gestaltungsprozessen zum Vorschein.

Die Kurve in hohen Gebirgslagen oder in subpolaren Breiten dagegen ver-

lauft gruBtenteils unter der Minimallinie vegetativer Tatigkeit; nur ihre

Gipfelzonen sozusagen werden wirksam, aber sie bleiben zu niedrig, um in

Hebung und Senkung groBen EinfluB auf die Gestaltung zu gewinnen. Der

Beobachter erkennt diesen Zusammenhang ^n der Okologie z. B. bei den

Bewohnern der Arklis: uns bringt der Herbst das allmahliche Abklingen

der vegetativen Tatigkeit, in der Arktis oft ein jahes Abbrechen: »die Ruhe
ist nicht nach vorangegangener Vorbereitung eingetreten* i).

Die Gewohnheit der mesophytischen Diapensiaceen, mehrere Blatt-

generationen lebendig zu halten, und die Plastizitat ihrer Blatter machlen

sie fahig, sich jenen Periodizitats-Verschiedenheiten anzupassen und aus

einem temperierten Stamme abgehartete Gattungen hervorzubringen, Aus

typischen Chamaephyten wurden dabei Polster-Ghamaephyten.

j^

3. Anatomie.

Die Anatomie ist von Grevel fur samtliche Genera grundlich unter-

sucht worden, so daB ich nur weniges nachzutragen finde.

Das Blatt von Shartia hat Grevbl von Sh. galacifolia beschrieben.

Ich stellte fur Sh. unifhra die erwartete Ubereinstimmung fest. Auch

hier fallt an der Oberhaut die dicke, mit einwarts vorspringenden Zapfen

versehene AuBenwandung auf, sowie die knotigen Verdickungen der Anti-

J^linalwande der Epidermis; die Cuticula ist dunn. Spaltuffnungen sind

beiderseits vorhanden, unten aber zahlreicher. Das Palisadengewebe bildel

nur eine Schicht und besteht aus relativ kurzen Zellen. Baststrange sind

Jtlein und schwach. Auch
Luftraume des Schwammgewebes ausgedehnter. Berneuxia ist im Blatle

'^iel starker bifacial als Skartia\ drei Schichten Palisadengewebe stehen

einem sehr lockeren Schwammparenchym gegenuber. Die Stomata sind

Sh. sinensis

*) Kjellmann »Aus dem Leben der Polarpflanzen« (Nordenskjold, Studien und

Porschungen, deutsche Ausg. [1885] p. 475).
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auf die Unterseite beschrankt. Samtliche Zellen der unteren Epidermis be-

sitzen starkwandige papillenartige Vorwolbungen , die von Grevkl (Bot

Gentralbl. LXIX [1897] 314) nach dem Originalexemplare Davids beschrieben

und auf Taf. II 5 abgebildet worden sind; die Stomata sind durch diese Ein-

richtung unter das Niveau der AuBenflache eingesenkt. Dies auffallende

Merkmal kommt bei keiner der sonst bekannten Diapensiaceen vor, Sonder-

barerweise ist es bei Berneuxia selbst nicht konstant. Denn von den

4 Berneuxia-Exemplaren^ die ich kenne, ist es vorhanden bei den Pflanzen

von David^ von Potanin und von Hbnrt (n. 8876). Dagegen fehlen die

Papillen bei Pratt n. 749. Diese Nummer bat Grevel 1. c. p. 310 schon

beschrieben, doch da ihm nur ein Blatt mit der Bestimmung >Skortiasp.^

vorlag, so erkannte er die Identitat mit Berneuxia nicht. Daran aber ist

trotz des Mangels der Papillen gar nicht zu zweifein; namentlich mit

Henry n. 8876 stimmt Pratts Pflanze sonst in allem, sie stammen iibrigens

auch vermutlich aus der selben Gegend. Die beiden Varianten scheinen

also nicht einmal lokale Rassen zu sein; einstweilen konnen sie also nur

hervorgehoben und zur weitergn Untersuchung ihrer Bedingtheit empfohlen

werden.

Bei Diapensia ist die Anatomic von D. lapponiea von Grevel aus-

fiihrlich behandelt und von H. E. Petersen ^) erganzt worden. Die iibrigen

Arten zeigen ein sehr ahnliches Bild. Bei der neuen D. Bulleyana ist das

Schwammgewebe etwas lockerer, bei D. purpurea die Wandungen der Epi-

dermis schwacher. Die starkste Abweichung bietet D. himalaica^ und zwar

in der Verteilung der Stomata: sie sind auch oberseits vorhanden, ja dort

sogar zahlreicher als unten, wie Grevel p. 374 richtig angibt.

4. Blutenhiille.

Typisch gehen der Blute zwei Vorblatter voran. Oft ist nur eins

davon entwickelt, aber ein volliges Schwinden babe ich nie beobachtet.

Es ist miBverstandlich, wenn Bentham und Hooker (Gen. PI. II. 2, 620,

621) bei Galax den Kelch »ebracteatus« nennen.

Wenn die beiden Vorblatter entwickelt sind, so ist der Kelcheinsatz

bei Oalax und Shortia in der Kegel der gewOhnliche hintumlaufige, oder

^ensm

folgen in sehr typischer Y
genau gleich groB.

vornumlaufig. Die Kelchblatter

; dem entsorechend sind sie nicht

An der Krone interessiert zunachst der Grad der Sympetalie. Er ist

sehr verschieden in der Familie, Denn bei Oalax und Berneuxia sind die

Blumenblatter frei voneinander, bei den ubrigen Gattungen wachsen sie zu-

letzt samt dem Androceum auf gemeinsamem Basalstiick empor.

\] The Structure and Biology of Arctic Flowering Plants 2. In >Meddelelser oro
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Bei Oalax fallen die Blumenblatter zusammen mit dem charakteristischen

Synandrium dieser Galtung (s. Fig. 4 -4, B) ab, sind aber nur am auBersten

Grunde damit verklebt und selber voneinander vollig frei. Der Grund des

Fruchtknotens verwachst mit der Achse, es deutet sich also eine schwache

Perigynie an. Dlese gilt auch, vielleicht in noch geringerem Grade, fur

die iibrigen Gattungen. Bei Bef'neuxia (Fig. 4 C, D) trennen sich ober-

halb von Karpidenbasis und Achse zunachst die Petalen, dann sehr bald

auch die Glieder des Androceums voneinander. Die Staminodien sind nur

Pig. 4. Verhaltnis von Blum enblattern und Andr6ceum in der Vollblule:

Qalax Bernettxta

auBen; die verdeckten Linien punktiert. — Vergr. 5.

noch an der auBersten Basis mit den fertilen Staubblattern verwachsen.

Die Blumenblatter beriihren sich gegenseitig selbst an der Basis nicht, es

herrscht vOllige Ghoripetalie... ^^ v..,^.,jt.^»...^. Sie verwachsen samt dem Kelch mit der

tellerfOrmigen Achse, welche die Basis des Fruchtknotens aufnimmt. In der

Figur der Plantae Davidianae (Nouv. Arch. Mus. 2. s6r. X, [1887] p. ^— '•3),

welche das Original der Spezies (von Mupin) wiedergeben soil, sind die

Verwachsungen starker, als ich sie bei den Exemplaren von Pratt und

PoTANiN feststellte. Doch scheint das ein Mangel der Zeichnung zu sein,

denn im Text (p. 54) gibt Franchet von der selben POanze ausdrucklich an,

u ^

^lu

?t

*'

Vi-
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er habe keine Koharenz zwischen Staubblattern und Staminodien sehen

konnen, »qui ne forment done point I'anneau qu'avait cru voir J. Decaisne*.

Die Wahrheit liegt in der Mitte, wie die mit dem Zeichenapparat aufge-

nommene Fig. 4 C, Z> ersichtlich macht. Danach ist also Asa Grays Be-

merkungi) richtigzustellen, es kame zu keiner sichtbaren Vereinigung des

Androceums jenseits seiner An-

fiigung an die sehrkurze rohrige

Basis der Krone selbst. Ein Blick

auf die selbe Fig. 4 zeigt, daB

die Blumenblatter hier viel tiefer

herab frei sind als bei Shortia,

Baillon, der Berneuxia durch-

aus mit Shortia vereinen woUte,

hat dies verkannt, und wenn er

sagt, die Petalen von Berneuxia

seien »in Wirklichkeit nicht un-

abhangiger als die einer Schixo-

codon^. so ist das unrichtig,

Fig, 5. Shortia uniflora, 4 mm lange Knospe.
Verwachsung der Blumenblatter und
Staubblatter. Die Anthere des Staubblattes

ist abgeschnitten. Vorn zwei Staminodien.

Vergr. 5.

Denn bei Shortia (Fig. 5) und

Schixocodon wachst zuletzt die

gemeinsame Basis der Petala

samt den Staubblattern und Sta-

minodien empor und bildet einen

Tubus von zunehmender Lange. Es liegt also echte Sympetalie vor, und

die petala >agglutinata€ zu nennen, wie es Baillon (Hist. PI. XI. 209)

tat, ist unmOglich. Die nahere Auskunft, die der franzosische Autor in

dem schwer zuganglichen Bull. Soc. Linn. Paris 933 (1891) iiber diesen

:

: r

f
^

f

4
r

1
r

i

Fig 6. Shortia uniflora. Knospe.

Staminodien.
Verwaclisung derPetalen mit den Staub

drei Querschnitte. A hochste, C tiefste Lage.bliittern und
8 Kelcbblatt, p Blumenblatt, /" Staubfaden, a Anlherenhiilften, 5^J Staminodien.

Vergr,

a

40.

Punkt gibt, beruht offenbar auf einer MiBdeutung. Er sagt dort »Le8

p6tales sont libres en r^alit6 mais coll6s entre eux par I'interm^diaire des

filets sfaminaux. En bas et en dehors, les p6tales qui se recouvrent se

s6parent I'un de I'autre sans d^chirure par simple d^collement. Ce sont

^

r

<) Ann, Sc. nat. Bot. 6. s6r. VII (1878) 176.
>

r .". -
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des polls minuscules qui maintiennent I'adh^rence des p^tales et des pieces

de l'androcee«. Solche verklebenden Haare habe ich nie gesehen. Fig, 6

gibt die Querschnitte der kritischen Zone von etwas unterhalb des Antheren-

ansatzes bis zur Insertion der Slaminodien : man sieht zwischen Petalen

und Staubblattern vollige Verwachsung, nichts von Haaren oder Verklebung,

Es ist der selbe Talbestand wie bei Diapensia und Py^ndanthera.

Der Entwicklungsgrad der Petala ist sehr verschieden: bei Oalax
und auch noch bei Berneuxia sind sie ziemlich klein, bei den ubrigen

Gattungen werden sie durch spat einsetzendes Wachstum relativ recht an-

sehnlich. Auffallend ist ihre Verzweigung bei Shortia und Schixocodon.

Bei Shortia galacifolia und S. sinensis ist dieser Vorgang noch unbedeutend,

2u starkerer Lappung aber kommt es bei S, uniflora^ wahrend Schixocodon

bekanntlich tiefer eingeschnittene Blumenblatter besitzt. Diese Verzweigung

ist entsprechend dem gefOrderten Randwachstum des Laubblattes besonders

ausgiebig an den Seiten des Petalums. Jeder Zipfel wird von einem Zweig

des Leitsystems durchzogen, aber alle diese Leitstrange gehen aus von dem
medianen Strang des Petalums. Ein interpetales »Nebenleitbundel« wie bei

Primula, Soldanella usw. ist hier also nicht an der Versorgung des Peta-

lums beteiligt. Die Sympelalie steht noch auf tieferer Stufe als dort.

Die Reihe Galax-Bertieuxia-Sh&rtia- Schixocodon- Diapensia, Pyxi-

danthera stellt also einen vorzuglich abgestuften Ubergang von

Choripetalie zu Sympetalie dar.

5. Androceum.

Das Androceum verhalt sich, meinen Beobachtungen an neuen Dia-

pensza Denn

von Pyxidanthera abgesehen, die auch jetzt noch als haplostemon er-

scheint, stimmen nun alle Genera in der Diplostemonie uberein. Dabei

zejgen die sympetalen Genera deutlich an der hoheren Insertion der epi-

sepalen Glieder, daB es sich um typische Diplostemonie handelt, nicht

una Obdiplostemonie. Schwierigkeiten fur die Entscheidung kOnnte das

Verhalten von Galax bereiten: denn hier wachsen die Staubblalter und

Staminodien zugleich auf gemeinsamer Basis empor, und schlieBlich liegen

die kleinen Zungen der epipetalen Staminodien zweifellos an der AuBen-
seile der groBen Antheren: es ware zu untersuchen, ob dieses Verhalten

durch das stark introrse
Ob es ursprunglich ist.

Von den beiden Staminalkreisen sind die Glieder des episepalen fertil,

des epipetalen meist staminoid entwickelt; nur bei einigen Diapensia und,

wie erwahnt, bei Pyxidanthera sind alle Andeutungen des epipetalen

Kreises geschwunden.
w

Die fertilen Staubblatter zeigen an ihrem breit-linealen Filament
D»cbts Bemerkenswertes. Hochstens ware der Besatz mit dunnwandigen,

Wachstum
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einzelligen Haaren zu erwahnen, der bei Berneuxia und Schixocodon

wenigstens im unteren Telle des Fadens auftritt; seine Ubereinstimmung

mit dem Staminodium wird dadurch noch verstarkt.

Die Thecae der Antheren sind allgemein intrors gewandt. Sie sind

stets der ganzen Lange nach dem Konnektiv angewachsen; eine slrecken-

weise Trennung der Thecae, wie sie z. B. bei den Ericaceen so gewohnlich

vorkommt, ist niemals auch nur angedeutet. Aus anfanglich aufrechter

Lage kommen sie durch Kriimmung der Staubblattspitze in eine mehr oder

minder horizontale; sie stehen dabei voneinander in groBem Winkel ab.

Der Bau der Anthere zeigt sonst bei den meisten Gattungen keine Besonder-

heiten. In systematischer Hinsicht fallt ins Gewicht, daB ii be rail ein

typisches Endolheclum ^) entwickelt ist; dem entsprechend Offnen sich

die Thecae durch Spalt.

Am meisten weicht die Anthere von Galax ab. Denn erstens ist hier

ja nur eine Theca entwickelt, welche zwei ungleich groBe Facher enthalt:

das auBere Fach ist groBer, das innere kleiner. AuBerdem aber veriangern

sich auf der Dorsalseite des auBeren die Zellen des Endotheciums in radialer

Richtung zuletzt um das 3—4-fache : darin liegt ein besonders auffallendes

Merkmal der Galax-Anthere.

Der Pollen zeigt bei alien Gattungen drei Austrittsstellen ; meist ist

die Exine glatt, bei Berneuxia ganz fein papillos. PoUentetraden kommen

bekanntlich bei keiner Gattung vor.

Die Staminodien sind in ihrem Ausbildungsgrade verschieden, bleiben

bei den einzelnen Arten aber anscheinend ziemlich konstant: man kann die

Gattungen danach in eine bestimmte Stufenreihe bringen. An deren einem

Ende stande Schixocodon] denn hier kommen nach der Beschreibung

Drudes (in Bot. Ztg. 1874, p. 343) noch zwei Spitzen am oberen Ende vor

»als Zeichen der rudimentaren Anthere*. Solche deutliche Spur wird aller-

dings haufig nicht mehr entwickelt, denn an meinem Material von Schixo-

codon habe ich stets nur einfach keulige Staminodien mit Haarbesatz

(Fig. 7 C) gefunden. Sie sind noch bis zur Spitze von einem Leitbundel

durchzogen. Das gleiche gilt von den ahnlichen Staminodien von Ber-

neuxia (Fig. 7 B). Auch bei Galax und Shortia ist dies Leitbundel noch

vorhanden. Im iibrigen ist das Staminodium von Shortia (Fig. 7 D^ E]

starker verandert, es nimmt sehr fruh besonders in der Breite zu und

schlagt dadurch einen besonderen Weg der Gestaltung ein; an der Basis

entwickelt es sich seitlich starker und wachst dort zu zwei auswarts ge-

wandten Lappchen aus. Ilaufig, sowohl bei Sh. galacifolia wie bei Sh.

uniflora. fuhrt dies Wachstum schlieBlich zu einer ascidienartigen Bildung-

^) Wenn ich Samuelsson Svensk Bot. Tidskr. VH [194 3] 4 50 und 157 richtig ver-

stehe, spricht er Qalax die fibrSsen Zellen ab. Dies kann ich nicht bestdtigen. Ich

finde das Endothecium gut ausgebildet; allerdings Iritt die Faserverdickung der Wfinde

erst ziemlich spSt ein.

4-
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Das Slaminodium sieht dann zuletzt schief trichterig aus, auBerlich etwa

wie die Randcorolle von Cmitaiirea Cyanus (Fig. 7 E).

Viel einfacher scheint nach der Abbildung in Hookers Icon. pL 2624 das

Staminodium bei 8h. sinensis zu sein. Es gleicht in seiner auBeren Form
bereits der Stufe starkster Reduktion, die bei Diapeiisia als letzte Etappe

vor dem ganzlichen Schwinden beobachtet wird. Diese Repressionsstufe

wird vertreten durch Diapensia purpurea und D, Bidleyana; bei bei-

den tritt in die Staminodien (Fig, 7 F) kein Leitbiindel mebr ein, und im

A

B
Fig. 7.

codon,

C

4
h

E F
D

Staminodien der Diapensiaceen : A Oalax, B Berneuxia, C Schixo-

D Shortia galacifolia, E Shortia uniflora, F Diapensia Bulleyana. —
Vergr. 7,

>

Gegensatz zu den iibrigen Genera macht es den Eindruck, als ob die Sta-

minodien fur die Biologic der Blute hochstens noch passiv von Bedeutung

waren. ^ensia himalaica und 1). lapponica

schwunden, und es ist mir auch nicht bekannt, daB bei diesen beiden Arten

jemals Spuren der Staminodien beobachtet waren; ich selbst babe nie der-

gleichen gefunden, doch werden sich wahrscheinlich hier und da noch An-

deutungen entdecken lassen.

6. Gynaceum.

Das Gynaceum ist innerhalb der Familie sehr ubereinslimmend ge-

baut. Der trimere Fruchtknoten ist dreifacherig mit zentraler Marginal-

Placentation, die Griffel vollig verwachsen zu einer schmalen UOhrc mit

kommissuraler Narbenbildung. Die Kapsel olTnet sich loculicid, wobei sich

die Scheidewande von der Mittelsaule trennen, wahrend die Plazenten an

dieser stehen bleiben.

Dieser mit den Ericaceen stimmende Bau zeigt, wie gesagt, wenig

Variationen in der Familie. Einmal sah ich bei Galax ein dimeres Gyna-

ceum. Wenn in den deskrintiven Werken z. B. die Narbe bald scheiben-

«
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formig, bald 3-lappig, 3-zahnig oder.becherformig beschrieben ist, so handelt

es sich da weniger um konstitutionelle Unterschiede, als um Entwicklungs-

stadien: es weichen die Griffelenden in der YoUreife schwach voneinander

und legeo die schmal lippenformigen Narbenpartien offen.

Die ring- oder manschettenformige Umwallung der Narbe durch sub-

apikales GrifYelwachstum, welche fiir die Ericaceen bezeichnend ist, habe

ich bei den Diapensiaceen nicht beobachtet.

Wahrend der Fruchtreife verhalt sich der Griffel verschieden. Bei

Shortia soil er nach Maximowicz sich ablosen, doch ist dies Merkmal nicht

konstant; ebenso haufig bleibt er stehen.

Die lokulicide Spaltung der Kapsel reicht oft nur bis zu ihrem oberen

Drittel hinab.

Die Samenanlagen sitzen an sehr kurzem Funikulus. Sie sind dem

Plane nach anatrop, aber der Wulbung der Plazenta entsprechend meistens

mehr oder minder amphitrop, und gewinnen dadurch ein ahnliches Aus-

sehen wie die Ovula der Ericaceen. Ihr innerer Ban, bis vor kurzem

unbekannt, ist erst in jiingster Zeit durch Samuelsson^) bei Diapensia
|

lappanica untersucht worden. Von dieser Art habe ich kein geeignetes

Material erhalten konnen, auch von den librigen Gattungen ist es mir noch

nicht gelungen, alle notwendigen Stadien der Entwicklung zu beschaffen,

ich behalte mir aber vor, die jiingeren Zustande spater zu beschreiben.

Die befruchtungsreife Samenanlage habe ich bei Schixocodon soldaneUotdes

an Kulturexemplaren des Edinburgher Gartens untersucht, die ich Herrn

Prof. J. B. Balfour verdanke (Fig. 8). Der Embryosack ist normal. Vom

Nucellus sieht man nur noch Spuren. Schixocodon ware also nach der

Van TiEGHBMschen Nomenklatur zu den Transpari^t^es zu zahlen. Ein

Epithel um den Embryosack wird nicht ausgebildet. Eigentiimlich

ist das Integument durch die deutliche Differenziertheit zweier

Schichten: eine dunne innen und eine 3—4 Lagen starke auBen, Die

Entwicklung, die zu diesem Zustand (s. Fig. 8) fuhrt, habe ich, wie gesagt,

leider nicht sludieren konnen. Aber das fertige Stadium ^j macht den

Eindruck, als seien hier zwei Integumente fest vereinigt, als ent-

sprache diese Samenanlage dem U hergang zwischen bitegmischen

und unitegmischen Ovulis, den die Theorie annimmt^).

1) Siehe dariiber Einfiibrung S. 304 f.

2) An meinem weniger brauchbaren Material von Diapensia und Oalax sehe icn

im Prinzip denselben Bau des Inlegumentes. Samuelsson erwahnt nichls davon; seine

Fig, 8 c (S. 4 53) zeigt an der Samenanlage im Telradensladium ein massivcs Inte-

gument, an dem kein Gegensatz zweier Schichten bervortritt. Bei Fig. 8 e, der befrucn-

tungsreifen Samenanlage, ist in der kritischen Zone das Zellnelz nicht dargestelU.

Jurigere Stadien, welche die Anlage des Integumentes zeigten, bildet Verf. weder ab
- - X '

noch spricht er daruber. Das Verhalten bedarf also weiterer Untersuchung. *
*

3) Vgl. z. B. Coulter and Chamberlain, Morphology of Angiosperms (4 903) p. ^ •

>
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Hiernach bestehen gegeniiber den Ericaceen und den typischen Sym-
petalen sehr wesentliche Unterschiede. Denn alle die Hilfseinrich-

tungen zur Ernahrung der Makrospore und ihres Inhaltes, die bei jenen

so haufig vorkommen, die gerade fiir die Ericaceen durch A. Artopobus*)

geschildert wurden, sind bei den Diapensiaceen nicht vorhanden. Man be-

obachtet kein nahrendes Gewebe in der Gbalaza- oder Mikropylarregion,

es fehlt jede Andeutung eines den Embryosack umgebenden Epithels, es

entwickeln sich keine Haustorien. Scharf werden diese negativen Charaktere

bemerkbar, wenn man z. B. die unserer Familie gem genaherte Gattung

Clethra vergleicht; deren Samenanlagen stimmen in ihrer SuBeren Form

mit den Diapensiaceen liberein, aber ein machtiges, stellenweise zwei-

b L

Fig. 8. Schixocodon soldanelloides, Samenanlage im Langsschnitt. — Vergr. 330.

I'-

- h

Samen

zeigt nach Artopoeus 1. c. 344 die Reste zweier Haustorien.

Dieser Tatbestand laBt sich im Hinblick auf Fragen der Verwandt-

schaft also kurz dahin zusammenfassen, daB das Gynaceum in Zahl, Lage

und Ausbildung der Fruchtblatter, auch in der Form der Samenanlagen

dem der Bicornes gleicht, im inneren Bau dieser Samenanlagen aber er-

heblich davon abweicht. Letzter Umstand fallt stark ins Gewicht, und die
• #X «# ^ _ ft »

Wert
sie zu der Gestaltung des Ovariums und der Placenten korrelativ, sozusagen

kein selbstandiges Merkmal ist.

<) Uber den Bau und die Offnungsweise der Antheren und die Entwicklung der

Samen der Ericaceen. >Flora« XCII (1903) 309—3*5. — Dann neuerdings Samuelsson ic

Svensk Bot. Tidskr. VII. (^913), 97 ff.
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Der reife Samen^) ist in den deskriptiven Werken seiner Form nach

zutreffend beschrieben. Die Testa ist dem Bau des Ovulums entsprechend

an der Chalazaseite mehr oder weniger vorgezogen. Im Nahrgewebe wird

keine Starke beobachtet, seine Zellen enthalten Felt und Proteinsubstanzen.

Im Samen von Diapensia besteht der Inhalt des Endosperms groBtenteils

aus Proteinkristalloiden, welche seine zartwandigen Zellen zuletzt beinahe

ganzlich ausfuUen. Die Keimblatter des Embryo machen im reifen Samen

etwa ^4 bis etwas xiber Y3 seiner Lange aus.

H. E. Petbrsbn sagt [Medd. of Gronland XXXYI (1908) 146] von Dia-

pensia lapponicay >nach seinen Untersuchungen« miisse Befruchtung und

Embryobildung sicher oft lange nach der Pollination stattfinden. Naheres

teilt er nicht mit. Doch finde ich an einem gutfruchtenden Exemplar, das

am 30. Juli (a. St.) gesammelt ist, den Embryo im Samen bereits deutlich

entwickelt.

7. OeograpMsclie Verbreitung,

Fiir das Verstandnis des genetischen und geographischen Wesens der

Familie geben die drei monotypischen Genera, die zu ihr gehoren, den ge-

ringsten Ertrag. Sie alle bewohnen, wie bekannt, Erdraume von relativ sehr

kleinem Umfang. Auf das atlantische Nordamerika beschranken sich Galax

und Pyxidanthera. Galax lebt in Bergwaldern der siidlichen AUeghanies

sowohl in Mischwaldern wie in Nadelholzbestanden, und steigt dort bis

uber 1500 m aufwarts. Pyxidanfhera dagegen ist eine echte Pinebarrens-

pflanze, die auch weiter im Norden noch beheimatet ist und bis New

Jersey reicht.

An eine nahere Verwandtschaft der beiden Genera ist kaum zu denken.

Sie gehoren verschiedenen Zweigen der Familie an. Wiederum einen anderen

Ast vertritt der dritte Monotyp, Berneuxia. Diese Gattung ist asiatisch und

beschrankt sich auf den Ostabfall des tibetanischen Hochlands, der politisch

zur Provinz Sze chuan gehort, und zwar auf dem zwischen 29"^ und 31

n. Br. gelegenen, besonders artenreichen Abschnitt (Fig. 9). Berneuxia ist

eine kleine Pflanze, die an schattigen Felsen der Waldzone gesammelt wor-

den ist (Wilson am Wa shan). Morphologisch schlieBt sie sich zweifellos

an die formenreichere und weiter verbreitete Gattung Shortia an, ohne

doch in deren Bereich aufgenommen werden zu konnen.

Shortia gilt als ein vorzugliches Beispiel fur die Disjunktion sogenannter

»Tertiarpflanzenc. Die zuerst beschriebene nordamerikanische Art S. galor-

cifolia ist so lokal verbreitet^), daB sie erst etwa hundert Jahre nach ihrer

Entdeckung genauer bekannt geworden ist, als sie von Hyams in Nord-

Carolina (Mac Dowell County) wieder aufgefunden worden war. In disjunkter

Verbreitung bewohnt sie aber noch andere Teile des Alleghanie-Systems,

1

s.

\) Naheres bringt Samuelsson in Svensk Bot. Tidskr. VII (1913) 4 53 fif.
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White Water

Ct.) ist sie nachgewiesen.

An S. galacifolia scl 'flora

an. Die Verbreitung der Pflanze (Fig. 9) in Japan ist im einzelnen noch
\

genauer festzustellen. Es liegen viele Angaben and Belege dafiir vor, daB

sie auf Kiu shiu wie auf Hondo im Berglande heimisch ist; am haufigsten

fmdet sie sich in den Herbarien aus dem Gebirge Mittelhondos. Dort wird

-v/>

Fig. 9, Karte der Verbreitung der Diapensiaceen in Oslasien.

Sie in dichten Koniferenwaldern schon bei 600 m angetroffen, steigt aber

wohl bedeutend hoher hinauf. RbinI) nennt sie z. B. unler den Pflan-

zen
)
die noch oberhalb der Waldregion vorkommen

Dieser verbreitetsten Art von Shortia kommt tundifoUa am

nachsten, die zuerst »an Felsen hoher Berge* auf Yayeyama (= Ishigaki-

schima), einer der Liu-Kiu-Inseln, von Tashiro gefunden wurde, neuer-

dings aber auch auf Formosa selbst, im Berglande des Inneren, festgestellt

worden ist.

Mindestens ebenso siidlich wie die Heimat dieser insularen Species liegt

Hemsl. Ihr erst gefundener Standort istdas Areal Shoi'tia sinensis

<) Japan I., t. Aufl. p. Hi.

^y.
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rein geographisch betrachtet schon tropisch; er liegt sudostlich von Mongtse,

also am auBersten Siidrande des Hochlandes von Yunnan, bei etwa

1500 m u. M. ; sonst ist sie meines Wissens bisher nicht gesammelt wor-

den. Aber wir kennen die weniger zuganglichen Teile Siidchinas noch so

mangelhaft, daB es iibereilt wSre, ihr eine weitere Verbreitung absprechen

zu wollen. Sie steht in ihrer Morphologie den ubrigen Arten etwas ferner.

Schixocodon ist in Japan von Kiu shiu nordwarts bis zum sudlichen

Yezo bekannt (Fig, 9). REm^) gibt an, die Pflanze gehore zu den besonders

haufigen Arten des Hochgebirges und erscheine schon von 1600 m Hohe

an. >Nicht bloB in ihrer Blutenform« fahrt er fort, »sondern auch in

der Art des Auftretens erinnert sie lebhaft an Soldanella alpina^ indem sie

oft mit ihren schonen Blutenglockchen die abschmelzenden Schneeschram-

men umsaumt und bier im Spatsommer sich entwickelt, wahrend sie 500,

ja 1000 m tiefer bereits im Fruhling zur Bliite kommt.< Diese Angaben

treffen wohl mehr auf die siidlicberen Teile des Wohnbezirkes zu. Weiter

im Norden, z. B. bei Aomori, ist Schixocodon Waldpflanze; die Gattung

verhalt sich also auch in der Breite ibres vertikalen Areales ahnlich wie

Soldanella. Zusammengehalten mit den ubrigen geographischen Wesens-

zugen der Familie berechtigt uns diese Erscheinung zu dem SchluB, daB

Shortia und Schixocodon nicht von Hause aus Oreophyten waren, sondern

sich allmahlich an die Verhaltnisse boherer Berglagen gewohnten. Wichtig

zu bemerken ist, daB dies bei Shortia nur in Japan geschah: auf diese

Weise reiht sich Shortia uniflora nebst Schixocodon den wenigen Oreo-

phyten Japans ein, die dort autochthon sind.

Im Gegensatz zu diesen Erzeugnissen Japans besitzt die bekannteste

Gattung der ganzen Familie, Diapensia^ offenbar keine Vertreter mehr in

subtropischen oder temperierten Waldgegenden, findet vielmehr ihre Ent-

faltung erst auBerhalb der Waldgrenze. Dies weiB man lange von Dia-

pensia lapponica^ aber es gilt ebenso fiir ihre Verwandten. Auch in ihren

edaphischen Anspriichen stimmen alle vier Arten von Diapensia^ die wir

jetzt kennen, anscheinend nahe liberein: sie sind oligotroph. Im Hoch-

gebirge Yiinnans, wo einstweilen bei etwa 251/2" die Siidgrenze des Gattungs-

areales anzunehmen ist, wachst D. BuUeyana an exponierten Felsrandern

und auf humosen BlOcken des Tsang shan liber Tali, bei 3000—4000 m. I

Dort enldeckte sie Dklayay; er sagt von ihr »tapisse les rochers de granit*;

eben dort traf sie wohl auch G. Forrest. In dessen sehr reichen Samm-

lungen von der Li kiang-Kette fehlt sie, wird also den Kalkfels, der dort

vorherrscht, meiden. Denn auch im Hochgebirge von Sze chuan steht an

den Fundorten der D. puiyurea Urgestein an. Da Pratt, Souufi und Wilsow

alle die Pflanze aus Huhen von 3000—4500 m mitbrachten, durfle sie

wenigstens vom Tung ho nordwarts bis Tatsienlu nicht selten sein; auch

4) Japan L 2. Aufl. p. 24 4.
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welter westlich, bei A tun tse, ist sie von F.K.Ward an Felsen von
1

4250—4575 m festgestellt worden. Ahnliches gilt von dem Vorkommen
der D. Mmalaica in Sikkim; auch sie tritt etwa bei 3000 m auf und
reicht nun mindestens bis 4000 m; denn in dieser Hohe gibt sie Kings

Sammler >in Massen an Felsen « an. In Anbetracht der geringen Kennt-

I
nisse, die wir von der Flora der Gebirge zwischen Sikkim, Osttibet und
Sze chuan im allgemeinen und ihrer hochsten Zonen im besonderen haben,

geht die Erwartung kaum zu weit, daB das Areal von Diapensia am
Sudostrande Hochasiens nicht so disjunkt ist, Wie es jetzt aussieht, son-

dern sich spater als ein ziemlich ausgedehntes, wohl vom 85. bis zum 105;

Langengrad reichendes erweisen wird.

Die bedeutende Erweiterung, die in neuester Zeit unsere Kenntnis von

Diapensia gewonnen hat, bringt in mancher Hinsicht die beiden friiher

bekannten Spezies Z). Jiimalaica und D. lapponica in naheren Zusammen-
hang miteinander und fiigt die Gattung im ganzen an die iibrigen Genera

der Familie besser an. Zugleich ist Diapensia in die lange Reihe der

Genera eingetreten, die in den Hochgebirgen des sudostlichen Hochasiens

ihre vielseitigste Entfaltung finden. Und zwar deutet das Wesen der Merk-

male der dort vertretenen Spezies wie so oft ihre phyletisch ursprung-

lichere Stufe an. Nicht mehr die altbekannte Diapmisia lapponica er-

scheint als der Reprasentant der Gattung, sondern die Formen aus dem

chinesisch-tibetanischen Grenzgebiet, mit ihren Staminodien, ihrer mannig-

fach gefarbten Krone, ihrer offenbar grofieren Polymorphie. Jenes Gebiet

wurde Francbet das > foyer* des Genus genannt haben, aus dem D. lap-

ponica mit ihrer circumpolaren Verbreitung, zunachst theoretisch, abzu-

leiten

J-

,

L

h

C

u Ll

P

ware.

Wie fugt sich nun tatsachlich das Wohngebiet der Diapensia lapponica

Ian das ihrer eben besprochenen oreophilen Verwandten? Dies wird ersicht-

ich aus Taf. VII. Das Areal hat vieles gemeinsam mit dem anderer Glazial-

pflanzen. Es bedeckt zunachst einen Gircumpolargurtel vom 65." bis zum
74. ** annahernd vollstandig. Nur in Sibirien wird die Art uber grOBere

Raume hin nicht angegeben ; z. B. fehlt sie in Kurtz' Liste der arktischen

Ob-Flora'), und ebenso in Fr. Schmidts Florula jenisseensis arctica 2). Auch

aus dem Taimyrland kenne ich keinen Nachweis. Wie weit sich dies Fehl-

gebiet ausdehnt, ist bei den Liicken der Erforschung vorlaufig nicht zu

sagen, auch enthalten die russischen Quellen vielleicht Material, das mir

nicht zuganglich war. Unsicher ist ferner, ob das Areal irgendwo uber

den 74.° hinaus nach Norden reicht; zwei Angaben derart, Gape York im

nordwestlichen Gronland, und Discovery Harbour in Grinnell-Land, bedurfen

<^er Bestatigung.

<) Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg. XXI. Berlin 1879, S. 26 ff.

2) Memoir. Acad. Imp. sc. nat. Petersbourg 7. ser. XVIII (1872) S. 73 ff.

I"
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Sehr bedeutend dagegen sind die meridionalen Auszweigungen, die teils

mit dem Hauptareal zusammenhangen, teils davon disjunkt sind. Der

engste Zusammenhang besteht noch heute im nordostlichen Asien; da

reicht das Areal von Kamtschatka her auf den hohen Bergen Japans merk-

wiirdig wait nach Siiden. Denn am Ontake (36.^) wachst Diapensia zu-

sammen mit kleinen Ericaceen-Strauchern, wie Cassiope^ und wird vielleicht

auch noch weiter sudwarts zu finden sein, da sie noch am Halla shan auf

Quelpart (31 Y^^) gefunden wurde. Die Verbreitung im Binnenland ist leider

noch recht unvollstandig bekannt. Im westlichen Eurasien geht Diapensia

am Ural und in den skandinavischen Gebirgen relativ weit siidwartSj scheint

dort aber noch in Zusammenhang mit der arktischen Domane zu bleiben.

Die postglaziale Verkleinerung des Areals wird bier durch das fossile Vor-

kommen der Art in Schonen bewiesen, Im Kaukasus und in den Alpen

fehlt bekanntlich jede Spur von Diapensia. Dagegen ist im nordostlichen

Nordamerika das Areal wieder weit sudwarts vorgestreckt (bis 44^). Es

findet dort sein Ende mit mebreren Exklaven in auffallend niedrigen Lagen,

schon bei nicht viel uber 1000 m, die offenbar glazialen Ursprungs sind:

Catahdin, Saddleback, White Mts., Green Mts. Anderseits dehnt sich Dia-

pensia im pazifischen Nordamerika wieder merkwiirdig wenig aus und

fehlt dort anscheinend iiberall siidlich vom 58.° n. Br.

Von Bedeutung ist die Frage, ob bei Diapensia zwischen dem indo-

sinischen Arealstuck und dem umfangreichen Reste gegenwartig noch kon-

tinuierlicher Zusammenhang besteht, Allem Anschein nach ist dies nicht

der Fall. Witimgebiet, ist Diapensia

alien Randgebirgen des Han-hai bis jetzt unbekannt; und dort miiBte sie

wachsen, um von Sze chuan zu Transbaikalien einerseits, Quelpart ander-

seits Brucken zu gewinnen. Naturlich ist es nicht ausgeschlossen, daB

solche vermittelnde Standorte noch gefunden werden. Jedenfalls aber bleibt

zu bedenken, daB diese Gebirge wahrend der quartaren Austrocknung jener

Gegenden fur oligotrophe Gewachse immer weniger giinstig wurden, und

daB Starke Arealverluste mit den geohistorischen Vorgangen verknupft sein

muBten. Damit ware die Seltenheit oder Abwesenheit von Pflanzen, wie

Diapensia^ hinlanglich geklart, und stande der Anknupfung der arktischen

Spezies an ihre siidlichen Gattungsgenossen nicht im Wege. In der Tat

zeigen eutrophe Formen diese Han-hailiicken nicht und bieten noch heute

zusammenhangende Areale, soweit der Stand des gegenwartig Erforschten

uberhaupt von solchen zu sprechen erlaubt^). Ein gutes Beispiel dafur gibt

Koenigiaj die in ihrem Areal sonst viele Ahnlichkeiten mit Diapensia auf-

zuweisen hat.

Im ganzen deulet das Areal der Genera auf sehr hohes Alter: die

I) So noch z. B. Coulter und GHAMBEHLAm in ihrer Morphology of Angiospernas
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drei slenotopen Monotypen, die Lokalisierung der beiden sich so nahe
stehenden Shortia auf Japan und ein begrenztes Gebiet des atlantischen

Nordamerikas, die Verteilung der Shortia-Avien auf die heute getrennten

Stucke des ostasiatischen Gebietes und die einzelnen Abschnitte des japa-
nischen Inselbogens, ihr Vorkommen in der an konservativen Endemiten so

reichen Waldzone Ostasiens: alle diese Tatsachen zeigen, dafi ihr Areal

schon vor der Bildung der heutigen Landumrisse bestand. Gleichzeitig be-

leuchten sie die Frage, wie die Familie als genetisches Element der heutigen

Flora zu bewerten ist. Im Hinblick auf die zuerst entdeckte und am besten

bekannte Art hat man sie wohl als >arktische Familie* bezeichnet^). Dies

ist rein geographisch eine ganz unhaltbare Auffassung, Wie sich phyle-

tische Erwagungen dazu stellen, soil der nachste Abschnitt erurtern.

8. Grliederung der Familie.

Die von A. Gray gegebene Umgrenzung der Familie ist von Maxi-

Mowicz und alien Spateren angenommen worden, Weniger Einklang herrscht

liber die Fassung der Gattungen; mir scheint aber auch bier der Yer-

such von A. Gray das richtige zu trefTen. Ich mochte namentlich gegen-

liber Baillon (Bull. Soc. Linn. Paris 934) an der Sonderung von Shortia^

Schixocodon und Berneuxia festhalten. Denn wenn man alle drei ver-

^inigt, wird es schwer. Diapensia zu trennen; ja selbst GalaXj die ja

zweifellos weiter absteht, wird dann schlecht defmierbar. Die wesentlichen

Merkmale von Shortia, Schixocodon und Berneuxia treten bei jeder von

ihnen in bezeichnenden Kombinationen auf:

Blaltrand

Inflorescenz

Krone und Andr5ceum
Petala .

'Berneuxia

gekerbt gezahnt ganz

Einzelbliite Traube

zulelzt hoch verwachsen
\

beinane frei
\

gekerbt oder gelappt
,

ganz

Staminodien
i meist herzformig 'schmalzungcnfdrmig

Man sieht: nimmt man hier Verschmelzungen vor, so wird man stets

gegen die Natur verstoBen. Soil der Grad der Beziehungen beurleilt wer-

^en, so muchte ich annehmen, daB Berneuxia den beiden iibrigen ferner

steht; die Verkoppelung dieser Berneuxia mit Shortia allein, wie sie

Franchkt vornahm, ist als ganz unbegrundet also abzulehnen.

Verschieden haben die Autoren endlich die Unterableilungen der

Familie gefaBt. A. Gray (Ann. sc. nat. Botan. 6. ser. VII [1878J 176 fT.)

^atte zwei gleichwertige Hauptgruppen : die Diapendeae und Galaciiieae;

Tisieae ensieae

*) So noch z. B. Coulter und Chamberlain in ihrer Morphology of Angiosperms

<'903) S. 268.

21*

m



t?

324 L. Dlels.

Schixocodoneae. So viel ich sehe, hat er darin keine Gefolgschaft gefunden.

Bentham und Hooker trennen vielmehr die Diapeiisieae (mit Pyxidanthera

und Diapensia) von den Oalaeineae (mit alien librigen). Drude in Nat.

Pflanzenfam. IV (1889) p. 81 schlieBt sich diesem Verfahren an. Auch

Baillon halt daran fest, wobei er librigens jene beiden Gruppen koordiniert

als Unterabteilungen der Ericaceen auffiibrt. Trotz dieser Einigkeit bedeutet

auch diese herrschend gewordene Abweichung von A. Gray einen Riick-

schritt. Will man die Diapensiaceen liberhaupt in Unterabteilungen gliedern,

so muB man Gray folgen und nicht den Spateren. Denn daB seine Zwei-

teilung der Familie das Naturliche trifft, ist durch die neuerdings bekannt

gewordene Merkmalsbereicherung von Diapensia erwiesen worden, Diese

Bereicherung laBt Grays ^^ Eudiapensieae €
^ die >Diapensieae ^ aller neueren

Autoren, an die Kerngruppe der Familie, die bei Shortia liegt, offenbar

naher heran kommen^ bestatigt also die Zusammengehorigkeit des Komplexes.

Bisher wurde das Fehlen der Staminodien fur diese Diapensieae stark be-

tont; es tritt in alien Schlusseln auf. Ich konnte jedoch, wie oben schon

erwahnt, feststellen, daB dies Merkmal nicht durchgreift. Zwei Arten der

Hochgebirge an den Grenzen von China und Tibet besitzen die epipetalen

Staminodien wie jene Shortia-'AhuMchen (s. Fig. 7 i^, S. 315). Sie treten

innerhalb der Gattung in wechselnder Kombination mit den iibrigen spe-

zifischen Merkmalen auf, wie folgende Ubersicht der bekannten Arten ver-

anschaulicht.

I. Staminodien vorhanden. Spaltoffnungen nur unlerseils.

a, Bluten gelb. Staubfaden am Grunde ge5hrt-

verbreitert. Kronr6hre bis 8 mm lang . . . D. BuUeyana Forrest

b. Bluten purpum. Staubfaden nicht verbreitert D. purpurea Diels

II. Staminodien fehlend. Staubfaden nicht ge5hrt.

a. Bluten purpurn. Spaltoffnungen beiderseils D. himalaica Hook, f, el Thorns.

b. Bluten weiB. Spaltoffnungen nur unterseits T). lapponica L.

Daraus ergibt sich der SchluB, daB diese Staminodien auch bei Dia-

pemia zum Merkmalsgut gehuren, daB ihre phanotypische Abwesenheit

nicht einmal auf wirklichem Verlust zu beruhen braucht. In Anbe-

tracht ferner des epharmonischen Gharakters der vegetativen Merkmale (vgl-

S. 308 f.) hat der Systematiker also alle Veranlassung, zwischen Diapensia

samt Pyxidanthera und den Schixocodoneae A. Grays recht enge verwandt-

schaflliche Beziehungen anzunehmen.

Demgegeniiber muB man bei Oalax eine groBere systematische Selb--

standigkeit anerkennen. Sie pragt sich klar im Androceum aus. Schon

die starkere Individualisierung des Synandriums verdient beachtet zu wer- i

den, sie lieBe sich hochstens als Steigerung der bei Berneuxia vorliegenden

Struktur verstehen. Noch schwieriger aber ist es, den Antherenbau auf

das Muster der Familie zuruckzufuhren ; er allein sichert Oalax einen Platz

fur sich. Die heutigen Kenntnisse verlangen also eine Ruckkehr zu A. Gbats

1

f

I

i

t

k



^

F

'J,

+1^

h L

X'

^
#^ ^

Diapensiaceen-Studien. 325
m

Einteilungsprinzip, zu einer Anerkennung seiner Oaladneae und Diapensieae.

Dagegen scheint es nicht mehr geboten, diese Diapensieae weiter zu glie-

dern. Denn Diape?isia und Pyxidanthera sind konvergente Genera, nicht

wirklieh Nachstverwandte. In der Reihenfolge der Gattungen durften sie auch

nicht, wie bei Gray, am Anfang, sondern am Schlusse stehen, wie gleieh

naher zu erortern ist. AIs linearer Ausdruck der Bezeichnungen entsprachen

also folgende zwei Reihen den gewonnenen Ergebnissen:

I. Oalaceae: Galax.

II. Diapensieae: Berneuxia — Sko?'tiay Schixocodon — Diayensia

Pyxidanthera.

Uber die phylelischen Beziehungen der Genera laBt sich aus

diesen systematischen Verhaltnissen und aus ihrer geographischen Ver-

breitung etwa folgendes festsetzen.

Der Grundstamm der Familie war gleieh vielen arktotertiaren Stammen

friiher vielleicht liber die Nordhemisphare weiter verbreitet und reicher

entfaltet; gegenwartig aber beweist er nach Analogie so zahlreicher Ver-

treter dieses Elementes nur noch in Ostasien und im atlantischen Nord-

amerika eine gewisse Entwicklung. Im amerikanischen Anteil zeigt sich

in Oalax eine im AndrOceum eigentiimlich progressive Gattung und neben

ihr eine <S^/-^wi-Spezies, die den Verwandten Ostasiens ebenso nahe stfeht

wie etwa Menispermum canadense dem M. dahuricum, oder das amerika-

nische Liriodendron dem chinesischen; gerade dadurch zog sie ja die

Aufmerksamkeit A. Grays auf sich. AuBerdem besitzt der Oslsaum Nord-

amerikas die Gattung Pyxidanthera, die gleichmaBig in den vegelativen

Organen wie in den Bluten als progressive Reduktion erscheint. In Ost-

asien ist die noch so enge Beruhrung des racemOsen und des unifloren

Typus (in Schixocodon^ Berneuxia — Shortia) bemerkenswert: bei Schixo-

codon kommen mitunter beide nebeneinander vor. Das von vielen alter-

tumlichen Formen der Tertiarflora bewohnte Grenzgebiet von Sze tschuan

und Tibet enthalt die monotype Berneuxia^ in der man nach der beinahe

choripetalen Blute vielleicht die ursprunglichste der lebenden Diapensiaceen

sehen mOchte. Dies sind also starke primitive Zuge im ostasiatischen An-

teil. Anderseils aber bietet er auch wichtige Progressionen :
auf seinen

Hochgebirgen vollzieht sich bei Diajiensia die Verkiimmerung und giinzliche

Ausschaltung des inneren Staubblattkreises, eine Parallelentwicklung also

zu der Genese der amerikanischen ryxidanthera. Dabei ist es besonders

zu beachten, daB die in der Blute anscheinend konservaliveren Arten dem

sudlichsten Teil dieses Gebirgslandes eigentumlich sind, den Kelten von

Sze chuan und Yunnan. Ihre Wohnstatten fallen damit in jenes Gebiet,

>u dem auch bei anderen Gruppen ein besonderer Reichtum an phyletisch

bedeutsamen Typen sich nachweisen laBt.

Nach der Lage der heute dort bekannlen Arealstucke (s. Fig. 9, S. 319)
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muB erwartet werden, daB in dem gesamten, groBtenteils noch uner-

forschten Gebirgsland zwischen Sikkim und dem Mekong Diapensia-Avten

vorkommen. Wenn dariiber mehr ermittelt sein wird, werden auch die

Beziehungen der gegenwartig bekannten Formen noch klarer hervortreten

und besonders iiber das Schwinden der Staminodien genauere Aufschliisse

zu erhalten sein. Doch laBt sich heute schon festsetzen, daB die allbekannte

Diapensia lapponica in diesen indosinischen Gebirgen ihre phyletischen

Wurzeln hat. Der oft vertretene Gedanke, dergleichen subarktisch-oreophile

Genera aus den Polargegenden herzuleiten, findet hier in der phyletischen

Systematik entscheidenden Widerstand. Es ist nicht annehmbar, daB eine

staminodienlose Form auf die Hocbgebirge siidlicherer Breiten vorgedrungen

sei und dabei Staminodien gewissermaBen riickerworben babe, wenn diese

Staminodien zum Wesen ihrer Verwandtschaft gehuren. Wohl aber wird

der umgekehrte Weg der Ausbreitung bewiesen, denn er ist nicht nur der

morpbologiscb belegte, sondern auch der ukologisch verstandliche. Bin

phyletisch so eindeutiger Fall wie die Herleitung der zirkumpolaren Dia-

pensia lapponica aus einem indosinischen Formenkreise bietet sich nicht

haufig, er ist daher von besonderer Bedeulung. Denn er gibt einen Bei-

trag zur genetischen Analyse der heutigen Arktisflora. Entgegen

Hookers unhaltbaren Ideen hat Christ schon 1866 auf die Bedeutung des

no^dlichen Asiens als des Stammlandes von > Glazialpflanzen « hingewiesen. Aber

es wird immer klarer, daB von vielen der wahre Ursprung nicht so weit

nordlich liegt, wie man gewohnlich annahm, daB nicht allein im Altai-

system die Produktion lag — so wichtig auch seine Mittlerrolle gewesen

sein mag — , sondern daB fiir viele Elemente der Ausgangspunkt ihrer

zirkumpolaren Verbreitung noch weiter entfernt lag, am sxidlicben Rande

Hochasiens namlich, wo sie mit temperierten und subtropischen Ver-

wandten noch heute in Zusammenhang stehen.

Die Diapensiaceen als solche sind also nicht mehr als eine *arktische«

Familie zu betrachten. Die meisten ihrer gegenwartig lebenden Vertreter

gehoren zum Unterwuchs subtropischer oder temperierter Somraerwalder

und verbalten sich geographisch-genetisch nicht anders als viele Holz-

gewiichse dieser selben Walder. Die okologische Ausstattung der Familie

gestattete ihr, oreophile Formen abzugliedern, und von diesen ist erne

Art zur zirkumpolaren Arklispflanze geworden. Diese Vorgange haben ihre

Parallelen: man denke an manche Primulaceen, an Swertia-Pleuivgy^^

Oder an Pedicularis.

9. Verwandtschaft.

Die Geschichte der systematiscben Beurteilung der Gattung Diapensia

stellte A. Gray dar, als er 1870 der Familie die heute anerkannte Begren-

zung gab. Dort spricht er sich gegen die von Don und anderen ange-

noramene Verwandtschaft der Diavensiaceae mit den PoUmoniofieae aus.

V.4
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Er hebt die Unterschiede der beiden Familien hervor^), die er als wesent-

ica

ceae stimmen, somit Stiitzen geben fur die Anscbauung von Endlicher^

Hooker (und vielen Spateren), die Diapensiaceen seien mit den Ericaceen

nahe verwandt. Gray teilt diese Ansicht nicht. Bei den Diapensiaceen seien

die Staubblatter auf der Korolle inseriert slatt neben ihr, es fehle ihnen

der hypogyne Diskus, »die indusiate Narbe, die Pollentetraden usw.« Er
weist darauf bin, daB sie diese Mangel auch von DipUirche scheiden, in

derHooker 2] einen Ubergang von Diapensia zu Loisehuria hatte sehen wollen.

Die Eigentiinilichkeit von Biplarche^ die an Diapensia erinnert, liegt

in der Insertion der iiuBeren Staubblatter am Tubus, dadurch weicbt sie

in der Tat von dem Branch der Ericaceen ab; sie verdient in mancher

Beziebung noch naber untersucht zu werden. Aber abgeseben von den

Punkten, die Gray schon hervorbob, ist auch das Verhalten der inneren

Staubblatter anders als bei den Diapensiaceen; und bei diesen wiederum

kOnnen wir auf die Bindung von Korolle und AndrOceum nicht mehr so

viel Wert legen, als man fruher tat; eine nabere Beziebung zwischen

Diplarcke und Diapensiaceen erscheint also nicht annebmbar.

Seit A, Grays Diapensiaceen-Arbeiten hat sich die Kluft zwischen den

Ericaceen und Diapensiaceen noch erweitert. In anatomischer Beziebung

bestehen wenig Berubrungspunkte^), Besondere Nebenzellen um die Sto-

mata fehlen den Diapensiaceen. Ebenso sind Haarbildungen in der Vege-

tationsregion bei den Ericaceen bekanntlich haufig und mannigfach, bei den

Diapensiaceen zeigt nur Pyxidanthera eine teilweise Behaarung der Blatter.

Nach Grevel fehlen den Diapensiaceen ferner die sekundaren Markstrahlen,

und die Perforation der GefaBzwischenwande ist meist einfach, selten leiter-

urmig.

In der Blute ist, neben der typisch penlameren Pentazyklie, der

Bau der Fruchtblatter sehr ubereinstimmend. Aber statt der haufigen

(ob durchgreifenden?) Obdiplostemonie der im Androceum dizyklischen

Ericaceen herrscht bei den Diapensiaceen Diplostemonie mit Reduktion des

epipetalen Kreises. Auf die tiefliegenden Unterschiede im Bau der Anthere

und der Samenanlage wurde bereits oben eingegangen ; hier lassen sich die

Merkmale der Diapensiaceen kurz bezeichnen als minder spezialisierte Bil-

dungen: sie zeigen in der Anthere nichts von den eigenartigen Zugen der

Ericaceen, in der Samenanlage nichts von den bei den Sympetalen so ver-

t>reiteten Komplikationen. Nehmen wir dazu das Schwanken in der Ver-

einigung der Blumenblatter bzw. von Korolle und Androceum, so ergibt

sich, daB die Diapensiaceen mit Recht zu den primitivsten Sympetalen ge-

*) Samuelsson erweitert noch diese Diskussion und bestdrkt Grays Ansidit. Svensk

Bot. Tidskr. VII (<913) <57 f.

2) Kew Journ. Bot. VI. 382.

3] Vgl. Grevel in Bot. Centralbl. LXIX (1897) <07-410.
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ii

rechnet werden, daB aber ihre Verwandtschaft zu den heute leben-

den Bicornes gering ist^]. Grays wenig beachtete Einwande gegen

diese Verwandtschaft werden durch unsere Ergebnisse noch wesentlich ver-

mehrt und gestarkt. Wir wissen jetzt, die Familie ist den Ericaceen

durchaus nicht *quam maxime affinis<, wie Bentham-Hooker meinten (Gen.

PI. II. 2, 619), Oder gar davon > inseparable*, wie es Baillon schien (Bull.

Soc. Linn. Paris 934). Wohl konnen wir sagen, die Diapensiaceen ent-

stammen einer Gruppe, der moglicherweise auch die Ahnen der Ericaceen

und die der Pirolaceen angehorten. Aber ihre eigene Entwicklung hat sich

auf anderen Bahnen voUzogen, sie sind zur Oligomerie des Fruchtknotens

und zur Schwachung der inneren Staubblatter gelangt, haben aber im Bau

der Sporangien beider Geschlechter den wohl hergebrachten Typus bewahrt.

In dieser Hinsicht ahnein sie den Primulaceen. Aber es ist klar, daB

daraus noch keine wirkliche Verwandtschaft mit ihnen zu schlieBen ist.

Ebensowenig laBt sich dazu die habituelle Ahnlichkeit verwerten, und die

Dinge, die Drude (Bot. Zeit. 1874, 342 f.) in dieser Richtung geltend macht,

kommen nicht auf gegen die Eigenart des Ovariums der Primulaceen: da

darf man kaum von Verwandtschaft sprechen. Wohl aber kann man be-

haupten, daB Primulaceen und Diapensiaceen etwa auf gleicher Stufe stehen,

auf der breiten Stufe namlich, die von der Choripelalie aufwarts zu fuhren

beglnnt.

Die Frage, an welcher Stelle des Choripetalen-Systems ein AnschluB

der Diapensiaceen gegeben ware, ist bisher nicht erortert worden. A. Gray

hat bei der Kritik ihrer Verwandtschaft mit Geschick die negativen Ziige
i

herausgehoben, aber keine positiven Daten vorgebracht

Die neueren Phyletiker knupfen gewohnlich Beziehungen zwischen den

Bicornes und den ParietaUs^ wobei Clethra und ihre Verwandten eine

vermittelnde Rolle spielen. Die Diapensiaceen brauchen aus den darge-

legten Grunden an diesen Beziehungen keinen Anteil zu haben. Rein dia*

grammatisch lassen sie sich wohl mit manchen Ochnaceen vergleichen, aber

bei der grundlichen Verschiedenheit der Vegetationsorgane ist eine Stammes-

verwandtschaft kaum annehmbar. Eine solche mOchte ich vielmehr mit

allem Vorbehalt bei den Saxifragaceae vermuten. Deren groBe Vielge-

staltigkeit erlaubt viele Merkmale der Diapensiaeeae anzuknupfen. In

den vegetativen Organen, dem Bliiteneinsatz, der Kelchprafloration, in den

Zahlenverhaltnissen der Blute, dem Wesen der Staubblatter, in der Aus-

bildung der Plazenten nnd dem auBeren Bau des Samens besteht viel Ann-

i) Zu dem gleichen Ergebnis komnit soeben G. Samuelsson in Svensk Bot. Tidskr.

VII (1913), S. 157: >Ich glaube daher, daC man zu dem SchluC getrieben wird, daB

man die Diapensiaceen aus keinem jetzt lebenden BVcorwes-Tipus ableiten kann.* S. 158:

>halte ich es fur das zweckmaCigste, daG man sie vorlaufig in der JBwrorwe5-Reihe

stehen laBt. Sie nehmen aber hier eine viel isoliertere Stellung ein, als. man bis jelzt

an^enommen hat«.
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lichkeit. Einfach botrytische Blutenstande kommen vor. Der Diskus ist

ja gewohnlich ausgepragt, fehlt aber z. B. bei Bergerda. Ausfall eines

Staubblattkreises ist nicht unbekannt. Die Griffel sind kommissural bei

Lepuropetalum
] die Frucht offnet sich loculicid bei Pamassia u. a. Die

Korolle und die am Grunde schwach verwachseiien Staubblatter von Lev-

tarrhena erinnern stark an Berneuxia Shortia

und Schixocodon findet ihr Seitenstuck bei mehreren Saxifrageen. DaB
endlich Sympetalie bei gewissen Saxifragaceen vorkommt, ist bekannt.

Wenig Anhaltspunkte liefert der innere Bau der Samenanlage und ihre

Entwicklung. Denn nach den Untersuchungen von van der Elst^) ver-

halten sich die Saxifragaceen sehr ungleich. Wahrend die Saxifragoideae^

Bibesioideae und Fraiieoideae bitegmische Ovula mit slarkerem Nucellus

besitzen, ist bei Parnassia der Nucellus nur schwach. Bei den Hydran-

geoideae und Escallonioideae ist nur ein Integument vorhanden und auch

Philadelphns hat einen schwachen Nucellus, dessen dickes Integument

innen ein Epithel bildet, sich also offenbar sehr >synipetaloid« verhalt.

Nach den vorliegenden Angaben gehoren die Saxifragaceen zu den

Familien mit Endosperm durch freie Zellbildung, wahrend bei Diapensia

nach Samuelsson die (ja auch bei den Bicornes herrschende) sukzessive

Zellteilung statthat. Welche phyletische Bewertung alJe diese DifTerenzen be-

anspruchen, durfte aber eine gegenwartig noch nicht spruchreife Frage sein.

Ubersicht.

1. Die Blattbildung der Diapensiaceen entspricht der Periodizitat

des Klimas ihrer Standorte.

2. Die Bildung der Blutenhulle zeigt einen abgestuflen Ubergang

von voUiger Ghoripetalie zu vOlliger Sympetalie.

3. Typisch haben die Diapensiaceen ein diplostemones AndrOceum,
dessen innerer Kreis oft staminoid, sellen ganz unterdruckt wird.

4. Die Samenanlage ist einfacher gebaut als die der typischen

Sympetalen. Nahrendes Gewebe in der Chalaza- und Mikropylarregion

fehlt, ein Epithel um den Embryosack ist nicht vorhanden, Haustorien

werden nicht entwickelt. Das Integument scheint zwischen dem der bi-

tegmischen und dem der unitegmischen Ovula zu vermitteln.

5. Geographisch und phyletisch erscheinen die Diapensiaceen

nicht als arktische, sondern als tertiiir-boreale Familie. Heute haben sie

nur in Nordamerika und Ostasien noch eine gewisse Formenzahl bewahrt.

In den Gebirgen Ostasiens haben sie echte Oreopbyten erzeugt, von denen

die arktisch - circumpolar gewordene Diapensia lapponica morphologisch

und geographisch herzuleiten ist.

1) Bijdrage tot de Kennis van de zaadknopontvikkeling der Saxifragaceen. Utrecht

<909. ich sah nur ein Referat im Bot. Cenlralbl., das Original war inir unzuganglich.

{i .
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6. Die Diapensiaceen stehen an der Grenze von Archichlamydeen und

Sympetalen. Von den Bicornes sind sie vielfach verschieden, und mit

ihneri, wie auch G: Sahdelsson annimmt, hochstens sehr enlfernt verwandt.

Phylelisch finden sie vielleicht AnschluB bei den Saxifragaceen^

7. Innerhalb der Familie sind als Tribus zu trennen die Galaceae.

nur mit GalaXj und die Diapeiisieae mit den librigen Gattungen. Von

diesen ist Berneuxia relativ urspriinglich, Diapensia und Pyxidanthera

sind am weitesten fortgeschritten*

*r

Erkiarung von Tafel VII.

Die ausgefiihrten Kreise • geben die Standorte an, von welchen mir Herbar-

rnaterlal vorlag; die O bedeuten Standorte, die in der Literatur angegeben werden.

* ^ Wichtigste Literatur.

H. BAiLtoN, Remarques sur les Galacees. — Bull. Soc. Linn. Paris 933 (<89<}. <>

Histoire des plantes XI (1892) 156—159; 208—210.

G. Benthah et J. D. Hooker, Genera plantarum II. 2 (1876) 618—621,

0. Drude in Engler-Prantl Natiirl. Pflarizenfam. IV. 1 (1889) 80—84 und seine friiheren,

dort S. 81 zitierten Schriften.

^ensiaceae Proc. Amer. Acad. Arts. Sc. VII

2*3-47 (1870). » - b

Note sur le Shortia galacifolia et revision des Diapensiacees.

Bolan. 6 ser. VII (1878) 176 ff.

Ann. Sc. nat.

W. Grevel, Anatomische Untersuchungen iiber die Familie der Diapensiaceae

Centralblatt LXIX (1897) 257 IT. • ^

Maximowicz in Melang. biol. de PAcad. St. Petersbourg YIII (1871) 18—21.
(}. Sa¥uelsson, Studien iiber die EntWickelungsgeschichte deJr Bluten einigei

Typen. — Svensk Bol. Tidskr. VII. 148—159. Stockholm 1913.
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Monographische Cbersicht der afrikanischen Aspilia-Arten.
-^^

Von

Reno Mnschler.
^ 4

Mit < Figur im Text.

Die Arten der Gattung Aspilia gehoren zu den weitest verbreiteten

Kompositen der afrikanischen Flora. Fast in alien Formalionen spielen sie

eine nicht unwesentliche Rolle. Ihre leichte Anpassungsfahigkeit lieferte

emer groBen Variabilitat innerhalb der einzelnen Arten den fruchtbarsten

mit einigen benachbarten Gattungen be-Boden. Ihre groBe Ahnlichkeit

gunstigte eine Verwechslung mit deren Arten ungemein, so daR in dieser

Hinsicht viele Irrtumer Eingang in die Systematik fanden. Da viele Arten

"ur m einem Herbarium vertreten sind und man, bei Ermangelung der

'-'Hginale auf deren Beschreibung angewiesen war, konnte eine starke Be-

reicherung Die DifTerenzierung der ein-

zelnen Spezies ist eine keineswegs stark ausgepragte. Zursicheren Diagnoslik

1st eine Analyse stels erforderlich, da die habituellen Unterschiede oft zu

nainutiOs und zu wenig konstant sind. Das Bedurfnis einer eingehenderen

Durcharbeitung dieser Gruppe lag also sehr nahe. Wenn bei diesem Ver-

suche Ansichten fruherer Forscher eingeschrankt werden muBten, so kann
man hieraus nicht, wie dies so gern und haufig geschieht, den anderen

Gelehrten einen Vorwurf von »Fluchtigkeit« machen, sondern man hat in

Betracht zu Ziehen, daB ihnen teils unzureichendes Materia! vorlag und daB
sie andererseits ihre »Bestinimungen« nicht fur die Veruffentlichung gegeben

fatten. Aus diesem Grunde habe ich derartige unpublizierte Angaben auch
nicht erwahnt und »verbessert«, da ich ein derartiges Vorgehen fur einen

Unfug halte, den man sich und anderen ersparen soUte! Da die Artum-

grenzung stets mehr oder minder eine Empfindungssache ist, mussen bei

Durcharbeitung auch kleinstef Gruppen Bestimmungsschlussel gegeben wer-

ersichtlich ist.

der

Wie wesentlich solche Glaves sind, mag auch die vorliegende Arbeit

- -\
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erweisen, deren Bemuhen es ist, Licht in das Durcheinander der zahlreichen

Aspilia^Avien

Waren

p. 561), so finden wir in Olivbrs Flora of tropical Africa III. p. 378 seq.

bereits im Jahre 1877 10 Arten beschrieben. Bis zum Jahre 1889 wurde

nur eine neue Art entdeckt, so daB 0. Hoffmann in den Nalurlichen

Pflanzenfamilien nur 1 1 Arten aus dem afrikanischen Kontinent angibt. In-

zwischen sind von diesem Forscher selbst sowie einigen anderen, vor allem

dem besten derzeitigen Kompositenkenner Sponger lb Moore, mehrere neue
,

Spezies verOfTenllicht worden. In der von mir angenommenen etwas weiten

Fassung des Speziesbegriffes, welcbe der groBen Yariabilitat nach Muglich-

keit Rechnung zu tragen sucht, haben wir rund 40 afrikanische AspUia-

Arten zu unterscheiden.

Clavis specierum africanarum
A. Flores lutei.

*

a. Capitula pseudoinvolucro baud circumdata.

a. Pappi setae nullae vel inconspicuae.

I. Folia lanceolata vel ovata.

\ . Involucri squamae apice recurvatae.
r

* Flores radii <5.

t Folia ovata.

O Pedunculi 3—4 cm longi .... \. A, Spenceriana Muschler

OO Pedunculi 0,75—1 cm longi . . 2. A, asperifolia 0. Hoffm.

ff Folia oblongo-lanceolata 2, A. Chevalierii 0. Hoffm. et

Muschler

* Flores radii 1i; folia ovato-lanceolata 4. A. saharietisis 0, Hoffm. et

Muschler

* Flores radi 5; folia lanceolata ... 5. A. Dewevret 0. Hoffm.

2. Involucri squamae ereclae vel vix recur-

vatae.

* Herbae annuae 6. A Smithiana Oliv. et Hiern

** Herbae perennes vel suffrutices.

t Involucri squamae exteriores lineares

O Folia acuminata; paleae longc

acuminatae . .

OO Folia acuta; paleae acutae.

A Folia \\ cm longa; pedicelli

gondensis

foliis multo longiores .... 8.-4. Eenii Spenc. le Moore

AA Folia 4 cm longa; pedicelli

folia aequanles 9, A. Welmtschii 0. Hoffm.
k

if Involucri squamae exteriores oblon-

gae vel lanceolatae vel ovatae.

O Pedunculi breves involucro 0/2-

OO
fo7itinalis

A Frutices strigosi vel pilosi.

X Folia ovata

y
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§ Folia sessilia vel subses-

silia 11. A. Mitdbraedii Muschler

Folia petiolata 12. A.latifolia Oliv. et Hiern

X X Folia lanceolala.

§ Folia basi acuta . . . . 13. J., angolensis Muschler

Folia basi obtusa . . . . \k. A, guineensis 0. Hoffm. et

AA Frutices calvi vel sub apice [Muschler

tantum pilosi.

X Achaenia calva 15. A, moiiocephala Baker,

X X Achaenia apice pilosa.

§ Folia ovata.

D Folia sessilia . . . . 1 6. J.. Eylesii Spenc. Ic MooreD Folia breviter petiolata 17. A,xombensi^ Baker

§§ Folia oblonga vel lanceo-

lata 18. k. xombensis var. lofigifolia

II. Folia linearia [Spenc. le Moore

1. Ligulae bipartitae i9. A. bipartita 0. Hoffm.

2. Ligulae integrae vel dentatae.

* Involucri squamae exteriores obtusae.

+ Involucri squamae exteriores ovatae 20. A. Courtdii 0. Hoffm. et

if Involucri squamae exteriores oblon- [Muschler

gae 21. J.. aivgvsUfolia Oliv. et Hiern

** Involucri squamae exteriores acutae . 22. A. linearifolia Oliv. et Hiern

p. Pappi setae 1—3, cupulam superantes.

I. Folia lineari-oblonga, acuta; involucri squa-

mae lanceolatae, acutae 23.-4. trichodesmoides 0. Hoffm.

II. Folia linearia, subobtusa; involucri squamae

ovatae, obtusae IK, A, weddiiformis Vatke

III. Folia supra basin angustata, deinde iterum

dilatata 25. j4. sttbpandurata 0. Hoffm.

IV. Folia lanceolata vel ovata.

1. Flores disci exserti.

* Involucri squamae obtusae.

h Caulis simplex 16. A. chrysops Spenc. le Moore

+t Caulis ramosus.

O Folia breviter petiolata. Capitula

laxe cymosa.

A Folia 1—3 cm longa .... 27. A. muUiflora Oliv. et Hiern

AA Folia 4—8 cm longa . . . .28.-4. Engleriana Muschler

OO Folia sessilia. Capitula ad apice

ramorum 1—2 29. A. Baumii 0. Hoffm.

* Involucri squamae acutae 30. ^. Fischeri 0. Hoffm.

2. Involucrum flores disci aequans vel su-

perans.

* Frutices vel suffrutices 31. ^. Holstii 0. Hoffm.

** Herbae annuae.

f Pappi setae cupula2—3-plolongiores 32. A. abyssmica Oliv. et Hiern

+f Pappi setae cupula 5—6-plolongiores 33. .4. Schimperi Oliv. et Hiern

Y* Pappi setae 4— 5 34. A. pluriseta Schweinf.

o- Capitula foliis involucrum simulantibus circum-

data.
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a . Flores radii vix exserti 35. j4. rudis Oliv, et Hiern

p. Flores radii involucro 2—3-plo longiores . . 36. A, involucrata 0. Hoffm.

B. Flores albi vel rosei.

a. Folia petiolata.

Gt. Folia ovato-lanceolata 37. A. helianthoides 0\\y . Qi^xtvn

p. Folia oblonga . , , 38. A, Btissei Muschler

b. Folia sessilia 39. J..j)o/^cepfea/aSpenc.le Moore

C. Flores purpurei 40.-4. Kotschyi Benth. et Hook.

i . Aspilia Spenceriana Muschler spec. nov. — Herba perennis, parce

ramosa; rami teretes, obsolete striatuli, juventute dense hirsuti, denique

sparsim pilis minimis horizontaliter patentibus obtecti, peridermate fusces-

centi-cinereo vestiti. Folia opposita (internodiis in speciminibus usque ad

6—7 cm longis), breviter vel brevissime petiolata (petiolis vix ultra 2—
2^2 ^^ longis, supra subcanaliculatis, subtus teretibus, dense hirsutis),

ovata vel ovato-lanceolata, basi breviter acuminata, apice acuminata, basi

integra excepta margine crenato-serrata (serraturis vel crenis vix 1^2

—

2 mm altis, circa 3—5^2 nim inter sese distantibus), chartacea, pinni-

nervia (nervis lateralibus crassioribus, supra subhirto-scabriusculis, subtus

dense ac molliter hirsutis), inter nervos laterales venosa venulosaque (venis

venulisque supra haud, subtus parce conspicuis). Capitula solitaria, ter-

minalia vel rarissime axillaria, longe pedunculata (pedunculis 3—4 cm

longis, dense vel densissime subhirto-pilosis) ; involucri late campanulati

squamae apice recurvatae; exteriores ovatae vel obovatae, apice brevissime

mucronato-acuminatae, superne herbaceae, multinerviae (sed nervis 3— 5

ceteris crassioribus), inter nervos superne subreticulato-venulosae, dorso

parce pubescentes, margine breviter ciliatae; squamae intermediae quam

extimae latiores, paulo longiores, usque ad 8—10 mm longae, virides, sca-

riosae, ceterum extimis similes; interiores sensim angustiores; receptaculi

paleae complicatae, lineares, scariosae, uninerviae; flores radii 15, aurei-

ligulati; tubulo superne parce puberulo; ligula apice truncato-tridenticulata,

multinervia; flores disci tubulosi, tubulo 3 mm longo, limbo i'/j ^"^ Io^S^j

laciniis triangulari-ovatis; achaenia valde immatura, sericeo-pilosa.

Ziemlich sparriges Gewachs mit abstehender Verzweigung. Die in der Jugend sehr

Starke Behaarung schwindet spater wieder elwas. Die gegenslandigen rauhbehaarten

Blatter sind von eiformiger, selten etwas schmalercr Gestalt. Ihr Rand ist stark ge-

wellt und gekerbt-gesagt. Am Ende der Zweige stehen die fur das Genus ziemlich

groCen Blutenk6pfchen einzein, selten entspringen sie seitlich. Stets sind sie lang ge-

stielt, wobei die Stiele stark behaart sind. Die Involukralschuppen sind in mehreren

Reihen angeordnet und nehmen von auBen nach innen zu an Breite ab, wogegen sie

etwas l&nger werden. Die Bluten iiberragen den AuBenkelch erheblich. Die Achaenen

sind noch unreif.

Westafrikanische Waldprovinz: Togo, Kete Kratschy (GrafZBce

n, 92. — 16. Sept. 1898).

\perifolia
von

der sie sich aber sofort unlerscheidet durch die langgestielten Blutenkopfchen. Benannt

\
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in aufrichtiger Verehrung nach dem bekannlen Botaniker Dr. Spencer le Moore in

London,
b

r

2. A. asperifolia 0. Hoffm. in Engler Pflanzenw. Ostafr. G. (1895)

p, 413.

Unterprovinz des Nyassalandes: ^joninyi (Hauptmann von Pritt-

NiTz und Gaffron n. ill. — 2. Aug. 1901). — Dieses Exemplar zeigt

auBerordentlich stark entwickelte Wurzelverhaltnisse. — Hochplateau von
Uhehe, bei Iringa (Frau Hauptmanh Magdalene Prince). Vier weitere, von

dergleichen Sammlerin vorliegende Exemplare lassen eine vollkommen zwei-

felssichere Bestimmung nicht zu, da die Blatter fehlen oder nur fragmen-

tarisch vorhanden sind. Interessant bei alien diesen Individuen ist die

ganzlich fehlende Verastelung, sowie die auBergewOhnliche Kurze des

Stengels.

Bezirk von Ost-Usambara: Msinga, 1300 m u. M. ; trockene Gras-

nachen im Hochwald (G. Holst n. 9127. — 17. Aug. 1893). — Dieses

Original zu 0. Hoffmanns Arlbeschreibung zeigt eine ganz auBerordentlich

stark ausgepragte Verastelung und starke Wurzelstockausbildung.

Kilimandscharozone: Landschaft des Ngowe, auf sandigen, grasigen,

kahlen Hiigeln der Landschaften ostlich Marangu haufig, 1400—1500 m
u. M. (VoLKENs n. 367). — Steppe bei der Viehboma, ca. 1000 m u. M.

(G. Uhug n. 1019. — 7. Nov. 1901). >Tiakon<c der Massai.

3. A. Chevalierii 0. Hoffm. et Muschler in Bull. Soc. Bot. de France

LVII (1910) p. 115.

Sudanische Parksteppenprovinz: Haut-Niger: Bamako, Nyamina-

Kulikoro. (Aug. Ghkvalibr n. 202. — 5. Okt. 1899).

Diese schone Art ist vorzuglich charakterisiert durch die verkehrt langlich-lanzelt-

I'chen Blatter, sowie die von den meisten iibrigen Aspilia-krten abweichende Behaarung,

die in sehr feinen, ungewohnlich dicht stehenden und sehr kurzen gelblichen Haaren

besteht. Die oberen Stengelblatter ragen weit iiber die kurz gestielten Kopfchen hinaus.

i- A. sahariensis 0. Hoffm. et Muschler in Bull. Soc. de France LVII

(>910)p. 115.

Mittlerer Schari-Bezirk: Fort Sibut (Krebedje). (Aug. Chevaubr

n. 6482. — 21. Sept. 1902).
Eine selir charakteristische Art, von der Jeider kein weitercs Material gesammelt

^vorden ist.

5. A. Dewevrei 0. Hoffm. in Bull. Soc. Roy. Bot. de Belg. XXXIX

TiaVin nftwP.vr. M901) D. 137; Durand Syll.Wildem
fJor. Congol. p. 306.

Kongostaat (Dbwevrb n. 898). — Bumba (Dbwbvrb n. 898). ~ Ka-

songo (Dbwbvrb). * *

Durch die sehr dichtblutigen Kflpfchen aufierordentlich gut charakterisierte Art.

Norn, vernac. Toki (Kasongo). — Malebumuki (Ikwangula) — Kalu-

angwe (Tanganyika).

t'SlV
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6. A. Smithiana Oliv. et Hiern Flot. trop. Afr. Ill (1877) p. 380.

Durand et Schinz, Etud. Flor. Congo (1896) p. 180. — Durand SylK Flor.

Gongol. p. 306.

Ober-Guinea: Dahomey (Burton — 31. Aug. 1804). — Unter-

Guinea: Congo (Gbr. Smith 1816).

Das im Berliner Herbar befindliche Exemplar von Smith ist sehr unvollkommen-

Vatke hatte es seinerzeit als Aspilia Kotschyi Benth. et Hook. fil. bestimmt. Es kann

sich aber bei der Breite der Blatter nicht urn diese Spezies handeln. Von den beiden

iibrigen SmTHSchen Kongopflanzen, die im Berliner Herbar unter dem Namen AspUia

Smithiana

estimmt), war die eine Melanthera Bromiei Sch. Bip., die andere Aspilia

Kotschyi Benth. und Hook.

7. A. gondeusis O.Hoffm. in Engler Pflanzenw. Ostafr. C. (1895) p. H3.

Uganda und Unyorabezirk: Sandiges Pori bei Gonda (B5hm n. 41).

Ihampyuiriicken (W. Busse, D, Ostafrika, n. 1366. — 28. Dez. 1900).

Charakteristisch fur diese Art sind die entweder horizontal oder abwarts gerichtelen

Blatter, deren Farbung ein tiefes Braungriin darstellt.

8. A. Eenii Spenc. le Moore in Journ. Linn. Soc. XXXV. (1901—04)

p. 345.

Bezirk des Damaralandes: Ohne genauen Standort leg. T, G. Een.

(ex Spenc. le Moore I. c).

W 99.

\. April 1906).

Diese Art ist durch ihren robusten, sparrigen Wuchs sehr gut charakterisiert. Die

mittelgroGen BliitenkSpfchen stehen auf sehr langen, hellgclben, etwas einwarts ge-

kriimmten Bliitenstielen. Die Blatter sind sehr groC.

Weiwitschii
tla (Wblwits

XIII (1896) p. 29.

Diese Pflanze ist leider nicht wieder gesammelt worden.

10. A. fontinalis Hiern Cat. Welw. Afric. Plants III (1898) p. 578.

Pun go An don go: »In the Panda forest near Gondo, close to the

cataract of the river Guanza.* (Welwitsch n. 3538. — 15. Marz 1857).

11. A. Mildbraedii Muschler in Wiss. Ergebn. d. deutsch. Zentral-

Afrika-Expedition 1907—1908 p. 379.

Itara: Krauterreiche Hochgrassteppe mit Akazien und Erythrina tomen-

tosa zwischen Itara und dem Budduwalde. Sehr haufiger Strauch. Cha-

rakteristisch. (Mildbrabd n. 83. — 22. Juni 1907).

Eine sehr charakteristische Pflanze. Die Behaarung ist gering und die Farbung der

Blatter eine sehr helle. Die zienolich groCen Blutenkopfchen mit prachtvoll goldgelben

Randbluten stehen manchmal zu mehreren zusammen. Die am unteren Telle der Stengel

stehenden Blatter haben die Tendenz, sich nach abwarts zu richten.

12. A. latifolia Oliv et Hiern in Flor. trop. Afr. Ill (1877) p. 379.

Coronocarptis helianthoides Benth. in HiJoker Flor. Nigrit. p. 434 non

Schum. et Thonn. — De Wild, et Dur. Plant. Thonneriai

De Wild. Etud. Flor. Bas.- et Moy. Congo II. p. 21 1 .
—

Gongol. p. 306.

48.

Durand Syll. Flor
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Liberia: Monrovia, in locis erosis et silva denudatis, 20 m u. M.

(DiNKLAGE n. 1926. — 3. Mai 1906). — Cape Mount; feuchles Vorland

zwischen FIuB und Meer, cr. 3 m ii. M. Haufig in Liberia (Dinklage n. 2269.

18. Nov. 1908).

Togo: Bismarckburg (Kling n. 43, 161. — Mai 1889). — Dieses

letztere Exemplar weicht von den ubrigen durch zahlreichere KOpfchen ab;

ferner ist von Interesse, daB die Hullblatter bier spilz sind und nicbt

stumpflich, wie sonst. — Agbetiko, Baumgrassteppe (W. Busse n. 3339.

14. Nov. 1904).

Kamerun: Jaunde-Station (Zenker n. 342. — Miirz 1890). — Kribi,

am Strauche im Gebiisch; iiberall auch im Kulturland. (Ledermann n. 501.

8. Sept. 1908).

Zentralafrikaniscbes Seengebiet: Seriba Ghattas, im Waldge-

busch (ScHWEiNFURTH n. 2011. — 2. Juli 1869. — n. 2364. — 12. Sept.

1869).

Ost-Usambara: Immergriiner Regenwald bei Amani, in Lichtungen

(A. Engler n. 769. — 18. Sept. 1902). — Amani, uberall auf sonnigen,

lichten Stellen, auch als Unkraut auf den Kulturfeldern. (Warnecke n. 414.

Juni 1903). — Britisch Uganda: Lamuru, feuchter, buschiger Abhang

an kleinem Wasserlauf auf schwerem lehmigen Boden (Scheffler n. 270.

28. Juni 1919).

Oberes Zambesigebiet: Ba-Rotsi-Gebiet (R. de Proscb n. 16.

1901).

Var. ubanguensis 0. Hoffm, et Muschler in Bull. Soc. Bot. de France

LVII (1910) p. 116.

Oberer Ubangi: M'Brous — Ober Ombella (Aug. Chevalier n. 5908.

26. Okt. 1902).

13. A. angolensis (Klatt) Muschler comb. nov. — Wedelia angoknsk

Klatt in Ann. Naturh. Hofmus. Wien. VII (1892) p. 102.

Angola: Pungo-Andongo (Mechow n. 35. — April 1879).

U. A. guineensis 0. Hoffm. et Muschler in Bull. Soc. Bot. de France

LVII (1910) p. 116.

Franzosisch Guinea: Weg zwischen Kuria und Longuery (Aug.

^-hevalier n. 14622 und 14650. — 10. Aug. 1905).

15. A. monocephala Baker in Kew. Bull. (1898) p. 152.

Britisch-Zentral-Afrika: Zomba (Whtte et McCloume).

Diese Pflanze ahnelt habiluell ganz auDerordentlich der Aspilia Kotschyi Bcnlli.

"nd Hook., unterscheidet sich aber sofort. durch die orangegelben Scheibenbliilen.

<6. A. Eyiesii Spencer le Moore in Journ. Bot. XLV (1907) p. 45.

Sud-Rhodesia: Sebakwe (Eyles n. 164).

Ahnelt sehr der folgenden Art, vor allem in den Blattern, unterscheidet sich aber

'lurch die langeren Involukralbiatter.

BoUniscbe JahrbOcher. L. Bd. Snppleraentband.
09
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17. A. zombensis Baker in Kew Bullet. 1895 p. 152.

Britisch-Zentral-Afrika: Zombaberg, 1000—6000 m ii. M. (Whyte

sin. num.).

Habiluell auBerordentlich der Aspilia latifnlia OWv. und Hiern iihnolnd, aber ver-

scliieden durch die kurzeren Uiskusbliiten.

18. A. zombensis var. longlfolia Spenc. le Moore,

Nyass aland: (Buchanan n. 24, 1359). — Shire-Land (G. F. Scott

Elliot n. 8555).

Zentralafrikanisches Seengebiet: Usukuma (P. Conrads n. 21).

Rovunaa-Quellgebiet bei Ssongea; lichter, junger Brachystegien-Misch-

wald; Rotlehm (W. Busse n. 816. — 8. Jan. 1901).

Portugiesisch-Ost-Afrika: Chifumbazi auf trockenem Boden (W.

TiESLER n. 60. — 10. Febr. 1906).

• 19. A. bipartita Bol. Soc. Brot. XIII (1896) p. 30.

Angola: (Welwitsch n. 3562).

20. A. Courtetii 0. Hoffm. et Muschler in Soc. Bot. France LVII

(1910) p. 116.

Schari-Bezirk: Bagirimi zwischen Mandfata und Busso (Aug. Che-

valier n. 10438 u. 10439. — 1.— 10. Nov. 1903).

21. A. angustifolia Oliv. et Hiern in Flor. trop. Afr. Ill (1877)

p. 380.

Ober-Guinea: Niger (Barter ex Oliv. et Hiern 1. c). — Togo-

Hinlerland (Tbierry s. num.). — Kamerun: Einzelne Stauden in der

Savanne (Passarge n. 72). — Marshita, trockene Baumsavanne, 750 m ii. M.

(Ledermann n. 5358. — 30. Sept. 1909).

22. A. liiiearifolia Oliv. ct Hiern Flor. trop. Afr. Ill (1877) p. 380.

Ober-Guinea: Niger (Baikie).

23. A. trichodesmoides 0. Hoffm. in Bol. Soc. Brot. XIII (1896) p. 28.

Angola (Welwitsch n. 3535).

Diese Art ist durch iliren borraginaceenartigen Habitus vorziiglich charaktensiert.

21. A. wedeliiformis Vatke in Oesterr. Bot. Zeitung XXVII (1877

p. 197. — Oliv. et Hiern in Flor. trop. Afr. Ill p. 461.

Sansibarkiiste: Bei Lamu, auf feuchten Wiesen selten (Hildebrandt

n. 1908. — Dez. 1875).

25. A. subpaiidurata 0. Hoffm. in Engl. Pnanzenw. Ostafr. C (1895).

p. 413.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Bukoba (Stuhlmann n. 3861

26. A. chrysoys Spencer le Moore in Journ. Bot. XXXVIII (1900)

p. 459.

Somaliland: Laskaralo (Donaldson Smith). — Aroris, Akazienwald,

dunkler Lehmboden (Dr. Ellenbeck n. 1065).

Britisch-Ostafrika: Sandsteppe bei Malka Korokoro (Thomas n. 106.

26. Marz 1896).
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27. A. multiflora (Fenzl) Oliv. et Hiern in Flor. Irop. Afr. Ill (1877)

p. 378. — Wirtgenia multiflm'a Fenzl in Flora 1844 p. 312.

Sennar: In planitie inter Sennar et Segedi montenn (Kotschv n. 319).

28. A. Engleriaiia Muschler spec. nov.

Herba perennis vel sufYrutex dense vel densissime ramosus, 1 — 2ni

alius ; rami teretes, obsolete striatuli, pilis minimis subsquamiformibus albi-

dis dense vestili, peridermate fuscescenti-rubro obtecti. Folia opposita

(internodiis inter paria in speciminibus usque ad 12— 14 cm longis), bre-

vissime petiolata (petiolis vix ultra ^s'—Va mm longis, teretiusculis, dense

pilosis) vel subsessilia, lanceolata vel lineari-lanceolata, basi breviter

acuminata, apice acuminata, margine integra vel subrepanda, 4—8 cm

longa, chartacea, pinninervia (nervis lateralibus crassioribus, supra sub-

hirto-scabriusculis) inter nervos laterales venosa venulosaque (venis venulis-

que supra subtusque parum perspicuis). Capitula laxe cymosa, longe pedun-

culata (pedunculis tenuibus 6—8 cm longis, dense vel densissime hirto-

pilosis); involucri late campanulati squamae obtusae; exteriores ovato-lan-

ceolatae vel lanceolatae, multinerviae, inter nervos superne subreticulato-

venulosae, dorso parce pubescentes; squamae intermediae quam extimae

latiores, paulo breviores, scariosae; interiores sensim angustiores. Flores

radii aurei; tubulo superne parce puberulo; flores disci involucrum supe-

rantibus; ovario pubescente, cupula brevi lacera. — Fig. 1.

Etwas sparrige, wenig beblalterte Pflanze mil dichlem, meist mit winzigcn schuppen-

fdrmigen Haaren versehenem Indument. Die ziemlich starren Blatter sind nach auf-

warts gerichtet und beiderseits dicht behaart. Die Internodien sind sehr lang gestreckt.

Die nicht allzu groCen Kdpfchen stehen in sehr lockeren, wcnigkopfigcn Blutenstanden.

Die Einzelk5pfchen sind mit sehr langen, diinnen, oft etwas einwarts gebogenen Bliiten-

standstielen versehen, die ebenfalls sehr dicht mit feinen, klcinen Haaren besetzt s:nd.

Sie haben ebenso wie die Stengel eine lichtbraunrote Farbung, die nur schwach durch

das Grau der Haare verdeckt wird. Die Involukralblatter nehmen von auCen nach

innen zu an Breite ab. Wahrend die fiuGeren den Laubblattern in der Behaarung

iihneln, sind die inneren vollkommen glatt und haarlos. Die Bliiten iiberragen den In-

volukralkreis urn das Doppelte.

Humpata: Halbstrauch an Felsen (Bertha Fritzsche n. 116.

1903).

Mai

Ahnelt der A. BaumiiO. Hoffm., von der sie sich sofort durch die kiirzeren Blatter

untersclicidet.

Warbu rg

(1903) p. 417.

Kunene-Sambesigebiet: Zwischen Goudkopje und Kakele, aul

torfigem Boden, 1238 m ft. M. (Baum n. 197, — 3. Mai 1899).

30. A. Fischer! 0. HofTm. in Engler Pflanzenw. Ostafr. C. (1895)

p. 413.

Zentralafrikanisches Seengebiet: Kagehi (Fischer n. 370.

11.— 27. Jan. 188G).
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31. A. Holstii 0. Hoffm. in Engler Pflanzenw. Ostafr. G. (<895)p. 413.

Diese Art ist im gesamten Ostafrika so stark verbreitet, daB ich auf

eine Aufzahlung der zahlreichen Standorte verzichtet habe.

32. A. abyssinica Oliv. et Hiern in Flor. trop. Afr. Ill (1877) p. 379.

Wirtgenia abyssinica Sch. Bip. in Walpers Rep. VI p. 146.

Im gesamten Abessinien weit verbreitet.

33. A. Schimperi (Sch. Bip.) Oliv. u. Hiern Flor. trop. Afr. Ill (1877)

p. 379. — Wirtgenia Schimperi Sch. Bip. ex Rich. Tentam. Flor. Abyss. I.

p. 412.

Ebenfalls im gesamten Abessinien weit verbreitet.

34. A. plnriseta Schweinf. Plantae Hoehnel. in Hoehnel-Teleki : Zum
Rudolph- u, Stephanie-See (1892) p. 10.

Kenia: Ndoro (Hoehnkl), — Usaramo (Dr. SrunniANN — sin. num.

1894). — UlugurUj Weg Uleia-Campi, sehr haufig (Hauptmann von Pritt-

NiTz und Gaffron n. 258. — 16. Juli 1907).

35. A. rudis Oliv. et Hiern in Flor. trop. Afr. Ill p. 380.

Ober-Guinea: Niger, Prince's Island (Barter).

Sehr charakteristischej dichtbeblattertc Art.

36. A. involncrata 0. Hoflfm. in Engler Pflanzenw. Ostafr. G. (1895)

p. i13.

Wadiboma (Fischer n. 330. — 28.-29. Aug. 1885).

I

i
L

i

Kjimbila, auf Bergwiesen, 1350 m ii. M. (Holz n. 403. — 10. Nov. 1910).

37. A. helianthoides (Schum. et Thonn.) Oliv. et Hiern in Flor. trop.

Afr. Ill (1877) p. 381. — Coronocarpus Jieliantkoides Schum. et Thonn.

Plant. Guin. p. 393. — CoroTwcarpus Gayanus Benth. in Hook. Nig. Flor.

p. 434.

Die Art ist im Iropischen Westafrika sehr weit verbreitet. Es lassen sich zwei

[minor) )

als die robustere andere Form [maior]. Wenn ich dennoch auf Aufstellung dieser

Schwankungen als Varietaten verzichtet habe, geschah es wegen der alJzu zahlreichen

Ubergange zwischen beiden Gruppen.

Var. papposa 0. Hoffm. et Muschler var. nov. — A forma typica

differt pappi setis solito longioribus.

Kamerun-Hinterland: (Passarge n. 57).

Togo: Bassari-Station (Kersting n. 127).

Sierra Leone: (Scott Elliot n, 4593).

38. A. Bnssei 0. Hoffm. et Muschler spec. nov. — Herbacea, annua, inde

a hasi ramosa; rami erecti, teretes striatuli, adpresse scabro-pilosi. Folia

membranacea internodiis breviora, oblonga, breviter petiolata (peliolis tere-

tibus dense pilosis, fusco-rubris) remote serrata, basi apiceque obtusa,

"trinque adpresse scabro-pilosa. Capitula laxe cymosa, longiuscule pedun-

culata (pedunculis filiformibus, erectis, teretibus) ; involucri late campanulati

squamae circiter 4-seriatae, imbricatae, latae, obtusae; exteriores cilialae,

basi chartaceae, pallidae, glabrae, apice herbaceae, scabrido-pilosae, intimae

I:
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pallidae, glabrae, apice fimbriatae receptaculi paleae membranaceae, ob-

tusiusculae, glabrae, apice integrae vel irregulariter tridentatae; coroUae

albae; ligulae latae, bifidae, lobis obtusis; ovarium florum radii dense pilosum,

paleis angustis, acutis coronatum. Achaenia disci angusle obovoidea, pi-

losa, pappo e cupula fimbriata et seta unica conflato.

Die Pflanze erreicht eine Hohe von etwa 0,75 m. Die Blatter warden bis zu 5 cm

lang und -13 mm breit. Die unteren Verzweigungen der Trugdolde sind bis 8 cm. die

Bliitenstiele 2—8 cm lang. HuUe 7 mm hoch, beim aufgebliihten Kopfchen oberwarts

ebenso breit. Die Zungenbluten ragen um 5 mm hervor. Die Scheibenbliiten sind etwa

so lang wie die Hulle, doch ragen bei den aufgebliihten Kopfchen die StaubgefaCrOhren

um 2 mm hervor. Eine ziemlich reife Frucht ist 5 mm lang,
1 V2 n^™ dick, das Becher-

chen 1 mm hoch, die Borste 2 mm lang.

Togo: Baumsteppe bei Madse (Busse n. 3502. — 15. Dez. 1904).

Durch die weiGen Bluten und den einjahrigen Wuchs A. heliantkoides Oliv. et

Hiern nahestehend, doch durch die schmaleren Blatter und die langen fadenf6rmigen

Blutenstiele leicht zu unterscheiden.

39. A. polycephala Spenc. le Moore in Journ. of Bot. XLV (1907)

p. 45. — Fort Portal, Toro (Bagshawe n. 993. — ex Spenc. le Moore 1. c).

40. A. Kotschyi Benth, et Hook, in Gen. Plant. II (1876) p. 372.

Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX p. 98. — Oliv. et Hiern Flor. trop. Afr.

III. p. 381. — Dipte?vth€ea Kotschyi Sch. Bip. in Flor. (1842) p. 435.

Wirtgenia Kotschyi Hochst. in Herb. Schimp. Abyss. Ill n. 1741. — Co-

ronocarpus Kotschyi Benth. in Hook. Nig. Flor. p. 433. — Coromcarpus

Prieureanus Benth. et Hook. Nig. Flor. p. 433 (excl. e).

Dies ist die im tropischen Afrika am weitesten verbreitete Asptlta-ArL Sie findet

sich von Abessinien bis zum Mossambikgebiet und von den Gestaden des atlantischen

Ozeans bis zu den Kusten des indischen Meeres. Form und GrdBe der Blatter, sowie

Gr6Be der Blutenkfipfchen sind ganz auSerordenllich variabel! Konstant ist eigentlich

nur die Farbe der Bluten. Dennoch ist es schwer, Varietaten aufzustellen, da alle Formen

im Vollsten FluB der Entwicklung begrififen sind.
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Englerophytum, eine neue afrikaiiische Gattung

der Sapotaceen.

Von

K. Krause.

Mit i Figur im Text,

Unter den dem Kgl. Botanischen Museum in Berlin-Dahlem in der

letzten Zeit aus dem tropischen Afrika zugegangenen Pflanzensammlungen

zeichneten sich besonders zwei durch Reichhaltigkeit und Schonheit des

Materials aus, einmal die von Herrn Dr. Mildbraed im Gebiet des unteren

und mittleren Kongo und in Siidkamerun gesammelten Pflanzen und dann
die ebenfalls aus Kamerun stammende LEDERMANNSche Sammlung. Beide

Forscher haben z. T. das gleiche Gebiet bereist, und in den von ihnen

angelegten Sammlungen finden sich vielfach dieselben Typen verlreten.

Auch unter den von ihnen mitgebrachten, mir zur Bestimmung ubergebenen

Sapotaceen waren zwei Pflanzen ^ eine von Mildbraed im Bezirk Kribi, die

andere von Ledermann bei Nkolebunde gesammelt, welche sich als identisch

erwiesen; sie waren ursprungUch nach dem Habitus als ChrysophyUum
bestimmt worden, bei naherer Untersuchung der Bliiten, von denen sich

besonders in der MiiDBRAEDSchen Sammlunsr ffutes und reichliches Alkohol-

material vorfand, zeigte es sich jedoch, daB bier ein Vertreter einer neuen

Gattung vorlag, ophyll

so viele abweichende Eigenschaften aufweist, daB es nicht angangig ist, sie

^*t diesem Genus zu vereinigen. Wenn ich diese neue Sapotaceengattung

nach Herrn Geheimrat Ewgler benenne, sohabeich urn so mehrVeranlassung

dazu, als dieser hervorragendste Systematiker selbst eine ganze Anzahl

wichtiger und grundlegender Arbeiten fiber diese ebenso schwierige wic

Jnteressante Familie verOffentlicht hat und weil ich selbst mit ihm zu-

sammen bereits eine ganze Anzahl neuer Sapotaceen habe beschreiben

durfeni], Ich gebe im folgenden die Diagnose des neuen Genus, urn daran

^) Vergl. A. Engler u. K. Krause, Sapotaceao afrlcanae, in Engl. Bot. Jahrb, IL

(4943) 384—398.
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noch einige Bemerkungen liber seine systematische Stellung und Ver-

wandtschaft anzuschlieBen.

Flores hermaphroditi. Sepala 5 imbricata paullum inaequalia basi bre-

viter connata. Corollae tubus cylindricus, lobi 5 obtusi tubo aequilongi vel
r

paullum longiores. Staminum filamenta in tubum brevem subpentagonum

sursum paullum dilatatum margine superiore quinquelobalum a fauce corollae

liberum petalis paullum breviorem connata , antherae dorso affixae basi

cordatae extrorsum dehiscentes. Staminodia episepala deficientia vel ra-

rissime pauca parva subtriangularia. Ovarium ovoideum pilosum 5-loculare,

loculis uniovulalis, ovulis centralibus; stilus crassus longiusculus stigmate

minuto coronatus. Fructus ... — Frutex arborescens vel arbuscula ramis

inferne sparse, apicem versus dense foliatis. Foliorum stlpulae rigidae lineari-

subulatae
;
petiolus brevis semiteres ; lamina coriacea lanceolata vel oblongo-

lanceolata , nervis lateralibus I numerosis parallelis patentibus. Flores

breviter pedicellati e trunco vetere nascentes fasciculos densos multifloros

efformantes.

B. stelechaiitha Krause n. sp. — Arbuscula parva erecta 6—8 m alta

ramis ramulisque teretibus modice validis glabris cortice brunneo vel griseo-

brunneo sublaevi obteclis, apicem versus dense foliatis. Foliorum stipulae

lineari-subulatae acutissimae, 8— 12 mm longae, basi 2—2,5 mm latae, in-

ferne sparsissime pilosae serius deciduae; petiolus brevis, 6—8 mm longus,

supra profundiuscule sulcatus; lamina rigida tenuiter coriacea utrinque

glabra supra nitidula subtus opaca lanceolata vel oblongo-lanceolata apice

acumine acute abrupto 8—10 mm longo praedita, basin versus longe cu-

neatim sensimque in petiolum angustata, 8—15 cm longa, 3—5 cm lata,

nervis lateralibus I numerosis densis utrinque prominulis vel interdum

subtus vix conspicuis angulo obtuso a costa supra paullum impressa subtus

distincte prominente abeuntibus marginem versus leviter arcuatim adscen-

dentibus. Flores in fasciculis magnis rotundatis 8—12 cm diametientibus

dispositi; pedicelli breves modice validi, 1—2,5 cm longi; sepala rubra vel

in siccitate ferruginea late ovata apice obtusa basi breviter connata, sparse

breviter pilosa, 5— 7 mm longa atque fere aequilata; corollae albidae vel

extus rosaceae vel in siccitate brunneae tubus cylindricus 3 mm longvis

lobi subovati obtusi apicem versus paullum incrassati, 3,5— 4 mm longi,

tubus slaminalis circ. 5 mm longus dimidio inferiore corollae tubo adnatus;

antherae ovatae apice truncatae basi cordatae circ. 1 mm longae; stami-

nodia plerumque deficientia rarius pauca subtriangnlaria vix ultra 1,5 nun

longa; ovarium ovoideum 2—3 mm longum sursum sensim in stilum eras-

sum paullum longiorem attenuatum.

Siid-Kamerun: Bei Nkolebunde am Nlongobach in cinem ziemlich

lichten WaW mit wenigen groBen Baumen und vielem Unterbolz, ^*"^

200 m u. M. (Ledermann n. 909 — bluhend im Oktober 1908); im Bezirk

)
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Kribi, etwa 25 km ostlich von GroB-Batanga bei Eduduma-Bidue, um 100 m
U. M. (MiLDBRAED X\. 611 3 bluhend im August 1911).

Was zunachst die Zugehorigkeit der oben beschriebenen Gattung zu

der Familie der Sapotaceen betrifft^ so diirfte dariiber kaum eine Erorterung
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H- 1. Englerophytum sielechantha Kvmse: A Blattzweig, B Stamiusluck mit Bluten,

2 Ten eines Bliitenstandes, D Einzelblute im Langsschnitt, E Slaubblatt von vorn,

E dasselbe von hinten gesehen, O Fruchtknolen, H derselbe im Langsscbnitt, / der-
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selbe im Querschnitt Original.
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346 K. Krausc.

nOtis sein. Die Bliiten weisen mit ihren fiinf fast bis zuni Grunde freienD

Kelchblattern, den funf verwachsenen Blumenblattern, fiinf epipetalen ex-

trorsen Staubblaltern und ebensovielen episepalen Karpellen genau das

gleiche Diagramm wie die Gattung Chrysojihyllum auf. Auch anatomisch

erweist sich Englorophytiim als eine typische Sapotacee ; denn die Haare,

die sich an den bald abfallenden Nebenblattern, an den jungen Blaltslielen

sowie an einigen Blutenteilen finden, besilzen die fiir die ganze Familie

charakteristische, zweischenklige Form, und ferner finden wir sowobl in

den Stengeln wie in den Slattern reihenweise auftretende Milchsaftzellen.

Auch das Vorkommen von Gruppen dickwandiger, sklerenchymatischer

Zellen in der Wandung der alteren, bereits in den ersten Stadien der

Fruchtbildung befindlichen Fruchtknoten spricht fur die Zugehorigkeit zu

den SapotaceeUj denn eine ganze Anzahl anderer hierher gehuriger Gat-

tungen weist in ihren Fruchten das gleiche Merkmal auf.

Innerhalb der Familie gehort die Gattung nach der Beschaffenheit ihrer

Blumenkrone zu der Gruppe der Palaquieae und hier infolge ihres nur

einfach entwickelten, epipetalen Staubblattkreises zu der Untergruppe der

ChrysophyUlnae. Von samtlichen anderen Genera der ganzen Gruppe ist

sie ohne weiteres verschieden durch die eigenartige Verwachsung der Staub-

faden zu einem Staminaltubus , der an seinem oberen , tief gelappten

Rande die Antheren tragt. Eine derartige Bildung, die, rein auBerlich be-

trachtet, eine ziemlich weitgehende Ahnlichkeit mit dem Staminaltubus ver-

schiedener Sterculiaceengattungen, wie z. B. Scapkopetalum^ aufweist, finden

wir in der ganzen Familie nicht wieder, und die Gattung nimmt dadurch

eine sehr isolierte Stellung ein. Nur bei der gleichfalls zu den Chryso-

phyUinae gehorenden, bisher nur in einer auf Madagaskar vorkommenden

Art bekannten Gattung Cryptogyne finden wir eine Beschaffenheit des An-

drozeums, die eine entfernte Ahnlichkeit mit dem vorliegenden Fall zeigt.

Die fiinf Stautblatter sind hier auf der Innenseite der Filamente mit breiteU;

lanzettlichen Anhangseln versehen, die am Grunde untereinander und mit

der Rohre der Blumenkrone vereinigt sind; so kommt ebenfalls ein kurzer

Staminaltubus zustande, der aber doch von dem bei Englerophytum vor-

handenen noch sehr verschieden ist. Der Unterschied liegt vor allem darm,

dalJ bei Cryptogyne nur der unterste Teil der Staubfaden oberhalb ihrer

Anhaflungsstelle an der Blumenkronenruhre verwachsen ist und diese Ver-

wachsung eigentlich nur durch die seitlichen Anhangsel der Filamente zu-

stande kommt, wahrend bei Englerophytum die Staubfaden selbst bis oben

bin miteinander vereinigt sind und eine vullig geschlossene Rohre bilden.

Schon ein oberflachlicher Vergleich der nebenstehenden Figur mit der Ab-

bildung von Cryptogyne in den Natiirlichen Pflanzenfamilien, Abt, >

S. 150 laBt diese charakteristischen Unterschiede erkennen, und ich glaube

nicht, daB man eine nahere Verwandtschaft beider Gattungen annehmen

darf. Neben der Beschaffenheit des Androzeums ist unsere Gattung gegen-

'f J
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liber den meisten anderen Genera der Chrysophyllmae audi noch ausge-

zeichnet durch das Vorhandensein von Nebenblattern, die sich sonst in

dieser Untergruppe nur noch bei der bereils erwahnten Galtung Crijptogyne

und dann bei der afrikanischen Gattung Pachystcla sowie der brasilianischen

Gattung Ecclinusa finden. Uber die Beziehungen zu den anderen naher

stehenden Gattungen, vor allem zu Chrysophyllum selbst, lliBt sich vor-

laufig noch nicht viel sagen, da bis jetzt von EngleropJiytum weder

Fruchte noch Samen bekannt sind und demnach iiber das wesentliche, fiir

die Verwandtschaft mit Chryso'phyllum wichtige Merkmal, ob die Samen
mit Nahrgewebe versehen oder nahrgewebslos sind, keine genaueren An-

gaben gemacht werden konnen. Bei dem Bau des Androzeums ist zu be-

achten, daB in den allermeisten Bliiten nur ein einziger Staubblattkreis enl-

wickelt ist; es kommt aber hin und wieder vor, daB noch Reste des

jiuBeren, abortierten Staminalkreises in Form von Staminodien vorhanden

sind, die als kleine, dreieckige Zahne an dem AuBenrande der Staubblatt-

rohre zwischen den fertilen Antheren auftreten. Ihre Zahl ist verschieden

;

indes habe ich in ein und derselben Bliite nie mehr als zwei beobachten

konnen. Ihr Vorkommen ist in keiner Weise auffallig; man hat das gleiche

auch bei verschiedenen anderen Gattungen der Chrysopkyllinae^ vor allem

bei Pachysfela und Chrysophyllum selbst, beobachtet und damit nach-

weisen konnen, daB das Androzeum der Sapotaceen typisch aus wenig-

stens zwei Staubblattkreisen besteht, von denen aber einer unter Um-

standen staminodial werden kann oder vollig in der Entwicklung unter-

druckt wird. Das gelegentliche^ auch bei der bier beschriebenen Gattung

wieder beobachtete Auftreten von Staminodien innerhalb der Chryso-

phyllinae weist deutlich darauf hin, daB der gerade auf das Vorhandensein

bzw. Fehlen von Staminodien begrundete Unterschied zwischen den Sidero-

xylinae und den Chrysophyllinae nur ein sehr oberflachlicher ist, und daB

es besser sein durfte, dem Vorschlage Englers zu folgen und diese beiden

bisher noch immer unterschiedenen Untergruppen ganzlich fallen zu lassen.

Tatsachlich kann man von einem scharfen Unterschied zwischen Sidero-

xylinae und Chrijsophyllinae nicht reden, da das allgemein als trennend

angenommene Merkmal, das Fehlen von Staminodien in der letzteren Unter-

gruppe, eigentlich gar nicht existiert. Es ist deshalb schwer verstandlich,

wenn in einer neueren Arbeit (iber die systematische Gliederung der Sapotaceen

M. DuBARD 1) gerade diesem Merkmal einen besonderen Wert beilegt und

es fur wesentlicher erachtet, als das fur die Trennung der beiden Haupt-

gruppen der Palaquieae und Mimusopeae ausschlaggebende Vorhandensein

Oder Fehlen von ruckstandigen Anhiingseln an den Blumenkronenabschnilten.

Schon eine einfache Blutenanalyse verschiedener Vertreter der Chryso-

i

<) M. DuBARD, Introduction a I'etude des Sapotacees, in Revue generale de Bota

H'que XIX (1907) 292—295.
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phyUinae konnte den genannten Autor, der noch weitere Arbeiten uber

die Gliederung der Sapotaceen versprochen hat, davon uberzeugen, daB

der von ihm so sehr betonte und fiir so wichtig gehaltene Unterschied

gar nicht vorhanden ist. Wenn auch die systematische Einteilung der

Sapotaceen vor allem wegen der gerade in dieser Familie besonders zahl-

reichen, bisher nur unvoUkommenen Gattungen noch nicht vollig festgelegt

ist und sich im einzelnen noch manche Anderungen und Umstellungen

notig erweisen werden, so ist die von Dubard vorgeschlagene Gruppierung

doch unbedingt zu verwerfen, und das von Englbr in seinen verschiedenen

Arbeiten aufgestellte System der Familie diirfte nach wie vor als das

beste, das wir haben, beizubehalten sein.
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Cber Wasserblflten,

Von

B. Kolkwitz

Echte Wasserbluten werden durch starke Entwicklung planktoniscber

Mikrophyten erzeugt, z. B. durch Spaltalgen, wie PolycysUs aeruginosa^

Aphamxome)ion flos aquas^ OsciUatoi'ia Agardhii^)^ Trichodesmium ery-

thraeum^ Gloiotrichia echinidata u. a. m,, durch Spaltpiize, wie Chroma"
tium^ Lamproeystisu. a.m. J durch Flagellaten, vrie Etigle?ia sanguinea usw

.

Solche Wasserbluten verleihen dem Gewasser, in welchem sie in meist

monotoner Zusammensetzung zur Entwicklung kommen, in der Kegel eine

spezifische Vegetationsfarbe, z. B. eine graugruae, blaugrune, pfirsich-

blutrote Oder blutrote. Nicht selten kommt es vor, daB der Wind solche

Wasserblute, welche eine mehr oder weniger ausgepragte Schwimmschichl
bilden kann^ ans Ufer treibt und dort meist als griinlichen Schlamm an-

hauft. Es entstehen dann oft mehr oder weniger starke Zersetzungen,

die zu Geruchs- und fiir Tiere auch zu Geschmacksbelastigungen
fiihren konnen; wie behauptet wird, soil bisweilen auch die Entwicklung

giftiger Substanzen stattfinden. Diffuse Wasserbluten, die sonsl wenig

'ich in die Erscheinung treten.

Wasserwerken

Wasserbluten
Seen, weshalb man auch von >Seeblute« spricht, ferner Teiche, FluB-

buchten, Haffe, Jangsam stromende FJusse und Meere. Als Beispiele hier-

fur seien genannt: viele norddeutsche Seen, inanche Schweizer Seen, Dorf-

teiche, die Havel besonders im Mittellauf, die Haffe der Ostsee, das Rote

Meer usw.

Wasserbluten sind ein Zeichen besonderer Entwicklungskraft eines Ge-

wassers unter gegebenen Bedingungen, gesteigerte Planktonmengen uber-

haupt der Ausdruck fur eine gewisse selbstreinigende Kraft des suBen und
salzigen Wassers. Wasserbluten gelten vielfach als der Ausdruck einer ge-

OseiUatorta Aga
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wissen Diingung bezw* Selbstdiingung, womit gesagt ist, daB fiir die Ent-

wicklung von Wasserbliiten chemische Stoffe maBgebend sind. Diese An-

sicht trifft sicher zu fiir EughneUj Thiobacterien^ Chlamydomonaden u. a. m.

Bei Sehixophyeeen-Wasserhluten werden gleichfalls chemische Faktoren im

Spiel sein — z. B. bei Oscillatoria ruhescens^ dessen zuzeiten ziemlich

reichliche Entwicklung im Ziirichsee vermutungsweise zum Teil auf ver-

unreinigende Zufliisse von Ortschaften zuriickgefuhrt wird^ vielleicht auch

bei Aphanixomenon nach Bronsted und Wesenberg-Lund (1), welche ver-

muten, daB diese Spaltalge in reinen Gewassern in der pelagischen Region

nicht heimisch ist, sondern daB ihr Wachstum wahrscheinlich durch Ver-

unreinigung des Seewassers gefOrdert wird — , indessen spielt bei deren

Entwicklung der physikalische Faktor der Warme gleichfalls eine Rolle,

wenigstens in Fallen, wo es sich um normale Ausbildung der Faden handelt.

Reichlich entwickelte ^c/^^%c^p7^^/ce67^-Wasserbliiten treten in der Regel

zur heiBen Jahreszeit auf, z. B. im August und September. Ihr Anwachsen

wiirde vielleicht weniger iippig sein, wenn die Schixophyceen eine geniigende

Zahl von tierischen Feinden batten, welche ihnen durch Fressen nachstellen.

Sie sind aber im allgemeinen als ein schlechtes Futter bekannt

Freilich sind auch bemerkenswerte Entwicklungen im Winter beob-

J

T

i

4,

"J

achtet und zwar gerade von Vertretern, welche auch im Sommer zu uppiger

Entfaltung gelangen, z. B. aus schottischen, danischen und norddeutschen

Seen.

Hierbei muB aber die Quantitat der betreffenden Spaltalgen wohl

beachtet werden, ein Punkt, welcher in der vorliegenden Arbeit besonders

erOrtert werden soil.

OscUlatm^ia Agardhii fand ich im August 1911 im Lielzensee bei

Berlin pro 1 ccm geschupften Wassers in einer Menge von ca. 20 000 Faden

(bei 27,5^ C), dagegen im Februar und Marz 1913 im gleichen See und

gleichen Wasserquantum nur 15—30 Faden, im Hermsdorfer See bei Berlin

elwa 150 Faden (bei ca. 5^ C.) und im Okulsee in OstpreuBen im Winter

etwa 250 Faden (bei einer Temperatur von 2—3'' C). Im Hermsdorfer

See betrug die Sichttiefe dabei 1,50 m, zeigte also unter den gegebenen

Verhaltnissen einen ziemlich betrachtlichen Wert, was sich dadurch erklart,

daB die Oscillatoria-FMen verhaltnismaBig zart waren. Sie passierten,

nebenbei bemerkt, ungehindcrt die Maschen des Planktonnetzes Nr. 20.

Das Auftreten der Oscillatoria Agardhii im Winter ist offenbar durch

den verhaltnismiiBig milden Verlauf des Winters 1912/13 bedingt worden;

in den strenReren Wintern 1910 und 1911 fehlte sie im Lietzensee fast

.w

vollstjindig.

Die optimale Temperatur fur die Entwicklung von Osdllatorm (speziell

ruhescens) liegt nach Wesenberg-Lund bei 5— 10"C., also etwas tiefer als

diejenige fiir Aphanixomenen (in typischer Ausbildung), Qloiotrichia und

Fohjcystis (^8—22'' C). Die Sporen von Aphanixomencm beginnen bei
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12^G. zu keimen. Das Wachstumsoptimum fur Chroococcus limne-

ticus^ Coelosphaerium u. e. m. scheint in die Winterszeit zu fallen, doch
durfte es zur Entwicklung von Schwimmschichten oder zu auffdlligen

Verfarbungen des Wassers nicht kommen.
Die geschilderten quantitativen Feststellungen konnten unter Be-

nutzung der 1 ccm-Planktonkammer leicht vorgenommen werden. Sie ge-

statten gleichsam ein entwicklungsgeschichtliches Studium derWasser-

bliiten, durch welches die Beziehungen zur Ghemie und Physik des

Mediums deutlicher hervortreten als bei Verwendung nur qualitaliver Me-

thoden.

Da die Entnahme kleiner Schupfproben von Wasser (meist 1 ccm) zur

Untersuchung geniigt und ihre Betrachtung und quantitative biologische

Beurteilung schon mit schwachen, z. B. 14fach vergroBernden Lupen sehr

erleichtert wird, sollte man bei derartigen Studien auf solche oder ahnliche

Weise generell vorgehen. E. Naumann(I) hat sich bereits der SchOpfprobe

bei Untersuchung einer grunen Wasserbliite, welche durch massenhaftes

Auftreten von Oolenkinia radiata bedingt war, bedient. Er ermittelte etwa

oOOOO Exemplare pro 1 ccm Wasser. H. Bethg£(1) fand in der Havel bei

der Pfaueninsel bis 800 Kolonien von Polycystis a£?'uginosa pro 1 ccm

Wasser.

Wo etwa Schwarme oder Wolkenbildungen bei den zu untersuchenden

Organismen vorliegen, kann man sich zuvor Mischproben herstellen oder

eine gruBere Zahl von Stichproben untersuchen.

Auch in die Definition von Wasserbluten konnten quantitative Werte

einbezogen werden, da jede erkennbare Wasserblute fiir das ccm deutlich

positive Werte ergeben wird, es muBte sich denn um so groBe Kolonien

wie Gloiotriehia echimdata handeln, fiir die man wohl auch die 20 ccm

Planktonkammer anwenden wurde. S. Strodtmann (1) fand, wenn man seine

Befunde auf das Kubikzentimeter umrechnet, pro 1 ccm 5—6 Kolonien nur

n unmittelbarer Nahe der Oberflache, sonst fand sich huchstens pro 20 ccm

eine Kugel von Gloiotriehia. SxRODTMANiv bediente sich zwar nicht der

1

Schupfniethode, doch ist nicht anzunehmen, daB Gloiotriehia die Netz-

maschen passiert.

Die Minima vieler Wasserbluten kunnen leicht iibersehen werden, zu-

mal bei bloBen Netz- oder Siebfangen, in den oben genannten Fallen sind

sie aber festgestellt worden.
Der Erfahrungssatz, daB planktonische Sehixophyecen vorzugsweise

Sommerplanktonten, allgemein ausgedruckt Warmwasserptlanzen, sind, kann

^n groBen Zugen aufrecht erhalten werden, auch fur die Meere.

Die ausfuhrlichstcn Mitteilungen uber die bisher an mariner Wasser-

l^'iite gemachten Beobachtungen fmden wir in den sorgfiiltigen Bearbeitungen,

die von N. Wille(I) liber dieses Thema vorliegen. Danach hat z. B. die

Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung bei Studien liber Trichodcsmium
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durch quantitative Netzfange zahlenmaBig festgestellt, daB diese Spaltalge
*

von der brasilianischen Kiiste und gegen die Mitte des Nord-Aquatorialstromes

eine Mengenzunahme und dann wieder ein Abnehmen nach Norden bin

gegen die Azoren zeigte.

Die raarinen (nicht spezifisch brackigen) Schixophycee7i-Wassevhluien

zeigen sich uns, soweit sie dem bloBer^ Auge auffallenj im Gegensatz zu

vielen ahnlichen Erscbeinungen im SiiBwasser bei der enormen GruBe der

Meeresflachen als relativ lokale Bildungen, gleichsam als kleine Flecken.

Trichodesmium erythraeum Ehrb, entwickelt sicb in den tropiscben und

subtropischen Meeren nach Wille stellenweise lebbaft wahrscheinlich zu-

nacbst am Grunde und gelangt dann an die Oberflacbe, wo sie dem bloBen

Auge auffallig und vom Winde bin und her getrieben und in ihren

Lagerungsverhaltnissen beeinfluBt wird, so daB sie unter Umstanden in

weiten Entfernungen von ibrem Bildungsberde als lokale Anhaufungen an-

getroffen warden kann. Im Roten Meere kann sie blutrote schleimige Massen

am Ufer bilden. Als Beispiel fur massenbaftes lokales Auftrelen roter

Meeres-Schizophyeeenj wahrscheinlich Trichodesmium £rythraeum^ sei eine

Beobacbtung mitgeleilt, welche Herr Prof. Dr. 0. Warburg auf einer Fahrt

durch das siidcbinesische Meer machte und mir freundlichst mitteilte. Am
15. April 1887 wurde vom Dampfer aus eine deutlicbe Rotfarbung der

Meeresoberflache gesichtet, die durch massenhafte Entwicklung von Tricho-

desmium bedingt war. Das Dampfscbiff befand sich halbwegs zwischen

Saigon und Hongkong in 15'^ nordl. Br. und 110° ustl. L. Es fuhr zwei

Stunden lang durch die rote Masse, deren Ausdehnung also knapp 50 km

betrug; ihre Breite konnte vermutungsweise auf etwa die Hlilfte geschatzt

werden, so daB die Gesamlflacbe der roten Schwimmscbicbt mindestens

1000 qkm betrug. Die Algen waren in breiten Streifen verteilt, zwischen

denen klareres Wasser sichtbar wurde. Die Massenvegetalion war also

hauptsachlich auf die obernachlichen Schichten beschrankt. Die Stelle be-

fand sich am Abfall eines flacheren Kustensaumes zu groBer Tiefe. Sie

erscheint im Vergleich zum ganzen Meeresabschnitt nur sehr klein. Ini

Vergleich zur Gesamtflache des sudchinesischen Meeres nabm diese Wasser-

bliite nur eine sehr kleine Stelle ein.

Eine zweite Art, das Trichodesmium Thiebautii Gomont, welche gleich-

falls in tropiscben und subtropischen Meeren gefunden wird, scheint in^

Gegensatz zu Tr. enjthraeum spezifisch pelagisch zur Entwicklung zu kom-

men und keine Schwimmscbicbten zu bilden, sondern die Wassermassen

meisl bis zu einigen hundert Metern mehr oder weniger gleichmaBig zu

durchsetzen. Tr, erythraeum scheint periodisch planklonisch, Tr. Thiebautii

perennierend planktonisch zu sein.

Nach F. ScHiiTT (1j fanden sich, beurteilt nach Netzfangen, in dem Sar-

gassomeer unter 1 qm Oberflache 746000 Zellfaden. Nimmt man an, daB

diese Faden sich in einer Wasserschicht von 1 cm Hohe an der Oberflache
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sammeln wiirden, so enthielte 1 ccm im Durchschnitt 74—75 Faden, ein

Wert, der im Vergleich zu vielen Fangen im SuBwasser als sehr gering

bezeichnet werden muB, so daB an primarer Bildungsstatte die Massen-
entwicklung in den nahrstoffarmen Meeren nicht erheblich zu sein scheint.

Hohere Werte fand V. Hensen (1) fur Nodidarm an verschiedenen

Stellen der Ostsee, welche liberhaupt planktonreicher zu sein pflegt als die

warmeren Bezirke der Hochsee.

1 I Im Stettiner Haff zur Zeit seiner Blute ermittelte derselbe Autor auf
1*

10 cbm Wasser etwa 3,5 Billionen Zellen von AphanixomenoTij d. s, etwa

18000 Faden pro 1 ccm, eine Menge, welche schon einen deutlich Iruben-

den EinfluB auf das Wasser ausiibt. Diese Spaltalge gehort aber nicht

dem Salzwassergebiet spezifisch an, sondern wird der Hauptsache nach nur

in dieses hineingeschwemmt.

Neben den Trichodesmien der warmeren Meere verdienen noch die

Verwandten Katagnymene spiralis Lemm. und K. pelagica Lemm. Erwah-
nung, fur deren Entwicklung N. Wille(I) eine Beziehung zu den Tiefen-

verhaltnissen des Meeres vermutet. Die beiden Algen fanden sich namlich

westlich bezw. ustlich von dem seichteren Gebiet, welches sich in der

Langsrichtung durch den Atlantischen Ozean hinzieht.

Aus Mangel an ausreichenden Zahlungen bei Schupfproben ist besonders

bei Meeren die Beurteilung der Entstehung und Veranderung von Wasser-

bluten zurzeit erschwert. Einige Anhaltspuokte bieten zwar die vorliegen-

den quantitativen Fange, da es sich aber um Netzfange und nicht um
Schupfproben handelt, gestatten sie nicht immer ein sicheres Urteil; wie

bereits erwahnt, gehen z. B. manche fadige Schixophycem teilweise leicht

durch die Maschen der feinen Seidennetze.

Wie oben schon bemerkt, gesellen sich zu den physikalischen Fak-

toren, welche fur die Entstehung der Wasserbluten von Wichtigkeit sind,

auch noch chemische. Die Natur dieser chemischen Stoffe ist zwar noch

ler Wasserbluten eine

I

7

J'
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auffallende Beziehung zur Anreicherung des Wassers

stanzen.

Die Hauptmasse der im Wasser gelosten organischen Substanzen bilden

im allgemeinen die Ilumusstoffe, welche hauplsachlich aus dem Boden und

aus Pflanzenmassen ausgelaugt werden. Diese Humusstoffe bilden aber

l^eine gute Nahrung, auf keinen Fall eine solche, daB sie etwa durch die

Tatigkeit von Algen und Bakterien ganz aus dem Wasser absorbiert wiir-

^en
; es leuchtet aber ein, daB iiberall da, wo HuminstofYe ausgelaugt wer-

den, auch andere StofTe von hoherem Nahrwert in das Wasser gelangen,

jedenfalls mehr als bei reinen Quellen aus nahrungsarmem Geslein und bei

Schnee- und Eisschmelzwawassern.

Wassers
bildet der Verbrauch an KaliumpermaDganat, bemessen nach Milligrammen

Botanisclie Jahrtlichcr. L. Bd. Snpplementband.
^^
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pro Liter. Dieser Ausdruck kann in vielen Fallen zugleich einen Anhalt

fur die Haufigkeit d^rjenigen Begleitsubstanzen, welchen ein Nahrwert zu-

komiDtj bieten.

Da die Eigenfarbe des klaren Wassers in der Abstufung blau, blau-

grun, griin, gelbgriin und gelb besonders in Seen von der Menge der bei-

gemischten Huminstoffe abhangig zu sein pflegt, konnen wir die Eigenfarbe

des Wassers, beslimmt durch Versenken einer weiBen Scheibe, in der Kegel

als MaBstab fiir die im vorliegenden Sinne gemeinte Nahrkraft eines Ge-

wassers betrachten, in der Art, daB blaue Seen im Vergleich zu gelben

nahrungsarm sind. Dieses Argument wird dadurch unlerstiitzl, daB blaue

und blaugriine Seen, z. B. alpine, in der Kegel durch Schmelzwasser von

Schnee und Eis gespeist werden oder in ihrer Entstehung auf die Eiszeit

zuruckgehen, wahrend Seen von gelber Eigenfarbe mehr den Ebenen mit

ihren meist fruchtbareren Boden angehoren.

Die Havelseen zeigen einen Kaliumpermanganatverbrauch von ca. 25

bis 30 mg pro Liter, der bereits genannte Lietzensee von 50 bis 60 und

mehr mg, der fast rein blaue Genfer See dagegen nur von wenigen mg.

Ganz im Einklang mit diesen Betrachtungen sind die entsprechenden

Seen der Ebenen im allgemelnen plankton- und wasserbliitenreicher als die-

jenigen gebirgiger Gegenden,

Nach dem wenigen, was man bisher in dieser Beziehung weiB, gelten

ahnliche Betrachtungen liber die Zusammenhange zwischen Eigenfarbe der

Gewasser und ihrem Planktonreichtum in groBen Zugen auch fiir die Meere.

Deutlich enlwickelte und langere Zeit dauernde Wasserbliiten von

Schixophyceen sind eine fast alljahrlich zur warmen Jahreszeit auftrelende

Erscheinung im Frischen Haff, Stettiner Haff, in den Havelseen, im Muggel-

see usw., welche durchweg gelbe Eigenfarbe besitzen. Warme trockene

Sommer pflegen dabei die Massenentwicklung zu fOrdern, kalte und nasse

zu hemmen, hauptsachlich wohl wegen der geringen Wiirme.

Ganz anders liegen die Verhaltnisse fur die blauen und blaugriinen,

meist auch fur die grunen Seen, z. B. den Gardasee, Vierwaldstatter See,

Bodensee usw., auch fiir tiefe und dabei meist blaugriine Seen der Ebene.

Der Genfer See, welcher auch in diese Kategorie gehurt, ist ebenfalls ohne

Wasserblute, doch trat nach F. A. Fokkl einmal eine ihrer Starke und Aus-

dehnung nach nicht genauer beschriebene, durch Anahaena flos aquae be-

dingte Wasserblute am 10. Dezember 1896 auf, iiber deren Entstehungs-

ursachen nichts Naheres bekannt ueworden ist. Aus dem deichen Jahre

beschreibt G. Schruter eine durch Pohjcydis erzeugle, ziemlich auffallige

Wasserblute in dem nahrstoffreicheren Ziiriclisee.

Oscillatmia rubeseens, das Burgunderblut, bildet auch in Seen der

Voralpen vorubergehende Wasserbluten, doch scheint ein groBer Teil ihrer

Entwicklung, Jibnlich wie es fur Trichodesmmm erythraeum vermutet wira,

sich am Grunde der Gewasser abzuspielen, wofiir einigermaBen der Lm-

i
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stand spricht, daB nach den Angaben aus fischereilichen Kreisen der Grund

I
des Zurichsees in dicker Schicht von dieser Alge iiberwuchert sein kann.

Dadurch wird der in der Tiefe abgelegte Laich der Fische in eine dichle

Masse von Algenfaden eingehullt, wodurch er vielfach zugrunde geht.

Auf solche Weise kann sich vielleicht auch fur andere Seen das spo-

radische Auftreten von Wasserbluten erklaren. Fiir das Entslehen blut-

u k roter pelziger Schwimmschichten von Eugkna saiiguinea auf der Ober-

flache mancher Alpenseen scheint nach den in der Literatur vorhandenen

I
Angaben die Einschwemmung von Dungstoffen benachbarter Viehweiden

verantwortlich zu sein, wie ja iiberhaupt viele Eitgleiien in ihrer Massen-

entwicklung Beziehung zu Mistauslaugungen und jauchigen Substanzen

5 f:

II

1

V

7

f .

L

L

zeigen.

Bezuglich der Natur der fiir iSb/^uap%c^e?^-Wasse^bIuteD in Betracht

kommenden spezifischen Nahrstoffe laBt sich die Vermutung aussprechen,

daB sie der Grenze der Mineralisation nahe stehen durflen, denn groBe

» Teiche, welche mit Drainwassern gefiillt sind, also solchen, welche auf niin-

destens halber Mineralisationsstufe im Durchschnitt zu stehen pflegen, mit-

hin [3-mesosaproben Charakter tragen, neigen nach den bisherigen Erfah-

rungen nicht zu deutlicher Bildung solcher Wasserbluten, sondern erzeugen

statt dessen mehr oder weniger ausgedehnte Fladen von Algen, wie Spiro-

gj/ra^ Hydrodictyon^ Vaucheria und Cladophora. Die Entwicklung solcher

Fladen kann unter Umstanden so reichlich sein, daB zentnerschwere Massen

entstehen kOnnen, welche bisweilen zum Verstopfen von Teichabflussen

i ^
und zum Belasten von Miihlenradern fuhren.

Die fur die Entwicklung von Wasserbluten, besonders solcher der

Schhophyeeen
^ in Betracht kommenden Substanzen durften an verschie-

denen Stellen verschiedener Natur sein, da sie bemerkenswerterweise hier

die eine, dort die andere Gattun^ oder Art zur Entwicklung zu bringen

J
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Pflegen, und dann meist in furmlichen Reinkulturen.

Naturliche Teiche und Seen, bei denen sich durch reichliche Schlamm-

bildung die Hohe ihrer freien Wasserschicht mehr und mehr verringert,

kunnen eine bis zu einem gewissen Maximum gesteigerle Tendenz zur Bil-

dung von Wasserblute zeigen, besonders in warmen Sommern, wo durch

die Verdunstung des Wassers eine, wenn auch geringe Konzenlrierung der

^'ahrstoffe eintritt.

Sichedich wird sich an der Hand von Kulluren, physiologischen

^'ersuchen und gleichzeitigen qualitativen und quantitativen okologischen

Beobachtungen kunflig die genauere Kenntnis der fur die Entwicklung von

Wasserbluten im SuBwasser und im Meere in Betracht kommenden Fak-

toren wesentHch furdern lassen.

23*
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Uber eiuige Malvaceen-Gattuugen aus der Verwandtschaft

von Gossypium L.

Von

E. Ulbrich.

Die Umgrenzung der Gattungen aus der Verwandtschaft von Gossy-
pium L. ist bei den verschiedenen Autoren eine sehr wechselnde, insbe-

sondere sind die Grenzen zwischen den Gattungen Gossypium und Cien-

juegosia vlelfach verwischt worden, so daB eine gewisse Unsicherheit

Platz gegriffen hat, die sich darin ausspricht, daB Arten der einen Gattung
zur anderen gestellt wurden und umgekehrt. Und doch ist die Gattung

Gossypium eine sehr natiirliche, gut charakterisierte und scharf umgrenzte,
so daB bei richtiger Beurteilung der Merkmale iiber die Zugehorigkeit der
Arten kein Zweifel bestehen kann. Schwieriger liegen die Verhaltnisse

bej der Gattung Cienfuegosia, deren Umgrenzung nicht leicht ist. Bei dem
Unifange, der jetzt meist fur diese Gattung angenommen wird, den auch
K. Schumann in den »NaturIichen Pflanzenfamilienc III. 6. (1895) S. 50 und
f)ALLA Torre und Harms in den »Genera Siphonogamarum* (1900—1907)
annehmen, enthalt die Gattung Arten von sehr verschiedenem Aussehen,

die auch in ihren sonstigen Merkmalen manche Verschiedenheiten auf-

weisen. Ich behalte mir vor, an anderer Stelle auf die Gliederung dieser

Gattung naher einzugehen.

In den engeren Verwandtschaftskreis der Gattung Gossypium gehoren

einige kleinere Gattungen, welche zum Teil noch wenig bekannt sind,

I'f^genhouxia
, Thurheria und SeUra, auf welche hier etwas naher ein-

S^gangen werden soil.

Nicht in diesen Verwandtschaftskreis gehort jedoch die Gattung Arcyno-

^P&rmum Turcz., welche im Bulletin de la Soci6t6 Nalionale de Moscou
^858 Bd. I. p. I3j verufFentlicht wurde. Sie gehort wahrscheinlich in die

erwandtschaft von Vren^ zu den Ureneen.
Die Gattung Ingenliouxm Uoq. et Sess^ wird zum ersten Male in

^^ un veroffentlichten Bildern der » Flora von Mexico von Mocino und
Sess6«

dargestellt. Die erste, ganz unvollkommene und augenscheinlich zum

S,^

is-
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Teil miBverstandliche Beschreibung dieser Gattung findet sich in De Candolles

Prodromus Systematis Naturalis I. (1824) S. 474. Diese Beschreibung

lautet: XXIII. Ingenhouxia fl. max. ic, ined, f

Gal. nudus 3-partitus, lobis ovato-lanceolatis acuminatis. Pet. 5.

Urceolus campanulatus intra petala. Stam. oo monadelpha. Stylus 1.

Fruct. . . . t
1 . J. triloba (fl. max ic. ined.) — in Mexico. Herba habitu Gossypii.

Folia petiolata triloba, lobis ovato-lanceolatis acutis integris. Pedicelli oppo-

sitifolii 1-flori. Flores ex flavo rubescentes.

Aus dieser Beschreibung geht hervor, daB Kelch und AuBenkelch ver-

wechselt sind und der Kelch als Honigbecher (Urceolus) bezeichnet wurde.

Denn die Gattung Ingenhouxia besitzt keinen dreiteiligen Kelch mit ei-

lanzettlichen Zipfeln, sondern einen so gestalteten AuBenkelch. Ferner

kommt nicht innerhalb der Blumenkrone ein Nektarbecher vor, sondern

die Pflanze besitzt einen becharformigen Kelch,

Leider ist nun in den von Alph. DeCandolle im Jahre 1874 heraus-

gegebenen » Caiques des Dessins de la Flore du Mexique de Moqino et Sess£,

qui ont servi de types despeces dans le Systema ou le Prodromus «
die

Abbildung von IngenJiouxia Mo^. et Sesse nicht wiedergegeben. Statt

dessen findet sich auf Seite 6 die Bemerkung, daB Asa Gray im Jahre

1869 in Genf beim Vergleiche der Originale erkannt habe, daB die von

ihm im Jahre 1854 in den ^^Plantae novae Thurberianae^j^ beschriebene

Gattung Tkurberia (mit der einzigen Art Th. thespesioides A. Gray) aus

Mexico mit Ingenhouxia M05. et Sess6 identisch sei. Dieselbe Pflanze

wird von Asa Gray in Report on the United States and Mexican Boundary

Survey by William H, Emory, Botany, (Washington) 1 858 auf Tafel 6 gut

abgebildet. Aus dieser Abbildung und der Beschreibung Asa Grays in den

»Plantae novae Thurberianae* ergeben sich in der Tat so viele Uberein-

stimmungen zwischen Ingenhouxia M05. et Sess6 und Thurberia A. Gray

daB die auch von K. Schumann in den »Naturlichen Pflanzenfamilien*

III. 6. (1895) S. 53 ausgesprochene Vermutung, beide Gattungen seien iden-

tisch, wohl zutrefl^end ist.

Da nun Ingenhouxia 'Mo*^. et Sesse aus dem Jahre 1824 stammt, wo-

gegen die Gattung Thurberia Asa Gray erst 1854 aufgestellt wurde, g»^

nach den Nomenklaturregein aus Prioritatsgrunden der erste Name.

Demnach ergeben sich fiir die Gattung Ingenhouxia Mog. et Sesse

unten angegebenen Merkmale.

Bei der Bearbeitung der von Caecilie und Ed. Seler inMexiko gesamme -

ten Malvaceen fiel mir nun eine im Staate Oaxaca bei San Bartola Yauhtepec

J

\) A.Gray, Plantae novae Thurberianae : The Characters of some new genera an

species of plants in a coUection made by George Thurber chiefly in New Mexico an

Sonora (Memoirs of the Academy of Arts and Sciences New Series vol. V. [<864l p. 3

1
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im Januar 1896 gefundene Pflanze vom Habitus einer Gossypium-kvi auf,

deren Bestimmung Schwierigkeiten bereitete, da die Pflanze im Herbar des

koniglichen botanischen Museums zu Dahlem bisher fehlte. Der eigenartige

Habitus, welcher scbon von De Candolle als charakteristisch fur die

%
^

Gattung Ingenhouxia Mog. et Sess6 angegeben wird, brachte mich auf die

Vermutung, daB in der SfiLERschen Pflanze diese, augenscheinlich auBerst

seltene, interessante Gattung vorliegen kunne. Beim Vergleich der Be-

schreibungenj die K. Sgoumann in den ^Natiirlichen Pflanzenfamilien*,

De Candolle im Prodromus, Asa Gray an den oben angegebenen Stellen und
Bentham und Hooker in den Genera Plantarum I. (1862—67) p. 209 fur

die Gattung Ingen}ioux.ia Mog. et Sesse geben, zeigten sich so zahlreiche

bedeutende Abweichungen, daB die SELERSche Pflanze unmuglich der gedach-

ten Gattung angehoren konnte.

Die Gattung Ingenhouxia M05. et Sesse soil eine reich verzweigte

Staude mit 2- bis 4-lappigen oder eilanzettlichen, an der Basis keilformigen

bis fast abgestutzteUj diinnen Slattern sein mit ausgebreiteten Bluten, deren

AuBenkelch aus drei eilanzettlichen Blattchen besteht, die den geschweift-

I

gestutzten Kelch nicht verbergen. Ferner soil diese Pflanze einen kugeligen

Fruchtknoten mit keuligem, ungeteiltem Griff"el mit rippiger Narbe besitzen.

Die Frucht von Ingenhouxia Mo^. et Sess6 soil eine lederige Kapsel von

eifurmiger Gestalt sein, die an ihrem Oberende kurz-stumpflich zugespitzt

ist und in jedem Fache 3—8 Samen mit sebr sparlicher Behaarung birgt,

Dagegen ist die von Seler gefundene Pflanze eine sparlich verzweigte

Staude mit zwar ahnlich vielgestaltigen BlatterUj von jedoch derberer Be-

schaffenheit, die an ihrer Basis stets tief herzfurmig eingeschnitlen sind.

Ferner besitzen die viel groBeren Bluten eine glockige Blumenkrone und

einen sehr viel groBeren AuBenkelch, dessen drei ganz ungeteilte, an der

Basis miteinander verwachsene Blattchen breit-eiformig und so groB sind,

daB der abgestutzte, becherfurmige Kelch vollig verborgen bleibt, Ferner

ist der Fruchtknoten keffelfOrmi^ und besitzt einen an der Spitze dreiteiligen,

\

t

s
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fadenfurmigen Griffel mit herablaufender Narbe. Die Fruchte der Seleb-

schen Pdanze sind holzige Kapseln von eifurmiger Gestalt, die an ihrem

Oberende lang und scharf zugespitzt sind und in jedem Fache \ —2 groBe,

kantige Samen mit reicherer, wolliger Behaarung bergen. Fast alle Bluten-

teile, besonders der Kelch, AuHenkelch, die Blumenkrone und der Griffel

sind dicht mit ziemlich groBen schvvarzen Driisen besetzt. Diese slarke

Bekleidung mit schwarzen Driisen fmdet sich in ilhnlicherWeise bei der Gattung

Cienfuegosia Cav., die jedoch gar keinen oder nur einen kleinen, bald ab-

fallenden AuBenkelch und ebenfalls einen meist keuligen Griffel besitzt und

einen ganz anderen Habitus zeigt. Demnach ist die Zugehorigkeit der

SBLERschen Pflanze auch zu dieser Gattung ausgeschlossen ; es kann sich

•iJso nur um eine neue Gattung handeln. Zu Ehren ihrer Entdecker habe

ich diese Gattung Sele?-a genannt und in den Verhandlungen des bota-

t^
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360 E. Ulbrich.

nischen Vereins der Provinz Brandenburg, Band LV, Jahrg. 1913, Heft 1,

p. 50 beschrieben und in Heft 2 derselben Verhandlungen in der Bear-

beitung der SELERSchen Pflanzen abgebildet. Die Unstimmigkeiten in den

Quxia

denen Autoren gehen vielleicht darauf zuriick, daB die Gattung Selera

Ulbrich mit Ingenhourda Mog. et Sessc verwechselt wurde.

Urn eine leichte und scharfe Unterscheidung der Gattungen aus der
*«

Verwandtschaft von Gossypium zu ermoglichen, sei bier eine kurze Uber-

sicht der wichtigsten Merkmale der in Betracht kommenden Gattungen

gegeben. In den von K. Schumann in den Natiirlichen Pflanzen familien HI.

6. S. 47 gegebenen Bestimmungsschlussel sind die kritischen Gattungen

folgendermaBen einzufiigen:

Griffel einfach, am Ende kopfformig oder keulenformig, seltener in kurze, aufrechte

Astchen geteilt; Samen eckig oder umgekehrt-eiformig.

a. Brakteolen des Hiillkelches klein und schnial, haulig

fruhzeitig abfallend:

a. Kapsel aus 5 Fruchtblattern bestehend, saftig, fast

beerenartig, Samen behaart; Kotyledonen des Embryo

schwarz punktiert 1 . Thespesia

p. Kapsel meisl aus 3 Fruchtblattern bestehend:

^. Kapsel fast beerenartig, fleischig, nicht aufsprin-

gend; Samen kahl; Kotyledonen des Embryo nicht

schwarz punktiert 9. Maga
2. Kapsel nicht fleischig, hautig bis holzig, auf-

+

springend; Samen behaart; Kotyledonen des Embryo
schwarz punktiert 3. Cieiifuegosia

b. Brakteolen des Hiillkelches groB, eilanzettUch bis herz-

fCrmig, stets bleibend:

a. Fruchtknoten o-facherig; Brakteolen des Hiillkelches

sehr groB, zerschlitzt; Samen mit reichlicher Wolle 4. Oossypiti'tn

p. Fruchtknoten 3-facherig.

i. Brakteolen des Hiillkelches cilanzetthch, den Kelch

nicht verdeckend; Griffel keulenformig, ungeteilt

mit dreirippiger Narbe 5. Iiigenhouxia

2. Brakteolen des Hullkelches breiteiformig, derb, den

Kelch vollig verdeckend; Griffel an der Spitze drei-

teilig mit herablaufender Narbe 6. Sclera

Die wichtigsten Merkmale der hier in Betracht kommenden kritischen

Gattungen mogen hier folgen, soweit sie fiir die Unterscheidung notig sind.

Bei den allgemein bekannten und anerkannten Gattungen mogen kurze An-

gaben iiber die Synonymik, Artenzahl und Verbreitung geniigen.

^. Thespesia Soland ex Correa in Ann. Mus. Paris IX (1807) 290 t. 8.

fig. 2. — Axanm Alef. in Botan. Zeitg. XIX (1861) {>. 298. — Etwa 8 Arten

in den Tropen der Alten Welt; — Th. populnea (L.) Corr. Strandpflanze

im tropischen Afrika, Asien und Polynesien; in Westindien eingefiihrt.

Th. macrophylla Blume im tropischen Asien, Polynesien und Neu-Guinea

3 '-V
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Ubev einige Malvaceen-Gatlungen aus der Verwandtscliaft von Gossypium L. 361

Th. Banis Oliv., Th. Oarckemm F. Hoffm., Th. trilobata Bak. f. und
einige noch wenig bekannte Arten im tropischen Ostafrika siidlich bis

Rhodesia.

2. Maga Urban Symbolae Antillanae VII, 2 (1912). p. 281.

Hoher Baum, der vorigen Gattung ahnlich, aber mit 3—4-facherigem

Fruchtknoten mit einem Kelche, der sich nach der Blutezeit rings ablost

und abfallt mit glatten, kahlen Samen und nicht punktierten Kotyledonen,

< Art: M. grandiflora (DC.) Urb. (== Thespesia grandiflora DC;
Hibiscus grandifloi'us Juss.) in Portorico.

3. Cienfuegosia Gav. Diss. III. (1787) 174 t. 72 f. 2. — Fugosia
Juss., Gen. (1789) 274; — Cienfuegosia Willd. Spec. PI. Ill (1800) 723;

Redoutea Vent. Descr. Jardin Gels. (1 800) ; — Cienfuegosia DC. Prodr. I.

(1824) 457,; — Elidurandia Buck!, in Proc. Acad. Sci. Philadelphia 1861

(1862)450. — AlyogyneAM. in Oesterr. hot. Zeitschr. XIII (1863) 12.

Etwa 25 Arten von sehr verschiedenem Aussehen mit kleinem, oft sehr

hinfalligem AuBenkelch, schwarz punktiertem Kelch und meist dreifache-

rigem Fruchtknoten mit meist keulenformigem GrifTel mit gerippter Narbc.

Samen mit meist ziemlich reichlicher Behaarung und schwarz punktierten

Kotyledonen — im tropischen und subtropischen Afrika etwa 1 Arten,

darunter C. somalensis Gurke, C. EUenheckii Gurke, C. Bricchettii Ulbrich

in Abyssinien und Somaliland, C. anomala (Wawra et Peyr.) Gurke auch

in West- und Sudwestafrika, C. triphylla Harv. und C. digitata Pers. in

West- und Sudwestafrika, C. Gerrardi Wood, und C. Hildebrandtii Garcke

in Sudostafrika, letztere auch auf Madagaskar, C. Welshii (And.) Garcke

in Aden; — im tropischen Siidamerika weit verbreitet C. sulphurea (St. Hil.)

Garcke, C. hetet^&phylla (Vent.) Garcke; C. cuyabensis Pilger in Brasilien

und Bolivien, C. argentina Giirke in Argentinien; C. Hassleriana Hochr.,

C. subp-ostrata Hochr. in Paraguay u. a., samtlich niederliegende Krauter.

C. Riedelii Gurke und C. phlomidifoUa (St. Hil.) Garcke in Brasilien und

Guiana, C. affinis Hochr. in Paraguay u. a.; diesen z. T. sehr ahnlich

einige australische Arten, z. B. C. cuneiformis Benth. und C. austraUs

(F. V. M.) Benth., samtlich mehr aufrechte, z. T. reich verzweigte Halb-

straucher; in Australien ferner die prachtigen C. hakeifolia (Hook.) und

C. lilacina (G. Don) und die sehr abweichende C. thespesioid^s (Benth.).

4. Gossypium L. Syst. Ed. 1 (1735); — Xylon (Tourn. ex) Medik.

Malvenfam. (1787) 43; — Sturtia R. Br. in Sturt. Exped. II (1849) App.

68. —
Etwa 1 Arten von untereinander ziemlich ahnlichem Habitus ;

Krauter,

Ilalbstraucher bis fast baumartige Straucher mit gelappten Blattern und

roBen weiRen, gelblichen oder rotlichen Bluten mit sehr groBem, zer-

schlitztem AuBenkelch, gestutztem oder kurz funfspaltigem Kelch, funf-

facherigem Fruchtknoten mit zahlreichen aufsteigenden Samenanlagen. Frucht

f^'ne funfspaltige, fachteilig aufspringende Kapsel mit kugeligen bis eckigen

cr
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362 1^. Ulbrich, Ubcr einige Malvaceen-Gattungen usw.

Samen, die mit dichter, langer Wolle bekleidet sind. — Die kultivierten

Arten sind G. herbaceum L., Q. hirsuhim L., G. harhadense L., G. peru-

vianum L. und G. arbo7*eum L., diese Art in Afrika vielfach wild. Sicher

wild sind: G. Stoeksu Mast, auf Kalkklippen im Sindhgebiete Vorderindiens,

vielleicht die Stammpflanze von G. herbaceum L. ; — G. Kirkii Mast, mit

kurzer brauner Wolle in Ostafrika u. a.

5. Ingenhouzia Moq. et Sesse ex DC. Prodr. I (1824) 474; — Ingeii-

hoitssia Reichenb. in Moessler Handb. ed. 2. I (1827) p. LXIII; — Ingen-

koicsia Spach. Hist. nat. v6g. Phaner. III. (1834) 343; — Ligenhouxia

Meisn. Gen. (1837) 27; — Thurberia A. Gray in Mem. Am^r. Acad.

New. Ser. V (1854) 308.

Aufrechtes, stattliches, kahles Kraut mit meist dreilappigen, an der

Basis keilfurmigen bis gestutzten, oberwarts auch mit eilanzettlichen Blattern

und mittelgroBen, achselstandigen, weiBen bis rotlichen Bluten mit kleinem

AuBenkelch, der den geschweift-gestutzten Kelch nicht verdeckt. Frucht-

knoten kugelig, dreifacberig, mit unvollstandig gekammerten Fachern, mit

je 6—8 aufsteigenden, fast umgewendeten Samenanlagen. Griffel ungeteilt

mit keuliger, dreirippiger Narbe. Frucht eine dreifacherige, dreiklappige

lederige Kapsel mit 5—8 Samen in jedem Fache; Klappen am Rande

wollig. Samen kantig, umgekehrt-eiformig mit krustiger, dunnwollig behaarter

Schale; Embryo zusammengelegt mit schwarz punktierten gefalteten Kotyle-

donen. 1 Art: Ingenh. triloba Mog. et Sesse [Thurberia thespesioides

A. Gray) in Mexiko in der Sonora.

6. Selera Ulbrich in Verhandlungen des Botan. Vereins der Provinz

Brandenburg LV. Jahrg., 1913, Heft 1, p. 50; Abbildung ebendort Heft 2.

Aufrechtes, sparlich verzweigtes Kraut oder Halbstrauch vom Habitus

eines Gossypium mit vielgestaltigen , meist dreilappigen j
oberwarts auch

eifurmigen, an der Basis tief herzformigen Blattern und groBen, glockigen

rotlichen Bluten mit groBem, festem AuBenkelch aus drei an der Basis ver-

wachsenen, ungeteilten, eifurmigen Blattern, welche den gestutzten, becher-

formigen Kelch ganz verdecken. Alle Blutenteile dicht von schwarzen

Drusen punktiert. Fruchtknoten kegelfurmig, dreifacherig mit gekammerten

Fachern; in jeder Kammer je 3— 4 aufsteigende, umgewendete Samen-

anlagen. Griffel tief dreiteilig mit herablaufender Narbe. Frucht eine drei-

klappige, holzige Kapsel mit 1—2 Samen in jeder Abteilung; Klappen

kahl und oben lang zugespitzt, Samen kantig, umgekehrt-eiformig mil lang-

behaarter Schale ; Embryo zusammengefaltet mit schwarz punktierten

Kotyledonen. — 1 Art in Mexiko S. gossypioides Ulbrich im Staate Oaxaca

auf trockenen Hugeln.
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Zur geographischen Verbreitung der Eriocanlaceen.

Von

W. Rnhland.

Wenn es der Verf. unternimmt, in den nachfolgenden Zeilen eine

auBerhalb seines gewohnlichen Forschungsgebietes liegende Frage zu be-

handeln, so leitet ihn hierbei der Wunscb, dem Jubilar auch seinerseits

ein kleines Zeichen des Dankes darzubringen und ein, wenn auch be-

scbeidenes Zeugnis dafiir abzulegen, daB die Eindriicke, die er als sein

Schiller und Assistent einst in sich aufgenommen, durch eine spatere anders-

artige wissenschaftliche Weiterentwicklung keineswegs verdrangt worden sind.

Diese Sachlage soil andererseits entschuldigen, daB bier nicht mehr
geboten wird als ein knapper Ausblick auf die dem Verf. in verbreitungs-

genetischer Hinsicht am wichtigsten erscheinenden Momente. Alle syste-

matischen Einzelheiten sind aus meiner Monographic der Familie^) zu er-

sehen, wo iibrigens auch schon der sich bei Uberblickung des gesamten

Materials aufdrangenden Anschauung xiber die mutraaBliche Verbreitungs-

geschichte der Familie ganz kurz Erwahnung getan ist. Unter den dort,

wie gesagt, nur ziemlich fluchtig angedeuteten Gesichtspunkten soil hier

das Material iibersichtlich geordnet und etwas naher betrachtet werden.

Bevor wir in diese Betrachtung eintreten, sind folgende Gesichtspunkle

im Auge zu behalten: Zunachst die Einformigkeit der Familie in bezug auf

die Slandortsanspruche. Vor allem Siimpfe, Moore, feuchte Wiesen, Bache,

FluBufer und ahnliche Ortlichkeiten werden ganz iiberwiegend bevorzugl;

selten sind typische, dauernd untergetauchte Wasserpflanzen mit lang

flutendeni, gleichmaBig und schmal beblattertem Stengel. Nur von einigen,

wesentlich sudamerikanischen und beziJglich der Verbreitungsgeschichte der

Familie unwesentlichen Paepalanthoideen werden von den Sammlern trockene

Kamps Oder felsige bezw. kiesige wasserarme Standorte angegeben. In-

wieweit es sich hier um wirklich dauernd trockene Ortlichkeiten handelt,

l^iBt sich daraus nicht ersehen. In vereinzelten Fallen kommen aber wohl

jj

<) W. Ruhland: Ertocaulaceae (Pflanzenreich IV, 30, 4 903, 294 Seiten
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364 W. Ruhland.

auch solche in Frage, an welche die betreffenden Arten durch dichte, seidig-

angedriickte oder wollige Behaarung der Blatter usw. angepaBt erscheinen.

Auch beziiglich der Hohenlage der Standorte herrscht offenbar ziemliche

Einformigkeit. Die meisten Arten sind Gebirgsbewohner und bevorzugen

mittlere Huhen. Als typische Hocbgebirgspflanzen diirften nur ganz wenige

Paepalanthoideen der kalten Paramos in den Anden von Kolumbien und

Venezuela, sowie manche Eriocauhn-kvi^n des Himalaya zu bezeichnen

sein. Dagegen kommt eine groBe Anzahl von Arten auch als Bewohner

der Niederungen, heifien Kustenregionen und FluBtaler der Tropen in Frage,

bezw. steigt in solche herab, sofern ihnen die Standorte sonst zusagen.

Fast alle Eriocauloideen sind dem Leben auf feuchtem Substrat und

in feuchter Luft durch ihren Spaltoffnungsapparat, ein extrem entwickeltes

Durchliiftungsgewebe der >gefensterten«, dunnhautigen Blatter, so einseitig

angepaBt, daB sie auch nur zeitweilige Trockenheit meist nicht vertragen

werden. Sie sind fast alle einjahrige mehr oder weniger vergangliche

Pflanzen von rosettigem oder grasigem Wuchs.

Dies gilt auch von vielen Paepalanthoideen; wir finden unter diesen

aber auch zahlreiche dauerhaftere, stattlichere Formen, die namentlich,

wenn sich ihr Stengel verlangert, derber gebaut sind, starre, dickliche Blatter

mit unverkennbar xeromorphen Ziigen haben, was wohl vielfach auf eine

Anpassung an das zeitweise Austrocknen der Siimpfe, feuchten Kamps usw.

nach Aufhoren der Regenzeit hindeutet.

Die Bestaubungsweise ist wohl bei alien Arten der Familie die gleiche.

Da wenig Sicheres dariiber bekannt ist und sich Anhaltspunkte fiir unsere

Fragen daraus nicht ergeben, braucht nicht naher darauf eingegangen zu

werden.

Auch die Verbreitungsweise wird bei alien Arten der Familie die gleiche

sein. Alle haben Kapseln mit zwei oder drei Fachern, welche je einen m
alien Fallen wesentlich gleichgebauten Samen enthalten. Dariiber, wie diese

verbreitet werden, ist nichts Naheres bekannt. Da sie sehr klein und

leicht sind, werden sie u. a. durch starke LuftstrOmungen eine Strecke

weit fortgetragen werden kOnnen. DaB die aus den Verdickungsleisten der

auBeren Testazellschicht durch Desorganisation hervorgehenden und nut

Widerhakchen versehenen »Scheinhaare« eine besondere Verbreitung durch

Tiere ermuglichen sollten, ist nicht anzunehmen, da die >Haare« viel zu

winzig sind und auch meist viel zu dicht stehen, um ein gutes Festhaften

zu ermuglichen. Dagegen halten sie die Luft kapillar fest imd ermuglichen

so wohl z. T., daB die Samen vom Wasser eine Weile schwimmend fort-

getragen werden kOnnen. — Die Dauer der Keimfahigkeit betrug bei einigen

eigenen Aussaatversuchen mit mehreren Paepalaiithus- und E^'iocaulon-Avien

in unseren Breiten nur wenige Monate.

Ebenfalls groBe Ubereinstimmung in der weit iiberwiegenden Mehrzahl

der Falle herrscht in dem wichtigen Punkte, daB das von den einzelnen

> J
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Zur geographischen Verbreitung der Eriocaulaceen. 3g5

Arten besiedelte Areal ein ziemlich beschrankles ist. Nur verhaltnismiiBig

sehr wenige kOnnen als >eurytop« bezeichnet werden.

Nach alledem werden fiir unsere Zwecke infolge ihrer Gleichformigkeit

weder die Verbreitungsorgane, noch die vegetativen Telle eine Rolle spielen,

sondern wir werden uns auBer an die Tatsachen der heuligen Verbreitung

vor allem an die naheren systemalischen Verwandtschaftsverhaltnisse, fiir

welche der Bau und speziell die ganze Organisationsstufe der Blutenorgane

entscheidend ist, zu halten haben.

Die Untersuchung der in den oft iiberraschend kompositenahnlichen

Kupfcben dicht gedranglen Bliiten ist freilich wegen deren Winzigkeit eine

miihsame, zeitraubende Arbeit, die oft den Gebrauch des zusammengesetzten

Mikroskops beim Praparieren erfordert und friiher vielfach vernachlassigt

wurde.

Betrachten wir zunachst die naturiiche Unterfamilie der Paepala7i-

thoideae etwas naher. Hier sind die Verhaltnisse durchsichtiger, weil schon

sowohl die Artenzahl wie die Mannigfaltigkeit der Typen auf eine auBer-

ordentliche Pravalenz Siid-Amerikas weisen. Von sieben Gattungen sind

sechs dort vertreten. Nur die kleine Gattung Lachnocaidon Kunth mit

etwa 4—G Arten ^) komnit allein in Nord-Amerika vor. Dagegen sind die

Gattungen Leiothrix Ruhl. mit 30, Blastocaulon Ruhl. mit 3 und PhUodice

Mart, mit 2 Arten ganz auf Sud-Amerilca beschrankt. Die monotype Gattung

Tofiina Aubl., eine Wasserpflanze, kommt auBer in Sud-Amerika auch nocb

auf Cuba und Trinidad vor. Von der groBen, etwa 225 Arten umfassenden

Gattung Paepalanthus Mart, sind nur etwa 8 Arten aus Westindien und

neuerdings noch 2 Arten aus Afrika bekannt geworden, alle anderen kommen

nur in Sud-Amerika vor; ahnliches gilt fur die zweitgruBle Gattung der

Unterfamilie, Syngonanthus Ruhl., von der etwa 78 Arten bekannt sind.

I . Sie entsendet von diesen nur eine nach Nordamerika, zwei nach Westindien

und nach dem afrikanischen Festland sechs, siimtlich indigene Arten.

Wir wollen nun etwas naher auf die Verbreitung eingehen. Wenn man

zunachst die sudamerikanischen Paepalanthoideen bezuglich ihrer engeren

Heimat ins Auge faBt, so kann kein Zweifel obwalten, daB die zentralen

und noch mehr die Ostlicheren Teile des mittelbrasilischen Berglandes, also

vor allem die Provinz Minas Geraes mit Rio de Janeiro, dem groBten Teil

von Goyaz und den anstoBenden Gebielen von Matto Grosso ein Zentral-

gebiet fiir die Unterfamilie darslellen, welches die bei weitem gioBle Ftille

der Arten und Typen beherbergt.

Von etwa 18 grOBeren und kleineren Untergruppen der Gattung Paejya-

hnthiis fehlt dort keine einzige, und von ihnen hat nur eine [Platycaulon

- ^ » j_

» \) In meiner Monographie (S. ii40] sind 4 Alien aufgefulal; in der gleichzeilig (4903)

erscliienencn Flora of the soutli east. Unit. St. (S. 23^) ^ind 3 neue Arten beschrieben,

die inir nicht bekannt sind.
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Koern. § Conferti Ruhl.) nicht dort, sondern mit etwa der doppelten (14)

Zahl iibrigens sehr nahe verwandter Arten in den kolumbischen und vene-

zolanischen Anden ihren Hauptverbreitungsbezirk. Die kleine Zahl (etwa 8J

Arten, die, wie erwahnt, in Westindien sich finden (Cuba, Sto. Domingo,

Trinidad), schlieBen sich alle aufs engste an diejenigen Mittelbrasiliens an.

Bis vor kurzem war die Gattung mit Sicherheit^) nur aus Amerika

bekannt. Neuerdings hat Lecomte^) den vor allem im nurdlichen tropischen

Sud-Amerika und in Westindien, aber auch in Goyaz usw. verbreiteten

I\ Lamaixkii Kunth auch fiir das franzusische Kongogebiet angegeben,

und es ware dann diese Art vorlaufig die einzige^) der ganzen Familie, die

Afrika und das amerikanische Gebiet gemeinsam besaBen. AuBerdem hat

derselbe Autor fiir den Kongo noch eine eigene, auch mit denen des Zentral-

gebietes eng verwandte Art, P. sessilis beschrieben, die mir leider nicht

bekannt ist.

Dafur sind aber auf der anderen Seite 12—15 Gruppen, je nach der

Abgrenzung, ausschlieBUch im mittelbrasilischen Zentralgebiet vertreten.

Ganz auf Siid-Amerika beschrankt ist, wie erwahnt, die Gattung Leio-

thrix Ruhl. Nur eine Art, die im ganzen Brasilien weit verbreitete L. fla-

veseens (Bong.) Ruhl. dringt nordlich bis Guyana vor, 2 Arten der Unter-

gattung Calycocephalus Koern. sind bisher nur in den Staaten Bahia und

und Pernambuco gefunden worden, alle anderen der Gattung aber fast nur

auf das genannte Zentralgebiet eingeengt.

Viel weiter als diese letztere und auch etwas weiter als Paepalanthits

strahlt die Gattung Syngmmnthus Ruhl. aus, doch fallt auch ihr Schwer-

punkt dorthin. Yon den 6 Untergattungen ist nur eine monotype, Chalaro-

caulon Ruhl., dem nurdlichen Sud-Amerika vom Amazonasgebiet an eigen.

Die Untergattung Carphocephalus Koern. ist ebendort ein wenig starker,

mit 5 indigenen Arten vertreten, eine weit verbreitete, S. caulescens (Poir.)

Ruhl.^ kommt sowohl dort wie im mittelbrasilischen Bergland vor. Aus

diesem sind 4 indigene Arten bekannt, und endlich eine, S, rhixonema Ruhl.

ist bisher nur in Sao Paulo gefunden worden. Von den 13 Arten der

J

Untergattung Eulepis Bong, sind nur zwei auBerhalb des mitlleren und

sudlichen Berglandes verbreitet und Guyana eigen. Das monotype Subgenus

Hydrocaulon Ruhl. ist ganz auf Minas beschrankt, von Thysano cepkalus

Koern. sind 2 Arten bisher nur in Bahia gefunden; die iibrigen sieben

finden sich alle im mittleren Bergland.

Die erwiihnte weilerc Ausstrahlung der Gattung kommt somit ganz

auf Rechnung der Sektion Dimorphocaulon Ruhl., das freilich auch mit

etwa 23 von 42 Arten seinen Miltelpunkt in Minas, Goyaz usw. hat. Die

\) Uber P. repens (Lam.) Koern., den Koernigke von Reunion angibt, vgl. meine

Monographie S. ^76.

2) Bull, de la soc. bolan. de France 55, 1908, 595.

3) Uber Eriocaulmi Sieboldianum Sieb. at Zucc. vgl. weiter unten.
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Sektion habe ich aus den alten KoERMCKE'schen Untergattungen Psilocephahis

und Andraspidopsis vereinigt, da sie, obwohl natiirliche Verwandtschafts-

kreise umfassend, durch Ubergange verbunden sind. Wahrend der durch

seine terminal an besonderen, eigentiimlichen Seitenzweigen vereinte Schafte

charakterisierte letzte Formenkreis hauptsachlich (mit 1 2 Arten) im mittel-

brasilischen Bergland und dem Staate Piauhy zu Hause ist (nur 2 Arten

finden sich nordwarts des Amazonas), ist Fsilocephalits unter alien Paepalan-

thoideen durch sechs in Afrika indigene Arten ausgezeichnet, namlich je

eine [S. Wahlhergii) am Kap und im Kongogebiet, zwei [S. ngoiveensis

Lecomte und Chevalieri Lee. aus FranzOsisch - Kongo , und ebenso viele

[8. Welwitschii und 8. Foggeanus Ruhl.) in Westafrika. Auch innerhalb

Amerikas ist die Verbreitung der Gruppe eine weite: Wir finden je eine

Art im siidlichen Nord-Amerika, in Bolivia, Peru, zwei auf Cuba, vier in

Guyana indigene Arten, wohin auBerdem noch eine in Mittelbrasilien weit

verbreitete Art {8. gracilis [Koern.] Ruhl.) hinaufreicht; die ubrigen (15)

Arten haben im mittleren Bergland und in Piauhy ihre Heimat,

I Es eriibrigen nur noch drei kleine Paepalanthoideengattungen^ von
Mr

denen Blastocaulon Ruhl. mit 3 Arten ganz auf Minas beschrankt ist;

^-

bL

T"-

^

I-

i

'^

I

Hoff,
<rbis in das untere Orinokogebiet verbreitet, die andere Art der Galtun

Ph. cuyabensis (Bong.) Koern. bisher nur aus Matto Grosso bekannl gc-

worden. Tonina fluviatilis Aubl. endlich hat ihren siidlichsten Fundort

in Bahia und ist im gesamten von hier nordlich gelecrenen Gebiet Sud-

Amerikas verbreitet und, wie erwahnt, auch auf Trinidad und Cuba ge-

funden worden.

Die aus alien diesen Daten hervorgehende ganz auBerordentliche Prii-

valenz des mittelbrasilischen Berglandes in bezug auf Artenzahl und Mannig-

I

faltigkeit der Typen drangt schon geradezu die Vorstellung auf, daB hier

der eigenlliche Heimats- und Ursprungsbezirk der Unterfamilie zu finden

sein muchle. Diese Vermutung erhUIt eine wesentliche Stutze dadurcb, daB

die auBerhalb dieses Gebietes einbeimiscben und namentlich die auBer-

brasilischen Arten bei naberer Betrachtung zu einem groOen Tcile sich in

ifgendeiner Beziehung als reduzierte und vorgeschrittene, offenbar wohl

phylogenetisch jiingere Formen ervveisen und ihre Standorte soniit, im

Bahmen der Gesamtverbreitung betrachtet, wohl als spater besiedelte an-

gesehen werden durfen.

So erweist sich Tonina durch die zu winzigen, langbehaarlen I.appchon

gevvordenen Petalen der O Blute als ein reduzierter Vaepahnihus. Auch

die eigenartigen konstanten Verwachsungserscbeinungen von Slaminacbsc

und Blutenschaft erweisen diesen Typus als einen abgeleiteten. In noch

boherem 3IaBe gilt dies von Lachnocaulon , wo die Petalen der q" J^'^te

ganz fehlen und in der Q Bliite vollstandig »in Haare aufgelust* erscheineii.

Philodice endUch stimmt durch die miteinander verwachsenen Petalen der

L ^ jCT" ' '
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Q Bliite mit Sy7igo?ia?zthus liberein, es ist hier aber das dem dritten

vorderen Lappen des inneren Perigons opponierte Staubblatt geschwunden,

so daB nur noch 2 Staubblatter auftreten.

Betracbten wir die groBen Paepalanthoideengattungen, so haben wir

hier zu priifen, ob die auBerhalb des mittelbrasilischen Berglandes ver-

breiteten Arten ihren dort beheimateten Artgenossen gegeniiber irgendwelche

progressiven Merkmale aufweisen. In Anbetracht des starren Bliitentypus

innerhalb jeder Gattung und der oben hervorgehobenen Gleichformigkeit der

Standortsverhallnisse mixBte ein solches Verhalten um so schwerer wiegen.

DasMerkmal, dasich, wie ich bereitsin meiner Monographie (S. 2
1

) angedeutet

habe, geneigt bin, in dieser Beziehung ins Treffen zu fiihrenj bezieht sich

auf die Ausbildung der sog. » Appendices* des Griffels, jener merkwiirdigen,

in ihrer Bedeutung und morphologischen Natur ratselhaften dorsalen Effi-

guration der Carpelle, die man frtiher falschlich fur Narben hielt; diese

beflnden sich indessen, in gleicher Zahl, in commissuraler Stellung, alter-

nieren also mit jenen. Naheres dariiber wolle man in meiner Monographie

nachlesen (S. 1 6). Sie sind fiir alle Gattungen der Paepalanthoideen charakte-

ristisch und fehlen nur in vereinzelten Fallen, wahrend sie den Eriocau-

loideen, wie ich sie nach anderen wichtigen Merkmalen abgrenze, durch-

weg fehlen. DaB sie in diesen Fallen bei den Paepalanthoideen durch

sekundiiren Abort geschwunden sind, ergibt sich schon aus der liberaus

nahen Verwandtschaft der betreffenden Arten zu anderen, mit Appendices

versehenen, sowie daraus, daB bei jenen, wie bei diesen, die Narben com-

missural stehen, wahrend sie bei den durch ihre Staubblattzahl usw. ur-

spriinglicheren und stets primar anhangselfreien Eriocauloideen auch stets

dorsal orientiert sind.

Eine Durchsicht der Arten der groBen Paepalanthoideengattungen Paepa-

lanthits, Leiothrix und Syngonathiis zeigt nun ziemlich auffallige Verhalt-

nisse. Die Gebilde fehlen bei im ganzen etwa 22, d. i. 6,5 ^ der Arten der drei

Gattungen zusammengenommen. Bei Paepalaiithus fehlen die Appendices

unter ungefllhr 225 nur bei etwa 8 Arten ^), namlich bei P. scirpeus Mart.,

bifidus (Schrad.) Kunth (z. T.], parvus RuhL, cearaeiisis Ruhl., viridis

Koeru.j perpusiUus Kunth, myocephalus (Mart.) Koern, und sessilis Lecomle.

Von diesen ist nur das an erster Stelle genannte auf das Zentralgebiet

(Minas) beschrankt. P. bifidus und myocephalus gehen weiter nordlich,

die iibrigen sind im nOrdlicheren Siidamerika bezw. in Afrika indigen. Bei

Leiothrix sind etwa unter 21) Arten die Anhancrsel nur bei 2 auBerhalb

des Zentralgebietes gefundencn, namlich bei L. hirsuta (Wikslr.) Ruhl. var.

Blanchetiuna (Koern.) Ruhl aus Bahia und L, Areckavaletae Ruhl. aus

Uruguay, fehlgeschlagen.

1) Von manchen Arten sind die weiblichen Blulen bisher nicht oder nur unvoH-

slundig bekannt. Sie sind in der obigen Darstellung vorlaufig als regelmaCig gebaut

ani'enomrnen worden.
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In der (u. a. durch Verwachsung der Petalen der weiblichen Blute von
Paepalantkus abzuleitenden) Gatlung Syngonatithus fehlen die Appendices
unter etwa 78 bei 11 Arten, also bei etwa H^. Von diesen kommt
keine einzige im Zentralgebiet, sondern eine {S. chrysanthus Ruhl.j in Rio

I
grande do Sul, eine in Nord-Amerika [S. flavidulus Iluhl.), sechs [S. hetero-

peplm [Koern.] Ruhl., simplex [Miq.] Ruhl., Huberi Ruhl., Leprieuni
[Koern] Ruhl., anomalus [Koern.] Ruhl,, macrocauhn Ruhl.) in Guayana,

Venezuela und dem Amazonasgebiet, zwei [S. androsaceus [Gris.] Ruhl.

und lagopodioides [Gris.J Ruhl.) auf Cuba und eins [S. Schlechteri Ruhl.)

in Afrika vor.

Wenn wir samtliche innerhalb und auBerhalb des von uns angenommenen
Ursprungsgebiets heimische Arten der drei Gattungen betrachten, so machen
diejenigen ohne Appendices unter den ersteren etwa 0,8^, unter den
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letzteren 21,1 ^ aus. Fur PaepaUnthus betragen diese Zahlen 1,1^
bzw. 14,6^, fur Leiothrix 0^ bzw. 25^ und fur Syngonanthus 0^
bzw. 29,5^.

I
Nach alledem gewinnt die Vermutung, daB das mittelbrasilische Berg-

land das a) teste Siedelungsgebiet der Unterfamilie darstellt, wohl an Wahr-

scheinlichkeit, da unter den Endemen der anderen Gebiete mehr oder

minder deutlich progressiv entwickelte Elemente relativ auffallend vertreten

sind, so daB diese also Emanationen der dorligen alteren Elemente dar-

stellen wurden. Dies liefie sich fur die einzelnen Gruppen in der hervor-

gehobenen Weise unschwer naher ausfuhren, wir wollen uns aber niit diesen

Andeutungen begnugen.

Unubersichtlicher liegen die Dinge in der Unterfamilie der Eriocauloi-

deen. Die weitaus meisten Arten der groBen Gattung, die durch ihren

Poppelten Staubblattkreis und die freibliitterigen Blutenhullen den Grund-

typus der Familie bilden, schlieBen sich zu einem engmaschigen Formen-

Detz, einem kaum enlwirrbaren »Sch\varm« zusammen.

Werfen wir einen HQchtigen Blick auf die Gesamtverbreitung der

Gattung, so zeigt dieser etwa folgendes: aus Nordamerika, namenllich den

siidlichen und ostlichen Vereinigten Staaten, sind 6 Arten bekannt, von

denen eine, E. septangidare With, sich auch in SchotUand und Irland

findet. Von den 8 mexikanischen Arten ist eine Hochgebirgsbewohnerin,

^- microcephalum H.B.K., auch in den Anden von Ecuador gefunden

^•orden. Unter den 7 westindischen Arten, und zwar auf Cuba fmdel sich

auch das im Wasser lang flutende E. melanoccphalum Kunth, welches

in Sud-Amerika, von Guyana bis SUd-Brasilien verbreilet ist. Vom sud-

amerikanischen Kontinent sind bisher 41 Arten bekannt, von denen nur

in Venezuela und Guyana, 1 in Peru, die iibrigen aber alle im millleren

und sudustlichen Brasilien stationiert sind.

Keine dieser Arten reicht auf den afrikanischen Kontinent hiniiber^

ndererseits ist aber auch nirgends ein scharferer systemalischer Einschnitt

BotaniscLe JalirbQclior. L. Bd. Supplementband. 24
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wahrnehmbar. Die 39Arten des afrikanischenFestlandes verteilen sich auf das

groCe Gebiet etwa von Abessinien im Osten und Senegambien im Westen ein-

schlieBlich, nach Siiden bis ins Kapgcbiet hinein. Von ihnen ist nur E. Sis-

boldianum Sieb. et Zucc. im weiteren Sinne eurytop, es reicbt vom zenlral-

afrikanischen Seengebiet uber Oslindien, Ceylon, die Philippinen, China,

Japan bis nach Australien. Wahrscheinlich sind aber mit dieser Art auch

E. amboense Schinz aus Deutsch-Sudwestafrika, E. Heudelotii N.E.Br, aus

Senegambien, E. hngirostrum Alv. Silv. aus Mittelbrasilien und E. bilo-

batum Morong aus Mexiko zu vereinigen.

Madagaskar und die Maskarenen haben unter ihren 10 Arten^) eine

Wasserpflanze, E. bifistulosum van Heurck et Mull. Arg. mit dem afri-

kanischen Festland gemeinsam, sowie eine, E. irilobwn Buch.-Ham., die

einerseits auf der Insel Sansibar gefunden wurde und anderseits auch in

Oslindien und Ceylon verbreitet ist. E. longifolium reicht von hier durch

Ostindien bis China und zu den groBen Sundainseln. Die librigen Arten

sind indigen und z. T., wie E, HUdebrandtii Koern. und E. heterochiton

Koern. recht eigenartig entwickelt.

Auf dem asiatischen Festlande sind Ostindien , das ustliche und

mittlere China die Hauptverbreitungsgebiete der Gattung. Nur eine (indi-

gene) Art [E. tissuriense) ist in der Mandschurei gefunden worden. Ziem-

lich reich an Arten ist Japan, die z. T. auch in China verbreitet sind,

ferner Ceylon, das sich ganz an Ostindien anschlicBt. Was die groBen

Sundainseln, Java, Borneo, Sumatra anbelangt, so sind zunachst auBer den

schon oben genannten weit verbreiteten Arten noch E. truneatum Ham. und

E. sexangulare L. zu erwahnen, die diese Gebiete mit dem asiatischen

Kontinent gemeinsam haben. Die xibrigen 3 Arten derselben sind indigen.

Ahnlich liegen die Dinge fur die Philippinen. Die Summe aller asiatischen

Arten durfte etwa 68 betragen.

Von den auslralischen Arten sind die mit dimeren BUiten (6 Arten)

ganz auf den tropischen Norden beschrankt. Diese wie die xibrigen austra-

lischen schlieBen sich den anderwarts heimischen aber in jeder Beziehung

nahe an. Sie sind fast alle indigen (ausgenommen das oben erwahnte

E. Sieboldianum und das auch in Ostindien verbreitete wasserbewohnende

E. setaccum L.2). Die (8—9) Arten mit dreizahligen Bliiten verteilen sich

auf den tropischen Norden und den Osten bis zur Gstlichen Siidkuste.

Aus Westaustralien und dom fnneren sind bisher keine Arten bckannt

geworden.

\) Von Lecomte (Bull, dc la Soc. botan. dc France 55 [^'^08] 572) wcrdon tur

Madagaskar auCer den oben und in nieiner Monographic dafur angegebenen Arten noch

E.Dregei Hochst. aus SO.-Afrika und E. xambesiense Ruhl. von Nyassaland und noch

eine neue indigene, E. Thouarsii Leo. namhaft gemacht.

2) Die spezifische Unlerschoidung der langstcngeligen Wasserarlen isl aber keinc

ganz sichere.

.
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Wenn wir uns nun in der bei den Paepalanthoideen geiibten Weise
auch bei den Erioeaulon-Avien nach Gharakteren umsehen, die uns ein

gewisses genetisches Verstandnis der Verbreitung ermuglichen kOnnlen, so

ist die Ausbeute ziemlich reich, Soviel ist allerdings sicher, daB die Gattung
mit gleichwertigen Formen schon lange auf einem recht weitp.n die Neue
und einen Teil der Alten Welt umfassenden Areal vertreten ist. Von welchen

Zentren aus eventuell diese Besiedelung stattgefunden baben "kunnte, dafur

i ! liefert uns wieder eine genauere morphologische Belrachtung Anhalts-

punkte.

Zunachst konnen wir mit Sicherheit sagen, daB die Arten Japans mil

trimeren Bliiten, mit alleiniger Ausnahme des, wieerwahnt, auch aus Ostindien

und China bekannten E. cristatum Mart.^ scharf charakterisierte, progres-

sive Endemismen darstellen. Bei ihnen>), und zwar bei 9 Arten 2j insgesamt,

finden wir statt der regelmaBigen 3 Sepalen ein einheitliches, spathaformiges,

vorn bis nahe an die Basis offenes Verwachsungsgebilde, nicht nur, wie

es auch sonst ofter vorkommt, in der mannlichen, sondern auch in der

weiblichen Blute.

Sodann erfordern gerade wegen der sonstigen starren Einformigkeit

des Blutenbaues die verhaltnismaBig nicht sehr zahlreichen Arten mit Re-

duktionserscheinungen der trimeren Bliiten unsere besondere Beachlung.

Diese Reduktionen erstrecken sich vor allem auf die Ausbildung der

Sepalen und zwar besonders haufig auf diejenigen der weiblichen Blute.

SchlieBlich kOnnen auch diejenigen der mannlichen und eventuell auch noch

die Petalen der weiblichen Blute schwinden.

Bei den wie gesagt besonders haufigen Reduktionen der Sepalen der

weiblichen Blute konnen wir zwei Stufen unterscheiden:

'• Die Sepalen werden ungleich ausgebildet. Die beiden vorderen

werden breit, ausgehuhlt, mehr oder minder kahnfurmig, haufig mit einem

geflugelten Kiel auf dem Rucken und schlieBen in dei' Jugend die Bliite

vollstandig ein. Ihnen gegeniiber erscheint das unpaare, hintere Sepalum

mehr Oder minder weitgehend reduziert, flach, dunnhautig, schmal, viel-

fach auch bedeutend kurzer.

2. Das unpaare Sepalum schwindet ganzlich, nur die beiden vorderen

sind ausgebildet.

Unler den elwa 45 amerikanischen Art(^ mit trimeren Bliiten finden

wJr nun auffallenderweise nur ein einziges, E. Kimthii Koern. aus

Brasilien, welches deutlich den ersten Reduktionsschrilt zeigt, und keines,

das dem genannten zweiten Stadium entspricht. Zu erwahnen ist aber bier

noch E. grisemn Koern. von Piauhy, bei dem die Sepalen und Petalen der

v:

> *

'il

<) AuGerdem auch bei E. Faberi RuliI, aus China.

2) AuDer den in meiner Monographic genannten vergl. noch E. atrum Nakai

Rupert, nov. sp. 9, 5. 46.

24*
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weiblichen Bliite zu winzigen langbehaarten Zipfelchen ruckgebildet er-

scheinen,

Auf dem afrikanischen Festland^ nach Osten schreitend, haben wir

dagegen unter etwa 41 Arten mit sonst regelmaBigen trimeren Bluten schon

10 Arten [E. Hannifigtonii N.E.Br., submersum Welw., pumilum AfzeL,

puleheUum Koern.^ suhulatum N.E.Br., Buchananii Ruhl., andongense

Welw., matopense Rendle, fulvum N.E.Br, und Welwitschii Rendle), welche

das erstgenannte und 3 Arten [E. senegalmse^.E.Bv.^ plumale N.E.Br, und

maculatum Schinz), welche das zweite Stadium der Reduktion darslellen.

An die letzteren sind noch E, Sehlechteri Ruhl., be! dem nur in der mann-

lichen Blute ein Sepalum fehlt, sowie E. Riihlandli Schinz anzuschlieBen,

bei welchem dies in der mannlichen wie in der weiblichen der Fall ist.

Auf den Maskarenen wiirde unter 12 trimeren Arten das schon fur

das Festland erwahnte E. xamhesieiise Ruhl. dem ersten Stadium ent-

sprechen; dazu kamen E. heterochitmi Koern. mit nur 2 Sepalen der

mannlichen Blute sowie E. Hildehrandtii Koern., bei dem ebenfalls ein

Sepalum in der mannlichen Bliite fehlt; die weibliche Blute ist bier merk-

wurdigerweise regelmaBig dimer gebaut. SchlieBlich ist noch E. apicu-

latum Lecomte zu erwahnen mit nur je zwei Sepalen der sonst regel-

maBig trimeren mannlichen und weiblichen Bluten.

Eine weitere Zunahme der reduzierten Arten finden wir im indischen

und Monsungebiet. Von etwa 52 Arten mit trimeren Bluten wSren etwa 11,

[E. gregatum Koern., mitophyllum Hook, f., atratum Koern., pseudo-

quinquaiigulare Ruhl., heteroUpis Steud., Wightianum Mart., graeile Mart.,

Brownianum Mart., cfistatum Mart., xeranthemum Mart., und besonders

das javanische E. Zollingerianum Koern.) zu nennen, die dem ersten Stadium,

und 1 Art [E. odoratum Dalz,), die dem zweiten Stadium entsprache. An die

letztgenannte sind aber noch folgende (1 1) Arten anzureihen, beidenen nicht

nur in der weiblichen, sondern auch in der mannlichen Blute das unpaare

Sepalum geschwunden ist: E. cuspidatum Dalz., hombayaiium Ruhl., enry-

peplon Koern., Thwaitesii Koern., Neesianum Koern., Vanheurckii Muell.

Arg., Duthiei Hook, f., echinulatum Mart., truncatitm Ham., Hamuto-

nianum Mart, und minimum Lam. Den BeschluB machen endlich zn-

nachst E. sexangulare L., mit nur zwei verwachsenen Sepalen der mann-

lichen Bliite, und drei noch weiler reduzierte Typen; E. minuhiyn Hook, f., bei

dem in der weiblichen Blute nicht nur das hintere Sepalum, sondern auch

die drei Petalen vollstundig geschwunden sind, E. achiton Koern., bei dem

auch noch das unpaare Sepalum der mannlichen Blute fehlt, und E. Mei'nUt^

Ruhl., bei welchem alle Sepalen der weiblichen Blute unterdriickt sind.

Wir gelangen schlieBlich zu Auslralien. Betrachlen wir die etwa

8 Arten mit trimeren Bluten, so waren 2, namlich E. aiistrale ^-^^j

scariosum Smith und vielleicht auch die nicht so eincrehend beschriebenen
ror-

E. tortuosum F. Muell. und E. Sclmltxii Benth., welche mir nicht zur \er
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fugung ersten Stadium zuzurechnen. Dem zweilen gehoren

der weiblichen Blute geschwunden sind.

3 Arten, namlich E. Carsonii F. Muell, das z. T. auch noch 3, Sepalen

ausbildet, ferner E, pusillum R.Br, und E. pallidum R.Br., die auch in

der mannlichen Blute nur noch zwei Sepalen zeigen, an. Endlich kommt
noch dazu E. australasicum Koern., bei dem alle Sepalen und Petalen

Es wurden also in Australien,

wenn wir von den beiden oben genannten, nicht geniigend bekannten

Arten absehen, alle Arten mit trimeren Bliiten deutliche Reduktionserscliei-

nungen aufweisen.

Wir miissen schlieBlich das merkwiirdige E. Sieboldianum Sieb. et

Zucc. noch erwahnen, bei welchem die Petalen der weiblichen Bliite ganz

abortiert sind. Wenn wir. wie schon oben erwahnt. die nicht unterscheid-

baren E, amboense Schinz, Hendelotii E. hngirostrum
Silv. und E. bilohatum Morong mit ihm vereinigen, so erhalten wir eine

im weitesten Sinne eurytope Art, die dann jedem der soeben durch-

gesprochenen Gebiete noch als reduzierter Typus zuzurechnen ware.

Da fast alle librigen Arten der Gattung durchaus gleichwertige, wohl

unterschiedene Typen darstellen, so ergibt die Statistik ein ziemlich un-

verzerrtes Bild der uns interessierenden Verhaltnisse, die in der nachfolgen-

den Tabelle noch einmal summarisch zusammengefaBt sind:

Gebiet
Arten

zngammen

DaTon mit

trimeren

I?luten

Arten mit progreseiven Blutenmerkmalen

absolut
in Proz.

aller Arten

in Proz. der

Arten mit tri-

meren BItlten

Anierika

Afrikanisches Feslland
.

Maskarenen

Ost-Indien, Ceylon und Mon-
sungebict

Asien insgesamt

Auslralien

67

44

13

54

67

14

46

42

12

53

64

9

3

4

i!

38

48

7

4,5 %
25,0 o/o

30,8 0/

I

6,5 o/o

26,2 O/o

33,30/0

70,4 0/0

71,6 0/0

50,0 0/0

71,70/0

75,0 0/0

77,8 0/0

Es ergibt sich also, wie man sicht, ein ost warts sehr viel gruBer

werdender Reichtum an jungeren Typen. DaB dies Material genugt, urn

eine allmahliche Wanderung der Gattung (eventuell erst vom afrikanischen

Festlande aus) nach Osten wahrscheinlich zu machen, kann naturlich nicht

schrofl'behauptet werden. Ich neige allerdings nachUberblickung des gesamten

Tatsachenbeslandes zu einer solchen Annahme. Ich glaube aber nicht, daB

es Wert hatte, hieran nahere Hypothesen zu knupfen. Man muB sich

naturlich stets auch der Moglichkeit bewuBt bleiben, daB einerseits eine

Gattung auch in einem alteren Siedelungsgebiet noch eine nachtragliche

reiche Entwicklung erfahren und dabei nach irgendeiner Richlung fort-

geschrittene oder reduzierte Typen hervorbringen kann, und andererseits,

y.
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daB unler Uiiistanden von 2 Arten heterophyletischen Ursprunges die pro-

gressiv gitwickelte auch alter als die dem regularen Typus entsprechetide

sein kann.

Wir haben es bei Betracbtung der Verbreitung der ganzen Eriocaula-

ceen und der Gattung Eriocaulon \m besonderen ja mit Tropeiigebieten zu

tun, die meist noch ungenugend durchforscht sind.^ Es liegen deshalb

iiberraschende Funde, welche die Verbreitung auch nach der genetischen

Seite in ein anderes Licht riicken, durchaus im Bereich der Moglichkeit.

Die uns heute bekannten und oben besprochenen Tatsachen diirften jeden-

falls entschieden auf eine ostlicbe Wanderung auch der Gattung Erioeaulon

hindeuten, die sich als ursprunglicbster Typus der Familie demnach in

ihrem pflanzengeographischen Verhalten den an erster Stelle besprochenen

jiingeren Paepalanthoideen anschlieCen wiirde.

Der Vollstandigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daB die noch

zu den Eriocauloideen gehOrige Gattung Mesanthemum in gewisser Be-

ziehung den progressiv entwickelten Eriocauhn- Arten zur Seite tritt.

Sie ist ein nur durch seitiiche eigenartige Verwachsung der Petalen der

weiblichen Blute abgeanderter Typus dieser Gattung. Sie fehit in Amerika

ganz und ist in sehr verschiedenen Teilen.des tropischen Afrika und auf

Madagaskar mit insgesamt 7 Arten (zu den in meiner Monographic ge-

nannten 4 kommen noch M. tuberosum Lee. ^), auratum Lee. und albidum

Lee.) verbreitet.

1) 1. C. S. 598 f.

'-"^
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A revision of the genus Mitella with a discussion of
geographical distribution and relationships.

By

C. otto Rosendahl

With 9 fig. and 1 chart. (Table VIII.)

Part, I, Introductory.

The genus Mitella has experienced at the hands of systematic workers
a degree of splitting up into petty genera which is wholly inconsistent

with its well-marked generic characters and which does violence to the

lines of genetic development running through the group. The divisions

in all cases have been made upon one or two characters which are obvious

and artificial rather than fundamental, and the resulting genera, although

easy enough to recognize, are wholly artifical and arbitrary.

It has always been one of the common weaknesses of taxonomic work
to employ single characters and greatly to overestimate their importance

•n distinguishing groups or constructing schemes of classification. The evil

results of such procedure are well illustrated in the breaking up of the

genus under discussion. Another pernicious practice is that pursued in

many floras of proceeding to slash and dismember families and genera on

the basis of only the material represented within the geographical limits of

the particular flora, when the probabilities are that many, yes often a

Jarge proportion, of the genera and species occur only outside such area.

'o
history

genus Mitella and see what vicissitudes it has gone through, but lack of

space prevents such details. Since the latest monographic work on the

genus by P. A. Rydberg in the North American Flora, Volume 22, Part 2,

pages 91—96, 1905, — embodies all the important divisions that have

at different times been suggested, it will be sufficient for our purpose to

refer in detail only to this latest work.

In his treatment of the group. Mr. Rydberg carries the splitting-up

tendency to the greatest extreme. Every section of the old genus, except

one, is raised to generic rank, varieties are made into species and many

new species are described. Where Engler in 1890 recognized one genus

and seven species, including one from Japan, this latest work recognizes

N,
i
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four genera and eighteen species exclusive of the Japanese ones. As this

latest work on Mitella adopts all the genera that taxonomists have at

different times proposed for the group, so also it utilizes in a similar

artificial manner the characters that have been employed for their sepa-

ration. An enumeration of these characters and the manner in which they

are used as the basis of classification will be taken up at this point before

proceeding to what we consider a more natural and consistent arrangement.

The number and disposition of the stamens has been taken as of first

importance in the division and splitting-up of the genus. As the stamens

are either 10 or 5 in number it allows of three divisions being made;

one division with \ stamens, one with 5 stamens opposite the petals, and

one with 5 opposite the sepals. When it is borne in mind that plants

like M. nuda and M. caulescens^ which in every other way show the

closest possible natural relation, would be separated from each other by

this scheme, it is at once seen that such a character as stamen number

has no more significance here in defining affinities than in the Linnaean

artificial system.

Furthermore, it often happens, as pointed out by Hooker i) and Piper 2),

that one or more stamens in the 5-stamen groups are transformed into

staminodia, a fact which further shows the inconstancy of stamen cha-

racters in this genus.

The extent of fusion between the pistil and the axis has been con-

sidered as a character of sectional or generic merit In two of the most

closely related species of the genus, M. nuda and If. caulescens^ this

character does not hold good. In the former the ovary is free from the

axis to the base, whereas in the latter the ovary is half inferior. In the

section Eumitella the placentae have been regarded as more basal than

in the others. This is either an error in observation or a failure to re-

cognize the fact that modifications take place in the ripening fruit which

affect the apparent position of these structures. The placentae are in all

cases parietal but the ovary, varying in the extent of its fusion with the

axis, behaves differently in ripening into the capsule. Where it is free

or only slightly fused with the axis the enlargement of the capsule is

mainly above the placentae, making them appear relatively basal in the

fruit, and on the other hand where it is deeply sunk in the axis, the

growth of the capsule is more basal so that the ripening fruit evaginates

more or less completely causing the placentae to appear higher placed.

Eumitella has also been characterized as having larger and fewer

ovules, but as this applies really only to if. diphylla it cannot be con-

sidered of any value in holding M. diphyUa and M. nuda together as

distinct from the others.

^) Hooker, W. J., Fl. Bor. Am. vol. \ p. 241. 1840.
a) Piper, G. V., Erythea, vol. 7 p. 4 63. 1899.
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A revision of the genus Milella etc. 377

In attempting to rehabilitate the old genus as Hooker, Gray and

Engler progressively adopted it, and in the hope of avoiding as far as

possible the common causes of error referred to above, the present work
is based in the first place upon the study of extensive material from the

whole geographical area of the genus and, in the second place, upon the

proposition that a single morphological character is ipsufficient ground

upon which to base generic or even sectional concepts.

In seeking for a better basis upon which to lay down the lines of

genetic development in the genus, it was hoped that anatomical structures

of value in classification would be found. Nothing of importance, however,

has been revealed aside from bringing to light the close relationship existing

between the species M. nuda and M. caulesceiis. — It should, however,

be added that herbarium material proves unsatisfactory for close anatomical

work and that ample fresh material might give additional results. — In

a similar manner it has been shown that purely vegetative characters are

wholly inadequate and of value only in differentiating the species.

It is therefore clear that the floral characters are the only ones that

can be relied upon. A comparative morphological study of the various

organs of the flowers of all the species reveals the fact that in the arti-

ficial and arbitrary division of the genus based upon position and number

of stamens, morphological structures of far greater importance for classi-

fication purposes have been ignored. Briefly stated, these are found to

be: (a) shape of the floral axis, (b) form and venation of the sepals, (c)

structure and division of the petals and (dj form of the anthers.

An examination of figures i—8, following the systematic part of this

work, will show at once a remarkable agreement in the ground-plan of

these structures which seems quite significant, and one that cannot be

ignored in dealing with affinities. It is on the basis of a combination of

these characters that we present the following new alignment of species

and reduction of the number of sections. Their merit will be argued in

the discussion on relationship in Part III.

Mitella

Miti Dminimojidia DC. Prod. \\.

49. 1830. — Pectiantia Ilafin. Fl. Tell. II. 72. 1836. — Oxomelis Rafin. II.

73. 1836. — Mitdlopsis Meisner, PI. Vase. Gen. 100. 1838. — Mitelalsim

(T et G) Howell, Fl. NW, Am. 201. 1898.

Axis cup-shaped, saucer-shaped, campanulate or turbinate, more or

•ess united with the ovary. Sepals 5, oblong, ovate or triangular, valvate

"^ the bud. Petals 5, pinnately cleft, pinnately divided, trifid or entire

<) The name is derived from the Greek word [xtTpa, meaning a headband or a

turban, it was apphed by Tournefort on account of the resemblance of the dehiscing

capsule to the mitre or bishops cap.

.- /-
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white, greenish yellow, violet-tinged or purple. Stamens 10 or 5, when

only 5 either opposite the sepals or opposite the petals ; filaments short

or sometimes exceeding the anthers; anthers oblong, cordate or renifonn.

Disk lobed or entire, more or less lining the hollow axis or covering the

ovary. Carpels 2, united into a 1 -celled pistil with 2 parietal placentae;

styles 2, distinct, , short and thick or slender and tapering into the stigmas;

stigmas rounded, crescent-shaped or 2—4-lobed; ovules numerous. Capsule

2-beaked, dehiscing early into a mitre-or cup-shaped fruit. Seeds nume-

rous, smooth and shining or black spotted. Perennial herbs, by creeping

or ascending rhizomes, in some species producing leafy runners; flowering

stems lateral, naked or with i—3 alternate or opposite leaves. Leaves

alternate on the rhizome, long-petioled, rounded, cordate, or reniform, var-

iously toothed or lobed. Inflorescence racemose, with simple, spike-like

racemes, or often with several 2-flowered cymes towards the base.

A genus of about i 2 species of the north temperate and boreal regions

of North America and Asia.

Key to the Sections.
F

A. Axis cup-shaped, campanulata or turbinate, longer than

broad; sepals oblong or ovate, erect or only slightly spread-

ing at the tips; petals white or violet-tinged, pinnately cleft

with ascending divisions, palmately 3—5-fid or entire; anthers

oblong; stigmas capitate or obscurely crescent-shaped . . . Sect. I. Eulllitella
_ d

B, Axis saucer-shaped or strongly flattened, much broader than

long; sepals triangular, strongly spreading or reflexed; petals

greenish-yellow or purple, pectinate-pinnatifid, with the divis-

ions spreading nearly at ringht angles; anthers cordate or

reniform; stigmas pointed or strongly 2— 4-lobed Sect. II. Slitellastra

Analytical key to the species.

Sect. I. Eumitella

^. Stamenis 1u, petals pinnately cleft, 2 cauline leaves opposite 1. Jtf. diphylla

2. Stamens 5, opposite the sepals, petals palmately 3— 5-cleft

or entire

a. Leaves rounded, ovate, cordate or reniform, toothed or

crenate, all basal

(h) Petals with slender fdifonu hmb, trifid above the middle

with slender branches, or entire, mid-vein of sepals

unbranched, flowers secund 2. il/. stauropeUda

(2) Petals with broad limb, cuneate and trifid or oblanceo-

late and entire, mid-vein of sepals more or less branched,

flowers not secund ^. M. trijida

b. Leaves cordate-triangular, angularly lobed, petals palmately
3— 5-cleft, one cauline leaf 4. iV/. diversifoHc^

Sect. II. Mitellastra

\. Stamens 10, ovary free from the axis to the base 5. J/, ntda

2. Stamens 5, ovary more or less united with the >!

?
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a. Stamens opposite the sepals

(4) Expanded calyx more than 5 mm. across, styles tapering,

ascending, stigmas entire, 1—3 cauline leaves .... G. 3/. catde^cem

(2) Expanded calyx less than 5 mm. across, styles thickened

upward, stigmas 2-lobed, leaves all basal

(a) Leaves broadly cordate to reniform, broader than

long, nearly smooth above, petals with 3—8 divisions 7. M. Brewer i,

(b) Leaves oval to oval-oblong, longer than broad, pro-

minently white-hirsute above, petals with 3— 5 divi-

sions 8. ^/. ovalts

b. Stamens opposite the petals

(1) Petals greenish-yellow, without glands on the dorsal side,

disk covering the ovary, sepals strongly reflexed ... 9. Af. pentandra

(2) Petals purplish, dotted with conspicuous glands on the

dorsal side, disk not covering the ovary, sepals sprea-

ding or reflexed only at the tip

(a) Stamens inserted on the angular disk, styles slender,

I

stigmas not lobed, scapes few-flowered 4 0, M. panciflora

\ (b) Stamens inserted at the base of the petals, styles

I
thick and short, stigmas 2— 4-lobed, scapes secundly

J
many-flowered

I
X. Leaves glandular pubescent on both sides and on

I

the petioles, petals with .'l—7 divisions . . . . \\. M. jftponico

y. Leaves glabrous below and on the petioles, petals

with 3 divisions J2. M. acnrina.

^. Mitella diphylla L. Sp. PI. 406. 1753. — Rhizome creeping, more
or less branching; flowering stems slender, erect, i.2— 4.5 dm. high, bi-

foliate above the middle, pubescent with scattered hairs below the cauline

leaves, glandular-puberulent above ; basal leaves cordate, 3—5-lobed, crenale-

dentate, thin, thinly pubescent above, prominently pubescent, especially

along the veins beneath, with long, strigose hairs, 3—9 cm. long, 2.5—8 cm
» broad; petiole slender prominently retrorse-hairy, 4—17 cm. long; cauline

f leaves 2, opposite, sessile or nearly so, unequal, prominently 3-lobed, middle

lobe much elongated, <—7 cm. long; raceme 5—20-flowered, 6—20 cm.

Jong, glandular-puberulent; bracts minute, broadly triangular; pedicels

<—2 mm. long; flowers 5—6.5 mm. broad in anthesis, white; sepals ob-

long, whitish; petals pinnately cleft, spreading; anthers oblong, filaments

very short ; disk not lobed ; ovary free nearly to the base, glandular puber-

ulent, styles very short, stigmas crescent-shaped; capsule ovoid, dehiscing

early into a mitre-shaped fruit.

In rich deciduous forests. Distributed from New Hampshire and Ver-

mont northward in Quebec to about latitude 47" N, and west to central

Minnesota about the same latitude. It extends south into western North

Carolina and eastern Tennessee and westward in its southern range to the

middle of Missouri.

The species is very variable as to foliage. The greatest variation is

found in the cauline leaves which are either sessile and practically oppo-
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site or more or less petioled and tending to become alternate, and with

distinct stipules 2—3 mm. long. The following forms are among the most

noteworthy:

Forma oppositifolia (Rydb.), — M. oppositifolia Rydb. N. Am. Fl.

22; 2. 91. 1905. —A plant with petioled stem leaves, said also to differ

in sepals and petals from the species.

Collected in Massachusetts by A. S. Kinney.

Forma triphylla. A form bearing two nearly opposite short-petioled

leaves and a smaller sessile one higher up on the stem.

Collected at Milaca, Minnesota, 1892, by E. P. Sheldon (2789).

2. Mitella stauropetala Piper, Erythea Vol. 7. 161. 1899. — Oxo-

melts stauropetala (Piper) Rydb. N. Am. Fl. 22. 2. 95. 1905. — Rhizomes

creeping, stolon-like, with conspicuous scale-leaves; flowering stems 1— 6,

erect, slender, with few scarious fimbriate bracts, thinly pubescent below,

glandular-puberulent above, 3—5 dm. high; leaves cordate, orbicular, or

reniform, mostly obscurely 5—7-lobed, more or less distinctly crenate,

thinly hirsute with white or reddish hairs on both sides, 3—9 cm. long,

3—8 cm. broad; petioles stoutish, retrorsely-hirsute especially toward the

upper end, 5—15 cm. long; racemes secund, 10—35-flowered, 6—20 cm

long, glandular-puberulent; bracts lanceolate, variously toothed or lacerate;

pedicels about 1 mm. long; flowers white or violet-tinged, 6—7 mm. broad,

in anthesis, 5— 6 mm. long; axis turbinate or campanulate; sepals oblong

to obovate, nearly erect, about 2 mm. long, mid-vein unbranched ;
petals

white, slender, 3-parted above the middle into narrow filiform divisions,

spreading, about 4 mm. long; anthers large, oblong, nearly sessile; ovary

fully half united with the axis, styles thick, glandular-puberulent, stigmas

capitate; capsule depressed-ovoid, dehiscing cup-shaped; seeds numerous,

black and shiny.

Common in the wooded regions of northern Idaho. Extends into

northwestern Montana, northeastern Oregon, and southeastward to southern

Idaho, passing into the following variety in Utah, Wyoming and Colorado:

Var. stenopetala (Piper) n. comb. — if. stenopetala Piper, Erythea

Vol. 7. 161. 1899. — Oxomelis stenopetala (Piper) Rydb. N. Am. Fl. 22.

2. 96. 1905. — M. stenopetala var, Parryi Piper, Erythea 7. 162. 1899.

Oxomelis Parryi (Piper) Rydb. N. Am. Fl. 22. 2. 96. 1905. — More slender

than the species, stems sparingly pubescent and puberulent; leaves sometimes

more conspicuously crenately-lobed (not in the type), nearly glabrous on

both sides; petioles with scattered retrorse hairs above; racemes 10 25-

flowered, 5—10 cm. long; flowers very variable in size but smaller than

in the species; petals 3-parted above the middle into narrow divisions or

entire.

In moist springy places from Yellowstone National Park and northern

1^
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Wyoming to southwestern Colorado; ranging east and west from Laramie,

Wyoming, to Salt Lake, Utah.

This variety is the southward extension of the species, the ranges of

I }
the two overlapping In southeastern and eastern Idaho. It is very variable

with the age and size of the individual plants and with the habitat. Old

sturdy individuals produce larger leaves and flowers than young plants,

and those growing in shady situations have very large thin leaves as well

as tall flowering stems. The petals are extremely variable, ranging from

deeply 3-parled to those that are unequally 3—2-parted and entire. We
regard M. ste^iopetala var. Parryi Piper as nothing but a young or small

individual of var. stenopetala.

3. Mitella triflda Graham, Edinb. New Phil. Journ. 185. 1829.

Oxomelis varians Rafin. Fl. Tell. 2. 75. 1836. — MiteUoides Hookeri Meisn.

PI. Vase. Gen, 100. 1838. — LUhophragma nudicaulis Nutt. Mss. in T.
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trifid

et G. Fl. N. Am. 1. 587. 1840. —MiteUoides trifida Walp
1843. — Mitella anomala Piper, Erythea 7. 162. 1899.

(Graham) Rydb. N. Am. Fl. 22. 2. 95. 1906. — Oxomelis padfi
N. Am Fl. 22. 2. 95, 1905. — Rhizome ascending, becoming quite thick

in old plants; flowering stems 1 -several, slender, erect, 1.5—4.5 dm. high,

glandular-pubescent, bearing 1 or 2 bracts and very rarely a single leaf

near the base; leaves cordate to orbicular and reniform, faintly crenate

or more or less deeply crenate-lobed, pubescent with scattered stiff white

hairs above, nearly glabrous below, 2—8 cm. long, 2—7 cm. wide; petioles

prominently retrose-hairy especially above the middle; racemes 7—20 flow-

ered, 3— 12 cm. long, puberulent; bracts lanceolate, lacerate-toothed
;
pedicels

very short; flowers 2—4 mm. broad in anthesis, 3—5 mm. long; axis cam-

panulate; sepals oblong, whitish to violet-tinged, 1— 1.5 mm. long, midvein

usually branched; petals cuneate and trifid, 2— 2.6 mm. long, white or

violet-tinged; anthers ovate-oblong, filament very short; ovary half united

with the axis, styles thick, glandular-puberulent, stigmas capitate; capsule

depressed-ovoid, dehiscing broadly cup-shaped; seeds numerous, black and

shiny.

A polymorphous species, widely distributed in the Rocky, Selkirk,

Cascade and Olympic Mountains. In the Rocky Mountains it extends, with

the varieties and forms included^ from southern Montana to about latitude

60 degrees north; in the Cascades from Northern California to about lati-

;
tude 51" N.

The following variety seems fairly wellmarked:

Var. violacea (Rydb.) Rosend. Englers Bot. Jahrb. 37. 2. 83. 1905.

M. violacea Rydb. Bull. Torr. Bot. Club. 24. 248. 1897. — Oxomelis
^.._ w^ „ „ . „. „_ ^ „.. ^g^g — Petals oblanceolale, slightlyiolacea

exceeding the sepals, entire or slightly and unequally toothed, sepals and

petals often violet tinged.

f-r.Q
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In the Rocky Mountains from southern Montana to about latitude

52 « N.

Forma niicrantha — 3L micrantha Piper, Erythea 7: 162:. 1899,

Oxomelis micrantha (Piper) Rydb. N. Am. Fl. 22: 2. 96. 1905. — FJowers

small, petals entire, 3-veined; stems flexous; leaves cordate, some of them

large and obscurely lobed, others of typical shape.

Fort Golville, Washington, collected by S.Watson, Sept. 29. 1880.

Note: This plant appears somewhat abnormal in its flowers, probably due io the

fact that it was blooming so late in the year. The foliage is nearly identical with that

of specimens from Mt. Stewart, Wash, collected by Sandberg and Leiberg in 1893. In

the examination of a very large number of specimens we have found nothing to cor-

respond with the type and therefore feel constrained to regard it merely as a curious

or aberrant form, M. anomala Piper appears to be nothing but an individual plant in

which the petals are wanting and some of the stamens modified into staminodia. We
do not see how it ever could have been regarded as a species for even the type is a

poor specimen with a few flowers mostly in fruit.

Note: Oxmnelis paciflca Rydh, is in our opinion nothing but larger flowered forms

of M, trifida Graham and comes closer to being the typical species as originally des-

cribed and figured by Graham and later by Hooker in the FI. Bor. Am. than Oxomelis

trifida (Graham) Rydb. of the N. Am. Fl. It should be borne in mind that the species

was originally described from plants grown in the Edinburgh Botanic gardens from

seeds brought from the northern Rocky Mts. and that in a climate like that of Edin-

burgh more robust and larger flowered individuals, more like those of the Cascade and

Olympic Mountains, would likely develop than in the high and dry northern Rockies.

4. Mitella diversifolia Greene, Pittonia 1: 32. 1887. — M. diversi-

loba Piper, Erythea 7: 162. 1899. — Oxomelis diversifolia (Greene) Rydb.

N. Ani. Fl. 22. 2. 94, 1905. — Rhizome ascending or erect, thickened;

flowering stems several, stoutish towards the base, 2— 4 dm. high, usually

bearing a single long-petioled leaf some distance from the base, glandular-

puberulent thoughout; basal leaves triangular-cordate, with a deep sinus

at the base, more or less angularly lobed, irregularly crenate, glandular-

puberulent on both sides, with a few strigose hairs on the upper surface,

4—9 cm. long, 3—7 cm. broad; petioles 3—10 cm. long, retrosely hairy; ra-

cemes slender, 12— 35 flowered, 6— 15 cm. long, lower flowers remote; flowers

3— 4 mm. long, about 2 mm broad, nearly sessile; sepals erect, oblong triangu-

lar, strongly mucronate-pointed, very glandular-puberulent; petals cuneate,

palmately 3— 5-cleft, not spreading, about 2 mm. long; stamens with oblong

anthers and very short filaments; ovary more than half fused with the

turbinate axis, styles very short and thick, stigmas capitate, glandular-

puberulent; capsule ovoid projecting very little beyond the sepals when

dehiscing; seeds black, very numerous.

A distinct species; occurring in wet places in the moimtains from

northern California to southern Washington.

5. Mitella nuda L. Sp. PI. 406. 1753. — M. scapo-nudo Gmel. Fl.

Siber. 4: 175. 1769. — Tiarella unifolia Retz. Obs. 3: 30. 1783.
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'A M. cordifolia

t. 373. 2. — Rhizome slender, creeping, spreading freely by runners;

flowering sfems very slender, erect, 5—18 cm. high, glandular-pubescent

throughout, naked or with 1— 3 short-petioled, caulinc leaves; basal leaves

cordate to reniform, crenately lobed and shallow-toothed, pubescent with

white strigose hairs above, very sparsely pubescent beneath, 1— 4 cm long,

\— 4.5 cm. wide, cauline leaves triangular-cordate, about 3-Iobed; petioles

very slender, more or less retrorsely hairy, \—10 cm. long; raceme 3—10-

flowered, 3— 11 cm. long; bracts lanceolate, mostly obsolete in the last

flowers pedicels 2—5 mm. long, glandular pubescent, bracteoles minute;

flowers 8— 12 mm. broad in anthesis, greenish yellow; axis strongly flattened;

sepals triangular, spreading, 1.3— 1.6 mm long; petals yellowisb green

3— 3.5 mm. long, pectinate-pinnatifid, divisions very slender; stamens erect,

filaments slender, longer than the cordate anthers ; disk prominently lobed

;

ovary free from the axis to the base, glandular-puberulent, styles tapering,

stigmas pointed; capsule ovoid, flattened, dehiscing into a shallow cup-

shaped fruit.

In deep moist woods and boggy places, mostly in conifereous forests.

Distributed from Newfoundland through Labrador and to the Arctic Sea

westward to the Mackenzie River; it extends south into Connecticut, Penn-

sylvania, southern Michigan and to latitude 45" N. in eastern Minnesota.

In the Rocky xMountains it reaches the southern limit in northern Montana.

In the old world it is distributed from northeastern Asia as far west as

the Yenisie River and probably as far south as the 59th parallel.

The most important variations of the species are:

Forma prostrata. — Mitella prostrata Michx. Fl. Bor. Am. 1 : 270.

1803. — A form in which the runner ends in an upright flowering shoot

bearing several small angularly-lobed leaves.

Collected near Lake Champlain by Michaux, and near Gaylordsvilie,

Massachusetts, by Mr. C. K. Averill.

Forma intermedia. — M. intermedia Bruhin. N. Am. Fl. 22: 2.

92. 1905. — M. diphylla L. forma intermedia (Rydb.) Rosend. Englers

Bot. Jahrb. 37: 2. 82. 1905. — An interesting form with all the essential

characters of M. niida except that the flowers are reported by the collector

as white and the petals are intermediate in form between those of M. nnda

and M. diphylla. It has the same kind of calyx, pistil and stamens as

M. mida^ and the disk is similarly lobed. The cauline leaves are inclined

lo be slightly broader and larger than the similar ones of M. nuda.

Only one collection of this form is known and this was made by the

Re Wisconsin, June 7th, 1876. Of

this collection one sheet is in the Gray Herbarium and the other in the

U- S. National Jlerbarium. According to the collector the plants were

found growing togother with M. nuda. H has the appearance of being
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a natural hybrid between M. nuda and M. diphylla^ and for that reason

it seems hardly necessary to regard it as of higher rank than here accorded

to it.

6. Mitella caulescens Nutt. T. et G. Fl N. Am. \: 586. 1840.

Mitellastra caulescens (Nutt.) Howell, Fl. N. W. Am. 201. 1898. — Rhi-

zomes creeping or ascending, producing long, slender, leafy runners; flower-

ing stems erect, slender, 1.2—3.5 dm. high, bearing 1—3 petioled leaves,

thinly glandular-pubescent or hirsute; leaves round-cordata to reniform,

conspicuously 3—5-lobed, crenate or crenate-dentate, thin, sparsely hirsute

on both sides, becoming nearly glabrous in age, 2—7 cm. long, 2—7 cm.

wide; cauline leaves and leaves of the runners smaller; petioles slender

sparsely retrorse-hirsute, 4— 12 cm. long; raceme 5— 10-flowered, 3—10 cm.

long, glandular-puberulent; bracts minute, triangular, glandular-toothed;

pedicels slender, deflexed in bud, 2—8 mm long; flowers yellowish green,

9—12 mm. across in anthesis; sepals ovate triangular, spreading, 1.8—2 mm.

long; petals yellowish green, often purplish towards the base, pectinate-

pinnatifid with slender divisions, minutely glandular, 3— 4 mm. long; sta-

mens 1.2—1.7 mm long, filaments slender, often purple, anthers cordate;

t
J

disk lining the hollow axis; ovary nearly half-inferior, puberulent, styles

slender, divergent, stigmas simple, rounded, ovules very small and nume-

rous; capsule globose-ovoid, prominently 2-beaker; seeds large, black and

shiny.

In shady woods and moist places mostly at altitudes of 2,000 to 4,000

feet, from southern British Columbia and Vancouver Island to northern

California, and from northwestern Montana and northern Idaho south to

the middle of western Idaho.

7. Mitella Breweri A Gray, Proc. Am. Acad. 6: 533. 1865. — P^c-

tiantia Breweri (A. Gray) Rydb. N. Am. Fl. 22: 2. 93. 1905. — Rhizome

slender, creeping, sometimes producing stolon-like ofl^sets; flowering steins

very slender, naked, sparsely glandular-pubescent, becoming glabrous m

age, 1—2.2 dm. high; leaves all basal, orbicular to reniform, with a broad

sinus at the base, and with many rounded lobes, incisely and doubly cre-

nata, thin, with a few scattered hairs on both sides, becoming glabrous

2.5—7 cm. long, 3—8 cm. broad; petioles stoutish, shaggy, reddish-hirsute

becoming quite glabrous in age, 4—12 cm. long; inflorescence a simple

raceme or more often racemose with numerous 2-flowered cymes, glandular-

puberulent, 5— 10 cm. long, 10—25-flowered; bracts obovate, glandular-

fringed; pedicels 1—4 mm long with 2 minute bracteoles at the base,

flowers greenish yellow, 7—9 mm. across in anthesis; axis saucer-shaped

j

sepals triangular, spreading, slightly reflexed at the tips, about 1
tnm.

long; petals pectinate-pinnalifid, 2— 3 mm. long, the 5—7 lobes filiform)

disk 5-lobed; stamens 5, opposite the sepals, very short, anthers cordate,

ovary half inferior, styles strongly spreading, stigmas 2-lobed; capsue

1
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ovoid, depressed, dehiscing early and evaginating in ripening; seeds black,

shiny.

In damp woods and moist slopes in the mountains. Distributed from
about latitude 36'* N. in the high Sierra Nevada Mountains of California,

northward into the Cascade Range to about latitude 52" N. It occurs also

in the Coast Range in Ghehalis County, Washington, and probably in the

Olympic Mountains. In the Rockies, it is distributed from middle western

Idaho, northwestern Montana, and northward in British Columbia to about
latitude 52" N.

A number of geographical forms can be distinguished in this species,

the most noteworthy being the following:

Forma lobata. — With very large prominantly crenate-lobed, shallow-

toothed leav^es; inflorescence with numerous 2-flowered cymes and up to

45 flowers, pedicels very slender, wide-spreading and longer than in the

typical species, flowers inclined to be smaller.

In Placer and Nevada Counties, California, in the region of Lake Tahoe
and Donner Lake.

Chestnut and Drew, Glen Alpine. J. Burt Davy, No. 3231. E. A.

McGregor, No. 97.

Forma denticulata. — Leaves obscurely crenate-lobed, minutely ser-

rate or denticulate, thin and veiny, pedicels of the flowers short, not over

2 mm. long.

In the Canadian Rockies and Silkirk Mountain, British Columbia.

F. K. Butters and E. D. W. Holwat, No. H2, Prospectors Valley.

«. Mitella ovalis Greene, Pittonia 1: 32. 1837. — M. Hallii Howell,

Erythea 3: 35. 1895. — Fediantia ovalis (Greene) Rydb. N. Am. Fl. 22:

2. 94. 1905. — Rhizome creeping, stolon-like, with prominent scale leaves;

flowering stems erect, 1.5—3.5 dm. high, naked or with 1 or 2 brownish

l^t-acts, more or less hirsute with spreading hairs, leaves all basal, oval or

oblong-ovate, with 5—9 rounded or crenate lobes, broadly crenate-toothed,

upper surface pubescent with scattered, coarse, white hairs, hirsute along

the veins beneath, 2.5—7 cm. long, 1.5—4.5 cm. broad; petioles sloutish,

—
1 I cm. long, densely rctrorse-hirsute with long rusty hairs; inflorescence

racemose, but often with numerous 2-fiowered cymes towards the base,

glanJular-pubcrulent, 10— 35-nowered, 4—12 cm. long; pedicels about

^ i»im. long, bracts minute, triangular; flowers greenish yellow, about 5 mm.
Inroad in anthesis; axis flattened; sepals triangular, 1 mm. long, reflexed

<it the tips; petals pectinate-pinnatifid with 3—5 flliform divisions, 1.5—

^•7 mm. long; stamens 5, opposite the sepals, very short, anthers cordate;

ovary inferior, styles spreading, deflexed at the ends, stigmas 2-lobed,

ovules few; capsule ovoid, dehiscing into a cup-shaped fruit; seeds few,

hlack or brownish.

f^otaiiisclie .J.alubfiolier. L. Bd. Supplementh.iiid. 25

^'- ..
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In moist or shady places in the coniferous forests of the coast country

from northern California to Vancouver Island.

9. Mitella pentaiidra Hook, Bot. Mag. pi. 2933. 1829. — Drum-

mondia 7nit€lloides DC. Prod. 4: 50. 1830. — Peetiantia miteUoldes Raf.

Fl. Tell. 2: 72. 1836. — Mitellopsis Drummondia Meisn. PI, Vacs. Gen.

100. 1836. — Mitellopsis pentaiidra Walp. Gep. 2: 370. 1840. — Pee-

tiantia pentandra (Hook.) Rydb. N. Am. Fl. 22: 2. 93. 1905. — Pee-

tiantia Miflm^a Rydb. N. Am. Fl. 22: 2. 93. 1905. — Rhizome creeping

or ascending, sometimes stolon-like, becoming stout in old plants; scapes

slender, erect, naked or with one or two scarious bracts or sometimes

with a single^ petioled leaf near the base, glabrous or with few, scattered,

stiff hairs, and glandular puberulent, 1— 4 dm. high; leaves cordate-ovate

or sometimes nearly orbicular, crenately several-lobed, very sparsely hirsute

with white hairs on both surfaces or quite glabrous, 2.5—7 cm. long,

2— 6 cm. wide; petioles slender, 3—14 cm. long, sparingly retrorse-hirsute,

or sometimes becoming quite glabrous in age; racemes simple or frequently

.with 2-flowered cymes, 3—12 cm. long; bracts deltoid to obovoid and

bilobed, glandular fringed; pedicels 2—4 mm. long, glandular-puberulent,

with two minute bracteoles at the base; flowers yellowish green, 6—9 mm.

across in anthesis; axis saucer-shaped; sepals triangular, strongly reflexed,

about 1 mm. long; petals yellowish green, spreading or slightly reflexed,

2—2.8 mm. long, pectinate-pinnatifid, with 7—10 divisions; stamens 5,

very short, inserted at the base of the petals, anthers reniform; disk

mostly purplish brown, nearly covering the ovary; ovary inferior, styles

short and spreading, stigmas bilobed; capsule depressed-ovoid, evaginating

in fruid; seeds numerous, black and shiny.

On banks of cold streams, in swamps and bogs in the mountains.

Distributed from southern Colorado far north in the Rocky Mountains and

from eastern middle California and western Nevada northward in the

Sierra Nevada mountains into the Coast and Cascade Ranges northward

to Alaska.

This widely distributed species is somewhat variable as to size and

hairiness of leaf, length of petioles, etc. the following forms are note-

worthy:

Forma stolonifera. — Producing leafy runners, leaves nearly orbi-

cular, sometimes acutish, with a closed sinus at the base, crenately many-

lobed, prominently hirsute on both sides and on the petioles, frequently

with a single small cauline leaf; petioles longer than in the species; the

second flower of the 2-flowered cymes often borne some distance up on

the pedicel of the first flower.

In swamps, upper valley of the Nesqually, Mt. Ranier, C. D. Allen,

No. 5. E. C. Smith, Mt. Ranier, alt. 4000 ft. Aug. 1880, — with very

coarsely- dentate leaves. These may be the same as Peetiantia lahflora

r
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of p. A. Rydberg. The flowers of this form do not, however, average any
larger than the species.

Forma maxima. ~ Stems stout, 4—5 dm. high, leaves 8—10 cm.
long, 7.5—9 cm. wide, coarsely crenate-Iobed.

Selkirk Mountains, British Columbia, E. L. Greene, Journey of 1890.

10. Mitella pauciflora Rosend, n. sp. — Rhizoma repens, stoloniferus,

tandem crassiusculus. Folia radicalia, cordata, 2—8 cm. longa, 2— 7 cm.
lata, lobo medio obtuso aut acutiore, dentibus mucronatis bi-crenato-dentata,

capillis supra albis sparsis hirsuta, inferne ad vena similiter hirsuta aut

glabra; petioli crassiusculi, inferne vaginis stipularibus magnis fulvis in-

structi. Scapi aphylli, 9—22 cm. alti, sparsim hirsuti, primum adscen-

dentes, flexuosi, turn in fructificatione erecti; racemi 3—6 cm. longi, floribus

4— 7, bracteis late triangularibus integris, pedicellis 3—6 mm. longis, inferne

minute bibracteolatis aut pedicello floris terminalis longiore et medio bibrac-

teolato. Flores brunneo-purpurei aperti, 9— 10 mm. lati, axe valde com-
planato, sepalis late triangularibus, supra reflexis bi-trifidis, petalis 4

4.5 mm. longis itemque latis, atropurpureis, partibus 7— 9 angustis pectinatim

pinnatifidis, partibus dorsalibus glanduloso-punctatis, disco valde 5-lobato,

staminibus 5, ob petala in discum dimidio inter petala ac stylos insertis,

filamentis brevissimis atque antheris reniformibus instructis; stylis ad 1 mm.
Jongis, cylindraceis aut supra nonnihil tenuioribus, stigmata integra minuta

ferentibus. Gapsulae apertae crateriformes, paucis seminibus fulvis macu-
lalis linealiter verrucosus instructae.

In moist places, from the central to the southern part of the Island

Nippon. MiNASAKA, May 10, 1904, Shintaro Arimato, Type in Gray Her-

barium. Hondo, MiXASAKA, April 5, 1904. Chichibu, J. Matsumura, Sheet

No. 1395G0 in U. S. Natl. Herb.
Note. This species is readily distinguished from M. japonica with which it has

l^een confused hy the less pointed leaves, few-flowered, flexuous, short scapes, larger

Matter flowers, and espcciaUy by the stamens being borne on the large 5-lobed disk

and by the small entire stigmas. It appears from a note following xMaximowicz' description

<^f M.japonica, that he may have had this species before liim in distinguishing two
fonns of the species. The two characters which he refers to, namely the shorter ter-

oiinal lobe of the leaf and shorter few-flowered racemes, mark our species. The more

I

"^Portant floral characters, however, were overlooked.

^^- MiteHa japonica (Sieb. et Zucc.) Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. Ill;

96. 1867. — Mitellopsis japonica Sieb. et Zucc. Fl. Jap. I: 190. 1835 to

**• -— Bhizome ascending, thickened; flowering stems erect, 2—4.5 dm.

^|8li, naked or sometimes with a single petioled leaf below the middle,

'hirsute and glandular-pubescent below, glandular-puberulent in the inflores-

cence; leaves cordale-ovate or ovate-oblong, 5—9-lobed, terminal lobe long-

^cuminate, doubly crenate-dentate^ with mucronate-lipped teeth, hirsute with

stiff scattered hairs above and along the veins beneath, 3.5—8 cm. long, 2.5

i

\

to 6 cm. wide; petioles slender, 5—15 cm. long, hirsute, wilh long relrorse

25

^^



.1-
"-_

V-
h

, I"

388 G. 0. Rosendahl.

hairs and glandular-puberulent; raceme mostly secund, 10—27 flowered,

8—15 cm. long, becoming longer in age; bracts variously fringed or toothed;

pedicels 1—2 mm. long, glandular-puberulent, mostly with 2 minute brac-

teoles at the base; flowers purplish, 6—7 mm. broad in anthesis; axis at

first flattened but soon becoming turbinate ; sepals broadly triangular, about

1 ram long spreading or ascending but not reflexed at the tips; petals

pectinate-pinnatifid with 3—7 slender divisions, prominently glandular-dotted

on the outside, 2.5— 3.5 mm. long; stamens 5, inserted at the base of the

petals, very short, anthers reniform; disk narrow, not prominently lobed;

ovary nearly inferior, styles very short, stigmas mostly 4-lobed; dehiscing

capsule turbinate,' cup-shaped; seeds numerous, dark-spotted.

In moist woods, in the Islands of Kiusiu and Shikoku, Japan.

The species is somewhat variable in the size of the petals and in

the number of their divisions. In the following variety much reduced

petals are found:

Var. integripetala Makino, Bot. Mag. 19: 17. 1905. — ^Leaves

oval-ovate, deeply cordate with a close sinus, acute or sub-acute, shal-

lowly lobate, with depressed -ovato- deltoid dentate lobes, very thinly

pilose or sub-glabrous, dark green along the nerves, petals simple, sub-

ulate, filiform, smooth, recurved, reflexed, reddish above, stigma semi-orbi-

cular, 2— i-lobulate, red.«

Flowers in April, Prov. Musashi: Tokio Cult. (T. Making, May 9, 1904).

We have not seen this variety and the description is borrowed from

Makino.

12. Mitella acerina Makino, Bot. Mag. 16: 159. 1902. — Rhizome

erect or oblique, rooting stoloniferous ; leaves tufted, long-petiolate, few-

several, round cordate, usually acuminate, with a deep sub-closed sinus at

the base, palmately 7-fid, lobes deltoid, or deltate-ovoid, membranaceous

when dried, purple green, thinly pilose above, glabrous beneath, 5—9 cm.

long, 0—8 cm. broad; petioles attaining 12 cm. in length; scapes few-

several, erect, exceeding the leaves in height; glabrous below, shortly and

sparsely glandular-hairy above, with several scaly bracts and sometimes

bearing a small leaf towards the base; racemes densely and secundly many-

flowered, glandular-hairy, attaining 10 cm. in length; pedicels equal to or

shorter than the llowers; glandular-puberulent, bearing minute bracteoles

at the base; brads membranaceous, deltoid; flowers 9—10 mm. broad in

anthesis; sepals deltoid, 1-nerved; petals 3.5— 4 mm. long, 3-parted below

the middle into linear lobes, glandular-doited on the dorsal side, greenish

purple; stamens 5, inserted at the base of the petals, filaments short, an-

thers cordate, rotund; disk thickish, flat on the surface; styles short, erect,

stigmas thick, depressed oblong-semi-orbicular, very obscurely bi-lobed,

ovary 1 -celled, ovules numerous. (Description adapted from Making, Bot.

Mag. 1. c).

>:s
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Province of Wakasa: near Kumagawa (K. Tsuzi, April <0, 1901).

Said to be a rare species, and to differ from M.japoiiica by the smaller

and denser tlowers, 3-fid petals, semi-glabrous leaves, glabrous petioles and
sterile bracts upon the scape. Not seen by us.

Part. in. Relationship and Geographical Distribution.

The accompanying diagram (fig. 9), seeks to show in a graphic way the

relationship of the sections and species to each other and the course of evo-

lution in the genus. Where 1 and 5-stamened species occur in a group

of clearly related species like Mitdla^ the inevitable conclusion is that the

forms with 1 stamens represent the older types and that those with

I
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and
1. Sepals in the Sect. Eumitella, showing venation, position of petals, stamens

disk, a M. rlinUdln L ni siintirnnpfnla. a and d M. staurovctala var. stenopelala,

X<o.e and f M. irifida, g M. trifida var. violacea, h M. diversifolia.

5 stamens have been derived from them through reduction of one or

the other of the two cycles of stamens. On this hypothesis, therefore,

both M. diphylla and M. nuda are older types than the other species and

form the starting points from which the others have evolved. These two

parent forms show certain close similarities and also some very important

figu For

the sake of comparing these structures to the best advantage, drawings

f>f the different organs of the flower of all the species except one, have

been made and arranged in the sequence that we conceive the order of

progression to have taken place. In this scheme the odd numbers of

figures represent one series or section. The even numbers the other series

or section.

/
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It will be seen at a glance that what we might designate as the ground-

plan of structure of each of the principal organs, namely, sepals, petals,

stamens, pistil and axis, runs through all the species of each series in a

remarkably consistent manner. In the odd numbered series the sepals are

oblong in form, they are nearly erect in position, spreading only at the

tips, freely veined, and white or violet-tinged in color (fig. 1). The petals

show a progressive reduction from pinnately-cleft with numerous ascendin rr

divisions in M. dipkylla through two diverging lines ending up in each

case with reduced entire forms (fig. 3). They are white or violet-tinged

in color. The stamens are short, sometimes nearly sessile; the anthers ob-

long, with slightly introrse dehiscence (fig. 5). The floral axis is distinctly

cupshaped to begin with, and passes into campanulale or turbinate in the

terminal representatives of the series. The pistil has an ovoid form.

Fig. 2. Set)als in the Sect. Miiellastra, showing venation, position of petals, stamens

and disk, a M. nuda, h M. caulescens, c M. peniandra, d M. Bretoeri, e M. ovalis,

f M. pmiciflora, g M. japonica. X < •

rather narrow to comply with the shape of the axis. The styles are very

short, and are crowned by capitate or sometimes capitate-crescent-shaped

stigmas (fig. 7).

In the even numbered series, the sepals are triangular or deltoid in

form, they are widely spreading and often strongly reflexed at the tips, the

veins are few, except in one large-sepaled species, and the color varies

from greenish yellow to brownish (fig. 2). The plan of the petals is

distinctly difl'erent from that in the other series. They are pectinate-pinnatifid,

with narrow divisions that spread at right angles to the rachis. They

range in color from greenish yellow to brownish purple and they vary

from forms with many divisions to those with only the middle lobe remai-

ning (fig. 4). The stamens run from distinctly filamented forms to almost

sessile ones. The anthers vary from cordate to reniform, and the de-

hiscence from lateral to introrse (fig. 6). The floral axis is wide open

saucer-shaped, and always much wider than deep. The pistil is shortened

- 1 ^r>. 1 vr.- .
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and varies from almost spherical to short top-shaped, or much flattened.

The styles vary from tapering cylindrical and ascending to clup-shaped

and strongly spreading, but in no case do they bear any close resemblance
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Vig- 3. Petals in the Sect. Kumitelki. a M. diphylla, b M. staurapetala, c and d

M. stmiropetala var. stenopetala, e am! f M. trifida, g, g^ and g^ M. Irifida var.

violacea, h and A* J/, diversifolia. X < ''
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P'g-*. Petals in the Sect. Mitellastra. a M. nuda, b M. caniesccm, c M. Brewer
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d M. ovalis, e M. pentandra, f M. pauciflora, g M. japomea. X ^ 0.
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to those in the other series. The stigmas are either small, entire and

pointed or else more or less prominently 2— 4-lobed (fig. 8).

To these characters should also be added the one of short, thick,

nearly always ebracteolate flower-pedicels of the section Eumitella^ and

the slender, more or less elongated, bi-bracteolate flower-pedicels and fre-

quent occurrence of 2-flowered cymes of the section Mitellastra.

h

Fig. J. Stamens in the Sect. Etmiitella. a M. diphylla, b M. stauropetala^ c and d

M, stauropetala var. stenopetala^ e and f M. irifida, g M, trifula var. violacea,

h M. diversifolia, X ^0.

It would seem from all this that when as many as four distinct

floral structures coincide in the remarkable manner in which they are

shown to do in these two series, there can be no doubt about the genetic

development following the two main lines indicated in our diagram (fig. D).

It is on the ground of the combination of so many fundamental cha-

racters as this that a new alignment of the species of the genus Mitella is

proposed. As already pointed out, the division of the genus has been made

purely upon the number and position of the stamens, with the result that

the sections have run squarely across the lines of genetic development

instead of paralleling them. There are, therefore, not only no adequate

reasons for dividing the genus up into five distinct sections, but such

Fig. 6. Stamens in the Sect. Mitellastra. a M, mida, h M. cauleacens, e M. Breivert:

d M. ovalis, e M. peiitandra^ f M paticifloray y M, japonica. X ^t*-

divisions also violate or ignore the true relationship existing between the

species. To us it appears most natural to regard M. diphylla und M.

nuda as two present-day basic types that have already diverged from

some common ancestral type which has disappeared. They are about on

the same level of development. They approach each other in structure

of the floral axis and in the stamen number, but in other respects they

diverge. From them as starting points have been developed in connected

sequence all the living species.

In one direction M, diphylla has given rise to the M. trifida group

m about the following manner. A deepening of the floral axis has taken

t 1
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place and a consequent greater fusion of the ovary with it, a reduction

of the stamen number to the 5 episepalous ones on account of the closer

crowding due to the narrowing of the axis, a progressive reduction of

the divisions of the petal from the base upward, leaving only the last

Fig. 7. Pistils in the Sect. Eiimitellay showing shape and extent of fusion with the

axis, a M, diphylla^ b M. stauropetala , e and d M, stauropetala var. stenopetalay

e and f M, irtfifJa, g M, trifida var. violacea^ h M, diversifolia, X ^^'

one on each side, and finally in Var. violacea a disappearance of all 11 ic

divisions of the petal leaving only the middle portion. This reduction of

the petals has followed hand in hand with the reduction of the size of

the rest of the flower. ' An exactly similar course can be traced in the

^

- ^

^

e

i^'ig. 8. Pistils in the Sect. Mitellastra, showing shape and extent oi* fusion with th.^

^xis. a M.niida, h M. caulescens, c M Brewer i, d M ovalis, e M.pentandrn,

X 10.
f M. pauciflom, g M.japomca

M. stauropetala o*roup, ending up in a simihir manner in small entire

petals in individuals of Var. steuopetala. Somewhat more divergent is

many-veined. 3—5-cleft petals, but all the otheri¥. 'folia

floral structures show unmistakable connections with M. trifida and the

species has undoubtedly arisen from this branch.

Turninor fn fhp nfhpr ftpriinn of which M»to the other Section is the origin, we
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find slightly more diversity but no less distinct continuities of development.

In this section, three distinct lines are evident. The middle line, re-

presented by M. caulescens^ is a direct continuation of M. nuda diffe-

ring essentially from the basic type only in having 5 episepalous stamens,

and in the slightly larger size of all its parts. The close relationship indi-

cated by the floral characters is further strengthened by a very close

agreement in the anatomy of the rhizome and scape. In both species a

distinct endodermis surrounds the vascular tissue system of the rhizome.

The extent and structure of the cortex is almost indentical and the distri-

bution of the vascular bundles and the ring of strengthening cells in the

scape is the same in both species. These facts are the more noteworthy

because all the other species of the genus differ from these two in the

absence of an endodermis in the rhizome*

JUtellast Sect. Eumilella

Fig. 9.

The two other branches of the section have diverged separately from

the basic type. The species of both these branches have the reduced

stamen number, but as one series has retained the episepalous stamens

and the other the epipetalous ones, it is clear that they trace separately
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lo a 1 0-stamened ancestor. There is the possibility that the M. Breweri-
M. ovalis Hne could have arisen from M. caulescens but it seems more
reasonable to assume that the origin would have to be looked for in the

more general basic region than in the more specialized terminal one.

The same tendency towards the reduction of the size of the flower,

the sinking of the ovary deeper into the hollow axis and the reduction in

the number of divisions of the petals that obtained in the other section,

characterize both these branches. M. ovalis of the Jf. Breiceri branch has

a completely inferior ovary and the petals have from 6 to 3 divisions. 11

marks the termination of this line of development.

The M. Pentandra branch is characterized by having the stamens

placed opposite the petals and by the development of a prominent disk

which more or less covers the top of the ovary. This branch is perhaps

not as direct a series as our diagram would indicate, for it is probable

M, paiiciflora and M, IS

point. M.

M,
entire petals.

1

{ A consideration of the geographical distribution of the various species

throws considerable additional light upon their relationship and a reference

I

to the accompanying chart will help to bring this out.

The primary centre of development of the genus lies in the mountain

region of southern British Columbia, western Montana, Idaho, Washington,

Oregon and northern Cahfornia. A secondary centre has developed in

southern Japan. As far as present distribution can throw light on what

has gone before it seems most probable that the genus originated in Alaska

and that in Tertiary times it must have extended northward to beyond

the barrier of the Rocky Mountains. From the Alaskan place of origin it

spread out or wandered in three directions. The two oldest species M.

diphylla and M. nuda migrated southeastward through the forest country

of Canada in preglacial times as far as the Atlantic ocean. The present

isolation of M. diphylla in eastern North America must be ascribed to the

glacial period. This species, being adapted to temperate climates and low-

altitudes has subsequently not been able to penetrate farther northward

again than to about the 47" parallel of latitude. Furthermore being a

woodland species its westward progress has been determined by the limit

of the decidious forests.

The North American distribution of M. nuda practically co-incides

with the geographical area of Picea canadensis. In Asia it extends west-

ward as far as the Yenisei River and south to the latitude of Lake Baikal.

The wide geographical range of this species is the more remarkable when
il is borne in mind that it has no special contrivances for seed distribution;

and it would indicate that the species is of great age.

i. \'* ".
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The two main stocks of the genus which developed in tlie area of

origin also began moving southward in the mountains during pre-glacial

times and in their progress soon evolved several new species.

The M. Breiveri — M. ovalis group branched off early and attained

the greatest southward range of the west American species. Of these two

M. Breiveri is much the older judging both by its greater geographical

distribution and by the greater number of variations or divergences from

the type. On the various outposts of its range several more or less

distinct forms can be differentiated, but these have as yet not diverged

far enough to be regarded as species or even as good varieties.

The relationship of M. ovalis with M, Breiveri is so obvious and un-

mistakable that there is no possible doubt as to its origin. It represents

the lowland extension of the alpine ancester. Its distribution is confined

to a comparatively narrow strip of the Pacific coast from northern Cali-

fornia to Vancouver Island and it is undoubtedly one of the youngest of

all the species.

The M. pentanclra group probably arose within the original centre

and the species has spread far southward to southern Colorado in the

Rocky Mountains and nearly to middle California in the Coast, Cascade

and Sierra Nevada Mountains. It is more uniform than many of the other

species and it is only on the isolated high mountains like Mt. Hanier that

occasionally diverging forms appear. From this stock a branch diverged

early and spread westward across to eastern Asia and wandered south-

ward to japan. It has subsequently become isolated in the southern half

of the Island Empire and has developed into three clearly related yet well

marked species.

The most direct phylogenetic line is the one leading from M. nuda

to M. caidescens. It is probable that the latter species originated very

close to or probably within the area that it occupies today. Its somewhat

limited distribution would indicate a comparatively recent origin.

The species evolved from the M. diphylla stock have held more to

the eastern parts of the Rockies than those developed from the M. nuda

stock although a branch has extended westward into the Cascade and

Coast ranges.

M. trifida is probably the oldest of the species in this relationship

and is one of the most polymorphous of the whole genus. Numerous

forms could be differentiated and it is evident that the species is still in

a very active slate of evolution. Variety violacea forms the southward

extension of the species in the Rocky Mountains of Montana and appears

fairly constant. It occurs northward in British Columbia with the species.

M. stauropetaki is more southern in its range and seems to represent the

termination of the stock in this direction. It runs through the correspon-

J 1 ^-7
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ding variations of M, trifida and is nearly as polymorphous. It ranges from

northern to southern Idaho and by successive degrees in reduction of the

flower parts, it becomes in northern Utah, in Wyoming and Colorado the

var. stenopetala.

M. divefi'sifolia stands somewhat apart both in its curious leaves and

petals but connects undoubtedly with M. trifida stock. It seems to have

diverged from the Cascade Mountain branch of M, trifida in compara-

tively recent times and has spread only from southern Washington to

northern California.
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Die Mangrove der Insel TJlenge (Deutscli-Ostafrika)

Eine biologische Skizze.

von

F. Tobler

Mit Tafel IX.

Vor der Bucht, die den Hafen von Tanga bildet, liegt die 2,5 km

lange und 0,5—1^5 km breile Insel Ulenge. Sie ist wie die meislen Inseln

vor der Kiiste Deutsch-Ostafrikas eine Koralleninsel^j. Der bis zu 3 m
Huhe sich iiber das Meer erhebende Ostrand der Insel (besonders NO) ist

Gin fossil gewordenes, d. h. gehobenes altes Korallenriff, vor dem sich, nur

bei Ebbe bloBliegend, auf oft erheblicbe Breite (bis 50 m) das rezente

Korallenriff ins Meer hinaus erstreckt. Die Verhallnisse enlsprechen also

anf der Insel durchaus denen des dahinter liegenden Festlandes, z. B. denen

der Spitze von Has Kasone, die sich von SW. auf etwa 5 km gegen die

Insel vorschiebt, getrennt von ihr durch die Einfahrt zur Tangabucht. Die

Hebung des alten Riffs ist aber auf der Insel durchaus ungleich verlaufen,

die Ostkuste fallt etwa 3 m im NO. (wo der Leuchtturm sich erhebt) bis

zum Meeresniveau am Sudende der Insel ab, Ferner ist der Boden der

Insel in sichllichem Abfaii von 0. nach W., so daR auf der dem Land

(bezw. der Tangabucht zugekehrlen Seile) das fossile Riff nur an wenigen

Stellen so deutlich hervorlritt wie auf der AuBenkiiste. Ubrigens ist dieser

in geologisch relativ junger Zeit eingetretene Riickgang des Meereswasser-

slandes neuerlich von einem Vordringen des Indischen Ozeans gegen das

Land und diese Koralleninsein abgelust worden. Auf Ulenge ist sogar ein
^

Einbruch in das Korallenriff zu bemerken, der bei Stiirmen zu einem Durch-

bruch der Insel fi'ihren kann^), Wir kOnnen diese Erscheinung aber nicht

datieren. Ahnliches ist an andercn Stellen auch zu bemerken.

i) Vgl. IUns Mkyer, Ostafrika (das deutsche Kolonialreich I.) S. 8S, Leipzig und

Wien 1909.

2) Gegen den an der Stelle, die ich im Auge habe (hart s. der Leuchtturmanlagen)

kunstliche Mittel ergriffen sind, da sonst dieser Teil mit den Bauliehkeiten von dem

gr^Cten Teil der Insel abgerissen wurde.

^ f
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Die NO.-Ecke der Insel mit dem hochsten Uferteil fallt bei Flut hart

in das Meer ab, sonst ist die Insel aber fast allseitig von einer Mangrove
umgeben. Diese ist auf der AuBenseite nur schwach entwickelt, wird durch

verscbiedentlich dort eingestreute oder vorgelagerte Korallenfelsen auch im

Zusammenhang unterbrochen. Auf der Innenseite dagegen ist von der

N.-Seite urn die NW.-Ecke der Insel herum bis zur Sudspitze ein Mangrove-
wald von groBer Dichte und stellenweis nichl unerheblicher Breite aus-

ebildet. Er wird am ausgedebntesten im NW., wo er sicb bis auf etwa

200 m der nacbsten Festlandspilze, Has Kwawa, oder vielmehr der dorl

vorgelagerlen Mangrove nahert. Der Meeresarm, der bier durcbgreift, ist

sebr flach, bei Ebbe sogar passierbar (wenigstens wechseln bei niederen

AVassern Gfter bier groBere Sanger auf die Insel beriiber). Der Grund ist

ganz einfach der, das das rezente Korallenriff bier einbeitlicb ist. DaB die

Mangrove bier nicht zugewachsen ist, durfte seinen Grund lediglich in der

slarken StrOmung bei den Gezeiten haben, auBerdem vielleicht auch

(worauf noch zuruckzukommen sein wird) in dem Vordringen des Wasser-

niveaus gegen die heutige Kiiste.

Die Mangrove der Insel, die ich Dezember 1912 und Marz 1913 auf

mehrere Tage zu besuchen Gelegenheit hatted, zeigt sich im wesentlichen

zusammengesetzt aus den 5 Typen: RJdxophora mucronatahd^m.^ Ceriops

CanMleana Arn.^ Bruguiera gijmnorhixa Lam., Blatti caseolaris (L.)

0, Ktze.
( officinalis L. Diese samtlichen Formon

sind der ostafrikanischen Mangrove uberbaupt angehorig. Bei ENGi.En^)

sind sie alle erwahnt. Ebenso hat spater Grass 3] in seiner forstlichen Behand-

lung, die botanisch auBerordenllich wertvoll ist, den einzelnen Formen seine

Aufmerksamkeit schon gewidmet^ auch ausfuhrlicbe habituelle Bescbreibungen

gegeben, die die bisber vorhandenen botanischen sebr gut erganzen. Wenn
ich trotzdem hier die Aufmerksamkeit auf die Mangrove von Ulenge noch

naher zu richten versuche, so geschiebt das, weil die VerhaUnisse in

diesem Gebiet, so klein es ist, nicht obne Besonderheilen und Abweichungen

von den bei Grass beschriebenen im Rufiyidelta, dessen Mangrove wobl

den Normaltypus der Kiiste Ostafrikas vorstellt, zu sein scheinen. Zugleich

sind einzelne Dinge, die dabei beruhrt werden, auch geeignet zu zeijjcn,

daB die beruhmten und zum Grundstock unsercr biologischen Kennlnis

der Mangrove gewordenen Beobachtungen von Karsten ») sicher zwar

<) Dem K. Uozirksamt in Tanga bin ich fiir die freundlicho ICrleichlcrung die>er

Besuclic durcl) Rat und Tat zu groCtom Dank verpflichlet.

2) Rngker, A., Die Pflanzenwelt Deulsch-Ostafrikas Tell A., S. 6 fT. (Berlin lS9r»).

3) Grass, (Forstassessor und K. Bezirksamtniann) Forstslatistik fiir die Waldungcn
des Rufiyiaellas, angefangon 4 902. (Berichte iiber Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-

Ostafrika, Bd. H, Heft 3, S. 465—196. Heidelberg 1904.)

4] Karsten, G., tJber die Mangrove-Vegetation im malayischen Archipel. Fine

morphologisch-biologische Studio. (Bibliotheca botanica, Ifeft 22, Cnssel 4 894.)

ar
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Westseite

den Typus der Javanischen Mangrove und den urspriinglichsten vielleicht

allgemein charakterisierenj daB aber anderwiirts sich nicht alles dem

Schema fiigt^).

Wenn man die Ruckseite (gegen das Land gekehrte Westseite) der

Insel bei Flut, mil der man sich ihr zu nahern pflegt, erbUckt^ so Iritt

einem ein im wesentlichen aus etwa 4 m hohen buschigen Stammen von

Blattl [Sonnemtia] gebildetes GehOlz entgegen. Vor dieses treten an

verschiedenen Stellen einzelne groBe 'Exemplare von Avicennia heraus, die

bei etwa 5 m Hohe ausgesprochen weidenartigen Habitus besitzen. Die

besitzt eine Einfahrt in dies (iehOlz etwas sudlich der Korallen-

riffbrucke, die bei Ebbe nach Ras Kwawa hiniiberleitet. Diese Einfahrt ist

eine auBen wohl 50 m breite (anscheinend nicht kiinstliche) Liicke, an

deren Uferseite der fossile Korallenfells etwa 2 m hoch ansteigt. Den

Rand dieser Lucke bekleiden schon entwickelte jiingere Rhixoph(»'a. Sie

stehen dem Lande naher als die Menge der BlattL In der Einfahrt selbst

stehen noch vereinzelte und deshalb recht vol! entwickelte J5to'^/^-Stamme.

Die Eigentumlichkeit dieser Lokalitat liegt nun darin, daB der

Boden vollig nackter Korallenboden ohne jede Spur von Sand-

oder Schlammauflagerung ist^). Wahrend man an Farbe den Boden

dieser Art bei Fiut leicht fur Sand oder Schlick halten kOnnte, enthullen

sich bei Ebbe mit den Kanten und LOchern der Koralle diese Flachen auf be-

trachtliche Ausdehnung auch unter der Vegetation als schlammfrei.

Von Blatti und Rhixophora stehen Excmplare vollig auf nacktem Felsen.

Blatti zeigt dann (Abb. 1) ein ganzlich bloBliegendes Wurzelsystem, an

dem abgebildeten Objekte batten die Wurzein eine horizontale Llinge von

2—3 m und eine Starke von etwa 25 cm. Ganz auBerordentlich wenig

drangen Wurzein in das Substrat ein, selten daB bier und da in vor-

handene LGcher der Koralle Wurzein auf wenige Zenlimeter eingcsenkt

waren. Aus dem Wurzelsystem erhoben sich die fast faustdicken gegen

25 cm hohen Atemwurzeln von unfOrmlicher, wie aufgedunsener Gestalt.

Ahnlich daneben Bhixophora^ ' kaum befesligt durch vereinzelte Wurzcl-

spitzen, die sich auf Daumenlange in die LGcher der Korallen eingepreBt

batten.

DaB diese Befesligung hier in der Tat eine wenig solide ist, erwies

nicht nur die hiiufige Muglichkeit, die Wurzein von Rhixophora herauszu-

ziehcn, sondern auch das Vorkommen umgeworfener, halh zum Kriechen

gelfingler Stamme von n/aUf\ wie Abb. 2 zeigt.

1) Ich Lezeicl.ue dioso Scliiklcnnig ausdriicklicb als Skizze, orlioffc aber sp/Uero

Gelegenlieit zu langerem und vertieftcm Studium des Gegenslands.

2) Wenn man, wie ineine Frau und ich, viele Stunden hintercinandcr bei Ebbe

dieses Gebiel durcbwandcrte, so waren diese und einigc ilbnliche Stellen mit bloCeo und

liochstens mit Suabeli-Sandalen bekleideten FiiCen mubselig genug und selbst fiir die

eingeborenen Bcgleitcr immer wieder ein Sebrccken.

1 '^



I
mJf.W

>

j

I)ie Mangrove der Insel Ulenge (Deutsch-Ostafrika). 401

In dem eigentlichen Geholz von Blatti und davor, wo die Avicennien

standen, war dagegen Sandboden der Koralle aufgelagert. Hier waren die

Verhaltnisse annahernd so wie fur die Mangrove nach Karsten u. a. lypisch.

Interessant waren aber noch die Randzonen des i?/a^^^-Gehulzes, wo Sand-

und nackte Korallenzonen sich beruhrten. Hier lagen die Wurzeln der

Pflanzen zum Teil vollig bloB wie an der oben abgebildelen Stelle, zum
anderen Teil aber waren sie auch in Schlamm vergraben. Wo nun

Schlammanhaufung vorlag^ besaBen die horizontalen Wurzeln die charakte-

ristischen Kniebildungen, die neben den vertikal aufragenden als Atem-

wurzeln gelten. (Abb. 3.) Rhixopkora war auf Schlamm reicher von

oben herab verzweigt, wie dieselbe Abbildung im Hintergrunde zeigt.

Diese Vorkommnisse stehen in gewissem Gegensatz zu den von Karsten

fiir Java gescbilderten und alle dem, was danach fiir uns aus der

Biologie der Mangrove »lehrbuchmaBig^ geworden ist. Der Darsteller

I
der Mangrove nennt als die den Charakter der Vegetation und ihre Bio-

logie bestimmenden Faktoren die chemische Zusammenselzung und die

mechanische Bescbaffenheit des Bodens. (Karsten I. c. S. 7.) Salzgehalt und

Wechsel der Niveauhuhe sind naturlich fur Ulen£:e durchaus die der*

I

i

t

{

t

J

J
*

i

Mangrove normalen, nicht aber die mechanische Bescbaffenheit des Bodens.

Diese ist im malayischen Archipel einerseits der Korallenboden, das >grobe,

sandige und steinige Gemenge der Korallenfragmente*, anderseits Schlamm.

^'1

Eigenlliche Schlammablagerungen sind der Insel Ulenge fast fremd, da sie

von FluBmundungen ziemlich weit abliegt, den sandig-sleinigen Korallen-

boden finden wir teilweise auf der Insel vor, wir wcrden auf dies

Gebiet unten noch eingehen. Im allgemeinen aber ist es das Gewobniicbe,

daB die llhixophora auf einem Fleck steht, wo die Keimlinge durch die

Losung des KotyledonarkOrpers hinabfallend, sich mit dem spitzen und

keulenfurmig geschwollenen Wurzelende des Hypokotyls tief in den Schlamm

einbohren (Karsten I. c. S. \ 6).

An dem oben gescbilderten Standorte ist nun fur die Keimlinge absolut

keine MOglichkeit, sich derart auszusaen. Trotzdem sind hier und da welche

in sehr jungen Stadien zu finden, sowohl unter Rhixoi)hora-S>ia\nm<ir\ als

auch unter den auf nacktem Fels stehenden Blatti Alle diese Keim-
linge stecken in den natiirlichen Lochern der Koralle fest, oft auf

4 Oder 5 cm Tiefe. Das sind hier die einzigen Stellen, an denen eine Fixie-

rung eintreten kann. Es mag sein, daB sie gelegentlich, vom Baum fallend,

in diese Poren treffen, es ist aber ebenso muglich, daB sie, wie Karsten

es fur den, sonst bei ibm nicht niiher beschriebenen, aber fur muglicb

gehaltenen Fall zu harten Grundcs (1. c. S. 17) angibt, erst geschwommen

haben, bis sie vermoge des spater sich tiefer senkenden Wurzelendes an

untiefen Stellen haften blieben und in die Lucher gerieten. Dafur spricht

auf Ulenge besonders schOn die Ansiediung unter den i?/a/^/-Stammen mit

ihrem offenliegenden, horizontalen Wurzelsystem und den daraus pflockarlig

Kotanisclio Jalirbuclior. I,. Bd. Supplementband. 20

?i
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aufragenden Atemwurzeln. DaB aber auch vollig isoliert von anderer

Vegetation weiter drauBen in den Korallenluchern die Aussaat sich voU-

ziehen kann, haben einige auf dem freien Vorland (gleichfalls ohne Spur

von Sand!) sich findende Keimlinge in Lochern gezeigt. (Abb. 4.) Es

waren das bemerkenswerterweise solche mit relativ kurzem Hypokotyl.

Sie waren aber, obwohl schon mehrfach gut beblattert, im Besitz von sehr

wenig Wurzein (trotzdem ubrigens kaum aus den Lochern ohne Verletzung

entfernbar). Das ist der vollkommene Ausdruck nicht dafiir, daU sie erst

kurze Zeit dort standen, (bilden sie doch unter Umstanden zur Befestigung

in wenig Stunden Wurzein!), sondern dafiir, daB sie wenig weit entwickelt,

sich von der Mutterpflanze gelost batten. Das hat Karsten gliinzend er-

wiesen^). Die kaum fingerstarken Lucher der rezenten Koralle

sind die einzigen Stellen, wo auf dem geschilderten Gebiete die

jungen Pflanzen sich festsetzen, Weiter drauBen in bewegterem

Wasser haflen darin (anscheinend und durchaus begreiflich) die kurzeren

Keimlinge am besten.

k

>

Nun besitzt Ulenge neben diesen nicht so recht ins Schema passenden

Stellen auch eine dichte Mangrove auf echtem Sandboden. Es ist das die

NW.-Ecke der Insel, durch die der Weg bei Ebbe nach Ras Kwawa hin-

uberfuhrt. Der Boden ist hier auf eine Strecke von etwa 400— 500 m
von dem erhobenen festen Korallenufer aus mit weiBgelbem festen Sande

bedeckt den die Flut zu bedecken pflegt. Und dieser Streifen ist auf

eine Breite von etwa 1 km eine sehr charakteristische Mangrove.

Wenn man hier vom etwa 2 m hoheren Inselufer herabsteigt, so be-

gegnet man zuerst der Avicennia. Sie steht dort tief in Sand ein-

geschlammt, ohne irgendwo am Stamm oder aus dem Boden sichtbare

Wurzein. Ihre Huhe betragt etwa 5 mm, der Stamm ist gegen 30—40 cm

stark. Wald

Ceriops an, die Baumchen etwa 2—2
'/a m hoch, um sie herum reichlich

die Atemwurzeln aus dem Boden ragend. Zwischen Ceriops eingestreut

begegnen wir RhixopJwra, jungeren Exemplaren mit schunen Stelzen-

wurzeln aus dem Stamm und einigen von den Asten. Ubrigens hat auch

Ceriops hier und da Stelzwurzelansatze am Stamm (Grass 1. c. 8.^9
spricht von »bis zu I m hohem Wurzelanlauf*), sowie kniefurmige Wurzein,

uhnlich Blatti. Vereinzelt erscheint sodann Blatti von maBiger Huhe noch

ein wenig mehr auBen, zwischen Ceriops und Rhixophora. Bruguiera

^] Karsten 1. c. Versuche S. 35/36 und danach S. 37: ». . . noch eine zweite Folge

lassen obige Versuche zu, diese numlich, daB der von der Mutterpflanze fiir den einzelnen

Keimling geleistete Mehraufwand — d. h. die iiber ein bereits entwicklungsfahiges Stadium

hinaus erfolgende weitere VergroCerung — dem letzteren, auCer zu bedeutender KrafU-

gung, auch dazu dient, die von der Aussaat bis zum Einsetzen des vollen Wachstums

verstreichende Zeit zu verkiirzen*.
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(lagegen findet sich hier im inneren Teil der Ceriops-Besiande an geschutzten

Lagen (vgl. iibrigens Grass 1. c. S. 1 80), dann aber vereinzelt von slatt-

licherer Hohe als Ceriops, Blatti und die inneren Rhizophoras (der Nach-
barschaft). Gegen die Aufienseite dieser ganzen Zone bin tritt Rhixo-
phora immer reicblicber und stattlicher (bis zu 1 m Huhe) auf, sie wird

endlich auf dem sandigsten Boden auBen durch Blatti und einzelne Avicennia

vom offenen Meere abgeschlossen. Diese Exemplare von Avicefinia zeigen

iibrigens im Gegensatz zu den am hohen Ufer beraerkten sowohl einen

groBen Umkreis von aus dem Sand ragenden Atemwurzeln, als auch am
Stamm, besonders in etwa 1—2 m Huhe fiber dem Sand sehr reichlich

zum Boden gerichtete Wurzeln. An den Stellen der tiefsten Mangrove-

ausbildung ist demnach diese Reihenfolge vom Meer aus zum Land fest-

zustellen: Avicennia^ Blatti^ RJdxophora^ Ceriops mit Blatti und Rhixo-

phora^ Ceriops mit Bruguieraj Cei'iops^ Avicennia. Dies stimmt mit den

Angaben bei Grass fiberein, wonach Ceriops und Bruguiera die expo-

nierten Standorte meiden, Avicennia und Blatti die Pioniere unter den

Mangroven auf neuer Anschwemmung bilden und sich Rhixophara ihnen

zunachst zugesellt. Grass (I. c. S. \ 78) bemerkte fur Avicennia auch schon

im Rufiyidelta, daB Avicennia auBerdem auch als AbschluB der Mangrove

gegen das Land vorkommen kann, wenn auch dort oft in abgangigen

Exemplaren. Er fuhrt das auf Restvorkommen zuruck an Stellen, wo
der lichlliebende Pionier von der spateren Vegetation verdriingt wurde.

So ist zweifellos auch an der eben geschilderten Stelle von Ulenge das Ver-

halten aller dieser Formen ein Abbild des Vorschreilens der Mangrove auf

dem Sandboden.

Wir haben aber endlich noch eine dritte Art von Mangrovestellen auf

der gleichen Insel, z. B. an dem kurzen Nordufer, zwischen der Leucht-

turmecke (im NO.) und der Sandzunge (im NW.), also an dem vom oiTenen

Ozean gegen das Festland flutenden Meeresarm, der Ulenge von der nord-

lich gelegenen Insel Kwale abtrennt. Das sind Stellen, wo ein Einbruch

in die Mangrove von seiten des Meeres deutlich wird: Blatti in Abnahme

Oder als AuBenrand schon fehlend, Rhixophcrra in alteslen Exemplaren schr

stattlich (uber 1 m hoch] und davon viele umgesturzte Stamme am Boden

Jiegend (Abb. 5), Ceriops nur ganz vereinzelt, ebenso Brwjimra lebend so

gut wie fehlend, aber tot wohl vorhanden. Avicennia fehlt. Das Bild

des vordringenden Meeres ist deutlich genug, der auBcrste Posten

Jst schon gefallen, der zweite reduziert, Rhixophora ist zwar am Sinken,

zurzeit aber das dominierende Element.

Der Schlammboden ist hier noch vorhanden, wenigslens in den Buchten,

vielfach aber ist (offenbar wieder) der Steinboden bloBgelegt, eben das

wohl mit die Ursache des Fallens groBer Stamme.

Und wenn wir naher zusehen, so lassen sich Spuren dieses Eingriffes,
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den der Ozean in seine eigenste Kinderschar tut, auch an der zweit-

genannten Lokalitat, dem Sandgebiet, wahrnehmen. Vereinzelt finden sich

in der liuBeren Zone bei Rhixophora groBe tote Siiimme, die Brugidem

zu sein scheinen, sie hatte dann bier friiher weiter vorn geslanden.

Auch auf der AuBenseite der Insel^ wo die Eingriffe des Meeres am
stiirmischsten verlaufen, ist ein Riickgang der Mangrove wohl erkennbar,

sie hat aber dort selten wohl das typische Aussehen gezeigt. Blatti und

Avicennia sind hier, oftmals geschiitzt hinter isolierten Korallenblocken des

alten gehobenen Ufers, die hervortretendsten Objekte, vor allem Blatti.

Was wird weiter werden? Durch Abspiilen des friiher aufgelagerten

Sandes werden sichtlich die (typischen) Aussaalverhaltnisse der Mangroven

ungunstig beeinfluBt. Aber es bleiben noch, wie wir saben, auch auf

nacktem Korallenboden Muglichkeiten zur Ansiedlung. Neue Muglichkeilen

aber bieten sich dadurch, daB das Meer in die gehobenen Riffteile Lucher

bricht, die kesselartig werden und nun den mit hoher Flut hineingetragenen

Keimlingen in Menge Unterschlupf bieten. Ich fand in LOchern derart von

etwa 2 m Durchmesser stets schon junge Rhixophma und Dutzende von

Keimlingen aller Stadien. Diese Einbruchstellen gewahren neuen

AnsiedluDgsboden fur die typischen Vertreter der Mangrove
und bieten zunachst auch dann wieder neue Moglichkeit zur Anhaufung

von Schwemmstoffen.

Miinster (Westf.), Botanisches Instilut der Universiliit, 8. Juli iOIS
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Ubersicht uber die afrikanischeu Arten der Gattuiig

Kinorea Aubl.

Von

Max Brandt.

Die Zahl der aus Afrika bekannt gewordenen Arten der Gallung Ri-

iwrea Aubl. ist in den letzten Jahrzehnten liberraschend gestiegen. Oliver

zahlt in seiner 1868 erschienenen Bearbeitung der Violaceae in der > Flora

of Tropical Africa I^, von unserer Gattung (unter Alsodeia Thou.) im ganzen

13 Arten auf, von denen zwei als zweifelhaft bezeichnet werden. Es wurden
dann von Exgler in Englers Bot. Jahrb. Bd. 33 (Nov. 1902) S. 134—147
und Bd. 34 (Aug. 1904) S. 317—318 im ganzen vier Arten neu beschrieben.

Einzelne Arten sind ferner von De Wildeman allein und mit Th. Durand

zusammen sowie von Sprague und von Staff beschrieben worden. Eine

erste zusammenfassende Ubersicht iiber die bis 1902 beschriebenen Arten

hat Engler in Englers Bot. Jahrb. 33 (1902) S. 132—133 gegehen. Es

hat sich jedoch seitdem bei der Bestimmung der letzten Eingange des

Dahlemer Bot. Museums, besonders der von Mildbraed auf den beiden Ex-

peditionen des Herzogs Adolf Friedrich von Mbcklenblrg gesammeiten

Violaceae, sowie unter den letzten Nummern der ZENKERSchen Sammlungen
eine groBe Fulle von Neuheiten ergeben, die von mir in Englers Bot. Jahrb.

31 11913) S. 104—128 beschrieben wurden. Hierbei machte sich das Be-

diirfnis nach einem muglichst vollstiindigen Schliissel der afrikanischen Arlen

besonders fuhlbar.

iJer im folgenden gegebene Schlussel slutzt sich im wesentlichen auf

das mir unmittelbar zugiingliche Material des Berlin-Dahlemer Botanischen

Museums, das auch die weitaus grORte Zahl von Originalen enthiilt. Die

wenigen in Berlin fehlenden Uriginale konnte ich leider wegen der kurzen

mir zur Verfugung stehenden Zeit nicht mehr zum Vergleich erhallen. Da
aus den Beschreibungen die Stellung dieser Arten nicht mit genugender

Sicherheit zu entnehmen ist, so habe ich sie nicht mit in den Schlussel

aufgenommen, sondern nur am SchluB angefuhrt.

Bei der Bearbeitung des jetzt sehr reichlich vorliegenden Materials

wurde es nOtig, die 1902 von Engler gegebene Einteilung der Gattung in
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manchen z. T. wesentlichen Punkten zu andern. Engler gibt (I c.) fol-

gende Haupteinteilung

:

Subg. I. Euandra Engl.

> 11. Petalandra Engl.
\^ ^_ Etubulosae M. Brandt).

Sekt. 1. Choriandra Engl.

> 2. Synandra Engl.

> 3. ^rdmanto Engl. 1

y^j^;,^„^ y. Brandt).
» 4. Violanthus Engl. I

Dazu bemerke ich gleich hier und deule es auch in dem Schema an, daB

ich die ENGLERSchen Euandra und die beiden ersten Sektionen der Petal-

andra als Etubulosae zusammenfasse und als Subgenus I dem Subg. I

Tubulosae gegenuberstelle.

Das Subgenus Euandra Engl., das sich durch Fehlen der Konnektiv-

amina auszeichnen soil, ist nicht haltbar, Ich habe keine afrikanische Art

von Binarea kennen gelernt, der die Konnektivlamina fehlte. DaB B. caudata

(Oliv.) 0. Ktze. hierher gestellt wurde, beruht wohl auf einer Verwechslung.

Da das Subg. I Euandra somit wegfallt, laBt sich das Subg. II Petalandra

naturgemaB ebenfalls nicht halten.

Mir erscheint es am zweckmaBigsten, die Ausbildung des Staminal-

lubus zum Haupteinleilungsmerkmal zu erheben und danach einem Subg. I

Etubulosae, dem der Staminaltubus fehlt, ein Subg. II Tubulosae mit stets

vorhandenem Tubus gegeniiberzustellen, wie es oben schon angedeutet

wurde. Unter den Etubulosae heben sich drei neubeschriebene Arten

scharf heraus durch ihre kreisrunde, der Anthere nur oben aufsitzende,

nicht an ihr herablaufende Konnektivlamina: R. microglossa Engl, mit

kleiner, B. ebolowensis M. Brandt und B. convallariifhra M. Brandt mit

groBer Lamina; diese drei Arten fasse ich als Sett. Cycloylossae M. Brandt

zusammen im Gegensalz zu den anderen etubulosen Arten, die eine ei-

formige bis langliche, weit an der Anthere herablaufende Lamina besitzen

und dementsprechend zweckmaBig als Macroglossae M. Brandt zu bezeich-

nen sind.

Die schon erwahnte B. caudata (Oliv.) 0. Ktze., steht der B. albidir

flora Engl. auBerst nahe und bildet mit dieser und der neu beschriebenen

7^. beniensis Engl, die recht bezeichnende und als erste Tribus der Sect.

mhssae beizubebaltende GruDne der Choriandra Knel. Eine zweiteMacr

Tribus derselben Sektion wird gebildet aus den ebenfalls leicht kenntlichen,

von Engler als Seklion aufgestellten, durch die Yerwachsung der Antheren

gckennzcichneten Synandrae, die zwei kauliflore Arten, B. cauliflora (Oliv.)

0. Ktze. und B. Batangae Engl, umfassen. Samtliche anderen bisher aus

Afrika bekannt gewordenen Arten von Binorea zeigen einen ± stark aus-

gebildeten Staminaltubus und sind demnach als Subg. Tubulosae zusammen-

zufassen. Diese zerfallen ihrerseits wieder in die von Engler mit auBerst

lucklichem Griff aufgestellten Sektionen Ardisianthus mit unverzweigten,or
o
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Ubersicht uber die afrikanischen Arten der Galtung Rinorea Aubl. 407

rein traubigen Blutenstanden, rein aktinomorphen Bluten, zuruckgeroUten

langen Petalen und Samen mit langem Nabel einerseits, und Violanthns

mit zusamraengesetzten, paniculaten, cymosen oder corymbosen Bluten-

standen, meist ± zygomorphen Bluten mit breiteren, nur schwach nach
auBen gebogenen Petalen, sowie mit Samen mit kleinem, rundlichem Nabel

andererseits.

In diesen beiden natiirlichen Verwandtschaftsgruppen findet nun eine

nahezu parallele Entwicklung im Androceum statt. Bei beiden kennen wir

eine Weiterbildung des einfachen Staminaltubus mit dem Rande aufsitzen-

den Antheren zu einem solchen, dessen Rand iiber die Anheflungsstelle der

Antheren binausgezogen ist und frei endet, so daB die Antheren dem Tubus

von innen eingefiigt erscheinen. Diese letzte Ausbildungsweise ist gemeint,

wenn im folgenden von einem freien Tubusrande die Rede ist.

Bei den engen Beziehungen aller Arten der Sect. Ardisianthus zuein-

ander ist es nicht zweckmaBig, noch Tribus zu unterscheiden. In der Sect.

Violanthus dagegen treten recht verschiedene Typen auf, die schon von

Engler in zwei Gruppen — Arten ohne und Arten mit freiem Tubusrand

zusammengefaBt worden sind. Dies ist unverandert beizubehalten. Die

Anordnung und die Begrenzung der einzelnen ENCLKRSchen Tribus ist je-

doch nach meinen Untersuchungen nicht mehr haltbar. — Bei der Gruppe

ohne freien Tubusrand unterscheide ich folgende Tribus: \. Ilicifoliae

Engl, und 2. Lobiferae M. Brandt. Beide besitzen ziemlich lange freie Fila-

mentstucke, die allmahlich in den Tubus iibergehen. Bei den Ilicifoliae

ist keinerlei Spur eines freien Tubusrandes zu entdecken. Die Lohifei-ae

dagegen bilden schon den Ubergang zu den Gruppen mit richtigem freiem

Tubusrand. Es wachst namlich bei ihnen der Tubus hinter den Antheren

an den Filamenten und z. T. an den Antheren selber hinauf. Die Zipfel

enden in verschiedener Hohe mit einem Lappen, dessen Rand etwas frei

ist, wahrend unten alles verwachsen ist. Da diese freien Lappen schwer

zu erkennen sind, so ist es zweckmaBiger, diese Lobiferae mit den ihnen

auch sonst naher verwandten Ilicifoliae zusammenzubringen, als sie in die

Gruppe mit freiem Tubusrand zu stelien, wohin sie vielleicht aus mehr

theoretischen Erwagungen gehorten. Ich rechne zu den Lobiferae neben

zahlreichen neu beschriebenen Arten auch H. Woermanniana (Buettn.) Engl.,

die von Engler zu den Brachypetalae gestellt wurde. — Unter den Tribus

mit freiem Tubusrande haben wir einmal solche mit Antheren ohne Fila-

ment, die Brachypetalae Engl, und Kamenmenses Engl. Beide slehen

einander auBerordentlich nahe und unterscheiden sich nur durch die Ge-

stalt der Antheren, die bei den Kamerunenses eifOrmig, in der Mitte am

breitesten, nach unten wieder verschmalert sind, so daB sie dreieckige

Raume zwischen sich lassen, wahrend bei den Brachypetalae die Antheren

langlich bis lanzettlich und an der Basis am breitesten sind; sie sitzen

dicht nebeneinander und lassen keine offenen Raume zwischen sich. Auch
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in der Verleilung der einzelnen Arten auf diese beiden Tribus waren Ande-

rungen nOlig.

Unter den rait freiem Tubusrand versehenen Arten von Violanthus

ergeben sich ebenfalls zwei Gruppen nach der Beschaffenbeit der Bliiten;

diese sind bei den einen dicklich-fleischig bis knorpelig, bei den anderen

in alien Teilen weicbkrautig und zart. Die ersten bezeicbne ich als Tribus

Crassiflorae^ wahrend ich bei den anderen von einem gemeinsamen Namen

absehe. Zu den weichbliitigen gehuren namlich die von Engler herruhren-

den Tribus Dentatae^ Suhintegrifoliae^ Verticillatae und Iiiaequales, Die

beiden ersten kann ich beibehalten; die Verticillatae ddigegen nnierscheiden

sich nur durch die dekussierte Blattstellung von den Siibintegrifoliae und

stimmen in den Bliiten so vollstandig mit diesen liberein, daB sie zu ver-

einigen sind. Ebenso hat die Tv\h\x^ InaequalesY^xx^. aufgelost werden mussen.

Sie war darauf gegrundet, daB der Staminaltubus bei einigen Arten zygo-

morph ausgebildet ist. Bei meinen Untersuchungen hat sich nun aber

herausgestellt, daB bei den meisten Arten der Dentatae^ SnhintegrifoliaG

und Inaequales die Endbliiten einen aktinomorphen Staminaltubus besitzen,

wahrend samtliche anderen Bliiten des Bliitenstandes ± starke Zygomorphie

des Staminaltubus zeigen. An der Stelle, die der Abstammungsachse zu-

niichst hegt, ist regelmaBig -- offenbar infolge des Drucks in der Knospen-

lage — der Tubus nicht oder nur schwach zur Ausbildung gelangt, und

zwar meist so, daB an dieser Seite auch kein freier Tubusrand anzutreffen

ist, wahrend er an der gegeniiberliegenden Seite in typischer Ausbildung

gefunden wird. Hierdurch ist es auch zu erklaren, daB friiher die Sub-

integrifoliae^ wenn auch mit Zweifel, zu der Gruppe ohne freien Tubus-

rand gestellt worden sind. — Auf diese interessanten morphologischen Ver-

haltnisse hoffe ich bei anderer Gelegenheit ausfuhrlicher zuruckkomnien zu

konnen.

Ich gebe im folgenden zunachst einen Schlussel der Gruppen, die ich

unter den afrikanischen Rinorea-kx\.m unterscheide. Darauf folgen die

Artenschliissel jeder einzelnen der unterschiedenen Sektionen oder Tribus.

Clavis tribuum generis Rinoreae africanarum.

A. Tubus staminalis nulkis. Staminuin filamcnta

gracilia, tenuia, baud vcl ad basim tantum paulo
dilalata, raro basi paulisper connata. Floras rc-

gulares
g^j^^g^ i Eiubulosae M. Brandt

a. Inflorescentiae multidorae racemosac , baud
compositae, rhachi elongata institutae. Gon-
nectivi laminae fere orbiculares, quam an-

therae saepius multo latiores, antherarum apici

adnatae, baud decurrentes Sect. 1. Cydoylossae M. Brandt
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b, Inflorescentiae pauciflorae, simplices, racemo-

sae, rhachi abbreviata, vel subnulla, fere um-
bellatae. Connectivi laminae ovatae, quam
antherae baud vel paulo latiores, plerumque

usque ad antherarum basim decurrentes , . Sect. 2. Maeroglossae M. Brandt

a. Alabastra ovoidea, duplo vel subduplo lon-

giora quam laliora. Inflorescentiae axillares

vel terminales, ramulos novellos terminantes

vel una cum eis e foliorum novellorum

axillis cvolulae. Antberae baud coalitae,

ovatae § Ghoriandra Engl. sens. lat.

p. Alabastra 4—5-plo longiora quam latiora.

Inflorescentiae cauliflorae, e ramulis vetus-

tioribus robustioribus erumpentes, Anthe-

rae lanceolatae, coalitae • . § Synundra Engl.

B. Tubus staminalis semper evolutus margine libero

aut evoluto aut nullo. Filamentorum partes

superiores aut liberae aut nuUae (antherae turn

sessiles) Subg. II, Tubulosae M. Brandt,

a, Inflorescentiae semper simphces, racemosae,

rhachi elongata vel abbreviata instructae. Se-

mina ovoidea hilum longum gerentia. Petala

lanceolata, revoluta. Flores regulares , . . - Sect. 3. Ardisianthm Engl.

b, Inflorescentiae compositae, paniculatae vel

cymosae vel saepius corymbosae. Petala ple-

rumque ovata, erecta vel apice tantum paulo

retro-curvata, baud revoluta, plerumque irre-

gularia. Semina tetraedra hilo parvo sub-

orbiculari instructa Sect. 4. Violanihus Engl.

7. Tubi staminalis margo liber omnino deficiens.

I, Antherae filamentorum parte libera sen-

sim in tubi marginem baud liberum

transeuntes,

r Sepala nervis 5—9—11 inter sese sub-

parallelis valde prominentibus per-

cursa. Folia pallide viridia, crasse

coriacea. Tubi margo in filamentorum

partem liberum baud protractus . . § Ilicifoliae Engl.

2. Sepala nervum unicum plerumque

carinato-prominentem gerentes. Tubus

in filamentorum partes superiores

alte protractus, lobis cum filamentis

connatis apice margine sublibero

institutes § Lobiferae M. Brandt.

II. Antberae tubi margini baud libero insi-

dentes, sessiles, filamentorum partes libe-

rae nullae.

1 , Antberae late ovatae, basi angustatae,

inferne spatia trianguiaria inter sese

formantes, superne sese tangerites . § Kamerunenses Engl.

?^-
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2. Antherae late lanceolatae, basi haud

angustatac, confertae, spatio inter an-

therarum basim nullo § Brachypetalae Engl.

P

regularis vel saepius irregularis (turn uno

latere ± inciso margo liber nuUus vel sub-

nullus). Antherae plerumque ope filamen-

torum gracilium tubo intus insertae.

I. Sepala petalaque crasse ceraceo-carnosa

usque coriaceo-cartilaginea § Crassiflorcie M. Brandt.

II. Sepala petalaque tenuia, herbacea usque

submembranacea.

4 . Flores mediocres (5 mm longi vel paulo

jores) § Dentatae Engl. sens. lat.ma
2. Flores minusculi vel minimi (plerum-

que 3 mm, rarius usque 4 mm longi) § Stibintegrifoliae Engl. sens. lat.

III.

M

Clavis specierum sectionum vel tribuum singularium.

Subg. I. Etubulosae M. Brandt.
,!

Sect, \. Cycloglossae M. Brandt,

A. Connectivi lamina minuscula, quam thecae multo

brevier, ac anthera aequilata. Thecae denticulo

unico anteriore instructae 1. Rinorea microglossa Engl.

(Sudkamerun).
j

B. Connectivi lamina majuscula, quam anthera duple

latier, atque thecae aequilonga vel longior. Fila-

menta inferne paule dilatata atque ima basi pau-

lisper connata.

a. Ovarium pilosum. Bractcae atque sepala in

sicco atro-fusca, quam petala multo obscuriora 2. R ebolotvensis M. Brandt

*

}

b. Ovarium glabrum. Bracteae atque sepala in

sicco lutea, eundem atque petala colorem prae-

(Sudkamerun).

bentia 3. R. convallariiflora M. Brandt
4

(Sudkamerun)

Sect. 2. Macroglossae M. Brandt.

§ 4. Choriandra Engl.

A. Sepala angusto ovata, apice acuta. Thecarum
appendiculae nullae 4, i?. iemcmVs Engl. (Seengebiet)

B. Sepala ± late ovata, apice rotundata. Thecae

appendiculis anterioribus instructae.

a. Ovarium pilosum. Folia late ovata, longissime

atque angustissime acuminata, eglandulosa . 5. R. caudata (Oliv.) 0. Ktze.

i

i
r

b. Ovarium glabrum. Folia late ovata, breviter

acuminata, subtus glandulis sessilibus densius-

(Sudkamerun).

cule obtecta 6. R. albidiflora Engl.

(Sudkamerun).
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Ubersicht uber die afrikanischen Arlen der Gattung Rinorea Aubl. 411

§ 2. Synandra Engl.

A. Folia maxima, 50—75 cm longa, baud acuminata,

medio manlfeste angustala, subpandurata, mar-

ginibus ab circ. media parte inter sese subparal-

lelis 7. ^. caulifhra (Oliv.) 0. Ktze.

(Gabun).
B, Folia majuscula, 20— 40 cm longa, manifeste acu-

minata, basim versus sensim cuneato-angustata 8. R, Batangae Engl,

(Sudkamerunj.

Subg. II. Tabalosae M. Brandt.

Sect. 3. Ardisianthus Engl.

A. Tubus stamineus margine libero nullo, antherae

marginl ipsi insidentes.

a. Antherae ope filamentorum brevium tubi mar-
i

gini insidentes, basi angustatae, inter sese

spatia triangularia relinquentes 9. i?. Kaessneri Engl. (Englisch

Ostafrika).

b. Antherae sessiles, valde confertae spatio inter

antheras nullo.

a. Folia oblonga, manifeste acuminata, basi

p. Folia late ovata, apice acuta, baud acu-

cornorensts

(Eomoren).

'tea

(Britisch-u.Deutsch-Ostafrika).

B. Tubus stamineus margine libero instructus, an-

therae tubo semper intus insertae.

a. Ovarium sub anthesi glabrum (cf. Nr. 15, E,

Molleri).

-a. Sepala petalaque extrinsecus glabra vel par-

cissime pilosula. Folia latiuscule lanceolata

usque ovata, baud rhomboidea.

I. Pedicelh breviuscuH, 4— 7 mm longi. Folia

latiuscule lanceolata, subcoriacea, parce

serrata M, R. HoUxii Engl. (Deutsch-

IL Pedicelh \%—\^ cm longi. Foha oblonga

Ostafrika).

usque ovata, tenuiter herbacea, mani-

feste serrata < 3. ^. ardisiiflo

(Sudkamerun bis Angola)

itJ. Sepala petalaque extrinsecus valde pilosa,

Pedicelh elongati. Folia rhomboidea, acute

serrata ... 14, i?. nataletisis Engl. (Natal

b. Ovarium sub anthesi pilosum (cf. Nr. ^5,

R, Mollertf ovario glabro instructam!)

a. Sepala nervis 5—7—9 inter sese subpar-

allehs crassiusculis valde confertis percursa,

plerumque glabra, margine tantum ciho-

lata, Inflorescentiae longiusculae vel elon-

gatae.

Pondoland).

V
W-. ^
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I. Folia basi manifeste rotundata.

1. Folia lanceolata, longe acuminata.

Flores minusculi. Sepala parva. Tu-

bus stamineus atque ovarium glabra 15. li, Molleri M. Brandt (San

Thome).

2. Folia ovata, brcviler acuminata. Flo-

res majusculi. Sepala majuscula, Tubi

staminei margo liber atque ovarium

dense pilosum 16. 7?. gracilipes Engl. (Sudka-

merun, Gabim).

II. Folia basi manifeste acuta.

1. Folia basi breviter acutata, baud cu-

neala, apice breviter latiuscule acu-

minata.

+ Ramuli novelli dense pilosi ... 17. 7?. Enylerimia De Wild, et

Th. Dur. (Kongogebiet).

++ Ramuli novelli glabeiTimi .... 18, i?. ji^&emt Engl. (Usambara),

2. Folia basi longe cuneata, apice

anguste longeque acuminata .... 19, R, aruwimensis Engl, (Seen-

gebiet).

p. Sepala nervo unico latiusculo carnosulo

dense adpresse piloso instituta. Inflores-

cenliae subumbellatae 20. i?. suhumhellata M. Brandt
4

(Deutsch-Ostafrika).

Sect, 4. Violanthus Engl.

§ 1. Ilicifoliac Engl.

A. Folia ± parce denticulata vcl serrata dentibus

baud aculeatis .21. R, Afxelii V.tx^\. {}nc\, B. pra-

sina Stapf
)
(Sierra Leone bis Usambara)

B. Folia manifeste serrata usque sinuato-dentata den-

tibus valde aculeatis vel spinosis.

a. Folia oblonga usque late lanceolata, basi late

cuneato-angustata, tenuiter coriacea .... 22. R. ilicifolia (Welw.) 0. Rtzc

b. Folia lanceolata, basim versus paulisper an-

gustata, basi ipsa rotundata usque leviter

(Sierra Leone bis Usambara]

cordata 23. i?. khiduensis Engl. (Deutsch-

Ostafrika).

§ 2. L obi ferae M. Brandt.

A. Inflorescentiaebrevissimae, Vs

—

Vh f^^'^rum longi-

tudinis aequantes, subglobosac, pauci-(usque20-J

florae, ceraceo-carnosulae 24. A*. Woermanutancc (Buettn.)

Engl. (Kamerun, Gabun).

B. Inflorescentiae elongatae, ^4 foliorum longitudinis

adaequantes vel longiores , lanceolatae usque

ovoideae.

a. Petioli longissimi, graciles 23. /if. iSb/^eZ/teri Engl.
(Usambara).

b. Petioli breves vel breviusculi.

ot. Planta glaberrima. Folia opaca 26. R, leiophylla M. Brandt

(Kamerun).
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p. Planta, praesertim ad ramulos novellos,

I
'v

petiolos, inflorescentias, flores ± pilosa.

! I. Folia subtus ad costam nervosque tan-

( ; turn parce pilosa, ceterum glabra.

i. Inflorescentiae parce ramosae, 1/2 fo"

\

liorum longitudinis non excedentes . 27, R, areiiicola M. Brandt

K

(Liberia).

-îv

>.

2. Inflorescentiae foliis circiter aequilon-

gae, valde ramosae, multiflorae.
^*-

V
jt.

»'

Y

\_

r.

i'.

+ Slaminum tubus quam filamentorum

pars libera baud altior.

X Hamuli crassiusculi. Corymborum

late ovoideorumrami subelongati,

inter sese subaequilongi. Folia

basi plerumque acuta 28. i?. Tessmannii

>

^'

I.

i\

Ramuli graciles. Corymborum

triangulari-ovoideorum rami in-

feriores valde elongati, superiores

(Spanisch-Guinea).

X.

^

\ 4

r

^

breviusculi. Folia basi ± rolun-

data 29. ^. r/ia^?mmDe Wild. (Kongo

-

gebiet).

++ Staminum tubus altus, quam fila-

mentorum pars libera multo al-

tior; antherao filamentorum parti

liberae brevissimae insidentes. Co-

rymborum ovoideorum basi paulo

ampliatorum rami apicem versus

sensim abbreviati 30, i?. mongalaemis Ue Wild.

(Kongogebietj.

II. Folia subtus ad nervos atque inter ner-

vos venasque valde pilosa, fere velutina 31. R multinei'vis M. Brandt

(Sudkamerun).

§ 3. Kamerunenses Engl.

A. Folia magna usque permagna, 15—30 cm longa.

a. Inflorescentiae minusculae, longitudine petio-

lorum plerumque elongatorum , V4 laminae

longitudinis baud excedentes, parce ramosae
J

subpauciflorae 32. 7?. kamerunemis Engl.

(Kamerun).

b. Inflorescentiae petioles plerumque breviusculos

pluries superantes. Corymbi valde ramosi.

7. Inflorescentiae rami nuiltiflori, abbreviati,

densiflori. Folia obovata, apice rotundato

breviter acuminata. Ovarium subglabrum

vel glabrum 33. li. galimemis Engl (Gabun).

p, Inflorescentiae rami pauciflori, subelongali,

laxiflori. Folia oblonga, apice longe anguste

acuminata. Ovarium fructusque velutina. 34. R. longicmpis Engl. (Sud-

kamerun).
"r>.

%
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414 M. Brandt.

B. Folia mediocria, 10— 15 cm longa, Jate ovata,

margine grosse serrato-denlata 35. i?. Stuhlmannii Engl,

(Deutsch-Ostafrika),

§ 4. Brachypetalae Engl.

A. Inflorescenliae, pelioli, folioruni laminae graciles

alque tenues. Flores minusculi, herbacei.

a. Folia lanceolata, magna, longe acuminata.

Inflorescentiae baud elongatae pedunculo lon-

gissimo. Antherae appendiculis anterioribus %

instituti 36. iJ. i^wr^e^^5^s M. Brandt (Seen-

b. Folia obovata, breviter acuminata. Inflores-

centiae baud elongatae, pedunculo nullo. An-

gebiet).

therae appendicula anteriore unica munitae . 37. R, Dupuisii Engl. (Kongo-

gebiet).

B. Inflorescentiae peliolique rigidi, crassiusculi ; folia

fere coriacea. Sepala suberoso-coriacea, crassa,

plerumque manifeste carinata.

a. Ovarium glaberrimum, Inflorescentiae plerum-

que breviusculae, raro dimidiam foliorum par-

tem adaequantes.

a. Petioli brevissimi. Folia minuscula, breviter

obovata, fere cuneata, brevissime acumi-

nata 38. jB. Po^r^re^'Engl. (Kongogebiet),

fJ. Petioli mediocres usque longi. Folia magna,

oblanceolata usque obovata, longe atque

paulatim acuminata.

I. Folia basi semper acuta 39. B. brachypetala (Turcz.) 0.

Ktze. (von Liberia ub.Kamerun

11, Folia basi ± rotundata 40

bis Gabun u. ins Seengebiet).

R. congensis Engl. (Kongo-

gebiet).

b. Ovarium valde pilosum ..,.,..... tti.R.ElltottiEngh [Sierra, Leone).

§ 5. Crassiflorae M. Brandt.

A. Antherae sessiles. Filamentorum partes liberae

nullae.

a. Sepala petalis aequilonga vel subaequilonga.

Folia subtus glandulis sessilibus instituta.

n, Sepala lanceolata, inaequalia, longiora pe-

talis aequilonga. Flores pro genere magni.

Planla undique ± dense longiuscule velu-

tina ^2. RJongtsepalaEugl(K3.mcrnn).

|3. Sepala ovata, aequalia, petalis subaequi-
i

longa vel paulo breviorcs. Flores medio-

cres. Planta undique pilis minimis obtecta kd. R.John$tonei{Si

(Liberia] i).

b. Sepala orbicularia, dimidiam petalorum partem
vix adaequantes. Planta floribus parce pilosis

i) Diese von Staff Johnstonei beschriebene Art Binorea

Johnstonei

-^c^\.

' Wj



f
.*

Ubersicht iiber die afrikanischen Arten der Gattung Rinorea Aubl. 415

f-

X

cxceptis glabemma. Folia permagna, baud

glandulosa H. R.Soyaiixit M.Brmdi{Gdihnn)

B. Antherae ope filamentorum tubo staminali intus

inserlae.

a. Folia basi semper acuta vel rotundata, num-

X

i-

#
-K

I
quam panduriformia neque cordala,

a. Inflorescentiae rhachis pedicellique graciles

alque tenues. Floras minusculi.

I. Inflorescentiae valde ramosae, multiflorac

(flores ca, 40—200 praebentes).

1. Folia magna, late ovata, ad mediam

circa partem latissima, remote bre-

vitcrque serrata. Inflorescentiae pyra-

midato-ovoideae ramulis inferioribus

I
quam superiores multo longioribus.

-̂?

sk ^

L*-.-.
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Ovarium glabrum 45. B, Preussii Engl, (Kamerun).

2, Folia mediocria, oblanceolata, ad par-

tem ca. 1/5 superiorem latissima, mar-

gine dense acuteque serrata, Inflores-

centiae lanceolatae ramulis inferiori-

bus quam superiores vix longioribus.

Ovarium pilosum 46. i?. MUdbraedii M. Brandt

(Seengebiet).

II. Inflorescentiae pauciflorae (flores ca. \ 5

20 vel rarius usque 30 praebentes).

4. Folia lanceolata, 3—4-plo longiora

quam laliora, acutissime densissime

serrato-dentata dentibus curvatis . . 47. iJ. aetUidem M. Brandt (Siid-

kamerun).

2. Folia ovata, 1,6—2-plo longiora quam

latiora, obtuse serrata vel subintegra.

+ Folia majuscula (ultra 4 cm longa

alque iJ cm lata).

X Folia late obovata, baud vel vix

acuminata, manifeste et dense

serrata serraturis obtusis ... 48. R banguemis Engl (Kame-

run, unteres Kongogebiet).

Folia oblonga, longe acuminata

acuminelongissimo angustissimo,

subintegra 49. 72. umbricolaEngl (Kamerun).

++ Folia minuscula (longitudine 8 cm,

latitudine 3,5 cm baud excedentes).

X Folia dense minuteque serrata.

Staminum fllamenta atque tubus

glabra 50. R. microdon M. Brandt

^
(Liberia).

I
XX Folia grosse atque remote serrata

serraturis obtusis. Staminum lila-1

.1

-4^

menta atque tubus intus mani-

feste pilosa ^^- 7?. rero^i/b/m M. Brandt (Sud

kamerun).

fi-^
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^. Inflorescentiae rhachis alque pedicelli crassi,

carnosuli. Flores mediocres usque majus-
r

culi.

L Petioli elongati, latitudini folioruni aequi-

longi. Sepala orbicularia, 1/2 petalorum

longitudinis adaequantes. Folia grosse

remote serrata ^i. E. Welwitschii{0\iv.)O.Kize.

(Kamerun, Kongogebiet, Seen-

gebiet).

II. Petioli breves, quam latitude laminae

niulto breviores.

1. Folia mediocria, obovata, aequaliter

remote obtuse serrata. Bracteae lan-

ceolatae usque anguste lanceolatae • 53. E. Adolfi FridericiM.Bvajidi

(Seengebiet)*

2. Folia majuscula latiuscule lanceolata,

dense obtuse serrata. Bracteae latis-

sime ovatae 54. R latibraeteata M. Brandt

(Seengebiet).

b. Folia basi latiuscula vel lata vel dilatata (turn

interdum subpanduriformia), semper basi ipsa

manlfeste cordata.

rz. Folia basi latiuscula, manifeste petlolata.

I. Folia minuscula, obovata, valde serrata.

Fructus villos multos majusculos subuli-

formes gerentes 65.i2.ifen/i;6riEngl.(Sudkamerun}.

II. Folia majuscula, lanceolata, margine serru-

lata 56. 7?. liberica Engl. [Liberia).

^. Petioli nulli, folia basi dilatata manifeste cor-

data sessilia, fere auriculata 57. J2. Ledermmmii Engl.

§ 6. Dentatae EngL

A. Antiierae appendicula anteriore unica instructae.

Petioli subelongati usque longi (2—5 cm longi).

Folia subtus glandulis sessiljbus dense obtecta . 58. E. campoensis M. Brandt

(Kampogebiet).

B. Antherae appendiculis 2 anterioribus instructae.

Folia eglandulosa.

a. Folia basi baud obtusata neque cordata.

7, Foliorum petioli longiusculi (ultra 4 mm
lODgi).

I. Inflorescentiae paniculatae. Ovarium laxi-

uscule pilosum 59. 72. ^axa?W3& (Bak. f.) M. Brandt

(Gazaland)i).

H. Inflorescentiae cymosae. Ovarium gla-

brum.

1. Cymao graciles, cymarum rami valdo

elongati. Flores manifeste pcdicellati 60. E, Zimmermannii Engl.

(Usambara).

4) Diese von Baker fil. als Alsodeia gaxana beschriebene Pflanze ist in Biwrea

gaxana (Bak. f.) M. Brandt umzutaufen.

1 j-'^n-'r--*
-

^'•:



'^1

-,%

t

ft

I

_c,

[i-

S:

'f

f..

$

^

I

I

fi.

^-

\-

41

Ubersicht izber die afrikanischen Arten der Gattung Rinorea Aubl. 417

2. Cymae crassae, cymarum rami valde

abbreviati. Flores subsessiles .... 61 . i?. suhsessilis M. Brandt

(Siidkamerun).

^. Folia breviter petiolata usque subsessilia.

I. Ovarium glabrum. Folia breviter petio-

lata.

1. Folia lanceolata.

+ Folia grosse acute serrato-dentata 62. R. ferrugtnea Engl, (Deutsch-

Ostafrika).

++ Folia dense obtuse serrata . . . , 63. JS. insularis Engl. (Ilha do

Principe).

2. Folia ± late ovata.

+ Bracteae bracteolaeque anguste lan-

ceolatae, longiusculae, sub anthesi

! perdurantes.

Inflorescentiae amplae multiflorae

rami inferiores quam superiores

multo longiores 64. 72. bipindensis Engl. (Kame-

run, Fernando Po).

I
XX Inflorescentiae angustae pauci-

florae rami inferiores superiori-

bus vix longiores So. R DinJclagei Exxgl{KQ.merMn).

+-f Bracteae bracteolaeque minusculae,

late ovatae, caducae, jam ante an-

thesim decidentes 66. i2. rfen^a^a (P. Beauv.) 0. Ktze.
«

(von Liberia iiber Kamerun

bis Angola).

II. Ovarium manifeste pilosum. Folia sub-

sessilia 67. R mo7iiicola M, Brandt [Nord-

kamerun).

b. Folia basi obtusata vel dilatata, interduni pan-

duriformia, semper cordata.

a. Inflorescentiae multiflorae (flores ca. 50 vel

plures praebentes) floribus majusculis. Folia

panduriformia es. R.caslaneo{des\Yel\v.[Xngolix].

;3. Inflorescentiae subpauciflorac (flores usque

30 praebentes). Folia basi obtusata, baud

dilatata.

I. Folia ovata, rigida, basi latiuscula, mani-

feste cordata. Petioli crassiusculi ... 69. R. sciaphila M. Brandt (Siid-

kamerun).

n. Folia lanceolata, utrimque aequaliter acu-

tata, basi breviter obtusata subangusta.

V.

h

^.

#

i\'

"1

parce cordata, tenuissime herbacea ... 70. R. Bussei M. Brandt (Togo).

§ 7. Subintegrifoliae Engl.

A. Folia alternantia, apicem ramorum versus con-

forta.

a. Folia basi acuta vel ± rotundata, baud ob-

tusata. Ovarium glabrum.

a. Inflorescentiae cymosae 74. i?. a^amiarcnsis Engl.

(Usambara).

^otauische JahrbQcher. L. Bd. Supplementband.
"*
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p. Inflorescentiae paniculalae vel corymbosae.

I. Petioli atque inflorescentiae longiuscule

subsericeo-pilosi. Folia dense leviterque

serrala.

<. Connectivi lamina angusta, quam an-

Iherae manifeste anguslior; anthera-

exa

(Sudkamerun).

2. Connectivi lamina latitudine antheras

aequans vel eis latior IB. B, Detvevrei Engl. (Kongo-

gebiet).

11. Petioli glabri. Inflorescentiae brevissime

dense pilosae. Folia subintegra vel grosse

serrata.

1, Inflorescentiae minimae. Folia subin-

tegra vel margine leviter undulata,

tenuia, nervis paulisper prominentibus.

Antherarum appendiculae anteriores

1—2 74. R. suhintegrifolia (P. Beauv.)

0. Ktze. (Liberia bis Gabun).

2. Inflorescentiae minusculae. Folia in

parte superiore grosse remote serrata

nervis valde prominentibus. Antherae

appendicula anteriore unica instructae 75. R, amaniensis Engl. (Usam-

bara).

b. Folia basi obtusata. Ovarium valde pilosum 76. R, yaundensis Engl. (Siid-

kamerun).

B, Folia decussata, ut videtur utriusque paris folium

altcrum quam alterum multo brevius (planta

aiiisophylliam praebens!) 77. i?. rer/^c^7toto (Boiv.) 0. M^e.

(Komoren).

species non visae (ex descriptione tantum raihi notae).

78. Alsodeia Whytei Stapf (Liberia).
>)

79. Alsodeia Daicei Sprague (Liberia), i)

80. Rinorea cymulosa (Welw.) 0. Ktze. (Angola).

81. Rinorea aucuparia (Welw.) 0. Ktze. (Angola).

82. Alsodeia latifolia Thouars.2)

1) Dicse beiden Arten, deren Stellung aus der Diagnose allein nicht sicher fes

-

stellbar ist, sind, da der jetzt gultige Name der Gattung Rinorea Aubl. ist,
umzutaufen

in Rinorea Whytei (Stapf) M. Brandt und R, Dawei (Sprague) M. Brandt.

2) Diese lelzte Art ist iiuCerst zweifelhaft. Ich sehe daher vorliiufig, bis die Zu-

gehOrigkeit zur Gattung sichergestellt ist, davon ab, ibren Gattungsnainen zu andern.

I

i

\

f.
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Die Gattung Pappea Eckl. et Zeyh.

Von

R. Schlechter
Berlin.

1

r J-'

^

Vor wenigen Jahren hat Prof. H. ScHmzMn der Vierteljahrsschrift der

Naturforschenden Gesellschaft in Zurich v. XLIV (1908] S. 486 ff. eine Zu-

sammenstellung der von Afrika beschriebenen Arten der Galtung Pappea
Eckl et Zeyh. gegeben, wobei er zu dem Resultat kommt, daB die Gattung

nur aus einer einzigen Art besteht, von der noch drei Varietaten abzu-

trennen sind. Danach kOnnte es iiberfltissig erscheinen, hier nochmals

naher auf die Galtung einzugehen. Die Bestimmung einer Anzahl sud-

afrikanischer Pflanzen veranlaBte mich jedoch nun neuerdings, die von
ScHiNz aufgestellten Behauptungen nachzuprufen, and brachten mich zu so

sehr von den seinigen abweichenden Resultaten, daB ich beschloB, daruber

hier einige Worte zu veruffentlichen.

Den Grund zu diesen Untersuchungen gab mir eine Pflanze, welche

ich bei Badsloop im nordJichen Transvaal unter Nummer 4296 gesammelt

hatte und anfangs nicht als Pdppen erkannte, da sie von P. capensis

Eckl. et Zeyh. erheblich abwich. Die nahere Prufung des Materials zeigte

dann bald, daB wir es mit einer Pflanze zu tun haben, welche als Pappea

fidva Gonrath (im Kew Bull. 1908, p. 221) beschrieben worden ist und

von SciirNz mit den anderen Arten zusammen als Varietal der P. capeiish

Eckl. et Zeyh. angesehen wird. Das reiche Material des Berliner Her--

bariums gestattete mir nun festzustellen, daB wir keineswegs, wie H, ScniNz

annimmt, nur eine recht variable Art von Pappea in Afrika haben, son-

dern vielmehr, daB eine Reihe recht guter Arten vorliegt, die auch in

ihrer geographischen Verbreitung vorzuglich geschieden sind. Abgeschen

davon, daB diese Arten auch uuBerlich, wenigstens bei einigermaBen gutem

niannlichen Blulenmaterial, leicht zu unters^heiden sind, komml noch hinzu,

daB sie in den Petalen Merkmale besitzen, auf Grund deren sie recht leicht

getrennt werden konnen. Es scheint, als babe Schinz sich fast nur nach

den Blattern gerichtet, ohne von den einzelnen Arten genaue Blutenanalysen

zu machen, denn sonst batten ihm die Unlerschiede in der GrOBe der

27*

't'



- J<

^

420 R. Schlechter.

Bluten, der Form der Petalen, der Llinge der Filamente und deren mehr

Oder minder dichter Behaaruns; und schlieBlich auch in der Llinge der

Bliitenstiele auffallen miissen.

Eine genauere Priifung der Pflanzen hat zudem die iibervaschende

Tatsache zutage gefurdert, daB schon in der Flora Capensis zwei Arten

vermischt worden sind, indem namlich die echte Fappea capensis Eckl. et

Zeyh. nur auf das kapensische Ubergangsgebiet von Huraansdorp bis

Grahamstown verbreitet zu sein scheint, wahrend die von Drege in Na-

maqualand gesammelten Exemplare zu P. Sclnmianniana Schinz gehoren.

Auch Schinz selbst hat offenbar diese Zugehurigkeit der als y>Kiggelaria

integrifolia^ verteilten Pflanzen zu seiner Art nicht erkannt.

Pflanzengeographisch ist diese Sichtung der Pappea-kvieu besonders

interessant, zeigt sich doch nun, daB P, caj)ensis Eckl. et Zeyh. auf das

kapensische Ubergangsgebiet beschrankt ist. In Namaqualand siidlich und

nOrdlich des Oranje-Flusses tntt nur P. Schumanniana Schinz auf. Weiter

im Norden findet sich in Angola eine Pappea^ welche hier provisorisch

als Varietat von P. Radlkoferi Schweinf. angesehen ist, der sie sehr

ahnelt, die sich aber vielleicht spater, wenn mannliche Bluten vorliegen,
w

L

als eigene Art erweisen konnte.

Im Osten findet sich zunachst P. fidva Conrath, welche einen 5—10 m
hohen Baum des Hoogeveldts von Transvaal bildet. In Ostafrika beginnend,

erhalten wir dann in P. Radlkoferi Schweinf. die vierte Art, welche in

einigen Varietaten und Formen bis zum italienischen Somali-Lande vor-

gedrungen ist, von wo durch Schweinfuuth die Art zuerst bekannt wurde.

Ich will nun hier naher auf die Merkmale der einzelnen Arten ein-

gehen und dann versuchen, in Form eines Beslimmungsschlussels das

Endresultat meiner Untersuchungen zu gehen.

1. P. capensis Eckl. et Zeyh. Enum. 1836, p. 53.

Sapiudus Pappea Sond. in Fl. Cap. I (1859) p. 241 (p. pt.).

Ein kleiner, bis 6 m hoher Baum von gedrungenem Wuchs und sehr

dicht stehenden, bis 4 cm langen, kurzgestielten, beiderseits dicht netz-

adrigen Blattern. Bliiten ziemlicb klein mit eiformig-rhombiscben, fast

spitzen, kurz genagellen Petalen, deren Querfalle innen unterbalb der

Mitle liegt und am inneren Rande dicbt zottig bebaart ist, der lliicken

der Petalen ist kabl.

Wie scbon Schinz angibt, sind die Blatter am llande leicbt zuriick-

gerollt.

Verbreitung: Kap-Kolonie: In Wiildern zwiscben dem Zwartkops-

und Goega-Iliver, Uitenhage (Ecki.on et Zeyuek). Auf dem Botbasberg, beim

Fishriver, Grahamstown (Zeyher n. 151).

Diese ArL ist der Typus der Gattung. Auf die Tafel in IIooKEn^; Icon. PI. t. 3j-

komuie ich bei der nucbsten Art zuriick.

i
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2. P. Sclmmaimiana Schinz in Abh. Bot. Ver. Brandenb. XXX (i 888)

Sa/pindus Pctppea Sond. in Flor. Cap. I (1859) p. 241 (p. pt.).

Kiggelaria integnfolia E. Mey. in Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum.
(1843) p. 90.

Baum bis 6 ni hoch, gedrungen^ stark verzweigt mit sehr dicbt

stehenden Blattern. Blatter kurz gestielt, beiderseits dicht netzadrig, unter-

seits sehr kurz und ziemlich dicht behaart, an den Randern nicht um-
gerollt, bis 5 cm lang, aber schmaler als bei P. capeiisis Eckl. el Zeyh,

Bluten in kurzenj dichten Trauben, grOCer als bei P. eapensis Eckl. et

Zeyh. auf ziemlich langen Stielchen. Petalen fast kreisrund, kaum gecra_

600
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nagelt, oben undeutlich dreilappig, auBen sparlich behaart, innen unterhalb

der Spitze mit fleischiger, am Rande zottig behaarter Querfalte, in der

Mitte sparlicher behaart, Filamente lang, dicht behaart.

Verbreitung: Klein-Namaqualand; an felsigen Orten bei Silverfontein,

900 m ii. M. (DRtGE. — Im September bis Oktober).

Grofi-Namaqualand: Aus (Schinz et Schene); Tirashochflache bei Aris

(Prof. Dr. E. Moritz n. 21. — Im Jahre 1909); bei Seeheim, ca. 700 m
ii. M. (DiNTER n. 1222. — Im Januar 1910).

Wahrscheinlich gehoit zu dieser Art auch die von Hookkr in den Icon. PI. I. 352

gegebeno Abbildung. Da die Petalen auf dieser Tafel fehlen, ist diese Frage niclit oiine

weiteres zu entscheiden, doch stinimen Habitus, Blatter und die iibrigen Teile sebr gut.

Die Art ist vor P. eapensis Eckl. et Zeyh. leicht durch die unterseits ziemlich

•Jicht behaarten Blatter mit geradem Rande, die groCeren Bluten und die recht ver-

sciiiedenen Petalen zu erkennen.

3. P. fulva Conrath in Kew Bull. (1908) p. 221.

P. eapensis Eckl. et Zeyh. var. Radlkoferi Schinz in Vierteljahrsschr.

Ges. Ziir. 1908, p. 490 (p. pt.).

Baum bis 7 m hoch, von gedrungenem Wuchs mit starker Ver-

zweigung. Blatter langlich, beiderseits dicht netzadrig, am Rande sehr

kurz und breit gezahnelt, unterseits mit dunnen, kurzen Haaren, oberseits

fast kahl, mit 1—1,5 cm langem Stiel. Bliitenstande ziemhch locker mit

kurzen, abstehenden Zweigen, die Blatter um das Doppelte iiberragend.

Bliiten auf ziemlich langen Stielchen, fast so groB wie bei P. Schuvinn-

nlann Schinz. Petalen mit deutlichem Nagel sehr breit dreieckig-rhom-

bisch, auBen sparlich behaart, innen mit dicht zottiger Querfalte in der

Mitte. Filamente miiBig behaart, 4 mm lang.

Verbreitung: Transvaal; bei Wonderfontein (Conrath n. 295; A. En..lkr

n. 2869. — Im September 1905); steinige Buschsteppe am Magalisbergc

bei Pretoria, ca. 1400 m ii. M. (A. Engler n. 2773. — Fruchlend im Sep-

tember 1905); Buschsteppe bei Badsloop, ca. 1400 m u. M. (R. Schi.kchter

n. 4296. — Bluhend im Januar 1894); bei Leydenburg (F. Wilms n. 207.

Fruchtend im Januar 1894).
Die Art ist vor P. eapemis Eckl. et Zeyh. sowohl wie vor P. Schumannianu

Schinz aui3erlich schon leicht durch die groBeren, am Rande gezahnelten Blatter von

^,-.r

'
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dunnerer Textur mit langeren Stielen und durch die viel lockereren Inflorescenzen unter-

schieden. Die Pelalen haben eine ganz andere Form, nahern sich aber mehr denen

der P. capensis Eckl. et Zeyh.

4. P. Radlkoferi Schweinf. ex Penzig in Atto Congr. Genova (1893)

p. 336.

P. capensis Eckl. et Zeyh. var. Radlkoferi Schinz in Vierteljahrsschr.

Nat. Ges. Zurich (1908) p. 490 (p. pt.).

Baum 5—7 m hoch von gedrungenem Wuchs mit starker Verzweigung.

Blatter ziemlich breit oval, stumpf, am Grunde schief, zuweilen fast herz-

formig, am Rande kaum gezahnelt, beiderseits dicht netzadrig, kurz ge-

stielt, sehr kurz und fein sparlich-behaart, oberseits spater kahl oder fast

kahl. Blutenstande sehr dicht mit kurz gestielten, oft sitzenden Bliiten,

meist von der Lange der Blatter, selten etwas langer. Bliiten klein, etwa

wie bei P. capensis Eckl. et Zeyh. Petalen spatelformig deutlich genagelt,

sehr klein, auBen sparlich behaart, innen mit verdickter, dicht zottig-

berandeter Querfalte fast unter der Spitze. Filamente fadenfcirmig, sparlich

gewimpert, etwa 3 mm lang.

Verbreitung: Eritrea; Gheleb, 1700—1900 m li. M. (Schweinfurth

n. 1068, 1080, 1123. — Marz—April 1891); Acour, Aragare gutt, in

Talfurchen, 1900 m u. M. (Schweinfurth n. 1041. — April 1892).

Deutsch-Ostafrika: Usambara (C. Holst n. 8888. — Im Jahre

1893); felsige Gebirgssteppe unterhalb Mbulu, West-Usambara, 1300

1600 m u. M. (A. Engler n. 1474; Holz n. 834. — Im Oktober 1902);

Msinga-Baga (Braun n. 2783. — Im August 1909). — Kilimandscharo

(Merker): zwischen Kilimandscharo und Meru, Massai-Steppe (Merker.

Im Jahre 1902).

Am nachsten steht die Art der P. fulva Conrath, von welcher sie durch groCere

Bliilter, dichte, verhaltnismaCig kiirzerc Inflorescenzen, kiirzer gestielte, kleinere Bliilen

und die vollig anders gestalteten Pelalen recht gut spezifisch zu trcnnen ist.

Var. angoleusis Schltr.

Differt a forma typica foliis sublus magis puberulis, prominentius

nervosis, racemis femlneis ad apicem ramulorum in paniculam folia bene

superantem dispositis.
r

Verbreitung: Angola; auf den Bergen von Ontongo-longo, bei Ganibos

ca. 1400 m u. M. (Antunes n. 184. — Fruchtend im Mai 1897).

Ich haltc OS nicht fur unwalirsclieinlich, daB dicse IMlanze sich spiitcr als oigene

Art erweisen wird, wenn erst mannliclie BIQtcn von ilir vorlicgen.

Var. ngandensis (Bak. fil.) Schltr.

Pappea ngandensis Bak. f. in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVII (1905)

)

p. 138.

Differt a forma typica foliis longioribus, caeterum eadem.

Verbreitung: Uganda (Bagshaw n. 369); Galunka (Th. Kassner n. 785.

BluhendimMai 1902); Kitui, in Ukamba (J. M. Hildbbrandt n. 2826.

Bluhend im Mai 1877).
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Deutsch-Ostafrika: Steppenbusch bei Kwa-Mschuga, 650 m ii. M.

(IIoLST n. 8888a. — Bliihend im August 1893); Karagwe (Scott Elliott

n. 874. — Im Jahre 1893—94),
Teh kann keine Unterschiede finden, auf Grund derer die spezifische Trennung

dieser Pflanze von P. Badlkoferi Schweinf. gerechtfertigt ware. Die Blatter sind langer

und daher ist sie als Varietal aufrecht erhalten worden.

In Form eines Bestimmungsschliissels wurden die hauptsachlichsten

Gharaklere der vier bier angenommenen Arten sich foIgendermaBen zu-

sammenstellen lassen:

A. Blatter klein (3— ;> cm lang, 1,5—2 cm breit), kahl

Oder untcrseits dicht und sehr kurz behaart.

T. Blatter kahl odcr fast kahl mitzuriickgebogenen

Randern. Petalen eiformig-rhombisch, fast

spitz mit Querfalte unterhalb der Mitle ... <. P. capeimis Eckl. et Zeyh.

H. Blatter unterseits sehr kurz filzig, mit geraden

Randern. Petalen fast kreisrund, oben un-

deutlich dreilappig, sehr stumpf mit Querfalte

unterhalb der Spitze. . 2. P. Schurnannianu Schinz

B. Blatter groB (4,5—12 cm lang, 2,5—5 cm breit),

unterseits mit feinen, abstehenden Haaren.

I. Mannliche Bliitenstande locker, die Blatter

doppelt Oder mehr uberragend. Petalen mit

kurzem Nagel breit-rhombisch, mit Querfalte

in der Mitte k . 3. P. fidva Conrath

11. Mannliche Blutenstande sehr dicht, kiirzer als

die Blatter oder sehr wenig ISnger. Petalen

sehr klein , spatelfOrmig, sehr stumpf, mit

RadUcofi

^y-
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Zur Frage der Verwandtschaft der Salicaceae mit den

Flacourtiaceae

Yon

Ernst Gilg.

In seiner Abhandlung >lJber JuUania^ eine Terebinthaceen-Gattung

mit Cupula, und die wahren Stammeltern der Katzchenbliitler* i) sucht

Hallier nachzuweisen, »daB die Apetalen eine durchaus unnaliirliche Pflanzen-

gruppe sind und phylogenetisch von Ghoripetalen abgeleitet werden miissen*.

Es liegt mir fern, hier diesen Satz in seinem ganzen Umfange wider-

legen zu wollen. Abgesehen davon, daB vielleicht tatsachlich manche eigen-

artige Gruppen des Pflanzenreichs, besonders solche, die noch nicht voU-

kommen bekannt oder nicht hinreichend studiert worden sind, infolge ihrer

scheinbar achlamydeischen Bliiten als primare Formen gedeutet und des-

halb an den Anfang der Ghoripetalen gestellt worden sind, die sich bei ge-

nauerer Untersuchung als apopetal herausstellen werden, d. h. bei denen

infolge einer Reduktion, einer zweckmaBigen Riickbildung, die Blumenkrone

verschwund'en ist, wvirde eine solche Widerlegung im einzelnen, wenn sie

einwandsfrei sein woUte, eine ungemein groBe Arbeit erfordern. Es ware

dazu nichi nur etwa eine Zuruckweisung der HALLiERschen Behauptungen,

die zum grOBten Teil auf Literaturstudien beruhen, ebenfalls durch Be-

nutzung der einschlagigen Literatur notwendig, sondern vor allem ein ein-

gehendes, monographisches oder wenigstens fast monographisches Studium

der zu den betreffenden, beziiglich ihrer Stellung im System zweifelhaften

Pflanzengruppen zahlenden Gattungen und Arten. Nur derjenige darf sicn

ein Urteil uber die schwerwiegende Frage der Einfiigung einer Famihe m

das System der Pflanzen gestatten, welcher auf Grund eigener weilgehender

Forschungen diese Familie in alien oder den meisten ihrer Arten kennen

gelernt, der dadurch ein klares Bild von ihrem Entwicklungsgang erhallen

hat und nun erst die beobachteten Merkmale fiir die Frage der Verwandt-

schaft richtig zu bewerten versteht.

Hier mochte ich nur Stellung nehmen zu dem Satze Halliers (1-
c.

\) Hallier in Beih. zum Botan. Gentralblatt XXIII (1908) IL, p. 81.

*
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t

p. M4): ». . . so steht es wohl voUkommen auBer Zweifel, daB
die Salicaceen reduzierte Abkummlinge homalieen-artiger Fla-
courtiaceen sind . . .« Ich kenne durch eigene Studien diese beidcn

Familien recht gut, jedenfalls genugend, urn mir ein Urteil in VerwandU
schaftsfragen zutrauen zu diirfen, und muB oflen gestehen, daB ich meinen
Augen nicht Iraute, als ich den obigen Satz las. Je mehr ich mich in

Halliers Beweisfiihrung vertiefte, desto sicherer wurde es mir, daB hier

geradezu ein Schulbeispiel dafiir vorliegtj wie Verwandtschaftsfragen — be-

sonders solche so tief einschneidender Natur — nicht behandelt werdcn
diirfen.

Ich werde im folgenden so vorgehen, daB ich an die Spitze der ein-

zelnen Abschnilte meiner Arbeit die diesbezuglichen Satze oder Satz-

verbindungen der HALUERSchen Ausfiihrungen (gesperrt gedruckt) seize

und diese dann auf ihre Berechtigung priife.

Nicht spezieller einzugehen brauche ich auf die Beweisfiihrung Halliers

(1. c. p. ]\\\ dafiir, daB die Salicaceae nicht mil den Juglruidaceae verwandt

sind. Eine solche — allerdings sehr entfernte — Verwandtschaft nahhion

zwar noch Eiohler und Bentham-Hooker an. Neuerdings ist diese Ansicbt

jedoch allgemein verlassen worden. Schon 1894 fiihrte Pax^} z. B. aus:

»die Blutenverhaltnisse und auch der Bau der Fruchte und Samen (der

Salicaceae) sind so verschieden von denen der Fagaceae^ Betitlaceae^ sowie

der Jugkmdaceae und MyricaceaCy daB an eine engere Verwandtschaft niit

einer dieser Familien nicht zu denken ist*

>Uber die wirklichen Verwandten der Salicaceen erhielt ich

erst sicheren AufschluB durch Wilsons chinesische Pflanzen-

sammlung, und zwar durch die Flacourtiacee Carnerea calycina

Franch. in Rev. Hort 68 (1896) p. 498, Fig. 170 (Wilso> n. H04
bliihend, n. 3227 in Frucht) und eine durch ungewuhnlich groBe,

dreiklappige Kapseln ausgezeichnete P(9p2//?/5-Art (n. 384). Nicht

nur durch ihre zugespitzt eikegelfurmige Gestalt und die Zahl

der Fruchtblatter gleichen diese Kapseln auffallig denen von

Carricrea^ sondern auch durch ihre dichte filzige Behaarung,

das klappige Aufspringen und die parietale Placentation. Auch

die gelappten, auf der Frucht sitzen bleibenden Narben von Car-

rierea gleichen in bohem Grade denen von Populas-Avieny und

wenn ihre Blatter mehr umgekehrt eiformig sind, so stimnien

sie doch in der Nervatur und zumal in ihren in eigenarliger

Weise nach vorne gerichteten und vorne mit einer Druse ver-

sehenen rundlichen llandzahnen gleichfalls mit denen der er-

<) Pax in ENGLER-PnAXTL, Naturl. Pflanzenfain. HI. -I, S. 35.

I'.
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wiihnten Pappelart uberein; ja bei einer mil Carrlerea nlxchsi wer-

wandten Flacourtiacee, der japanischen Iclesia polycarpa (Schira.-

SAWAS Abbildungen japanischer Holzgewachse Taf. 76), haben die

Blatter sogar dieselbe Ilerzform, dieselbe handfOrmige Nervatiir,

dieselben leitersprossenartig angeordneten Quern erven, wie

die von Wilson gesammelte und andere Pappel-Arten« (Hallier

1. c. p. 1 1 2).

Wiirden die vorstehenden Ai _

auch nur das allergeringste fiir eine bestehende Verwandtschaft zwischen

Flacourtiaceae und Salicaceae beweisen? Derartige rein auRerliche Ahn-

bchkeiten, wie die bebaupteten, findet man ja im Pflanzenreich an den

allerverschiedensten Stellen. Wie viele Pflanzen gibt es, die den Spezies-

namen »salicifolia« oder »populifolia« fiihren und deren Blatter in der

Tat eine iiberraschende Ahnlicbkeit mit Weiden- bzw. Pappelbliittern be-

sitzen, ohne daB auch nur an die leiseste Verwandtschaft jener Gewachse

mit den Salicacecie zu denken ware! Aber ich bestreite liberhaupt, daB

die genannte Carrierea calydna mit der von Wilson gesammelten Pappel

(n. 384) (es ist dies Populus adenopoda Maxim.!) im Habitus der Blatter

iibereinstimmt. Es gehort eine starke Phantasie dazu, um etwas derartiges

behaupten zu konnen. Ich bin sicher, daB mir jeder Botaniker, der einen

groRen Teil der Pflanzenwelt durch Autopsie kennen gelernt hat, hierin

beipflichten wird. Es geniigt schon fur denjenigen, der das Vergleicbs-

material nicht zur Hand hat, die zitierte Tafel in Rev. Horticole, auf der

Carrierea erdyciTia dargestellt ist, zu betrachten. Man sieht bier eine

Pflanze mit langgestielten Blattern, die sehr an die mancber Birnen oder

aber an die von Corylopsis- oder Idesia-Avlen erinnern, mit endstandigem

traubigem, wenig-(3—1-)blutigem Blutenstand groRer, auffallend gestalteter

Bliiten, und mit kapselartigen , 5—6 cm langen, lanzettlichen, lang zuge-

spitzten Fruchten, deren behaartes Exokarp sich regelmaRig von dem

dunnen, aber zahen Endokarp ablest/ und die mit drei Klappen aufspringen;

die Klappen losen sich gleichzeitig an der Basis los und spalten sich in

der Mitte mehr oder weniger hoch hinauf; die Plazenten bleiben in der

Form einer Mittelsaule stehen und tragen mehrere einseitig breit gefliigelte

Samen.

Wo sind hier Cbereinstimmungen mit Pappelarten vorhanden? Allem

in der Form und Behaarung der geschlossenen Fruchte lafit sich viel-

leicht eine gewisse »Ahnlichkeit« erkennen. Wie diese aber Veranlassung

zu der Idee einer >wirklichen Verwandtschaft* zwischen Salicaceen und

Flacourtiaceen werden konnte, erscheint mir vollkommen unbegreiflich!

;

»Ferner hat Idesia iiber dem Grunde des Blaltstiels zwei

groBe Driisen, die WiLSONSche Pappel zwei ahnliche oberseits auf

dem Blattgrunde.* (Hallibr I.e. p. \\2.)

. . -in. .
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Die einzige Art der Gattung Idesur, L pohjcarpa Maxim., besitzt lang-

geslielte, bei manchen Exemplaren auffallend »pappelarlige« Blatter, wahrcnd
andere Exemplare einen durchaus verschiedenen Blattschnilt haben; ihr

Blattstiel tragt meist am oberen Ende (das wurde von Hallier libersehcn,

obgleich es schon Wakburg*) erwahnt), gewuhnlich auch etwas unterhalb der

Mitte, je zwei groBe, auffallige Drusen; hex Poliothyrsis si?ie?isis Oliv. und

bei Carrierea calycina treten kleine, unscheinbare Drusen mehr oder weniger

hoch gegen die Spitze des Blattstiels zu auf, wahrend Drusen bei Itoa

orientalis Hemsl. fehlen. Bei Popuhis adenopoda Maxim., wic ja auch bei

manchen anderen Pappeln, finden sich manchmal ansehnliche Drusen auf

dem Grunde der Blattflache (eine zu jeder Seitc des Blattstiels), die aber

auch manchmal sehr klein sein oder sogar ganz fehlen kunnen. Man er-

kennt also, daB diese Drusen, die ja im Pflanzenreich sehr verbreitet sind

(z. B. bei Rosaceaej Pa^siflomceae usw.), bei den Flacourtinceae an einem

ganz anderen Teil des Blattes auftreten als bei einzelnen Pappeln,

*Ganz ahnliche Blatter hat auch Poliothyrsis sinensis Oliv.

(Hook. Icon. Taf. 1885), wahrend die groBen Blatter der vierten

Idesice^ Itoa orientalis Hemsl. (Hook. Icon. Taf. 2688), mehr die lang-

gestreckte Form derer von Weidenarten, wie etwa Salix fragUis^

amygdalina^ daphnoides^ rubra usw., haben*. (Hallier 1. c. p. H2.)

Zutreffend ist an diesem Satz, daB die Blatter von Poliothyrsis si7ien.sis

denen von Idesia polycarpa sehr ahnlich sind, auch darin, daB manche

Exemplare sehr »pappelahnliche« Blatter besitzen, wahrend bei anderen

Exemplaren leichte Blattvariationen geniigen, urn eine solche Ahnlichkeit

mehr oder weniger vollkommen zu verwischen. Ganz ausgeschlossen ist es

jedoch, daB jemand beim Betrachten von Itoa orientalis Hemsl. auch nur

im entferntesten an Weidenblatter erinnert wird, Aus den ganzen Aus-
t

fiihrungen Halliers geht ja mit Bestimmtheit hervor, dafi er Herbarmaterial

der meisten besprochenen Idesieae gar nicht zur Untersuchung hatte,

sondern seine Vergleiche fast nur nach Abbildungen zog, ein Verfahren,

das als sehr bedenklich zu bezeichnen ist. Aber in diesem Falle macht

schon die Abbildung, noch mehr naturlich das Originalmaterial, den

HALLiERschen Vergleich durchaus hinfallig. Man erkennt auf der zitierten

Tafel eine Pflanze mit sehr groBen, 25—35 cm langen, 12-15 cm breilen,

oblongen bis ovat-oblongen, am oberen Ende mit langem, schmalem Acumen

versehenen, an der Basis mehr oder weniger abgerundeten, scharf und regel-

maBig drusig gesagten, 3—4 cm lang gestielten Blattern.

Wo sind

Dafi bei Idesieae

^) Warburg in Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam. Ilf. 6a, p. 45

:'S£^
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Fruchte eine ganz andere ist, als die der Weiderij darauf geht Hallier

natiirlich nicht ein.

>Eine Durchsicht der Flacourtiaceen des Hamburger Herbars

lieB mich bald noch weitere Parallelen zu den Salicaceen finden.

So haben z. B. P/w/aV^-Arten und zumal Trimera pilosa Volkens

(richtiger Trimeria tropica Burkill. zu nennen — Gilg) ganz ahnliche

groBe, einseitig ohrformige, gezahnte Nebenblatter, wie Salix

aurita , einerea , caprea
,

grcmdifolia , silesicica u. a. Auch gewisse

Exemplare von Samyda serrulatah, haben durch ihre zweizeilig

wechselstandigen, kurz gestielten, elliptischen, kerbzahnigen,

filzig grau bebaarten, runzelig geaderten Blatter eine iiber-

raschende Ahnlichkeit mit Salix einerea. Junge und erwachsene

Blatter von Zuelania laetioides Rich, wiederum gleichen mehr

denen der Salix Smithiaiia Willd. Ebenso erinnern auch die Blat-

ter und die jungen Zweigspitzen mancher Casearia-Avten, wie

C. hirsuta Sw., ramiflora Vahl, serrulata Sw. und stipularis Vent.,

sehr stark an Weidenarten, und bei Homalium foetiditm [Black-

ivcllia foetida Wall.; Del. Ic. sel. III., 1837, Taf. 53) haben die

Blatter ganz die Form, Aderung und Bezahnung derer von

Salix fragilis , daphnoides^ amygdalina u s w* « (Hallier 1. c. p. 1
1
^

u. 113.)

Ich habe mir die Muhe gemacht, alle die oben genannten Vergleichs-

pflanzen aus dem Berliner Herbar herauszusuchen , und bin zu dem

Schlusse gekommen, daB bei Hallier der Wunsch, vergleichbare Objekte

zu finden, der Vater des Gedankens war. In vielen Fallen zeigen tatsach-

lich die einander gegenubergestellten Gewachse keine oder kaum die An-
a*

deutung einer Ahnlichkeit.

Und wenn wirklich die behaupleten habituellen Ubereinstimmungcn

vorhanden waren, wurde dies ja fur die Frage einer Verwandtschaft absolut

nichts bedeuten. Die Flacottrtiaceae sind eine Familie von etwa 600 Arten,

deren Gattungen und Arten im Habitus nichts Gemeinsames haben, sondern

ungemein stark voneinander abweichen. Alle Blattgestalten des Pflanzenreichs

treten hier auf, Nebenblatter kunnen fehlen oder sind mehr oder weniger

deutlich ausgebildet. Da nun auch die Salicaceae im Habitus recht gr

Verschiedenheiten besitzen, ist cs verhiiltnismaBig leicht, in den beiden

Familien Objekte zu finden, die in diesen oder jenen Punkten >Ahnlicn-

keitenc zeigen. DaR derartige rein auBerliche habiluelle Ubereinstimmungcn

fur die Frage der Verwandtschaft nur dann etwas besagen, wenn auch

die Bluten und Fruchte einen libereinstimmenden Bau zeigen, muB jeder

Systematiker wissen, das weiB sicher auch Hallier.

oBe
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>Katzchenartig sind die Blutenstande schon bei den Erythro-
spermeen (ohne die zwischen Lardizabaleen und Berberideen zu
stellenden Berberopsideen), sowie bei HomrfUmn^ Trimera und
anderen Hoinalieen, zumal aber bei Bemhicia und in der Gatlung
Lacistema^ die wohl als Vertreter einer besonderen, durch Reduc-
tion aus Homalieen entstandenen Sippe der Flacourtiaceen an-
gesehen werden kann.« (Hallier 1. c. p. 113.)

Die Blutenstande der miteinander nahe verwandten Gattungen der

Erythrosi^ermeae ^ Raivsonia^ ScotteUia, DasyhpiSj ErythrospermuiUy

Berheridopsis und Pyramidocarpus ^ die ich in sehr reichlichem Material

untersuchen konnte, sind selten verzweigte, meist einfache, gewOhnlich

lockere Trauben, die gelegentlich auch infolge Verkiirzung des Bliitenstiel-

cbens zu lockeren oder dichteren Ahren werden kOnnen. Abgesehen davon,

daB selbst die Ahren keine Ahnlichkeit mit den dichten Katzchen der

Salicaceae zeigen, kommt es bei den Erythrospermeae nie vor, daB die

Bluten- bzw. Fruchtstande als Ganzes abfallen, was doch gerade das Be-

zeichnende fur die Katzchen der Salicaceae ist.

Die Gattung Berheridopsis gehOrt, wie Baillon ^) und Warbur(; ^j

feststellten, mit Bestimmtheit zu den Erythrospermeae^ und zwar in die

nuchste Verwandtschaft von Erythrospermum. Ich kann auf Grund eigener

Untersuchungen dieses Resultat nur auf das sicherste bestatigen. Der

einzige wirklich durchgreifende Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen

beruht darin, daB Berheridopsis einen deutlichen extrastaminalen Diskus

aufweist, der bei Erythrospermum fehlt. In alien anderen wesentlichen

Punkten, selbst im Habitus und den fast dornig gesaglen Blattern, stimml

Berheridopsis mit den anderen Gattungen der Erythrospermeae iibereiu.

Leider teilt Hallier nicht mit^), auf Grund welcher Befunde oder Er-

wagungen er Berheridopsis von den Erythrospermeae entfernt. Auf alle

Falle ist ein solches Dekretieren von Verwandtschaftsbeziehungen, cin Ver-

selzen von Gattungen im System ohne jede Begriindung, durchaus zu miB-

billigen!

Bei den Gattungen Homalitnn und Trimcria gibt es in der Tat

Bliitenstande, die entfernt an die Katzchen der Salicaceae erinnerUj d. h.

eben Ahren, an denen dichtgediiingt kleine BJiiten sitzen. Aber gerade

dieser Vergleich Halliers zeigt, wie unhaltbar die iMethode seiner Beweis-

fi'brung ist. Bei den Flacourtiaceae, die Halukr [Berheridopsis ausge-

nomnien) ganz in der Fassung Warburgs annimmt, wechseln BliilengruBe

iind Bliitenstand ganz aunerordentlich. Es konimen Bliiten vor, die die

GruBe einer slaltlichen Hose haben, und solche, die nur wenigo Millimeler

Durchmesser besitzon. Die Bluten stehen enlvveder einzeln axilllir oder

3.

^) Baillon in Adansonia IX., p. 3H.
^) Warbuhg in Englek-Prantl, Nat. Pllanzcnfam. HI. 6 a, p, 15-

3) Wenif'stens in der zitierten Abhandluii'^ >uber JuHania< nioljt.

s
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seltener endstandig, haufig gebiischelt oder aber in axillaren oder end-

stiindigen traubigen oder cymusen oder traubig-cymusen Bliitenstanden.

Hallier hat es unter diesen Umstanden naturlich recht bequem, sich die-

jenigen Flacourtiaceen herauszusuchen, welche fur seine vorgefaBten Ver-

gleichsideen am meisten geeignet sind. Wahrend er, was die Blattahnlich-

keit betrifft, die Idesieae heranzog, wird jetzt fur die Bliitenstande auf

Vertreter der Homalieae und gar der Bembicieae verwiesen. Denn auch

die Blutenstande von Bemhicia sollen denen der Salieaceae gleichen.

Warburg (1. c. p. 52) beschreibt den Blutenstand von Bembiaki^ und ich

kann ihm nur in jeder Hinsicht beipflichten, folgendermaBen: >Bluten herma-

phroditisch, in von Schuppen umgebenen, achselstandigen, sitzenden Bliiten-

standen ... Die Blutenkopfchen stehen haufig zu 2—3 in den Blattachseln,

die auBeren Deckschuppen derselben sind steril und liegen dachziegelig

iibereinander, die inneren umschlieBen je eine Bliite . , .« Schon aus dieser

Beschreibung, noch mehr naturlich aus dem Vergleich des Herbarmaterials,

geht hervor, daB von einer auch nur annJihernden Ahnlichkeit im Bliiten-

stand zwischen Bembicici und den Salieaceae nicht die Rede sein kann.

Die Gattung Lacistema^ :^die — nach Hallier — wohl als Vertreter

einer besonderen, durch Reduktion aus Homalieen entstandenen Sippe der

Flacourtiaceen angesehen werden kann«, besitzt tatsachlich ahrenfurmige

Blutenstande, die sich mit denen der Salieaceae oder besser wohl noch der

Piperaceae vergleichen lassen. Nach dem ganzen Blutenbau, der Ausge-

staltung von Frucht und Samen erscheint es mir jedoch ganz undenkbar

daB die Laeistemaceae irgendwelche Beziehungen zu den Flacourtiaceae

(ebensowenig wie zu den Salieaceae) besitzen. Es sei hier nur beilaufig

erwahntj daB die die einzige Gattung Lacistema umfassende Familie der

Laeistemaceae von Engler als sehr zweifelhaft zu den Plperales gestellt

auch in diesem Fall Hallier die Verwandtschaft der Laeiste-

inaceae einfach dekretiert, anstatt sie erst sorgrdltig und einwandsfrei zu

beweisen, ist nach dem oben von Berberidopsis Gesagten nicht mehr er-

staunlich.

J

wird. DaB

>Auch die Ableitung der mannlichen und weiblichen Bliiten

der Salicaceen von denen der Flacourtiaceen bietet durchaus

keine Schwierigkeiten. Man braucht sich nur von den diOcischen,

apetalen, mit extrastaminalem Discus versehenen, polysle-

monen Bluten von Tdesia und gewissen Euflacourtieen auch noch

den Kelch wegzudenkeUj um die Bluten von Populus und Salix zu

erhalten. Die langen, dunnen Staubfaden und die kurzen, kleinen

Antheren der Salicaceen sind ganz ahnlich denen von Homaliuni

foetidum und anderen Flacourtiaceen. '

Die BlutenstaubkOrner

haben nach MohLj Bau und Formen der Pollenkorner (1834) S. 4*

bei Flacoiirtia cataphracta, nach Delesserts Abbildung anscheinend

3

:^?^v,^i-vri.
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auch bei Homalium foctidum und nach H. Fischer, Vergl. Morpho-
logic der Pollenkorner(1890) p. 35 bei ^Sr/Z/^r drei Langsfallen ohne
Poren.« (Hallier 1. c. p. 113.)

Wenn man so vorgeht, wie Hallier, wenn man auf eine vorgefaBle,

durch nichts gestiilzte Idee bin sich einfach Blutenteile »wegdenkl*, dann

kann man in der Systematik allerdings »beweisen«, was man liberhaupt

nur will. Es ist tief zu bedauernj daB etwas Derarliges geschriehen worden
ist! Hat Hallier auch nur den geringsten Anhalt dafiir, daB die Sail-

mcme elnmal eine BliitenhuUe besessen haben? Zabllose Fiille sind ini

Pflanzenreich bekannt, wo infolge von Reduklion die Blumenblatter all-

mahlich verschwunden sind. Kennt aber Hallier einen vergleichbaren

Fall, wo gleichzeitig Blumenblatter und Kelcbbliitter reduziert wurden?

Natiirlich ist es auch ganz unrichtig, daB eine Salicaceen-Blute resul-

tiert, wenn man sich von einer Bliite von Idesia oder »gewissen Eulla-

courUeen« (leider hat Hallier vergessen die betreffenden Arten anzufiibren!)

die Kelcbblatter wegdenkt. Auf dem Papier^ im Diagramm, nicht aber in

Wirklichkeit wiirde sich allerdings ein ahnliches, vergleichbares Bild ergcben;

damit nach dem >Wegdenken des Kelches* der Idesiee Idesia erst eine in

Wirklichkeit Salix-^hi\\\d\Q Blute erscheint, hat man sich dann noch ihre

Staubblatter wegzudenken und sie durch die irgend einer anderen der viel-

gestalligen Flacourtiaceen, z. B. der Homaliee Homalium foetidum zu er-

selzen. Diese besitzt eine ganz anders gebaute Blule als Idesia; bei ihr

ware das Wegdenken noch viel komplizierter als bei letzterer.

Wenn Hallier eine solche tiefgreifende Umstellung vornehmen woUle,

durfle er es doch nicht scheuen, selbst einige Untersuchungen vorzunehmen.

Es erscheint kaum glaublich, daB er, um einen Vergleich der PoUenkurner

der Flacouriiaceae mit denen der Salicaceae ausfuhren zu kOnnen, auf

eine Arbeit aus dem Jahre 1834 zuruckgreift (in der die PoIlenkOrner einer

einzigen Flacourtiacee beschrieben werden), daK er ferner eine gleicbalte

HELEssERTsche Abbildung (Delessert Icon. HI [1837' t. 53 f. 6) einer zwcilen

Flacourtiacee zitiert, auf der ^anscheinend^ (die Abbildung ist so undeut-

lich und schematisch, daB sie nicht einmal diesen ScbluB zuliiBl!) gleich-

ebaute PoUenkurner dargestellt sind. Daraufhin wird dann der Vergleich

ml den durch die FiscoERSche Arbeit gut bekannlen Pollenkornern dor

Sfdicaceae durchgefuhrt!

^Schon die fein zerschlitzten Sainenarillen von Sannjdd (K.vi.i.-iii

und PRANTL, Nat. Pfl. III. Ga Fig. 187J und E] und Casawut (ebenda

t'ig. \^E) stellen vielleicht ein phylogenelisches Enlwicklungs-

stadium des basalen Ilaarschopfes der Salicaceen-Sanncn dar.

Noch deutlicher erinnert aber die von der Spilze her klappig auf-

springende, ihrer lang behaarten Samen noch nicht ledige Kapsel

der Homaliee Cdhmtlca JauhertU Baill. (Ex.a.ER und Pra?«tl a. a. 0.

.,#"

•4.
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Fig. i'iF) an diejenigen der Salicaceen, und uberhaupt scheinen

dieHomalieen, unter denen Tfimera und TJavea [Neopringlea] s ch o

n

diucisch sind, die den ausgestorbenen Stammeltern der Salica-

ceen noch am nachsten stehende Sippe der Flacourtiaceen zu sein.

Auch die. mit lang zugespitzten Klappen aufspringende, aber

freilich einsaoiige Kapsel von Trimera grandifolici (Engler und Prantl

III. 6a Fig. \^F] gleicht denen der Salicaceen, und die Samen sind

nach den Abbildungen in Engler und Prantls Nat. Pfl. III. 1 Fig. ^^K
und III. 6a bei Salix^ Biichnerodendrum^ Bartera^ Trimera, Idesia^ So-

niyda wTid Cnsearia von einem kurzen Spitzchen gekront.« (Hallibr

1, c. p. 113.)

Wie man aus den vorstehenden Ausfiihrungen ersieht, hat auch in

diesem Falle Hallier kein Material untersucht, sondern zu seinen Ver-

ffleichungen nur die Abbildungen aus den Natiirl. Pflanzenfam. heran-
O'^'^"*^"©

ezogen. Berucksichtigt man ferner, daB bei den Salieaceae wie bei den

Fkicourtkweae die im Pflanzenreich ziemlich verbreitete Parietalplazentation

vertreten ist und deshalb die Karpiden bei der Fruchtreife sich als Klappen

voneinander loslosen, so ist von vornherein klar, daB »Ahnlichkeiten« be-

ziiglich der Frucht bei den beiden Familien vorhanden sein miissen. Wie

sich jeder Forscher jedoch am Herbarmaterial iiberzeugen kann, sind

diese Ubereinstimmungen so rein auBerlich, so wenig spezifisch, daB sie

fiir Verwandtschaftsfragen absolut nichts besagen.

DaB nach Hallier die Samenarillen der Flacourtiacene »vielleicht

(Sperrung durch mich!) ein phylogenetisches Entwicklungsstadium des

basalen Haarschopfes der Salicaceen-Samen darsleUen« sollen, reiht sich

wiirdig dem oben iiber das Wegdenken von Blutenleilen Gesagten an. Wenn

ein Forscher etwas Derarliges behaupten und als Beweisstuck anfuhren will,

liat er doch die selbstverstandliche Aufgabe, diese Behauptung durch An-

fiihrung von Tatsachen oder Vergleichspunkten zum mindesten zu stiitzen.

Fur Hallier geniigt es, daB etwas vielleicht so sein kOnnte, wie er es sich

denkt, wie er es zur Stxitze fiir eine vorgefaBte Ansicht braucht, um es

als Beweismaterial zu verwerten.

»l)a nun nach Solereders Syst. Anat. d. Dicot. (1899' S. 99— 103,

433— 438 (Paropsieen) und 896—898 auch der anatomische Bau

von Achse und Blatt, zumal nach Ausscheidung der nicht zu den

Flacourtiaceen gehurenden, sondern wohl den Kielmeyereen

niUierstehenden Bixaceen und Gochlospermaceen, sowie der Moni-

miaceengatlung Xymahi,s, in beiden Familien in jeder Hinsicht

ubereinstimmt . . .« (Hallier 1. c. 113 u. M4.)

SoLEREDER (1. c. p. 99) bcglnnt seine Beschreibung der mikroskopischen

Verhaltnisse der Bixaceae (= Flacourtiacne] mit dem Satze: »Gemeinsame

anatomische Merkmale fehlen den B. fast ganz.« Es ist richtig, daB Sole-
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REDER zu diesem Schlusse z. T. deshalb gekommen ist, well er die Familie

im Sinne Bkntham und Hookers faBte, d. h. die Gattungen Bixa^ Cochlo-

spermuyn^ Amoreuxia (die man jetzt allgemein als Bixaceae und Cochlo-

spermaceae von den Flacourtiaceae abtrennt) und Xymalos {Monimiaceo
e)

mitbehandelte. Aber auch wenn man von diesen Gattungen abstrahiert,

laBt sich leicht zeigen, daB jener obige Ausspruch zutreffend ist und sich

bei den Flacourtiaceae nur wenig charakteristische, gemeinsame Ziige fest-

stellen lassen, Besonders wenn man die Arbeit von Harms , der die Passi-

floi^aceae und Flacourtiaceae (im Sinne Warburgs und demnach auch

Hallibrs) vergleichend anatomisch bearbeitete ^), heranzieht und das dort

Festgestellte mit den Angaben Solereders fiber die Salicaceae vergleicht,

geht klar hervor, daB es durchaus unzutreffend ist, wenn Hallier angibt,

beide Familien stimmten »in jeder Hinsicht« anatomisch uberein.

Nirgends finden wir bei den Flacourtiaceae das so eigenartige, regel-

mSBige Abwechseln von Bastfaserbundeln und Leptom in der sekundaren

(dadurch geschichteten) Rinde, wie es fiir die meisten Salicaceae charakte-

ristisch ist; nirgends kommen bei den Flacourtiaceae die fiir die Salicaceae

so bezeichnenden, die Bastfaserbundel umhullenden Kristallkammerfasern

vor. Bei den Salicaceae sind die Haare, soweit unlersucht, stets einfach

einzellig, wahrend diese bei den Flacourtiaceae zwar vorkommen, meist

aber als Gliederhaare, Klammerhaare, Baschelhaare, Schildhaare und Drusen-

haare auftrelen.

Es laBt sich nach dem Ausgefuhrten mit Bestimmtheit aussprechen:

charakteristische mikroskopische Merkmale, die den Salicaceae und Fla-

courtiaceae gemeinsam sind und sich fur die Frage der Verwandtschaft

beider Familien verwenden lassen, gibt es nicht.

In der erwahnten Abhandlung iiber Juliania zieht Hallier sehr haufig

zur Begrundung von Verwandtschaften die chemischen Inhallsstoffe der be-

treffenden Pflanzen heran. Es ist sehr wohl begreiflich, daB er dies bei

dem Versuch, die Salicaceae von den Flacourtiaceae abzuleiten, unterlassen

hat. Denn bei keiner Flacourtiacee findet sich das alien Salicaceae zu-

kommende Glycosid Salicin, das tatsachlich als ein charakterisierender

KOrper fur die Weiden und Pappeln angesehen werden darf. Andererseits

fehlt den Salicaceae der fur zahlreiche Flacourtiaceae nachgewiesene auf-

fallende Gehalt an freier Blausiiure.

>. . . so steht es wohl voUkommen auBer Zweifel, daB die

Salicaceen reducierte Abkummlinge homalieen-arliger Fla-

courtiaceen sind und, abgesehen von Lamfe/^^^, mit keiner anderen

Familie der Katzchenblutler etwas zu tun haben.« (Hallier I.e.

p. 1U.)

Ich glaube, im scharfsten Gegensatz zu diesem Resultat, gezeigl zu

i) Harms in Englers bolan. Jahrb. XV, S. 613.

Botanische Jahrbucher. L. Bd. Supplementhand.
*»"
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haben, daB Hallier auch nicht den Schatten eines Beweises fiir die An-

nahme einer Verwandtschaft der Salicaceae zu den Flacourtiaceae erbracht

hat; sein Beweismaterial war entweder unwesentlich oder in sehr vielen Fallen

unzutrefiend, ja es bestand haufig aus durchaus unbegriindeten Spekulationen.

Man kann sich — nach den eigenen Angaben Halliers — ein genaues

Bild davon machen, wie dieser zu der Idee einer Verwandtschaft der Sali-

caceae mit den Flacourtiaceae gekommen ist: er hat eine (chinesische)

Herbarsammlung durchgesehen, hat darin ein Exemplar einer Populus-kvi\xx\di

ein solches der Flacourtiacee Carrierea calycina getrofTen, die habituell einige

Ubereinstimmung zeigten, und erhielt so »uber die wirklichen Verwandten der

Salicaceen sicheren AufschluB«. Dieser AufschluB war ihm natiirlich deshalb

sehr willkommen, weil jaHALLiER nachweisen will, > daB dieApetalen eine durch-

aus unnatiirhche Pflanzengruppe sind und phyiogenetisch von Ghoripetalen ab-

geleitet werden mussen<. Aufder so gewonnenen Basis, dem »sicheren Auf-

schluB «, wurde dann, nicht auf Grund eigener Untersuchungen, sondern

meistens nach Abbildungen in den gebrauchhchsten botanischen Werken, das

Gebaude von der vermeintlichen Verwandtschaft der Salicaceae mit den Fla-

courtiaceae errichtet. Es hat mir zweifellos viel mehr Arbeit bereitet, da

alle meine Angaben auf dem sorgfaltigen Vergleich und der Untersuchung

von Herbarmaterial beruhen, dieses Karlenhaus zu zerstOren, als es Hallier

kostete es aufzubauen.

Hallier hat sich in mehreren Arbeilen »wenig schun« iiber mich aus-

gesprochen, ja mich mit Verdachtigungen uberhauft, weil ich schon ein-

mali) die Art und Weise seiner Beweisfuhrung bemangelte und ausfuhrte,

daB dieser kenntnisreiche und fleiBige Forscher, »durch eine Idee verlockt,

We
)

daB er in ubersturzter.Weise Resultate veroffentlicht, welche er selbst spiiter

immer und immer wieder zuriickzunehmen und zu verandern gezwungen

ist«. Es ware leicht, dies auch an zahllosen anderen Stellen aus den

neueren Arbeiten Halliers darzutun.

Auf Grund meiner obigen Ausfuhrungen glaube ich gezeigt zu haben,

daB leider auchjetzt noch uber die Arbeitsmelhode Halliers das zutritH,

was ich in meiner soeben zitierten Arbeit (1. c. p. 89] beanstanden muBte:

»Er legt seinem Urteil haufig die eigenartigsten Merkniale zugrunde und

stutzt seine Bewcisfiibrung fast durchweg auf Analogien unter gJin^'

iicher Verkennung der Hoinologien, die allein fiir Verwandtschaftsfragen

der Pflanzenfamilien in Belracht kommen kunnen und diirfen. Auf diesem

Wege gelingt es ihm ohne jede Schwierigkeit, die unglaublichsten Ver-

einigungen von Familien innerhalb einer lleihe, andererseits aber auch die

wunderbarsten Auseinanderzerrungen zustande zu bringen.«

1) E. Gilg in Englers Botan. Jahrb. 36 (1905), Beibl. Nr. 81, p. 77.
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Sur rorganisation et les afflnites des Capparidac6es

a fruits v^siculeux

par

John Briquet

Avec 4 figures.

I.

La presence d'organes developpes d'une fa^on plus ou moins analogue

chez des plantes d'une mSme famille naturelle, mais qui par I'ensemble de

leur structure et par leur distribution geographique ne sont pas etroitement

parentes et ont certainement une histoire phylogen6tique differente, presente

toujours un vif interet. U imporle en effet, dans ces cas de parallelisme,

de d^montrer jusqu'a quel point I'analogie est prononc^e et si des ressem-

blances apparentes ne cachent pas des diflerences plus profondes. Et quel

que soit le degre auquel la ressemblance est poussee, il convient d'exaniiner

si celle-ci est proA^oquee par des facteurs biologiques analogues; ou encore

par ces causes internes, encore tres mysterieuseSj qui determinent revolution

des membres d'un meme groupe, au moyen de variations ou de mutations

orientees et paralleles, dans un sens plutut que dans un autre.

A ce point de vue, nous avons 6te frappe, au cours d une revision

des Gapparidacees de I'Herbier Delessert, par certains faits de parallelisme

manifesles dans I'organisation des fruits chez deux types a fruits v(5siculeux,

i'Iso?nens arborea Nutt. et le Buhsea trinervia (DC.) Stapf^ et c'est a ex-

poser les resultats de notre 6tude de ces deux types que nous consacrons

Jes pages suivantes. Elles se rattachent directement aux beaux travaux

executes jadis sur les Gapparidacees par M. Pax^); elles touchent par plu-

sieurs cutes h des problcmes que notre venere maitre, M. Ad. Engler, a

abordes a mainte reprise au cours de sa longue carriere de systt'^niatiste

et de phytog^ographe.

»

1) Pax, Beitriige zur Kenntnis der Capparidaceae JEngler's Botanisclie Jahrbucher IX,

p. 39— fi9 (1888)].

28*
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11.

Isomeris californica Nutt.

D^couvert en Galifornie aux environs de St-Diego, VI. californica a

ete d'abord decrit par Nuttall^), puis observe en divers points du versant

pacifique de la Galifornie, d'oii il est maintenant bien repr^sent^ dans les

grands herbiers. Selon M. Abrams^), Tespece s'etend du Mont Pino et du

golfe de Santa Monica jusqu'a la Galifornie inferieure, a I'aat mexicain de

Sonora et a la petite ile de Gedros^), atteignant a TE. la limite occidentale

des deserts de Mohave et de Colorado (Galifornie).

Les auteurs ont tous retenu le genre Isomeris propose par Nuttall

insistant g6n6ralement dans leur caract6ristique sur le fruit v6siculeux. Seul

M. Grbbne a rattach6 VIsomeris aux Cleome^ sous le nom de Cleome

Isomeris Greene ^j.

VIsomeris arborea est un arbuste haut de 1 a 3 metres, dont le tronc

pent atteindre a la base jusqu'a 1 cm de diametre, a bois jaunatre, a

6corce d'un brun grisatre. Les jeunes rameaux, de teinte claire, portent

des feuilles trifoliol^es, puberulentes comme les rameaux, a folioles etroite-

ment oblongues, d'un vert glauque, brievement petiolul^es, a petiole com-

mun en g6n6ral un peu plus long que les folioles. Les rameaux se termi-

nent par des grappes allongees, dans lesquelles les fleurs naissent a Taisselle

de bractees foliac6es simples, petiol^es, a limbe elliptique plus long que

le petiole, a p6dicelles atteignant le sommet du limbe des bractees.

Le calice d'un vert jaunatre, haut d'env. 6 mm, est gamos6pale,

largement campanula, a divisions ov^es-acumin^es, entieres vers la pointe

a marges fmement et irr%uli6rement lac^rees vers la base. Les sinus

posterieurs sont moins profonds que les ant^rieurs. II y a 8 nervures

longitudinales, dont 4 aboutissent au sommet des sepales et 4 correspondent

aux sinus. Le tube calicinal tres court est 6videmment du, d'apres cette

organisation, a une concrescence basilaire des 4 sepales et ne saurait etre

interpr^te comme une formation axile. G'est la un cas rare chez les

Gapparidac^es, et qui n'est pas simplement comparable a celui des genres

Streblocarpus, Niebuhria, Maerua et Thijlachiimi, ou le tube est plus

allong6 et oil, a cause de la corolle p^rigyne, M. Pax a admis comme probable

qu'il y a participation de I'axe a la formation du tube calicinal &)

La corolle actinomorphe comporte 4 petales, alternant avec les 4 sepales.

Les petales sont d'un jaune vif, oblongs, obtus au sommet, plus larges au-

)

\) Nuttall in Torrey and Gray, A flora of North America I, 144 (1838).

2) Abrams, a phytogeographic and laxonomic study of the Southern California

trees and shrubs p. 361 et 362. New York 1910. (Bull. New York hot. Gard. VI n. 2^-)

3) GaEENE, The botaiiy of Cedros Island [Pittonia I, p. 200 (1888)].

4) Greene, 1. c.

5) Pax, op. cit. p. 41.
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dessous du milieuj subcord^s et sessiles a la base; ils mesurent 1 X
Les nervures longitudinales, au nombre de 5 divergent en ^ventail au-

dessus de la base, et s'anastomosent entre elles, surtout dans la partie

superieure du petale.

Nous arrivons a parler du disque, qui a ele decrit differemment par

les auteurs. Pour Nuttall, suivi par les auteurs americains subsequents^),

le disque est charnu, subhemisph^rique, prolonge en un petit appendice

dilate du cote posterieur; il n'y a pas d'androphore. Pour M. Pax^)^ au

contraire, il existe un androphore, en forme de stele courte, elargie dans

sa partie superieure, glanduleuse et prolong^e post^rieurement en un appen-

P'ig. ^. — A Disque de VIsomcris arborea en vue dorsale; p pedoncule; c base du calice;

5 corps cylindrique du disque; pi plateau a bords mamelonnes portant a sa surface

deprimee les cicatrices des filets et du gynophore; n nectaire. — B Disque du Buh^ea

trinervia en vue laterale; p pedoncule; x zone d'insertion des sepales et des petales;

s corps du disque; n nectaire lamellif^re en arri<Jre duquel sont situees les cicatrices des

filets et Tovaire o. Fortement grossi.

dice etroit. L'auteur place done VIsomeris parmi les Cleomoid^es pour-

vues d'androphore, a cdte des vndropsis^ et les oppose dans sa cl6

par ce caractere aux genres Cleome^ Cleomella et Wislixenm d^pourvus

d'androphore, a disque faiblement d6velopp6.

Les faits se presentent comme suit (Fig. \A). A I'interieur du calice

et au centre de la fleur Taxe s'elargit subitement en un corps volumineux,

sur la base duquel sont ins(5res les p<5lales. Au dessus de ceux-ci, ce corps

se prolonge en disque epais, charnu, hautde i— 1,5 miHj large de 3—3,5 mm
en forme de cylindre tres court. A sa partie superieure, ce cylindre s'^largit

\) Nuttall 1. c; Graham in Curtiss et Hooker, Botanical Magazine LXVII, tab. 3842

CWER
(<841); Torrey, Botany of the Mexican Boundary Survey p. 35, tab. 4 (4858); B

and Watson, Botany of California I, 50 (18801; Grat, Watson and Robinson, Synoptical

Flora of North America I, p. \%\ (1895); Abrams, Flora of Los Angeles and vicinity,

ed. 2, p. 481 (4911).

2) Pax in Engleh und Prantl, Die nat. Pflanzenfani. Ill, t. 2i1 et 223 (1891).

\
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en plateau large de 4— 4,5 mm, a bords irregulierement mamelonnes. Du

c(3le post^rieur, le plateau s'allonge pour former un appendice haut de

1 mm, large de 1,5 mm. Les marges mamelonnees et surtout I'appendice

posterieur charnu sont remplis d'un parenchyme rnicrocytique dense offrant

tous les caracteres des parenchymes nectariferes. Les filets staminaux sont

insures en arriere des marges mamelonnees, environnant le gynophore qui

s'eleve au centre du plateau et dont la surface, autour des bases du gyno-

phore et des filets, est finement pubescente.

Pour juger de la signification morpbologique de Torgane qui vient

d^etre decrit, il faut se reporter aux definitions donnees par M. Pax^). Get

auteur distingue dans Taxe intrafloral trois etages: 1^ le disque, qui est

substaminal et limite superieurement, d'apres les figures semi-schemaliques

(Fig. 1 de M. Pax), par le niveau du nectaire; 2^ Tandrophore limile supe-

rieurement par le plan d'insertion des filets staminaux; 3^ le gynophore,

qui s'etend de la a la base de Tovaire. Or il est evident, d'apres les

details donnes plus haut, que I'organe discoidal de VIsomeris est un veri-

table disque, termine par un plateau nectarifere, et non pas un androphore.

L'organisation correspond a celle du type I de M. Pax^), et en particulier

a celui figure par le semi-schema de la fig. \B de cet auteur. L organi-

sation est tout autre chez les Gynandropsis, dont Taxe intrafloral possede
'

un disque, un androphore et un gynophore.

Les 6 etamines sont di|posees selon de type des Gruciferes: 4 sont

placees 2 par 2 sur les rayons ant^rieur et posterieur, les deux autres

correspondent aux rayons transversaux. Les filets filiformes sont enroul^s

en dedans dans le bouton. A Tanthese, ils se deroulent, prennent une

coloration rougeatre, et s'allongent de fac^on a depasser de plus de 1 cm

le sommet des petales. lis portent a leur sommet une anthere linoaire,

basifixe, longue de pres de 3 mm, laquelle s'enroule du c6[6 dorsal a

maturite. L androc^e nous parait, d'apres les materiaux Ji noire disposition,

etre nettement protandrique.

Le gynecee apparait, au d^but de I'anthese, sous la forme d'un ovaire

ellipsoidal, tres comprime, mesurant env. 5X3 mm, porte sur un gynophore

cylindrique; le tout est glabre. L'ovaire se prolonge au sommet en

un style grele, long d'env. 2 mm, couronne par un stigmate capite. A

rinterieur de lovaire les placentas portant chacun deux rangees d'ovules

campylotropes assez regulierement accou[)l('s, tres nombreux, pendant a I'ex-

tremit6 d'un court funicule. La grande majorite de ces ovules ne se

developpe pas, ainsi qu'on le verra plus loin.

Outre les fleurs ^, il existe des lleurs
(J^ a gynecee rudimentaire,

en general assez promptement caduques. Ces fleurs sont sur certains

la

1) Pax, Beitrage, p. 46—48.

3) Pax, Beitrage 1. c.

I
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rameaux plus nonibreuses que les autres, mais elles ne sont pas groupoes

en etages comme dans les inflorescences du Cleome spinosa decrites par

M. SchneckI).

II ressort de ces details que la fleur de Ylsomeris est adaptee a une

pollination croisee par I'intermediaire des inscctes. Le nectar qui sort

du plateau nectarifere du disque s'ecoule entre les bases des petales et

s'accumule dans le gobelet forme par le tube calicinal. La trompe des

insectes est obligee d'aller le chercher en s'insinuant entre les bases des

petaleSj done en suivant un chemin assez complique qui indiquerait les

Apides comme visiteurs probables. D'ailleurs la protandrie exclut I'auto-

pollination, au moins a I'etat

normal. Bien que le gynophore

s'allonge rapidement, les antheres

videes s'enroulent deja au mo-

ment oil Tovaire les depasse.

A la maturite, le pedicelle

et le gynophore se sont con-

siderablement allonges et epaissis.

L'ovaire se gonfle graduellcment

(fig. 3^) en un volumineux ballon

pendant, obovoide, pyriforme,

apicule au sommet, a pericarpe

de texture coriace. Les sutures

correspondant aux placentas sont

saillantes: elles portent un grand

nombre de nervures de second

ordrcj divergeant sous un angle

aigu, tros anastomosees, a ana-

stomoses circonscrivant des

areoles lozangiqnes allongees

parallelement aux nervures. ^^ A
1 interieur des champs delimites

par ces nervures, se trouvent des

nervilles plus faibleSj anastomo-

s6es de la mrme maniere. Ce systeme complique de nervures et de ner-

villes devient dense et dirige presque parallelement aux lignes

si on rexamine dans la region mediane des valves, ou se rencontrent

les nervures secondaires partant des dites lignes de suture. A 1
mt^neur,

seulement 2--G ovules se sont transformes en semences globuleuses, un

peu comprimees, a

Section transversale d'enseinble grossie

endocarpe;

Fig. 2. .

et sehematisee de la nervure pencarpique margi-

nale chez VIsomeris arborca; Ep epicarpe; Ed

Chi chlorenchyrne microcytique;

Ch2 parenchyme inesocarpique; Fd faisceau

dorsal avec son stereome pericyclique PJ; Fl

laisceau.v lateraux avec leur stereomes pericycli-

(jucs Pl\ Sc cordon squelcUaire central; Ff

laisceauxfuniculaires; Fn faisceaux de nervilles;

Tp tissu placentaire.

de suture

„„-..^ ..., . epiderme de couleur jaunatre, lisses, mesurant env.

6 mm de diametre; elles contiennent un embryon courbe en forme de

fer-a-cheval.

1) SCH!
)

Ob.->ej"vationi> on the spider llower [Bot Gazette XX, p. 4 68-170 (4S95)j.

I
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La texture coriace et extremement resistante du pericarpe s'explique

sans peine par sa structure anatomique (fig. 2). — L'epicarpe est forme

de cellules a parois externes enormement epaissies , egalant souvent en

^paisseur le diametre du faible lumen sous-jacent, a parois radiales minces,

a parois internes peu epaisses. Get epiderme est coupe (;a et la de sto-

mates, dont Tostiole est enfoncee dans un puits profond forme par la paroi

ext6rieure des cellules stomatiques. La cuticule est assez mince, mais les

couches externes de la paroi epicarpique externe sont fortement culicu-

larisees. — L'endocarpe differe d'abord de l'epicarpe, en ce que ses ele-

ments sont moins bombes dans la cavite du fruit, a lumen plus ample;

les parois interieures et exterieures sont fortement sclerifiees. 11 n'y a pas

de stomates. — Le mesocarpe est occupe par un chlorenchyme micro-

cytique sous Tepicarpe, a elements plus gros et moins riches en chloro-

plastes du c6l6 de Tendocarpe. — Les nervures marginales (suturales)

sont occupies en majeure partie par trois faisceaux libero-Iigneux, dont

Tun tourne son liber du c6le dorsal de la nervure^ tandisque les deux

autres tournent leur liber vers les flancs. / Ces faisceaux sont notablement

plus larges que hauts, en section transversale;)(ils appuient leur xyletne

contre une colonne de st^reome axile dont la section transversale a

vaguement la forme d'un T. / En outre, le liber de chaque faisceau est

protege exterieurement par une epaisse cuirasse de stereome perecyclique.

A la fin, les plaques de stereome se soudent par les cotes de fafon a

former un 6tui stereique continu, dans la concavite duquel reposent tous

les appareils pr^cites. — Les nervures laterales se detachent du faisceau

dorsal et des faisceaux lateraux de la nervure marginale en sortant suc-

cessivement, tres nombreux, du bord interne de ceux-ci/| II en est de

meme des faisceaux funiculaires qui apres s'etre detaches des faisceaux

lateraux circulent un certain temps dans le parenchyme placentaire en se

tordant graduellement de 90^ de faron a presenter bien avant leur passage

au funicule un bois tourne du cut6 de Tepicarpe et un liber oriente du

cote du ccfilum du pericarpe. Ce parenchyme placentaire se compose de

petits elements collenchymateux. A Tinterieur de ce collenchyme placentaire

on voit dans les fruits ages se differencier lentement des elements m^caniques.

Les nervures laterales sont reduites a des faisceaux uniques places dans

la concavite d'un 6tui de stereome p6ricyclique generalement allong^ per-

pendiculairement a la surface du pericarpe, les plus gros faisant un peu

saillie du cote externe en soulevant I'epiderme. Dans les nervilles plus

faibles, le stereome forme meme une gaine continue qui enveloppe quel-

ques 616ments de bois et de liber. Les nervilles sont extremement nom-

breuses et tres serrees.
*

Les variations que pr6sente la forme generale du fruit dans YIsomer^

arborea sont relativement peu considerables. G6n6ralement pyriforme, 1«

fruit tend parfois a devenir presque globuleux. G'est sur cette modification,
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assez faible et reliee a celle pyriforme par de nombreuses transitions, que

M. CoviLLE^) a base son Isomeris arhorea (var.) globosa^ dcvenu VIsomeris

glohosa Heller^j. II ne saurait ctre question, en presence des nombreuses

formes d'attribution douteuse qui relient VIsomeris arhorea var. gemdna
a la var. globosa^ de voir dans cette derniere une espoce distincte. Mais

si Ton tient compte de I'apparence particuliere de Tarbuste, determin^e par

son port reduit et des folioles plus petites, plus courtes, rclativement plus

amples, on sera amene a lui conserver la valeur d'une veritable vari6le

dans le sens de race. Nous ne mentionnons ici que pour memoire un

Isomeris arhorea var. angustata Parish, observe ra et la (» occasionally «)

aux environs de Palm Springs et de Whitewater (lisiere occidentale du

desert de Colorado) et auquel Tauleur attribue un fruit etroitement ob-

long, long de 4 cm, epais de 5 mm, a 3—5 semences, non vesiculeux^].

Cette plante nous est inconnue, et les renseignements sont insuffisants

pour pouvoir en juger. Peut-etre s'agit-il d'une anomalie? II est im-

possible de se faire une opinion a ce sujet avant davoir des renseigne-

ments plus complets.

II nous reste a examiner la fa(;on dont les graines sont mises en liberte.

NuTTALL^) avait attribue a VIsomeris un fruit indehiscent. Asa Gray-'') dit

|i le fruit tardivement dehiscent. M. Abrams'^j Tindique comme tardivement

i
bivalve. Malgr6 les maleriaux abondants dont nous disposons, il nous est

impossible de donner des renseignements delailles sur la faron donl s'opere

la dehiscence. Mais Gray et M. Abrams ont sans doute raison, car lors-

qu'on ramollit dans I'eau bouillante les fruits murs de VIsonicris, on provoque

un commencement de dehiscence. Celle-ci s'opere au nioyen d'une ou

deux dechirures qui isolent les nervures marginales. La d(^hiscence com-

mence par le sommet, du fruit et remonte progressivement vers la base

en isolant le cadre placentaire, ainsi que cela a lieu dans beaucoup de

Cruciferes. Les graines ont-elles au moment de la dehiscence spontanee

deja quitte le funicule, ou restent-elles pendues a ce cadre? C'est la une

question d'observation facile a resoudre pour les botanistes residant en

Galifornie, mais a laquelle nous ne pouvons repondre. II serait done oiseux

pour le moment depiloguer plus longuement sur la biologie de la disse-

mination chez VIsomeris arhorea.

\

I

<) CoviLLE in IVoc. biol. soc. Wash. VIF, p. 73 (18'ja).

2] Heller, Muhlenbergia II, 50 (1905).

3) Parish, Notes on the flora of Palm Springs Muhlenbergia III. <28 (1907)j.

4) NUTTALL, 1. C.

')) Gray, Synoptical Flora 1. c.

6) Abhams. 1. c.



\

442 J, Briquet.

III.

Biihsea trinervia (DC.) Stapf.

La decouverte de cette Capparidacee remonte aux annces 1782—1785,

au cours desquelles Andr£ Mighaux la recolta en Perse aux env. d'Ispahan.

L'Herbier Delessert en renferme un original accompagne d'une etiquette

dc Mighaux portant cette determination: Cleome vesicaricL Cependant, ce

nom est reste inedit, car Aug.-Pyr. de GandollEj auquel on doit de cette

espece une diagnose d'une seule lignei), la designa sous le nom de Cadaba

trinervia\ Tauteur ne fait aucune mention des fruits remarquables qui

avaient motive le nom sp^cifique excellent donne a la plante par Mighaux.

Le Cadaba trinervia DC. fut retrouve aux environs de Bagdad, en 1835,

par Tillustre Aucher-Eloy^]. Edmond Boissier — sans se douter que cette

Capparidacee ctait connue depuis longlemps — la decrivit de nouveau en

1842 sous le nom de Cleome coluteoidcs^). Cette fois, nous poss6dons une

description suffisante, encore qu'assez sommaire, dans laquelle il est fail

mention des fruits vesiculeux. Boissier compare ceux-ci aux legumes des

Colutea et aux fruits du Leonfice Leontopetahim^ et declare — ce qui est

exact — que ces fruits separent I'espece d'une fagon absolue de tous les

Cleome a lui connus. L'annee suivanle Kotschy retrouvait le Cleome eo-

liiteoides aux environs de Gulbak pres de Teh^ran^) et en 1848 et 1849,

BuHSE le recoltait sur plusieurs points de la chaine de TElbrus entre Aste-

rabad et Schahrud et dans le grand desert de la Perse orientale^). C est

sur ces mat^riaux que Bunge s'est base lorsqu'il a eleve le Cleome coluteoides

au rang de genre sons le nom de Buhsea [II cohdeoides (Boiss.) Bunge],

caracteris6 par rapport aux Cleome par un fruit v6siculeux indehiscent®).

Ce n'est qu'en 1^887 que Boissier, admettant d'ailleurs le genre cre6 par

BuNGE, a reconnu la synonymic du Cadaba trinervia DC. et du Cleome

cohdeoides Boiss.''). Ce botaniste aurait du a ce moment rehabiliter le nom

specifique le plus ancien, ce qui a ete fait depuis par M. Staff ^) (Begl.

nom. bot. art. 48). Depuis lors, le Buhsea trinervia a ete retrouve abon-

1) A.-P. (le Candolle, Prodromus I, p. 2U (1824).

2) Aucheu-Elov, Plantcs d'Orient n. 418. — Aucheh-Eloy a sejourne ii Bagdad du

18 au 21 mai 1835: voy. JaVbert, Relations de voyages en Orient de 18 30 a 1838 par

Ai-cmer-Eloy p. 218—220. Paris 184 3.

3) Boissier, Diagnoses plantaruni orientaliuin novaruin. Ser. 1, I, p. 3 (1842;.

4) Kotschy, PI. Pers. bor. Ed. R. F. IIohenacker, 1846, n. 14.

•1) Boissier et Buhse, AufzaJdung der auf eincr Reisc durcli Transkaukasien unU

I'ersien gesammelten Pflanzen p. 31 (1800).

6) Bunge, Delectus seminum liorti botanici Dorpatensis p. 41 (1859); item in

naea XXX, p. 752 (I860].

7) Boissier, Flora orientalis I, p. 416 (1867).

8) Staff, Die botanischen Ergebnisse der PoLAKschen Expedition nach Persien p.
^^

[Denkschr. math.-phys. CI, Kais. Akad. Wiss. Wien 1885 .

Lin-
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damment dans le nord de la Perse dans les montagnes de Rudbar par M. Born-
mullerI), par Polar et Pichler aux env. de Zamanabad, de Ramadan et de

Mandjil2)j enfin sur ]e versant transcaspien des chaines du nord de la Perse

aux environs d'Aschabad par Simems^] et par M. Litwinow 4], Au total

le B, trinervia se presente done maintenant comme un type des deserts et

des garigues montagnardes de la Perse atteignant au N. la lisiere de la Tur-

comanie et au S. la Mesopotamie.

II convient, pour terminer Thistoire du Buhsea trincrria^ de menlionner

^

le fait que ce genre n'a pas ete reconnu par Bentham et Hooker, lesquels

se bornent a en dire; « Buhskf ... est Cleomis species fructu vesicario * ^).

M. Pax 6] n'en parle pas.

Le B. trinervia est un sous-arbrisseau, plut()t qu'une herbe vivace, a

souche ligneuse epaisse, emettant des tiges cylindriques simples ou presque

simples, indurees a la base, qui atteignent 20 a 50 cm de hauteur. Tout

1 appareil vegetatif aerien, ainsi que le calice, est couvert de glandes courtes

et dissemineees, emettant un liquide visqueux qui retient facilcment les par-

ticules de sable. Les feuilles, d'un vert sale, sont simples, a petiole plus court

,

que le limbe, ce dernier arrondi-obove, assez 6pais, pourvu de trois ner-

' vures principales divergeant au dessus de la base, a marges enlicres. Les

fleurs forment des grappes terminales, souvent allongees, et placees a I'ais-

selle de bractees ellipliques-obovees, sessiles on subsessiles, les inferieures

atteignant les pedicelles, les supcrieures plus courtes. Le calice comporte

4 sepales subobtus au sommet, un peu atl6nu^s a la base, oves-elliptiques,

atteignant env. 3x1,6 mm. de surface, libres. Les 4 petales, alternant

regulierement avec les sepales, atteignent une longueur maximale de 9 mm
et une largeur de 4 mm, mais ils sont souvent plus petits; ils sont nette-

ment differencies en un limbe obove-elliptique passant par une contraction

assez brusque a un onglet tres etroit, long de 2—3 mm. Les petales sont

rarement entierement jaunes; le plus souvent les nervures se detachent en

pourpre-brun sur le fond jaune, au nombre de 3 principales divergeant en

eventail au sorlir de Toni^let, et fortement anastomosees dans leur partie

superieure; plus rarement les petales prennent une tcinte pourpree-brunatre

dans toute leur region apicale.

Le disque (Fig. IB) presente dans le B. //v/?r;v7V/ une constitution tres

particuliere. Du cr>te anterieur, il est a peine perceptible. Du c<U/^ post*^-

neur (axoscope), il forme une volumineuse saillie qui porte i—^ lamelles

1) BoHNMLLLEH^ Iter persicum aKeruin, 1902, n. G307.

i) Statp, I. c.

.'*) SiMEMs, Iter transcaspico-persicum 1900—1901, n. 9:2.

4) LiTwixow, Plantac turcomanicae 1897, n. 130.

5) Bentham et Hooker, Genera plantarurn I, p. 105. Londini 1862.

6) Pax in Engler und Prantl, Die nat. Pflanzenfam. HI, 1, p, 222 et 223. Leip

2ig tS'Ji.
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irregulieres, les superieures transversales, les inferieures au nombre de 3—

4

obliques ou plus souvent verticales. Large d'environ 1,5 mm, la masse du

disque atteint environ 1,5 mm de hauteur dans la region des lamelles.

L'androcee comporte 6 etamines disposees, comme pour Tespece pre-

c^dente, selon le type normal des Cruciferes. Les filets sont droits au debut

de Tanthere, rougeatres, elargis-comprimes presque des la base et se r^-

trecissant graduellement vers le sommet; ils atteignent env. 5 mm. Les

antheres sont ovoTdes, dorsifixes, a fentes de dehiscence tournees vers le

centre de la fleur. Mais bientot les filets se courbent vers le haut, au point

de devenir presque genouillees; les antheres tombent lorsque cette cour-

bure est effectuee. Comme pour VIsomeris arhorea la protandrie est ex-

tremement marquee.

L'ovaire reste longtemps subsessile; le developpement du gynophore

est a la fois plus tardif et bien moins marque que chez VIsomeris. Quand

les etamines epanouissent leurs antheres, I'ovaire est plus court qu'elles, et

le style, long de moins de 1 mm, est recourbe de fa^on a ce que le stig-

mate soit dirige vers le has. D'ailleurs a ce moment les papilles stigmatiques

ne sont pas encore developpees^ tandisque le corps de Tovaire presente

le plus souvent une disposition dissym^trique: il est comprime, glanduleux

exl^rieurement, plus developp6 du cute anterieur que du ccHe post^rieur,

de forme generale elliptique, attenue a la base, subitement retreci sous le

style. Les 2 sutures sont toutes deux placentiferes, pourvues chacune de

nombreux ovules campylotropes pendants, dont beaucoup ne se d^veloppent

pas. Pendant que les etamines se recourbent en tournant leur concavite

vers le cdt6 post^rieur de la fleur, le gynophore s'allonge et s'incline vers

le has, de faron a sortir completement du groupe des 6tamines et a pendre

en avant de la fleur, qui est alors en fait rendue completement zygo-

morphe.

De meme que pour Xlsomeris^ outre les fleurs ^ qui viennent d'etre

decrites, il existe des fleurs ^f pi^r avortement avanc6 du gynecee, les fleurs

sont disseminees dans la grappe. Certaines pousses faibles a grappes pauci-

flores, n'ont meme que des fleurs q^.

Les details qui precedent etablissent d'une fa^on sure rallogamie: la

protandrie accentuee, les mouvements inverses executes par les filets et par

Tovaire et son gynophore empechent toute autopollination. Et le developpe-

ment singulier du disque ainsi que randromoncecie confirment encore cet

etat de choses. La fleur est moins bien conslruite que celle de VIsomeris

pour Taccumulalion du nectar, et Tacces de ce dernier est aussi moins dif-

ficile. II est neanmoins probable d'apr^s Tensemble assez compliqu6 de 1
or-

anisation que les Apides' jouent un role pr^^^pond^rant dans la pollination.cr

L'ovaire ne tarde pas a se renfler et finit par se transformer (Fig. 3B)

en un volumineux ballon pendant, attenue a la base en un gynophore

long de 2—4 mm, couronn6 au sommet obtus par un style long d'env. 3 mm,
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atteignant jusqu'^ 5X2
celles longs d'env. 1 cm. La forme des ballons est assez variable comme
nous le verrons plus loin; elle est parfois presque aussi pyriforme que dans

VIsomeris arborea, Ces ballons presentenl cependant a premiere vue deux

differences notables par rapport a ceux de VIsomeris, La texture du p*'ri-

carpe est membraneuse et non pas coriace et la nervation est bien diffe-

rente. Sans doute, il existe ici aussi deux nervures marginales plus fortes,

mais les nervures laterales divergent sous des angles moins aigus et sont

relives par des anastomoses beaucoup plus laches, circonscrivant des areoles

polygonales plus grandes, bien moins <5troites, a champs un peu relevesj

I
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Fig. 3. Fruit veslculeux: A du_VIso?neris arborea, B du Buhsea trinervia.

ce qui donne au pericarpe une apparence legerement bulleuse. Le nombre

des graines bien developpees est beaucoup plus considerable que chez

VIsomeris: il varie de 5—10 sur chaque placenta. Les graines sonl sub-

globuleuses, brunes, entierement recouvertes d'une fine pubescence un peu

grisatre; elles mesurent env. 2,5 X 2 mm en section longitudinale et ren-

ferment un embryon plie,

A la texture membraneuse du pericarpe correspond une structure ana-

tomique (Fig. 4) assez difTerente de celle que nous avons 6ludiee chez VIsoD/cn's

arborea. — L'^picarpe est form^ d'elements parallc^'lipip^diques, a parois

radiales et internes tres minces, a parois externes assez forlement epaissies,

couvertes d'une cuticule analogue a celle de VIsomeris, mais tres peu cuti-

cularisees. Les stomates sont assez njmbreux, a ostiole silue peu profond6-

ment au-dessous du niveau 6picarpique ext^rieur. — L'endocarpe presente

des caracteres assez difT^rents. Ses Elements sont de forme analogue, mais

plus allonges et plus larges. Les parois qui bordent le caelum du p6ri-
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carpe sont un peu plus epaisses que les autres; cependant ces dernieres,

meme les radiales. sont aussi
J

epaissies, mais a un degre bien moindre.

Toutes sont pourvues de ponctuations elliptiques ou elirees dans le sens du

petit diametre de la cellule. Le mesocarpe est occupe par un paren-

chyme plus ou moins difTerencie en deux zones: I'une touchant a I'endo-

carpe, a gros Elements peu chlorophylli feres; Tautre, touchant a I'^picarpe

a petits Elements bourr^s de chloroplastes. Tous sont vaguement poly-

onaux, a aretes arrondies, determinant la presence de meats aeriferes.

La nervure marginale est organisee sur un type analogue a celle de VIso-

meris^ tout en presentant di-

verses particularites de detail.

schernatisee de la nervure pericarpique marginale
Chez le Buhsea trimrvia; Ep cpicarpe; Ed endo-
carpe; Chi chlorenchvme microcytique; Ch2

Elle est plus saillante du cote

du coelum que du cote exterieur

et compcrte aussi trois fais-

ceaux: un faisceau dorsal large

et deux faisceaux lateraux plus

petits. Le bois est tres d^ve-

loppe, surtout dans le faisceau

dorsal
J

tandis que la couche

de liber est partout fort mince.

Le faisceau dorsal est appuye

a un arc epais d'elements p^ri-

structure particuliere. Les pa-

-^ -.,_„, „,,„ rois de ces elements sont plus
chlorenchyme macrocytique; Fd faisceau dorsal (^naisses dans les an-les et gar-
avec son stereome pcricyclique P; Fl laisceaux

^^P^'^^^^ ^^"^ '^^ ^"°'^^
^,

lateraux; ^c cordon squelettaire central; i^/-fais-
'^^"*' Jongtemps un caraclere

ceaux funiculaires; Tp tissu placentaire. CoUenchymateux. II sont formes

d'une cellulose a I'etat extreme-
ment dense, au sein de laquelle le processus de lignificalion s'effectue

faiblement et tardiveraent. Get arc stereique dorsal est separee de I'epi-

earpe par une mince couche de chlorenchyme microcytique. Les fais-

ceaux lateraux n'ont pas de revotement stereique. L'espace compris

entre les faisceaux de la nervure marginale est, ici aussi. rempli par un

cordon stereique de forme irreguliere, vaguement en T sur une coupe

transversale, mais forme d'elements semblables a ceux du revetement peri-

cycli<iue du faisceau dorsal: a parois peu epaissies et restant longtemps
plus ou moins collenchymateuses. Une dilference assez marquee par rap-

port a VIsomeris arborea se manifesto dans le mode d'attache des fais-

ceaux des nervures laterales et des faisceaux funiculaires. Ici les nervures

laterales se detachent des flancs du faisceau dorsal, au moins dans les cas

oil nous avons pu les suivre, tandis que les faisceaux lateraux de la ner-

*^^'^s^l^ donnent les funiculaires. Ceux-ci sejournent moins longtempsvure
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dans le placenta forme d'un parenchyme microcytique chlorophyllifere, revtHu

de I'endocarpe dont les elements sont plus petits, plus isodiametriqueSj a

parois coeloscopes beaucoup plus epaisses qu'ailleurs. •— Les nervures late-

rales et nerviiles sont occupees par un petit faisceau, appuye d'un cute

a quelques stereides p^ricycliques du type decrit ci-dessus, de I'autre a

quelques sclerdides faiblement sclerifiees et lignifiees. En resum^ le squelelte

;
est entierement organist de facon a conserver au pericarpe son caraclere

\
membraneux, la resistance jouant chez lui un plus grand rule que la rigidity.

De meme que pour Vlsomeris^ il est facile de relever des variations

dans la forme du fruit v6siculeux du Buhsea, Parfois presque pyriforme,

il s'allonge assez souvent en un sac plus etroit et un peu lageniforme. Mais

ces variations presentent plutot un caraclere individuel ou local et ne sont

pas concomitantes avec d'autres caracteres. II n'y a pas lieu, des lors, de

les considerer comme I'apanage de varietes particulieres.

BoissiER a avance que le fruit du Buhsea trinervia est indehiscenl.

S'il en etait ainsi, il faudrait attribuer au fruit de cette Capparidac^e le role

d'un veritable ballon qui serait arrache par le vent et servirait de vehicule

collectif en vue de la dissemination. II n'en est cependant pas ainsi. Tout

d'abord, le gynophore reste attache tres solidement au torus, meme dans

des echantillons a maturite avancee, et nu]lej)art on ne voit de zone de des-
F

' articulation dont I'activite provoquerait le detachement du fruit. En re-

I
vanche, il se produit bien, conlrairement a ce que pensait Boissiek, une

'

veritable d6hiscence, mais incomplete. Tardivement le fruit s'ouvre a son

extremite suivant les nervures marginales, sur une longueur qui atteinl

\
dans nos echantillons jusqu'a 1 cm. Les fruits pendants ressemblent alors

a des outres renversees et beanies. La sortie des semences s'efTectue ensuite

' selon le mode signale par IIildebraxd') chez les Staphyka, Colutca, Mgella

i

etc., dans lesquels le vent agite le ballon jusqu'a ce que ce mouvenient ait

I detache les graines qui finissent par tomber et gagner I'exterieur en tra-

versant I'orifice beant du ballon.

IV.

Les conclusions a tirer des faits exposes ci-dessus nous rameneni aux

considerations du debut.

VIsomnis arborea est depourvu d"androphore, ct touts son organi-

sation indique une affmite etroile avec le genre Clcome: Lc calice gamo-

sepale se retrouve exceptionnellement dans ce genre, d'autre part le drve-

loppement particulier du disque pent etre envisage comme une des formes

varices, et encore trop pen etudiees, qu'affecte eel organo dans les Ckomv.

C'est essentiellement le fruit developpe en ballon ct la structure particu-

here du periparpe qui militent en faveur de la distinction generique. Vlso-

1) HiLDEBRAND, Die Verbieitungsmittel der Pflanzen p. 60. Leipzig 187;f.
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meris arhorea est sans aucun doute, au point de vue phylogen^tique, un

derive californien, differenci^ carpologiquement, du phylum des Cleome nord-

americains a feuilles composees.

Le Buhsea trinervia est aussi d^pourvu d'androphore. Aucune des

particularites que nous avons 6tudiees ne sort du cadre des multiples va-

riantes connues dans I'organisation florale des Cleome^ dont il est tres

voisin. On a signale dans ce dernier genre des disques a nectaire lamelli-

fere, qui, il est vrai, n^ont pas et6 Studies et decrits jusqu'a present avec

une precision suffisante, mais qui indiquent chez les Cleome Texistence de

formations analogues au disque du Buhsea. G'est ici encore le fruit d6ve-

loppe en ballon et I'anatomie du pericarpe qui s6parent le genre Buhsea

des Cleome. Si nous r^habilitons ici le genre Buhsea^ malgr§ Tautorit^ de

savants tels que Bentham et Hooker et de M. Pax, c'est parceque les carac-

teres carpologiques des Isomeris et Buhsea sont tres saillants et au moins

equivalents aux caracteres sur lesquels sont bas6s bien d'autres genres de

Gapparidacees. La suppression de Tun entrainerait d'ailleurs la suppression

de I'autre. Le Buhsea trinervia est, au point de vue phylog6n6tique, un

derive iranien des Cleome a feuilles simples, si nombreux dans toute la

zone austro-mediterraneenne et sublropicale qui rayonne autour de I'Arabie.

II est sans doute remarquable de voir une differenciation v^siculaire

du fruit se produire au d^pens du genre Cleome^ a une immense distance

g6ographique : dans le Nouveau Monde en partant d'un phylum a feuilles

composees, et dans TAncien Monde en partant d'un phylum a feuilles

simples. Mais le caractere tres isol6 de cette apparition nous empeche d y

voir la manifestation d'une tendance due a une variability ou a une muta-

bilit6 orient^es et ayant son origine dans des particularites de r*idioplasma

cl6omien>. Nous serions plut6t tenths de reconnaitre, dans le cas particulier,

un phenomene de convergence motiv6 par Tadaptation a des modes parti-

culiers de dissemination. Malheureusement, si nos recherches ont a peu

pres elucide le processus de dissemination du Buhsea trinervia^ en le rap-

prochant de cas analogues bien connus [Colutea, Staphylea etc.), il reste

encore des observations a faire in situ pour tirer au clair le processus

de dissemination realist chez VIsomeris arborea. Ce que nous en savons,

joint aux differences de structure que pr^sente le pericarpe dans les deux

enres, est cependant suffisant pour affirmer que la convergence ext^rieure

est accompagnee de divergences internes, ce qui rend extrSmement pro-

bable la solution a laquelle nous nous arr6tons.

g
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Die myrmekophilen Acacia-Arten*).

Von

Dr. H. Schenck

Mit n Figuren im Text

Unter den amerikanischen Ameisenpflanzen sind die Cecropien und
Akazien hinsichtlich ihrer eigenartigen myrmekophilen Einrichlungen am
besten bekannt. Die Cecropien treten in einer groBeren Zahl von Arlen

ini ganzen tropisch- amerikanischen Wald als Charaklerbaume auf, so in

Siidbrasilien in gleicher Weise wie in Mexiko. Ihre Systematik bedarf

noch eingehender Untersuchung. Von Ameisenakazien dagegen unlerschied

man nur drei Arten, namlich die von Schlecbtendal und Ghamisso

beschriebenen beiden Arten A. spadicigera und A. sphaerocephala^ beide

^) Nachtraff. Kurze Diaixnosen der hier ausfiihrlicher beschriebenen neuen ArtenO" "w'*'^ '^'"jS

'labe ich am 1. August i913 in Fedde, Reperlorium XII., 4913, S. 370: >Acaciae myr-

mecophilae novae< veroffentlicht. Es war mir damals nicht bekannt, daB Herr W. E.

Safford, Washington, bereits 1910 zwei neue Ameisenakazien aufgestellt hatte (Bull-

horn Acacias in botanical Literature, with a description of two new species. Science

N. S. 13 1910 April 29 p. 676). Diese beiden Arten, A. Cookii und A. Collinsii, die

nicht im Berliner Herbar vertreten waren, sind verschieden von meinen neuen'^Arten,

^Je mir Herr Safkord niitteilt und wie auch aus seinen, deni Berliner Museum iiber-

sandten Photographien von beiden Arten hervorgeht.

Herr Safford hatte nach Erscheinen meiner Diagnosen die groCe Freundlichkeit,

mir eine Anzahl vortrefflicher Photographien von Acacia-kvim aus dem U. S. National

Herbarium in Washington zu ubersenden, darunter solche von A. jiicoijensis, yueata-

nemis, bursaria, die cr eh en falls wie auch A. costariccnsis als neue Arten
^rkannt hatte. Auf Grund des reichen Materials des Herbariums in Washington

wird Herr Safford in dor Lage sein, die Systematik dieser Akazien nach alien Rich-

tungen bin wesentlich zu vervollstandigen. Jedenfalls sind noch manche neue^Arten

^us dieser vielgestaltigen Gruppe zu crwarten.

-'eh verfeble nicht, Herrn Safford fur sein freundliches Entgegenkommen, durch

<Jas eine Verwirrung in der Nomenklatur verhindert wurde, verbindlichst zu danken;

auf seine Bilder und Mitteilungen, die mir wahrend der Drucklegung zugingen, werde
'ch in Anmerkungen hinweisen.

Botanisclie Jabrbficher. L. Bd. Suppleroentband. ^
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fruher als A. cornigera hA) bezeichnet, und die spater von Bentham auf-

gestellte A. Hindsii aus Mexiko. Erst in neuerer Zeit, 1910, sind von

W. E. Safford zwei weitere neue Arten, A. Cookii und A. Collinsii^

veruffentlicht worden,

Wahrend einer Reise nach Mexiko (Juli bis Oktober 1908), die ich in

Gemeinschaft mit Herrn Garteninspektor J. A. Plrpus aus Darmstadt und

in Begleitung seines Bruders C. A. Purpus, des bekannten Erforschers der

mexikanischen Flora, unternahm, hatte ich Gelegenheit, drei verschiedene

Ameisenakazien kennen zu lernen, namlich A. spadicigeraj A. sphaero-

cephala und eine dritte Art, die sich als neu erwies und die ich nach

ihrem Standort A. veracruxensis bezeichnen mochte.

Zur Bestimmung dieser Arlen wurde mir das Material des Berliner

Herbars und des westindischen Herbars Krug et Urban durch Herrn Geh.

Regierungsrat Professor Dr. I. Urban freundlichst zur Verfiigung gestellt,

wofur ich ihm und Herrn Professor Dr. Harms verbindlichst danke. Ebenso

danke ich meinem Kollegen Professor Dr, G. Karsten, der mir bereit-

willigst die wertvollen SceiEDESchen Originalexemplare von A. spadieigera

und sphaeroeephala^ nach denen Schlechtendal und Chamisso ihre Dia-

nosen aufgestellt haben, aus dem Herbarium des Botanischen Gartens zu

Halle a./S. zur Durchsicht iibersandte, desgleichen fur weiteres Material

den Herren Konservator Dr. H. Ross-Munchen, den Professoren Dr. E. Stahl-

Jena, Dr. L. Josx-StraBburg, Dr. H. FjixiNG-Bonn, Dr. A. Mever und Dr.

L. DiELs- Marburg, Dr. R. von WEXTSXEiN-Wien, Geh. Regierungsrat Dr.

A. PEXER-Gultinsren. Gfth Rpmpmncrcrflf Dr F PiY iinH Prnf Dr. H.Winkler-

cr
o

W, Watson
tola bei Ventimiglia, Geh. Baurat Professor At. KocH-Darmstadt.

Eingehender Vergleich alies mir zu Gebote stehenden Materials ergab

zunachst, daB die Systematik dieser Ameisenakazien, die eine be-

sondere Gruppe der groBen und vielgestaltigen Gattung bilden, noch nicht

abgeschlossen ist, daB auBer obigen funf Arten noch eine

gruBere Anzahl anderer zu unterscheiden ist, die bisher in den

Herbarien mit A. spadieigera^ sphaerocepliala und Hindsii vereinigt wur-

den. Das Material ist indessen vielfach noch zu unvollstandig, um schon

jetzt als Unterlage fQr eine ausfuhrliche Monographic zu dienen. So mag

das Folgende nur als eine Vorarbeit zu einer solchen betrachtet werden

und dazu anregen, diesen interessanten Pflanzen erneute Beachtung zii

widmen.

Ich gebe zunachst eine Ubersicht der Arten nebst Angaben uber

ihre Ileiraat nur insoweit, als sie aus Belegexemplaren sicher festgestellt

werden konnte.

i) Die alte Bezeichnung A. cornigera wird meiner Ansicht nach am besten gan

fallen gelassen, da in alteren Werken und Herbarien sicher mit diesera Namen ver-

schiedene Arten belegt worden sind.
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Die mynnekophilen Acacia-Arten. A^-t

i. Spadicigerae.

\. Acacia spadicigera Cham, et Schlecht. — Mexiko.

2. Acacia cubensis n, sp. — Westindien.

3. Acacia nicoyensis n. sp. — Costa Rica, Nicaragua ^)

Wahrscheinlich hierzu auch

4. Acacia campecheana n. sp. — Yucatan.

5. Acacia Rossiana n. sd. — Mexiko.

2. Spicatae.

6. Acacia costaricensis n. sp. — Costa Rica, Nicaragua.

7. Acacia yucataiierisis n, sp. — Yucatan.

8. Acacia interjecta n. sp. — Hort. hot. Singapore und KeWj Heiniat

unbekannt.

9. Acacia Collinsii Safford — Mexiko.

3. Sphaerocephalae.

10. Acacia sphaerocephala Cham, et Schlecht. — Mexiko.

11. Acacia veirtcruxensis n. sp. — Mexiko.

12. Acacia Cookii SafTord — Guatemala.

Wahrscheinlich auch

13. Acacia multiglandulosa n. sp. — Panama.

14. Acacia panamensis n. sp. — Panama.

4. Barsariae.

15. Acacia Hindsii Benth. — Mexiko.

16. Acacia bursaria n. sp. — Guatemala.

Schon aus dieser Zusammenstellung laBt sich schlielien , dali die

Ameisenakazien hOchstwahrscheinlich in einer noch gruBeren Anzahl von

Arten im zentralgn Amerika vertreten sein werden, zumal dort viele ab-

gelegene Gebirgsgegenden noch nie von Botanikern besucht worden sind

und forlgesetzt in diesen Gebieten noch neue Formen aus den verschieden-

sten Familien gefunden werden.

Die in der Literatur vorhandenen Angaben uber Vorkommen von

A. cornigem^ sphaerocephala, spadicigera^ Hindsii bedurfen nunmehr er-

neuter Prufung, urn welche Arten es sich handelt^).

In botanischen Garten wurden und werden verschiedene Arlen von

Ameisenakazien mit mehr oder wenii^er Erfolg und meist unter unrichtigen

Mexiko.

\) Nachtrag. Nach brieflicher Mitleilung des llerrn Saffobd auch iiu sudlichen

2) A. F. W. ScHiMPER, Die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen im

tropischen Amerika, Jena 1888, bringt auf Tafel III Abbildungen, von denen Fig. 4

tctgera

29'
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Artbezeichnungen kultiviert. Nach meinen Erfahrungen ergeben sich aber

aus der Beschaffenheit der Blatter, Honigdrusen und Dornen geniigende

Merkmale, um diese in unsern Gewachshausern nicht zur Bliite golangenden

Pflanzen sicher bestimmen zu konnen. AuBer den drei von uns in Mexiko

gesammelten Arten haben wir zurzeit in Darmstadt noch die der A. spadi-

eigera nahestehende A. eiibensis in Kultur, aus Samen gezogen, den die

Firma Vilmorin zu Paris uns sandte und den sie aus dem botanischen

Garten auf Martinique erhalten hatte. Alle vier Formen gedeihen im

Warmhaus vortrefllich. A, cubensis wird auch noch in anderen Garten

kultiviert, so in Bonn, Berlin, Kew, wohl uberall von gleicher Herkunft.

Im Marburger Garten wird A. sphaerocephala gezogen; wir batten sie um
1900—1902 auch in Darmstadt in Kultur, aus dem Garten der Tech-

nischen Hochschule Karlsruhe bezogen. Im Berliner Garten befand sich

A, hursaria und befindet sich jetzt noch A. costaricensis ^ im Bonner

Garten befand sich friiher, wie ich aus Herbarexemplaren feststellen konnte,

A, nicoyensis. In Singapore und in Kew ist A. interjecta vorhanden, in

Miinchen A, spadicigera^ in Gottingen A. spadicigef^a^ sphaerocephala und

hursaria^ in Breslau A. sphaerocephala und hursariay in La Mortola A.

spadicigera^ die dort auch schon gebliiht hat.

Bentham^^ zahlt die drei Arten A. sphaerocephala^ spadicigera und

Hindsii zur Series Gummiferae^ Subseries 3 Basibracteatae^ bei denen die

Brakteen am Grunde der Inflorescenzstiele sitzen. Zu den Basibracteatae

stellt er acht Arten, darunter auch drei aus der alten Welt {A. albida

Delile, A. Latronum Willd., A, Lahai Steud. et Hochst.) und zwei aus

Mexiko, Texas [A. amentacea DC, und A. flexicaulis Bth.). Ich vermag

nicht zu beurteilen, ob diese nicht von Ameisen bewohnten Arten wirklich

mil den myrmekophilen in naherer Verwandtschaft stehen.

Die drei erstgenannten Gruppen Spadicigeraej Spicatae und Sphae?V'

cephalae scheinen mir naher miteinander verwandt zu sein, als mit der

Gruppe Bursaricie, bei welcher die Gestalt der Hulsen eine wesentlich

andere ist. So fragt es sich, ob fur die myrmekophilen Akazien mono-

phyletische Entwicklung in Belracht kommt, oder ob ihre Gruppen an ver-

schiedene Zweige der Gattuns ansetzen. Wenn erst von samtlichen

Arten die Fruchle genauer bekannt sind, wird sich auch ermessen lassen,

ob alle 4 Gruppen in sich naturliche sind. Die Fruchtmerkmale scheinen

mir dazu fast noch wichliger als die Inllorescenzformen zu sein.

Bildung besonders groBer Slipulardornen kommt innerhalb der groBen

Gattung in verschiedenen Gruppen vor. Gelegentlich mugen solche Dornen

auch von Ameisen bewohnt werden, ohne daB echte Myrmekophilie vor-

liegt. So erwahnt K. Fiebrig^) einen Strauch aus dem Chaco an der Grenze

i] Transact. Linn. Soc. XXX., ^874.

2) K. FiEBRiG, Biolog. Centralblatt 19, 1909 S, 67.

I
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Boliviens, der Dornen bis zu 90 mm Lange und 8 mm Dicke erzeugt. Diese

Art soil nach Hassler A. Cavenia H. et. A. sein. Nur unler besonderen
Bedingungen — nach reichlichen Niederschlagen — erreichen die Dornen
solche Dimensionen. Sie sind nicht hohl, sondern Tineidenraupen nagen
die Hohlraume und EingangsOffnungen und dann erst siedelt sich in ihnen

die Ameise Pseiidomyrma Fiebrigii Forel an.

Unter den afrikanischen Akazien besitzt A. horrida Willd. gewaltige

elfenbeinfarbene Dornen, die bis 12 cm lang und 8 mm dick werden, aber

nicht hohl, sondern von weichem braunlichen Mark erfiillt sind. Ahnliche

Dornen hat auch A. Seyal Del, zu der auch die von Schweinfurth am
oberen Nil aufgefundene A. fistula als Varietat gerechnet wird. Wie die

Abbildung in Nat. Pflanzenfamilien III 3, S. Ml zeigt, treten neben normalen

schlanken Dornen auch solche auf, die an der Basis zu groBen, oben durch

einen Spalt geoffneten Hohlkugeln anschwellen. In ihnen siedeln sich

Ameisen an.

Nach Schumann und Warburg^) soil es sich nicht um Gallbildungen

handeln, da nach Schweinfurtd auch an kultivierten Exemplaren in Kairo

die Blasen sich bildeten. Auch bei A. xanxibarica Taub. kommen solche

blasenartige, derbwandige Auftreibungen der Dornbasis, bei A. massindensis

Harms sogar spindelformige Auftreibungen iiber der schmalen Basis der

Dornen vor. An Herbarmaterial des Breslauer botanischen Gartens babe ich

den Eindruck gewonnen, daB es sich um Gallen handelt, zumal die de-

formierten Dornen regellos zwischen normalen verteilt sind. H. Winkler 2)

berichtet fiber die von ihm beobachtete A. xmixiharica Taub. folgendes:

*Die Anschwellungen weisen ein oder mehrere Lucher auf als Eingangs-

pforten zu dem inneren, von Ameisen bewohnten Hohlraum. Da nicht

alle Stacheln aufgeblaht sind, die einzelnen auch in ungleichem MaBe, so

war es klar, daB es sich um eine Gallenbildung handeln muBte, um eine

Ameisengalle, wie wir an Ort und Stelle glaubten. Zu Hause fand sich

dann beim Praparieren der Stacheln fur das Museum in einer ganzlich

unverletzten Anschwellung eine Larve, die sich als Kaferlarve erwies. Viel-

'eicht ist also ein Kafer der Erzeuger dieser Gallen, die Locher sind viel-

leicht die Ausschlupfoffnungen des entwickelten Insekts, dessen Larve sich

von dem marki<;en Innern irenahrt hat. Die Ameisen wurden dann die
O^" X1JIH.HI

f-

Ihnen gebotenen HOhlungen nur nachtraglich beziehen. Dieser Zusammen-
hang muB aber im Lande selbst noch nachgepruft werden.

«

An den echten amerikanischen Ameisenakazien haben die Stipulardornen

unzweifelhaft Eigenschaften, die von Vorteil fur die Besiedelung der Pflanzen

<) K. Schumann, Die Ameisenpflanzen < 889 S. 27 ; 0. Warbcrg, Uber Amcisenpflanzen,

^ioJog. Centralblatt 1892 S. 138.

2) H. Winkler und C. Zimmer, Eine akademische Studienfahrt nach Ostafrika;

Breslau 1912, S. 6;>.
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mit Ameisen sind. Der junge grune, noch weiche Dorn zeigt auf Quer-

schnitten eine scharfe Differenzierung in eine kleinzellige Rinde, aus welcher

die harte und zahe Wandung hervorgeht, und in ein groBzelliges Mark mit

zarten Zellwanden, das bald vertrocknet und im Hohlraum nur noch in

Fetzen iibrig bleibt. Der Hohlraum eines jeden Dornpaares ist einheitlich,

lauft durch die Verwachsungsstelle beider Dornen bindurch. Daher geniigt

es auch, daB die Ameisen an den jungen Dornpaaren nur je eine Eingangs-

offnung unterhalb einer Spitze herstellen. Nur in einigen wenigen Fallen,

bei A. veracruxeiisiSy babe ich beobachtet, daB beide Dornen eines Paares

mit je einer Offnung versehen waren.

Nicht samtliche Stipulardornen einer Pflanze werden als groBe Ameisen-

dornen ausgebildet. An den jungen Pflanzen, ebenso an den jungen Zweigen

mangelhaft ernabrter Straucher, tragen die erslen Blatter kleine nadel-

formige Dornen, dann folgt eine groBere Anzabl mit GroBdornen, auf

diese gelegentlich wieder einige kleinere Stipulardornen. An den Bliiten-

zweigen scbeinen allgemein nur kleine Dornen aufzutreten. Die Entwick-

lungsbedingungen fur Klein- und GroBdornen sind nocb im einzelnen naher

festzustellen; ein bestimmter Rhythmus laBt sich nicbt erkennen.

Die Ameisendornen zeigen je nach den Arten verscbiedene Formen.

Meist sind sie schlank kegelfOrmig^ zugespitzt und an der Basis nicbt auf-

fallend verbreitert; bei gewissen Arten aber erbalt die Basis eines Paares

laschenfOrmige Gestalt. Bei A. panamerisis steht die Basis recbtwinklig

vom Stengel ab, wabrend sonst die Dornen schriig oder steil nach oben

sich richten. Ein Blick auf die Abbildungen zeigt die Mannigfaltigkeit und

den Umfang der Gestaltung, die dieses Organ bier erfahren kann. Es ist

anzunehmen, daB noch neue Formen hinzukommen, wenn erst samtliche

Ameisenakazien bekannt geworden sind.

Die Ameisenakazien sind kleine Baume, Straucher oder niedrige Busche

des tropischen Zentralamerikas und Mexikos. Ihre mit Stipulardornen aus-

gestatteten Blatter sind doppelt gefiedert und tragen auf der Spindelober-

seite Nektarien; im einfachsten Falle findet sich eine einzige Druse, nur

auf dem untersten Glied vor, in anderen Fallen hegt am Grunde eines

jeden Fiederpaares je eine. Zahl, Anordnung und Gestalt dieser Drusen,

Zahl der Fiederpaare, GroBe und Aderung der Fiederchen sind ebenso

wie auch die Dornen verschieden bei den einzelnen Arten, so daB sich

diese in den meisten Fallen danach auch im sterilen Zustand bestimmen

lassen.

Samtliche vier im Darmstadter Garten kultivierten Arten legen abends

ihre Fiederblattchen zusammen, aber sie sind in verschieden bohem MaBe

Wabrend )

spadicigera gegen y^l ^ Schlafstellung einnimmt, beginnt sie dagegen

A. cubensis und A. veracruxerms erst gegen VoO ^ und ist um V2^^
vuUendet.
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Die periodische Entwicklung der Akazien vollzieht sich wohl ziemlich

allgemein in der Weise, daB wahrend des Sommers und Herbstes die neuen

Triebe hervorkommerij von denen dann ini folgenden Fruhjahr die Spreilen

meist abgefallen sind. Die Dornen bleiben aber noch eine Ueihe von Jahren

erhalten, denn man kann sie auf Photographien von alteren Pflanzen noch

am Grunde der verdickten Stammchen erkennen. Aus den Achseln der

vorigjahrigen Dornpaare kommen nun im Fruhjahr die bliilentragenden Aste

hervor, die je nach den Arten kxirzer oder lilnger sind, kleinere Fieder-

blalter mit nicht verdickten Stipulardornen tragen oder auch der Fieder-

spreiten ganz enlbehren. An den Knolen dieser Aste sitzen die gestielten

gelben BlQtenkopfchen oder Ahren in der Regel zu mehreren buschelig zu-

sammengedrangt.

Die Friichte reifen im Ilerbst an holzig werdenden Fruchtstandsachsen.

Es sind bei Gruppe 1 und bei A. sphaerocephala und reracruxensis der

Gruppe 3 dicke geschnabelte rotbraune oder gelbe Iliilsen mit Pulpa, bei

Gruppe 4 gebogene, seitlich zusammengedriickte schwarze Hulsen^j.

Ofters trifft man Fruchle, deren Samen von einem Riisselkafer [bruchiu^)

ausgefressen sind und deren Wandung dann ein Ausflugloch aufweist.

H. Ross 2) gibt an, daB die Ameisen die Pulpa und die Samen zerstoren.

llerr G. A. Purpus teilt mir mit, daB er bei Zacuapam in den Hiilsen der

^. spadicige}-a eine andere grOBere Ameise als wie die in den Dornen

lebende Art gefunden habe und daB erstere die Pulpa verzehre. Ich

nehme an, daB dagegen die Samen nur von den Russeikafern ausgenagt

werden, und daB dann erst Ameisen durch die von den Russeikafern

geschaffenen Ausfluglucher in die Hulsen gelangen.

§ \. Gruppe Spadicigerae.

Ahren dichtblutig, walzenfOrmig, mit dickem Stiel und verdickter Spindel.

Hulsen dick, geschnabelt und am Grunde stielartig verschmalert, mit gelber

Pulpa.

Mit Sicherheit gehuren zu dieser Gruppe A. spadicigcra Cham, et

Schlecht. aus Mexiko, die dieser nahestehende, aber durch breitere Rliltter,

geringere Fiederzahl, groBere Fiederchen und gelbfarbene Hulsen abwei-

chende A. cubensis aus Cuba und A. nicoyensis aus Costa Rica und Nica-

ragua, die sich von A. spadicigera durch an der Basis breitere, mit Mittel-

streifen versehene Dornpaare und durch zahlreichere Driisen auf der Blatt-

spindel unterscheidet.

Vielleicht gehuren hierher auch die mir nur aus sterilen llerbarfrag-

menten bekannten A. campechenna aus Yucatan und A. Eosskma aus

Mexiko.

<1 Beziiglich Gruppe 2 vgl. Anmerkung S. 46r>.

2) Nat. Wochenschrift Bd. 24, 1909, S. 829.
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1. Acacia spadicigera Schlechtendal et Chamisso.

Diese Art ist zugleich mit A. sphaeroeephala^ die beide friiher als Acacia

carmge7ri bezeichnet wurden, von Schlechtendal und Chamisso ^] aufge-

stellt worden.

Die Originaldiagnose ist zwar unvollstandig, aber wichtig fiir die Unter-

scheidung der A. spadicigei^a von ihr ahnlichen anderen Arten. Sie lautet:

»Inflorescentia: racemi subgemini, foliosi, 5-pollicares. Spicae spadicem Aroidearum

belle referenles, clavato-cylindraceaej solitariae folio aculeolisque stipularibus binis sui-

fullae, e gemma erumpenles calyciformi persistente, limbo quadrifido, laciniis ovatis acutis.

Pedunculus crassissimus, rachide racemi crassior, semipolliearis. Spica densissima, ad

summum sequipollicem longa, diametro 4—5-lineari. Flores polyandri, brachystemones,

minimi, densissime aggregali, squamis ut in A. sphaerocephala specie suffulti, quarum

laminae ovatae, acuminatae, integerrimae nee ciliatae. Fructus desideralur. Aculei,

folia ceteraque, si e specimine unico nee sufficiente, judicare licet, sphaerocephalae

speciei. — Prope La Laguna verde^) Mart*.

Nach dieser Diagnose zeichnet sich also A. spadicigera durch dickstielige

Ahren von bis 38 mm Lange und 8 mm Durchmesser aus.

G. Bentham^) gibt nun in seiner Revision der Mimoseen von A. spadi-

cigera Cham, et Schl. folgende Beschreibung

:

>Glabra. Spinae minores tenues; auctae O/2"P0lli<^ares, inflatae, lividae, basi con-

nalae, Vs-P^l'- latae. Pinnae 2—4-rarius 6—8-jugae; foliola 15—20-jugaIinearia, 3—5 lin.

longa. Spicae cylindraceae, densissime imbricatae, 6—9 lin. longae, Legumen sessile, ob-

liquum v. falcatum, crassum, glabrum v. vix tomentellum, i^l^i-^oWxcd^ve^ ad 4 lin. latum.

Hab. Tropical America: Mexico, near Vera Cruz, Central America, Oersted; Panama,

Cuming n. 4 270; Santa Marta, Purdie.

Specimens from Cuba, R. de la Sagra [A. cornigera A. Rich.! Fl. Cub. I. 462),

Wright n. 2402 have the horn-hke spines much longer, the spikes thicker and rather

longer, but with innumerable small flowers very closely packed, as in the typical form,

in numerous spiral rows; and they apparently belong to the same speciesc

Es fallt auf, daB Bkntham die Ahrenlange nur mit 10— U mm angibt,

wahrend nach Cbamisso und Schlechtendal die Ahrchen bis 38 mm lang

und 8 mm dick sind.

Bei der weiter unten beschriebenen Acacia yucatanensis entsprechen

die MaBe der Ahren in der Tat den Angaben Benthams. Ich nehme also

an, daB Bentham nicht die A. spadicigera^ die Chamisso und Schlechtendal

vorgelegen hat, beschrieben hat, sondern eine andere Art. Auch die von

ihm zitierten Pflanzen aus Zentralamerika bedurfen meiner Ansicht nach

erneuter Prufung, ob sie wivklich zu sjjadicigera gehoven^). Seine Diagnose

wird daher am besten auRer acht gelassen. Dagegen steht die auf Cuba

1) Plantarum mexicanarum a eel. viris Schiede et Deppe coUeclarum recensio brsvis.

Linnaea, 5. Bd. 1830, p. 595.

2) La Laguna verde liegt in der Tierra caliente des Staates Veracruz (Schiepe,

Linnaea, Bd. IV., p. 571).

3) Transaction Linn. Society London Vol. XXX., ^875, p. 5U.
4) Dies gilt auch fur die von W. Botting Hemsley in der Biol, centrali-amer. Vol. I,

p. 355 und Vol IV., p, 99 zitierten Pflanzen aus Nicaragua, Panama und Cozumel Island.

X
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vorkommende von Bentham erwahnte Pflanze {A. coriiigera A. Rich.) in

Form und GrOBe der Ahren der echten spadicigm'a naher; ich halle sie

fiir eine besondere Art, die ich A. cuhensis nenne.

Die echte A, spadicigera Cham, et Schlecht. fanden wir Ende Sep-

tember 1908 bei Zacuapam im Staate Vera Cruz (Herb. mex. Schenck

n. 836), wo sie auch von H. Ross September 1906 gesammelt wurde (Herb.

Ross n. 731), Ferner gehoren, wie ich durch Vergleich mit dem Original-

exemplar ScHjEDES aus dem Herbarium Halle feststellen konnte, unzweifel-

haft zu ihr die fruktifizierenden Exemplare, die am 13. Juni 1891 bei Las

Palmas im Staate San Luis Potosi von C. G. Pringle gesammelt worden sind

(Plant, mexic. n. 3691, an erect shrub with few virgale branches; im

Herbar des Berliner Museums, des Botanischen Instituts Wien und des

Botanischen Museums Miinchen; das Miinchener Exemplar hat merkwiirdiger-

weise Friichte von A. spadicigera^ aber die beiliegenden Blatter gehuren

zu A, sphaerocephala\). Prof. Dr. G. Karsten hat im Staate Chiapas bei

Salto de agua am Rio Tulija (ca. 140 m) eine dort in dichten Bestiinden

auftretende hoch- und schlankstammige Ameisenakazie photographiert

;

Gestalt der Dornen und der 7— 9-fiedrigen Blatter im Bilde deuten auf

A, spadicigera] indessen konnte es sich auch um eine andere ihr iihnliche

Art handeln.

Zacuapam liegt an der Ostabdachung des Randgebirges des mexika-

nischen Hochlandes in einer Huhe von 1000 m, im regenreichen Gebiet der

Kaffeekulturen und des tropischen Bergwaldes (2150 mm Niederschlagshuhe

im Jahr). Auf Waldlichtungen und an Waldranden tritt dort A. spadicigera

haufig auf, als Strauch oder kleines Baumchen, mit schlank in die Hobe

wachsenden Langtrieben und spreizenden Zweigen. Buschige Exemplare

entstehen durch Ofteres Zuruckschneiden der Asle. Die Blutezeit fallt in

das Fruhjahr. Zur Zeit unseres Aufenthaltes waren die Dornen der noch

im Wachstum b. ^
sehen und trugen in ihren Achsein noch keine Blutenzweige. In den

Achseln alterer blattloser Dornpaare fand ich an einem Strauch reife Fruchte

und auch noch zwei Blutenahren (jedenfalls Nachziigler), Diese haben

eine Lange von 30 mm, einen Durchmesser von 8—9 mm, sind walzen-

fi'nnig gestaltet, sehr dicht und kleinbliitig; ihr Stiel hat 8 mm Liinge,

^—4 mm Dicke, ist nach oben etwas verdickt und an seiner Basis mit

vier gekreuzt stehenden dreieckigen Schuppenbliitlchen besetzl. Die Ahrchen-

spindel ist dicker als der Stiel.

Die reifen Fruchte sitzen zu mehreren an der verdickten Ahrenspindel.

Nur ein Tell der zahlreichen Blutchen, zuweilen nur ein einziges, erzeugl

Hiilsen, die meisten dagegen fallen ab. Die holzige Achse des Fruchtstandes

ist in der Mitte etwa 8 mm dick, ihr Stiel bis 5 mm dick. Man kann an

der gestreckten Fruchtstandachse noch deuUich erkennen, daB die Bluten
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in Ahren standen, wahrend bei A. sphaefvcepJmla und verwandten die

Fruchtstandsachse kopfig verdickt erscheint.

Die am Grunde kurz slielartig verschmalertej walzliche, langgeschnabelte

glalte Ilulse wird 12 mm dick und ca. 8 cm lang, wovon etwa 1 Y2—2V2 ^^

auf den diinnen dornartigen Schnabel entfallen.

Die abgeplatteten, 7 mm langen schwarzbraunen Samen waren meist

von Kaferlarven [Bruchus] ausgefressen und die Hiilsenwand mit einem

kreisfurmigen kleinen Loch versehen, das wohl von den ausgeschliipften

Kafern genagt worden war. Die Hiilsen batten braungraue Farbe. An dem

oben zilierlen Exemplar aus Las Palmas [G. G. Pringle n. 3691] ist die

HQlsenfarbe ein lebbaftes Braunrot,

Aus Samen der Acacia von Zacuapam haben wir im botanischen Garten

zu Darmstadt kraftig wachsende Straucber heran«rezo£:en.

10 i ( r \ A, spadicigera [Zacuapam, leg. H. Schenck n. 836). V2 "^^- ^^'

Gut entwickelte Laubblatter (Fig. 3^) an den groBen, von Ameisen

bewobnten Dornpaaren haben langovalen UmriB durchschnittlich von 13

bis 19 cm Lange, 8— 10 cm Breite, eine 11—15 cm lange Spindel und 7

bis 12, meist aber 10 Fiederpaare mit dunkelgrunen, linealen, 7— 10 mm
langen Fiederchen, auf deren Unterseite die Nervatur vorspringt, niimlich

der Mittelnerv mit seinen Scit ennerven
, die sich in bogenformigem

wahrend bei A. sphaerocephala nurVerlauf liings des Bandes vereinigen,

der Mittelnerv sichtbar ist.

llonigdrusen: Dicht unter dem untersten Fiederpaar tragt die Spin-

doloberseile eine groBe, auffallend langgestreckte, vorspringende,
in der Liingsrichtung elwas konkave Druse, ofters an grOBeren

Blattern auch noch eine zweite kurzere Druse dicht unter dem zweit-

untersten Fiederpaare und in vereinzelten Fallen noch eine dritte kleine

dicht unter dem dritten Fiederpaar, selbst sogar noch eine vierte unter

•<

1

>
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t

dem vierlen Paar. Auch kann in seltenen Fallen unlerhalb der untersten

Driise noch eine sehr kleine stififormige Driise vorhanden sein.

Dornen: Die von Ameisen bewohnten Dornen kraftiger Pflanzen sind

gewohnlich von der Blattstielinsertion bis zur Spitze 5—6 cm lang, die

Mittellinie des Dornpaares 10—12 mm (Fig. \A—jB). Der Winkel, den die

beiden Dornen eines Paares bilden, ist bald ein spitzer, bald ein sebr

stumpfer; manchmal sind die Dornen sogar etwas nach unten gebogon.

Die Dornen sind drehrund, ihr basaler Teil aber auf dem Mittelfeld des

Paares elwas abgeflacht. Hier

zieht sich die Stengelrinde

an der Basis der Mittel-

linie ein wenig schild-

formig hinauf. Ruckwarts

erscheint das Dornpaar bis

zur Mitte seiner Mittellinie mit

dem Stengel verwachsen. An
kraftigen Trieben kunnen die

Dornen bedeutende Lange er-

reichen. Das in Fig. 1 C ab-

gebildete Dornpaar hat 9 cm
lange Dornen, die

beobachteten sogar 10 cm.

Allgemein sind die Dornen

gleichmilBig glanzend dunkel-

rotbraun

groBten

or

-^

^

•^ X

- ..J.^.*

-^ -. ,^* -

- r- - ^ -J ^ '

^ ^ -.'^^'^'''^

efarbt, an kulti-

vierten Exemplaren manchmal
etwas heller. An dem im

Botanischen Garten Darmstadt

kultivierlen Exemplare blei-

ben die Dornen meist kleiner

und sind Ofters steil aufwarts,

etwas leierformig, gerichtet.

A. spadicigera zeichnet

sich im wilden Zustand durch

Vielgestaltigkeit ihrer Dornen
aus. Bald stehen die Dornen
gerade seitlich ab, bald sind

sie in der unleren Iliilfte etwas gebogen, nach unten oder auch nach ruck-

warts, so daB die Spitzen nach hinten schauen. Im allgemeinen haben die

Dornen an ein und demselben Langtrieb ziemlich iibereinstimmende Geslalt.

Die sonderbarsten Formen aber fmden sich an den untersten Knoten der

Seitenaste starkerer Langtriebe (Fig. 2). Hier zeichnen sich die 2, 3 oder

4 untersten, dicht aufeinander folgenden Dornpaare durch besondere GruBe,

l.-i„ Q I spcullcigna. (Zacuai-ain). Die Seilen-

zwe'i"o luit j^ekiummtcn Dornen. Verkleinert aiif

eUva° 1/4 nat. Gr. Nach pliot-.-r. Aufnalime von

J. A. PuRPt-s 19H.
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Starke Erbreiterung, sowie durch sehr starke Riickwartskriimmung bis zur

Kreuzung der Spitzen hinter dem Stengel, oder durch Kriimmurg nach

unten, oder endlich durch schraubige Drehung in der unteren Halfte beider

Dornen aus, wobei beide Halften ofters verschiedenartig gebogen sein konnen.

So entstehen Doppelhorner mannigfaltiger Gestalt, die inn kleinen die Formen

afrikanischer Antilopenhorner nachahmen. Auch anomale Bildungen kommen

gelegentlich vor. Der eine Dorn kann zu einem kleinen Spitzchen ver-

kiimmern, der andere dagegen stark erbreitert und schraubig gedreht sein.

Die Ameisen^) der A. spadicigera sind auBerordentlich lebenszahe Tiere.

Zweige m\i Dornen habe ich in Zacuapam Schwefeldampfen in einer Holz-

kiste ausgesetzt, ohne daB alle Ameisen zugrunde gingen, und erst Arsen-

schwefel vermochte sie zu toten. Im Fruhjahr 1913 sandte uns Herr

C. A. PuRPus aus Zacuapam Dornen mit lebenden Ameisen. Die Tiere fingen

in unserm Gewachshaus sofort damit an, sich Lucher in die jungen Dornen der

kultivierten Exemplare zu nagen und leben seitdem versteckt in den Huhlun-

gen der Dornen, aus denen sie hervorkommen, wenn man an die Dornen

klopft. Die Ameisen sind sehr bissig, ihre Stiche schmerzen wie Wespenslicbe.

2. Acacia cubensis n. sp.

Aus Westindien ist bis jetzt nur eine Ameisenakazie bekannt, A. cor-

nigera (L.) A. Rich. Sie wachst auf Cuba und wurde auch in dem zu-

grunde gegangenen Botanischen Garten auf Martinique kultiviert.

Dank der Freundlichkeit des Ilerrn Geheimrat Prof. Dr. I. Urban in

Berlin konnte ich die Exemplare des westindischen Herbariums Krijg et

Urban untersuchen, das erste 1860— 64 von C. Wright (n. 2402) auf Cuba

gesammelt, das zweile 1904 3. November von Abalca y 0. Donovan bei

Santiago de las Vegas, Provincia de Habana, das dritte 1890 von Duss aus

dem Hort. hot. Martinique. Im Berliner Herbar befindet sich auBerdem

noch ein cubanisches Exemplar von Ramon de la Sagra (n. 683), im Grisb-

BACHSchen Herbar zu Gottingen ein vollstandiges Exemplar von C. Wright

n. 2402 (als A. cornigera W. Rich.).

Die westindische Art steht in GroBe der Blutenahre, Form der Friichte

und der Dornen der A. spadicigera nahe, unterscheidet sich aber von ihr

durch breitere Fiederblatter, mit durchschnittlich geringerer Fieder-

zahl und durch auffallend groBe Fiederchen von meist 12 mm ('0

bis 13) Liinge und 2,5—3 mm Breite.

An cubanischen Herbarexemplaren sind die Laubbliitter im UmriB

breit oval, bis 15 cm lang, bis 12 cm breit, die Spindel bis 11 cm lang und

mit 6—9 Fiederpaaren versehen. Auf der Unterseite der Fiederchen tritt der

Mittelnerv und seine am Rande sich bogenfOrmig vereinigenden

Seitennerven sowie auch die feinere Nervatur deutlich hervor, ahnlich

wie bei A. spadicigera.

h ) Herrn Privatdozent Dr. A. Reichensperger, Bonn, verdanke ich ihre Bestioimung

Pseudomyrma arboris sanctae.
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Auf der Spindeloberseite sitzt dicht unter dem ersten Fieder-
paare eine gestreckte, stark vorspringende Honigdriise auf einer

Erbreiterung der Spindel, ferner an den meisten Blattern auch noch eine

zweite kleinere Druse am Grunde des zweiten Fiederpaares, sehr selten auch

noch eine dritte, vierte oder fiinfte entsprechend gelagerte Driise. Auch

unterhalb der untersten groBen Druse kann gelegentlich noch eine sehr

kleine stiftformig vorspringende Driise vorkommen.

Die Gestalt der an der Basis keilformigen, in zwei lange, schlanke

Dornen ausgehenden braunlichen Dornpaare ist im wesentlichen die

gleiche wie bei A. spadicigera. Die cubanischen Exemplare waren nicht

von Ameisen besiedelt gewesen, die Dornen ohne Offnung, die Beltschen

Korperchen vielfach auch noch an alteren Fiederchen erhalten.

Die Bliitenahren sitzen an Seitenasten, die iiber 20 cm Lange er-

reichen und etwa ein Dutzend Knoten aufweisen konnen, sind bis 35 mm
lang, 8 mm dick und haben einen 3 mm dicken, 10 mm langen Stiel, an

dessen Basis zwei gekreuzte Paare von Brakteen sitzen. Die Hiilsen sind

7—9 cm lang, 15 mm dick, langgeschnabelt, griinlichgelb.

Wenn auch die Unterschiede dieser weslindischen Pflanze von A. spadici-

gera aus Mexiko sich hauptsachlich auf die Blatter beziehen, so muB sie

doch zum mindesten als eine gut charakterisierte Unterart der letzteren

angesehen werden. Die Hulsen der A. cuhensis sind gelb, der A. spa-

dicigera braunrot gerdrbt. Ob aber dieser Unterschied durchgreift, bedarf

noch weiterer Beobachtung.

Wir kultivieren im botanischen Garten zu Darmstadt eine Ameisen-

akazie, deren Samen 1903 von der Firma Vilmorin in Paris bezogen

wurden. Herr Maurice Vilmorin teilte uns mit, daB die Samen 1900/01

aus dem botanischen Garten zu St. Pierre auf Martinique unter der Be-

zeichnung A. cornigera gesandt worden seien.

Unsere Gewachshausexemplare stimmen nun gut liberein mit den oben

genannten westindischen Exemplaren, sowohl in der Form der braunen

I^ornen, als auch der Fiederblatter. Auch im botanischen Garten Kew wird

A. cubensis kultiviert, wie ich aus einer mir von Herrn Kurator W. Watson

freundlichst libersandten Probe feststellen konnte, ebenso im botanischen

Garten zu Berlin.

An den kultivierten Pflanzen hat das breit ovale Blatt (Fig. 31?) in der

I^egel eine Lange von 16— 18 cm, eine Breite von 12 cm, eine Spindel-

lange von 10cm, 4—11, meist 7—8 Fiederpaare, lineale Fiederchen von
^2, sogar von 13 mm Lange und 2,5 mm Breite. An manchen Blattern

findet sich auBer der untersten langen Druse noch eine kleinere

dicht unter dem zweiten Fiederpaar, selten auch noch eine dritte

Oder sogar vierte Druse an den folgenden Fiederpaaren. Die

Drusenzahl unterliegt also Schwankungen.
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Die kultivierten Exemplare der mexikanischen A. spadicigera unter-

scheiden sich auf den ersten Blick habituell von A. ciihensis durch ihre

schrnaleren feineren dunkelgriinen Blatter, durchschnittlich groBere Zahl von

Fiedern und kleinere, sehr dicht stehende Fiederchen.

Im Berliner Herbarium befinden sich unter A. spadicigera auch zwei

Exemplare aus Afrika, das eine aus der Versuchsanstalt fiir Landeskultur

in Kamerun (n. 320, 1912 6. Marz), das andere von P^re Klaine aus der

.. ,>,'•-;

.-- ••» --'^.'r-'Mi^,

-P .r.^"^-.

'J-^

i

A
Fiir. 3. .1 Blatt von L spadicigera (19,5 X 9 cm), B von ^1. cubnisis (IV X ^^ fin;.

But, Gait. Darmstadt. Verkleinert.

Umgebung von Libreville, Gabon (1900 1 7. Dezember). Diese Exemplare

zeigen dicke Blutenahren, die ebenso wie auch die Dornen, die mit groBen

Fiederbliiltchen versehenen Bliilter und die Driisen mit denen der zitierten

westindischen llerbarexemplare von A. cubensis durchaus libereinstimmen;

so daB ich annehmen mOchte, daB die Samen dieser Pflanzen aus West-

indien bezogen wurden. Es bedarf aber noch weiterer Untersuchung, ob

A. cuhenns nicht auch irgendwo auf dem amerikanischen Festland vor-

handen ist und vielleicht von dort auf Cuba an^esiedelt wurde, ferner ob
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Westindien Die afrikanischen Exemplare sind

ebenfalls nicht von Ameisen bewohnt gewesen.&
3. Acacia iiicoyeusis n. spJ).

Die g

Diese in Costa Rica einheimische Art begrunde ich auf die im Berliner

Herbar befmdlichen, von Ad. Tonduz bei Nicoya auf der Halbinsel gleichen

Namens gesammelten Exemplare (n. 13538), von denen das erste mit Bluten,

das zweite mit Friichten versehen ist und das dritte nur Dornen und

Blatter aufweist. Diese Art ist unzweifelhaft verschieden von der weiter

unten beschriebenen A. costariceiisis.

roBen Dornpaare (Fig. 4) zeigen bier gleichmaBig hellgrau-

gelbliche Farbung und haben einen breiten Mittelstreifen von gleicher

Beschaffenheit wie die graue Stengelrinde. Die seitlich abstehenden Einzel-

dornen sind bis 4 cm lang, oben
drehrund und im unteren er-

breiterten Teile etwas
plattet.

Die Blatter erreichen 20 cm
Lange, 20 cm Breite, ihre kraftige oben
tief gefurchte Spindel 1 6 cm Lange.

Die Zahl der Fiederpaare steigt

und betragt an dem sterilen

abge-

bis 11

Exemplar, an dem die Dornen kleiner

A. ntcoyoisiSj Nicoya, leg.

roNDuz n. 13538). y-2 nat. Gr.

Fig. 4.

ausgebildet sind

sind 7
)

4 8, meist o 6. Die dicht stehenden Fiederchen

8 mm lang, 1,5 mm breit und zeigen unterseits deutlich die

Nervatur, den Mitlelnerv und seine am Rande bogenfurmig ver-

^inigten Seitennerven.
Die Honigdriisen sind geslreckt oval, vorspringend, je eine dicht

unterhalb der Insertionsstelle eines jeden Fiederpaares, selten

die eine oder andere der huher stehenden unterdriickt. Am untersten

Spindelglied kann gelegentlich unterbalb der dicht am 1. Fiederpaar sitzen-

den gruBeren Druse noch eine zweite sehr kleine stiftfOrmige Druse bin-

zukommen. An den nur mit wenigen Fiederpaaren versehenen und

kleineren Bliittern der bliitentragenden Aste sitzen auf dem untersten Spindel-

''ed auBer der grOBeren Druse sogar noch 2—4 soldier kleiner stift-

furmiger Drusen gleichmaBig verteilt odor der Basis geniihert.

Die walzenfijrmigen Ahren haben 2o mm Lange und 8 mm Dicke,

•hre Spindel ist 5 mm dick. Die Ahren sitzen auf einem nur 7 mm langen,

* mm dicken Stiel, der an seiner Basis funf verwachsene Brakteen triigt.

Diese dicken Ahren sitzen gruppenweise an den Knoten kurzerer oder liingerer,

mit armfiederigen Blattern besetzter Seiteniiste. Die sehr dicht stehenden

<) Nachlrag. Herr Safford sandte mir die Photographie von einem guten und

vollstandigen Herbarexemplar dieser Art, gesammelt 1905 be! Mazatenango, Guatemala,

330 m, von Maxon und Hay (n. 3469\



464 H, Schenck.

Bliiten sind bis kurz vor dem Aufbliihen von den kleinen lanzettlichen Schild-

chen ihrer langgestielten Tragblattchen bedeckt.

Die Hiilsen sitzen an verdickter holziger Fruchtstandsachse, sind grau-

braun, — eine zeigte rOtliche Farbung — , ein wenig gebogen, in einen kur-

zen, dicken Sliel und in einen 1 ,5 cm langen Schnabel verschmalertj etwa

7 cm lang, iiber 1 ,5 cm dick. An einer Hiilse befand sich ein rundes Loch,

das auch hier wohl von einem B^^uchus-KMev genagt war.

Zu A, nicoyensis diirfte ein im Berliner Herbar befindliches nur aus

Fragmenten (Dornzweig, zwei Ahren, einige Blattchen) bestehendes Exem-

plar gehOren, das von E. Rothschuh (n. 173) am 29, Juni 1893 in Nica-

ragua zwischen Matagalpa und San Ramon, Savanne 800 m, gesammelt

wurde. (Auf dem Zettel ist bemerkt: Einzeln stehende kuppelige Biische

mit starken Dornen. Frucht rot, wird gegessen. Bliiten gelb.) Ahren,

Blattfiedern und Blattdriisen stimmen zu den Exemplaren aus Costa Rica.

Die hellgraugelblichen Dornen sind aber etwas schlanker und die Stengel-

rinde zieht sich in der Mittellinie der Dornpaare nur in Form eines kleinen

Schildchens, nicht als breiter Streifen in die Hohe.

Zu dieser Art diirfte auch die Ameisenakazie gehOren, die um 1895

im botanischen Garten zu Bonn als A. sphaerocephala kultiviert und von

F. Noll als Unterlage fur eine Abbildung im Bonner Lehrbuch der Botanik^)

benutzt wurde. Ein Herbarexemplar dieser Pflanze stimmt vollstiindig

mit dem sterilen Exemplar Tonduz n. 13538 aus Nicoya iiberein.

4. Acacia Rossiaiia n. sp.

Von dieser Art steht mir nur ein von Herrn Dr. H. Ross am 8. Oktober 4 906 auf

dem Isthmus von Tehuantepec bei Santa Lucrezia im Staate Vera Cruz gesammelter

steriler Herbarzweig (Herb. Ross. n. 918) mit 5 Dornpaaren und vier zum Teil zerfallenen

Blattern zur Verfugung. Solange Bliitenahren und Fruchte fehlen, kann sie hier also nur

mit Vorbehalt untergebracht werden. Niihere Verwandtschaft mit A. spadicigera ver-

mute ich auf Grund der Gestalt der Blatter, der Drusen und der Aderung der Fieder-

chen. Die Zahl der Fiederpaare betragt 5, 7 und an 2 Blattern 9. Die Fiederchen sind

nur 6 mm lang, 1,5 mm breit, also kleiner als bei A. spadicigera, aber mit ganz ahn-

licher Aderung versehen. Von Honigdriisen findet sich nur eine einzige lang-

gestreckte auf dem untersten Spindelglied dicht unter dem ersten Fiederpaare

vor, also in gleiclier Weise wie an den meisten Blattern der A. spadicigera.

Die Dornen sind bei A Ihssiana elfenbeinf arben, drehrund, etwas aut-

geblasen, so daB die scharfe briiunliche Spitze sich deutlich etwas absetzt, von der

Insertionsstelle des Blattslieles his zur Spiize 2,5 cm lang. Jedes Paar hat einen 1
cm

langen Mittelstrei fen von gleicher BeschafTenheit wie die Rinde des Stengels.

Andere Gestalt und Farbe der Dornen und geringere GroBe der Fieder-

chen veranlassen mich, diese Akazie einstweilen von der A. spadicigera

zu trennen.

1) 2- Aunage 1895, Fig. 187. 12. Auflage 1913, Fig. 637. Irrtumlich sind beide

Dornen der Paare mit OCfnungen gezeichnet. Dieses Bild findet sich ohne Angabe des

Autors in Velenovsky, Vgl. Morphol. der Pfl. 4 907, S. 439 und daraus entnommen jn

Neger, Biol, der Pfl. 1913, S. 522.
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5. Acacia campecheaua n. sp.

Im Berliner Herbar befindet sich ein von Von Chrismar am 21. Juni 1849 bei Cam-
peche in Yucatan gesammeltes Herbarfragment, ein kleiner steriler Zweig mit einigen

Dornen und Bliittern. Auch diese Art steht in ihrer Blattbildung der A. spadicigera am
nachsten. An 3 Blaltern betragt die Zahl der Fiederpaare 7, an einem 8. Die Fieder-

chen sind 7 mm lang, \ mm breit und haben die gleiche Aderung wie bei A, spadici-

gera, Nur auf dem untersten Spindelglied dicht unter dem ersten Ficderpaar steht

eine langgestreckte Honigdruse und dicht unter dieser noch cine kleine stiftformige.

Auch die Zeichnung einer Frucht auf der Etikette, eine langgeschnahelte dicke Hiilse,

stimmt zu A. spadicigera.

Dagegen weichen die schlanken geraden 4,5 cm langen, drehrunden Dornen von

letzterer Art ab, sie sind elf enbeinfarben, und an der Spitzc braunlich. Jedes

Dornenpaar hat einenbraunen breiten Mi ttelstreifen von gleicher Beschaffenheil

wie die Stengelrinde.

Die Dornen sind im Verhaltnis bedeutend schlanker und langer als bei

Rossiana. Immerhin konnte es nicht ausgeschlossen sein, daB diese und die

vorliegende Art zusammengehoren. In Riicksicht auf die Mannigfaltigkeit

der Formen der myrmekophilen Akazien halte ich es einstweilen fiir

richtiger, die einzelnen Typen scharf auseinanderzuhalten. Die A. cam-
pecheana ist von der unten beschriebenen A. yucatanensis durchaus ver-

schieden; ihre ZugehOrigkeit zu der Spadicigera-Grui^pe kann selbstver-

slandlich erst auf Grund der Blutenahren festarestellt werden.

2. Gruppe Spicatae.

Ahren dichtblutig, Stiel und Spindel nicht verdickt. Friichte fehlen

an meinem MateriaP).

Zu dieser von A. spadicigera durch schlanke Ahren gut unterschiedenen

Gruppe rechne ich auBer der von Sakford beschriebenen A. Collin'^ii drei

Arten, A, costaricciisis aus Costa Rica und Nicaragua, A, yucatanensis
aus lucatan und A. interjecta. Von letzterer kenne ich nur kultivierte

Exemplare, nicht aber ihre amerikanische Heimat. A, costaricoisis besitzt

auffallend dicke und kurze, die beiden anderen Arten schlanke Dornen.

Die Anordnung der Driisen auf der Blattspindel folgt anderen Typen als

bei spadicigeray stimmt bei A. costaricciisis und yucatanensis iiberein,

wahrend A, interjecta mit ihren zwischen die Fiederpaare gestellten Drusen
^'fi eigenartiges Verhalten unter samtlichen Ameisenakazien aufweist.

6. Acacia costaricciisis n. sp.

Ich rechne zu dieser Art folgende 7 Exemplare des Berliner Ilerbars:

1. Gesammelt 1857, Januar, bei Lepanto, Costa Rica von Dr. Carl

Hoffmann (n. 275, Vulg. »Cornizuela«, im Herb. Vi\^ Acacia spadici-

gera Cham, et Schl. bezeichnet)^).

/*) Nachtrag. Nach Sapfords Photographien sind sie bei A. Collinsii und yucata-
Wn5Z5 4— 5 cm lange, dicke, kurz zugospitzte aufspringende Hulsen. Ich vermute,
alJ auch die ubrigen Arten solche Hulsen haben im Gegensatz zur Spadicigera-

Gruppe, bei der sie nicht aufspringen.

2) Nach diesem Exemplar ist wohl die Abbildung 1, Tafel III entworfen, in A. F.

Botanis.-he JahrbQcher. L. Bd. Supplementhand. 30
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2. Gesammelt 1896, Marz, bei Alajuela, Prov. Alajuela, alt. 900 m,

Costa Rica von John Donnell Smith (n. 6488 als Acacia spadicigera

Cham, et Schl. herausgegeben).

3. Gesammelt 1890, Juli, bei Los Convenlillos, Bale de Salmas, Costa

Rica von A. Tonduz (Pittier et Dlrand, plant, cost, exsicc. n. 2879).

Bluhendes schlechtes Exemplar.

4. Gesammelt 1891, Dezember, in den Waldern bei Lagarto, Costa

Rica von A. Tonduz (ibid. n. 4810, als A. spadicigera Cham, et

Schl.). Steriler Zweig.

5. Gesammelt 1894, 2. Apiil, im Bromeliaceen-Wald, 550 m, des Cerro

largo, Dep. Matagalpa, Nicaragua von E. Rothschuh (n. 559. Vulg.

»Cornizuela«. Baum, 2 m hoch, nahe iiber dem Boden sich kugelig

verzweigend, Krone flach, von unten bis oben mit groBen Dornen

bedeckt, die alle an der Spitze von Ameisen durchlochert sind.

Bliiten gelb.)

6. Gesammelt 1903, 28. Febr., bei Granada. Department of Granada,

Nicaragua von C. F. Baker (n. 2546, als A, spadicigera Ch. et Sch!.

herausgegeben, a small tree 8— 15 feet).

7. Hierher gehurt auch ein steriles Exemplar aus dem botan. Garten

Dahlem (1909 April, leg. H. Strauss, als A, spadicigera bezeichnet).

8. Im Ilerbar. Grisebachianum zu Guttingen gehurt das von C. Wright

(U. S. North Pacific Explor. Exped. 1853— 56) in Nicaragua gesani-

melte als A. spadicigera bezeichnete Exemplar ebenfalls zur vor-

liesenden neuen Art.

Dornen: Die Dornpaare (Fig. 5} tragen auf der Vorderseite in der

Regel einen breiten, flachen, die groBe Narbe des Blattstieles

umfassenden Mittelstreifen von gleicher Beschaffenheit wie die Rinde

des Stengels. Jeder Dorn lauft in eine ver schmalerte, harte, etwa

^2— 1 cm lange und deutlich gegen den unteren erweiterten Teil

abgesetzte Spitze aus. Von der Ansalzstelle des Blattstieles bis zur

Spitze sind die Dornen 2—3 cm lang, ihre Mittellinie hat etwa 14 mm
Liinge. Auf ihrer Ruckseite sind die Dornen in der Mittellinie etwa bis

zur Halfte an den Stengel angewachsen. Im unteren Teile sind die Dornen

blasig erweiterl und zugleich vorn abgeplattet; ihre Spitzen sind

mehr oder weniger nach oben gerichtet, oder sie spreizen im rechten oder

stumpfen Winkel auseinander, oder stehen seitlich ab.

Die Dornen der A. costaricensis zeichnen sich durch gleichmaBige hellere

Oder dunklere gelbhraune FJirbung aus.

Etwas abweichende Dornen besitzen die Romscnunschen Exemplare

«us Nicaragua. Ihre Farbung ist ein dunkleres Braun. An ihrer Basis

W. ScHiMPEit. Die Wechsclbeziehungen zwischen Pnanzen und Ameisen im trop. Amerika,

Jena 4 888.

I

\
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sind sie starker aufgeblasen. Die Stengelrinde zieht sich nur schildfurmig, nicht

in Form eines breiten Streifens in der Mittellinie des Dornpaares empor.

Einzelne Dornen an den untersten Knolen von Seitenzweigen zeigten auf-

fallende Riickwartskriimmungen in ihrer unteren Halfte (Fig. 5 c.). Derartige

Unterschiede in der Gestaltung der Dornen konimen audi bei anderen

myrmekophilen Akazien vor.

Blatter: Die an den von Ameisen bewohnten

sitzenden Fiederblatter sind bei A. costarieensis auffallend

groBen Dornpaaren

groC. An

den Exemplaren 1 , 2, 5, 6 waren sie meist zum Teil schon zerfallen und

zeigten eine kraftige an ihrer Oberseite tief gefurchle, bis 15 cm lange

Spindelj bis W Fiederpaare mit zahlreichen 10 mm langen linealen

Fiederchen, auf deren Unterseite auBer dem Mittelnerven noch ein

zweiter Langsnerv in der unteren Halfte deutlicher hervortritl.

auf der Spindel-

oberseite finden sich hier nur am
Grunde, unterhalb des untersten Fieder-

6 meist dicht ge-

Honigdriisen

von abgestumpft kegel-

versehen, zeigten aber

paares, zu 3-

nahert und

formiger Gestalt.

An dem Exemplar aus dem Dah-
lemer Garten waren die Blatter zwar
kleiner und nur mit 4— 5 Fiederpaaren

in Gestalt und
Aderung der Fiedern und in der Drusen-

bildung Ubereinstimmung mit den Exem-
plaren aus Costa Rica.

Bluten: Aus den Achseln der

groBen Dornpaare entspringt je ein auf-

fallend krafliger und dicker blutentragen-

der Seitenzweig, der an seinen etwa zvvOlf

einander genaherten Knoten je mehrere

Fig. 5.

sroBe verschiedenaltrige Ahren

A, costariccnsis, A Lopanto,

leg. C. Hoffmann n. 475, B Alajuela,

leg. J. D. Smith n. 6488, C Matagalpa,

leg. E. RoTHscHUH n. 559. V2 nat. Gr.

tragt.

Diese Aste sind meist bis 10 cm lang, also kiirzer als die Blatter, und

konnen im ganzen iiber 20 Ahren tragen. Sie haben kleine nur wenig-

fiederi-e Blatter. So erscheinen die Blutenaste als dichte Biischel von

Ahren, die nach und nach aufbluhen.

Die Ahren sind bis 4 cm lang, 6 mm dick, sitzen auf rotbraunen

Stielen von 2 cm Lunge und bis 2 mm Dicke. Die Ahrchenspindel ist

nicht verdickt. Die zahlreichen Bluten stehen sehr dicht gedrangt, sind

'" der Knospe lange von den rundHchen, am Rande schwach gezahnelten

Hin (is

hursarm

m
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7. Acacia yucatanensis n. sp.^

Diese Art unterscheidet sich von A. costaricensis durch kleinere Ahren

und schlanke Dornen. Ich begriinde sie auf mit Bluten versehene Exem-

plare des Berliner Herbars, gesammelt im Mai 1911 im Walde bei Chi-

chen Itz;i, Yucatan, von Gaec. und Ed. Seler (PI. mexic. n. 5549 [470], im

Herb, berol. als Acacia spadicigera bezeichnet).

Art das im Berliner Herbar befindliche nur

stucken bestehende, mit Dornen und einigen Ahren versehene Exemplar,

gesammelt von G. F. Gaumer (PI. yucat. no. 353, Field Columbian Museum,

Ferner gehOrt zu dieser

aus einigen blattlosen Zweiff-

als A, spadicigera bezeichnet].

Dornen: Im Vergleich zu anderen Arten sind die nach Seler von

einer kleinen, gelbbraunen Ameise^) bewohnten Dornen der A. yucatanensis

klein und an dem vorliegenden Exemplar samt-

lich sehr libereinstimmend gestaltet (Fig. 6), Die

beiden seitlich gerichteten geraden oder nur sehr

schwach riickwarts gebogenen Dornen eines jeden

Paares stehen in sehr stumpfem Winkel zuein-

ander, sind scharf zugespitzt, drehrund und nur

an ihrer Basis im Verwachsungsstreifen ein wenig

abgeplattet, messen von der Spitze bis zum Blatt-

stiel 21/2-—4 cm Lange, an ihrer Basis in der

Mittellinie des Dornpaares 1 cm Breite. Sie sind

gleichmaBig heller oder dunkler gelblich-

graubraun bisschwarzbraun gefarbt,glatt

und glanzend, als wenn sie fein lackiert

waren.
Fig. 6. A. yurataneiisisj
Yucatan, leg. Caec. et Ed.
Seler n. :>549. Vi^^t-Gr,

Blatter und Blut enz weige: Die an den

von Ameisen bewohnten Dornpaaren silzenden

Laubblatter waren an dem untersuchten Exemplar

bereits samtlich abgefallen und haben jedenfalls eine etwas groRere Zahl von

Fiederpaaren als die kleineren Blatter an den Achselsprossen dieser Dorn-

paare. Diese bliitentragenden Achselsprosse sind hier sehr kurz^ kurzer

als die Dornen,

rere Ahren (bis 12), die die Dornen nicht oder nur wenig liberragen. An

den obersten Bliitensprossen fehlen die Blatter, so daB hier die Ahren in

Buschein direkt aus den Dornachseln entspringen (Fig. 6).

tragen zu unterst eini^e Fiederbliitter und dariiber meh-

1) Nachlrag lierr Sakkord sanclte mir Photographien von \] Kxemplaren »Ies

fforb. Washmgton, alle ebenfalls aus Yucatan: ^) Gesammelt bei Izamal 19C6 ii.Fobr.

von J. M. Grkenman (n. 379, Bluten); 2) cbendaselbst 4 895 von C. F. Millspaugh (n. :221,

Bluten;; 3) bei Merida 4 913 Jan. 1 von G. N. Collins (n. 35, Friichte und Dorn-

zweige).

2) Bruchstiicke aus den Dornen waren leider nicht bestimmbar; Herr Dr. Reichen-

SPERGER vermutet Zugehorigkeit zu der Myrmicidengattung Leptothorax.
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Die groBten Blatter an den Bliitenzweigen und Seitenastchen hatten

eine Spindellange von 5—6 cm, 4—5 Fiederpaare mit linealen, 7 mm
langen Fiederblaltchen; die kleinsten Blatter besaBen nur ein Fiederpaar.

Die Fiederblattchen zeigen auf ihrer Unterseite eine sehr charakteristische

Nervatur; auBer dem Mittelnerv und seinen Seitenasten findet

sich noch in der unteren Fiederhalfte je ein dem Rande ge-

naherter kraftiger, gerader Liingsnerv voTj also ahnlich wie bei

A. costaricensis.

Honigdriisen: Nur auf dem untersten auffallend langen

Glied der Blattspindel, unterhalb des untersten Fiederpaares und zwar

d-»r Insertionsstelle der Spindel genahert sitzen 2— 3 kleine,

kegelformige Driisen, wahrend bei A. spadicigera eine einzige sehr

lange schmale Driise dicht unter dem untersten Fiederpaar auftritt.

B fiten: Die Ahren sind meist 14 mm, einzelne bis 18 mm lang,

4 mm breit und sitzen auf einem rotbraunen, 7 mm langen, 1 mm dicken,

am Grunde mit vier kleinen Brakteen besetzten Stiel. Die gelben Bluten

stehen sehr dicht nebeneinander und sind bis kurz vor dem Aufbluhen

von den am Rande sehr fein gezahnelten kreis-

runden Schildchen der Tragblatter bedeckt.

8. Acacia iiiterjecta n. sp.

Im Berliner Herbar befinden sich Exemplare

mit Blutenahren von einer eigenartigen Ameisen-

akazie, die von A. Engler im Dezember 1905 im

bolanischen Garten zu Singapore eingelegt worden

sind (n. 3870 a als A. spadicigera). Amerikanische

Exemplare, aus denen ihre ursprungliche Heimat

festzustellen ware, sind mir von dieser Art noch

nicht bekannt. Dagegen erhielt ich von Herrn Cura-

tor W. Watson aus den Royal botanic Gardens zu

Kew einen Zweig von einer dort kultivierlen Acacia^ die mit der Pflanze

aus Singapore libereinstimmt und vielleicht aus Samen gleicher Ilerkunft

erzogen worden ist.

Die Dor n en dieser Akazie sind dunkelbraun, glatt, bis 4 cm lang,

scharf zugespitzt, drehrund und an den beobachteten Zweigen in der Regel

von der Basis ab nach oben gerichtet, so daB die Dornen eines jeden

Paares entweder parallel zueinander und zum Stengel stehen, oder sich

sogar vor dem StRn^rpl krPiizpn fFiff. 7); nur an einem Dornpaar aus

Fig 7. ^1. interjecta.

Hort. bot, Singapore, leg.

A. Engler n. 3S70 a.

t/o nat. Gr.

Kew stehen sie in rechtem VVinkel voneinander ab. Die Dornpaare zeigen

einen breiten Mittelstreifen von 5 mm Lange und fast 4 mm Breite, die

Ansatzstellen des Blattes umfassend, von gleicher Beschaffenheit wie die

An den Dornen aus Singapore befanden sich keineRinde des Stengels.

Eingangsoffnungen. Ob es in Asien Ameisen gibt, die die Hohlungen der

Dornen sich nntzbar machen konnten, ist nicht bekannt. Wie bei alien
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Ameisenakazien tragen nicht alle Knoten GroBdornen; iiber diesen stehen

Blatter, an denen die Stipulardornen sehr klein ausgebildet sind.

Die Blatter sind meist 15 cm lang, 8 cm breit (bis 18X9 cm); die

Spindel 8 (bis H) cm lang, kriiftig, oben gefurcht; die Zahl der Fieder-

paare betragt 5—8, meist 8; die linealen Fiederchen messen 11 mm
Liinge, 2,5 mm Breite und zeigen eine Aderung wie bei A. spadicigera.

Bellsche KOrperchen sind vorhanden.

Die Drusen auf der Blattspindel verhalten sich in bezug auf ihre

Anordnung anders als bei alien iibrigen Ameisenakazien. Sowohl das

unterste als auch samtliche folgenden Spindelglieder tragen oberseils je

eine kleine kugelig vorspringende Driise von ovalem UmriB; am unter-

sten Spindelglied steht die Driise etwa in der Mitte, an den

folgenden unterhalb der Mitte stets einige mm von der Ansatzstelle

des tiefer stehenden Fiederpaares entfernt.

Die Ahren stehen zu wenigen (3) an den Knoten von Seitenzweigen,

die mil armfiederigen Laubblattern besetzt sind. Die Ahre ist 30 mm
lang, 4 mm dick, ihr Stiel 20 mm lang, 0,75 mm dick. Die vier mitein-

ander verwachsenen Brakteen sitzen etwas unterhalb der Mitte dieses langen

und diinnen Stieles, nicht wie bei den iibrigen Arten der Basis genahert.

Die Bliitenknospen sind anfangs vollstandig von den kreisrunden, am

Ilande feingezahnten Schildchen ihrer Tragbliittchen bedeckt; vor dem Auf-

bliihen aber ragen sie halbkugelig vor. Die Bliiten stehen dicht gedrangt.

Friichte fehlen.

In den GrOBenverhaltnissen der Ahren und Ahrenstiele unterscheiden

sich A. costariceiisis^ yucatanensis und interjecta deutlich voneinander

und samtlich scharf von der Spadicigera- Gruppe.

9. Acacia CoUinsii W. E. Safford, Science N. S. 31, 1910 April 29

p/ 677.

?

Die Diagnose lautet:

^Flowers in spadix-like spikes, usually in clusters of four ore five, the oldest

spike usually sessile or nearly so, the rest on long stout peduncles; bractlets of the

inflorescence i)eUate circular, covering the unopened flowers, but concealed after an-

thesis; leaves with several round bead-like ncctar-glands, at the base of the petiole

and a single gland on the rachis at the base of each pair of pinnae; thorns stout,

U-shaped, one of the arms usually perforated by ants, as in the case of other >hull-

horn< acacias; pods sioui^ thick, short, straight or slightly curved, dehiscent, filled

with yellow sweetish aril in whicli the seeds are imbedded. This species is based on

specinjens collected by Mr. Guy N. Collins between Chicoasen and San Fernandino, i"

the state of Chiapas, Southern Mexiko, January U. 1907 (n. 180). A species resem-

bling A, Hindsii, but dilfering from that species in the form of its thorns, the thick-

ness of its peduncles and the form and stoutness of its pods.<c

Diese Art ist naher verwandt mit A. costaricensis^ aber von ihr, wie

mir Herr Safford mitteilt und wie ich auch aus seinen, dem Berliner

Museum uberwiesenen Photographien von .4. Collinsii ersehe, scharf unter-

schieden.
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Die Dornen erinnern an diejenigen der A. iiiterjecta^ sie sind steil

nach oben gerichtet; bei A. Collinsii finden sich Driisen auch am Grunde

der Fiederpaare, wahrend solche bei A. costariceiisis hier fehlen. Da-

gegen slimmen die dick- und langstieligen Ahren bei beiden Arten iiberein.

Die Friichte sind kurz zugespitzte und schwach gekriimmte, dicke, auf-

springende Hulsen.

3, Gruppe Sphaeiocephalae.

Bliiten in Kopfchen, Friichte (bekannt von A. sphaerocephaJa und vera-

cruxensis) rote, dicke, geschnabelte Hulsen mit gelber Pulpa.

Hierher gehurt A. sphaerocephala Cham. et. Schlecht. aus Mexiko und
A, veraa^uxensis von Vera Cruz, wahrscheinlich auch A. muUiglandulosa

und A. panamensis J beide aus Panama. In der Fruchlbildung stimmt die

Gruppe iiberein mit den Spadicigerae und durfte diesen daher auch phylo-

genetisch naher stehen als etwa der vierten Gruppe. Von A. multiglandulosa

sind Dornen und Fruchle unbekannt; von A. panameiisis liegen die eigen-

arligen Dornen vor, wahrend das Blutenmaterial sparlich und unsicher ist

und Fruchte fehlen. A. Cookii Safford nimmt vielleicht eine besondere

Stellung ein.

10, Ac«cia sphaerocephala Cham, et Schlecht.

Wahrend A. spadicigera an der Ostabdachung des mexikanischen Hoch-

landes bei Zacuapam in einer Meereshuhe von 1000 m in der Region des

tropischen Bergwaldes einheimisch ist, wachst dngegen A. sphaerocephala in

der Tierra caliente des Staates Vera Cruz. Wir trafen sie auf dem Plateau

zwischen dem Rio de Santa Maria und dem Rio de los Pescados (Herb.

i«ex. Schenck n. 837), als wir Zacuapnm verliel^en und nach der bereits

im Tiel'land gelegenen Station Carrizal der Eisenbahn Vera Cruz— Jalapa

hinabritten. Dieses Plateau mng elwa 600 m hoch liegen. A. sphaero-

cephala wachst dort in ausgedehnten Bestiinden von mehreren m hohen

Biiumchen mit sparrig abstehenden Seitenasten als Hauptbestandteil eines

Durnbusches, in den sich auch Cereen und Agaven einmischen. Die zahl-

reichen langgezogenen, parallellaufenden Hohenrucken, die sich vom Rand-

gebirge nach Oslen zur Kiiste hinabziehen und durch schluchtenartige Taler

voneinander getrennt werden, tragen in ihren unteren Teilen eine xero-

phile Vegetation, wahrend erst von einer IlOhe von etwa 800 m aufwiirls

die Seewinde hiiufii-ere Niederschlase entladen kOnnen und der feuchte^y^M.^ i^i^^j»_,i 0^.1111*0

tropische Bergwald sich einstellt. Auch im Tiefland bei Carrizal fanden

wir A. sphaerocephala an offenen Stellen, auf Weiden, als kleinen Strauch

Oder Baumchen (Herb. mex. Schenck n. 838). ilerr C. A. Purpus teilt mir

brieflich mit, daB er sie sogar >in groBer Menge bei den Banos von

Carrizal c angetroflen habe.

Wir sammelten nun Mitte Oktober 1908 dicht bei Vera Cruz eine der

^. 'WhaerocephalH z war nahestehende, aber scharf von ihr unterschiedene neue
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Art (Herb. mex. Schenck n. 916), Chamisso und Scblkchtendal zitieren nach

der Beschreibung der von ihnen aufgestellten A. sphaerocephala drei Exem-

plare der Sammlung Schiede und bemerken zu dem dritten, bei Vera Cruz

gesammelten: »sterilis, ideo incerta«. Der Vergleich unserer beiden Arten

mit diesen drei ScBLECHiEXDALSchen Originalexemplaren (aus dem Herbarium

Halle a. S.) ergab, daB die bei Santa Maria von uns gesammelte Art die

echte sphaerocephala ist, wahrend die bei Vera Cruz vorkommende, von

ScBLBCHTENDAL bercits als »incerta« bezeichnete Art eine neue ist, die weiter

unten als A. veirtcruxensis beschrieben werden soil.

Die Originaldiagnose von Acacia sphaerocephala lautet*):

>Inflorescentia: racemi axillares subterni, folio brevioreSj bi-lripollicaresque. Capitula

(spicae infra describendae) breviter pedunculata, fasciculata sparsaque, bractea squanii-

formi squarrosa acuta suffalta; quodque e gemma erumpens persistente, calyciformi,

limbo quadrifido patulo, laciniis ovatis acutis. Pedunculus spica brevior, crassus, crassitie

circiter rachidis racemi. Spica sphaeroidea-ovata in rachide tumescente densissima, axi

sub anthesi ad summum trilineari. Floras minimi, densissime aggregati, ante explica-

tionem squamis ovatis ciliatis longe pedicellatis imbricatis absconditi, sub anthesi eas

superantes, polyandri, brachystemones. Legumen inflatum, acinaciforme, utrinque atte-

nuatum, pedicellatum, rostratum, 3— 4 pollices longum, diametro 8 lineari, laeve, oliva-

ceum, fragile, consistentia chartacea. Semina 4 2— 4 8 olivaceo-atra, nitida, ovoidea-

compressa. . . . Aculei . . , eburnei, apice sphacelati, in specimine tantum fructifero basi

nigrescentes; facile creditu truncorum vetustiorura magis niagisque nigrescere.

Arborescens prope Actopan Martio florifera. — In calidioribus prope la Hacienda de la

Laguna. Oct. fructifera. —Vera-Cruz sterilis, ideo incerta.«

Das zuerst zitierte Exemplar Schiedes, Marz \ 829 gesammelt bei Actopan,

einem Stadtchen des Staates Vera Cruz nOrdlich von der Eisenbahnlinie

Vera Cruz—Jalapa etwa in gleicher Entfernung vom Meere wie unser Fund-

ort bei Santa Maria, stimmt genau uberein mit einem im Berliner Herbar

befmdlichen von Caec. und Ed. Seler (PL mex. n. 20oj bei Tanquian,

Distr. Tancanhuitz, Staat S. Luis Potosi, Marz 1888 gesammelten Exemplar^).

Diese beiden Exemplare von Actopan und Tanquian sind blattlos^); nur

einige wenige Reste der Blaltspindel und Fiederspindel, bier und da auch

noch einige Fiederblattchen haben sich erhalten. An drei Spindeln lieB sich

die Zahl der Fiederpaare auf 8, 9 und 10 feststellen. Ich schlieBe, daB

die Straucher im Winter ihr Laub verlieren und dann in blaltloseni Zustand

bluhen^). In den Achseln der Dornpaare entspringen zu drei die bis 8 cm

langen und aus bis etwa 20 kurzen Internodien beslehenden blutentragenden

Zweige, die an den Knoten eigenartige Ilochbliittchen mit sehr kleinen

StipuIardOrnchen und in deren Achseln eins, zwei oder mehrere in einem

\) Linnaea 5. Bd., 4830, S. 594.

2) Th. Loesener, pi. Selerianae l, p. 542; Bull. Herb. Boissier 2. Bd., 4 894.

3) Nach einem dieser beiden Exemplare scheint die Abbildung in Schimper: Wechsel-

bezlehungen zwischen PHanzen und Ameisen usw., 1888, Taf. HI, Fig. 2 enlworfen zu sein.

4) Schiehe, Linnaea IV., p. 571 gibt an, daG die Walder bei Actopan im Winter

blalUos sind. Das Kiima ist also (rocken und warm.

V^

f

t
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Buschel stehende Blutenkopfchen tragen, die fast saixitlich im Marz noch
in Knospe sich befinden. Die Hochblaltchen bestehen nur aus einem Spindel-

glied, das auf seiner Oberseite eine vorspringende Honigdruse und an seiner

Spitze ein borstenfurmiges Endblattchen tragt.

Die Dornpaare sind bei beiden Exemplaren samtlich libereinstimmend

gestaltet (ahnlich wie Fig, 8B) und in der GrOBe wenig verschieden (Lange

des Dorns von der Blattslielinserlion bis zur Spitze durchschnittlich 3,5 cm).

Auffallend ist ihre gleichmaBige gelblichweiBe Farbung; nur die

auBersten Dornspitzen sind dunkelbraun.

Das zweite Originalexemplar Schiedes ist im Oktober 1828 bei La
Hacienda de la Laguna, 5 Legoas siidlich von Jalapa im Staate Vera Cruz

gesammelt^). Mit diesem Exemplar stimmt nun die von uns bei Santa

Maria ebenfalls im Oktober gesammelte Pflanze iiberein^j. Beide befinden

sich im Herbststadium, haben reife Friichte, gestielte und geschnabelte

rotbraune Hiilsen von 7Y2—^0 cm Lange und etwa 12 mm Dicke, mit

2 cm langem Schnabel und 1 cm langen Stielen. Die Hulsen enthalten

etwa ein Dutzend 7 mm langer schwarzbrauner, etwas abgeflacbter oder

auch 3-flachiger Samen in einer gelblichenj siiBschmeckenden Pulpa. Die

von ScHLECHTENDAL niclit nJiher beschriebenen Blatter sind viel- und fein-

fiedrigj das gruBte Blatt an dem Exemplar von La Laguna hat 14 cm
Lange, 8 cm Breite, 10 cm lange Spindel und 13 Fiederpaare, ein anderes

sogar 15 Fiederpaare, 3 andere nur 10 Fiederpaare,

Die Fiederchen sind bis 6 mm lang, 1 mm breit, lineal; auf ihrer
Unterseite ist nur der Mittelnerv deutlich zu erkennen. Auf
dem untersten Glied der Spindel sitzt in der Mitte, in einiger Entfer-
nung von dem untersten Fiederpaar eine kielfurmig hervor-
tretende, bis 7 mm lange Honigdruse; zwischen den folgenden Fieder-

paaren babe ich bei A. sphaerocephala niemals weitere Driisen beobachtet,

wahrend solche bei A, spadicigera uflers am 2., seltener auch am 3. und
•*. Paare auftreten. Die basale, langgestreckte Druse ist auch bei spadici-
gera vorhanden^ steht aber immer unmittelbar unter dem untersten Fie-

derpaar.

Die Dor n en an den Exemplaren von La Laguna und Santa Maria

nnterscheiden sich von denen der oben genannten Exemplare von Actopan
^nd Tanquiam durch ihre Farbung. In der unteren Hiilfte sind sie nam-
Jieh grauschwarz gefiirbt, in der oberen dagegen hellgelblich und an der
^uliersten Spitze wieder braunlich. Die grauschwarze Farbung wird nach
oben bin heller und lust sich vielfach in kleine Fleckchen auf. Diese Far-

^) ScHiEDE, Linnaea IV., 4829, p. 232.

2) Ilerr C. A. Purpus sandte uns bereits 1907 Dorncn und Fruclite dieser Akazie
lerra calienle. Die Friichte waren zum Teil mit einem Loch verschen und die

en von einem Riisselkafer auseefressen. Meinem Freunde A. Buauer, Direktor des

• ^*Juseums in Berlin verdanke ich dip Bt^stimmunir des Kalers: Bnahuis cimrifer Fal.r.
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bung diirfle bereits an jungen Dornen schon vorhanden sein und vielleicht

aus einer anfangs braunlichen hervorgehen, nicht etwa uberhaupt erst an

iilteren Dornen auflreten. Ob man nun zwei Rassen oder sogar Unlerarten,

aculeis eburneis und aculeis basi nigrescenteSj zu unterscheiden hat, oder

ob die Verschiedenheit in der Farbung unwesentlich ist und an ein und

demselben Strauch vorkominen kann, bedarf noch weiterer Priifung. Ein-

jiihrige fuBhohe Pflanzen in unserm Gewachshause, aus Samen von Santa

Maria erzogen, zeigen die Dornpaare hellgelblichweiB gefarbt; die alteren

haben einen hellgelbbraunlichen Ton angenommen.

Ubrigens variiert die Farbung an den bei Santa Maria gesammelten

Dornen^]. Wuhrend in der Regel nor die untere Halfte heller oder dunkler

grauschwarz gefarbt ist, komml es

auch vor, daB die Graufarbun

huher hinauf reicht und auf der

Vorderseite der Dornen in dunkel-

einzelnegraubraun libergeht, ja

Dornen sind bis zur Spitze

braun gefarbt.

grau-

Die Dornen (Fig. 8) haben in

der Regel eine Lange von 3.5

5 cm von der Blattslielinserlion bis

zur Spitze, die Mittellinie eines

Dornpaares etwa 1 cm Lange. Sie

sind im oberen Teiie dreh-

rund, in eine scharfe Spitze

allmahlich ausgezog^n, im

unteren Telle etwas abgeplat-

In der Mitte zwischenlet.

beiden Dornen verliiuft ge-

\vuJhnlichein flacher Streifen.

Fi- 8. A sphacroerphala. S. Mana ler..
^^^*^^ spreizen die Dornen ungeHlhr

II. Schenck n. 8j7. i/l> nat. Gr. in einem rechlen Winkel ausein-

ander, kOnnen aber auch sleiler oder

auch in stumpfem Winkel, im Exlrem genau quer abstehen. Eine schwache

Kriimmung nach unten herrscht vor(Fig. 8 J?). An starken Trieben in den

unteren Teilen der Slraiicher fand ich auch Dornen von gruBeren Dimen-

sionen. Das gruBle bcobachlete Paar hat Dornen von 10 cm und eine

Millellinie von 2 cm Lange. Diese Formverschiedenheiten sind im Vergleich

vn A. spacUcigcra nur geringe.

Unser bolanischer Garten erhielt von Ilerrn C. A. Purpus 19M keim-

\] In den Dornen fanden sich zwei verschiedene Ameisenarten vor, die Herr

Privatdozent Dr. A. Reichensperger als Pseudomyrma gracilis Mayr und Pseudomyrma
arboris sanciav bestimnile. Letztore lebt auch in Acaeia spadicigera bei Zacuapam.
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fahige Samen der von uns bei Santa Maria heobachteten Akazie. Im Juni

1913 waren die etwa einjahrigen Pflanzen 20—30 cm hoch und zeigten

noch auBer den abgefallenen Keimblaltern samtliche Ersllingsblatter. Diese

beginnen mit zwei gegenstandigen einfach gefiederlen Blattern von 5 cm
Lange mit 20 Paaren Fiederblaltchen. Diese Blatter eutsprechen also je

einer Fieder einer erwachsenen Pflanze. An einem Exemplar war das 3.

und 4. Blatt einpaarig gefiedert, das 5, Blatt zweipaarig, das 6. und 7,

dreipaarig, das 8. und 9. bereits mit groBen Stipulardornen versehene Blatt

vierpaarig, das 10. und II. Blatt funfpaarig, das 12. Blatt achtpaarig, das

13, Blatt neunpaarig, das 14. Blatt elfpaarig, das 15. Blatt dreizehnpaari

Die an den ersten Blattern sitzenden Stipulardornen sind sehr klein und

fein, die folgenden schrittweise langer und barter, bis dann vom 8. Blatt

an plotzlich die groBen Stipulardornen beginnen. An einer anderen Pflanze

traten letztere bereits am 6. schon vierfiederigen Blatt auf, und das 3. Blatt

war bier schon dreifiederig, das 4. zweifiederig, das 5. vierfiederig. Je

nach den Exemplaren zeigen sich also Verschiedenheiten. Uber einigen

Blattern mit groBen Dornpaaren kunnen auch wieder solche mit schwachen

diinnen und 1 cm langen Stipulardornen auftreten.

Die jungen Pflanzen zeigen allgemein eine Eigentiimlichkeit ihrer

Blatter (Fig. 9B), die an alien Exemplaren nicht mehr in die Erscbeinung

tritt. Das oberste Fiederpaar ist namlicb bedeulend langer als die tiefer

stehenden, wabrend an alteren Straucbern die Fiedern samtficb ziemlicb

gleich lang sind. Gleicbes gilt auch fur die ersten, noch mit wenigen

Fiederpaaren versehenen Blatter junger Pflanzen von A. spadicigera.

Die Drusen fehlen den unteren Blattern noch vollstiindig. An einem

Exemplar trat die erste noch kleine Druse erst am 10. Blatt, das bereits

6 Fiederpaare trug, auf. Diese Erstlingsdrusen steben auf dem untersten

^pmdelglied 5— 7 mm unter dem untersten Fiederpaar.

An erwachsenen Pflanzen steigt die Zabl der Fiederpaare. Herr Pro-

fessor Dr. L. DiELS libersandte mir freundlicbst Zweige der im 3Iarburger

botaniscben Garten kullivierten Ameisenakazie, die sich als die echte A,

^Phaerocephala erwies; von Herrn Geheimrat Professor Dr. A. Peter erhielt

ich einen Zweig der im GOttinger Garten (als A, cornigera) befmdlicben

iMlanze, von Prof. Dr. H. Winkler Exemplare aus dem Breslauer Garten,

yoll entwickelte Blatter (Fig. 9^1) werden auffallend lang, bis

cm bei einer Breite von 8-9 cm, die Spindel 23 cm lang, die Zabl
der Fiederpaare betrug 13, 11, 15, l(>, an fiinf Bliittern 17, an
zwei Blattern 18, an drei Blattern 11) und an einem Blatt so-
gar 20. Die Fiederchen erreichen bis 8 mm Lange und 1 V2— - "^i^ Breite.

Diese gruBeren Dimensionen des Blattes muiien durch den halbschaltigen

30

^tandort im Gewachsbaus bedingt sein. Die Dornen dieser kultivierten

l^flanzen sind gelblichweiB, an den Spitzen briiunlich, nach dem Grunde
2^ hellrotbraun gefarbt. Die Honisdruse am untersten Spindel-
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glied wird 1 cm lang und steht allgemein einige Millimeter von

der Ansatzstelle des ersten Fiederpaares entfernt. Die Fieder-

chen lassen auch an den kullivierten Pflanzen stels nur den Mitlel-

nerve n erkennen, so daB durch diese Merkmale die Unterscheidung

steriler Gewachshausexemplare von solcben der A. spadicigera leicht mug-

lich ist

Im botanischen Garten zu Darmstadt haben wir 1900—1902 ebenfalls

lI

r-^-l''

F

-1

9. ^l. sphaerocephala.
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tr I? Blalt eincr

B
A Blutt einer erwachsenen Pflanze (^29 X ^ cm), Hort

einjiihrigen Pfiunze (21 X <> cm), Hort. Darmstadt.

Verkleinert.

A. sphaerocephala kultiviert; sie entstammte dem botanischen Garten der

Technischen Hochschule zu Karlsruhe. Allc diese Gartenexemplare sind

wahrscheinlich gemeinsamer Herkunft.

A. sphaerocephala ist mir bis jetzt nur aus Mexiko bekannt. Zu den

oben genannten funf Fundorten: Tanquian im Staate S. Luis Potosi und

Actopan, Hacienda de la Laguna, Santa Maria, Carrizal im Staate Vera
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Cruz kann ich noch zwei weitere durch Belegexemplare gesicherte Stand-

orte in letzterem Staate hinzufiigenj namlich ChavarillOj wo Herr Professor

Dr. E. Stahl die Pflanze August 1894 antraf und pholographierte, und Chichi-

caxtle, wo Herr Dr. H. Ross sie am 1. Oktober 1906 sammelte. Beide Herren

stellten mir freundlichst ihr Material zur Verfiigung. Diese Orte liegen an

der Bahnlinie Vera Cruz—Jalapa, der erstere unterhalb Jalapa, der letztere

im Tiefland oberhalb Antigua. An beiden sterilen Exemplaren sind die

Dornen wie bei meinem Material von Santa Maria am Grande grau oder

graubraun gefarbt. Die Zahl der Fiederpaare an den Blattern schwankt

zwischen 7 und 15; als Durchschnitt kann man wohl 10—13^)

setzen, E. Stahl und G. Karsten haben 1894 auch photographische Auf-

nahmen der Pflanze bei Santa Maria genommen, von denen eine als

Fig. 128 in Schimpers Pflanzengeographie mit der Bezeichnung A. cornigera

wiedergegeben ist.

^1. Acacia veracruzensis n. sp.

Auf Dunensandboden siidlich von der Stadt Vera Cruz fanden wir

Mitte Oktober 1908 eine buschig wachsende Akazie mit reifen Friichten

(Herb. mex. Schenck n. 916). Aus den mitgebrachten Samen wurden im

botanischen Garten junge Straucher herangezogen, die recht gut gedeihen.

Wie bereits erwahnt, findet sich im Herb. Halle ein von Schiede am
gleichen Standort gesammelter steriler Laubzweig dieser Art, der von

ScHLECHTENDAL uud Chamisso mit Zweifel zu A. sphaerocephala gerechnet

wurde.

Leider stehen keine Bliiten zur Verfugung. In der Gestalt der Dornen,

namentlich aber der Blatter, und auch in den Dimensionen der Hiilsen ist

diese Art durchaus verschieden von A. siihaerocephala. Ich nenne sie

A, veracruxensis. Vermutlich wird sie lane:s der Kiiste des mexikanischen
Golfe

o
s weiter verbreitet sein. Herr C. A. Pukpus teilt mir mit, daB er im

Werbst 1912 Straucher der A. veracnixensis massenhaft auf den Sand-
diinen bei Antigua ganz nahe am Golf angetroffen habe, und daB die Straucher
tens von einer schwarzbraunen und ganz harmlosen Ameise, teils von einer

rotbraunen sehr bissigen und giftigen bewohnt seien^).

Die rotbraunen Hulsen sind kiirzer als bei sphaerocephala^ sitzen

2u mehreren
(2, 3, G) an den kopfig verdickten Enden der holzigen

^) Bentham, Rev. of the suborder xMimoseae, Transact. Linn. Soc. Vol. XXX., 1875
^^^, gibt an: >Pinnac 6— 8- rarius multijugae^. Dies IriiTt fur A. sphaerocephala in

er Regel nicht zu. Als Ileimat gihl er uuBer Mexiko auch Zentral-Amerika an, end-
»c auch Porto Bello (leg. Billrerg); die BiLLBEitr.sche Pflanze, die ich A. muliiglamlu'
"" nenne, gehort sicher nicht hierher.

2) Ich fand bei Vera Cruz in den Dornen ebenfalls zwei verschicdene Anieisen,

p
Herr Privatdozent Dr. A. Rei-hensperger bestimmt hat. Die groDere ist die giftige

^^udomyrma arboris sandae var. die winzi^e scliwarzbraune Cremastogaster hrcvi-
sptnosa Mavr
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Fruchtstandsstiele, die etwa 1 cm lang sind. Wahrscheinlich haben die

Inflorescenzaste Ahnlichkeit mil denen der A. sphaerocephala. Die groBte

Hulse ist 62 mm lang, 12 mm dick, ihr Schnabel 16 mm lang, ihr Sliel

5 mm. Die schwarzbraunen, abgeplaltelen, ovalen Samen sind 6 mm lang

und liegen auch hier in einer schwefelgelben siiBen Pulpa zu etwa ein

Dulzend eingebettet. Kleinere Fruchte haben nur einen 2— 3 mm langen

40 mm Lange. AnStiel und 5 mm langen Schnabel, 10 mm Dicke und

den Fruchtstanden laRt sich die ursprungliche Anordnung der Bluten in

KOpfchen noch feststellen.

Die von Ameisen bewohnten Dornpaare (Fig. 10) sind matt gelblich-

weiB gefarbt bis aufdie scharfen Spitzen, die wie hex A, sphaero-

cephala braunliche Farbung

aufweisen und wie angesengt

aussehen. Manche Dornen, wie

z.B. die in Fig.lOC—1> abge-

bildeten, zeigen in der unteren

Halftenamenllich auf derVorder-

seite eine graubraunlich - ver-

O

waschene Farbung, die sich auch

an den Dornen unserer Gewachs-

hausexemplare bemerkbar macht.

Die Elfenbeinfarbe iiberwiegt

aber; die Straucher sind im all-

gemeinen als weiBdornig zu be-

zeichnen. Die beiden schrii

nach oben und vorn gerichteten

Dornen eines Paares slehen in

spitzem, rechtem oder seltener

stumpfem Winkel voneinander

ab, haben im Mittel etwa 5 cm

Lange von der Blaltstielinsertion

zur Spitze, sind drehrund, etwas aufgeblasen und nach der

In der Kegel setzt sich die braunliche

Fig. 10. A. veracriixensis ^ Vera Cruz, log.

H, Schenck n. 916. C u. D zwe'i ungewohn-
lich groCe Dornpaare. Vo nat. Gr.

bis

Basis zu ein wenig abgeflaclit.

Spilze etwas von dem dickeren grOBeren Teil des Domes ab. Die mit Lenti-

cellen besetzte graubraune Slengelrinde zieht sich in Form eines

abgerundeten Schildchens in der Mittellinie eines jeden Dornpaares

etwas nach oben. An der Riickseite sind diese bis etwa zur Mitte dem

Stengel angewachsen.

An unseren Gewachshausexemplart-n bleiben die Dornen kiirzer, meis

nur 2 cm lang, sind aber verhallnismaBig stark aufgeblasen, so daB

sich die bniunliche scharfe Spitze deutlich absetzt; die Gewachshaus-

exemplare der A, sphaerocephala haben dagegen schlanke glalte, nicht aul-

geblasene Dornen. Auffallend ist ferner, daB A, veracruxensis im ^^^'
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wachshaus sehr kraftig, mit senkrechter Hauptachse, schlank und rasch

in die Huhe wachst.

An den gruBten Dornpaarenj die ich bei Vera Cruz sammelte und die

selbst die grOBlen Dornen der A. spadicigera an Lange noch libertrefTen,

halte jeder Dorn eine Lange von 1 1,5 cm und die Mitlellinie 2 cm (Fig. 10Z)j.

Ilaufig sind die Dornen etwas nach innen gebogen, sonst aber ziemlich

libereinstimmend geslaltet. Nur ganz vereinzelt kommt es vor, daB sich

ein Dorn fiber seiner Basis stark nach hinten kriimmt. Die eigenartigen

AnlilopengehOrnartigen Dornbildungen der A. spacUcigeirt treten bier nicht

auf. An einigen Dornpaaren

g eines derbatle Verkiimmerun

beiden Dornen zu einem kurzen

Slummel stallgefunden. Die

Ameisen nagen nur eine Offnung

an jedem Dornpaar, ganz aus-

nahmsweise zwei.

In Form und Fiederung der

Blatter ist A. veracruxensis

wesentlich von A, sphaeroce-

phala xerschiedeu {F\g. \\], Die

Originalexemplare von Vera Cruz
haben an den groBen Slipular-

dornen Blatter von ovalem Um-
riB von 8—10 cm Liinge, 5 cm
Breite, mitllerer Spindellange von
7 cm, o—6 Fiederpaare (aus-

nabmsweise 7) und F i e d e r-

chen von 8 mm Lange und
2,5 mm Breite, an denen nur
der iMittelnerv deutlich zu
erkennen ist. Kurze Seiten-

Fig. 1 i. A, rcracnixensis, Blatt {1;2,5 X "^^ cm}.

Ilott. Danijstadt. Verkleinort.
^weige, die in den Achseln der
Oornpaare tragen, haben ent-

sprechend kleinere, weniger-fiederige Blatter und kleine nicht verdickte

Stipulardornen.

Ilonigdriisen: Die Blatter trn^en allsemein nur eine einzige kiel-

fu rmiorg vorspringende, mehrere Millimeter lange Driise auf d em
untersten Glied der Spindel in einiger Entfernung unterbalb
<les ersten Fiederpaares.

Die Blattspindeln und jungen Dornen sind mit winzigen kurzen II a r-

<^hen beselzl, die nur btM starker VersrOBerunj? zu sehen sind. Mit bloBem
Auge betrachtet, erscheinen die Pflanzen kalil, die Dornen aber matt, nicht

SlSnzend.
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An den in Gewachshausern kultivierten Strauchern werden die Fieder-

bliitter infolge des halbschattigen Standortes zarllaubiger und grOBer (bis

15 cm lang, bis 8 era breiOj die Fiederchen bis 12 mm lang und 3,5 cm

breit, langoval. Die Zahl der Fiederpaare ist meist 5 oder 6 (von

58 vol! entwickelten Blattern waren 6 mit 4 Fiederpaaren, 26 mit 5, 22

mit 6, 2 mit 7 und 2 mit 8 versehen), wahrend bei Acacia spkaero-

cepkala die Zahl der Fiederpaare eine grOBere ist und im Durch-

schnitt mindestens auf das Doppelte geschatzt werden kann.

12. Acacia Cookii W. E. SafFord, Science N. S. 31, 1910 April 29,

p. 677.

Die Diagnose lautet:

»Flowers in spherical heads on long stout peduncles clustered in the axils of

large slender thorns resembling the prongs of a fork which usually straddle the stem,

leaves large, with many pairs of pinnae and many elongated nectar glands borne on

the upper side of the grooved rachis; pods linear, 30 cm. or more in length, slightly

curved, dehiscent. Based on specimens collected by Mr. 0. F. Cook at Secanquini,

Alta Verapaz, Guatemala (in alcohol), and by Mr. G. P. Goll, at the Finca Trece Aguas

in the same region, March 8, 1907 (no. <02).«

Diese Art, von der ich Photographien einsehen konnte, die Herr

Safford dem Berliner Museum Ende August 1913 zugesandt hatte, unter-

scheidet sich von A. sphaerocephala und veracruxensis in auffallender

Weise durch nach riickwarts gebogene schlanke Dornen, durch sehr reich-

und feingefiederte Blatter, durch zahlreiche Nektarien (je eine Driise

zwischen jedem Fiederpaar und zwei Driisen auf dem untersten Spindel-

glied), durch dicke und lange Kupfchenstiele, dichte Biischel von Inflores-

cenzeo in den Achseln der GroBdornen, besonders aber durch ihre langen

und aufspringenden Hulsen. Ich glaube daher, daB A, Cookii keine

nJihere Verwandtschaft zu A. sphaerocephala aufweist und daB sie besser

als Typus einer besonderen Gruppe zu betrachten ist. Die BeschalTenheit

der Fruchte durfte vielleicht zur endgultigen Unterscheidung der Arten-

ruppen der Ameisenakazien mindestens ebenso wichtige, vielleicht noch

bessere Anhaltspunkte geben wie die Form der Inflorescenzen,

13. Acacia multiglaiidulosa n. sp.

Im Berliner Herbar befindet sich ein leider unvollstandiges Exemplar

einer von Billberg bei Porto Bello eingelegten Akazie, das als •>Acacia

cor)ii(jera Jac(j.?« bezeichnet und mil einer Bemerkung von Bentium ^vide-

tur acaciac sphaovccphalae \ar.< versehen ist. J. G. Billber(;, ein Schwede,

sammelte 1825 in Neu-Granada, hauptsiichlich bei Cartagena. Porto Bello

liegt im Staate Panama. Das Exemplar besteht nur aus einem bliiten-

Iragenden Zweig mit einigen BlutenkOpfchen und i zerfallenen Fiederblatlern.

Dornen fehlen. Da aber die Inflorescenzen und auch die Struktur der

Fiederblattchen zu A. sphaerocepliala stimmen, so durfte die Pflanze viel-

leicht zu der vorliegenden Gruppe gehuren und ebenfalls groBe von Ameisen

bewohnte Dornpaare besitzen. In Zahl und Anordnung der Honigdriisen
1

1

I
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der Blattspindel ist A, multiglandulosa aber durchaus verschieden von
A, sphaerocephala; sie nimmt iiberhaupt unter alien myrmekophilen Akazien

in bezug auf ihre Drusenbildung eine eigenarlige Stellung ein,

Der vorliegende nicht vollstandige Bliitenzweig ist 21,5 cm lang,

gerade gerichtet, hat etwa 25 Knoten in Entfernungen von etwa 0,5 cm,

an den Knolen abfallige Hochbliitter von 1 cm Lange, in deren Achseln

je 1 Oder 2 geslielte BlutenkOpfchen. Diese sind 7 mm lang, 6 mm breit, ihr

Stiel 8 mm lang, '^4 mm dick und an seiner Basis mit 4 kleinen miteinander

verwachsenen Brakteen versehen. Bemerkenswert ist die Gestalt der Hoch-
blatter^ die mit sehr kleinen StipulardOrnchen ausgestaltet sind. Jedes

Hochblatt entspricht dem untersten Spindelglied eines FiederblatteSj von

dessen Spreite nur ein borstenformiges Endbliittchen librig geblieben ist.

Auf der Spindel sitzen 4 stiftfurmige Drusen.

Von 2 Laubblattern hat das eine 23 Fiederpaare an 20 cm langer

Spindel, das andere 17 Paare und 14,5 cm lange Spindel. Da die Fiedern

nur 3 cm lang sind, so erscheint das Blatt sehr lang und schmal. An
den 5 mm langen, 1 mm breiten Fiederchen ist nur der Mittel-

nerv, wie bei A. sphaerocephala ^ zu erkennen.

Die Blattspindel tragt zahlreiche Honigdriisen auf ihrer rinnen-

fOrmigen Oberseite. Am Grunde samtlicher Fiederpaare sitzt je

eine rundliche Driise. Das unterste Spindelglied erweitert sich in

starkem MaBe und tragt unterhalb der Driise des ersten Fieder-
paares eine groBe Anzahl (an einem Blatt zahlte ich im ganzen 23

kleiner vorspringender Drusen, die etwas unregelmaBig in 3 Reihen

in der breiten Rinne verteilt erscheinen. Auch die folgenden Spindelglieder

tragen noch 2 oder auch nur eine accessorische Druse etwas unterhalb

ihrer endstandigen Driise, so daB an dem 23-fiederigen Blatt im ganzen

etwa 50 Drusen zu zahlen sind. A. sphaerocephala und A. reracruxensis

besitzen dagegen stets nur eine einzige, allerdings sehr groBe Honigdriise

auf dem untersten Spindelglied eines jeden Blattes.

1 i. Acacia paiiaineiisis n. sp.

Herr Geheimer Baurat Professor Alexander Koch, Darmstadt, brachte

mir von seiner Studienreise nach dem Panamakanal 1 898 im April gesam-

melte Blutenzweige und Dornzvveiire von einer sehr eigenarti^en Ameisen-

akazie mit, die von alien bisher bekannten Arlen durchaus verschieden i^t.

t)er Fundort des etwa mannshohen Strauches liegt am Oberlauf des

f^hagrestlusses gegenuber Alhajuela, 15 km ustlich vom Kanal, im Tiefland

des Staates Panama.
Ich gebe im folgenden eine Beschreibung der Blutenilste und der Dorn-

zweige, die Herr Koch von ein und demselben Strauch entnounnen zu haben

glaubt, bemerke aber ausdrucklich, daB ich bis zum EintrefTen vollstiindi-

geren Materials die Frage der ZusammengehOrigkeit der beiderlei Zweige
noch offen lassen mOchte. Moglicherweise kOnnte also die auf die Dorn-

Botanische .lahrbucher. L. Bd. Supplemeutband. ^1
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zweige begriindete A. panamensis auch zu einer anderen Gruppe ge-

huren.

Die beiden zur Verfugung stehenden blutentragenden Aste, die jedenfalls

aus den Acbseln von Dornpaaren entsprungen waren, haben 14 und 18 cm

Liinge und 2 mm Dicke und tragen etwa 12 Knolen, an denen kleine nichl

verdickte Stipulardornen sitzen. Aus den Achseln dieser entspringen einige

7 mm Durchmesser auf sehr dunnen,

12 mm langen, dicht an ihrem Grunde mit winzigen Brakteen versehenen

Inflorescenzstielchen. Die Farbe der Bluten im trockenen Zustand ist gelb-

wenige (2) kuglige BlutenkOpfchen von

braun, im frischen wohl gelb? Die Achsen, Dornen, Bliitenstiele,

Tragblaltchen der Bluten sind mit kurzen weiBen Borsten-

harchen, namentlich an den jungeren Teilen, besetzt. Die Fie-

derchen der an den Bliitenzweigen

zwischen den Stipulardornen sitzen-

den kleinen Blatter waren fast
4f

samtlich abgefallen. Aus ihren Uber-

resten ergab sich, daB diese Blatter

3j5 cm Liinge

FifT \ 9 A. panamcnsis, Alhajuela,

.leg. A, Koch. V.> nat. Gr.

eine Spindel von

haben und 7—8 Fiederpaare tragen

mit 3 mm langen, schmal ovalen

Fiederchen , an deren Unterseite

nur der Mittelnerv (also wie

bei A. sphaerocephala) sichtbar her-

vorlritt. Die Blattspindel und die

Rlinder der Fiederchen sind mit kurzen weiBlichen Borslenharchen ver-

sehen.

Von Honigdriisen ist nur eine ovale napffurmige Druse auf

der Spindeloberseite dicht unter dem untersten Fiederpaar zu be-

merken.

AuBer diesen beiden Bliitenzweigen stehen noch zwei diinne, etwa

20 cm lange, gebogene Seitenaste mit einigen groBen, von Ameisen bewohnt

gevvesenen und mit je einer Eingangsoffnung versehenen Dornpaaren zur

Verfugung, wovon die untersten am grOBten sind. Diese Dornzweige sind

nut grauem dunnen Kork bedeckt und kahl; nur am Grunde der Dorn-

oherfliiche nahe der Achsel sind hier und da noch Reste kurzer Borsten-

hilrchen zu unterscheiden.

An don groBeren Dornpaaren (Fig. 12) hat jeder Dorn von der Insertions-

stelle des abgefallenen Laubblattes bis zur Spitze 4—5 cm Lange, die vordere

Mittellinie etwa 13 mm. Nach der Spitze zu drehrund, flacht er

sich nach dem erbreiterten Grunde zu stark ab. Die Dornpaare

sind am Stengel auf eine Lange von 1 cm festgewachsen und ihre Basis

steht von ihm in einem rechten oder stumpfen Winkel nach

vorn ab. Die beiden Dornen sind in verschieden starkem MaBe nach vorn
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und zugleich nach unten gebogen, so daB sie entweder nach vorn aus-

einanderspreizen oder parallel gerichtet sind oder sogar ihre Spitzen kreuzen.

Die Inserlionsstelle des Blattslieles springt an einigen Dornpaaren etwas

buckelig vor. Die Dornen sind gleichmaBig graubraun gefarbt (wie bei

A, Hindsii)^ glanzend, glatt. Die Rinde des Stengels erstreckt sich unten

an der Mittellinie nicht schildfurmig nach oben.

Die Gestalt und die Richtung der Dornen ist also wesentlich anders

als bei A, sphaerocephala.

4 Gruppe Bursariae.
t«

Ahren schlank, diinnstielig, Spindel nicht verdickt, mit nicht sehr dicht

stehenden, sondern in der Knospe deutlich huckerartig vorspringenden

Bluten. Fruchte (von A, Hindsii bekannt) halbkreisformig gebogene, ge-

schnabelte, schmale, etwas zusammengedruckte schwarze Hulsen ohne Pulpa.

Dornen taschenfornig. Blatter feinfiedrig. Driisen zwischen samtlichen Fie-

derpaaren je eine, an der Basis der Spindel auBerdem noch mehrere vor-

handen.

jhort Acacia Hindsii Benth. aus dem siidwestlichen Mexiko
und die ihr nahe stehende A. bursaria aus Guatemala.

<5. Acacia Hiudsii Benth. (Hook. Lond. Journ. I., S. 504).

G. BbnthamI) gibt in seiner Revision der Mimoseen von dieser Art

folgende Diagnose:

^Glabra. Spinae minores subulatae; auctae niaximao, inflatae, lividae, 1—i'/j-polli-

cares, basi connatae et 3/4-poll. lalae. Pinnae 6—1 5-jugac; foliola 12— 20-jugae, Hnearia,

oblusa, 2—3 lin. longa. Spicae lenues, 3/^

—

\^l'y-^o\\\c'iiY(i^, Legumen ignolum.

Hab. Tropical America, Mexiko, Hinds, Juhgkxsen, Nr. 109. When the spines are
inilated, this species resembles A. spadiciycra] but the pinnae and leaflets are more
numerous, the spines with the connate base very much broader and the spikes of

flowers very different.^

W. BoTTiNG Hemsley^) gibt als Fundorte an: > Mexiko, without loca-

lity (Jurgensen, 169), Manzanilla Bay (Hinds); Costa Rica, Pacaca (Oersted),

Hb. Kew.c

Im Berliner Ilerbar befinden sich Exemplare von A, Hindsii^ die von
E. Langlass6 im Staate Michoacan gesammelt sind, Nr. 156 bei La Orilla,

-^ m, 1898 10. Mai mit der Notiz, daB dort der dichtbuschige, gelb-

^luhende Dornstrauch ^Guisaehe corteno^ genannt wird, und Nr. 92;i von
S^n Luis, 50 m, 1899 Febr., einheimischer Name >Cornisueloc3j.

1] Transactions Linn. Soc. oi' London. Vol. XXX, 1875, S. 515.

2) Biologia centraH-americana, Botany Vol. I, 4 879—1888, S. 353.

3) Nachtrag. llerrn Safford verdanke ich Pliotograpliien von Herbarexeniplaren:

) gesammelt bei Manzanillo, Staat Colima, 1891 Miirz von Edwahl. Palmer (n. 1395,
uten und Fruchte), ferner 1892 Juni 25 von M. E. Jones (n. 189, Uornen und Blatter);

^)
gesammelt zwischen Llano Grande und Pinotepe, Staat Oaxaca, 200—300 ft, 189

^ ^- <9 von E. W. Nelson (n. 2336, Blutenzweig).

31*
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Die im Berliner Herbar befindlichen ebenfalls als A. Hindsii bezeich-

neten Exemplare aus Guatemala unterscheiden sich nicht unwesentlich von

den obigen mexikanischen ; ich trenne sie daher als Art A, hursaria ab.

Ob die von Hemsley zitierte OEnsiEDSche Pflanze aus Costa Rica zu

A. Hindsii gehOrt oder zu einer anderen Art (vielleicht zu A. costaricensis)^

bedarf nocb der Priifung.

Die nachfolgende Beschreibung der Dornen, Blatter, Bliitenahren und

Fruchte bezieht sich auf die LANGLASsfischen Exemplare.

Die Dornen von Acacia Hindsii (Fig. 13) sind auffallig verscbieden

von denen der A, spadicigera und spliaerocephala. An ihrer Basis

stark verbreitert und hinten etwa bis zur Mitte mit deni Stengel ver-

wacbsen, verscbmalern sie sich rasch in die beiden kurzen

scharfen Spitz en, die in sehr slumpfem Winkel oder auch fast genau

quer abstehen. Vom Blattstiel bis zur Spitze

ist jeder Dorn etwa 35 mm lang, die Mittel-

Vorder-

und Riickenseite des verbreitert en

Teiles sind stark abgeflacht, die Dorn-

spitze dagegen drehrund, die Far bung eine

gleichmaBig hellgraubraune oder gelblich-

Unter dem Blattstiel befmdet"' sich

ein herablaufendes spitzes Schildchen, das

aber auch fehlen kann; die Rinde des

Stengels zieht sich am Grunde des Dorn-

paares eine kleine Strecke weit hinauf. Pie

EinsangsOlTnun

Hnie des Paares 22 mm lang.

graue.

Fiy. 13.

Orilla

A. Hindsii FUli. A La
,

leg. E. Lan(;l\sse n. 15 (5,

B San Luis, leg. id. n. 923.

Vo nat. Gr.

o^.ioowi.i.u.ig nagen die Ameisen immer

nur an einem Dorn des Paares unterhalb

seiner verschmalerten Spitze.

Blatter: An den bliitentragenden Zweigen sitzen nur kleinere, meist

nur einpaarig gefiederte Blatter. Das Exemplar Nr. 923 zeigt einige grOBere

Laubbiatter, aus deren Achseln die Blutenzweige hervorkommen. Das gruBte

Fiederblatt hat eine Spindellilnge von 10,5 cm und 1 2 Paare von Fiedern,

jede etwa 6 cm lang. Der UmriB des Blattes ist somit sehr breit ellip-

tisch. Die Fiedern Iragen lineale, 6 mm lange, 1,5 mm breite Fiederchen,

auf deren Unterseite nur der Mitteinerv deutlich zu sehen ist. Die Ner-

vatur entspricht also derjenigon von A. .sjjhaerocepJ/ala.

Driisen: Dicht unter der Insertionsstelle eines jeden Fieder-

paares sitzt auf der Spindel je cine kugelig vorspringende Ho-

nigdruse, auBerdem auf dem untersten Spindelglied noch einige (2, 3)

solcher Driisen, deren Zahl je nach den Blattern schwanken durfte uod

die auch fehlen kOnnen. Die kleinen, meist einpaarig gefiederten Blatter

der Blutenzweige besitzen auf der Spindel auBer der dicht unter dem Fieder-
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paar befindlichen Driise meist nur zwei Drusen, selten mehr oder auch nur

eine solche.

Die Bliitenzweige haben bis etwa 18 cm Lange, etwa 18 Knolen

mit kleinen Blattern und in deren Achseln je einige wenige (4) gebiischelte

Ahren, deren Lange 35 mnij Breite 5 mm betragt, deren Stiel 15 mm lang

und kaum 1 mm dick ist und liber dem Grunde drei kleine Brakteen tragt.

Im Unterschied zu A. spadicigera ist die Ahrenspindel hier nicht dicker
ft*

als der Ahrenstiel. Auch sind bei A, Hindsii die Bliilen nicht zu einer

dichtbliitigen Walze zusammengedrangt , sondern lockerer gestellt j ihre

Knospen sind in ganz jungen Zustanden, wenn die Ahre erst etwa bis

10 mm lang ist, noch von den Brakteen ganz bedeckt, bald aber als ab-

gerundete hervorragende Hocker sichtbar.

Auch die Friichte sind wesentlich von A. spadicigera und A. sphaero-

cephala verschieden: HalbkreisfOrmig gebogene, etwa 11 cm lange,

7 mm dicke, etwas zusammengedriickte, geschnabelte und an der Basis ver-

schmalerte schwarze Hiilsen, die keine gelbe Pulpa enthalten,

vielmehr hat die weiBliche Innenwand filzige BeschafTenheit und umgibt

die braunen Samen. Im reifen Zustand werden diese Hiilsen wohl auf-

springen.

16. Acacia bursaria n. sp.*)

Zu dieser an ihren eigenartigen Dornen und ihren viel- und feinfie-

derigen Blattern leicht erkennbaren, mit Acacia Hindsii Bth. zwar ver-

wandten, aber von ihr verschiedenen Art rechne ich folgende Exemplare
des Berliner Herbars.

1. Gesammelt Februar 1878 bei San Felipe in Guatemala von Ber-

noulli und Cario (Herb, guatem. n. 1129 ohne Namen, im Berliner Herbar
als A. Hindsii Bth. bezeichnet). Auch im StraBburger Herbar vorhanden.

2. Gesammelt Februar 1890 bei Laguna Amatitlan, Depart. Amatitlan,

Guatemala alt. 3900 p. p. von John Donnel L. Smith (Plant, guat. n. 2304
als Acacia Hindsii Bth.).

3. Gesammelt April 1892 am Rio de las Caiias, Depart. Santa Rosa,

Guatemala alt. 3000 p.p. von Heyde et Lux (PI. guatem., herausgegeben von
J- D. Smith n. 3299 als A. spadicigera Cham, et Schl., det. Micheli, im

Berliner Herbar als A. Hindsii Bth. bezeichnet. Auch im Miinchener Herbar

vorhanden.

4. Kultiviertes Exemplar aus dem Bot. Garten Dahlem Mai 1908, leg.

H. Harms (als yl. Hindsii?]. Die Ilerkunft der Pflanze ist nicht angegeben.

5. Aus dem botanischen Garten Guttingen erhielt ich im August 1913

einen gut entwickelten Zweig dieser Art, unter der irrtumlichen Bezeichnung

<) Nachtrag. Herr Safford sandte niir die Photographie eines Exemplars, ge-
sammelt bei Tucuru, Guatemala <904 Juni 7 von 0. F. Cook (n. 308, Dornen und
Blatter).
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A. sphaerocephala^ niit Dornen von fast gleicher GruBe wie an den ameri-

kanischen Herbarexemplaren , desgleichen Sept. 1913 aus dem Breslauer

Garten.

Die drei Exemplare aus Guatemala selbst befinden sich im Friihjabrs-

stadium: die Fiederbliitter der groBen Dornpaare sind abgefallen; aus den

Acbseln dieser entspringen beblatterte Triebe, an deren Knoten die zum

Teil schon aufgebliihten Ahren stehen. Das Exemplar des Berliner bot.

Gartens ist steril, zeigt die Dornen viel schwacher ausgebildet und die

groBen Fiederblatter noch an den Dornen erhalten.

Alle Exemplare aus Guatemala stimmen untereinander liberein. Ich

fasse sie zusammen als A, hiirsaria^ als eine mit der mexikanischen A.

Hindsii zwar nahe verwandte, doch deutlich unterschiedene Art.

Die Blatter von A, hiirsaria sind im Verhaltnis schmaler als bei

A. Hindsii^ ihre Fiederchen durchweg kleiner, die Dornpaare zu den eigen-

artigen flachen, an der Seite gekiel-

ten, schwarzbraunen Taschen um-

gebildet, die von diesen ausgehen-

den Dornspitzen bier viel liinger,

die BUitenzweige auffallend lunger

und reicher beblattert.

Dornen: Die von Ameisen

bewobnten Dornpaare sind bei

Acacia hursai^ia sehr auffallend ge-

staltet (Fig. U);

flachen Taschen, dienachun-

ten zu kurz

schmalert sind und an den

beiden oberen Ecken in je eine lange Spitze auslaufen, sind

flach zusammengedruckt, an den Seiten gekielt; die Kiele laufen

eine Strecke weit an den Dornspitzen binauf. An der Hinterseite sind die

Taschen bis etwa zur Mitte dem Stengel angewachsen. Auf der flachen

Vorderseite zieht sich die braune lenticellenbesetzte Rinde des

in Form eines langen spitzen Dreiecks bis fast zur

^ A'l/"^-* .

;" "Vr^^it -
^ *

'^
. ' * J I

sie gleichen

Fig. 14. A. biirsaria, San Felipe, leg.
Behnoulli et Caiuo n. H20. i/o nat. Gr.

keilformig ver-

Stengels

Mitte der Tasche empor und unter der Blattstielnarbe befindet sich ein

Liings der Mitte der Vorderseite verliliift einkleines dreieckiges Feld,

schwach erhabener Streifen. Die Dornen .sind gleichmaBig gliinzend schwarz-
braun gefilrbt. Das abgebildete Dornpaar hat in der Mitte der Tasche

20 mm Breite, die Mittellinie 35 mm Liinge, die Dornen von der Blattstiel-

narbe bis zur Spitze 50 mm Llinge. Die Taschen konnen aber noch grORer

und breiter werden. Im StraBburger Herbar befindet sich ein Exemplar

Bkrnoulus mit 3 cm breiten Taschen. Das Exemplar vom Rio de las

Cauas stammt offenbar von einem schwiicheren Zweig mit kleineren Dornen,

die bei sonst gleicher Form wie in Fig. 1 4 Taschenbreite von nur 1 5 mm,
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Lange der Mittellinie von 18 mm, Dornlange von 40 mm aufweisen. Solche

GroBenunterschiede an den Dornen sind aber bei alien Ameisenakazien zu

beobachten. ]t[och schwacher sind die Dornen an dem Exemplar aus dem

bot. Garten Dahlem ausgebildet.

Blatter: An den drei Exemplaren aus Guatemala sind nur die an den

Knoten der bliitentragenden Seitenzweige sitzenden kleineren Fiederblatter

vorhanden. Diese Seitenzweige enlspringen zu 1— 2 in den Achseln der

Dornpaare der Langtriebe, sind an den vorliegenden Exemplaren bis zu

20 cm lang und haben etwa 10— 12 Knoten. Die untersten Knoten tragen

Blatter mitbiszu 1 Fiederpaaren von 10 cm Lange, die oberen schrittweise

kleinere Blatter mit weniger, oft nur 4— 2 Fiederpaaren. Die Fiederchen

sind nur bis 5 mm lang, meist kiirzer, von der Nervatur nur der Mittel-

nerv sichtbar. An dem Herbarexemplar aus dem bot. Garten Dahlem sind

die groBen Fiederblatter der Langtriebe noch vorhanden; sie sind hier im

UmriB bis 16 cm lang und 4— 5 cm breit, haben etwa 15 Fiederpaare mit

Fiederchen von ca. 5 mm Lange. Noch stattlicher sind die Blatter kul-

tivierter Exemplare des Guttinger Gartens; sie haben eine Lange von uber

30 cm, eine Breite von etwa 10 cm und tragen 22, 24, oder 25 Fieder-

paare. Das ist die hochste Fiederzahl, die ich iiberhaupt bis jetzt bei

Ameisenakazien feststellen konnte.

Honigdriisen: Auf der Oberseite der Blattspindel sitzen am untersten

Gliede 2—4—6—8 abgestutzt kegelfurmige, mit napffOrmiger Vertiefung

versehene Drusen, auBerdem je eine am Grunde eines jeden Fiederpaares.

Die Zahl der Honigdrusen auf dem untersten Blattspindelglied schwankt; an

den Exemplaren aus dem botanischen Garten zu Gottingen waren nur zw^ei

vorhanden.

Bliiten: Die Ahren stehen meist zu vier im Biischel an den Knoten
der blutentragenden Zweige, gleichen denen von A, Hmd^iL Die dicht-

stehenden Bliitenknospen springen vor dem Aufbliihen warzenformig vor
und sind nur in den allerjiingsten Stadien von den am Rande fein ge-

zahnelten kreisfOrmigen Schildchen ihrer sestielten Trasblattchen bedeckt.„^OtlV.H.U*A X*«Q

Darmstadt, 20. Oktober 1913.

iV L
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Neue Revision der Gattuiig Carpiiius.

Von

Hubert Winkler

Mit 7 Figuren im Text.

In den zehn Jahren seit Erscheinen meiner Monographic der Betulaceae

im »Pflanzenreich« (IV, 61) ist mir manches tails neu gesammelte, leils

friiher unzugangliche Material in die Hande gekonimen. C. K. Schneiders

Handbuch der Laubholzkunde hat inzwischen eine umfassende Bearbeitung

der Familie gebracht, die, wie auch bei den anderen Familienj iiber den

Rahmen des dendrologisch wichligen hinausgeht, wodurch die praktische

Brauchbarkeit des Buches zwar nichls gewonnen, die Systemalik der be-

handelten Familien aber manche Forderung erfahren hat. So habe ich

denn die Gelegenheitj die Carpinus einiger fremden llerbarien beslimmen

zu miissen, wahrgenommen, um die Galtung nochmal einer krilischen

Durchsicht zu unlerziehen, wobei es sich hauptsachlich um die oslasia-

lischen Arlen handelt.

C. japonica Bl.

Von neueren Sammlungen gehOren zu C, japonica folgende Faurie-

schen Nunimern von der Insel Nippon: n. 5774 (in Waldern bei Takayu,

Juni 1904), n. 5779 (am Asama, Juli 1904), n. 5780 (in Waldern bei

Aomori, Mai 1904).

Zwei auffiillige Formen dieser Pflanze seien neu beschrieben:

Var. pleioiieura 11. Winkl. nov. var. — A typo differt foliis an-

gustioribus, costis utrincjue 22—27 minus (cr. 2 mm) inter se distantibus,

valdf* impressis, inllorescentiis fructiferis minoribus (3,5

—

4,5 cm longis^

1,5—2,5 cm diamelienlibus).

Japan: Miyanoschta (Warbur*. n. 7756); Yokohama (Maximowicz ,
Mai

und Oktober 1862); Nikko, Prov. Schimotsuke (ohne Sammler im Herb.

Paris).

Var. caudata H. Winkl. nov. var. — A typo ditlert foliis lanceolali-

oblongis, 7— 12 cm longis 7— 33 mm lalis, longe caudati-acuminatis basi

plerumque valde obliquis, grossius serratis, tenue papyraceis.
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Japan: Insel Nippon, in den Ontake-Bergen (Faurie n. 6641 , August

1905 fr.).

C. cordata BL

Neuere Sammlungen: 1) Japan, Insel Jesso, in Waldern bei Mororan

(Faurie n. 5776, September 1904 mit reifen Friichten); bei Mitsumine-

san, Prov. Musaschi (Shirai, 7. Okt. 1901 fr.); 2) Mandschurei, bei Wladi-

wostok (Palczewski, Mai 1901 mit reifen Friichten); 3) Korea, auf dem
Berge Hallaisan (Faurie n. 1530, Juni 1907 mit unreifen Friichten,

n. 1531, August 1907 mit fast reifen Fruchten); 4) West- und Zentral-

China, Patung (E. H. Wilson n, 477, 35 FuB hoher Baum, 5000 FuB ii. M.,

Endfi April 1900 mit austreibenden Knospen), West-IIupeh (E.H.Wilson
n. 527 u, 587^ Mai 1900, teils eben austreibend, teils schon beblattert und
mit jungen Fruchten; n. 537, ohne Datum, mit reifen Fruchten).

Die aus West- und Zentral-China stammenden, auch die neuerdings

von Wilson gesammellen Exemplare gehuren wohl alle zur var. chinensis
r ranch. Ihre unterscheidenden Merkmale, die er in seinem Handbuch der

Laubholzkunde (II. Bd., 1912, S. 892 f.) eingehend angibt, halt G. K. Schneider
tur wichtig genug, um vielleicht eine eigne Art zu begriinden. Dagegen
kann ich nicht einmal die Varietat als scharf umschrieben anerkennen;
alle ihre Merkmale kommen mehr oder minder ausgepragt auch bei korea-

nischen, mandschurischen und japanischen Exemplaren vor. Dazu ist

SCHNEIDERS Fig. 558 f hinsichllich des abgerundeten nicht herzformigen

l^lattgrundes stark libertrieben; an alien mir vorliegenden Exemplaren der

WiLsoNschen n, 527 — nach der die Zeichnung angeferligt ist — haben
die Blatter stets deutlich herzformigen Grund. Auch von dieser Pflanze
hegen zwei neue auffallige und interessante Formen vor;

Var. Faurieaua H. Winkl. nov. var. — Folia majora quam plerum-
que in typo, subtus ad nervos et nervillos risfide tomentosula. Inflores-

centiae fructiferae ad 11 cm longae; bractearum lobus fructum tegens quam
typo minor

J
rotundatus, dentatus cum margine bracteae baud alte

connatus.

Japan: Insel Yesso, Sapporo (Faurie n.7111, Juni 1891), Iwanai
(Faurie n. 5777, September 1904), beide mit reifen Fruchten.

Var. robusta H. Winkl. nov. var. — Folia majora quam plerumque
'" typo, nervorum axillae barbatae exceptae subglabra. Inflorescentiae

fructiferae robuslae 10— 15 cm longae, 5—5,5 cm diametientes; bracteae
fructiferae cr. 4 cm longae 2—2,5 cm latae.

Japan: Insel Yesso, Mororan (Faurie n. 5775, September 1904 mit
reifen Fruchten).

Wahrend sich die Bemerkung Maximowiczs auf dem Ilerbarzettel einer

jo^ponica (von ihm selbst 1862 bei Yokohama gesammelt): >var. auricula
n eriore non soluta* nicht als richtig erweist, wie ich an den in Peters-
rg und Berlin liegenden Exemplaren festgestellt habe, ist bei dieser

U--
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neuen Varietal der C. cordata der umgekehrte Fall fast verwirklicht. Bei

manchen Brakteen ist der umgeschlagne , die Frucht deckende Grund-

lappen der schmaleren Seite der Braktee sehr groB, ein- oder mehrspitzig,

von der Braktee nur durch eine verhaltnismaBig seichte Einbuchtung ge-

Irennt und an seinem Rande nicht selten noch einmal nach innen um-

geschlagen (Fig. 1 a). Diese Brakteen gehuren einem Zweige an, der unter

der FAURiEschen n. 5775 im Berliner Ilerbar liegt. Er zeichnet sich noch

dadurch aus, daB die Blatter papierdiinn und die Fruchtstande nur 10 cm

lang sind. Ich habe ihn mit a bezeichnet, da auf demselben Bogen sich

ein weiterer Zweig (von mir als b bezeichnet) befindet, der sich in der

Form und Behaarung der Blatter von jenem nicht unterscheidet, wohl

aber deutlich durch die mehr pergamentartige Textur, ferner durch die

langeren (13—1o cm) Fruchtstande und vor allem durch die Form des

Grundlappens der Braktee: er ist verhaltnismaBig klein, meist abgerundet

und nur schwach gezahnelt und von dem Brakleenrande durch einen viel

Die Trennung des Lappenstiefer herabreichenden Einschnitt getrennt.

Fig. I. a C. cordata Bl. var. robusta H. Winkl, b—d var. pseudojaponica H. Winkl.

geht bei manchen Brakteen so weit, daB man diese, auBerlich betrachtet

zu C.japonica rechnen kOnnte, wo er ja von der Braktee vollig getrennt

ist und ihr gegenubersteht. Bei dieser Art lost er sich leicht ab, bei der

FAURiEschen Pflanze viel schwerer, was doch wohl noch auf einen ge-

nngen

,

selbst mit der Lupe kaum wahrnehmbaren Zusammenhang mit

der Braktee deutet. Zwischen diesen beiden Fallen gibt es Ubergange

d). Diese Art der Lappenbildung habe ich bei dem Zweige a

der andern uenannten Unter-

(Fig. 1 h

niemals gefunden. Deshalb und wegcn

daBschiede muB ich annehmen, daB die Zweige a und h von verschiednen

Biiumen stammen. Falls sich diese Annahme durch spatere Funde be-

statigen soUte, muchte ich den Namen robusta auf das Exemplar a ein-

geschrankt und die Form h var. pseudojajjonica genannt wissen.

Die Lappenbildung dieser Form wurde uns die Entstehung der Cja-

ponica aus C. cordata verstandlich machen konnen. Fur diese Richtung

des genetischen Zusammenhangs spricht auch das weitere Areal der C. em'data.
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C. erosa Bl. Mus. bot. lugd.-bat I (1849—51) 308; Winkler im
Pflanzenreich IV, 61 (1904) 40 ist nach Vergleich des Leidener, aus dem
Herb. Siebold stammenden Originals gleich C, cordata Bl., wie schon

Maximowicz auf dem Herbarzettel eines von Tschonoski am Fudziyama

gesammelten Exemplares bemerkt hat; die Leidener Pflanze hat stark be-

schadigte und umgekippte Blattrander.

C. oxycarpa H. Winkl. wird von Medvedev in einer mir leider unzu-

ganglichen Arbeit ^) als Varietal zu C. betidus gezogen. Es ist nun wissen-

schaftlich ja ziemlich belanglos, ob man eine syslematische Einheit niedersten

Grades als Art oder Varietat bezeichnet; die Frage nach dem verwandt-

schaftlichen Verhaltnis allein ist der wissenschaflliche Punkt. Gerade weil

mir dieses bei C. oxycarpa aber ziemlich unklar war, babe ich in meiner

Monographie der Form den Wert der Art beigelegt. Nach C. betidus bin

scheint mir der AnschluB jedenfalls kaum zu liegen. Die Form und Ade-
rung der Fruchtschuppe sind bei beiden so verschieden, daB keine von
der anderen abgeleitet v^erden kann, Bei C. hetulus ist sie ausgesprochen

3-Iappig mit ziemlich abstehenden Seitenlappen; die Lappen sind fast

durchgehend breit und an der Spitze abgerundet. Entsprechend dieser

rorm treten drei Hauptnerven auf, selten zwischen ihnen noch zwei un-
gleich schwachere und kiirzere. Dagegen finden sich bei C, oxycarpa sehr

selten nur drei Lappen, sondern meist vier, die so angeordnet sind, daB
der Mittellappen an der einen Seite einen, an der anderen zwei Grund-
'appen besitzt, also ausgesprochen ungleichseitig ist. AUe Lappen sind

allmahlich zugespitzt, die Seitenlappen sehr steil nach oben gerichtet und

l^it dem Ilauptlappen so weit verwachsen, daB sie fast nur als groBe
^hne an ihm erscheinen. Sie sind aber selbstandig vom Grunde aus

innerviert, und da der Mittellappen auBer dem Hauptnerven noch fast

zwei gleichstarke, vom Grunde an freie Nerven erhalt, die nach oben zu in

er Nahe des Bandes verlaufen (und fruber jedenfalls in zwei weitere

^ppen Oder Zahne eintraten), so ist jede Fruchtschuppe von mindestens
sechs selbstiindigen Liingsnerven durchzogen, nicht selten aber treten am
Bande der beiden liuBeren Zahne noch zwei hinzu. Die Seitennerven des
i utellappens steigen bei C. oxycarpa von Anfang an ziemlich steil auf.

setzen dagegen bei C. hetulus fast rechtwinkli- an und biesen in dero ^" ^"" ^'^^o

' ahe des Bandes plotzlich nach oben um. Selbst wenn man solche, sehr
^e tenen und vielleicht von C. hetulus zu trennenden Formen heranzieht,
wie mi

=^ Pflanzenreich* IV, 61, S. 39, Fig. 12 G,h eine abgebildet ist, er-

emt mir ein nuherer Zusammenhang der Fruchtschuppenformen beider

^

J^ en unwahrscheinlich. Eher kOnnte man noch an die verwandte C. caro-

^^(i denken (Abb. ebenda, H, a, h), Doch stimmt bier die Seiten-
ervatur des Mittellappens mit der von C, hetulus ganz liberein, und die

^) In Monil. jard. bot. TiQis XIV (1909).
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NiiBchen beider Arten sind im Gegensatz zu denen von C, oxycarpa oben

noch verhaltnismaBig breit, mehr oder weniger auffallend mit dem Perigon

gekront und selbst bei der amerikanischen Art noch so kraflig von Nerven

durchzogen, daB sie (wie bei C hetidus stets) fast furchig sind. Am
besten konnte man C. oxycarpa mit der in Japan und China wachsen-

den C. laxipora in Vergleich stellen, wie Fig. 2 zeigt. Auch die spitzen,

so gut wie perigonlosen, glatten, fein langsnervigen Friichte beider stimmen

gut liberein, und selbst die Blattform und der unruhigere Blattrand von

C. oxycarpa erinnern mehr an C, laxiflora als an C. betulus oder C,

caroliniana.

Aus alien diesen Grunden muB ich vorlaufig auf meiner fruheren

Auffassung beharren und C. oxycarpa als besondre Art ansehen.

Fig. 2. a u. c Fruclitschuppe von C oxycarpa H. Winkl. zura Vergleich mit h n. d

Fruchtscliuppe von C. laxiflora.

r

C. schuschaeiisis H. Winkl. wird von Medvedev (1. c.) als Varietat zu

C. orientalis gezogen. Von beiden ist sie durch die Fruchtschuppe und

Frucht ganz verschieden. An welche Art sie angeschlossen werden konnte,

ist mir bis jetzt noch unklar.

€. Londoniana H. Winkl.

Bisher nur aus Yunnan (IIenrv n. 11640 und 11640^) bekannt; ist

jetzt in dem nOrdlichenj dieser Provinz benachbarten Siam (bei Chiengmai)

efunden worden (A. F. G. Kerk, n. 511, etwa 30 FuB hoher Baum im

immergriinen Wald, 2. Januar 1909, zugleich mit reifen Friichten und alten

Blattern und mit austreibenden Bliittern und Bliiten), Herb. Kew, Leiden.

durch etwas

stumpfere Blatlspitze und weniger gesagtcn, zuweilen fast ganz integren

or
b

/

Die KEHRsche Pilanze unterscheidet sich vom Original

AuBenrand der Fruchtschuppe. In Burma hatte schon im Marz 1880

Brandis die Pflanze gesammelt, die im Herb. Kew unter C. viminea lag.

Die beiden Arten stimmen ja in der Tat in Form und Randbildung

des Blattes rechl uberein. Im allgemeinen ist bei C. viminea die Blatt-
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/

spitze langeFj der Blaltstiel langer und feiner und nicht so dicht tomentos

(doch auch bei C Londoniana verkahlt er), die Bartung in den Blatt-

achseln geringer. Einen deutlichen Unterschied gibt auch der Blattgrund

ab: bei C. viminea setzt die Spreite meist nicht am Blattstiel an, sondern

wird von dem letzten Seitennerven sozusagen iiberschnitten, der also an der

Ansatzstelle des Stieles einige Millimeter die Grenze der Blaltspreite bildet;

oft ist er noch ein wenig kurz herzfOrmig nach oben gezogen, selbst da,

wo der Blattgrund im ganzen einen abgerundeten oder selbst keilfurmigen

Eindruck macht. Bei C. Londoniana verlauft die Spreite fast stets bis an
den Stiel, schlieBt also den letzten Seitennerven ganz ein; in den seltnen

Fallen, in denen dieser Nerv den Spreitenansatz am Stiel begrenzt, tut er

es nur auf eine Jiufierst kurze Strecke und ist nie eingebogen, was mit der
ini ganzen viel

sammenhangt.

j^estrcckter keilfurmigen Gestalt des Blattgrundes zu-

a b c d 1

Fig, 3. a—k Fruchtschuppen von C. virninea Lindl.

Nach der KERRschen Pflanze, bei der die ZugehOrigkeit der (^ Katz-
cnen zu der Art verbttrgl ist, erglinze ich jetzt meine Diagnose: Amenti

CT 4,5- 0,5 cm longi 5— 6 mm diametientes, subdensi; rhachis disperse

pilosa
; bracteae orbiculati-ovatae

striatae,

hyalina

;
sensim longe acuminatae, evidenter

medio longius apicem versus brevius ciliatae. 2
3 longitudinis

10

barbatae.

e, acumine et marginibus superioribus tantum brunneae; stamina

12; antherae apice pilis eas 2/3 aequantibus subundulatis baud dense

C. viminea Lindl.

Wen ScHis'EiDEu meiner Abbildung der Fruchtschuppe dieser Art

(l^flanzenreich IV, G1, S. ;Jl>, Fig. \^Da) zum Vorwurf macht, sie sei nicht

J^orrekt. so ist das nicht richtig. In der Diagnose hatte ich betonl, daU

AuBenseite zuweilen etwas mehr abgesetzt und vor-

'e fruchtschuppe auch schwach dreilappig sein kann, dadurch, daB der

^nlerste Zahn der

b^zogen ist. Formen, wie ich sie abgebildet babe, mit nur einem Lappen
^n der Innenseite, kommen aber nicht selten vor, treten an manchen
Exemplaren fast allein auf. Meist sind beide Formen in demselben Frucht-

gemischt, so auch an den Originalexemplaren (Wallich n. 2800^
wie die Reihe von zehn bier abgebildeten Fruchtschuppen

stand

^nd iSOOi^

k

?
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zeigt, die alle ein und demselben, im Herbar des Wiener Hofmuseums

liegenden Exemplar (KumaoNj Hook. f. und Thomson) angehuren (Fig. 3 a

—

k).

ScBNEiDERS und Hieine Abbildung zusammen wiirden die Verhaltnisse richtig

wiedergeben. In nneinem Art-Schlussel hatte ich mehr Riicksicht auf diese

Variabilitat nehmen sollen.

Uber Unterscheidungsmerkmale gegen C. Londoniana vergl. die vorige.

C. laxiflora (S. et Z.) Bl.

Aus den mir vorliegenden Sammlungen muchte ich folgende Exemplare

der typischen , auf Japan und Korea beschrankten Form nachtragen.

1. Japan, Berg Jakao (H. Takeda n. 353, 18. Juli 1904, fr.); Gebirge von

Hakkoda (Faurik n. 893, 7, Juli 1886, fr.); Gebirge von Schiobara (Faurie

n. 4238, 30. Juni 1889, fr.); Walder bei Yesan (Faurie n. 5789, 30. Juli

1890); Gebirge von Saruru (Faurie n. 10462, 21. Juli 1893, fr.); Insel

Hondo, am Asamayama (Faurie n. 5772, 14. Juli 1904, fr.)i); Walder bei

Ubayu (Faurie n. 5773, 1. Juli 1904, fr.); Nogurizawa, Prov. Kotzuke (Shirai

August 1 894 fr.j.— 2. Korea, Gebirge bei Quen san (Faurie n. 624, 28. August

1901 fr.); in Waldern bei Hallaisan (Faurie n. 1532, Mai 1907, bl.,

n. 1536, Juni 1907, mit unreifen Fruchten ; n. 1535, Juli 1907, mit reifen

Friichten).

Nach der kaum zweifelhaften FAURiEschen n. 1532 gebe ich zur Ver-

vollstandigung meiner Diagnose im »Pflanzenreich« hier die Beschreibung

der cf Bluten: Inflorescentiae ^ 3,5—4 cm longae 8 mm diametientes, densae;

bracteae suborbiculariae, 3—3,5 mm longae, 3 mm latae, obtusae, subhya-

linae, a basi usque ad medium ciliatae sursum margine glabrae hyalinae,

apice brunneae, infra linea transversa albida et sub ea iterum linea brun-

nea signatae, longitudinaliter striatae; stamina 8—12 toro valde piloso in-

serta; antherae oblongae, apice densius barbatae.

Nach Vergleich mit der eben beschriebnen FAURiESchen Nummer ziehe

J

ich jelzt die von Tscbonoski 1864 bei Hakone gesammelte bliihende Pflanze

die ich, Maximowigz folgend, in der Monographic zu CT5c//a/20s/aVgestellt hatte,

hierher; alles stimmt liberein bis auf die Farbung der Brakteen, denen der

helle Querstreifen unter der Spitze fehlt. Sie scheint also zu variieren.

Auch die allerdings noch sehr zusammengefalteten Blatter lassen nach dem

Aufweicben die Blattform von C. laxiflora deutlich erkennen. Die Be-

schreibung der (J^ Bliiten von C. Tschonoskii vergl. bei dieser Art.

Uber das Variieren von C. laxiflora sind noch weitere Beobachtungen

notig. Eine von Faurie im Juli 1874 bei Gosen an der Ostkuste der Insel

i) Dieses Exemplar, das reife Friichte triigt, hat allerdings sehr diinne Blatter;

dies kann aher wohl, da Form und Behaarung der Blatter, Fruchtschuppen und Fruchte

ganz typisch sind, dem Standort zugeschriehen werden. Die Abweichung ist auch

ScHSEiDEH aufgefallen. Ein Grund zur Aufstellung einer besonderen Varietal liegt wohl

nicht vor.



Neue Revision der Gattung Carpinus. 495

Hondo 2:esammelte Pflanze hatle Franchet im Pariser Herbar als var.o

gosensis bezeichnet, ohne sie, wie es scheint^ veroffentlicht zu haben. Sie

unlerscheidet sich von der gewuhnlichen Form hauptsachlich durch die

fast gleichmaBig ovalen Blatter, die kurze und stumpfe Blattspitze, die

langen (etwa 10 cm) Fruchtstande.

Als weitere Variationen der Art sind drei in Zentralchina wachsende

Formen angesehen worden, von denen Schneider in seinem Handbuch der

Laubholzkunde C. Davidii zur Art erhebt, die var. 7nacrostachya mit der

Bemerkung versieht: >VielIeicht besser als eigene Art zu fassen.« Von
beiden hat er die Originalexemplare nicht gesehen, sondern nur die von

den Autoren gegebenen Abbildungen, die aber nicht, wie Schneider von

der FRANCHETSchen^) (var Davidii) wenigstens meinty gut, sondern im

Gegenteil recht ungenau sind, so ungenau, daB ich in meiner Monographic

das Originalexemplar der var. macrostachya 0\\\ . (Henry n. 7013, Hupeh)

zur var. Davidii Franch. gezogen habe, weil es in der Blattform mit der

FfiANCHETschen Abbildung mehr libereinstimmt, als mit der von Oliver 2)

{

gegebenen. Die Blatter der Zeichnung sind zu breit, nach der Spitze zu

/ gleichmaBig auslaufend, haben die grOBte Breite im unteren Drittel, statt,

wie meist das Original, etwa in der Mitte. Die Fruchtschuppen spreizen

auf der Zeichnung viel zu wenig und sind auf der AuBenseite durchaus

nicht immer so seicht und gleichmaBig gezahnt, wie die OnvERSche Fig. 2

sie zeigt, zuweilen ist der unterste Zahn deutlich lappenfurmig vorgezogen.
In manchen Fruchtstanden treten einzelne Brakteen auf, die sich nach
der Spitze zu verbreitern und zweispaltig sind, dadurch, daB meist der

dritte Zahn, in den der zweite selbstandige Langsnerv der Fruchtschuppe
eintritt, zu einem Lappen wird, der den Hauptlappen an Breite zuweilen

iibertrifft. In manchen Fruchtstanden sind die meislen Brakteen mehr
Oder weniger so zweispaltig ausgebildet. Doch kann man wohl annehmen,
dali hier eine zufiillige Bildungsabweichung vorliegt und Oliver deshalb
in seiner Beschreibung und Abbildung keine Notiz davon genommen hat.

Auch die FRANCHExsche Zeichnung der var. Davidii ist ungenau.
Auch hier sind die Blatter des Originals mehr plOtzlich zugespitzt; die

fruchtschuppen spreizen fast rechtwinklig von der Spindel der Frucht-
stande, die auf der Zeichnung viel zu kurz ^eralen sind. Wiihrend Oliver
i^ei der Braktee den Grundzahn der AuBenseite zu wenig hervorhebt, wird
er von Franchet zu stark betont; ich habe keine Braktee des Originals

gesehen, die zwischen Mittellappen und auBerem Grundlappen eine so
tiefe Bucht zeigte wie die Abbildung.

Wie sind nun diese Formen auf Grund des Originalmaterials zu
werlen? — Die DAviDsche und HENRYSche Pflanze sind sich so ahnlich,

^) Franchet, PI. David. I (<884) 279, t. -11, Fig. A u. 1.

2) Oliver in Hook., Icones pi. XX (1891),^. 1989.
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daB sie ohne Frage artgleich sind. Wie weit die nur aus je einem Exem-

plar erkennbaren Variationen bestandig vorkommen, muB die Zukunft

lehren; ich behalte vorlaufig die beiden Formen bei und versuche die

neuen Funde bei ihnen unterzubringen. Ebenso steht es mit var. Far-

gesii (Franch.) Burkill, aus deren kummerlichem Originalexemplar mit nur

unreifen Friichten man so viel ersehen kann, daB die Blatter in der Form

und ausgesprocheneren Doppelzahnung mehr dem Typus zuneigen. Gerade

wegen dieses Uberganges, der wieder mit der var. macrostachya durch

Zwischenformen verkniipft ist, kann ich mich nicht entschlieBenj den

engen verwandtschaftlichen Zusammenhang dieser Formen mit C. laxiflora

durch Aufstellung einer besonderen Art zu verwischen, und bleibe deshalb

bei der alten Auffassung. Was Schneider liber die Form und Llinge der

Knospen sagt, ist ohne Belang; sie sind bei den japanischen und zentral-

chinesischen Pflanzen gleich. SchlieBlich mochte ich noch bemerken, daB

die typische Blattform der var. Davidii mit ebenso typischen laxiflora-

Blattern an ein und demselben Zweige japanischer Pflanzen auftrilt.

Die vorliegenden Herbarexemplare diirften sich folgendermaBen auf

die drei Varietiiten verteilen:

Var. Davidii Franch. : Zentralchina, Prov. Kiangsi (David n. 750).

Var. macrostachya OHv.: Zentralchina, Prov. Hupeh (Henry n. 7013,

Wilson n. 948 p. p., August 1900 mit reifen Fruchten); Prov. Sze-tschwan

(voN RosTHORN n. 1219 u. 1500).

Var. Fargesii (Franch.) Burkill: Zentralchina, Prov. Sze-tschwan

(Farges n. 699). Vielleicht: Prov. Hupeh (Wilson n. 948 p. p., Juni 1900

mit jungen Fruchten i) und von bluhenden Exemplaren Wilson n. 40, 40a

und 295, April 1900).

C. Tschonoskii Maxim.

Mit dieser Art glaube ich nach Durcharbeitung des ziemlich reichlichen

Materials, das eine recht groBe Variabilitiit zeigt, C. ijedoensis Maxim.

vereinigen zu mussen. Maximowicz selbst bemerkt zu seiner Diagnose der

letzten, daB ihr zwei etwas verschiedene Formen zugrunde liegen, erne

mit schmaleren und eine mit breiteren Blattern. Von beiden ist auf dem

Originalbogen des Petersburger Herbars ein Zweig vorhanden. Ich glaube

aber, daB sie von demselben Baume stammen, wie eine offenbar abnorme

Ausbildung der Knospen zeigt, die so groB und dick sind, wie ich sie

sonst bei keiner anderen Art und auch bei keinen anderen Exemplaren

dieser Art gesehen habe*-^). DaB auf die Breile der Blatter kein Gewicht

zu legen ist, zeigt das Spitzenblatt des breitbliitlrigen Zweiges, das genau

\) Diese Pflanze hat zwar recht deutlich doppelt gesugte Blatter, deren Form

aber der var. macrostachya nalier komint; die von RosxHouNschen Exemplare sin

selir ahnlich.

2) Auch die leichte Loslosbarkeit der Knospen spricht fur ihre abnorme Aus-

bildung.



Neue Revision der Gatlung Carpinus. 497

die Form der Blatter des andern hat*); beide Zweige werden aus ver-

schiedenen Regionen der Krone stammen. Dadurch erklart sich vielleicht

auch der gcringe Unlerschied im Reifezustand der Friichte. Wenn man
aber an diesem und dem kleinen Langenunterschied der Fruchtstande An-

stoB nimmt: Borkebildung und Lenticellen, Behaarung^) der jungen Triebe,

diinnen Blattstiele und papierfesten Blatter, vor allem aber die Zahnelung^)

des Blattrandes (Fig. 4 c u. e) sind an beiden Zweigen gleich, so daB sie

jedenfalls sicher zu derselben Art geburen. Auch die Fruchtschuppen und

Friicbte stimmen wesentlich viberein. Jene sind halbeirund, meist niehr oder

weniger falkat, spitz, an der Innenseite gerade, an der AuBenseite flach ge-

rundet mit 3 bis 5 etwas angedriickten, groben Zahnen, obne das Stielcben

16—20 mm lang, 6—7 mm breit. An dem kleinblatlrigen Zweige ist die

Zahnung reichlicher (6—8), nicht so angedriickt, zierlicher, unregelmaBiger;

die Fruchtschuppen sind bier im ganzen kleiner und zuweilen mehr drei-

eckig. AuBer den nach der Spitze durchgehenden Hauptnerven entspringen

vom Grunde noch 3 bis 4 unter sich etwa gleich starke Nerven, von denen

der obere zuweilen mehr oder w^eniger hoch an den Hauptnerv ansetzt.

Auf der schmiileren Seile ist haufig iiberhaupt kein starkerer Langsnerv

vorhanden, sonst hOchstens einer, der sehr bald in das Netzwerk aufgeht.

Am Grunde greift die Schuppe beiderseits, an der ilacheren Seite etwas

inehr, um das NiiBchen herum; ein eigentliches eifOrmiges Uhrchen, wie

Maximowicz scbreibt, ist nie vorhanden, zuweilen, besonders bei den

kleineren, scharfer gesligten Schuppen, ein sehr kleinos spitzes Zahnchen.

Die NuBchen sind schlanker oder breiter eifurmig, ziemlich stark zusammen-
gedruckt, spitz und mehr oder weniger deutlich mit dem Perigon vcrschen,

^n der Spitze etwas drusig und ziemlich stark bebaart, mit einzelncn

^) Es zeigt auf der Untcrseite auch genau die Aderung wie jene, wahrcnd sie bei

den breiteren Blattern etwas anders aussieht. Der Untcrscliied ist schwer auszudriicken;

»ch mochte sagen, bei den scbmaleren Blattern tritt die Netzaderung gleichn^aGig stark

hervor, so daB die anastomosierenden Querbiilkchen zwiscben den Seitcnncrven niclit

deutlich auffallen, wahrend bei den breiteren Blattern dicse Querbalken dem Mascben-
^erk gegeniiber mehr hervorspringen.

2) Die jungen, schon mit zahlreichen langlichen Lenticellen besetzten Triebe, Blatt-

stiele und Nerven der Blatlunterscite sind weich bohaart, Blattstiel und Mittelrippc auf
der Oberseite etwas mehr zottig, auf der Blattoberseite ist auch ein MiUclstrcifon der

olattflachc zwiscben den Seitennerven weichhaarig. Die Nervenachseln der Blattuntcr-

seite sind mehr oder wenip:cr ffebartet.D^* O
3) Die Zaimelung ist sehr charakteristiscli: die Ilauptzalme, die mit ziemlich

langer, etwas verdickter Spitze versehen sind, stehcn nach vorn oder sell.st ein wenig
angedriickt, der in sie eintretende, im iibrigen ganz gcrade Seitennorv macht deshalb
an seiner Spitze eine Biegung nach oben. An dem llauplzahn sitzen unten meist
Z'wei, seltener drei oder gar vicr kiirzere Nebenzahne, die meist deutlich abstchen, so
daC der Blattrand sehr unrubig wirkt. Doch kommt an ein und demselbcn Bhitt auch
er umgekehrte Fall vor, daC der Hauptzahn absteht und die Nebenziibne mehr an-

gedruckt sind.

Botanische Jahrbucher. L. Bd. Supplemcntband. 32
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Haaren auch auf der librigen Oberfliiche, von ziemlich zahlreichen Langs-

nerven durcbzogen.

Das Originalexemplar der Art ist von Maximowicz im November 1862

bei Jedo gesammelt worden. Wohl sicher zu (7, yedoensis gehort eine im

Herb. Kew. liegende, vom Science College, Imperial University, Japan ver-

teilte Pflanze vom Inugadake, Prov. Buzen. Ferner Making n. 400 (Dokan-

yama, Prov. Musaschi, Juni 1890, kult.) und Makino n.*404 (Dokanzan,

Prov. Musaschi, Juni 1890), bei der aber am Grunde der etwas breiteren,

weniger sichelfOrmigen Fruchtschuppeninnenseite fast schon regelmaBig ein

einfacher, stumpfer oder spitzer eingeschlagener Zahn mit eignem Nerv

auftritt (beide im Herb. Petersburg). Makino n. 523 (oder 323?, Dokanzan,

April 1890) treibt eben aus mit cT und § Bluten, die Blatter sind schon

so weit entwickelt, daB sie die Zugehurigkeit zu C. yedoensis erkennen

lassen. Eine Anzahl ganzlich steriler, z. T. wohl von jungen Exemplaren

oder Wassertrieben stammender Zweige rechne ich hierher; sie sind an

alien Teilen sehr stark weichhaarig und haben meist lang grannenspitzige

Blattzahne, so auch das von Schneider erwahnte, im Arnold-Arboretum

kultivierte Exemplar.

Nach genauem Vergleich des nur mit halbreiferi Friichten vorliegenden

Originalexemplars von C. Tschmioskii Maxim, und einer Reihe anderer mit

diesem mehr oder weniger iibereinstimmenden Herbarexemplare bin ich

jetzt zu der Uberzeugung gelangt, daB sich diese Art von C. yedoensis

nicht einmal als Varietat trennen laBt, da einige Verschiedenheiten der

Fruchtschuppe 'solchen der Blattform und des Blattrandes nicht parallel

gehen. Im ganzen ist das Blatt von C Tschonoskii breiter, am Grunde

mehr gerundet; doch lassen sich selbst an den Originalen beider Arten

Blatter finden, deren Form fast ganz iibereinstimmt, vor allem ist der von

Maximowicz gemachte Unterschied zwischen akuminater und kuspidater

Blaltspitze nicht vorhanden. Die Zahnelung ist bei C. Tschonoskii allerdings

etwas grOber, zeigt aber insofern den Typus von C. yedoensis^ als jeder Haupt-

zahn unten 2 bis 3, selten nur 1 oder 4 kurzere Nebenzahne besitzt

(Fig, 4 a, c, e).

Ilier ist der Hauptzahn meist spreizend, wiihrend die Nebenzahne

mehr angedruckt sind; doch ist darauf nichts zu geben, da, wie wir schon

oben sahen, an ein und demselben Blatt auch der umgekehrte Fall vor-

kommt. Die noch nicht ausgewachsene Fruchtschuppe des Originals von

C. Tschonoskii ist zwar etwas breiter (Fig. 4 6, d^ f) als die von C. yedo-

ensis, aber gerade in der Form der Fruchtschuppe scheint die Art sehr

variabel zu sein. Die unreifen Fruchte des TscHONOSKischen Exemplars

lassen schon die eifOrmige, spitze Gestalt der typischen C. yedoensis er-

kennen. Doch ist zubemerken, daB an andern Exemplaren auch kurzere,

an der Spitze mehr gestutzte Formen mit sehr auffalligem Perigon vor-

kommen.
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Die von Tschonoski bei Hakone gesammelten bliihenden Exemplare,

die Maximowicz zu C. Tschonoskii gestellt hatte, gehoren unzweifelhaft zu

C. laxiflora, Behaarte Q Inflorescenzspindeln kommen auch bei dieser

vor. Die (^ Katzchen aber stimmen mit den Katzchen der von Making

(n. 523 Oder 323?) gesammelten, so gut wie sicher zu C. yedoensis ge-

horenden Pflanze gar nicht iiberein, vielmehr mit den von C. laxiflora

(vergl. diese).

Als geltender Name ist C. Tschonosldi anzunehmen; denn sie steht

in der MAXiwowiczschen VerufTentlichung voran und bezieht sich, wenn
wir von den Bliitenexemplaren absehen, auf eine einzige Pflanze, wahrend das

von Maximowicz selbst gesammelte Exemplar seiner C yedoensis schon

c g

« *

*g- *. C. Tschonoskii Maxim. (= C. yedoensis Maxim.), a u. 6 Blattrand und Frucht-
schuppe des Originalexemplars von (7. Tschonoskii, c n. d Blattrand und Fruchtschuppe
es im Petersburger Herbar als I bezeicbneten Originals von C. yedoensis, e u. /* das-

selbe von IF, g Fruchtscbuppe von G, Tschonoskii var. Jablo7isxkyi H. Winkl., h von
var, serratiauricidata II. Winkl., i von var. suhintegra II. Winkl.

Zwei Originaldiagnose nochFormen aufweist, auRerdem aber in der
Savatier n. 1172 zitiert wird, die sich dadurch unlerscheidet, daB die

schmalere, gerade Seite der Frucbtschuppe am Grande slets ein deuUiches

^^ehrzahniges eingeschlagenes Ohrchen besitzt, und daB sich die Ziihne-

ung zuweilen am ganzen schmalen Rande hinauf fortsetzt. Icb fasse sie,

^Is eigene Varietal auf.

Die Diagnose der erweitcrten C. Tschonosldi lautet jetzt:

C. Tscliouoskii Maxim, in Bull. Acad. St Petersb. XXVII. (1881)
534 Wi
J- c. 535.

NKL. in Pflanzenr. IV., 16. (1904) 3G. C, yedoensis Maxim.

Ramuli novelli petioli pedunculique moUiter pilosi, deinde

32
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glabrescentes, pctioli superne subtomentosi. Folia e basi obtusa vel rotun-

data et turn saepius ima basi cordata ovata ovati-elliptica vel ovati-oblonga,

acuminata, serraturis — setosis inaequaliter vel ± distincte duplicati-

serrata, 4,5—10 cm longa, 2— 3— 41/2 ^^ ^^t^ petiolis tenuioribus 10— 14 mm
longe peliolata^ coslis superne non vel ± impressis ulrinque 12— 15-

coslala, superne plerumque evidenter reticulata, ad nervum medium sub-

tomentosi-pilosa, in linea inter costas intermedia pilosa rarius hie glabra,

subtus reticulata vel sublaevia ad nervos vel et in pagina pilosa^ in nervo-

rum axillis barbata vel fere ebarbata. Amenli (^ usque 7 cm longi,

6—7 mm diametientes laxiusculi; bracteae late ovatae, acutae, longitudi-

naliter striatae, apice brunneae, tolo margine ciliatae; stamina bracteam

superantia G— 8 tore valde piloso inserta; antherae apice pilis antheram

subaequantibus rectis dense barbatae, qua de re amenti molles. Inflores-

centiae fructiferae laxiores, 2—7 cm longae; rhachis ut pedunculi moUiter

pilosa; bracteae chartaceae, semiovatae vel semiovati-oblongae vel sub-

triangulares, dr falcatae, plerumque acutae , latere exteriore inaequaliter

vel subduplicati-serratae rarius subintegrae, interiore integrae vel rarissime

pauciserralae et basi vix inflexae vel lobo aut minimo obtuso vel acute

aut insigni acuto serrato fructum tegentes, ad nervos pilosae, m pagma

glabrae vel disperse pilosae, distincte reticulalaCj 17— 20—25 mm longae,

5— 12 mm latae. Nuculae ovoideae compressae, acutae vel subtruncatae,

perigonio dz distincte coronatac, apice pilosae, coslatae.

AuBer den schon genannten gehuren noch folgende Herbarexemplare

zu C Tschonosldi: Japan, Inscl Hondo, Asama (Faurie n. 5778, 14.Juli 1904

fr., mit der breiten Fruchtschuppenform des Originals, aber kiirzeren,

breileren, mit sehr breilem Perigon versehenen NiiBchen); Ibuki (Faurie

n. 2583, 17. Juni 1898 fr., mit ziemlich schmalen, stark sichelformigen,

den des Originals von C. yedoensis nahekommenden Fruchtschuppen, die

oft schon, -Nvie jenes auch, ein deutliches Zahnchen am Grunde haben;

Friichte ziemlich breit, aber ohne deutliches Perigon).

Von Varietiiten unterscheide ich jetzt folgende:

Var. serratiauriculata H. Wink], nov. var. — Bracteae fructiferae

semiovatae, subfalcatae, latere exteriore duplicati-serratae interiore basin

versus vol omnino scrralae, basi ipsa auriculo acuto, serrato, piano vel

super nucularn inflexo instruclae.

Japan, Yedo (Savatier n. M72, mit reifen Fruchten, und ohne Nummer

mit halbreifen Fruchten). — Fig. \Jl

Var. Jabloiiszkyi H. Winkl. nov. var. — Folia quam in lyP^

majora uscjue 10 cm longa et 5 cm lata, subtus indistincte reticulata, m

tota pagina disperse pilosa. Bracteae fructiferae subtriangulari-semiovatae

vix falcatae, 30—33 mm longae 13—15 mm latae, latere exteriore grosse

duplicati-serratae, interiore integerrimae, nucularn truncatam perigonio coro-

natam vix teaentes.

J
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;

Japan, Prov. Kotzuke, Bamba und Nogurizawa (Siiirai, 29. Juli und
i. August 1894, fr.). — Fig. 4^. — Japan. Name: Nagabano-inu-
schide.

Var. subiiitegra 11. Winkl. no v. var. — Folia ovati-oblonga, 3,5—
6 cm longa 2— 3,5 cm lata, subtus indislincte reticulata in tota pagina

disperse pilosa. Strobili fructiferi 3— 4 cm longi; bracteae oblongae, fal-

catae , mucronati-acutae , latere exteriore plerumque dente unico basali

excepto integrae vel subundulatae vel rarius pauciserrulatae, latere inleriore

basi integerrimae et vix inflexae vel denticulo fructum fovente instructae;

nuculae acutae vel truncatae, perigonio insigniter coronalae.

Korea, Insel Quelpart, Hallaisan (Faurie n. 1535, Juli 1907, fr.). —
In derselben Gegend hat Faurie noch drei and re Nummern gesammelt

(n. 1533, 1537 und 1543), die beiden letzten in jiingerem Zustande, ohne

bezw. mit jungen Friichten. Da die Art von Korea noch nicht bekannt

ist, stelle ich alle von dort stammenden Exemplare vorlaufig zu dieser

Varietat, zu der sie der Blattform nach gehOren. Dei n. 1533 mit halb-

f reifen Fruchten ist die Fruchtschuppe zwar weniger gestreckt und an der

AuBenseite haufiger und auffalliger gesagt, aber after doch auch fast ganz-

randig. _ Fig. 4^.

C. pubesceus Burkill in Journ. Linn. Soc. XXVI. (1899) 502. — C.

Seemeniana Diets in Engl Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 279. — C. pinfaensis

Uvl. et Vaniot in Bull. Soc. Bot. France Lll. (1905) 142.

Nach Vergleichung des BuRKiLLSchen Originalmaterials mit dem von

C. Seemeniana Diels bin ich jetzt zu der Uberzeugung gekommen, daB

beide Pflanzen identisch sind. Die Art ist durch die oblonge Blattform, den

deutlich doppelt gesiigten Rand und die langliche Fruchtschuppe ausge-

zeichnet, die dadurch charakterisiert ist, daB sie mehr zu fiederiger als zu

handfurmiger Nervatur neigt, da die in die oberen Zahne eintretenden

3—4 Nerven am Mittelnerv ansetzen. Doch sind alle diese Merkmale wie

auch der Bestand der Stipeln und die Behaarung etwas variabel. Wie
^eit die Art danach noch weiter zu gliedern ist, muB spateren Unter-

suchungen vorbehalten bleiben.

Bis jetzt liegen folgende Exemplare vor: Zentral-China: Yiin-nan

(Henry n. 9929); Sze-tschwan (v, Rosthorn n. 294, zeichnet sich durch Kahl-

heit, relative Kiirze und Dicke der Blattstiele und kurze Blattzuspitzung

^us); Kui-Tscheou (Bodinier n. 2692, zeigt eine allmahliche, lange Blatt-

zuspitzung; Gavalerie n. 1011, bei Pin-fa, mit schmalen BUUtern) ; Ilu-peh

(Henry n. 7429, mit lani-eren Blattstielen und Neigung zu mehr hand-

I .

I

formiger Nervatur der Fruchtschuppe; Wilson n. 1170, Juni i900, mit

halbreifen Fruchten, ziemlich stark behaart, Blattstiele zierlich, Doppel-

zahnung des Blattrandes nicht immer deutUch); Schen-si (Giraldi n. 6136,

^- Mai 1 899 mit jungen Fruchten).

^

I
-. J
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I

C. Turczaniuowii Hance.

Schneider hat darin recht, daB mit der typischen Form dieser Art

meine C. Paxil zusammenfallt. Seine mindestens uberfliissige Bemerkung^),

ich halte wahrscheinlich die Originaldiagnose nie gelesen, hat mit der Ver-

kennung der Art, deren Originalexemplar mir allerdings nicht vorgelegen

hatte, nicht das geringste zu tun. Denn erslens kann man die Diagnose

sehr gut auf die von mir als C. Turoianinoivii angesehene Pflanze be-

Ziehen^ die in der Tat auch eine Form von ihr ist. Zweitens beschreibt

die Originaldiagnose das Originalexemplar insofern nicht erschopfend, als

auBer den falkat-oblongen Fruchtschuppen (die meisten sind librigens iiber-

haupt gar nicht falkat) auch recht breite vorkommen, und auBer den »an der

Basis ein wenig eingeschlagnen«, auch solche, die am Grunde der schmalen

Seite einen deutlichen, gezahnten eingeschlagenen Lappen besitzen. Noch

unklarer wird die Sache dadurch, daB man nach der von Hance zitierten

(Williams als Originale an-

sehen kann, die nach den beiden aus Hances Herbar stammenden Herbar-

zetteln — falls kein Schreibfehler vorliegt — nicht einmal in demselben

Jahre gesammelt sind. Das im Herbar des Petersburger Botaniscben

Gartens liegende, im August 1866 »in ditione Pekinensi* gesammelte

Exemplar hat fast eirunde Fruchtschuppen mit sehr breiter Inncnhalfte,

deren Rand am Grunde meist ohne deutliche Lappenhildung nur wenig

eingeschlagen ist. Das in Kevv liegende, von Hance gleichlaulend mit dem

llerbarzetlel als »in collibus ad occidentem urbis Pekins sitis* gesammelt
O ^•"='' o

angegebene Exemplar ist im August 1 865 eingelegt. In der Rindenbildung,

der Behaarung der jungen Triebe, Blatter und Fruchtschuppen und in der

Blattform stimrnen beide Pflanzen vollkommen uberein; sie gehuren sicher

beide zu derselben Art. Doch ist schon an ihnen beiden ersichtlich, daB

die Form die Fruchtschuppe variiert (Fig. 5). Dasselbe ist, wie ein Ver-

gleich des gesamten vorliegenden Materials zeigt, mit der Form der Blatter und

Friichte der Fall, etwas auch mit der Behaarung, die im ganzen aber doch

ziemlich gleichfurmig erscheint.

Die typische Form von C. Turcxaninowii ist nur bekannt aus Nord-

ost-China; die meisten Exemplare sind bei Peking gesammelt worden, eins

bei Po-schan, Prov. Schanlung (F. N. Meyer n. 258), ein kultiviertes, nach

der Blattform etwas abweichendes, in Tschemulpo, an der gegeniiber-

liegenden KfLste von Korea (Faluie n. 202); hier ferner ein jugendliches

aber zweifellos zu der Art gehOriges, nicht als kultivert bezeichnetes (Gables

in Herb. Kew).

1

1

\) Durch solche agressiven personlichen, die Sache in nichls fordernden Bemerkungen,

mit denen Schneider in seinen Scliriften wie in Privatbriefen gleich freigiebig ist, hat er

der Anerkennung seiner Leistungen bei den reichsdeutschen Dendrologen und Syste-

matikern sehr geschadet.
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I

In meiner Monographic der Betulaceen im »Pflanzenreich« halte ich

die auch von Oliveh (allerdings mit?) als C. Turcxaninowii angesehenen

HfiNRYschen Pflanzen aus Sze-tschwan als Typus dieser Art genommen.
Man kunnte sie ja wohl spezifisch trennen; ein Unterschied scheint schon

im Habitus zu bestehen, iiber den die Samniler leider niemals Geniigendes

berichten. Selbst den reich und kurz verzweigten Herbarexennplaren der

nordostchinesischen Pflanze mit ihrer grauen, etwas querrissigen Rinde

sieht man es an, daB sie wohl nur einen niedrigen, buschigen Felsen-

strauch darstellt ^).
' Dagegen zeigen die HENRYSchen Sze-tschwan-Pflanzen

gut ausgebildete Langtriebe mit schlanken Internodien und glatter, glanzen-

der brauner Rinde, lassen also auf einen mehr rutigen Strauch oder einen

Baum schlieBen. Die Blatter sind langlicher, im librigen aber denen der

typischen Form sehr ahnlieh. Die Achselbarte zeigen freilich nicht immer
die kranzartige Form, auf die ich bei meiner C. Paxii so groBen Wert

f

d
/

Fig. 5. C. Ttircxanmowii Hance. a Fruclitscliuppe des im Ilerbar Kew Jiegenden

Exemplars Williams n, 12 081, b Fruchlscliuppe des im Ilcrbar des I'etersLurger Bota-
nischen Gartens liegenden Exemplars Williams n. 12 681, c Fruclifschuppe des Originals

von C. Paxii II. Winkl. (Wawra n. 1067), d Fruchtschuppe eines in Korea bei Tsche-

mulpo (Faurie n. 202) kultivierten Exemplars.

gelegt hatte (s. »Pflanzenreich« IV. 61, Fig. 10^ und B), doch kommen
auch bei dieser einfache, in die innerste Nervenachsel geriickte Haarbiischel

vor. Da auch die Fruchtschuppen und Friichte groBe Ubereinslimmung

zeigen, so ziehe ich die HENRVSchen Pflanzen (Sze-tschwan, n. 7020 und

n. 7219) als var. ovalifolia zu C. Turcxaninoivii. Etwas weiter entfernt

sich durch die nicht so scharf ausgesprochne Doppelsagung des Blatt-

randes die von Faroes ebenfalls im ostlichen Sze-tschwan gesammelle

n. 1273 und besonders die an vielen Blattern nur verhaltnismaBig seicht

Western Trennen kann ich

beide aber von den vorhersehenden nicht. Die vom Pater C. Silvestri

Wuchs-'"i.vyuci \\}\}i m iiu-pen geiunaene ruanze auucuii. mcui ucu

Typus zu haben, gehort sonst aber hierher.

Als weitere Varietal ziehe ich jetzt meine C. stipulata hierher, die in

typischer Form von Giraldi an zwei verschiednen Orten in Schensi ge-

sammelt worden ist, ein weiteres Exemplar liegt im Herb. Kew aus den

^) TuBczAMNow gibt allerdings nach Maximowicz an: 4 FuJ3 hohes Baumchen.

t J-

V-
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Bergen bei Peking (W. K. Gakles, n. 127, Juli 1882). Die Wuchsform

dieser Varietdt scheint mehr mit der des Typus iibereinzustimmen. Wie

bei diesem variiert die Fruchtschuppe, besonders audi in der Ausbildung

des Ohrchens. Die Blatter stimmen in der Textur, Behaarung und Zahne-

lung ganz uberein, sind aber bei var, stipidata langlich-rhombisch. Die

Friichte sind mehr flachgedruckt als bei der typischen C. Tiircxanmowii

und zeigen ein deutliches Perigon aus ziemlich langen und spitzen, nach

vorn mehr oder weniger zusammenneigenden Zipfein. Einen merkwiirdigen

Fund bedeuten die von Making bei Tosa im sudlichen Japan (n. 277) und

von Sh[rai ohne naheren Standort in Japan gesammelten Pflanzen, die ohne

Zweifel hierher gehOren; abgesehen von dem getrennten Areal, lassen sic

sich auch wegen der mehr langlich-eifOrmigen Form der Blatter, der sehr

kleinen, grobgesagten Brakteen und der im Verhaltnis zu ihnen sehr groBen

Friichte als eigne Varietat trennen.

C. Turczauinowii Hance in Journ. Linn. Soc. X. (1869), 203; Maxim,

in Bull. Acad. Imp. Petersbourg XXVII (1881) 535. — C. Paxil H. Winkl.

in Pflanzenr. IV, 61 (1904) 35. — Arbuscula (vel frutex?) cortice griseo.

Hamuli novelli pedunculi petiolique (hi superne tomentosuli) sericei-pilosi

deinde glabrescentes. Folia charlacea, exacte ovata vel elliptica, acuta vel

obscure acuminata, basi attenuata, rotundata vel in ramulis infima etiam

cordata, saepius parum obliqua, 25— 45—50 mm longa, 15—25—35 mm
lata, serraturis obtusis vel acutiusculis callosi-mucronatis ± distincte du-

plicati-serrata, utrinque 10-^12- (rarius usque 15-) costata, superne minute

prominuli-reticulata, nitidula, (varietate ovalifolia excepta) glabra vel nervo

medio sparsimpilosa, subtussublaevia, ad costas rarius et ad nervillos pilosa, in

nervorum axillis plene vel axillis intimis ipsis glabris pilis fasciculatis cur-

vatis ad coronam clausis barbata^ 5—10 (

—

12) mm longe gracilius petio-

lata. Stipulae Uneales membranaceae glabrae petiolo subaequilongae, saepius

breviores in planta fructifera praesentes vel deficientcs. Amenta cT^)
10

—20 mm longa, 3—4 mm diamelientia; rhachis inferne pubescens antice

glabrescens; bracteae triangulari-ovatae, acumine rotundatae, 2 mm longae

1,2 mm latae, baud profunde excavatae, breviter stipitatae, basi cr. Va
'^^'

gitudinis hyalinae ceterum firmiores, brunneae, obscure striatulae, basi lon-

gius apicem versus brevius patenter ciliatae; stamina 5-6; antherae apice

pilis ^/a — vix ^/2 anthorarum aequantibus baud dense barbatae. Inflo-

rescentiae fructiferae laxiusculae, 6— 1 6-bracteatae, 3— 4 cm longae; brac-

teae chartaceae, ad basin et costas dz pilosae, scmiovatae vel oblique sub-

falcati-oblongae, plerumque obtusae, latere convexiore irregulariter incisi-

\) Die (5 Bluten korineu von der Mchrzalil der Arten noch nicht beschrieben wer-

deu, da sie vor den Blattcrn erscbeinen, die in diesem Stadium meist noch so wcnig

ausgebildet sind, daC cine sichere Artbestimmung nicht moglich ist. Yon G. Tiircxant-

noicii hegt in Kew ein Exemplar, das an den frucbtenden Zweigen zufallig noch einige

<5 Kiitzchen tragt.

'A

H

1^
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serratae rectiore apicem versus 1—3-serratae, basi parum inflexae vel

lobulo rotundato integro vel denticulato vel auriculo manifesto acuto serrato

nuculam tegentes, costis 5— 8 aeque validis costatae, reticulatae, 10—20 mm
longae 6— 1 mm latae: nuculae ovoideae, dr compressae subnitentes vel

opacae, plerumque resinosi-punctataej glabrae vel apicem versus pubes-

centes, 6— 10-costatae, perigonio brevi vel longiore coronatae.

Der Typus dieser Art kommt nur in Nordost-China (Peking, Schantung)

und Korea (hier vielleicht in einer eignen Varietat) vor.

V*^'^'*' Var. ovalifolia IL Winkl. nov. var. — Carpinits Turcxaninoivii

Dials in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 279; H. Winkl. in Pdanzenreich IV,

61, (190i) 38. — Arbor? A typo differt cortice brunneo, foliis ovati-oblongis

superne linea media inter costas pilosis et ad nervillos pubescentibus, brae-

teis fructiferis latere convexiore minus incisi-serratis, rectiore subintegris

fructum apice truncato pilosum margine basali inflexo vel auriculo parvo

integro vel denticulato foventibus.

Nur aus Zentral- und West-China bekannt.

I
l^"^ Var. flrmifolia H. Winkl. nov. var. — A praecedente simili differt

3 ramulis novellis petiolis pedunculisque tomentosi-pilosis ; foliis firme coria-

\\
ceiSj grossius et minus distincte duplicati-serratis, superne glabris, subtus

sublaevibus, in nervorum axillis vix barbatis; bracteis fructiferis latioribus,

obtusiusculis
; nuculis pubescentibus.

Zentral-China: Kui-Tscheu, Ma-jo (Cavalerie n. 3135, Sept. 1908, fr.).

Herb. Acad, internat. Geogr. bot, Le Mans.

>^^ Var. stipulata (H. Winkl.) H. Winkl. — Carpinus stipalata IL Winkl.

in Pflanzenr. IV. 61, (1904) 35. — C. Turcxaiiiiiowii Franch., PI. David. I.

(1884) 278j t. 10 (?). — Cortex griseus. Folia rlioniboidei-oblonga vel

-ovata; stipulae angusle lineales glabrae pedunculos tomentosulos aequantes
vel superantes. Nuculae perigonio inaeiiualiter laciniato subrostrati-coro-

natae.

Diese Varietat liegt aus Pekins: und Zentral-China vor.O^ 1*1.10 X ^IVilJQ

Var. 3Iakiiioi H. Winkl. nov. var. — Folia ut praecedentis vel magis
oblongi-ovata; stipulae substriatae pubescentes vel glabrescentes. Bracteae

ructiferae 8— 1 1 mm longae —6 mm latae, profunde serratae, minus obli-

quae, latere rectiore nuculam usque 5 mm longam acutam perigonio brevi

coronatam auriculo pro magnitudine bracteae magno distincte serrato te-

gentes.

Japan: Tosa (Making n. 277, 1889), ohne naheren Standort (Shirai).

C. Turcxmiinoivil stelit, wie schon immer von den Autoren angegeben,
^^ sudosteuropaischen C. orientalis sehr nahe; es gibt vielleicht kein

urchgehend verschiednes Merkmal. Im allgemeinen scheint die letzte Art
im fruchtreifen Stadium keine Stipeln mehr zu besitzen; die Blatter sind

eist langlicher und von 1 oder 2 Nervenpaaren mehr durchzogen, deut-
er doppelt und spitzer gesiigt; die Fruchtstande meist etwas grOBer
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und brakteenreicher, die Brakteen und deren die Frucht bedeckender Grund-

lappen nicht so vielgestaitig wie bei C TurcxaninowiL Nie habe ich bei

C. orientalis allerdings die kranzformige, sondern nur einfach biischelige

Achselbartung gesehen; doch geht jene auch bei der chinesischen Schwester-

art durchaus nicht durch.

C. polyneura Franch.

Die Artberechtigung dieser Pflanze, die ich als Varietat zu meiner

falsch aufgefaBten C. Turcxaninowii gestellt hatte, erkenne ich an. Sie

ist auch von Wilson gesammelt worden bei Patung, West-China (n. 2217,

Juni 1901, fr.) in der typischen Form; bei Fang, Zenlral-China (n. 2102,

Juni 1901, fr.) mit ungewOhnlich breiten Blattern; am Berge Omi, West-

Fi-. Cu C, Farges'kuia II. Winkl. a Blatt des Originals (Faroes, Sze-tschwan, ohne

iViiinriier), h Fruchtschuppe des Ori#?inals, c Fruclitschuppe des im Herbarium des

Wiener Ilofinuseums als Wilson n. 1170*' liegcnden Exemplars.

China (n. 5191, |;oder 5791 ?j Mai 1904, alte vorjahrige und junge Zweige),

mit ungewOhnlich langen, sehr lang zugespitzten und sehr tief und ganz

einfach gesaglen Blattern. Ich nenne sie:

Var. Wilsouiana II. Winkl. nov. var. — A typo differt foHis Ion-

gioribus (usque 7 cm), caudati-acuminatis, grossius et stricte simpliciter

serratis.

Uber einige zentralchinesische Formen bin ich noch nicht zur Klar-

heit gekommen. Die nach dem Vorgange von Franchet, Burkill und Diels

in meiner Monographic als C. yedoensis genommene Pflanze aus Tschen-

keou-tin (Farces, ohne Nummer) ist mit dieser Art wohl auch verwandt,

obwohi die Blatlzahne nicht grannenspitzig sind; die Fruchtschuppen sind
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oft ausgepragt dreieckig, noch haufiger aber an der AuBenseite bogig um-

risseiij wie bei jener. Ich nehme sie jelzl vorlaufig als neue Art und ver-

weise auf meine Diagnose und Abbildung im Pflanzenreich 1. c. 34 u, 35,

Das Originalexemplar der Art besitzt noch im fruchtreifen Zustande

die Stipeln. Obwohl eine (vielleicht von Wilson in Hupeh gesammelte) im

Herbar des Wiener Hofmuseums liegende Pflanze stipellos ist, gehort sie

doch ohne Zweifel hierher; sie hat genau dieselbe Blaltformj Zahmmg und

Behaarungund die gleichen Friichte, nur etwas starker falkate Fruchtschuppen.

Das diirftige Exemplar findet sich im Wiener Museum auf demselben Bogen

wie Wilson n. 1170, die an andere Herbarien rein verteilt worden ist; da-

her bleibt ein Zweifel iiber Herkunft und Sammler der Pflanze.

Vi- C. Fargesiana H. Winkl. nov. spec. (Fig. 6). — C. yedoeiids Franch.

in Journ. de hot. XIII. (1899) 203; Burkill in Journ. Linn. Soc. XXVI,

(1899) 502; Diels in Engl. Jahrb. XXIX
(1901) 279; H. Winkl. in Pflanzen-

reich IV. 61 (1904) 35, Fig. 10, G.

Meine Vermutung fiber die Ver-

wandtschaft der von Henry unter

n. 7063 in Sze-tschwan gesammelten

Pflanze halte ich noch heute fur richtig.

Die Blattzuhne sind hier kurz, aber

deutlich grannenspitzig. Da der Blatt-

rand durch Verkleinerung oder

liche Unterdruckung der Nebenzahne
niehr oder weniger einfach gesilgt er-

scheint und ferner ebenfalls die frucht-

reife Pflanze noch die Stipeln aufweist,

so mOchte ich sie doch lieber als ei^ne

Art ansehen:

"> C. Heuryana(ll,AVinkl.) II. Winkl.

ganz-

Fig

nov. spec. (Fi or
o 7 C. Tscho-

7. G. Henryana H. Winld. a Blatt

des Originals (IIemiy n. 70G3). h Fruclit-

scluippe des Originals.

nosldi var. Henryana H. Winkl. 1. c. 36. — Zu ihr gehort vielleicht Wil-

sons n. 4488 aus West-China, hei der die Bliilter im

Form haben, nur etwas

ganzen die deiche

liinger und stumpfer zugespitzt sind. Der Biatt-

rand neigt ebenfalls zur einfachen Zilhnung, doch sind die Ziihne nitht so

lang grannenspitzig. Die Achselbartung ist starker und wie bei C. Turcxani-

micii; auch bei C. Henryana nahert sie sich, wenn sie vorhanden ist,

diesem Typus. Die Fruchtschuppen sind etwas grOber gesiigt und auf der

Innenseite am Grunde nur wenig eingeschlagen, wahrend sie bei C. Hen-
rya7ia oft, aber nicht immer, ein deutliches Zahnchen haben. Die Friichte

sind auf der ganzen Oberfliiche kurz behaart. Auch die Rinde und die

ziemlich kurzen, spitzen Knospen stimmen bei der WiLSONschen und Henry-

schen Pflanze uberein, bei erster fehlen allerdings zur Fruchtzeit die Stipeln.

^ ^
r r.

Ah-
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Verzeichnis der Sammlungsnummern, die in meiner Monographie fehlen

Oder anders als dort bestimmt worden sind.

BoDiNiER 2692 C. pubescens.

W. K. Carles 197 C. Tmxxaninoivii var. stipulata.

Gayal(:rie 1011 C. pubescens — 3135 (7. Turcxaninowii var. firmifolia.

Faroes 699 C. laxiflora var. Fargesii — 1273 C Turcxaninowii var.

ovalifolia.

Faurie (Japan:) 893 G. laxiflora — 2583 C. Tschonoskii — 4238 C. laxi-

flora — 5772, 5773 C. laxiflora — 5774, 5779, 5780 C. japonica

5775 C. cordata var. robtista — 5776 C. cordata — 5777 C. cor-

data var. Faurieana — 5778 C. TschonosJdi — 5789 C. laxiflora

6641 C, japonica var. caudata — 7111 C. cordata var. Faurie-

ana — 10462 C. laxiflora. (Korea:) 202 C. Turcxaninowii — 624

a laxiflora — 1530, 1531 a cordata — 1532, 1535, 1536 C. laxi-

flora — 1533 a Tschonoskii var. subintegra (?) — 1535 C. Tschonos-

kii var. subintegra — 1537, 1543 C. Tschonoskii var. subintegra {?).

GiRALDi 6136 C. pubescens — 7267 C. Turcxaninowii var. stipulata.

Henry 5520 C. polyneura — 7013 C. laxiflora var. macrostachya

7020 C. Turcxaninowii var. ovalifolia — 7063 C. Henryana

7219 C. Turcxaninowii var. ovalifolia — 7429 C. pubescens

9929 C. pubescens — 11640, 11 640 A C. Londoniana.

A. F. G. Kerr 511 C. Londoniana.

Making 277 C, Turcxaninowii s^v, Makinoi — 400, 404, 523 (oder323?)

(7. Tschonoskii.

F. N. Meyer 258 C. Turcxaninowii.

Y. RosTHORN 294 C. pubescens — 1219, 1500 C. laxiflora var. macro-

stachya.

Sayatier 1172 C. Tschonoskii var. serratiauriculata.

Takeda 353 C. laxiflora.

Warburg 7756 C. japonica var. pleioneura.

Williams 12681 C. Turcxaninowii.

E. H. Wilson 40, 295 C. laxiflora var. Fargesii (?) — 477, 527, 537;

587 C. cordata — 948 p. p. C. laxiflora var. 7nacrostachya — 948

p.p. C. laxiflora var. Fargesii (?) — 1170 C. pubescens — 2102,

2217 C. polyneura — 4488 C. Henryana (?) — 4489 C. Turcxani-

nowii var. ovalifolia — 5191 (oder 5791?) C, polyneura var. Wilr

soniana.
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At the meetinsr of the British Association for the Advancement ofo
Science at Portsmouth in 1911 a discussion took place on the relation of

the present plant population of the British Isles to the Glacial period. It

was opened by Mr. Clement Reid in an address in which he advocated

the theory that no temperate flora could have survived the conditions

f prevailing in the islands during the Glacial period, that the existing flora

apart from a few arctic and alpine species, came in towards the end of,

and after, that period, and that especially the » Atlantic or Lusitanianc

plants (also referred to as »Pyrenean«) and the ^American* and »limestone«

elements arrived and, may be, still arrive by chance introductions of seeds,

now mainly due to birds driven by exceptional gales. I then expressed

my agreement with the speaker's view as to the effect of the glacialion

of the British Isles on the flora, and the reimmigration of the bulk of the

latter in post-glacial times, but combated the supposition of the presence

of the peculiar American, Atlantic and limestone elements being due to

chance introduction over great distances. Since then Dr. Scharff (3) has

thrown doubt on the theory of a wholesale destruction of the preglacial

flora of Great Britain and Ireland and refuted the idea of the introduction

of the »Pyrenean« element by migrating or gale-driven birds. In my
opmion the question of the presence of those peculiar elements and espe-

cially of the so called ^Atlantic*, »Pyrenean« or >Lusitanian« plants has
in a general way already been solved by Engler (4) in his >Versuch einer

Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt* more than thirty years ago. To
him their immigration or rather reimmigration took place in post glacial

times — for he too assumes the wiping out of the greater part of the pre-

glacial flora during the Glacial period — and it happened along with the

repopulation of the eglaciated land by a flora advancing mainly from south-

western Europe through western France where the improvement of the

climatic conditions following on the retreat of the ice in the north set

in first. It might be sufficient to refer to the pages quoted from his book,
if it were not for the brevity with which he was obliged to deal with
the matter and for the fact that great confusion exists as regards the
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meaning of the terms ^Atlantic*, »Pyrenean«j or »Lusitanian« plants and

the place which these elements hold in the British flora and its history.

I have therefore thought it useful to sort out from the British flora that

constituent portion which from its distribution in Europe might justly be

called >Atlantic« and to analyse it with regard to the relative continuity

or discontinuity of the British and Continental areas of its members. In

doing so it became evident, as was to be expected, that the »Atlantic<

fraction of the flora could not be separated from another portion which

whilst covering the Atlantic region extended beyond it into the Mediterranean

region of which it is a characteristic part. In fact they belong to the

same Southern stock, but with this difference that one is more specialised

with respect to the conditions which determine the distribution of its

members than the other. The scope of my analysis had therefore to be

extended, so as to include both. The former are the >Atlantic« and the

latter the > Mediterranean* types as understood in this essay.

I have not considered it necessary to enter into the question whether

these Atlantic and Mediterranean types have survived the Glacial period

in Great Britain and Ireland or whether their present habitats in those is-

lands are postglacial. Whether one accepts the >land-ice« or the >submer-

gence« theory both of which have been dealt with so admirably by Pro-

fessor BoNNKY (5) the botanist cannot but assume that survival under the

rigorous conditions postulated by both theories was impossible for most

or probably all the plants under consideration. If in the future new facts

should come to light which make the climatic conditions during the Glacial

period appear more favourable for plant life, the question of survival will

have to be reconsidered; but at present I see no way out of the conclusions

at which Mr. Reid, and many years before him. Professor Engler have

arrived.

The term ^Atlantic type* was formulated by H. C. Watsox in his

»Ilemarks on the Geographical Distribution of British Plants* in 1835.

There on p. 86 he says: >The Atlantic type embraces species found in the

southwest of England or Wales, sometimes very locally, sometimes extending

far along the southern or western counties, but rare or wanting on the

east coast. Some plants of very limited geographical extension are common

to this part of Britain, the west of France and Portugal. Erica cihciris^

Sibtliorpia europaea^ Kiq)horbia Pcplis^ Bartsia viscosa and Pingwcim

liisitanica may be given as examples of the type.* From the reference

to France and Portugal it might be inferred that he had in view the ge-

neral extension of the areas of his Atlantic types over western Europe

when introducing the term. But if he had it in view originally, he made

it abundantly clear in ^Cybele Britannica* in 1847, that this did not hold

ood any longer. For he remarks here on p. 51 of the first volume:

»These species (i. e. of the Atlantic type) correspond in the one circum-

stance of having some decided tendency to the western or Atlantic side
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of the island, in contradistinction to the eastern or Germanic side. Al-

though there may exist other reasons for especially denominat-
ing some of these the ^Atlantic species«, the name of the type
will be here understood as having reference only to their distri-

bution within Britain itself, and by itself«. (The spacing is mine).

This limitation of the term > Atlantic* to the circumstance of a western

distribution within Britain — and the same applies more or less to the

definitions of Watson's other types of distribution — was unfortunate in

so far as it tended towards a onesided conception of the British flora as

a detached unit. His » types of distribution* may be in order in his

scheme of topographical statistics; to some extent they are also expressive

of certain ecological conditions that determine their hmits. But if we try

to make them the basis for working out the relation of the British flora

to the floras of the European Continent, or for tracing its history they

break down. It is evident that for that purpose we have to treat it as

a section of the flora of Western Europe whose history it has shared and
out of which it has recruited itself. This was the standpoint of Edward
Forbes (6) in his brilliant memoir >0n the Connexion between the Distri-

bution of the existing Fauna and Flora of the British Isles, and the Geo-
logical changes which have afl*ected their area, especially during the epoch
of the Northern Drift*, published as long ago as 1846. To him the British

flora was made up of 5 subfloras, all derived from difl^erent quarters of
the European mainland. Two of them, the Asturian and the Gallican or

I

Norman floras correspond to Watson s > Atlantic type «. Forbes enumerates
e species which in his opinion belong to the Asturian flora. Reduced

to the modern conception of those species they are nine in number. Of
ine »Norman« type he quotes merely examples, and so he also does for

the ^Kentish* or :^North French<c flora which forms part of Watson's
Germanic and English types, but is treated as a Southern type. These
ists were drawn up rather loosely and being moreover incomplete they
found practically no consideration in the numerous British local floras.

Iney rather based their classifications into types of distribution on Watson's
work which had at least the advantage of definiteness and completeness.

More recently, in 1899, Mr. CI. IIeid, in his ^Origin of the British

lora«: spoke of certain British plants as Iberian, Lusitanian and Pyrenean,
whilst in his Portsmouth address he uses such terms as ^^Atlantic or Lu-
suanian plants*, ^Atlantic element*, ^Pyrenean element* and »Lusitanian
orac as if they were synonymous. No definition of the terms is given,

from the half dozen names he quotes it appears that he meant species

^hich outside the British Isles w^ere, as he thought, confined to the Pyre-
^ees or the North of Spain or the Iberian or Pyrenean peninsula generally.

So much as to Watson's term :^ Atlantic typf'« and the more loosely

descriptions Norman, Asturian, Iberian, Lusitanian and Pyrenean, But

th

"0
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J:"
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what then is that southern element which undoubtly is present in the

British flora and has so early attracted the attention of British botanists

by its peculiar distribution, mostly westward, frequently much interrupted

and in many cases extremely limited? If we take a British flora, for

instance, the last edition (1904) of Babington's »ManuaU and a flora of

Germany, like Koch's » Flora Germanica*, ed. Ill, whose area after the

deduction of the Mediterranean districts in Switzerland and Austria and the

extreme West is practically that of Central Europe, and if we mark off in

the British flora those species which are not recorded from Central Europe

as defined, we obtain a rough list of the plants which do not*partake in

the composition of the flora of Central Europe. Of these a small number

is peculiar to Northern Europe, or, outside Great Britain and Ireland, only

known from North America; these may be struck off. If we further revise

with the help of the latest floras the distribution of the species remaining

on the list partly to exclude errors, and partly to add such British species

as in isolated cases enter' the Central European region either from their

headquarters in the west or south, we shall have left an assemblage of

about 150—160 species, (9*^/o of the British flora) the European continental

areas of which lie mainly along the west coast of Europe from Holland

and Belgium or from Normandy to Spain and Portugal, or beyond those

countries to Italy and even the Orient. They fall into two fairly distinct

classes. That set which does not extend into the eastern Mediterranean

region may be called for the purposes of the paper the Atlantic element,

the other the Mediterranean. The Atlantic element extends in Belgium and

France more or less eastward, but crosses the Rhine or the Rhone only

in exceptional cases. A few species referred to it reach North Italy, but

outside the typically Mediterranean region. A few also extend along the

west coast to Denmark or Norway, but they have in each case their main

area farther south. I have grouped those species in 3 classes:

i. Species generally found in and near cultivated land,

2. Species confined to the coasts (littoral species).

3. Species other than those referred to classes 1 and 2.

All the species 1) enumerated are considered as native in Great Britam

and Ireland with the exception of some of class 1 and one or two of

classes 2 and 3 which may be denizens rather than natives. Exception may

be taken to the inclusion or exclusion of certain species; but I think their

number is so small that the broad conclusions for which the lists may

serve as a basis, will not be affected thereby. Moreover, no classification

of this kind can be absolute, unless it is made artificial or arbitrary.

i] The species ot Rosa, Jiubits and Uieracium have not been taken into consider-

ation owing to the difficulty of a satisfactory collation of the species recognised by

British and continental authors.
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The species of class \ are so few and for my purpose relatively so

unimportant, that I have not set them out in tabular form as I have done

with the rest. The tables for the species composing the classes 2 and 3

require some explanation. They consist of 10 columns apart from the

lists of names. Column 1 gives the northern limit which the species reach

in continental Western Europe. As far as France is concerned, I have

generally quoted departments. Where Calvados is mentioned it may as a

rule be assumed that the plant also occurs in the Department Manche

which extends a little farther north than Calvados. Columns 2— 4 indicate

the distribution in Great Britain. The names are usually the names pf the

counties. They had to be abbreviated in some cases, but these abbrevia-

tions will easily be understood.

In column 2 the distribution is from Cornwall north through western

England and Scotland, in column 3 from Cornwall east to Kent, in column 4

from Kent north through eastern England and Scotland. Where the species

IS only known from one county, the name of the county is given between

inverted comas. In some cases a species is known from only two or three

counties coming under one of the three columns, in which case the counties

are indicated.

Columns 5 and 6 refer to the distribution in western and eastern

Ireland, the mode of marking the extension being the same as in

columns 2—4.

Column 7 is an attempt to characterise very approximately the ecolo-

gical character of the conditions under which the plants are found, not

so much within the British Isles, as in the more southern portions of

their areas.

Column 8 contains the number of » vice-counties « given in the last

edition (1908) of the London Catalogue of British Plants; Column 9 those
of the divisions of Praeger's :^ Irish Topographical Botany* (1901). In Co-
lumn 10 I have added the type of » distribution* as stated in Watson's

Compendium of the Cybele Britannica« (1870). Throughout the lists and
in the following text the names of the species referred by me to the

Atlantic element are printed in »spaced out* type.

R

1. Species generally found on and near cultivated laud.

Fumaria capreolata^ F. purpurea^ F, occidentalism F. nih

F. micraiithcL F.parvifi
^^Icm gallica^ Oxcdis corniculata^ Linaria siipina^ Antirrhinum mojus.

Some of the Fumarias and probably Linaria supina are possibly

t^ue natives in at least a part of the British Isles and might, with equal

^^ght, be transferred to class 3, where they would add to the Atlantic

element. Apart from them the whole of the species of this class extends
far into the Mediterranean region.

Botanische JaUrbucher. L. lUl. Supplementband. 33



2. Littoral

Mathiola simiata

M, i7icana . . .

Brassica oleracea

B. monensis . . . .

liaphanns maritimu
Viola Curtisii . . .

Franlce7iia laevis . . .

Spergtilaria rupcstri

Polycarpum tctraphylhim

Tamarix ang^ica. .

Lavatera arborea . . .

Erodiiim maritimnm
Trifolium marittmum .

T. Bocconii

Lotus angiistissimiis . .

Eryngmm maritimum .

Crithmum maritimiun .

Dauciis gummifcr . . .

hiula crithmoides . . .

Diotis maritivia ....
lAmoniiun vidgarc .'

.

L, hum He ......

L. hinervositm
L. reetcrvum .

L. bellidifolium . .

Corrifjioht littoralis , .

Salicornia radicals
Suaeda fniiicosa . . .

Euphorbia Peplis . . .

E, Parallas
E. porilandica . - .

Jtmcm maritimiis . . .

J. acutits

J. pygmacti,<

J, capitatus

Carex punctata ....
Scirpus filiform is . .

Spartina stricta .

*S'. Townscndii . . .

Phlnim arcnarium . .

Polypogon monspeliensis

Oastridium Icndigeruvi

Atropis fvstuciformis

.

A. Borrcri
A, rtipestris. . . .

Vulpia mcmbranacca
Leptunis fitiformis .

Asplejiium marinum

^) A few of the spec

southern Kurope.

I

Nortliern limit on the

Continent West

Great Britain

South

Manche

Charente inferieure

Denmark

Belgium

Holland

Holland

Eure

Calvados

Seine inferieure

Manche

Calvados?

Somme
Holland

Manche

Manche

Norway

Calais

Manche

Calvados

Manche

Norway-

Norway

Anglesey

Carnarvon

Glamorgan to Cantire

Hebrides

throughout

throughout

Ayr

Wigtown

\ Glamorgan

Cornwall

Pas de Calais
f

Medit. France

Holland; Denmark

Pas de Calais

Holland

Manche

Holland

Manche

Denmark

Manche

Denmark

S. Sweden

Manche

Calvados

Holland

Manche (introduced)

Norway

Seine inforieure

Seine inferieure

Cantabria

Holland

Norway
Belgium

Holland; Denmark
Seine inferieure

throughout

Ayr

Wigtown

Wigtown

Anglesey

Wigtown

Pembroke to

town

Wigtown

>Anglesev«

Cardigan

Wigtown

Wigtown

W. Inverness

Carnarvon

Cornwall

Cornwall

Wigtown

Hebrides

Kirkcudbr.

»Gloucestcr<i:

Glamorgan

Lancashire

Lancashire

Mull

throughout

Wig

Wight and Sussex

Kent

throughout

Devon

Wight to Kent

throughout

Dorset

Gornw,(to Hants?)

Dorset

throughout

throughout

Kent

throughout

throughout

Kent

Kent

Kent

Kent

Hants to Kent

throughout

Dorset

Devon

Kent

Hants

Wight

Kent

Wight

throughout

throui^hout

I

Hants

Hants

Dorset to Kent

Dorset to Sussex

throughout

Dorset to Kent

throughout

Kent

throughout

throughout

throughout

Sussex

East

S. E. York

Northumb.toCaithn.

Norfolk

Norfolk

Lincoln

Aberdeen

Suffolk

S. E. York

Essex

Suffolk

Fife

Northumb.

Norfolk

Lincoln

N. E. York

Norfolk

Suffolk

E. Inverness

Norfolk

Suffolk

Norfolk

Lincoln

Aberdeen

Norfolk

Norfolk

\

York

Kincardine

Norfolk

Fife

York to Caitl)ness

ies enumerated here extend inland on the continent, inhabiting waste places or



lecies ').

Ireland

West 1 East
Character of habitat

Vice-Counties

in

Great Britain

Divisions

in Ireland

Type according to

Watson

Clare »Wexford < Cliffs ^ 7 2 All.

— Cliffs 4 Engl. loc.

— Cliffs U Atl.

— Sandy shores 19 Atl.'

fcoughout throughout Sandy shores 26 14
1

Atl.

throughout throughout Sanddunes 27
1

20 Atl.

—
Salt marshes 12

1

Atl. Germ.
faroughout throughout Cliffs 21 19 Brit.

—

— Waste places 4 ^^ Atl. loc.

— Banks _^

Clare

/^1

throughout Cliffs 16 12 Atl.

uare throughout Sandy shores 33 11 Atl. Engl.
—

^

Maritime pastures 24 Engl.
"—

Pastures 4 Atl. loc.

1
Pastures 6 Atl. ent^l.

^roughout throughout Sandy shores 54 18 Engl. brit.

^•ifoughout throughout Cliffs 27 18 Atl.

Kerry

Sandy shores 17 -

—

Dubhn Salt Marshes 19 5 Atl. engl.
^^—

Wexford Sandy shores (9) 2 Engl. ?

A
— Salt Marshes 36 Engl.

^foughout througliout Salt Marshes 22 21 Engl.

iJonegal
Louth Salt Marshes 23 11 Atl. engl.

—"

Salt Marshes 1 Germ.
-

Salt Marshes 6 Gerui.

i \rr 1

Sandy shores 2 Atl. loc.

— Salt Marshes 12 — Germ.

Salt Marshes 7 Germ. engl.

Sandy shores 9 Atl.

I'^i^^JUghout
i 1 throughout Sandy shores 30 15 Atl. engl.

Pfoughout
Antrim

througliout

Sandy shores

Salt Marshes

21

54

17

2G

Atl.

Brit. engl.
*-rry

Wicklow Salt Marshes

Salt Marshes

16
1

4

4 Engl. atl.

^'^' & Cork

throughout

Salt Marshes

Salt Marshes

Salt Marshes

4

10

28

5

26 Atl.

Salt Marslies 1 1 Germ.

'^''^"yhout
throughout

Mud flats

Sandy shores

4

47 17 Engl, Brit.

Sandy shores 7 Germ. Engl.

—

Sandy shores 24 Engl.

>Oo\vn< Salt Marshes 4

Dubhn Salt Marshes 14 2 Germ.

Salt Marshes 25
1

Engl. Germ.

i'Shout

^^ favourable t

1

Loutli

throughout

throughout
*

halophytes, but ev(

Sandy shores

Salt Marshes

Cliffs

m these affect with p

20

50

53

reference thi

5

19

20

3 littoral n

Engl atl.

Engl.

Brit. atl.

egion of western an<

1

J
*

33=¥
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3. Species neither littoral nor confined tc

lianuneiihis tripar-

titus

R.Lenormandii . . .

R, ophioglossifolius , . .

Helleborus foctidus .

Meconopsis cavibriea

Corydalis clavieulata

Arabis strieta . . . .

Lepidium heterophyl-

him
Helianthemum guttattim

H. polifolium . . . .

Eypericum Androsaemiim

H. undulatum
H, linariifolium,
H. elodes

Linum angustifolium

Erodium moschatiim .

Ilex Aquifolium . , .

Oenista anglica . . .

Ulex eti7*opa€us, . . ,

U. Oallii

U. nanus
Ononis reelinaia ....
Trigonella ornithopodioides

Chmithopus pinnatus. .

Medicago denticidata . ,

Trifolium siihieri^aneitm

T, Molineri

T. glomeratum .

T. sitffocatiim .

Lotus hispidfts

Vicia Or obits

V. bithynica

Saxifraga Ociim .

S. umbi'osa , . . .

S, hypnoidcs . . .

^Tillaea muscosa . .

Cotyledon Umbilicus

Sedum anglieum
Calliiriche truncata

Northern limit on the

Continent

West

Great Britain

Soutli

Manche

Manclie

Manche

Holland

Calvados

Calvados

Pyrenees

Seine inferieure

Holland

Belgium

Belgium

Tarn?

Calvados

Holland

Seine inferieure

Holland

Norway

Holland; Denmark
Holland

Manche

Seine inferieure

C6tes du Nord

Holland; Denmark

C6tes du Nord

Holland

Holland

Cotes du Nord

Holland

Manche

Manche

Norway

Morbihan

Pyrenees

Pvrenecs
V

Norway

Holland

Seine inferieure

Norway

Manche

>Pembroke«

S. Hebrides

i
> Gloucester

c

j

Hereford

i

Carn. and W.York
^

r

i throughout

i Som. to Radn.

I

;

il

Mull

» Anglesey <

^Somerset*

throughout

Pembroke

Cornw. Carnar.

Mull

Man
Man
throughout

throughout

throughout

Ayr

Dumfries

»Wigtown c

Ayr

Derby

Chester
1

<

T

sAnglesey
I!

I)

throughout

Flint

Severn to Orkneys

Mull

Shetland

Cornwall

Go. to Kent

>Hants*

Hants to Kent

throughout

throughout

>Devon<

throughout

Devon

Devon

throughout

throughout

Kent?

throughout

throughout

throughout

most parts

most parts

Devon

throughout

»SciIlv<

throughout

throughout

Dorset

throughout

throughout

Hants

Devon to Hants

throudiout

Devon to Hants

throughout

throughout

Sussex to Kent

East

Northumb.

Essex

throughout

E. Ross
i

Durham

\

York

Norfolk

S. E. York

throughout

throughout

throughout

Northuniberl

Norfolk

1

Norf,Edinb.lo]

Fife

York

Lincoln

Norfolk

Norfolk

Northumb. to.

Forfar

York

Northumb. tc

Caithness

Norfolk

Sutherland
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r

the neighbonrhood of cultivated land.

r

f

1

L

i

Vice-Counties

ri

r

Ireland Character of habitat
im Divisions Type according to

^P^^l ^^F^k A ^ H m Irclana Watson
West

1
East

1

1

Great Britain

1

»Cork<

4

1

1

Aquatic 2 4 Engl. Joe.

Kerry Dublin Aquatic 57 12 Engl.
1

— Marshes 2
1

— Germ.
— Woods and Bush 16 Engl. Germ.

Fermanagh N. Ulster Open Woods 16 Atl. interm.

>Donegal <
1

Dublin Woods 89 5 Brit. Atl.
1

Rocks
1

1

Loc. Atl.

Kerry; Donegal throucrhout Heaths 89
J

26 Brit. Engl.

Cork; Mayo
^—b'

1

1

Rocks j

1

1 1 2 Loc. Atl.

—

^

Pastures ;

2 — Loc. Atl.

throughout throughout Woods 80 40 Atl. Brit.
u^^M — Bogs !

4 Atl.

M ^a Pastures 4 Atl.

1
tiiroughout

Lower Shannon
Donegal

throughout Bogs 62 23 Atl. Engl.

Dublin Pastures 37 14 Atl. Engl.

Ulster Pastures 12 20 Atl.

"iroughout
1

throughout Woods 105 40 Brit.

j|
Heaths !

S6 ^.w* Brit. Engl.

j
"iroughout

*roughout
1

throu-^hout Heaths 112 40 Brit.
1

^

throudiout Heaths 59 29
*™_^

Heaths !

1

27
1

Engl.

^
Pastures |

1

2
—

i Louth
1

1

Pastures 29
1

5 .
Engl.

t

»

Pastures i

1
—>— Atl. loc.

( — 1

Pastures 22 Engl.

Wicklow
1

Pastures j
40

1

4
Engl.

!
1

Pastures

1

1
Atl. loc.

^

Wicklow
1

Pastures 19 2 Engl.

""*"
— Pastures 16 — Ensl.

fti

— .-__ Pastures 6 — Atl. Engl.

1
*^nannon<.

4

i

» Ulster* Woods 34 4
Scott, interm.

I

'^^•ry and Cork

•
•""•oughout

^oughout

Cult, i^round 19 Engl. Atl.

1

»Ulsterc
*

Damp places

Damp [tiaces

Damp places 37
!

3

1

8 Scott, highl.

""ougiiom

:
""OUghoUt

¥

1

Pastures

1

8 .
Engl. Germ.

throupfhout Rocks 54 39 Atl. Engl.

throughout
1

Rocks 60 ao. Atl. Brit.

1

f

1

\

*

J

» Wexford c

1

Aquatic

y

4 1

^-'
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Physospermiim corim-

bicnse

Biipleurum opacum . .

Apium nodiflorum, . .

Cartim verticillaiiiyn

Conopoditim majtis

Oenanthe croeata .

Rubia peregrina. . . .

Carduus pycnocephahcs

.

Cnictis tuberosus. .

Lobelia urens . . .

Wahlenbergia hede
racea

Arbutus Unedo .

Erica ciliaris

E. Tetraltx . .

E. Mackaii . .

E, cinerea. . .

E. vagans . . .

E. mediterranea . .

Daboecia polifolia .

Microcala filiformis . .

Echium plantagineum ,

Scrophularia Scoro
donia

Sibthorpia europaea . .

Eufragia viscosa . . .

Pinguicula grandi-
flora

P. lusitanica . . . .

Salvia Verbenaca . . .

Scutellaria minor.
Orobanche Hederae
Euphorbia hiberna

Biixus sempervirens .

Neoiinea intacta, , .

Spiranthcs aestivalis .

Aeeras anthropophora

Iris foetidissima.
Romulea Columnae .

Gladiolus illyricvs . .

Tamus communis . .

Rusctis acuieatus . .

Simethis planifolia

Norlliern Jimit oe the

Continent

Canlabria
Calvados

Belgium

Holland

Norway

Euro

Seine infcrieure

Norway

Calvados

Eure

Belgium

Cotes du Nord

Calvados

Norway

Asturias

Norway

Manche

Gironde

Maine et Loire

Holland

Vendee

Manche

Seine inferieure

Calvados

Pyrenees

Euro

Normandy

Holland

Belgium

Sarlhe

Belgium

Pyrenees

Belgium

Belgium

Holland?

Manche

Morbihan

Belgium

Belgium ?

Eure

West

lliroughout

W. Inverness

throughout

throughout

Anglesey

Ayr

>Wilts«

Argyll

throughout

throughout

•Pembroke

Carmarthen

Cantire

!

Great Britain

South East

Orkneys

Ayr

throughout

Anglesey

Devon to Somer-

set

»Gloucester€

Worcester

Anglesey

Cumberland

Glamorgan

Cornw. to Devon

Devon to Sussex

throughout

Devon

throughout

throughout

throughout

throughout

Cornw. to Devon

throughout

x-Dorseti

throughout

throughout

Cornwall

Sussex

Cornwall

Dorset

Sussex

Sussex

Hants

throughout

throughout

throughout

Surrey, Kent,

Bucks.

» Hants €

Sussex to Kent

throughout

>Devon<

> Hants c

throughout

throughout

>Dorset<

throughout

Stirling to Perth

throughout

Aberfleen

throughout

Essex
I

throughout

throughout

I

Ross

Durham

York

Durham

Durham

Norfolk

. yr.
.f
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i

— =

Vice-Counties

Ireland Character of habitat in
J>ivisions Tyi>e according to

1 VT
in Ireland Watson

^^^ Great Hntain
. West Kast

1

1

if

Pastures 4

&

All. loc.

1
Pastures 2 Atl. Engl.

r

lliroughout throughout Marshes 82 40 Engl.

i Cork, Kerry; Don. > Antrim c Heaths 20 6 At!.

k throughout throughout Pastures, Woods 109 40 Brit.

throughout throughout Marshes 92 33 Brit. Engl.

' Mayo
J

Dublin Woods and Bush 23 46 Atl.

.. throughout throughout Waste places 70 31 Engl. Brit.

1

:

Meadows 2 —

1 i"

Heaths 2 Loc. Atl.
*

I I
Cork and Kerry

1 i tr
Dublin Bogs 46 7 At!.

Kerry Woods and Bush — 3 —
E i! tl

-_, Heaths 3 Atl.

jj

throughout
1 J^M

throughout Heaths HO 40 Brit.

i
1
Galway

- _ Heaths i

1 jj

throughout throughout Heaths 108 38 Brit.

L - 1 ^ ^ Heaths i Loc. Atl.

'

1
Mayo and Galway Heaths 2

j ;
Mayo and Galway Heaths — 2 —

\ j
Kerry

Pastures 9 3 Engl. Atl.

r — Pastures 4 '

H

Heaths 4 _ Atl.
1*

1 Kerry
1

Rocks 8 2 Atl.

Kerry; Donegal
1

Pastures 49 7 Atl.

1 Cork,Kerry,Clare
_ __ Boffs 5

throughout

j
1 Clare

3 i

^ayo

throughout

Dublin

Bogs

Waste places

29

64

31

10

Atl. Scott.

Engl.

Dublin Heaths 72 16 Engl. Atl.

l j

throughout

1
Donegal

throughout Woods 20 22 Engl. At!.

Woods 2 11 Loc. At!.

^
1

Woods a
—

1 ^

Clare to Mayo Pastures 5 —
^^T Bogs 2 — Loc. Engl.

1 j
throughout

throughout

Pastures

Woods and Bogs

20

49 22

Genu.

Engl.

|| " Pastures 2 Loc, Atl.

g Meadows 3 — Loc. Engl.

^EiV Bush 69 Engl.

, I
Kerry

.-;

r ' -

X-

Woods 29 — Germ. Engl.

4

•

Heaths 4 4

*

Loc. At!.

«/
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Nnrtliorn limit on tlie

Continent
Groat Britain

f
1

1

1

West South Kast

? Allitim triquctrum . , . Pyrenees; Guern-

sey?

Cornwall

1

Scilla autiwwalts .... Seine infericure Gloucester W. Kent

Norway Shetland Devon Northumb. to

Caithness

S, non-scripta .... FTolland throughout throughout throughout

Normandy Kent —
Damasonium Alisma . . Belgium Salop Hants to Kent Essex

Luxula Forsteri Bel^Mum Cardigan throughout W. Suffolk
1

Seine inferieurc >Pembrokoc most parts
1

Belgium — Hants
%

Bromus madritensis . . . 1 Belgium Pembroke most parts
1

i

Hymenophyllum tun- 1

Belgium W. Inverness throughout Northumb. to

Stirling

Norway
1

Shetlands Devon York to Suther-
^

land 1

Trichotnancs radi-
i

i

Pyrenees Merioneth to

Arran

#

1

^^^^^^^^^^^^^v

Adiantum Capilltis Veneris Morbihan Man Dorset —
Asplenium lanceolatum . . Calvados

1

Cumberland throughout
1 ^

Lastraea aemtila . . .

!

Manche Orkneys throughout York and North-
\

umb.

Summary.

Want of space forbids me to enter into a detailed consideration of

the facts compressed into the columns of the tables ; but I may be allowed

to summarise them under certain points of view and point to a few of

the most general conclusions that suggest themselves to me. As already

pointed out (see p. 512) the Atlantic and Mediterranean elements in the

British flora amount to about 9% of the phanerogams and vascular crypto-

gams. Of these little more than two fifths are referable to the Atlantic, and

almost three fifths to the Mediterranean element.

i

1

1

\

\

Neglecting class 1, we find among the Littoral species: I

18 Atlantic 30 Mediterranean

(or per hundred 37.5

and among those of class 3 . , . 47

(or per hundred 50

»

»

»

62.5

48

50

» )

)

Littoral species. Of these 48 occur on the coasts of Great Britain

and 24 on those of Ireland; but in either case the relative share in At-

lantic and Mediterranean elements is the same as in the total, that is 3 At-

lantic to 5 Mediterranean species. The only Irish coast plant which (as a
I

/
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Ireland

West East

Character of habitat

IVice-Oounties

in

Great Britain

Divisions

in Ireland

Type according to

Watson

'*

!

!f

throughout

Waterf. and Tipper.

^oupjhout

^oughout

I

Donegal

Clare to Donegal

^
f^ork and Kerry

^roughout

Wicklow to

Antrim

throu^^hout

Woods

Pastures

Pastures and Woods

throughout

throughout

Wicklow

throughout

Woods
Woods
Aquatic

Woods
Aquatic

Pastures

Pastures

Damp Moss

Damp Moss

4

9

/

Very damp rocks

i12

6

29

7

7

11

31

47

4

Damp Rocks

Rocks

Shady rocks

8

13

37

6

40

3

23

26

12

Engl.

Atl. Scott.?

Brit.

Loc. Engl.

Germ.

Engl.

Atl, Engl.

Atl. Engl.

Atl. Engl.

Atl.

Atl. Highl

6

3

37

Brit.

Atl.

Atl.

Atl. Brit.

^.

t
\j

f."

J

native) is absent in Great Britain is the Mediterranean Atropis festuciformis^

to which A. Foucaudii might be added, if it can really be accepted as

a distinct species. Generally diffused along the coasts of Great Britain and

Ireland are 7 species, of which 3 are Atlantic and 4 Mediterranean, whilst

one of each class is absent in Ireland, although widely distributed in

v

Great Britain. They are Limonmm rulgare and Atropis rupestris.

Taking the whole of the Western, Southern and Eastern British coasts

we have

West 35 (12 Atl., 23 Med.j.

East 30 (11 Atl., 19 3Ied.).

South 41 (16 Atl., 25 Med.).

Thus the proportion of 3 : 5 of the Atlantic and Mediterranean shares

•s still maintained in the south and the east, whilst in the west the Mediter-

ranean element is slightly more prevalent. It has also to be added that

excluding the widely diffused species most of the littoral plants of the

southern type reach their northern limit on the east coast in Norfolk.

As to Ireland, there is practically no difference between the eastern

and western sides of the island, whether we take into consideration the
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total of the southern elements or the proportion of the Atlantic and

Mediterranean shares.

The British areas of the littoral southern element generally join on

to the continental areas so that there is no marked discontinuity^ the only

exceptions being Mathiola incana (Isle of Wight to Charente inferieure),

Limonium hellidifolium (Norfolk to the eastern end of the French-

Spanish frontier), Atropis fcstuciformis (Co. Down in Ireland to S. Se-

bastian in North Spain), and eventually Atropis Foiicaudii (estuaries

of the Shannon and the Thames to the mouth of the Charente). All these

with the exception of the first are salt marsh plants which are particu-

larly liable to casual introduction and may easily get a foothold on weakly

tenanted ground.

Non-littoral species. The 95 species enumerated in the second table

are distributed in the British Isles as follows:

Great Britain: 87 (Atl. 41 or 47 p. c, Med. 46 or 53 p. c.)

Ireland: 57 (Atl. 35 or 61 p. c, Med. 22 or 39 p. c).

There is thus among the southern element a slight preponderance of

Mediterranean plants in Great Britain and a decided predominance of At-

lantic plants in Ireland.

Generally distributed through both islands, or the greater part of both,

are Hypericum Androsaemum.^ Ilex Aquifolium j TJlex europaeus^ Apiiim

nodifhrum^ Conopodiiim majus ^ Oenanthe crocata^ Cardutis pycno-

cephahis^ Ei^iea Tetralix^ E. cinerea^ Scilla non-scripta and general

in Great Britain, but much restricted in Ireland, Corydalis claviculata.

This means that the Atlantic element is very prominent among the most

widely diffused of the southern species, and its predominance appears still

more marked if we take into consideration that the general presence of

nodi/l whalus

bably due to their great facilities for extending their area, the former as

an aquatic, the latter as a waste land plant. The absence in Ireland of a

plant very widely spread in Great Britain, Genista anglica^ an Atlantic

species, is very remarkable, and to it might be added Tamus communis^

so common in England and yet doubtful as a native in Ireland. On the

other hand widely distributed in England and Ireland are Lepidium
Tmi-

Hypericum elodes, TJlex Gallii, Cotyledon Im

hilicus and SecJum angllcum, all but one Atlantic members of the

southern element. Another group of species of fairly wide distribution is

worth noting on account of the fact that they are absent from the greater

part of the eastern counties of England, but extend through North England

and Scotland to the north east coast. They are Vicia Orobus, Saxi-

fraga hypnoides, Scilla verna, Hymenophyllum tunhridgense,

H. peliatum and Lastraea aemula, all Atlantic species which are

also found in Ireland. The Atlantic element is also prevalent among the



The Southern Element in the British Flora. 5^3

^^-

few southern species which are confined to the western part of Great

Britain, Meconopsis camhrica, Arahis stricta^ Heliaiithemum gut-

tatiim and Trichomanes radicans^ of which the last but one is

the only Mediterranean element. If we turn, howeverj to the remainder

of the more limited *) species of the southern stock (excepting those which
are confined to Ireland) we find the Mediterranean element dominant

there being 33 of it against 18 of the Atlantic type. They range as follows:

Confined in Great Britain to

West

Extending

to Ireland

3 (Atl. 2, Med, \) 2 (Atl. 1, Med. \)

West and south 13 (Atl. 5, Med. 8) 9 (Atl 3, Med. 6)

South 25 (Atl. 9, Med. 16) |

3 (Atl. 9, Med. 1)

South and east (mostly to Norfolk) 3 (all med.)

West, south and east (to Norfolk) 10 (Atl. 4, Med. 6) I
2 (Atl. 1, Med. 1)

Pembroke in the west and Norfolk in the east mark off a zone which
IS particularly rich in Mediterranean forms, the maximum of them occuring

in the Cornish peninsula. It is characteristic that of the 25 southern

species confined to the south of England only 3 reach Ireland, and two of

those are Atlantic, namely Euphorbia hiberna and Simethis plaiii-

folia.

The southern species which are generally diffused through Ireland and,

at the same time, Great Britain have already been enumerated. To them
have to be added Cotyledon Umbilicus and Lastraea aeioi^la as general

in Ireland, but more restricted in Great Britain. The majority of them

I'j are Atlantic. So are also, with a single exception, the following ten

species, each of which is recorded from 16 to 30 of Praeger's divisions:

^^pidiumhcterophyllum^ Hype^'icum elodes^ Erodium moscha-
tum^ TJlex Gallii^ Sedum angliciim^ Rubia peregrina^ Scutel-
laria minor ^ Orobanche Hederae^ Iris foetidissima^ Ilymeno-
phyllum tunbridgense.

Among the species with more restricted distribution in Ireland the

Mediterranean element gains in number, but it nowhere outnumbers the

Atlantic, as it does in the southern counties of England, the nearest ap-
proach to equalisation being in Cork West. The Atlantic share of the

southern element predominates therefore over the Mediterranean throughout
reland. The main area of the southern portion of the Irish flora with
8-—29 species per division is in the south, then in the west as far as

Galway, and in the east as far as Dublin. In the extreme southwest

[l^^rry and Cork West) the Atlantic forms number 18 to 21 species per

^) Recorded in the >L6ndon CataloffUC< from \—25 vice-counties. I count
^^ species as belonging to this class.

O

r^
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division, whilst the remaining divisions in the South, the western to Mayo

West, and the eastern to Duhlin, count 12 to 17 of them. The bulk of

the Mediterranean species shows a similar distribution, although their num-

ber is as we have seen much smaller.

Very striking is the result if we classify the Atlantic and Mediter-

ranean elements from the ecological stand-point. Of the species which

inhabit bogs or boggy places, wet meadows or wet rocks more than four

fifths belong to the Atlantic group and the same holds good for the heath

plants. On the other hand, of those found in woods or bush-formations

about one half is Atlantic, the other Mediterranean, whilst those confined

to pastures and light soil generally are, almost without exception, Mediter-

ranean. The ecological contrast between the two classes which constitute

the southern element could hardly find a more decided expression. Just

as the areas of nearly all the littoral species among the southern element

join on to the respective continental areas, in a way which is easy to

understand, so also do the areas of most of the southern non-littoral plants

of the British Isles. Out of the total of 95 of this class

10 (Atl. 8, Medit. 2) reach Southern Norway.

31 (Atl. 12, Medit. 19) > Belgium or Holland.

32 (Atl. 15, Medit. 17) > Normandy.

7 (all Mediterranean) ^ Brittany.

Thus of the insular areas 85 p. c. of the total are separated from the

continental areas only by the width of the Channel plus their distances

from the Channel, distances which lie over land, or in the case of the

Irish plants also, over the Irish Sea. Of the remaining lop. c. the northern

limits of Euphorbia liiberim in the department of the Sarthe (48^) and

of Daboecia polifolia (47^^ 30') in that of the Maine et Loire are .in the

latitude of Britany, but to the east and south east of that peninsula; that

of Echhnu plantagineum is in the Vendee (46^ 30'), and that of Erica

mediterranea in the department of the Gironde (45"), whilst a further step

of less than 2 degrees brings us to the latitude of the Pyrenees and the

North Spanish mountains which harbour a number of plants whose British

stations are the only ones north of that latitude. They are Arabis stricta^

Hypericum ttndulatiim^ Snxifraga Geiim^ S, umbrosa^ Physo-

spermum cornubiense^ Pinguicitla graudiflora, Erica Mackaii^

Ncotinca intacta^ Allium triquetrum, Trichomanes radicans.

It is this small group which, with some justification, might be desig-

nated as >Pyreneanc or ^Cantabrianc. One of the plants, Allium triquC'

trum^ a Mediterranean species, is a very doubtful native of England, whilst

Physospermum cornubiense and Neotiiwa intacta have a wide range in

the Mediterranean region. Arabis stricta inhabits a very much broken up

area in Southern France (from the Pyrenees to Savoy) and in Spain. HyP^"
ricum uiidulatum is considered by some botanists as approaching so

i.^

,-!
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closely to the widely distributed H. qitadrangidum that it is treated by them
as a western variety of it. Trichomanes radicans occurs in the warm
regions of both hemispheres and is evidently a relict of very great age.

Like the remaining species of the group it fits very naturally into the as-

semblage of Atlantic plants in the British Isles, Apart from the so called

North American species these last four species (5'a;r^/ra^a Qeiirn^ S. urn-

b7^osa, Pingiiicula grandiflora and Erica Mackaii are usually

quoted as the most puzzling instances of distribution among the British plants,

and they have attracted the more attention as they are^ within the British

Isles, confined to the extreme southwest and west of Ireland, The day

when Simethis planifolia disappears from its Dorset station will add

another species to the peculiar Irish element of the British flora. Then
we shall have the following progressive series of gaps between the Irish

and the continental areas of that element.

Simethis planifolia^ S. W. Kerry — Eure

Arbutus Vnedo, Kerry and Cork — G6tes du Nord

Dahoecia polifoliaj Galway and Mayo — Maine et Loire

Erica mediterranean Galway and Mayo — Gironde

fraga Geum.
S. iimhrosa
Pinmi/ip/nln fi

West and South-

west of Ireland — Eastern Pyrenees

Erica Mackaii Galway — Asturias.

If on the other hand Simethis should disappear first in Ireland its

distribution in w^estern Europe would become a parallel case to that of

Erica vagans or E. ciliaris. Thus the apparent anomalies in the distri-

bution of those often quoted plants resolve themselves into cases of far

gone disintegration of area. How it has come about, or how the Atlantic

and Mediterranean elements of the British flora have arrived in their island

'^ome, is a question which cannot be dealt with here. This southern

element is like a weft in a woven fabric. It has not come alone. It is

associated here in these islands with species which we call > Central-Euro-

pean* or ^Germanic« although they are also found in the Pyrenees and

the mountains of Northern Spain. At whatever period this element may
have come into Great Britain and Ireland we must not think of its con-

stituents as wandering singly and independently of each other.
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Kieselpflanzen anf Kalkboden.

Kulturversuche zur Pflanzengeographie

Von

M. Busgeii.

Mit Taf. X u, XI.

Seit einigen Jahren sind im botaniscben Garten der Forstakademieo

Ilannoverisch-Munden Versuche im Gange, welche Material zur Lusung der

Frage liefern sollen, warum gewisse Pflanzen in der Nalur Kalkboden

meiden. Die einschladece Literatur ist zwar sehr reichhaltis, es liegenD'O O? ^^ "^O

aber bisher so wenig experimentell gewonnene Ergebnisse vor, daB ein

kleiner Beitrag, wenn auch vielleicht nur der Abbildungen wegen, nicbt

liberfliissig sein wird.

Seit Ungkr 1836 in seiner Schrift »Uber den EinfluB des Bodens auf

die Verteilung der Gewachse, nachgewiesen in der Vegetation des nordost-

lichen Tirols* die Kategorien der bodensteten, bodenvagen und boden-

holden Pflanzen aufstellte, baben Floristen, Pflanzengeographen und prak-

tisch an der Pflanzenzucht beteiligle Beobachter durch eine Fiille von Er-

fahrungen unsere Kenntnis von der tatsachlicben Verteilung der Pflanzen

nach den Bodenarten weit gefordert. Unser Wissen aber von den Um-

standen, welcbe eine Pflanze an eine bestimmte geognostische Unterlage

fesseln oder von einer anderen fernhalten, ist noch auBerordentlich lucken-

haft. Unter anderem wird die Schwierigkeit dieses Problems dadurch ins

Licht gesetzt, daB es bis heute kaum moglich gewesen ist, eine zuver-

lassige Liste von Pflanzen aufzustellen, die liberal] und unter alien Um-

standen Kalkboden meiden oder anderseits von solchen, die stets nur auf

Kalkboden vorkommen. Pflanzen, die in einem bestimmten Florengebiet

kalkstet sind, erweisen sich in einem anderen als bodenvag, und in einer

Gegend kalkfeindliche Pflanzen werden in einer anderen auf Kalk gefunden.

Einer' der Faktoren, die bier eine Uolle spielen, sind sicher die Konkur-

renzverhrdtnisse. Es ist bekannt, daB man Pflanzen, die in der Natur kalkstet

sind, im Garten ziehen kann, ohne ihnen mebr als den gewuhnlichen Kalkgebalt

normaler Buden zu liefern. Auf Boden ahnlicher Art wurden sie in der Natur

von bedurfnisloseren, raschwuchsigeren, reichlicher fruchtenden, sich vege-

tativ leicht ausbreitenden oder den Boden fur andere GeWachse ungiinstig

beeinflussenden Konkurrenten verdrangt werden. An solchen Pflanzen ist
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auf den sogenannten Kieselboden, die gewuhnlich in Gegensatz zu den Kalk-

boden gebracht warden, kein Mangel. Calluna vulgaris^ Vaccinium myr-
tillits und Vaccinium vitis idaea^ Pteridium aquiliiiiim, Hieracium pilo-

sella^ Sarothamnus scoparius sind wohl imstande, mancber Pflanze von

abnlicben Bediirfnissen auf kalkarmem Boden die Existenz zu verleiden.

Keener gibt in den Abhandlungen der Zool.-Bot. Gesellscbaft in Wien (vol.

XIIIj 1863) eine lange Reihe von Paaren nahverwandter Pflanzen an, deren

Glieder auf verschiedenen Boden einander vertreten, und Nageli (Sitzber.

d, Kgl Bayr. Akad. 1865, S. 367) erklart dies an dem Paav Achillea moschata
und Achillea atrata aus der Konkurrenz dieser einander sehr abnlicben

Arten. Achillea atrata ist, wo beide zusammen vorkommen, kalkstet,

Achillea moschata auf kalkarme Schiefertriimmer bescbrankt. Wo aber

diese letztere Art vor Verdrangung durch A, atrata gescbiitzt ist, gedeibt

sie aucb auf Kalk. Kraus (Boden und Klima auf kleinstem Raum, Jena

Hijmo

Wiirzburg

Calluna

kalkfreiem Buntsandsteinbauschutt gebildeten kleinen Hiigel. Vermutlich

vermochten sie dort zu leben, weil zufallig

sich dort nicbt angesiedelt batten.

Das Fehlen von Pflanzen wie Calluna, Sarothamnus^ Vaccinium myr-
tillus auf Kalkboden ist nicbt einfacb aus den

Konkurrenzverbaltnissen zu erklaren, da mancber Kalkstandort keine ge-

schlossene Vegetationsdecke tragt und somit Platz genug fiir jene Gewacbse
vorhanden ware. Eber kann man an die ungeeigneten pbysikaliscben Be-

dingungen denken, die z. B. der mitteldeutscbe Muscbelkalkboden in seinem
bald leicbt beweglicben, bald stark bindigen und schwer zu durchdringenden

Material bietet. Sie sind sicber in vielen Fallen fur Kalkfeindscbaft maB-
gebend. Wie so oft darf aber nicbt eine einzige Ursacbe fiir das Verbalten
der so verscbiedenartigen Kalkfeinde angenommen werden. Schimper ver-

tntt in seiner Pflanzengeographie mit Entscbiedenbeit den Standpunkt, daB
es chemische Einfliisse seien, welcbe die sogenannten Kieselpflanzen vom
Kalkboden fernbalten, und stiitzt sicb dabei namentlich auf das Verbalten

von Wasserpflanzen (Moose, Algen), die kalkhaltiges Wasser nicbt vertragen,

obwohl es keine anderen pbysikaliscben Bedingungen bietet wie Wasser
iiberhaupt.

Die eingebendsten Untersucbungen uber das Verbalten der Torfmoose
2u kalkbaltigen Lusungen bat Paul ^) angestellt. Er fand, daB die Sphagnum-
arten der Hocbmoore scbon in vcrbliltnismaBig verdiinnten Kalklosungen

^ufhuren zu wachsen, wabrend die Arten des moorigen Waldbodens und
der Flachmoore mebr Kalk vertragen. Paul gibt folgende Tabelle, aus

%

<) Die Kalkfeindlichkeit der Sphagna und ihre Ursache usw. Mitt. d. K. bayr
' ^*^^kulturanstalt, Heft 2. Stuttgart (Ulmer) 1908, S. 63—117. Hier weitere Literatur,

-^^
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der auch die Beziehungen der KalkfeindscJlaft zum Saureg[ehalt der Arter

ersichtlich sind (s. unten).

Spliagnum-Art

1 g sphagnum

(wasserfrei)

stirbt ab bei

CaCOa

Auf 1 mg Siiure-

wasserstoff sind notig

zum Absterben

Ca CO3

1

In 100 Teilen

Trockensubstanz sind

Saurewasserstoff

Vorkommen

der Art

rag mg Vo

Tubellum . . , .

4

62,55 52,1 0,120 Ilochnioor

medmm . , . , 59,93 57,6 0,104 >

papillosum . . , 60,02 59,4 0,101 >

molhisctim . . . 69,51 70,9 0,098
7

»

fuseum ... 68,80 71,7 0,096 >

cuspidatum . , 75,18 80,8 0,093 >

acutifolium H. , 78,33 87,0 0,090 »

acutifolitim W. 92.71 111,7 0,083 Moorwald

cymbifolium . 125,15 145,0 0,086
1

>

Qirgensohnii . . 121,33 153,6 0,079 »

recurvum . . 126,48 4 66,4 0,076
•

teres 172,00 168,6 0,102 Flachmoor

contortuni . . . 155,25 1 91 ,6 0,081 >

parvifoliitm . . 185,47 250,6 0,074 Hochmoorran

platyphylhim . . 321,98 536,6 0,060 Flachmoor

Fur Landpflanzen liegen Erfahrungen aus botanischen Garten vor,

die in Kalkgebieten gelegen sind. So war es z. B., wie mir Herr Ge-

heimrat Stahl mitteilte, im Garten der Universitat Jena im Ihiiringi-

schen Muschelkalk, um Saroihamnus scoparius zu erhalten, notwendig,

fiir diese Pflanze ein besonderes Sandbeet einzurichten. G. Kraus (a. a. 0.)

fand, daB unter einer groBeren Anzahl sogenannter Kieselpflanzen nur

Sarothamniis scoparius sowohl im wilden Zustand wie im Garten den

Kalk ablehnte. Pteridium aquilinuin und Teitcriitm Scorodoiiia^ die im

Freien auf Kalk nicht vorkommen, lieBen sich auf Kalkboden erziehen.

Helichrysiim arenarium fand Kraus neben ausgesprochenen Kalkpflanzeu

auf Boden mit 14—no/^ Kalk und Ccdluna vidgaris und Vacdiiium myr-

tilhis bei einem Kalkgehalt des Bodens von 3— 4 %, Aus eigener Erfah-

rung kann ich zufiigen, daB im Garten Pteridium aquilinum und auch

Teesdalia nudicaidis^ eine spezifische Sandpflanze, auf Muschelkalk in-

mitten kalkreicher Erde gut gedeihen konnen.

Die Weinbauer^) wissen, daB die amerikanischen Reben auf Kalkbuden

sich nicht gut entwickeln, den Landwirten ist die Kalkfeindlichkeit mancber,

aber nicht aller, Lupinenarten bekannt, Baumziichter endlich teilen mit, daB

Castanea vesca und Pinus maritima durch Kalkgehalt des Bodens ge-

1) S. auch: Molz, Chlorose d. Reben. Centralbl. f. Bacteriologie u. Parasitenkunde

1907; HoLLnuNG, Chlorose i. Versuchsweinberg Zscheiplitz. Landwirlschaftl. Jahrb. 1908.
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schadigt werden. Namentlich die auf diese Baume bezuglichen Erfahrungen

von Fliche und Grandeau aus dem Gehulz von Champfetu im Departement

Yonne sind viel zitiert wordeni).

Weniger bekannt sind Mitteilungen von Piccioli 2]^ wonach Castanea

vesca auf Boden mit 2,6 % Kalk gedeiht, auf reinem Kalkboden aber so

wenig, daU im dritten Jahr nach der Anpflanzung von 5 000 Pflanzlingen

keiner mehr vorhanden war. In Boden mit 8 % Kalk soli Castafiea zu-

grunde gehen, falls nicht ein UberschuB von Kali der Pflanze mehr Kalk

ertraglich macht. In GlasrOhren, welche oben eine Schicht mit 1 % Kalk

enthielten, gediehen Keimlinge, bis ihre Wurzeln in die tieferen, 8 Vo Kalk

enthaltenden Substratschichten eindrangen. Dann gingen sie zugrunde. Von
Hegi (111. Flora von Mitteleuropa, Lief. 23, Munchen, Lehmann) zitierte An-

gaben iiber Vorkommen des Baumes auf Kalk der Rreideformation erklaren

sich, soweit sie nicht etwa auf Einschaltung kleinerer kalkarmer Stellen be-

nihen und sich auf wirklich gut gedeihende Baume beziehen, vielleicht aus

dem Vorhandensein einer kalkertragenden Rasse^ wie solche z. B. auch fur

Pinus uncinata^ deren Kalkrasse trockene Standorte bewohnt, wahrend
die kalkfeindliche Form trockene Standorte flieht und nur in Mooren vor-

kommt (ScHiMPER, a. a. 0., S. 116), bekannt geworden ist.

Die umfanglichsten Kulturversuche mit dem ausgesprochenen Zweck,
das Verhalten von Kieselpflanzen auf Kalkboden zu studieren, hat wohl
Houx3] angestellt. Er zog aus Samen in Bodenmischungen, die aus Gneis-

^rde mit Beimischung von etwas Heideerde und von wechselnden Mengen
von Molassekalk bestanden und 2,26—32,50 % ""d mehr Kalk enthielten,

J-eesdalia nudicaulis^ Hypericum humifusum und pulchrum^ Orohiis tube-

rosus^ Trifolium arvensCj Lujniins polyphyllus^ Oniithopus perpusillus

^^dsativuSj Scleranthits perennis^ Jasione montana nnd pere7i7iis ^ Oaleopsis

ochrohiica und Digitalis purpurea. Ein Teil derselben Pflanzen nebst

Roripa pyrenaica (Cruciferen), Scleranthus annitus^ Anarrhinum helMi-
fohiim^ Filago arveiisis und minima wurden aus anderem Boden in die

kalkhaltige Erde umgepflanzt.
In den Bodenproben mit 6 o/o Kalk machte sich, namentlich bei Orohus

iuherosus^ Lttpinus polyphyllus und Digitalis purpurea eine allgemeine

Schwache der Pflanzen bemerklich. In einer tonig-kalkigen Erde mit 15%
Kalk ging Digitalis wahrend zweier Monate nach der Keimung ein. Bei

Kalk verschwanden Liipinus^ Orohus^ Teesdalia, Ornithopiis, Scle-20 0/

<) Ann. d. chimie et de physique ser. V, t. II. Paris 1874 [Castanea vesca); ib.

ser. IV, t. XXIX. Paris 1873 {Pinus maritima).
2] Le staz. sperim. acrar. ital. vol. XXXIV. p. 745—768 cit. n. Bot. Jahresbericht

<90MI. p. ui.
3) Traite historique critique et experimental des rapports des plantes avec le sol

^t de la chlorose vegetale. Montpellier und Paris (Masson et Cie) 1900. Hier eine sehr

reichhaltige
Literaturzusammenstellung.

Botanische Jahrbficher" L. Ka. Suppleraeutband.
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unthits Hype Jasion Hyper

'fiisum auBerst schwach. In Boden mit 32 % Kalk erhielten

In Bodenproben mit

Hypericum humifusum und Ornithopits

y.
und mehr keimten alle Samen, aber

die Keimlinge starben nach wenigen Tagen ab. Diejenigen, welche zur

Ausbildung einiger Blatter gelangten [Orobus^ JasionCj Ornithopus sativus)

waren stark chlorotisch. Die verpflanzlen Exemplare ertrugen den Kalk

besser als die Keimlinge. In einem Boden mittleren Kalkgehaltes vegetierten

sie langere Zeit, freilich meist ohne merklich zu wachsen. Die meisten

Pflanzen gingen zugrunde, ohne sich der ungewohnten Unterlage anzupassen.

Am besten widerstanden Roripa pyrenaica und Galeopsis ocJiroleuca. An

auBeren Veranderungen fiel an den Versuchspflanzen mehrfach Ghlorose,

Wurzeln In

lang wurden.

Verkleinerung der Blatter und die Bildung langer,

manchen Fallen blieben die Kotyledonen abnorm lange am Leben, worin

Roux ein Zeiehen mangelhafter Stoffwanderung erblickt Bei der Lupine

war die Entwicklung der Kniillchen im Kalkboden sparlich, bei Jasione ent-

wickelte sich statt der Pfahlwurzel ein buschiges Wurzelwerk. Unter den

umgepflanzten Exemplaren fiel bei der Galeopsis auf, dafi umgekehrt im

Kalkboden die Wurzeln kurz, zahlreich und diinnj im Sandboden stark und
r

Sowohl bei den Keimlingen wie bei den umgepflanzten

Stocken schienen im Kalkboden die Saugwurzein weniger entwickelt zu sein

als im Kieselboden. Histologische Unterschiede der Wurzeln waren wenig

deutlich; nur daB bei gleich starken Wurzeln im Kalk die Holzbundel starker

entwickelt waren. Wurzelrinde und Wurzelmark waren reduziert; der In-

halt der Parenchymzellen erschien armer an Starke. Im ganzen konnten

also die Reservestofl'behalter weniger entwickelt gewesen sein. Der Verfasser

legt aber selbst auf diese Erscheinungen weniger Gewicht. Reduktion der

Reservestoffbehalter neben Verkiirzung des Rhizoms bei Vermehrung der

Wurzeln gibt Maskleff*) fiir Pteridium aquilinum auf Kalk an. Es ist

indessen bei der groBen Wandelbarkeit der Wurzeln zweifelhaft, ob die an-

gefuhrten Erscheinungen dem chemischen EinfluB des Kalks zuzuschreiben

sind Oder nicht vielmehr der verschiedenen physikalischen Beschaffenheit

der Versuchs- bzw. Beobachtungsboden. Als sicberste^ spezifische Wirkung

des Kalkes ist wohl die Chlorose anzusehen. Mit der Licht-Chlorose hat

diese Kalk-Chlorose nichts zu tun. Leider fehlen, abgesehen von gelegent-

lichen Beobachtungen, die Unterlagen dazu, sie mit der Eisen-Chlorose in

Beziehung zu bringen. Auch eine Beziehung zwischen dem Kalk und dem

Magnesiumgehalt des Chlorophylls ware denkbar.

Unsere Mundener Beobachtungen beziehen sich in erster

scoparius, Digitalis purpurea und Calluna

Linie auf

rj'<j. Alle

drei Pflanzen sind ihrem Vorkommen in der Natur nach als kalkfeindlich

f

i) cit. b. Roux.
>
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angesprochen worden. Contejean (Geographie bot. Paris 1881, p. 79) gibt an,

daB Sarothamnus hochstens 2—3 % Kalk vertragt. Russel ij aber fand die

Pflanze im Dep. Seine et Oise auf sandigem Mergel mit vielen zerreibbaren

Kalkkornchen und einem Kalkgehalt von etwa 6,833 ^o ^^ Gesellschaft

echter Kalkpflanzen, wie Ophrys aranifera und Hippocrepis comosa^ und

Pflanzen tonreichen Bodens, wie Tussilago farfara und Inula conyxa. Die

Straucher waren nieist kraftig und liberschritten z. T. die Iluhe von 1,50 m.

Nur ihre Farbe erschien etwas blasser als die der 5a>'o/^a??^?^^^5-Exempla^e

auf dem Kieselboden der Umgebung. Chlorose war nur an wenigen Sprossen

vorhanden. Unter den nicht chlorotischen Pflanzen war der Boden rot und

also eisenreichj wahrend unter denen, die Vergilbungserscheinungen erkennen

lieBen, Eisensalze in geringer Quantitat vorhanden waren. Ob indessen

durch Eisen eine schadliche Wirkung des Kalkes aufgehoben werden kann

Oder Kalk einen geringen Eisengehalt im Boden fiir die Pflanze unwirksam

macht und so die Kalkchlorose zustande kommt, ist aus den vorliegenden

Daten nicht zu entnehmen. Kurmann2) konnte in Tiroler Weinbergen auf

Kalk die Chlorose nicht durch Eisensulfat heilen. Uber CaUuna vulgaris

liegen Mitteilungen von Flicue und Grandeau vor (Ann. de la soc. agro-

nomique, Nancy 1885. Ref. in Bull. soc. bot. de France. 1885. II« ser.,

t. VII), welche Autoren sie an den verschiedensten Standorten auf Boden
mit nur 0,05—0,62 % Kalkkarbonat fanden. Fliche (Revue des eaux et

for^ts. 1889. Ref. Bull. soc. bot. de France XXXVII. 1890, p. 107) nennt

CaUuna und Erica cinerea kalkfeindlich, Erica muUiflara kalkhold, DaB
G. Kraus CaUuna vulgaris auf Boden mit 3— 4 ^/o Kalk fand, wurde oben

schon angegeben.

Unsere Miindener Erfahrungen erstrecken sich einmal auf Kulturen in

zwei Versuchsbeeten, deren eins bis zur Tiefe von 0,5 m aus Quarzsand
bestand, wahrend das andere in derselben Miichtiskeit brockeligen undj5X.v.»« ^^^^.^y...Q

ziemlich tonreichen Muschelkalk (Wellenkalk) enthielt. Welter wurden Kul-

turen in Tonschalen angelegt, die etwa 5 cm tief waren bei etwa 20 cm
Durchmesser. In der Absicht, die Bodenproben physikalisch muglichst

gleich zu machen, wurden sie mit feiner Komposterde (Humus) beschickt,

der im einen Falle Quarz-, im anderen Kalkkurnchen von genau gleicher

GruBe beigemischt waren. Die Zusammensetzung der Proben war:

i\ A J, ,10 J fa- KorngruBe V4— <
mm

i)
1 Humus + 1 Sand

( j^ , 1_2 mm
2) 1 > -f 1 Kalk von denselben KorngruBen.

Der Kalkgehalt der Proben 1) betrug, nach COj-Beslimmungen mit

^em Apparat von Passon (Fritz Tiessen, Breslau), weniger als 1 % , <Jer der

<) Observations sur les Genfits a balais adaptes i un sol calcaire. Bull, de l;i

soc. bot d. France, t. 55. IV. ser. t. VIII. 4908, p. 96.

^) cit. n. Roux 1. c. p. 370.
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Bodenproben 2) uber 40 Vo- ^^^ Annahme, daR diese Bodenproben physi-

kalisch sich gleich verhalten wiirden, erwies sich bald als nicht zutreffend.

Wenn die Bewasserung nicht sorgfaltig ausgefiihrt wvirde, bildete sich auf

der gekalkten Erde eine Kruste, die, ganz abgesehen von den chemischen

Eigenschaften des Kalkes, die AuBenbedingungen fiir die betreffenden Kul-

turen im ungiinstigen Sinne veranderte. Auch erwiesen sich die Kalk-
4

schalen der Entwicklung von Lebermoosen (Luniilaria) giinstig. Ander-

seits waren die sandreichen Schalen dem Vertrocknen mehr ausgesetzt.

Am iO. April 1907 wurden zwei Schalen reichlich mit Samen von

Sarothamnus beschickt (Fig, 1 c, d). Die Samen gingen gut auf und die

Keimlinge sahen zunachst uberall gut aus. In der gekalkten Erde aber

machte sich mit dem Auftreten der Laubblatter Vergilbung bemerkbar, ohne

daB zunachst Absterben eintrat. Am 15. Juni 1909 aber befanden sich in

der gekalkten Erde nur noch 24, in dem Sandboden dagegen noch 81 lebende

Pflanzen. Die ersteren vi'aren gelblich oder hellgriin und arm- bzw. klein-

blatterig; die letzteren »freudig grun« und gut beblattert. Im Kalkboden

batten 7 Pflanzen 8 cm Huhe und daruber erreicht bis zu einem Maximum

von 17 cm. Von den 81 Pflanzen des Sandbodens vv^aren 42 Pflanzen 8 cm

und daruber lang, 1 9 batten eine Lange von 1 2 cm und mehr. Das

Maximum betrug 17,5 cm. In neuen Schalenkulturen von 1911 fanden sich

in den Kalkschalen am 25, Oktober genannten Jahres 31 Pflanzen, von

denen 6 die Lange von 3 cm, nur 4 die Lange von 5 cm erreichten. In

den Sandschalen waren 53 Pflanzen iibrig geblieben, von denen trotz der

grulieren Konkurrenz 24 die Lange von 5 cm iiberschritten, 1 1 mehr als

10 cm erreichten und 2 Pflanzen je 20 cm, eine 30 cm lang wurden. Im

Herbst 1907 aus den Schalen einzeln in Ttipfe versetzle Pflanzen erreichten

im Kalkboden 54 cm, 61 cm und 98 cm Hohe, im Sandboden, dessen

Pflanzen wiederum tiefer grun waren, 67 cm, 103,5 cm und 124 cm.

Die Abbildungen der Tafel 1 , Fig. c und d, geben den Anblick wieder, den

gleichallerige Schalenkulturen am 29, Juni 1900 boten. Die Sandpflanzen

sind durchweg huher und mit groBeren Blattern versehen als die Kalk-

pflanzen, WurzelknGllchen fehlen den Kalkpflanzen nicht, sind aber bei den

Sandpflanzen grOBer und zahlreicher. Bemerkenswert ist vielleicht noch,

laB die Kotyledonen der Kalkpflanzen dunkle Flecke bekamen, in denen

sich Pilzhyphen erkennen lieCen. Danach sind sie dem AngrilT eines Pilzes

zugiinglicher gewesen als die gesunden Kotyledonen der Sandpflanzen.

Der Verlauf der Beetkulturen, die im Mai 1905 eingerichtet wurden,

war folgender: Ende Juli waren die Pflanzen auf dem Sandbeet hoher

(

J

kriiftiger und reicher verzweigt als auf dem Kalkbeet; nach etwa 2 Jahren

standen auf dem Sandbeet zahlreiche starke Pflanzen von mehr als Manns-

huhe und mit einem maximalen SproBdurchmesser von 3 cm. Das starkste

Exemplar des Kalkbodens reichte nur bis Brusthohe bei einem Stammdurch-

messer von nur 1 cm. 1910 waren die wenigen iiberlebenden Pflanzen

i
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des Kalkbeetes uber und iiber mit Bliiten bedeckt, wahrend die Sandpllanzen

nicht bliihten. 1911 batten die Sandpflanzen die anderen weit iiberwachsen

und bliihten reichlich und friiher. Spater bliihten auch die Kalkpflanzen

reichlich in auffallend kompakten Bliitengruppen. Nach der Bliitezeit trieben

sie vegetative Zweige, welche den vorher vorhandenen Huhenunterschied

der Pflanzen beider Beete ausglichen.

Die Abbildungen der Tafel stellen diese Verhaltnisse dar. Die Bliiten

fanden sich bei den Kalkpflanzen einzeln oder in kurzen Trauben in den Blatt-

achseln, gegen das Ende der Zweige bin gehauft. Die Sprossen, welche das

wahrend der Bliitezeit anscheinend sistierte Langenwachstum spater fort-

setzten, entwickelten sich unterhalb der Bliitenregion oder in der Bliitenregion

selbst im unteren Teil der Trauben. Die Fruchte waren gekrummt und im

Durchschnitt etwas iiber 4 cm lang bei einem Maximum von 5 cm, einem Mini-

nium von 3,3 cm. Die Fruchte der Sandpflanzen saBen in lockerer Anordnung
einzeln in den Blattachselnj iibergipfelt von einem am Grunde des Bliitenstiels

entspringenden SproB, der nach Wigand's Meinung (Der Baum, Braunschweig

1854) aus der Achsel des untersten Niederblattes am Grunde des Bluten-

stieles entspringt. Die Lange dieser Fruchte, welche keine oder nur geringe

Kriimmung zeigten, betrug im Durchschnitt etwas unter 3 cm (im Maximum
3,9 qm, im Minimum 2,2 cm). Die Figurcn lassen den groBen Unterschied in

der Fruchtform gut erkennen. Ahnliches ist auch bei Bobinki pseudacacia

wahrgenommen worden, deren Hulsen auf kalkarmem Boden aber liinger

und breiter/^dabei von hellerer Farbung geworden sein sollen als auf Kalk^].

Die Blatter der Bliitenregion der Kalkpflanzen erschienen schmaler als die

entsprechenden^Sprosse der Sandpflanzen, doch ist bei der Mannigfaltigkeit

der Blattformen bei Sarothamniis dem nicht viel Gewicht beizulegen. So-

wohl im Kalk- wie im Sandbeet hatte SarotJmfmiics eine kraftige Pfabl-

wurzel mit starken, horizontal abgehenden Seitenwurzeln entwickelt und
gerade die stiirksten Seitenwurzeln der Kalkpflanze verliefen meterweit im
*^alk. Im Sand wurde neben starken Seitenwurzeln eine groBere Zahl

dunner Wurzelchen erzeugt, so daB das Wurzelwerk der Sandpflanzen reicli-

licher verzweigt aussah. In beiderlei Wurzelsystemen waren wohlausge-

bildete taschenfOrmige Wurzelknollchen vorhanden. Wurzelhaare waren im

Kalkboden vielleicht reichlicher gebildet als im Sandboden und dichi von

Kalk umgeben, der sich bei Zusatz von Essigsam^e unter Aufbrausen luste.

An Querschnitten stiirkerer und schwacherer Wurzeln der Beetpflanzen wie

der Pflanzen aus den Schalenkulturen trat deutlich ein grOBercr Reichtum

welter GefaBe in den im Kalk gewachsenen Wurzeln hervor (siehe die Text-

^) FucHK u. GRANi)K.\f 1. c. slt. V. I. IS, 1879. Ver«,'I. auch die physiognornischen

'iterschiede von (Jnonis na^rix-Exemplaren, je nach ihreni Vorkorumen auf Kalk oder
'^^i kalkarmem Boden. (Bonnier, Bull, de la soc. hot. de France, t. 4^, p. 59, 1894.
*^"t. n. ScHiMPER, Pflanzengeographie S. i29.)
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figuren 1 u. 2). Im Zusammenhang damit steht der groBere Reichtum der

Sandwurzeln an Starke, die indessen den Kalkwurzeln keineswegs fehlte.

Ich muchte in den habituellen und anatomischen Eigenheiten des iSaro-

thamniis auf Kalk keine spezifisch chemische Kalkwirkung sehen. Sie sind

der Ausdruck eines besonderen Zustandes der Pflanzen, der von der Ge-

samtheit der Standortsfaktoren abhangt, deren Analyse weiteren Kultur-

versuchen vorbehalten bleiben muB. Es bestarkt mich darin die Beob-

achtung, dafi in diesem Jahre (1913) ein Sarothamnus-E\em^\dLT 6es

Sandbeeles ganz ahnliche gekrummte Friichte entwickelt hat, wie sie in

der Abbildung Taf. X fiir eine Pflanze des Kalkbeetes dargestellt sind. In

der Mundener Uragebung babe ich diese Fruchtform bisher nicht gefunden.

Die noch iibrige Kalkpflanze hat sich nicht mehr vergrufiert und bliihte

wieder spater als die Sandpflanzen und in denselben kompakten Bliiten-

gruppen wie 191 1.

Aus der Gesamtheit der mitgeteilten Beobachtungen ergibt sich, daB

SarothamniLS scoparius auf einem kalkreichen Boden wohl zu wachsen und

zu bluhen und fruchten vermag, daB er aber in seiner Jugend eine Periode

der Schwachung durchzumachen hat, welche, wenn die geringste ander-

weilige Schiidigung hinzukommt, ihn erliegen laBt. Die Schwachung ist

mit einer Chlorose verbunden, die man ihres in so vielen Fallen beobach-

teten Auftretens halber wohl Kalkchlorose nennen darf. Wie diese Er-

scheinung zustande kommt, ist hier nicht zu erOrtern. Obiges Ergebnis

stimmt mit allem, was mir vom Auftreten des Sarothamnus in der Natur

bekannt geworden ist, iiberein. Aus verschiedenen Gegenden PreuBens sind

mir Bodenproben von Ortlichkeiten zugegangen, an denen Sarothamnus auf

Kalk gedeihen sollte. Nur in zwei von neun Fallen fand Herr Professor

EeREffBERG, der die Gute hatte, die Proben chemisch zu untersuchen, starken

Karbonatgehalt. In einer derselben war viel Eisen vorhanden (vgl. Roux)-

Alle anderen Proben ergaben kein oder nur eine Spur Karbonat, Es mussen

also auch hiernach besonders gunstige Umstande zusammentreffen, wenn

der Pflanze die Existenz auf Kalkboden mOglich sein soil-

Unter denselben Bedingungen ausgefuhrte Kulturversuche mit Digitalts

purpurea ergaben ganz ahnliche Resultate. Wie verschieden Keimlinge in

Schalenkulturen mit gekalktem oder mit Sand versetztem Humus aussehen

kunnen, zeigen die Abbildungen a und h der Tafel \. Spater aber kann

eine Erholung der Pflanzen auf Kalk eintreten. Am SchluB des Versuchs-

jahres (26. Oktober 1907) standen die Keimhnge auf Kalk wie auf Sand

gleich gut. Die sechs besten Pflanzen jeder Schale wurden herausgenommen

und zu je wenigen in Tupfe oder Schalen mit denselben Bodenarten ver-

pflanzt. Diese Exemplare gediehen sehr ungleich und lieBen keinen durch-

gehenden Unterschied je nach dem Kalk- oder Sandgehalt ihres Bodens

erkennen. Auf beiden Boderi waren einige chlorotische und einige gesunde

Pflanzen. Im Freien uberwinterte Pflanzen bliihten sowohl auf dem Kalk

i
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wie auf dem Sand. Immerhin waren unter den Pflanzen der Schalen-

kulturen im Juni nach der Uberwinterung im Gewachshaus von den Kalk-

pflanzen nur noch 27, von den Sandpflanzen dagegen 39 Pflanzen ubrig.

In beiden Gruppen befanden sich kraftige und schwache Exemplare. Ent-

schiedenere Resultate ergaben Beetkulturen. Am 30. April 1907 ausgesllte

Samen gingen gut auf und ergaben am 28. Oktober 1907 auf dem Sand-

beet reichlich starke Keimlinge mit Blattlangen bis zu 10 cm, auf dem
Kalkbeet durchweg kleinere Pflanzen mit Blattlangen bis zu 6 cm. An im

Mai 1905 angelegten Beetkulturen war im Juli desselben Jahres noch kein

Unterschied zwischen Sand- und Kalkpflanzen zu bemerken. Am 26. Juli

des folgenden Jahres aber zeigten sich die Sandpflanzen wesentlich groBer

als die Kalkpflanzen. Die Liingen der Exemplare waren, nach fallenden

Ziffern geordnet, die folgenden:

Lan-en
(Sandbeet94, 90, 90, 87, 83, 80, 73, 67, 56,5, 52, 51, 47, 40,

de'r I
^^'^^ ^^'^•

PQ^jj^^^ j
Kalkbeet 58,5, 57, 51,5, 50, 49, 35, 33,5, 33, 31,5, 31, 25,5,

24,5, 24, 20, 18, 12,5.

Gewicht der Sandpflanzen 355 g ) .,, „ , , ii u ^_ ,
^^ ^

> unmittelbar nach dem Abschneiden.
» » Kalkpflanzen 129 g
In den Versuchen Rou\' machte sich in Boden mit 6 % Kalk bei

Du/italis purpurea eine allgemeine Schwache bemerkbar und in tonig-

kalkiger Erde gingen die Pflanzen wahrend zweier Monate nach der Keimung
ein. Anderseits erhielt sich Digitalis auf Boden mit 32 %, hatte aber nur

eine Hohe von kaum 2 cm erreicht.

Aus dem Gesagten folgt fiir Digitalis^ daB die Pflanze auf kalkreichem

Substrat bluhen und fruchten kann : aber nur unter sehr gunstigen Verhalt-

nissen. Das geniigt, um ihr nicht ausschliefiliches, aber gewohnliches Fehlen

auf dem Kalk in der Nalur begreiflich zu machen.

Kulturen von Calluna vulgaris wurden nur auf dem Kalk- und Sand-

beet ausgefuhrt. Dorthin brachte ich am 30. April 1907 Pflanzen, die

wahrend des Vorjahres aus Samen im Gewachshause herangezogen waren.

Der Verlauf des Versuchs ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung,

deren MaBangaben sich auf alle vorhandenen Sprosse beziehen; nicht auf

die einzelnen Pflanzen, da diese schwer auseinander zu halten waren. Die

Pflanzen standen zu je 6—8 Gruppen in 5 Reihen, welche einen Abstand

^•on 20 cm batten.

Sand 15, 13, 12, 11, II, 11, H, 10, !>, 9, 9, 8; fast alle

13. Okt 1907 i
reichlich bliihend.

Kalk 8, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 4 ; nur I Busch bluhend.

Sand 27, 21,5, 20,5, 19,5, 17,5, 16,5, 16, 14, 14, 13,5,

Lance

n

o

Langen
) \^^ M^ 10,5, 9,5, 13,5, 9, 8,5, 6.

<5- Juni 1909 jKalk 11, 10,5, 10,7, 7, 6,5, 6,5, 6, 5,5, 5, 5, 4,5, 4,5,

4,5, 2,5.
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Liingen

Sand 36, U, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15,5, 15, 14, 14,

14, 14, 13, 12, 11, 9, 2; reichlich bluhend. Blatter

.. ^T .r.^r.\ ^riXn mil wenigen roten Spitzen.
8 Nov 1Q00 1

Kalk 14, 11, 11, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 3; 6 Stuck bluhen spar-

l lich ; Blatter blaBgrun, rotlich, namentlich die Spitze.

/Sand 47,5, 43,0, 30,5, 30, 17,5, 15, 14, 13, 11.

*
• • ' iKalk 23,5, 16, 13, 11, 9.

Langen fSand 47,5, 43,0, 30,5, 30, 25, 17,5, 15, 14, 13, 11.

21. Juni1911 \Kalk 23,5, 16, 13, 11, 9.

Wie man sieht, sind die Pflanzen des Kalkbeetes wesentlich zuriick-

geblieben. In der Natur waren sie langst durch Konkurrenten wie Seslena

coerulea oder Anemone silvestris unterdriickt worden oder vielleicht ver-

trocknet.

Anhangsweise sei noch mitgeteilt, daB im Mai 1905 angelegte Kul-

luren von Liipinus luteiis sowohl auf dem Sand- wie auf dem Kalkbeet

normal sich entwickelten. Am 31. Juli waren indessen die groBten Pflanzen

auf dem Sandbeet zu finden und eine Wagun
Pflanzen ergab fiir mittlere Sandpflanzen 750 gr, fiir mittlere Kalkpflanzen

500 gr.

Beziiglich der Natur der schadlichen Einwirkung des Kalkes auf die

Yersuchspflanzen laBt sich wohl so viel sagen, daB eine Giftwirkung, wie

sie etwa Kupfersaize ausiiben, nicht vorliegt. Das folgt aus dem zum Teil

hohen Kalkgehalt ihrer Asche. Bei Sarotkanmus werden 11,74—20,15%,

bei Calluna vulgaris 12,97—26,49%, auf Dolomit sogar 33,48%? bei

Digitalis purpurea 10,18

—

15,60% angegeben. Der Gesamtaschengehalt

der Pflanzen, der sehr wesentlich mit in Betracht gezogen werden muB,

betrug bei der kalkreicheren Digitalis-Frobe 8,27%; bei Sarothamnus

,19%. Die Calluna-Prohe vom Dolomit

^05 eine andere 1,96^1 ?

Reinasche. Die Pflanze war also auf dem Dolomit nicht nur relativ, sondern

absolut ziemlich reich an Kalk (Wolff, Aschenanalysen, Berlin 1871).

Im Gehulz von Champfetu wachst Sarothamnus mit dem in der Natur

kalkholden Cytisus Laburnum mit 27,15% Kalkgehalt der Asche, dem

kulkfeindlichen Ulex europaeus mit 25,97 % Kalk und der indifferenten

Rohinia pseudacacia mit 58,97 ^/q z '/

Kalk und crreicht selbst einen Kalkgehalt der Asche von 25,03 % (Scbimper

I. c. S. \\\). Ferner leidet das Wurzelsystem der kalkscheuen Pflanzen selbst

in direkter Beruhrung mil Kalkkornchen keine auffallige Schadigung. Ander-

seits wird allerdings angegeben, daB Castanea vesca auf Kalk besser ge-

deiht, wenn sie auf Eichenwurzeln gepfropft ist. Der sehr beachtenswerte

Gedanke, daB kalkfeindliche Pflanzen sich von den kalkholden dadurch

unterscheiden mOchten, daB sie auf Kalkboden relativ mehr Kalk aufzu-
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nehmen pflegten als diese und so zu einem schadlichen UbermaB gelangten,

trifft fiir die Miindener Sarotham7ius-Exemp\s,re nicht zu. Nach Analysen,

die ich Harm Professor SCciiting verdankej enlhielten die Sandpflanzen

0,430 0^ des Trockengewichts an Kalk, die Kalkpflanzen 0,457o
0? also

etwa ebensoviel. Auch die Annahme, daB der Kalk die Kaliaufnahme be-

eintrachtige 1) trifft fiir den vorliegenden Fall nicht zu.

Nachstehende Tabelle enthalt die Resultate der Analysen von je zwei

der auf dem Sandbeet und dem Kalkbeet erwachsenen Sarotkamnus-

Exemplare.

Ascheugehalt

der Trockeu-

snbstanz

CaOgehalt in

<^/o des Troc^en-

gewiehtes

CaOgehiilt der

Asche in ^/q

K3O gehalt dor

Asche in %

KjO gehalt in

0/0 des Trucken-

gewichtes

Sandpflanzen
}

1 ^)
Kalkpflanzen

j,^ !

2,00 0/

3,37 0/

0,563

0,430

0,916

0,457

28,4 4 19,70

27,18 22,00

0,394

0,147

0,44

0,221

Man sieht, daB die beiderlei PHanzen weder einen besonders hohen

Aschengehalt noch ein besonders hohes Kalkprozent in der Asche besaBen.

Der Kalkgehalt der Pflanzen in Prozenten des Trockengewichts ist bei den

Kalkpflanzen etwas, bei Pflanze 1) sogar wesentlich hOher als bei den

Kalkpflanzen, der Prozentgehalt der Asche an Kalk aber bei Kalk- und

Sandptlanzen annahernd derselbe. Der Kaligehalt der Kalkpflanzen ist

absolut, in Prozenten des Trockengewichts genomnien, und prozentisch in

der Asche bei den Kalkpflanzen keinesfalls niedriger, sondern eher etwas

hSher als bei den Sandpflanzen.

Urn hier weiter zu kommen, muBte man den Verlauf der Kalk- und
Kaliaufnahme

Jugendstadium ab untersuchen. Es ist wohl moglich, daB in dieser Lebens-

periode ein schadlicher KalkiiberschuB oder Kalimangel besteht, der spater,

wenn die Pflanze die kritische Zeit iiberlebt, wieder ausgeglichen wird.

Ramann und Bauer haben in der letzten Zeit an Laub- und NadelhOlzern

und auch die Stickstoffgewinnung von dem empfindlichen

derartige

Bd. 50.

Untersuchungen angestellt (Jahrb. f. wissenschaftliche Botanik,

1911). Denkbar ist auch, daB die Phosphor- und Stickstoff-

versorgung durch den Kalk beeinfluBt wird.

Paul findet den Grund der Schadigung kalkfeindlicher Torfmoose
durch den Kalk darin, daB der letztere eine an der Oberflache der Sphagnen
vorhandene Saure neutralisiert und dadurch immer neue Saureausscheidun

hervorruft, welche die Pflanzen endlich erschOpft. Man sieht, wie viel-

seitig das Problem ist, und daB die Grunde fur das Meiden des Kalk-

cr

^) Vgl. Soms, die leilenden Gesichtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeographie.
Leipzig;. 1905.

1^ -

7' .
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bodens durch eine Pflanzenart nicht ohne weiteres auf eine andere fiber-

tragen werden diirfen.

Erklarnng der Fignren auf Taf. X d. XL

Fig. i . a auf kalkreicher Erde erwachsene Keimlinge von Digitalispurpurea, */2 ^^t. Gr.;
r

b auf kalkarmer Erde erwachsene Keimlinge \ou Digitalis purpurea. V2 ^^'" ^^•y

c mit kalkreicher Erde gewachsene Keimlinge von Sarothamnus scoparitcs;

d gleich alte Keimlinge derselben Pilanze von kalkreicher Erde. Yerkl.

Fig. 2. Sarothamnus scoparius, Querschnitt einer etwa fingerstarken, in Kalkboden

gewachsenen Wurzel. Die Starke mit Jodlosung gefarbt. Gez. Maria Busgen.

Fig. i u. 2 in demselben MaCstab vergroCert.

Fig. 3. Sarothamntts scoparius. Querschnitt einer in Sandboden gewachsenen, fast

fingerstarken Wurzel. Die StSrke mit Jodlosung gefarbt, Gez. Maria Busgen.

Fig. 1 u. 2 in demselben MaCstab vergroCert.
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Einige neue Solanum-Arten aus der Tuberarium-Gruppe.

von

L. Wittmack
Berlin.

Mit 3 Figuren im Text.

Vorbemerkung.

In einer Festschrift, die zum 70. Geburtstage Sr. Exzellenz des Herrn

Ministerialdirektor Dr. Hugo Thiel erschien, habe ich 1909 eine groBere

Arbeit fiber »die Stammpflanze unserer KartoffeU veruftentlichti) und im
gleichen Jahre auf der Generalversammlung derDeutschen botanischen
Gesellschaft einen Auszug daraus, aber mit wichtigen Zusiilzen gegeben

unter dem Titel >Studien fiber die Stammpflanze der KartoffeN 2), _ in-

folge dieser Artikel erhielt ich von verschiedenen Seiten Knollen wild-

wachsender Solanum-Avien^ namentlich von S. Maglia seitens des Herrn
Prof. Dr. Cahl Reighe, damals in Santiago de Chile, jetzt in Mexiko. Uber
die interessanten Ergebnisse der Kultur dieser und anderer Arten ist von
mir in der >Illustrierten Landwirtschafllichen Zeitungc Berlin 1911 Nr. 2i)

und 1913 Nr. 15 mit zahlreichen Abbildungen berichtet worden, — In der

vorliegenden Festschrift muchte ich ein Solarium aus Peru besprechen,

dessen Knollen ich Herrn Prof. Dr. Weberbaukr in Lima verdanke und das
r

auch in seinem Herbar unter n. 5689 vorhanden ist, ferner einige argen-
tinische Herbarpflanzen, die mein Freund Prof. Dr. Fritz Kurtz in Cordoba,

Argentinien, fur mich sandte, die ich aber gern dem Kgl. botanischen

Museum in Dahlem fiberlassen habe. Ich fand unter diesen mehrere Arten,

mir neu schienen, schickte sie aber der Vorsicht wegen an meinen
verehrten KoUegen Prof. Dr. Bitter, Direktor des botanischen Gartens in

oremen, den ausgezeichneten Monographen der Solanaceen, der eine groBe
Anzahl neuer Solanum-Arten in Fbddes Repertorium X~XII (1912—1913)
aufgestellt hat. Bitter bestatigte meine Ansicht, fand selber auch noch

^) Thiels Landw. Jahrbucher Bd. 38 Erganzungsband 5 S. 551—605, mit Taf. VII
"nd VlII und 16 Textabb. Berlin 1909.

2) Berichte der Deutsch. bot. Ges. 1909, Bd. 27, S. (28)— (42) mit 6 Abb.

die

'S:-
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einige neue, und so sind wir iibereingekommen, sie gemeinsam zu be-

nennen. Die Diagnosen dieser argentinischen Arten sind von Prof. Bittbr

verfaBt, der die Exemplare zuletzt in Handen halte. Ich habe sie aber

mit meinen Aufzeichnungen verglichen.

Ferner muB ich noch zwei Berichtigungen vorausschicken : 1. Als ich

in der Festschrift fur Exz. Thiel Solanum Maglia abbilden wollte, hatte

ich diese Art noch nicht selbst in Kultur. Ich wiihlte daher als Vorlage

ein Herbarexemplar von Prof. Dr. Weberbauer aus Peru, n. 1575, das er

als Solanum Maglia bezeichnet hatte. Seine Angabe auf dem Zettel

>Blumen violett«, hielt ich nicht fur wesentlich, sondern sah das Exemplar

nur als eine Farbenvariation des sonst weiB bliihenden, aus Chile stammen-

den S. Maglia an. — Bitter hat aber diese peruanische Form in Fedde

Rep. XL, S. 365 zu einer besonderen Art: S, Weberhaueri Bitt. erhoben.

Aus diesem Grunde sah ich mich genotigt, die im folgenden zu be-

schreibende n. 5689 von Wbberbauer, die ich in meiner unveroffentlichten

ersten Beschreibung 8. Weberhaueri genannt hatte, Solanum Neoiveber-

baueri zu nennen.

2. Meine Angabe 1. c. S. 561, daB die Staubbeutel bei S. Maglia

etwas heller seien als bei S. tuberosum^ ist entschieden irrtiimlich. Ich

weiB heute nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, das zu sagen; alle die

herrlichen Bliiten von Solanum Maglia^ die ich gesehen, haben orange-

gelbe Staubbeutel, oder wie Bitter 1. c. S. 363 sagt: » stark dottergelb, fast

orange < Magi
spaltig. • Das scheint nur bei besonders warmer Witterung oder sonst

gunstigen Umstanden einzutreten.

1. Solanum Neoweberbaueri Wittm. n. sp. (Fig. 1 u. 2).

(Sect. Tiiberarium). Tubera quae a cl. Weberbauer accepi parva, irre-

ularia, globosi-angulata, vel oblongi-globosa, laevia, alba (flava), usqu

ad 2,2 cm longa, 1,5 cm diametro. Stolones subterranei interdum nume-

rosi, sat validi, tuberiferi. Planta robusta 30—50 cm alta, valde foliosa.

Gaulis erectus crassus, aetate fere glaber, lineis a foliis decurrentibus

angulatus; folia 16—19 cm longa, hi- vel trijuga, rhachide parum alata,

juga inter se remota, in planta culta interdum magis approximata apicem

folii versus sensim majora, :i>foliola interjugalia* (»foliola interjecta« auctoruni)

pauca, in planta culta saepius plura (1 par inter 2 juga). Foliola late-

ralia fere sessilia ovata, vel oblonga, acuta, basi obliqua, in latere

basoscopo ad petiolum, interdum parum ad rhachidem decurrentia, usque

ad 7x3 vel 7,5x4 cm, foliolura terminate ceteris nunc paulo, nunc

multo majus, ellipticum, vel late ovatum, acutum, in petiolulum

1,5 cm longum attenuatum, 7x4 cm vel 8X4,5 cm; foliola omnia in statu

sicco viridia, membranacea, supra pilis albidis brevibus pluricellularibus
i



C% \ f^^^^wm Neoweberbaueri Wittra. A Bliihender Zweig, nat. Gr.; B Kelcli, 3/^;

bes t^' n
^-^^° mit Griffel, 3/^^ letzterer mil feinen Papillen bis etwas iiber die Mitte

E d f

^^^ Zipfel der Blumenkrone mit den Spitzhaaren und den Drusenhaaren;
«Je letzteren starker vergrOCert. Die Kelchzipfel in B sind nur des Raumes wegen

so zuruckgekiLiinniL gezeichnet. Uez. G. Baktusch.
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sparse, subtus pilis consimilibus et pilis glanduliferis praecipue in nervis

obsita.

Foliola interjugalia parva, ovata, obtusa ca. IXV4 ^™? P^^ inflmum

stipuliforme.

Inflorescentia dichotoma, multiflora, ad 1 2 flora, pedunculus communis

5—7 cm longus, glaber, rami glabri vel pubescentes, pedicelli pilis brevibus

pubescentes, elongati, 3—4 cm longi (superiores 2,5 cm vel breviores),

paulum infra apicem, in ca. ^6 longiludine, tanlum 2—4 mm infra caly-

cem articulati; pars supra articulationem tenuior, — Calyx 5-fidus, ad

11 mm altusj explanatus 14 mm diamelro, lobi elongati interdum inaequi-

longi, e basi ovati-lanceolata, 2 mm longa et lata, sensim in denies valde

elongatos lineares vel subulatos, 4—6,5 mm longos producti^ pilis uni- et

pluricellularibus, rarius glandulosis, extus et intus obsiti.

Corolla magna, rotata, 3 cm (culta usque ad 4—5 cm) diametro

sec. Weberbauer » dilute violacea, in medio cujusvis lobi stria longitudinalis

alba violaceo-venosa*. Lobi alte cofijuncti , extus pilis pluricellularibus

apicem versus numerosioribus et in regione striae mediae pilis brevi-

bus glanduliferis numerosissimis obsiti.

Filamenta brevissima, ut videtur glabra, antherae lineares 4— 5 mm
ongae, conum efformantes, basi apiceque subemarginatae aureae, tandem

subbirimosae. PoUinis grana elliptica, cocta, quando adhuc elliptica 24x^6 [x,

quando jam globosa, 22 \i vel minora.

Stylus tenuis, antheras multo (in statu sicco 3,5 mm) superans,

paulo supra basim glabram usque ad medium vel paulo supra medium

papillis brevibus numerosis, microscopice vel sub lente valida tantum

perspiciendis instructus; stigma stylo parum crassius, globosum, apice

subdepressum vel subbilobum.

Peru via, Lima, Mons Morro Solar prope ChoriHos, in lapidosis forma-

tionis dictae >Loma«. 250 m s. m. 21. Aug. 1910 A. Weberbauer n. 5689.

Wegen der hoch am Bliitenstielchen hinaufgeruckten Gliederungsstelle

dem S. hypacrai'thrum Bitt. und dem 8. medians Bitt. in Fedde Rep. XL,

367, bez. 366, im Habitus besonders aber dem S. Weberhaue)^ 1. c, p. 365

ahnlich. Von letzterem verschieden durch weniger stark geflugelte Blattchen-

stielchen, die auch wie die Blutenstielchen weniger behaart sind, durcb

hohere Gliederungsstelle der Blutenstielchen und durch die weiBen, violett

geaderten Mittelstreifen auf den blaBvioletten Blumen, wahrend S. Weher-

baueri einfach violette Blumen hat. — Die weiBeri Mittelstreifen treten

ubrigens an Weberbauers Herbarexemplaren gar nicht hervor, die ganze

Blume ist weiB geworden, etwa wie blaue Glockenblumen im Herbar. Auch

8, Weberhaueri und 8. medians^ die frisch violett sind, sind im Herbar

Weberbauer weiB. Man erkennt die weiBen Mittelstreifen von S. Neo-

weberbanen aber bei den Herbarexemplaren an den zahlreichen Drusen-

haaren auf der AuBenseite der Blunienzipfel, die als dunklere Punkte unler
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der Lupe erscheinen und nach der Innenseite durchschimmern. — Diese

Driisenhaare fehlen dem S. Weherbaueri fast ganz; es sind nur hochst

8. ttiherosum hat librigens auch solche Driisen-vereinzelte vorhanden,
+

haare.

8. Weberbatieri hat ferner (nach Bitter) einen Griffel ohne Papillen

und eine etwas keulenfurmige Narbe, 8. Neoweherhaueri eine kopfige mit-

unter fast etwas zweilappige Narbe und einen deutlich papillosen Griffel

In der Knospe sind aber, wie ich bei anderen Arten, z. B. ]

und 8. tuberosum^ fand, die Papillen noch nicht ausgebildet.

Magi

Von 8, medians^ das ich nur aus Bitters Beschreibung kenne, unter-

scheidet sich 8. Neoiveberbaiieri durch schwachere Behaarung der Blattchen,

weniger groBes Endblattchen, reicheren Blutenstand, viel langere Bluten-

stielchen, die bis 40 mm, nicht wie bei 8. medians nur 18 mm lang sind;

C
i''g- 2. Riesenblume von Solanum Neoweberbatieri Vfillm., 5 cm Durchmesser, erzogen
On von Reverend Aikman Paton in Soulseat, Castle Kennedy, Schottland, ira Kalthause.

A Blume von oben, B von unten, Gliederung des Bliitenstiels dicht unterhalb des

langzipfeligen Kelches, C StaubgefaC. — Die Miltelparlie der membranae interpetalariae

»st nicht immer so tief und so scharf eingebuclitet, wie liier nach der flach gepreBten

Bliite gezcichnet. Gez. J. PoHL.

noch huher, bis 2 mm unterhalb des Kelches, hinaufgeruckte Gliederung

des Blutenstieles, viel groBere Blumen und die funf weiBen Mittelslreifen.

In seiner Diagnose (Fedde Rep. XI 366) hatte Bitter nicht gesagt, daB
liei S. medians Drusenhaare auf den Blumenblattern vorhanden seien. Ich

muBte daher, da solche Drusenhaare sich bei S. Neoweberbaueri massen-

haft fmden, dies ebenfalls als einen Unterschied ansehen und hahe in der

yjustr. Landw. Zeitung, Berlin 1913, Nr. 15, S. 130 das auch hervor-

gehoben. Infolge dieser Bemerkung hat aber Bitter dann bei S. medians

nachgesehen und dort auch Drusenhaare gefunden. Siehe Bitter in Fedde
^ep. XII., s. 5. Bitter bezweifelte daselbst, daB die von mir in der 111.

Ldw. Ztg. 1. c. S. 129 gegebene Abb. 122 einer groBen Blute zu derselben

Art gehOre, wie das in Abb. 123 im Habitusbilde wiedergegebene Solanum
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Neoweherhaueri^ welches Bitter damals fiir sein S. medians hielt. Dem

ist aber doch so. Dem geschickten Ziichter Reverend Aikman Paton in

Soulseatj Castle Kennedy, Scholtland, dem ich Knollen geschickt hatte, war

es gelungen, durch gute Ernahrung seiner Pflanze 19H Blumen bis zu

5 cm Durchmesser zu erzielen (Fig. 2). Inzwischen hat Prof. Bitter sich

durch eigene Kultur der ihm 1913 gesandten Knollen iiberzeugt, wie ermir

schrieb, daR S. Neoweberhaueri von seinem S. media)is verschieden ist und

eine neue Art darstellt.

AuBer bei Herrn Airman Paton halte 1911 das Solanum Neoweber-

haueri auch bei Herrn Prof. Dr. Louis Planchon in Montpellier und bei

Herrn Labergerie in Verrieres (Vienne) gebliiht. Bei Louis Planchon setzle es

einige wenige Knollen an^ die aber im niichsten Jahre eingingen. Bei

Herrn Labergerie fand sich nur eine einzige Knolle, die schon nach wenigen

Wochen verdarb. Alle diese Pflanzen stammten von Knollen, welche Prof.

Dr. A. Weberbauer in Lima im Herbst 1910 geschickt hatte. Wegen des

geringen Erfolges sandte er mir unter dem 24. Februar 1913 abermals

Knollen, und zwar wiederum vom Berge Morro Solar bei Chorillos, un-

weit Lima, wo er auch 1910 seine Herbarnummer 5689 gesammelt hatte.

Die Knollen kamen am 24. Marz 1913 in gutem Zustande an. Weberbauer

schrieb: »Die Pflanze befindet sich jetzt in der Ruhezeit. Ich hatte mir

den Platz genau gemerkt und konnte auch die verdorrten Blattreste er-

kennen. Die Knollen werden driiben etwa 2 Monate vor der Zeit an-

kommen, wo sie hier austreiben. Ich mochle nochmals betonen^ daB sie

nur auf Steinschutt wachst und nur von Nebcin befeuchtet wird. Also

viel Steine und wenig Wasser, wenn Knollen erzielt werden soUen, Viel-

leicht ist zunachst Kalthauskultur zu empfehlen, urn libermaBige Bewasse-

rung vermeiden zu kOnnen.

Ich verteilte wiederum die Pflanzen an verschiedene Institute und

diesmal hatte Prof. Dr. Lous Planchon den ersten Erfolg. Er sandte mir

schon Anfang Juli 1913 ein schones Aquarell einer bei ihm bliihenden

Pflanze zur Ansicht, dieses legte ich am 25. Juli 1913 in der Sitzung der

Deutschen botanischen Gesellschaft vor^). Die Blatter sind 2—3 jochig, die

Blumen 4 cm im Durchmesserj genau so gefarbt wie Weberbauer angegeben:

hellviolett mit einem weiBen, violett geaderten Mittelstreifen auf jedem

Zipfel. (Ahnliche Zeichnung fand ich auch an rutlich-violett bliihenden

Kartofleln [S, tuberosum] wohl >Imperator«j in Wengen in der Schweiz

(Ii76 m u. M.) und die Krone maR ebenfalls 4 cm im Durchmesser.) Auch

die DABERsche Kartofl*el und mehrere andere haben auf ihren roten bez.

blauen Blumen fttnf weiBe Streifen. Unter dem 15. Aug. 1913 schickte mir

Prof. Planchon auch einige frische abgeschnittene Blumen, die aber nur

2 cm im Durchmesser batten, und ein oberes Blatt, das 3 Joche und ein

«

1) Berichi d. Deutsclien Lot. Ges. 1913, Bd. 31, S. 320,
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viertes, kleineres, unteres aufwies. An diesem war zwischen je einem Joch

ein Paar Zwischenblattchen, wahrend sonst nicht so viele vorhanden sind.

Bei Herrn Prof. Bitter, Direktor des botanischen Gartens in Bremen,

sind alle drei KnoUen, die ich ihm sandte, gut ausgetrieben und haben die

Pflanzen Bliiten gebracht. Die Kronen maBen, flach ausgebreiiet 3,8— 4 cm
im Durchmesser. Auf Knollenansatz ist, wie Prof. Bitter mir unter dem
H. August 1913 schrieb, kaum zu rechnen, trotzdem reichliche Auslaufer-

entwicklung in den Topfen zu bemerken ist. Auch Fruchtansatz ist in

Bremen nicht erzielt, selbst nicht durch Bestaubung mit der reichlich pollen-

liefernden KartofTelsorte >rote Junker «.

Reicher bliihende Exemplare wurden aus den 1913 verleilten Knollen

auch an verschiedenen anderen Orten erzielt. So bei Herrn Prof. Dr. Edouard

Meckel in Marseille, bei Herrn J. Labergekie, jetzt nicht mehr in Verrieres,

sondern in GIos de Fontliasmes par Lussac-les-Ghateaux (Vienne), bei Vilmorin,

Andrieux & Gie. in Paris, bei R. Sutton & Sons in Reading (England) und
bei Reverend Airman Paton in Soulseat, Castle Kennedy, Schottland. Die

Herren Sutton & Sons schreiben mir, daB die Pflanze ihrer ^Papa ama-
(d. h. gelbe Kartoffel L. W.) nahe komme, welche sie schon lange

kultivieren und urspriinglich auch aus Peru erhalten batten, diese habe

aber lila Bluten, wahrend S. Neoiveberhaueri purpurn und weiB gescheckt

(mottled) sei. — Reverend Aikman Paton berichtet, daB die drei Knollen

sehr reichbluhende Pflanzen ergaben, identisch mit der, die er 1911 hatte.

Aber im Jahre 1913 war der Pollen schlecht, er enthielt sehr sellen Proto-

plasma und Paton konnte deshalb die Blumen nicht mit demselben Pollen

bestauben, er befruchtete sie mit einer Handelssorte und erhielt nur eine

Beere. Knollen waren am 11. September 1913, dem Tage seines Berichtes,

nur zwei kleine weiBe vorhanden, auBerdem etwa 12 Anfiinge von Knollen.

Die Pflanzen waren nicht ganz so groB wie 1911, da sie auf Rat Weber-
BAUERs betrefl's besseren Knollenansatzes in warmeni Boden mit Stiicken

von Sandstein und Holzkohle gezogen wurden. Sie waren im Kalthause

den ganzen Sommer gehalten. —
A!eman Paton hatte 1911 den Blutenstaub von S, Neoiveberhaueri

benutzt, um damit S. Maglia zu bestauben. Die Samlinge dieser Kreuzung

^rwiesen sich in der 2. Generation 1913 als sehr der Phytophthora unter-

^^orfen und versprechen daher nicht unsere Handelssorten der Karlofl*eln

2^11 verbessern.

Die Ilerren Vilmorin, Andrieux & Cie. in Paris, welche die Knollen

"1 Verrieres le Buisson bei Paris auslegen lieBen, melden, daB die Pflanzen

^nr kurze Rhizome, keine Knollen gebildet haben. Sie waren sehr ver-

schieden von Solanum Maglia. Obgleich wenig kraftig, war ihr Laubwerk
ziemlich lippig (ample) und behaart; ihre Blumen waren groB und sonder-

nar violett gestreift auf weiBem Grunde. Das Resultat, obwohl unvoll-

kommen, sei immerhin besser als das mit den 1 91 1 geschickten Knollen erzielte,

Botanische Jahrbucher. L. Bd. Supplementband. ^
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WO die Pflanzen nicht einmal zur Blute kamen. — Vilmorin, Andrieux

& Cie. furchten schlieBlich, daB die Erhaltung dieses Solanum^ wie so

mancher wilder Arten, schwierig sein diirfte.

Nachdem ich am 1. April 1913 an der Kgl. Landwrrtschafllichen Hoch-

schule in Pension getreten bin, hat die Kaiserliche Biologische Anstait fiir

Land- und Forstwirtschaft zu Dahlem bei Berlin es giitigst libernommen,

meine wilden KartofYelarten weiter zu kultivieren. Von Solarium Neo-

iveberbaueri gab ich auBerdem einige KnoUen an den Kgl. botanischen Garten

in Dahlem, an das botanische Institut der Kgl. Landwirtschaftlichen Hoch-

schule und an den botanischen Garten der Kgl. Tierarztlichen HocbscbulCj

der 1913 noch meiner Leitung untersteht, ab. Allein an fast alien diesen

Stellen sind leider keine Exemplare zur Bliite gekommen; die Kalte im

Vorsommer und der viele Regen mugen das mit veranlaBt haben.

Die genauesten Beobachtungen iiber die Pflanze hat wohl Prof. Bitter

ausgefuhrt und er bat mir freundlichst seine Aufzeichnungen zur Verfiigung

gestellt. Sie folgen nachstehend:

S. Neoiveberbaueri, Beschreibung nach den drei bei Prof. Bitter im

botanischen Garten zu Bremen 1913 kultivierten Exemplaren. »Huhe am

SchluB der Vegetation 31—36 cm, Stengel 6—7 mm dick, grun, mit

schwacher Violettmarmorierung, fast ganz kahl, nur einzelne mehrzellige,

abstehende Haare auf den etwas fliigelig vorspringenden Langskanten, da-

zwischen zerstreut winzige Driisenhaare. Stengel ziemlich dicht bebliittert

(Internodien 1 V2— 3 cm lang).

Blatter 2—3—4-jochig, Zwischenfiedern wenige (—4) oder fehlend,

gut entwickelte Blatter 12—15 cm lang. Blattchen eiformig oder eifOrmig-

elliptisch, ziemlich spitz, die unteren seitlichen ziemlich stumpf und in ein

efliigeltes Stielchen ziemlich abrupt verschmalert; die Blattchen des oberstencr
O

Pa.ires an der Basis schiefer, an der unteren mehr oder minder gefliigelten

Seite in die Rhachis herablaufend. Endblattchen mehr allmiihlich in den

ca. 8—10 mm langen Sliel ausgehend; alle Blattchen am Rande mehr oder

minder wellig gebogen, beiderseits grun, unterseils etwas bleicher. Zwischen-

bliittchen, wenn vorhanden, 1 —4 klein, stumpf, cr. 6:3 mm, selten bis

11:9 mm. Die » folia pseudostipulacea* in den Achseln der oberen Blatter

schief, mondfurmig gekriimmt, ca. 11

—

14:6— 8 mm.

Trolzdem wir in der GrOBe der Terminalblattchen bei den Tuberarien

ein wertvolles diagnostisches Hilfsmittel haben, ist natiirlich die Lage des

betreffenden Blattes am Stengel slets zu berucksichtigen: so besitzcn die

den untersten, rudimentaren oberirdischen Stengelblattern folgenden Laub-

blalter im Vergleich zu den Seitenblattchen und auch absolut gruBere

Endblattchen als die voll entwickelten, ihnen folgenden Laubblatter. Ich

setze hier zum Vergleich die GruBenmaBe einer kraftigen Pflanze vod

8. Neoweberbaueri Cvom Monte Morro .«?olarV

. I
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Gesamtlange

des Blattes

Zahl der

Fiederpaare

Zalil der

Zwischenfiedern

Grone der Blattchen

des obersten Paares bis

zur Stieleinschntirung

GroBe des End-
blattchens bis zur

Stieleinschnurung

7. Blatt 131/2 cm
8.

9.

4 2.

43.

4 4.

y>

^

44

44

45

441/2

43

44

40V2

)>

2

3

3

4

4

4

4

4

keine

keine

4

4

4

4

4

4

5,6 : 2,9 u. 4,6 : 2,3

u. 5,4 : 3,45,3

5,2

5,8

5,3

4,7

3,4

2,9

3,4

u. 5 : 3,2

u. 5,5 : 3,5

3,3 u. 5,3: 3,4

3,2 u. 5,2: 3,1

4,7:2,9 u. 4 : 2,7

4,4 :2,3 u. 4,2:2,6

7,5:5,4

6,6: 4,3

6,6: 4

6.1 : 4,3

5,5: 3,2

5,2:3,7

5 : 3,3

5.2 : 3,4

lOmal langer

Gesamtbltitenstiel entweder kurz (well fast bis oben hin beblattert)

Oder bis 6—7,2 cm lang, entweder einfach oder gegabelt, die Gabeln

schlieBlich bisweilen bis 8—9 cm lang, meist kiirzer.

Es bestehen gewisse individuelle Differenzen in der Behaarung der

Bliitenstandsachsen, bei der einen Pflanze sind die Gesamtbliitensliele sowie

ihre Gabeln und die Stiele der Einzelbliiten ziemlich dicht mit aufrecht

abstehenden weiBlichen, etwas borstigen Haaren besetzt, bei dem anderen

Exemplar sieht man dagegen voUig kahle Bliitenstandsachsen bis hinauf

zu den Bliitenstielen, nur die winzigen, erst bei LupenvergroBerung wahr-

nehmbaren gestielten Drusen sind vorhanden.

Zahl der Bluten in einer Inflorescenz: 7—13

—

21; Lange des Bluten-
stiels an der untersten Blute ca. 2,2 cm, spater im Fruchtzustand sind

die Stiele der ersten Blute manchmal 3,2—3,9 cm lang; die Artikulation
ist stets weit hinaufgeruckt: sie steht meist nur 2, selten his 5 mm
von der Kelchbasis entfernt; der basale Teil ist meist 8

als der liber der Artikulation befindliche. Am Blutenstiel finden sich

zwischen den einfachen, aufrecht abstehenden Spitzhaaren winzige gestielte

Drusenkopfchen
, so auch an dem auBenseits mit derberen, auf einem

Sockel stehenden Spitzhaaren reichlicher versehenen Kelch.

Der Kelch miBt ausgebreitet etwa 14 mm, seine Lappen sind lan-

zettlich bis lineal-lanzettlich, etwas ungleich groB, ca. 4—6V2—8 mm lang,

an der Basis breiter und hautig berandet, gegen die Spitze hin zusammen-
gezogen, mehr linealisch, spitz, aber nicht eigentlich pfriemlich; innen ist

^er Kelch, wie auch sonst allgemein bei den Tuberarien, ziemlich dicht

n>it kleinen Drusen besetzt.

Die Krone biegt bei der Entfallung gewohnlich zuerst die Zipfol zu-

^fick, spater ist sie mehr flach ausgebreitet radformig, im strahlenden Zu-

stande 4 cm Durchmesser; die eigentlichen Kronlappen sind rein weiB

(seltener mit einem vereinzelten hellblauen Strich), die memhranae inter-

petalariae dagegen, besonders bei der Entfaltung, lebhaft blaulich-violett

(mauve-farben), spater ein wenig verbleichend. Die Verteilung der Bluten-

arbe ist also gerade umgekehrt wie bei S. edifieiise bei dem die

36

K .-
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Lappen blaulich-violett, die membranae interpetalariae dagegen viel heller

gefiirbt sind. Die sternfurmige Basis der Krone ist schwach schmulzig gelb.

Die ersten BIQten offneten sich elwa am 20. Juni, sie zeigten einen deut-

lichen honigahnlichen Duft, wenn auch nicht so stark wie bei S. Maglia.

Die Bluten schlieBen sich nachmittags etwa um 6 Uhr, um sich am nach-

sten Tage wieder vollstfindig zu offnen. Krone auBen, besonders gegen

die Spitze, mit dichten, meist einfachen, sellener gegabellen Spitzhaaren,

dazwischen auf den Lappen sowie gegen die im iibrigen kahle Basis hin

auBenseits mit winzigen, kurz gestielten Driisenkopfchen.

Das Verbleichen der membranae interpetalariae ist gegen das Ende

der Blute so stark, daB schlieBlich nur noch eine schwach blauliche Farbe

an diesen Sektoren iibrig bleibt.

Die Exemplare unterschieden sich etwas in der BlutengruBe; wahrend

zwei meist 3,8—4 cm Durchmesser (besonders an den ersten Bluten der

Inflorescenzen) erreichten, hatte das dritte durchgangig kleinere Bluten von

nur 2,6— 3 cm Diameter.

Filamente kahl, kurz, in ihrem freien Teil fa. 1 1/2 ^^^ \ds\^.

A n t h e re n ellipsoidisch - lanzettlich , zu einem geschlossenen Kegel

zusammenneigend, 5^2 ' ^ V2 nim, auBen ziemlich orangefarben , innen

etwas heller.

Griffel ziemlich dunn, schlank, gerade, er liberragt die Antheren

stets ziemlich weit, ist ca. 9 mm lang, wenig iiber der kahlen Basis bis

fiber die Mitte mit kurzen Papillen dicht besetzt.

Narbe ziemlich dick, fast kugelig, oben in der Mitte ein wenig eiu-

gesenkt, wodurch sie schwach rundlich-zweilappig erscheint.«

2, Solannm Kurtziannm Bitt. et Wittm. n. sp. (Fig. 3).

Herbaceum, stolonibus subterraneis tuberiferis repens, pars subterranea

caulis e solo ascendens cr. 9 cm longa, caulis supraterraneus rectus,

cr. 25 cm altus, fere glaber; internodia cr. 2—2V2 ^"^ longa; folia cr.

H— 12 cm longa, petiolus cr. 2—2Y2 cm longus, lamina interrupte-im-

paripinnata, plerumque tri- vel quadrijuga, rarius subquinquejuga,

cr. 9 cm longa (in foliis inferioribus et superioribus cr. 6— 7 cm), foliola

omnia membranacea, utrinque viridia, supra in mesophyllo prae-

cipue marginem versus pilis brevibus acutis sparsis instructa,

subtus solum in venis breviter pilosa, foliola infima minuta sub-

sessilia, superiora majora anguste oblonga, petiolulata, obtusa,

paris paenultimi foliola 3,7:1,4 cm petiolulo 3—4 mm longo, paris

supremi foliola 3,2—3,5 : 1— 1,2 cm obliqua, subsessilia, foliolum ter-

minale 3,2—3,6: 1,3—1,6 cm in petiolulum 7—8 mm longum angustatum;

foliola interjugalia cr. 3—5 minuta, rotundate sessilia, d=ve in rhachidem

anguste alatam decurrentia; inflorescentia primo terminalis, cr. 9—^0-

flora; pedunculus cr. Vj^ cm longus, furcatus, rami furcae cr. 15—18 mm
longi, pedicelli 9—12—14 mm longi, infra medium vel in tertia
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^^^^^"^ Kurtxianum Bitt. et Wittm. A bliihender Zweig in nat. Gr.;
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Blute, s/j; Z> ein Zipfel der Blumenkrone mit einfachen und verzweigten

^en; D' die Haare starker vergrdCert, 25
i; i; StaubgefaCe, .6/, ; JT Fruchtknoten

mit Griffel, lo/,
, letzlerer bis zur Mitte mit Papillen. — Gez. G. Barthsch.
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parte supra basim articulati, sicut pedunculus et ejus furcae fere glabri

(pilis minutis valde sparsis obsiti); calyx parvus, ejus lobi lanceolati,

acuti, cr. 2—3 : 1 mm, extus pilis brevibus acutis accumbenlibus instructi,

intus sicut in ceteris Tuberariis glandulis parvis breviter stipitatis crebris

praediti; corolla alba, ut videtur rotata (an paulum stellata?); cr. 15mm
diam., lobi margine pilis densis brevibus pro parte subramosis instructi;

filamenta 0,8 mm longa, glabra; antherae lanceolati-ellipsoideae, cr. 4 :

1mm, basi cordatae, apice vix emarginatae; ovarium subglobosum, stylum

versus nonnihil conicum, glabrum; stylus tenuis, gracilis, rectus, stamina

manifeste superans, 7— 8 mm longus, paulo supra basim glabram pap ill is

minutissimis microscopice solum perspiciendis usque ad fere

medium instructus; stigma styli apice crassius, obtusum, subglobosum,

apice vix emarginatum; pedicelli post deflorationem infra calycem mani-

feste obconice incrassati (sicut fere in omnibus ceteris Tuberariis).

Argentinae occidentalis prov. Rioja: Sierra Velasco, Yacuchi,

cr. 2100 m s. m., in declivibus virgultosis passim, F. Kurtz, herb. Argent,

nr. 15422, herb. Berol.! (25—27. 11. 1908 in statu florente).

3. Solannm [Tuherariurn] Vernei Bitt. et Wittm, n. sp.

Stolonibus subterraneis tenuibus (verisimiliter tuberiferis) repens; cau-

lis verishniliter plus quam 50 cm altus (vidimus solum partem superi-

orem florentem cr. 37 cm longam et caulem minorem juniorem non jam

florentem), diam. cr. 5 mm, caverna medullar! satis magna; lineae

decurrentes satis manifestae, partim irregulariter undulatim an-

guste alatae; internodia superiora cr. 4—5Y2 cm longa; folia magna,

bene evoluta usque ad 28—29 cm longa, petiolus cr. 3— 3Y2-cm longus,

lamina interrupte-imparipinnala, 4—5-juga, paris infimi foliola (si ad-

sunt) satis parva, foliolis interjugalibus similia vel etiam minora, saepe solum

2 : 2 mm, superiora sensim majora, satis inter se remota (qua re habitus

plantae majoris subflaccidus), late ovati-lanceolata basi ±ve obliqua

magis rotundate angustata, apicem versus magis sensim angustata acuta vel

subacuminata, media breviter petiolulata, paris supremi foliola basi

magis obliqua brevissime petiolulata vel subsessilia saepe nonnihil in rha-

chidem decurrentia, satis magna, usque ad 9—10,3 : 3,5— 4,2 cm, foli-

olum terminale cr. 9—1072^4—472 cm, magis sensim in petiolulum

1,2—2 cm longum angustatum; foliola interjugalia non valde numerosa,

cr. 5— 6, parva, in foliis optime evolutis usque ad 9:6 mm, foliola om-

nia membranacea, in statu sicco tenuia, fuscescentia, in statu vivo certe

obscure viridia, supra pilis breviusculis pluricellularibus acutis

in tota superficie sparsis, subtus pilis tenuioribus acutis mani-

feste densioribus molliuscula et subcanescentia; in utraque pa-

gina glandulae minutae breviter stipitatae valde sparsae in-

veniuntur; in mesophyllo cellulae arena crystallina impletae adsunt; folia

pseudostip'ulacea satis magna, cr. 14:10 mm, lunulatim curvata; folium
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supremum (infra inflorescentiam) ceteris reductius, solum cr. l^j^ cm Ion-

gum, foliolis paucioribus angustioribusque; folia pseudostipulacea tamen satis

magna, cr. 14:6 mm; inflorescentia primo terminalis, mature jam cum
internodio vegetativo supremo brevi (cr. \ 3 mm longo) in latus coacta, cr.

<3—14 -flora; pedunculus ipse cr. 9 cm longus, in furcas nonnullas non

valde longas (cr. 1 1/2—2 cm) abiens; pedicelii cr. 20—27 mm longi, in

medio vel paulo supra medium articulati, sicut pedunculus et

ejus furcae satis dense pilis tenuibus acutis obtecti; calyx cam-

panulatus, diam. inter apices loborum (non explanatus!) cr. 8 mm, lobi

lanceolati, acuminati, ca. 4

—

5:(basi)1V2—2 mm, in parte basilari

pellucide marginati, extus pilis tenuibus inaequilongis acutis satis crebris,

intus glandulis parvis breviter stipitatis crebris praediti; corolla violacea,

substellata, magna, diam. cr. 3,3—3,5 cm, ejus lobi lati longe inter

se conjuncti tamen quoque satis liberi, in parte libera cr. 12 mm longi,

(basi) 10 mm lati; filamenta cr, 1—IY2 mm longa, glabra; antherae ellip-

soideae ca. 6Y4—7 : 2 mm, basi vix latiores manifeste cordatae, apice mani-

feste emarginatae poris introrsis subapicalibus; stylus antheras satis supe-

rans, cr. 10 mm longus, paulo supra basim glabram solum fere

Va longitudinis papillis minutissimis microscopice solum perspicien-

dis instructus, praeterea pilis perpaucis 2— 3-cellularibus acutis

valde sparsis in parte papillosa superiore praeditus, ceterum glaber;

stigma styli apice nonnihil crassius, subglobosum, apice obtusatum.

Argentina boreali-occidentalis: Sierra de Tucuman, La Ci6-

aga 17.1. 1874.

tuberosum
Die Pflanze isl nach Ilerrn Prof. Claude Verne in Grenoble benannt worden, der

auf einer Reise durch die mittleren Anden Siidamerikas den Verwandten der Kartoffel

seine spezielle Aufmerksamkeit zugewandt und in Verbindung niit Prof. Dr. Ed. Heckel-

Marseille sich dem Mutationsproblem der wilden Tuberarien gewidntiet hat. Durch Verne
S'nd raehrere interessante wiJde Tuberarien aus Bolivia und Peru in die Kultur der euro-

paischen wissenschafUichen Garten eingefuhrt worden.
Grisebach (Symbolae ad floram Argentinam in Abhandl. Kgl. Gesellsch. d. Wiss.

Gottingen Bd. 24 [1879] p. 2^9) hat diese besonders durch den Biutenbau offenbar ge-

""gend abweichende Art zu S. tuberosum L. gezogen, indem er annimmt, daC sie aus
fi'le verschieppt sei: >ChiIe, unde emigrat in ruderata regionis alpinae cisandinae.* Es

"luB jedoch betont werden, daC eine mit dem S. Vernei identische Forna bis jetzt jen-
seits der Anden nicht nachgewiesen worden ist.

4. Wittm

Herbaceum, stolonibus verisimiliter tuberiferis subterraneis praeditum,
pars subterranea caulis e terra ascendentis cr. 10 cm longa, pars supra-

^erranea cr. 36 cm alta, fere recta, caulis cr. 2V2 mm crassus, fere glaber,

sails dense foliatus; internodia cr. 1 V2— 2 cm longa; lineae decurrentes
Parum manifestae; folia bene evoluta cr. 15— 16 cm longa, petiolus

/2~-2 cm longus, lamina interrupte impari-pinnata, 5-juga, foliolis

interjectis paucis (3—5] parvis {2—5:2—4 mm) ovati-rotundatis ob-
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lusis, foliola majora late elliptica vel ovati-ell iplica, obtiisa,

omnia ±ve petiolulataj lateralia inferiora parva, pans infimi foli-

ola cr, 7:6 usque ad 10:7 mm, paris paenultimi foliola plerum-

quc longiora quam paris ultimi, usque ad 5,7:1,7 cm petiolulo cr.

6 mm longo, paris ultimi foliola basi magis obliqua cr. 4,5—5,3 :
2-—2,2 cm,

foliolum terminale 4,2— 4,3 : 2,3—2,5 cm basi niagis sensim in petiolulum

cr. 12— 14 mm longum dive alatum angustatum, foliola omnia utrinque

viridia supra pilis breviusculis acutis curvatim accumbentibus sparsis, prae-

cipue in mesophyllo marginali et in margine ipso praedita, subtus pilis

brevibus fere solum in vena media et in venis lateralibus primariis; inflo-

rescentia 12— 14-flora, pedunculus ca. 6 cm longus, furcatus, furcae cr. 2 cm

longae, pedicelli cr. 10— 13 mm longi, parum supra basim (cr. 1—2 mm)

vel fere ad basim ipsam articulati; calyx campanulalus, ejus lobi

lineari-lanceolati, acuti, satis longi, cr. 41/2— S : ^4— ^ "^^5 corolla

albide violascens, stellata, diam. cr. 2,5

—

2,7 cm, loborum partes liberae

verisimiliter numquam reflexae, tandem in statu deflorato cr. 1 : (basi) 3

— 4 mm; filamenta cr. 1— (in statu deflorato) fere 2 mm longa, glabra,

antherae ellipsoideae, utrinque emarginatae, ca. 5 : 1 mm, stylus antheras

manifeste superans, cr. 8 mm longus, paulo supra basim glabram usque

ad fere Y3, partim usque ad fere medium papillis brevibus crebris

obsitus, apice infra stigma vix incurvatus; stigma styli apice mani-

feste crassius, subglobosum vel apice nonnihil bilobum, lobis

rotundatis obtusis.

Argentinae occidentalis prov. Rioja: Sierra Velasco, Yacuchi

cr. 2100 m s. m., prope domum ruinosam » Yacuchi « inter lapides, F. Kurtz

n. 15380 herb. BeroL! »Flores ex albo violascentes, Febr. 1908* (Kurtz

in sched.).

Von dem S. siibtilius Bitt. in Fedde, Repert. XII., 6 weichl diese Art durch die

betrachtlich I;ingeren Kelchzahne ab, diejenigen des S. stihtiliiis sind sehr kurz mil kurzer

aufgesetzter Spitze, ferner ist die Artikulation dcr Blulenstielc bei S. subtilius bis nahe

unter die iMitte geriickt; auCerdcm besitzt S. velascanum einen in seinom unteren Drittel

deutlicher papillosen Griffel sowie eine dickere, nianchmal elwas zweilappige Narbc.

5. Wittm

Stolonibus subterraneis satis longis (verisimiliter tuberiferis) repens;

caulis supraterraneus aliquantum debilis, cr. 50 cm — 1 m altus, in nodis

inferioribus nonnihil incrassatus, superne ramosus, pilis brevissimis sparsim

obsitus; foliorum petioli breves, cr. 1—2 cm longi, laminae interrupte

imparipinnatae, cr. 12— 14 cm longae, fere 6—8 cm latae, plcrum-

que quinquejugae, in foliis superioribus solum quadrijugae, foliola mem-

branacea, utrinque viridia, supra pilis brevibus acutis in mesophyllo sparsis,

subtus pilis in venis venulisque brevioribus (in mesophyllo minutissimis) non-

nihil densioribus praedita; foliola lateralia =bve petiolulata, solum inferiora

parva elliptica obtusa subsessilia, cetera sensim majora, lanceolati-ellip'

tica utrinque angustata obtusa vel obtusiuscula, paris paenuUimi
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i

foliola usque ad k^j^—^^J^ • ^)3—1j6 cm in petiolulum cr. 6—8 mm longum

sensim angustata, paris ultimi foliola 4

—

5^2:1,4—1,6 cm in petiolulum

2—5 mm longum angustata, foliolum terminale 5,2

—

5,5:1,5—1,7 mm in

petiolulum 5—12 mm longum angustatum; foliola interjugalia com-
plurain quovis folio, saepe 6— 8, nonnumquam — 10^ plerumque valde

inaequalia, nonnulla minuta, cetera elliptica usque ad 14:8 mm, sessilia,

ve in rhachidem decurrentia (nonnumquam quoque in petioluiis folio-

lorum majorum foliola accessoria minuta observantur) ; inflorescentia pauci-

(4— 7-]flora, laxiuscula, saepe furcata, pedunculus saepe 3 cm longus, rami

furcae cr. 11/2—2 cm longi, pedicelli in statu florifero 12—20 mm longi,

inferiores fere medio articulati, superiores fere Y3 longitudinis supra basim

arliculati; calyx campanulatus, ejus lobi cr. 5 mm longi, e basi lanceolata

longe acuminati, extus sicut pedicelli pilis satis crebris pluricellularibus acutis

longiusculis praediti, inter quos pili minores et glandulae minulae breviter

stipitatae sparsae reperiuntur; corolla violacea vel lilacina, substellata, diam.

cr. 25 mm, loborum partes liberae cr. 7—9 : 4 mm, extus pilis pluricellu-

laribus acutis (praecipue in margine et apice satis densis) instructae; fila-

menta IY2 mm longa, glabra; antherae ellipsoideae, ca. 4

—

4^2^^ i^in;

stylus anlheras manifeste superans, 9 mm longus, paulo supra basim gla-

bram usque ad medium papillis minutissimis microscopice tantum perspicien-

dis satis densis instructus, ceterum glaber; pedicelli fructiferi in articulo

nutantes, supra articulum ad calycem versus sensim incrassali; baccae

subglobosae vel parum ellipsoidea^ (siccae 13:11 mm).

Argentinae occidentalis prov. Rioja: 1. Sierra Famatina, inter

»Los Gorrales* et »Escalera de Famatina*, cr. 2000 m s. m., »in sepibus

frequens; ad \ m alt. fl. ]ilacinis<=. F. Kurtz, herb. Argent, n. 13445b,
herb. Berol.! 2. Sierra Famatina; Agua salada (supra Cerro Cimarron)

*fl. violaceis; ad 1 m alt. — in umbrosis passim*. F. Kurtz, herb. Argent,

n^ 14466, herb. Berol.!

6. Solaimm [Tuberarium] aemalans Bitt. et Wittm. n. sp.

Humile, fere acaule, herbaceum; stolonibus subterraneis repens;

tubera cr. 11/2— 2 cm diam. (an majora?); caulis cr. 8— 11 cm e terra

ascendens, supra terram plerumque fere nuUus vel parum elevatus
(usque ad cr. 8 cm); folia subrosulantia cr. 6V2— < ' V2— ^6 cm longa,
mfima primaria minora simplicia, tunc uni- vel bi-juga lobo terminali praeva-
'ente, posteriora imparipinnata, 3

—

4-juga, foliolis interjugalibus pie-

rumque deficientibus vel paucis (usque ad 3— 4); foliola majora late ellip-

t'ci-lanceolata, lateralia sessilia, in latere basoscopo plerum-
que manifeste in rhachidem decurrentia, in latere acroscopo
s^'^cpe auriculatim cordata, foliola omnia apicem versus sensim vel

subrotundate angustata, obtusa vel obtusiuscula, utrinque viridia,

herbacea, supra in tota superficie pilis satis manifestis crebrisque pluri-

cellularibus acutis, marginem versus nonnihii densioribus obsita, subtus
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pilis minoribus tenuioribusque praecipue in venis venulisque praedita; paris

infimi foliola cr. 3 : 2—6 : 5 usque ad 9:6 mm, paris secundi foliola

11 : 8—20 : 10 mm, parium supremorum foliola 18 : 9—25 : 12 mm, folio-

lum terminale lateralibus semper manifeste majus, fere rhom-
boidei-ellipsoideum, basim versus sensim in petiolum a latum

cr. 7 mm longum angustatum, ipsum 22 : 14

—

45: 29—31 mm; in-

florescentia pauci- (1—5-) flora, pedun cuius plerumque bre-

vissimus, flos infimus quidem fere semper arete ad ejus basim oriundus,

inter florem infimum et secundum saepe interstitium majus cr. 13 mm
longum; nonnumquam, ut videtur, folia longe petiolata simplicia in rha-

chide inflorescentiae interjecta sunt; pedicelli graciles, elongati, in

statu florifero saepe 3, rarius jam 5 cm longi, pilis inaequi-

longis pluricellularibus acutis accumbentibus satis crebris in-

structi; articulatio plerumque satis erecta (saepe 2—3 mm, rarius

7 mm infra calycem); calyx campanulatus, ejus lobi nonnihil inaequales,

lanceolati, acuti, cr. 2—4 : 1 mm, extus pilis satis crebris pluricellularibus

acutis plerisque simplicibus rarius subramosis subcanescentes, intus glan-

dulis ellipsoideis cellula unica fere aequilonga stipitatis crebris praediti;

corolla coerulea (sec. coUectores) parva, diam. cr. 1 Vs—2 cm, rotata,

lobi fere usque ad apicem membranis interpetalariis conjunct!, extus in

margine et praecipue apicem versus pilis acutis densis instructi; filamenta

lV2™n^> tandem (in statu deflorato) plus quam 2 mm longa, glabra;

antherae ellipsoideae, utrinque emarginatae, cr. 2^2— 3 : V4

—

^ ^^^ P^^^^

satis magnisintrorsissubapicalibus; ovarium subglobosum, diam. cr. 0/2 ^^7
glabrum; stylus antheras manifeste superans, cr. 6— 6^2 ^^ longus,

rectus, crassiusculus, fere omnino glaber, paulo supra basim glabram

papillis minutissimis microscopice vix perspiciendis in tertia parte

longitudinis sparsim obsitus, ceterum glaberrimus; stigma styli apice

manifeste crassius, diam. cr. 1,2 mm, cr. 1 mm longum, apice parum vel

manifeste emarginatum; pedicelli, ut videtur, post deflorationem etiam

raagis elongati, usque ad 5 cm longi.

Argentinae occidentalis prov. Rioja: 1. La Incrucijada, Sierra

Famatina, Hieronymus et Niederlein n. 474, herb. Berol.! (flores coerulei

sec. collectores); 2. Sierra Famatina, Real viejo (3000—3500 m s. m.).

— In declivibus graminosis areolas quasi cultas formans. Kal. Mart. 1907

florens. F. Kurtz, herb. Argent, n. 14 719, herb. Berol.!

Wahrscheinlich gehOrt hierher auch Kurtz n. 13 698 (Sierra Fama-

tina: Mina San Juan, 3050 m s. m. Fruct. virid. ^ Sub arbusculis raro

mit^halbreifen kugeligen Beeren von 15—16 mm Durchmesser.

Die Pilcinzen von der Incrucijada (Hieronymus und IViedeblein n. 474) sind der vor-

stehenden Beschreibung als Typus zugrunde gelegt worden, die KuRXZschen Exemplare

von Real Viejo scheinen einer besonderen Varietal anzugehoren.

F.Kurtz bemerkt zu seiner Nr. U719: >lubera (nucis Juglandis forma) escu-

lenta; flores sordide albi«; wenn wir allerdings auch an einer der getrockneten Bliiten
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deutlich eine rotlich-violette Farbe beobachtet haben, so bestehen doch zwischen den

Pflanzen von Hieronymus und Niederlein und denen von Kurtz bezuglich der Blizten-

farben offenbar auffallige Unterschiede. Ubrigens scheinen auch sonst zwischen den

beiderlei Exsikkaten Abweichungen feststellbar zu sein: die KuRxzscben Exemplare sind

meist kraftiger und haben verhaltnismaCig groBere Endblattchen als die von der In-

crucijada herstammenden,

Diese interessante, offenbar in lioheren Gebirgslagen der westargentinischen Sierra

Famatina heimische zwergige Art weist eine so unverkennbare Ahnlichkeit — nicht

bloB habituell, sondern auch in wichtigeren Organisationsrnerkmalen — mit dem mexi-

kanischen 5. demissum Lindl. var. Klotxschii Bitt. [S, utile Klotzsch) auf, daC man bei

geringerer Enlfernung der Wohnbezirke beider Arten voneinander sie wahrscheinlich als

Unterarten derselben Spezies betrachten wiirde, Wegen dieser unbestreitbaren Uber-

einstimmung haben wir der argentinischen Vorkordilleren-Pilanze den Namen »5. aemu-
lans< gegeben. Die als Typus des S, demissum Lindl. anzusehenden Pflanzen zeigen

allerdings auch nahe der Basis der oberirdischen Triebe den ersten Bliilenstand, ab'er

ihre Stengel wachsen spaler noch ziemlich stark weiter und produzieren noch mehrere

ziemlich voneinander entfernte Blutenstande. Ahnlich, wenn auch nicht so lang-

stengelig, ist die var. Klotxsehii Bitt., die bei weiter vorgeschrittenem Wachstuni eben-

lalls einen neuen Bliitenstand oberhalb des ersten produziert.

Diese mehr gestreckten Stengel, welche sich bei den verschiedenen Formen des

S. demissum in verschiedener GroCe, aber doch ofl'enbar regelmaCig im spateren Ent-

wicklungsgange zeigen, scheinen bei S, aemulans entweder gar nicht oder doch in viel

reduzierterer Form aufzutreten.

J"



Die Yerteilung der Geschlechter in den Inflorescenzen der

Begoniaceen unter Beriicksichtignng der morphologischen

Verlialtnisse.

Von

E. Irmscher
Berlin-Steglitz.

Mil 4 Figuren im Text.

Ubersicht: I. Einleitung, S. 556. — II. Spezieller Teil, S. 558. — 1. Die racemosen

Blulenstande, S. 558. — 2. Die cymosen Blutenstande, S. 570. — III. Er-

gebnisse, S. 575.

I. Einleitung.

»Bei alien mir bekannten Begonien stellen die Inflorescenzen axillare

Gymen dar^ die entweder bis in die letzten Verzweigungen gleichmaBig

dichasisch sind oder haufiger nach ein- bis mehrmaligen Gabelungen in

Wickel aussehen. Die ersten Achsen schlieBen dabei stets mit mannlicben

Bluten, die weiblichen treten erst in der letzten Generation auf und findet

aus ihren Stielen keine weitere Verzweigung mehr statt.« Diese Worte

EicHLERS in seinen Blutendiagrammen II. (1878) 453 orientieren am besten

liber den damaligen Stand der Kenntnisse von den Begonienbliitenstanden.

Auch in einer spateren Arbeit i) kann Eichler obigen Angaben nichts

Neues hinzufiigen, sondern bestatigt sie mit folgenden Worten: »Sie (d. h.

die Inflorescenzen) stellen allerwarts Dichasien dar, die nach mehr oder

wenigcr zahlreichen Gabelungen — immer mit Mittelbliite im Gabelwinkel

in kurze Wickel ausgehen, oder auch bis zu den letzten Verzweigungen

gabelig bleiben.* Bald darauf studierte Benecke^) die Blutenstande der

Begoniaceen und suchte die EiciiLERSche Ansicht dahin abzuandern; dan die

Dichasien nicht in Wickel, sondern in Schraubel ausgehen. DaB diese

Annahme, die auch von keinem anderen Untersucher bestatigt worden ist,

hinfallig ist, wird im speziellen Teil gezeigt werden, Im iibrigen schreibt

^) Sitzungsber. Ges. Nat. Freunde Berlin (1880) 41.

2) Englers Bot. Jahrb. III. (1882) 292 ff.
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auch Bbnegke: >Eine alte bekannte Tatsache ist es, daB die weiblichen

Bluten stets seitlich stehen, wahrend die mannlichen die relativen Haupt-

I achsen abschlieBen. Nie fand ich von letzterem eine Ausnahme.c Auch
**

or

Sind

GoBEL kennt in seiner Arbeit: »Uber sexuellen Dimorphismus bei Pflanzen^)*

nur cymose Bliitenstiinde, erwahnt jedoch auBer Arten mit der von Eichler

und Benecke angefiihrten Verteilung der Geschlechter noch zwei Arten,

Begonia rhixocarpa und B, attenuata^ bei denen mannliche und weibliche

Bluten nicht mehr gemeinsam auf derselben Inflorescenz vorkommen, son-

dern eingeschlechtliche Bliitenstande bilden. Erstere Art war bereits von

Warburg in Engler u. Praxtl, Naliirl. Pflanzenfam. IIL 6a (1894) 136

abgebildet worden; liber die Inflorescenzen schreibt dieser Autor 1. c. 127:

>Die Bliitenstande stehen meist axillar und bilden (nur Begoniella besitzt

zuweilen endstandige traubige Bliitenstande) zusammengesetzte Dichasien

entweder in reiner Form, also bis in die letzten Verzweigungen gabeli

Oder mit Schraubeltendenz, also schlieBlich in kurze Schraubeln ausgehend.

sie endstandig, so sind es Trauben mit dichasial-cymusen Seiten-

verzweigungen.« Wenn hier auch Bexeckes irrige Ansicht von der Schraubel-

tendenz der letzten Verzweigungen iibernommen worden war, war doch
zum erstenmal ein kurzer Hinvveis gegeben, daB mit den von Eichler und
Benecke allein geschilderten dichasialen Inflorescenzen die Aufbautypen der

Begonienblutenstande nicht erschtipft sind. Allerdings muB Warburgs An-
sicht dahin korrigiert werden, daB m a n ch e endstandige Bliitenstande

primar traubig sein konnen, andrerseits aber auch echt endstandige Di-

chasien vorkommen.

Eine vergleichend-morphologische Untersuchung alter mir zuganglichen

Begoniaceen zeigte tatsachUch, daB, von Warburgs kurzer Bemerkung ab-

gesehen, die bisherigen Angaben durchaus nicht imstande sind, auch nur

GinigermaBen ein Bild von dem unerschOpflichen Reichtum der Begoniaceen
^n Inflorescenztypen und ihren Variationen zu geben. Boten nun die

verschiedenen Blutenstandsmodifikationen und ihre oft wechselnde Aus-

gestaltung bei derselben Art in morphologischer Beziehung an sich schon
genug des Beachtenswerten, muBten sie noch mehr an Interesse gewinnen,
wenn vor allem die Verteilung der Geschlechter in den Kreis der Be-

racbtung gezogen wurde. Es soil daher im folgenden meine Aufgabe
^em, die bisher festgestellten Modifikationen in der Verteilung der mynn-
*^hen und weiblichen Bluten auf den verschiedenen Inflorescenztypen kurz
^u scluldern. Aber diese rein topographische Arbeit reizt noch einen

chntt weiter zu gehen. Vielleicht wird es muglich sein, innerhalb des

ornienchaos gewisse Entwicklungstendenzen aufzudecken, die sich bei der

^sgestaltung der jetzigen Formen geltend gemacht haben oder noch wir-

^"' Vielleicht, daB schlieBlich auf diese Weise der Weg zutage tritt, auf

<) Biolog. Zentralbl. XXX. (iy4 0) 712.
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dem bei den Begonien die eingeschlechtlichen Inflorescenzen aus den zwei-

geschlechtlichen ihre Entwicklung genommen haben.

Die beigegebenen Abbildungen sind halbschemalisch gezeichnet worden,

um den Gesamthabitus eines Bliitenstandes besser zum Ausdruck bringen

zu kunnen, als es bei schematischen Bildern moglich gewesen ware. Zwecks

groBerer Deutlichkeit sind ofter die Verzweigungen nicht, wie in Wirk-

lichkeit, transversal zur Hauptachse dargestellt, sondern in die Ebene des

Papiers gelegt worden. In den Grundrissen bedeutet s die Nebenblatter,

V die Vorblatter, wobei natiirlich v mit v und v' mit v' korrespondiert, und

h Hochblatt.

II. Spezieller Teil.

Um eine Ubersicbt fiber die gesamten Begoniaceeninflorescenzen zu

gewinnen, wollen wir dieselben in zwei Abteilungen, racemose und cymuse,

bringen und die racemusen, d. h. die, deren primare Verzweigung traubig

ist, in unserer Betrachtung voranstellen.

1. Die racemosen Bltitenstande.

Haben wir die Verteilung der beiden Geschlechter innerhalb der In-

florescenz im Auge, so scheiden sich die Iraubigen Bltitenstande sofort m

zwei Gruppen; einmal in seiche, deren Seitenaste samtlich oder zum

groBten Teile Bluten beiderlei Geschlechts fuhren, andrerseits in solche,

deren Seitenaste samtlich oder zum groBten Teil nur Bluten eines Ge-

schlechtes aufweisen. Bei beiden Gruppen lassen sich wieder in bezug

auf die Ausbildung der Traube zwei Stadien unterscheiden. Die einen

Arten zeigen noch keine scharfe Scheidung von vegelativem und bliiten-

tragendem SproBteil, vielmehr findet noch eine allmahliche Umbildung und

Reduktion der Laubblatter zu Tragblattern statt; die Inflorescenzen der

anderen Arten dagegen, deren Erkennung als echte Traube deshalb anfangs

auf groBe Schwierigkeiten stieB, zeigen infolge Mangels an echten Deck-

blattern einen plotzlichen Ubergang vom vegetativen zum bliitentragenden

SproBteil,

Ubersichtlich zusammengeslellt batten wir also folgende racemosen

Typen zu besprechen:

i; Alle Oder die meisten Seitenaste der Inflorescenz zweigeschlechUich.

i. Inflorescenz nicht scharf vom vegetativen SproBteil geschieden.

2. Inflorescenz scharf vom vegetativen SproB abgesetzt.

II. Alle oder die meisten Seitenaste eingeschlechtlich.

1. Inflorescenz nicht scharf vom vegetativen SproBteil geschieden.

2. Inflorescenz scharf vom vegetativen SproB abgesetzt.

Im Gegensatz zu den cymOsen Blutenstanden sind diese traubigen

auch innerhalb derselben Art oft groBen Schwankungen unterworfen. a^*

,
ri
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nur, daB bei einer Art die Ausbildung der Hochblatter variiertj wir fmden
auch Arten, wo die zweigeschlechtlichen Inflorescenzen durch Ubergange mit

^
eingeschlechtlichen verbunden sind, wobei ietzte entweder mannlich oder

weiblich oder beides sein kunnen. Wir werden versuchen, ob sich in

dieser Variation gewisse GesetzmaBigkeiten erblicken lassen, die fur weitere

Deutungen als Grundlage dienen konnen.

A. Inflorescenzen mit zweigeschlechtlichen Seitenasten.

TrefTliche Beispiele fur die zuerst genannten nicht abgesetzten, zwei-

geschlechtliche Seitenaste fiihrenden zusammengesetzten Trauben liefert

eine Gruppe nahe verwandter Arten aus der groBen siidamerikanisrhen

Sektion Begoiiiastrum. Es sind einjahrige , unverzweigte Pflanzen von

eigenartigem Habitus, die 2— 4 von unten nach oben an GroBe ab-

nehmende Stengelblatter fuhren, die allmahlich in die Tragblatter der end-

) standigen Inflorescenz libergehen. Begonia Balmisiana Ruiz z. B. hat

eine Dichasialtraube, deren Seitenaste entweder einfache Dichasien mit mann-
licher Endbliite und zwei weiblichen Seitenbliiten oder statt letzterer mit

zwei weiblichen zweibliitigen Seitenwickein darstellen. Ganz ahnlich ist

'ena tifl^ Watson,

die in Fig. 1 abgebildet ist, zeigt an den Seitenasten keine dichasiale

Verzweigung, sondern nur ein Vorblatt der letzten mannlichen Bliite aUer
Seitenaste fuhrt eine weibliche Bliite; die Seitenaste sind also einfachste

Wickel. Huchst bemerkenswert ist die Art der allmahlichen Reduktion

der Laubblatter zu den Tragblattern (Brakteen) der Inflorescenz. Indem
namlich die Nebenblatter mit dem sich verkiirzenden und verbreitern-

den Blattstiel an ihrem inneren Rande allmahlich verwachsen, tritt 6ine

Reduktion der Blattspreite bis zu einem kleinen 6 mm langen, gezahnten

Zipfelchen (Fig. \a)^ weiter oben bis zu einem schmalen Streifen (Fig. \b)

ein. In den obersten Verzweigungen endlich ist an Stelle der Spreite ein

nerzfurmiger Ausschnitt zwischen den verwachsenen Nebenbliittern vor-

handen (Fig. ic), die durch diese_ Verwachsung wie ein Blatt erscheinen

und vullig die Funktion eines Tragblattes iibernommen haben.

Endstandige, zusammengesetzte Trauben finden sich auch bei Begmiia

pedunculosa Wall., einer asiatischen Art. Allerdings macbt hier die In-

florescenz infolge der die Hauptachse an Lilnge fast iiberragenden unteren

Lateraltriebe zuerst durchaus nicht den Eindruck einer zusammengesetzten
T raube. Wir sehen auch, daB in bezug auf Ausbildung der Tragblatter

sich verschiedene Stadien feststellen lassen. Einmal fmden sich Verbiilt-

nisse, die der Fig. 2a entsprechen, wo die Tragbliitter zwar nach oben an

GrOBe abnehmen, aber doch noch deutlich auBer ihren Nebenbliittern an
(Jen untersten Seitentrieben vorhanden sind. Das Stadium ist nun durch

zahlreiche Ubergange mit dem in Fig. 96 abgebildeten verbunden. Hier

>st das Tragblatt bei alien Lateraltrieben vollig reduziert, nur seine Stipeln

^w



Fig. 1. 1 Begonia bicolorVfaison ^ a—c Pseudobrakteen; 2a—b B. pedtmetilosa Wall.;

3 B. guttata Willd.; 4 B, urticaefolia (KI.), a PartialwickeK — E. Irmscheb delin.
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sind noch vorhanden, wodurch diese Inflorescenz von dem vegetativen

SproBteil scharf abgesetzt isl. Was nun die Verteilung der Geschlechter

anlangt, so zeigt Fig. 2« die beiden untersten Aste in gleicher Ausbildung,

indem ihre vorderen Dichasialzweige als Wickelausgebildet sind und erst in der

dritten SproBgeneration die weibliche Bliite fiihren, die hinteren Aste aber

schon in der zweiten. Das in Fig. 26 abgebildete Stadium fiihrt dagegen

in den untersten zwei Asten die weiblichen Bliiten als Dichasialast, also

gleichwertig einer mannlichen Blute. Erst die folgenden Aste zeigen zu-

letzt Wickel, die von der weiblichen Bliite abgeschlossen werden. Diese

Inflorescenz selbst, und das ist wichtig, wird durch eine Bliite, deren Vor-

blatter fruchtbar sind, also durch ein einfaches Dichasium begrenzt. Schon
i?. peduneiilosa Wall, zeigt also aufs deutlichste, daB die scharf begrenzten

Trauben durch Reduktion der Tragbliitter aus normalen vegetativen Sprossen,

deren Laubbliitter axillare Bliitenstande fiihrten, hervorgegangen sind. Ist

auch das Tragblatt bis auf seine Nebenblatter s abortiert, so ist doch an

deren Stellung am SproB und der gleichsinnigeUj nicht transversalen Stellung

der folgenden Vorblatter v der lateralen Dichasialendbliite der monopodiale

Charakter des BlQtenstandes sofort festzustellen.

Unter Berucksichtigung dieser Tatsache entpuppt sich auch der von
A. De Gandolle als »cyma« angesprochene Blutenstand der B. guttata Willd.

von der malayischen Halbinsel als eine zusammengesetzte Traube, wenn
er auch bei oberflachlicher Betrachtung das Bild eines Dichasiums vor-

tauschen kann (Fig. 3). Denn die transversal gerichteten Blattchen s (siehe

auch GrundriB) und die ubrigen ihnen entsprechenden konnen nur als

Nebenblatter des verlustig gegangenen jeweiligen Tragblatles erklart werden,
smd ja auch die folgenden Vorblatter v nicht zu ihnen gekreuzt, sondern

gleichsinnig gestellt. Die Seitenaste stellen Wickel mit einer weibhchen

Seitenblute dar, wahrend die Hauptachse an der Spitze dichasial ver-

zweigt ist.

Ein weiteres sehr interessantes Beispiel fur eine vom vegetativen

SproBteil deutlich abgeselzte zusammengesetzte Traube bildet der Bluten-

stand der amerikanischen Begonia lirtlcaefolia (Kl.). Die endstandige,

^^—12 cm lange Inflorescenz fuhrt 8—9 Seitenaste, deren jeder ein ziem-

lich breites, hautiges, oben meist ausgerandetes bis kurz zweilappiges Trag-
l^latt besilzt. In eincm Falle waren nun an der Basis der untersten

Seitenaste transversal zwei den Nebenblattern vOllig gleichende, freie Bljilt-

chen vorhanden, wie wir es bei Begonia guttata als Kegel gefunden batten.

>e vorhandenen zarten Braktcen kOnnen also nur als Verwachsungsprodukt
^^ beiden Nebenblatter des abortierten eigentlichen Tragblattes betrachtet

^erden. Fur solche durch Verwachsung der Nebenblatter entstandene

Iragblatter, die wir auch bei Begonia bicolor (Fig. \ a~c) schon beob-

^<^Men konnten, schlage ich die Bezeichnung Pseudobrakteen (pseudobrac-
eae) vor, ein Ausdruck, dessen Verwendung bei Diagnosen zur Bezeichnung

Botaaische Jahrbu.her. L. Bd. Sunplementband. 36
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derartiger Bildungen zu empfehlen ist. Die oft hangenden, ziemlich reich-

blutigen Seitenaste des Bliitenstandes stellen nun in ihren untersten 1 bis

2 Verzweigungen Dichasien dar, deren Gabelaste dann aber in 2— 4-gliedrige

Wickel iibergehen. Die letzte Bliite derselben ist eine weibliche. Ein solcher

Wickel ist in Fig. ia abgebildet, wahrend Fig. 4 die gesamte Traube wie-

dergibt, wo sie sich noch im rein mannlichen Stadium befindet. Erst wenn

alle mannlichen Bluten abgefallen sind, tritt die Traube in ein weibliches

Stadium, eine Einrichtung, die nur Fremdbestaubung zulaBt. Mit diesen

Beispielen fiir solche Iraubige Bliitenstande, die moglichst in jedem Seiten-

ast beide Geschlechter fiihren, wollen wir uns begniigen.

B. Inflorescenzen mit eingeschlechtlichen Seitenasten.

Wenden wir uns nun zu den Bliitenstanden mit eingeschlechtlichen

Partialinflorescenzen , so finden wir, daB sie nur an Arten aus Papuasien

konstatiert worden sind, bisher also weder in Afrika noch Siidamerika auf-

gefunden wurden. Andrerseits sind die hierher gehorigen Arten es auch,

die in bezug auf Ausbildung ihrer Bliitenstande innerhalb der Art die weit-

gehendste bekannte Variation aufweisen, und zwar nicht nur in ihrem mor-

phologischen Aufbau, sondern auch in der Verteilung der Geschlechter.

Jedoch fmdet sich unbeeinfluBt von diesen Veranderungen als gemein-

samer, ausnahmsloser Grundzug aller dieser hier in Betracht kom-

menden Bliitenstande in der Geschlechtsverteilung die Kegel, daB die

oberslen Seitenzweige (und natiirlich auch die terminale Par-

tialinflorescenz) nur mannliche Bluten, die untersten Partial-

blutenstande nur weibliche Bluten fuhren. Es ist dabei gleichgultig,

ob die Hauptachse zahlreiche Seitenaste oder nur einen einzigen, dann na-

tiirlich weiblichen Seitenast aufweist, Diese durchgangig auftretende An-

ordnung hat auch biologisch hohe Bedeutung. Da die Entwicklung einer

solchen zusammengesetzten Traube sehr langsani vor sich geht, sind die

oberen mannlichen Aste noch vOllig unentwickelt, wenn die an den unteren

Asten befindlichen weiblichen Bliiten sich in der Anthese befinden. Es ist

also ausgeschlossen, daB diese von Pollen derselben Inflorescenz bestaubt

werden kOnnen. Sind die mannlichen Bluten zur Anthese gelangt und

stauben sie, sind die weiblichen langst abgebluht und haben bereits das

Fruchtstadium erreicht.

Sehen wir uns nun die Verhiiltnisse im einzelnen an. Auch hierbei

wollen wir die Arten, bei denen die Laubblatter in mehr oder weniger gut

ausgepriigte Hochblatter iibergehen, die Inflorescenz also nicht scharf ge-

sondert ist, zuerst besprechen. Es geschieht dies deshalb, well sie vor-

zuglich imstande sind, den Nachweis der traubigen Natur der daran anzu-

schlieBenden deutlich gesonderten und hochblattlosen Bliitenstande zu er-

bringen.

Begonia hirsuticaulis Irmscher, eine neuerdings aus Kaiser-Wilhelms-
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land gesandte prachtige Art, hat Inflorescenzen, deren Seitenaste an Zahl

(von 2 bis 5) schwanken. Die reichbliitigste Form (Fig, 5 a) zeigt aufs

deutlichste, wie die Hochblatter [h) nach oben zu an GrOBe abnehmen

und schlieBlich bis auf ihre Nebenblatter ganz verschwinden. Das unlerste

Hochblatt fuhrt in seiner Achsel ein einfachstes Dichasium mit zwei late-

ralen Kapseln. Die Endbliite dieses fruchttragenden Dichasiums war
bei dieser wie bei den anderen Arten in keinem Falle mehr vorhanden.

Nur ein im spateren Knospenstadium vorliegendes weibliches Dichasium

zeigte eine ganz junge, vertrocknete weibliche Endbliite. Daraus geht ohne

weiteres hervor, daB die Endblute nicht mehr ziir Ausbildung gelangtj sondern

friihzeitig verkiimmert, vertrocknet und abfallt, wie es von einigen cymusen

Begonienbliitenstanden langst bekannt ist. Alle weiter nach oben fojgenden

Partialinflorescenzen fiihren nur mannliche Bliiteii in dichasialer Anordnung;

ebenso ist die Hauptachse durch ein regelmaBiges Dichasium begrenzt.

AuBer dieser Art der Geschlechtsverteilung auf der Dichasialtraube finden

sich bei dieser Art noch zwei andere Modifikationen. Einmal kann, wie

Fig. 5 6 zeigt, der die weiblichen Bliiten fuhrende Ast an der Basis axillar

stehen, wobei nur noch ein mannlicher Seitenast folgt, oder es ist auBer

diesem basalen weiblichen Ast noch ein zweiter nach oben folgender vor-

handen, auf den 1—3 mannliche Seitenaste folgen (Fig. 5 c). Diese letzten

beiden Inflorescenztypen wiesen keine Spur der Hochblattlamina mehr auf;

es waren nur die Nebenblatter vorhanden. Es geht also zweifellos bier

mit einer Verkurzung der Traube, d. h. Reduktion der Traubenaste (und

zwar der mannlichen) eine Reduktion der Tragblatter parallel. Wie die

weitere Wirkung dieser Reduktionstendenz zu rein weiblichen Bliitenstanden

luhren kann, wird weiter unten aus einem Beispiel hervorgehen.

DaB auch solche Dichasialtrauben mit in alien Stadien deutlichen Hoch-

blattern vorkommen, illustriert Begonia filibracteosa Irmscher. Bei dieser

Art konnten auch auBer zweigeschlechtlichen noch rein mannliche Bluten-

stande festgestellt werden. Die ersteren (Fig. 6^) fuhren an ihrer Basis

erne einzige Kapsel, wahrend alle anderen 9—10 als vielbliitige Dichasien

ausgebildeten Seitentriebe nur mannliche Bluten zeigen. Der unterste der-

selben steht in der Achsel eines 4 cm langen und 2—3 mm breiten Iloch-

blattes von linealischer Form. An den oberen Verzweigungen verschwindet

^un dasselbe keineswegs, wie wir es bei anderen Arten oft angelroffen

haben, sondern es ist noch bis fast zu den letzten Asten als ca. 5 mm
'anges, behaartes, borstenfOrmiges Gebilde vorhanden. Die rein mannlichen

Blutenstande (Fig. 6i) haben nur 5-6 Lateral wickel und gleichen in ihrer

Ausbildung dem oberen Teile der vorher geschilderten Inflorescenz. Auch
bei ihnen konnte ein Rest des Tragblattes nachgewiesen werden. Auf-

fallend ist in den zweigeschlechtlichen Bliitenstanden das numerische Zu-

riicktreten der weiblichen Bluten, welches durch das Vorkommen rein mann-
'>cher Inflorescenzen noch erhuht wird. Figur 6 a stellt eine ziemlich alte

\
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Inflorescenz dar, wo die meisten mannlichen Bliiten verbliiht und abge-

fallen sind. Dadurch erhalten die einsligen Dichasien oft das scheinbare

Aussehen von Wickeln.

Ein ahnlicher Fall, wo die Tragblatter zu ihren Nebenblaltern vOllig

gleichenden Blattchen (Fig. 7) reduziert sind, jedoch jedes Ubergangsstadium

zwischen diesen und den Laubblattern vOUig fehlt, kommt bei Begonia

Oilgiana Irmscher vor, Im librigen zeigt die Inflorescenz eben falls am

untersten Seitenast oder axillar basal ein zwei Kapseln fuhrendes weib-

liches Dichasium.

Auch bei Begmiia wai'iana Irmscher fmden sich noch deutlich ausge-

pragte Tragblatter. Da jedoch hier auBer zusammengesetzten auch einfache

Trauben vorkommen, soil sie weiter unten besprochen werden,

Allen diesen infolge der noch mehr oder weniger gut entwickelten

Hochblatter deutlich als primar traubig verzweigten Inflorescenzen steht

eine groBe Anzahl anderer gegeniiber, wo nur noch die Stipeln der abor-

tierten Tragblatter vorhanden sind und infolge der daraus resultierenden

Trennung vom vegetativen Teil die monopodiale Natur des Bliitenstandes

nicht ohne weiteres erkannt werden konnte. Erst als durch diese ver-

gleichenden morphologischen Studien die Nebenblattnatur der am Grunde

der Verzweigungen transversal stehenden Blattchen gesichert war, konnte

mit voUer Klarheit eine Deutung der folgenden Inflorescenzen vorgenommen

werden.

Von den hierher gehorigen Bliitenstanden ist die zusammengesetzte

Traube von Begonia naumoniensis Irmscher, die an ihren Verzweigungen

also nur die beiden transversal gestellten Nebenblattchen oder deren Narben

zeigt, aus verschiedenen Grunden besonders interessant. Einmal haben

wir hier als Partialinflorescenzen keine einfachen Wickel oder Dichasien,

sondern an Stelle eines jeden der oberen 3—5 Lateralblutenslande finden sich

3 eotsp

sien, die alle in bezug auf Verzweigung und auf Bliitenzahl relativ gleich-

wertig sind. Eine zweite Merkwiirdigkeit zeigt die unterste seitliche Ver-

zweigung insofern, als hier die ebenfalls kollateral entspringenden Asle qua-

litative Differenzen auBern, indem ein Ast nur mannliche Bluten, die anderen

Kapseln fuhren, AuBer dieser gemischtgeschlechtlichen Auszweigung kOnnen

an der Inflorescenzbasis axillar noch drei rein weibliche kollaterale Aste

auftreten. Diese weiblichen Aste sind immer einfache Dichasien mit zwei

Kapseln, also in bezug auf die Blutenzahl gleichwertig. Es ist dies der

bisher einzig bekannte Fall einer Begonieninflorescenz, wo ein Ubergang

von den oberen mannlichen Auszweigungen der primaren Traube in die

unteren rein weiblichen durch eine solche mit Asten beider Geschlechter

festgestellt werden konnte. Welche morphologische Bedeutung kommt nun

jenen an je einer Auszweigung nebeneinanderstehenden Aslen zu? Da, wie

schon bemerkt, bei keiner anderen Begonie ahnliches beobachtet wurde,
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7^'^' f ^r~^ -Be^ron/a hirsuticatilis Irmscher, Ga, h B. filibracteosa Irmscher,
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andererseits auch B. naumoniensis nur in der Zahl dieser Aste geringe

Schwankungen aufwies, konnle hier die vergleichende Methode wenig niitzen.

Da die 3— 4 rein mannlichen Aste relativ gleichwertig erschienen, die weib-

lichen Aste durchweg nur zwei Kapseln fiihrten, scheiterte auch der Ver-

such einer Zusammenfassung einer dieser SproBgruppen zu einer, etwa

cymOsen Partialinflorescenz. Es blieb vielmehr nur ein Weg iibrig, nam-

lich die Deutung dieser Aste als Beisprosse. Auch die geschilderten Ver-

haltnisse an der untersten lateralen Auszweigung, wo ein mannlicher Ast

mit mehreren weiblichen auftrilt, bereiteten dieser Ansicht keine Schwierig-

keiten. Erwahnt doch schon Eicoler^) einige andere Fiille, wo — aller-

dings ausschlieBlich — die Beisprosse verschiedenen Geschlechtes sind. Er

nennt 1. c. als Beispiele die Loranthaceen-Gatlung Phoi^adendron^ Gnetum-

Arlen und die Gattung Atriplex. An dieser Slelle nun weiter auf die morpho-

logischen Befunde einzugehen, liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit. Uns

interessiert hier nur die wichtige Tatsache, daB zwischen den mannlichen

BeisproBbiischeln oder Geschwistersprossen — wie wir jetzt sagen kOnnen

und den rein weiblichen basalen ein Biischel sexuell verschiedener Ge-

schwistersprosse vermittelt.

AuBer diesem bisher geschilderten und in Fig. 8 a abgebildeten Inflo-

rescenzstadium kommen bei Begonia naumoniensis noch solche vor, die

dem eben besprochenen vullig gleich sind und nur der basalen, axillaren,

rein weiblichen Geschwislersprosse entbehren (Fig. 8 6). Ferner fanden sich

noch Bliitenstande, die nur weibliche Bliiten an der BeisproBschar der

untersten lateralen Auszweigung fuhrten (Fig. 8 c), wo also das gemischt-

geschlechtliche und das basal-axilliire BeisproBbuschel fehlten. Dafur hat

ein vegetativer Achseltrieb diese endstandige Inflorescenz uborgipfelt. SchiieB-

lich konnten noch rein mannliche dem oberen mannlichen Teile der ge-

schilderten beide Geschlechter fuhrenden Inflorescenzen vOllig entsprechende

Blutenstande konstaliert werden (Fig. 8rf).

Schon bei mancher anderen Art batten wir Gelegenheit, neben zwei-

geschlechtlichen auch rein mannliche Blutenstande zu konstatieren, aber

keine lieferte uns so klare Ubergangsstadien wie B. naumoniensis, "VVir

sehen aufs deutlichste, wie aus uns unbekannten Ursachen die Tendenz

sich gellend macht, aus der zweigeschlechtlichen Inflorescenz eingeschlecht-

lichc, in diesem Falle mannliche herzuslellen. Wahrend in der reichbliitig-

slen, also eincn pliylogenetisch iilteren Typ vertretenden Inflorescenz noch

an einem Knoten mannliche und weibliche Aste vorkommen, die bliiten-

bildenden StolTe also noch auf derselben IlOhe nebeneinander in Wirkung

trelen, ist im folgenden Stadium (Fig. 8 c) dieser SproBbuschel schon rein

weiblich, bis schlieBlich auch er wegfallt und die Inflorescenz nur noch

aus den mannlichen Asten besteht.

h] Jahrb. Kunigl. Bot. Gail. Berlin I. (1881) 187.
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Den gleichen Verteilungsmodus der Geschlechter wie B. naumonieii'
sis zeigen nun eine ganze Anzahl ebenfalls papuasischer Begonien-Arten,

jedoch ist jede Lateralverzweigung der zusammengeselzten Trauben immer
entweder ein Wickel oder ein Dichasium, nie wieder eine BeisproBschar.

Oft zeigt sich auch hier die Inflorescenz in verschiedenen Modifikationen,

und ein hiibsches Seitenstiick zu B. naumoniensis ist Begonia glahricaulis

Irmscher, wo die Reduktion des zweigeschlechtlichen Blutenstandes nicht

wie bei B, naumoniensis schlieBlich zu rein mannlichen, sondern durch

Reduktion der mannlichen Aste zu rein weiblichen Inflorescenzen gefiihrt hat.

Das am reichsten verzweigte Inflorescenzstadium dieser Art hat, wie aus

g. 9 a hervorgeht, fiinf rein mannliche echt laterale Dichasien und basal

ein einfaches zwei Kapseln fiihrendes Dichasium. Durch Verlust mehrerer

mannlicher Dichasien entsteht die in Fig. 9 6 abgebildete Modifikation mit

nur ein em mannlichen SeitensproB und einem relaliv groBen endslandigen

\ Dichasium. SchlieBlich kann das mannliche Geschlecht voUig fehlen; es

1st dann ein weiblicher dichasialer AchselsproB und ein ebenfalls weiblicher

kurzer Endlrieb vorhanden, uber dessen Natur, oh cymOs oder racemos,

das vorliegende Herbarmaterial keine Auskunft gibt.

Die grOBte Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der Blutenstande zeigt

jedoch Begonia isoptera Dry. von Java. Nicht nur, daB wir hier auBer

zweigeschlechtlichen sowohl rein mannliche als auch rein weibliche Inflo-

rescenzen fmden, auch die morphologische Natur derselben ist verschieden.

Es sind namlich die rein weiblichen Inflorescenzen als einfache axilliire

Dichasien vorhanden, wlihrend die iibrigen, mannliche wie zweigeschlecht-

•iche, als zusammengesetzte Trauben vorkommen. Beriicksichtigen wir bei

letzteren noch die Geschlechtsverteilung, so ergeben sich folgende Falle:

A) Endstandige Dichasialtrauben.

a) Obere Aste q^, untere 9-
a) Zwei Aste Q. Fig. 10 a.

?)

ast Q, der andere rf

d*. Fig. 10 c.

B) Axillare Dichasien, rein Q. Fig. \0d.

Auch hier zeigt sich deullich die Tendenz, durch Abort des einen Ge-

schlechts die Inflorescenz auf das andere zu beschranken. Bei dem in

f''g- 1 b abgebildeten Stadium hat sich das weibliche Geschlecht nur noch

•n dem einen primaren LateralsproB des basalen Dichasiums behaupten

kOnnen, wiihrend bei dem in Fig. 10 c wiedergegebenen Fall auch dies

basale Dichasium vullig miinnlich geworden ist. Die rein weibliche, axillare

Inflorescenz (Fig. \0d) kommt dadurch zustande, daB der HauptsproB nicht

njit einem Blutenstand endigt, sondern sich vegetativ fortsetzt.

Eine grOBere Anzahl Arten fuhrt ebenfalls an der traubigen Haupt-

achse des Blutenstandes oben 3—5 mannliche Dichasien, die meist zulelzt
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in Wickel ausgehen und an den unteren Seitenzweigen weibliche Bluten

fiihren. Hierher gehOren z. B. B. Lauterbachii Warb. und B. Augustae

Irmscher, bei denen sowohl die basale und unterste laterale; als auch niir

die basale Auszweigung weiblich sein kann. B. insularum Irmscher fiihrt

nur ein einfaches, zweikapseliges, basales Dichasium.

Hier konnen eine Anzahl Arten angeschlossen werden, deren Bluten-

stand als eine hOchst reduzierte Form der oben geschilderten Inflorescenzen

gelten muB. Es sind namlich bei diesen Arten (z. B. Begonia Malmqui-

stiana Irmscher, B, Kerstingii Irmscher, Symhegonia Mooreana Irmscher) die

Hauptachsen als einfache Wickel ausgebildet, an deren Basis sich axillar die

weiblichen Bluten in Wickeln oder einfachsten Dichasien vorfinden. Der

traubige Gharakter eines solchen Bliitenstandes verrat sich also nur durch

die axillaren weiblichen Bluten, die jedoch tatsachlich noch einen echlen

SeitensproB der Inflorescenz darstellen. Die iibrigen von uns oben bei an-

deren Arten oft angetroffenen Seitensprosse sind hier nicht mehr ausge-

bildet, der HauptsproB dadurch verkurzt und nur seine Endcyme in Ge-

stalt eines Wickels vorhanden. Es ist ja oben ofters betont worden, daB

die Trauben mit Dichasien endigen und daB diese Dichasien in ihren Aus-

zweigungen in Wickel ausgehen. Es ist deshalb nichts Absonderliches, wenn

diese reduzierten Inflorescenzen in terminale Wickel auslaufen. In Fig. H
ist die Inflorescenz von Symhegonia Mooreana Irmscher abgebildet. Der

axillare weibliche Wickel bringt auch nur die Endbliite zur Entwicklung,

die in der Achsel des Vorblattes stehende weibliche Knospe kommt nie zur

Ausbildung. Begonia Mabnquistiana bringt auBer ganz ahnlichen, in

Fig. 12a abgebildeten Inflorescenzen noch eingeschlechtliche, mannliche und

weibliche hervor, die beide endstandig wickelig sind (Fig. 12 6 und 12c).

Besondere Erwahnung verdient schlieBlich noch Begonia ivariana

Irmscher, da sie die einzige Begonie ist, bei der auBer zusammengeselzten

zweigescblechtlichen Trauben einfache, rein weibliche Trauben vorkommen.

Die zweigeschlechtlichen sind nach dem uns bekannten Modus gebaut, d. h.

die unterste Auszweigung ist in der Achsel eines deutlichen Deckblattes

eine Kapsel, die oberen Partialinflorescenzen sind rein mannlich. Die fur

die Begoniaceen hOchst auffallende echte Traube (Fig. 13) fiihrt in Zwischen-

niumen von 2—3 cm, gestutzt von verschieden groBen Deckblaltern, vier

einzelne Kapseln, an deren Stiel keine weitere Verzweigung festzustellen

war, sie also nicht etwa Wickeln oder Dichasien angehOren konnen. Dal)

noch keine scharfe Fixierung dieses Sprosses als Inflorescenz eingetreten

ist, geht aus der verschiedenen GruBe der Braktecn hervor; das oberste

Blatt dieses Sprosses ist von besonderer GrOBe, leider ist die Natur de&

Endtriebes nicht festzustellen, da an der Basis dieses Blatles sich nur eine

Abfallnarbe befindet. Jedenfalls laBt sich deullich erkennen, daB hier ein

SproB, der axillare Blutenstande getragen hat, auf dem Wege der Umbil-

dung zu einer Inflorescenz besrifl'en ist und noch nicht seine endgultig^

)
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Form eriangt hat. Damit wollen wir die Bliitenstande mil priniarer race-

moser Verzweigung verlassen und uns der Schilderung der echt cymOsen

Inflorescenzen zuwenden.nflorescenzen zuwenden.

2. Die cymosen BliitensUnde.

Die cymosen Inflorescenzen, die von den bisherigen Beobachlern allein

naher studiert worden sind, finden sich bei der Mehrzahl der Begonien-

arten. Wir trennen sie unserem Zweck entsprechend am beslen in zwei

Gruppen. Die eine mag die cymosen Inflorescenzen, die sowohl mannliche

als auch weibliche Bluten fiihren, die andere diejenigen mit Bliiten nur

eines Geschlechtes umfassen. In beiden Gruppen wollen wir die Betrach-

tung der Dichasien (bzw. der in den ersten Verzweigungen dichasialen In-

florescenzen) voranstellen, um dann die Schilderung der Wickel folgen zu

lassen. Bei der zweiten Gruppe sollen dann noch die Arlen, bei denen die

beiden Geschlechter auf verschiedenen Blvitenslandstypen wie Dichasien,

Wickel oder Einzelbliiten vorkommen, als diejenigen mit am weitesten vor-

geschrittener Differenzierung ihren AnschluB finden.

A. Die zweigeschlechtlichen cymosen Bliitenstande*

Beginnen wir also mit Dichasien, die beide Geschlechter an ihren Asten

fiihren, und zwar die mannhchen terminal an den relativen Hauplachsen,

die weiblichen an den letzten Verzweigungen. Diese weitverbreitele Mo-

difikation komml bei alien Arten der amerikanischen Sektionen EwaUia^

Trendelenhurgia^ Steinera^ Fritxelia vor, bei vielen Arten der Seklionen

MagniLsia

Hillehrandia

Schema gebaule Inflorescenzen, Als erstes Beispiel sei die Inflorescenz

:/?< Hier treten die weilv

lichen Bluten erst in der 7. SproBgeneration auf, die folgende 8. Generation

ist dann rein weiblich. Bei der ganz ahnlich gebauten Begonia muricata

finden sich iibrigens die groBten mir bekannt gewordenen Begoniaceen-

blutenstlinde. Der Pedunculus miBt hier ca. 30 cm, die ubrigen Sprosse

7:
Die

Breite belragt 30—35 cm. Als zweites Beispiel sei B. oxyloba Welw. ge-

nannt. Bei dieser in einem riesigen Materiale vorliegenden Art zeigte sich

ausschlieBlich die in Fig. 16 elwas schematisierte Inflorescenzform. Di^

zwei Aste der Sekundiirgeneration sind noch mannlich, ihre Vorblatter

fuhren dagegen schon je eine weibliche Blute, deren Vorblatter in keinem

Falle weitere Verzweigungen aufwiesen.

Der dichasiale Inflorescenztyp , der mannhche und weibliche Bluten

fuhrt, ist derjenige, den Eichler und Benecke in ihren eingangs erwahnten

Arbeiten allein gekannt und untersucht haben. Bezuglich der Verteilung
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der Geschlechter kennen die genannten Autoren ubereinstimmend nur den

oben erwahnten Modus, wo die relativen Hauptachsen von mannlichen Bliiten

begrenzt werden. Benecke schreibt 1. c. p. 294 : »Eine alte bekannte Tatsache

ist es, daB die weiblichen Bluten stets seitlich stehen, wahrend die mann-
lichen die relativen Hauptachsen abschlieBen. Nie fand ich von lelzterem

eine Ausnahme.« Auch Gobel kennt nur diesen Fall, wo die letzte Blute

eine weibliche ist. » Wenn in den Achsein der Vorblatter derselben weitere

Bluten auftreten, sind sie weiblich. Wir konnen also selbst dann sagen,

daB die Inflorescenzen bzw. Inflorescenzaste erst mannlich, dann weiblich

sindc, schreibt er 1. c. p, 711.

Demgegenuber fand ich nun jedoch auch zweigeschlechtliche Dichasien, bei

denen die Endbliite der ersten und zweiten Generation weib-
lich ist und die letzten Sprosse mannliche Bluten aufweisen.
So z. B. bei der in Fig. 15 abgebildeten Begonia pilifera Kl., wo die ersten

und zweiten relativen Hauptachsen mit weiblichen Bluten endigen, die fol-

genden alle mannlich sind; doch kann auch noch einmal in der 5. SproB-

generation eine mannliche und eine weibliche Bliite an demselben Mutter-

sproB auftrelen. Begonia poliimnaris Benth. var. (Fig. 17) und die ganz

nahe verwandte Begonia urticae L. f. besitzen einfachste, also 3-blutige

Dichasien, deren Endblute ebenfalls weiblich ist und in ihren Vorblattern

zwei mannliche Bluten tragt. Diese Beispiele mOgen fur diese seltene, aber

urn so bemerkenswertere Modifikation des zweigeschlechtlichen Dichasium

geniigen.

Diese zweigeschlechtlichen Dichasien zerfallen also in zwei Gruppen,
die infolge ihrer umgekehrten Anordnung der Geschlechter auch bluten-

biologisch verschieden sind. Die zuerst geschilderlen Inflorescenzen mit

lerminalen mannlichen Bluten durchlaufen in ihrer ontogenetischen Ent-

wicklung zuerst ein rein miinnliches Stadium, auf das dann das bei vielen

Arten zeitlich oft bedeutend spater eintretende weibliche Stadium folgt. Der
zuletzt besprochene, seltenere Typ des zweigeschlechtlichen Dichasiums bringt

zuerst die weiblichen Bluten zur Anthese, und wenn endlich die mannlichen

bluhreif werden, sind die weiblichen schon in das Kapselstadium getreten.

Wir haben hier also zwei Wege, auf denen die Natur dasselbe erreicht,

namlich die Selbstbestaubung vermeidet. Eine Kausalerklarung fur diese

beiden Ausgestaltungen des zweigeschlechtlichen Dichasiums zu geben, ist

n^it Sicherheit noch nicht mOslich. Wenn Gobel fur den ihm bekannten
Fall wo die ^Inflorescenzaste erst mannlich, dann weiblich sind«, die Er-

^larung zur Verfugung hat, daB die weiblichen die zuletzt zur Entwick-

^^ng kommenden Bluten seien, weil sie am beslen ernahrt werden muBten,

^^*gt die bei B. pilifera^ B. coliwmaris nsv^. vorkommende umgekehrte
Stellung der BlQten, daB diese Auffassung fur die Cymen der Begonien

nicht allgemein zutrefl'end ist.

Bei der nun folgenden Betrachtung der zweigeschlechtlichen Monochasien
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soil die Gelegenheit ergriffen werden darauf hinzuweisen, daB ich diese

bei den Begonien stets als Wickel ausgebildet, nie als Schraubel oder mil

Schraubeitendenz, wie Benecke 1. c. behauptet, angetroffen babe. Sehen

wir uns die axilliiren Blutenstiinde von Begonia Wallichiana Hook., denen

die der iibrigen Arten der Sektion Doratometra im Aufbau gleichen, an

(Fig. 18 a— &), so konstatieren wir ein Monochasium, aus durchgehend drei

mannlichen und einer zuletzt stehenden weiblichen SproBgeneration be-

stehend. Eine Betrachlung des davon entworfenen Grundrisses (Fig. i8i)

erubrigt jedes weitere Wort liber die Deutung dieser Inflorescenz: ihre

Wickelnatur liegt deutlich zutage. Das gleiche finden wir bei einer Analyse des

Blutenstandes der afrikanischen B. prismatocarpa Hook. f. aus der Sektion

Loasibegonia. Die konstant dreibliitigen Monochasien (Fig, 1 9 a u. b) haben

eine mannliche Endblute, die in einem Vorblatt wiederum eine solcbe fiihrt.

Die letztere weist nun in der Achsel eines transversal gestellten Vorblaltes

eine weibliche Bliite auf. Auch bier kann liber die wickelige Natur kein

Zweifel bestehen, wie auch aus dem GrundriB (Fig. 19 6) hervorgebt.

Uberblicken wir noch einmal die zweigeschlechtlichen Monochasien

(Wickel), so sehen wir, daB hier immer das weibliche Geschlecht den Ab-

schluB derselben bildet. Damit sind die verschiedenen Typen derselben er-

schopft und wir wenden uns nun zuerst den cymosen Bliitenstanden zu,

die eingeschlechllich sind, jedoch in beiden Geschlechtern entweder als

Dichasium oder als Wickel ausgebildet sind: also innerhalb der Species nur

einen morphologischen Inflorescenztyp zeigen.

B. Die eingeschlechtlichen, cymosen, in beiden Geschlechtern entweder

als Wickel oder als Dichasien ausgebildeten Blntenstande.

Stellen wir auch hier wieder die Dichasien voran und greifen zuerst

die heraus, deren mannliche und weibliche Inflorescenzen ungefahr die gleiche

Anzahl von Blulen aufweisen. Hierher gehuren z. B. Begonia Meyeri Jo-

hannis Engl, aus der afrikanischen Sektion Mexierea^ ferner Begonia ses-

silanthera Wbg., polygonoides Hook. f. und Eminei Wbg. Die Inflorescenzen

der letzteren Art sind in Fig. 20 a u. 6 abgebildet. Von amerikanischen

Arten ware hier Begonia palmaris DC. zu erwahnen, die noch dadurch

merkwurdig ist, daB in den Inflorescenzen beider Gescblechter die erste

Terminalbliite infolge ihres langen Stieles alle iibrigen Verzweigungen

uberragt.

llieran reihen sich eine Anzahl von Arten, deren weibliche Inflores-

cenzen eine geringere Anzahl von Bliiten fuhren als die mannlichen. Bei

Begonia fudisioides Hook, sind erstere noch 3—5-blutig, wahrend Begonia

grandipetala Irmscher nur noch ein einfaches Dichasium mil zwei Kapseln

produziert.

Ebenfalls einfachste weibliche Dichasien fand ich bei Begonia micro-

plnjUa A. DC. (Fig. 21 a), jedoch laufen hier schon von der zweilen SproB-
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generation aus die mannlichen Dichasien symmetrisch nach auBen in sehr

gestauchte Wickel aus (Fig. 21 b). Die mir nur in mannlichen Bliitenstanden

vorliegende Begonia longirosti^is Benth. zeigt diese ahnlich gebaut, doch

sind die Sekundansprosse sehr verkurztj die dritten noch dichasialen SproB-

generationen dagegen sehr verlangert, und die folgenden als ausnehmend

gestauchte Wickel ausgebildet (Fig. 22). Fine ganz ahnliche Ausbildung der

mannlichen Inflorescenzen konnte ich bei B. imperfecta Irmscher kon-

statieren.

Besondere Hervorhebung Wbe:.. weil bei

ihr die oberen 2— 3 axillaren mehrbliitigen reinen Dichasien mannlich sind,

das unterste einfache jedoch weiblich ist (Fig. 23). Es ist hier innerhalb

der ganzen Pflanze eine ahnliche Verteilung der Geschlechter eingetreten

wie in den von uns oben studierten Trauben von B. Augustae^ glabricaulis^

Tiaumomensis usw., wo auch die oberen Partialinflorescenzen mannlich, die

untersten weiblich waren. B, papuana bestatigt also aufs beste die von

uns oben schon geauBerte Ansicht, daB wir in den geschilderten Trauben

reduzierte Sprosse zu sehen haben.

Auch hier ist darauf hinzuweisen, daB bei B. papucma ebenso wie bei

B. Augustae, naumomensls, glabricaulis, hirsuticauUs usw., die weiblichen

Bluten als die zu unterst stehenden zuerst zur Entwicklung und Anthese

gelangen und zur Zeit der Anthese der daruber an der Hauptachse befind-

lichen mannlichen Bluten schon im Fruchtstadium sich befinden. Warum

jedoch die die weiblichen Bluten bildenden Stoffe in tieferer Region in

Wirksamkeit treten als die mannlichen, soli hier nicht diskutiert werden.

Die eingeschlechtlichen , samtlich axillaren Monochasien — naturlich

ebenfalls Wickel — sind seltener anzutreffen als solche Dichasien. Hier

ware Begonia monantha Wbg. zu nennen, die ihren Namen sehr zu Un-

recht tragt; denn eine eingehende Analyse lehrte, daB die mannlichen

Bluten in dreiblutigen, axillaren Wickeln stehen (Fig. 24 a u. &), deren erste

Vorblatter v mit den Sepalen s naturlich gleichsinnig gerichtet sind, wah-

rend die weiblichen Inflorescenzen einfachste Wickel darstellen (Fig. 24 c),

insofern als nur eine Sekundargeneration vorhanden ist, die nicht einmal

mehr zur Ausbildung gelangt, sondern als ganz junges Knospchen abfallt.

In der Figur ist die Abfallnarbe gezeichnet.

G. Die eingeschlechtlichen, cymosen, in jedem Geschlecht einem anderen

Inflorescenztyp angehorenden Bliltenstande.

Einen typischen Vertreter dieser interessanten Modifikation reprasen

onia Hier stehen die mannlichen Bluten (Fig. 25 ^'j

in regelmaBigen, mehrblutigen Dichasien, wahrend die weiblichen Bliiten

wenigblutige Wickel bilden (Fig. 25 a). Beide Arten von Inflorescenzen sind

terminal. Da die zweite Zweiggeneration des mannlichen Dichasium kauro

^4 L
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ausgebildet ist, die dritte also fast sitzend erscheint, kommt der von Cela-

KovsKY »doIdenfurmiges Dibrachium« genannte Bliitenstand zustande.

SchlieBlich miissen hier noch einige Arten erwahnt werden, wo sich

mehrbliitige, mannliche Dichasien mit einzelnstehenden weiblichen Bliiten

kombiniert finden. Begonia umbellata Kunth hat mannliche reichblutige

Dichasien, die auch als doldenformige Dibrachien ausgebildet sind (Fig. 266),

wahrend die weiblichen Bliiten einzeln in den Blattachseln stehen (Fig. 26 a).

Auch waren hier Begonia attenuata und rhixoearpa anzufiigen, die lang-

gestielte, mannliche Dichasien und einzelne, fast auf dem Rhizom sitzende

weibliche Bliiten fiihren. Sie sind von Gobel 1. c. naher geschildert worden.

III. Ergebnisse.

1. Die wichtigste Aufgabe, die wir uns gestellt batten, war, einen

Uberblick iiber die verschiedenen Arten der Geschlechtsverteilung in den

Bliitenstanden der bisher bekannten Begoniaceenspecies zu erlangen. Da
nun die Art der Geschlechtsverteilung aufs engste mit dem morphologischen

Aufbau der Inflorescenz verknupft ist, war es nutig, auch letzterem etwas

eingehender unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn aus der je-

weiligen Kombination von morphologischem Aufbau und Ge-

schlechtsverteilung resultiert die Gesamtphysiognomie und bio-

logische Bedeutung einer Inflorescenz mit eingeschlechtigen Bliiten.

Darum seien zuvOrderst die von uns konstatierten Kombinationen zwischen

beiden Faktoren tabellarisch zusammengestellt, wobei die Angaben immer
auf den als Art zusammengefaBten Formenkreis zu beziehen sind.

I. Zusammengesetzte, sehr selten einfache racemose Bliitenstande.

1. Samtliche BlQtenstande zweigeschlechtlich.

A, Jede Partialinflorescenz zweigeschlechtlich.

* B. Alle Oder die meisten Partialinflorescenzen eingeschlechtlich und

zwar obere mannlich, untere weiblich.

a. Obere und untere Partialinflorescenzen eingeschlechtlich, eine

verbindende noch zweigeschlechtlich.

b. Obere Partialinflorescenzen rein mannlich, untere rein weib-

lich.

2. AuBer zweigeschlechtlichen auch eingeschlechtliche Blutenstande.

A, AuBer zweigeschlechtlichen mannliche oder weibliche Bluten-

stande.

a. AuBer zweigeschlechtlichen rein weibliche Blutenstande.

b. AuBer zweigeschlechtlichen rein mannliche Blutenstande.

B. AuBer zweigeschlechtlichen noch weibliche und mannliche Bluten-

stande.

11. Gymose Blutenstande.

^. Alle Inflorescenzen zweigeschlechtlich.

A. Dichasien.

^^>
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a. Die erslen relaliven Ilauptachsen mit mannlichen Terminalbliiten.

b. Die ersten relativen Hauptachsen mit weiblichen Terminalbliiten.

B. Wickel; die ersten relativen Hauptachsen immer mit mannlichen

Bluten.

2. Alle Inflorescenzen eingeschlechtlich.

A. Mannliche und weibliche Inflorescenzen von demselben morpho-

Wickel

a. Dichasien.

a. Die Dichasien beider Geschlechter ungefahr gleich vielbliitig.

p. Die Dichasien des weiblichen Geschlechts weniger Bluten

fuhrend als die mannlichen.

b. Wickel.

B. Die Inflorescenzen des einen Geschlechts anders gebaut als die des

anderen.

a. Mannliche Bliitenstande dichasial, weibliche wickelig.

b. Mannliche Blutenstande dichasial^ weibliche auf eine Blute re-

duziert.

Wenn wir dagegen nur die Geschlechtsverteilung innerhalb der Inflo-

rescenzen einer Art ohne Riicksicht auf den morphologischen Aufbau der-

selben ins Auge fassen, ergeben sich folgende Falle:

A. Alle Inflorescenzen zweigeschlechtlich.

a. Jeder Inflorescenzast (bei den Cymen wenigstens die ersten Dicha-

sialaste) zweigeschlechtlich.

b. Die meisten Inflorescenzaste miinnlich oder weiblich.

a. Die oberen mannlichen und unteren weiblichen Aste durch einen

zweigeschlechtlichen verbunden.

p. Obere mannliche und untere weibliche scharf geschieden.

B. AuBer zweigeschlechtlichen auch mannliche und weibliche Inflores-

cenzen.

a. Zweigeschlechtliche und mannliche oder w^eibliche Inflorescenzen.

a. Zweigeschlechtliche und mannliche Inflorescenzen.

p. Zweigeschlechtliche und weibliche Inflorescenzen.

b. Zweigeschlechtliche, mannliche und weibliche Inflorescenzen.

G. Alle Inflorescenzen eingeschlechtlich.

2, Die BENECKESche Ansicht, daB die Cymen der Begonien in Schrau-

beln auslaufen bezw. Schraubeltendenz sich geltend macht, muB wieder dahin

korrigiert werden, daB ausschlieBlich bei alien Arten entweder reine Wickel

oder in den letzten Auszweigungen der Cymen Wickel oder Wickeltendenzen

auftreten.

3. Die Deckblatter einiger racemusen fnflorcscenzen sind durch Ver-

wachsung der Stipeln des aborlierten echten Tragblattes entstanden. Sie

sind daher den echten Deckbliittern nicht homolog, also auch nicht als

Brakteen zu bezeichnen. Ich schlage dafiir den Namen Pseudobrakteen vor.
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4. Auf Grund der oben seschilderten Verhaltnisse sind wir natiirlichD

nicht imslande , samlliche Inflorescenzen phylogenelisch in Beziehung zu

bringen. Dies ware nur unter Beriicksichtigung der librigen Telle, vor allem

der Bliilen muglich. Nicht zuletzt ware dazu auch eine genaue morpho-

logische Darstellung des SproBaufbaues notig; denn es ist durchaus nicht

gleichgiiltig, ob ein Blutenstand axillar oder terminal entwickelt wird.

Trotzdem sind wir imstande gewesen, einige allgemeine Schliisse zu Ziehen.

Wir sahen einmal , daB die traubigen Bliitenstande auch bei den Be-

gonien als reduzierte Sprosse aufzufassen sind, wobei die Tendenz sich

j

geltend gemacht hat, das mannliche Geschlecht auf die oberen, das

weibliche auf die unteren Partialinflorescenzen zu beschranken. Das End-

ziel dieser Tendenz ist zweifellos die Schopfung eingeschlechtlicher In-

florescenzen. An zahlreichen Beispielen sahen wir, wie durch allmahliche

Reduktion der mannlichen Partialinflorescenzen das w-eibliche Geschlecht zur

allmahlichen Herrschaft £re]an2^tR. andrerseits wie durch Wesfall der weib-

lichen eine mannliche Inflorescenz zustande kam.

Bei den cymusen Inflorescenzen unterliegt es ebenfalls keinem Zweifel,

daB aus den zweigeschlechtlichen Dichasien und Wickeln durch Verlust des

einen Geschlechts der Blutensland eingeschlechtlich geworden ist. Ob da-

bei die eingeschlechtlichen Wickel aus zweigeschlechtlichen Wickeln oder

solchen Dichasien hervorgegangen sind, muB natiirlich fur jede einzelne Art

durch Vergleich mit ihren Verwandten feslgestellt werden.

5. Die Art der Geschlechtsverteilung ist auch von hoher blulenbiologi-

scher Bedeutung. Die traubigen Inflorescenzen mit eingeschlechtlichen Asten

sind durch die Lokalisation der weiblichen Bluten auf die unteren Parlial-

Wiitenslande ausgepragt protogyn.

Unter den Dichasialinflorescenzen ist Protogynie selten. Hierher ge-

noren die wenigen, aber um so interessanteren Arten, w^o die ersten rela-

tiven Hauptachsen weibliche Bluten fuhren. Die Hauptmasse der Dichasien

und Wickel

daB zur Zeit des mannlichen Stadiums die noch kleinen^ jugendlichen weib-
lichen Knospen sich bei oberflachlicher Belrachtung dem Auge vullig ent-

ziehen. Bald fallen dann alle mannlichen Bluten ab und die weiblichen

gelangen jetzt erst zur Anthese. Bei dieser slren^en Scheidung von mann-
lichem und weiblichem Stadium an demselben Blutenstand ist gegenseitige

Bestaubung der Bluten derselben Inflorescenz vullig ausgeschlossen.

Alles in allem laBt sich sagen, daB auch bei der Begonieninflorescenz

^ortschrilt (bier nur soviel wie Weiterentwicklung) gleichbedeutend ist mit

Specialisierung, deren Ergebnis ein Vermeiden der Selbstbestaubung ist. Zu
diesem Ergebnis fuhrt die Tendenz, die Geschlechter raumlich voneinander
2u entfernen und der daraus resultierende groBe zeitliche Unterschied in

der Anthese der mannlichen und weiblichen Bluten.

iJotanische Jahrbuclier. L Bd. Supplementband. 3?
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Zwei Beitrage zur systematischen Anatomie.

Von

H. Solereder

Mit 2 Figuren im Text.

L Tiber Kristallsand bei den Dilleniaceen.

AnlaBlich der Kontrolle unserer Kalthauspflanzen beobachtete ich bei

Hibhertia scandens (Willd.) Gilg, und zwar auch in zum Vergleich heran-

gezogenem Herbarmaterial von Lhotsky, neben den fiir die Familie der

Dilleniaceen') so charakteristischen Raphidenbiindeln Kristallsandschlauche,

die bisher bei den Dilleniaceen nicht bekannt waren. Dieselben fmden

sich bei der genannten Art im Weichbast der Nervenleitbiindel, im Meso-

pbyll (Palisaden- und Schwammgewebe) und im Weichbast der Achse.

Naher gepruft habe ich den Inhalt der oft langgeslreckten Sandschlauche

der Achse. Er ist doppeltbrechend und kleinkornig. Die Korner sind nicht

tetraedrisch, im Gegensatz zu dem > sable tetraedrique* anderer Pflanzen.

Sie geben die bekannten Reaktionen des Kalkoxalats. Nur treten nach

Einwirkung von konzentrierter Schwefelsaure keine Gipsnadeln auf; die

Umwandlung in Gips vollzieht sich aber und macht sich durch das Ver-

schwinden der Doppelbrechbarkeit bemerkbar. Erwabnenswert ist, daB

in unmittelbarer Nachbarschaft der Sandschlauche im Weichbast der Achse

auch Raphidenschliiuche vorkommen, die schleimfrei und haufig lang-

gestreckt sind und oft in axiler Richtung mehrere libereinander gestellte

und dabei mehr oder weniger deutlich voneinander abgegrenzte kurzere

Raphidenbundel erkennen lassen.

Eine Umschau bei einigen anderen mir zur Hand gewesenen austra-

jischen Hibbertia-Anen^) aus verschiedenen Sektionen des Genus ergab,

1) S. Solereder, Systcmatische Anatomie der Dikotyledonen S. 23 sqq. und Er-

gSnzungsband S. 3—4 und 349, auch Steppchn, BeitrSge zur vergleichenden Anatomie

der Dilleniaceen, Botanisches Centralblatt LXII, 1895, S. 337, 369 u. 401 sqq.

2) Diese sind: H. BUlardieri F. v. Mull., Sieber n. 305; H. glaberrima (Steud.)

Preiss n. 2U9; H. saligna R. Br., Sieber n. 142.

hyrrkixi

^ J>'
-r-
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daB auch bei diesen durchweg im Weichbast der Achse neben Raphiden-

bundeln^Kristallsandschlauche vorhanden sind, wahrend ich Kristallsand im
Blattgewebe (auch in den Blattnerven) nicht antraf. AuBerdem fand ich bei

derMehrzahl dieserArten im Weichbast der Achse auch noch Zellen, die an

Stelle eines deutlich kOrnigen Sandes zum Teil [H. glaberrwia^ hypericoides)

Oder fast ausschlieBlich [H, Billardieri^ pachyrrhixa) kurzere oder etwas

langere Krislallnadelchen einschlieBen. Damitist ein Zwischentypus der Aus-

scheidung des oxalsauren Kalkes festgestellt, der zu den oben ervvahnten

Raphidenbundeln iiberleitet, die mehrere in eine Langsreihe angeordnete

Nadelbiindel enthalten. Mit Riicksicht auf diese Beziehungen ist weiter noch

anzufuhren, daB ich kurzere nadelfurmige Kristalle auch in gewohnlichen

Palisadenzellen des Blattes von H. Billa^'dieji^ kypeficoideSy pachyrrhixa

und saligna^ und zwar regellos zu mehreren in derselben Zelle, antraf

und im Blatt von H. hypericoides vereinzelt schleimfiihrende Raphiden-

schlauche mit einem ganz kurzen Nadelbiindel oder zwei Bundeln hinter-

einander.
i

Untersuchungen liber die Verbreitung des Kristallsandes in den librigen

Gattungen der Dilleniaceen sind von anderer Seite im Gang.

Zum SchluB mugen an dieser Stelle noch einige bemerkenswerte, zum
Teil fur die Dilleniaceen neue anatomische Vorkommnisse des Blattes bei

den von mir untersuchten Arten Erwahnung finden^ welche Steppcbn fiir

diese nicht aufgefuhrt hat. Es sind diese: Einzellige typische Hakenhaare,

deren getupfelter Basalteil von 5—6 postamentartig iiber die Epidermis

sich erhebenden Nebenzellen umschlossen wird, neben den gewohnlichen

spitzen einzelligen Deckhaaren, welche auf der Blattoberseite das Zentrum
einer verkieselten, in direkter Umgebung des Haares durch massive Pa-

pillen gebuckelten Epidermiszellengruppe bilden, auf der Blattunterseite von
-a. Billardieri] weite und lange schlauchartige, parallel zur Blattflache

gelagerte Schleimzellen, die als llaphidenschliiuche mit unterdruckter Aus-

scheidung der Kristallnadeln angesprochen werden kunnen — neben zahl-

reichen kurzeren und zum Teil auch schleimfuhrenden Raphidenzellen

bei H. glaberrima; weitlumige und dabei dickwandige schlauchartige Spi-

kularzellen, welche entweder dem einschichligen und ziemlich langzelligen

Palisadengewebe angehuren und mit schwacher Verastelung im Schwamm-
gewebe enden oder annahernd parallel zur Blattflache unter dem Palisaden-

gewebe liegen und mit einem Ast oder ihrem einen Ende zwischen die

Pahsadengewebezellen eindrincen. bei H. saliana.

2. Uber Diospyros Hildebrandtii Giirke und nachstverwandte Aiteih

Diospyros Hildebrandtii^ von Gurke in Englers Bot. Jahrb. XIV,

^892, S. 312—313 auf die fruchtende Pflanze von IIildebrandt n. 3319
aus Nordwestmadagaskar aufgestellt, besitzt, wie die in meinem Labora-
torium ausgefuhrten Untersuchunsen des Herrn P. Buscii uber die Blalt-

37
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struktur von Diospyros (Diss. Erlangen -1913) gezeigt haben, charakteristische

Trichome in der Form von schiilferchenarligen Gebilden (Fig. 1). Dieselben

verursachen an den jungen Blattern eine dichte filzi^e rostbraune Behaarung,

wiihrend sie an den ausgevvichsenen abgefallen sind (»foliis utiinque gla-

berrimis* bei Gurkej. Sie bestehen aus einem einzelligen, der Epidermis

aufgesetzten Stiel und dem schulferchenarligen, meist 6— 10-, aber auch

mehrzelligen Endteil, Die Zellen des letzteren haben ziemlich diinne, oft

groBwarzige Wande und einen braunen, gerbsaurehalligen Inhalt. Sie

Fig. 1. Schiilferchen von D. Hildehrandtii (ca. 210/1).

liegen samllich oder zum groBten Teil in einer Ebene und zeigen in der

Flache verschiedene Anordnung und Form. Ihre Radiiirwande sind mehr

Oder weniger weit verwachsen und dringen verschieden weit gegen den

von der Insertionsstelle des Sliels gebildeten Mittelpunkt vor; ibre freien

Teile sind nach aulien strahlarlig verschmiilert oder keil- oder fuBfOrmig

verbreilert oder in zwei kurzere oder langere Lappcn gegabelt. Auch

kommt es vor, daB sich an die eine oder andere Zelle noch eine weitere

Schulferchenzelle anschlieBt usw. All die auftretenden Modifikationen lassen

sich nicht anfuhren. Diese Schulferchen waren mir mit eine Handhabe

zur Bestimmung der systematischen Stellung der in Rede stehenden Art.

Nach GiJRKE zeichnet sich D. Hildehrandtii vor alien anderen D^'
1
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spy7VS-ATien durch den die Frucht vullig einschlieBenden Kelch aus, wo-
bei nur die vier ungleichen Kelchlappen frei sind. »Wenn die vorliegende

Spezies wirklich zur Gattung Diospyros gehurt*, sagt Gurke, »was bei

dem Fehlen von Bliiten nicht mit Sicherheit festzustellen ist, so muBte
sie eine besondere Sektion bilden, welche sich von alien von Hiern auf-

gestellten Sektionen durch ihren Kelch unterscheidet.« Gurke zieht auch

die monotypische Gattung Tetraclis in Betracht und erkliirt zuletzt, dalJ

die Zugehorigkeit zu der einen oder anderen, Gattung sich nur durch die

Bliitenanalyse feststellen lassen wird.

Meine Untersuchungen haben zunachst ergeben, daB D. Hildehrandtii

zu Diospyros und nicht zu Tetraclis gehort. An dem Miinchener Material

der HiLDEBRANDTschen PflanzCj das gleich dem Berliner Material reife Fruchte

tragt, entdeckte ich eine kleine geschlossene, in der Entwicklung gehemmt
gebliebene weibliche Blutenknospe, an der sich feststellen lieB, daB die

Krondeckung gedreht, wie bei Diospyros ^ und nicht klappig, wie bei

Tetraclis ist. Fur die Zugehorigkeit zu Diospyros spricht auch schon die

anatomische Untersuchung des Blattes. Bei Tetraclis clusiaefolia Hiern

(Originalmaterial von Pervxlle n. 6, Madagaskar, Herb. Paris. ^) finden

sich im Gegensatz zu D. Hildebrandtii keine Schiilferchenj auch keine

extranuptialen Nektarien (diese sparsam bei D. Hildehrandtii) ; dafiir

neben einfachen, einzelligen, schmalen und ziemlich kurzen, spitzen, dick-

wandigen und englumigen Deckhaaren, deren Haarkurper der Blattllache an-

I'^gen und oft auf der dem Haarkurper entgegengesetzten Seite des Stiels

6ine deutliche kurze, stumpfe Aussackung aufweisen und deren Stielteil

zwischen starker verdickten Epidermiszellwanden eingeklemmt ist, im Gegen-
satz zu D. Hildebrandtii auch Drusenhaare mit einzellreihigem Stiel und

n^ehrzelligem ellipsoidischem Kupfchen. Das sind negative und positive

Merkmale, welche zwar auch bei bestimmten Diospyros-Avlen nach Buscn

vorkommen, aber einer nachsten Verwandtschaft von Tetraclis mit D.

SUdebra}idtii^ einer Einbeziehung dieser Art in den Gattungskreis von

tetraclis entgegen sind.

Mit Rucksiclit auf die unzulanglichen Angaben in Parmentier, Histologic comparee
^s Ebenacees, These Paris, <892, lasse ich an dieser Stelle noch die weiteren Ergeb-

^>sse meiner Untersuchung der Blattstruktur des Originals von Tetraclis in Kurze folgen:

berseitige Epidermiszellen miiBig groBpolygonal, mit sehr dicker AuCenwand, unler-

^^»t»ge miiBig groBpolygonal, mit dicker AuBenwand; Spaltoffnungen in der Flache

"»cht nur mit stark hervortretenden auBeren Cuticularleisten, sondern noch mit wall-

^^^'gen, mit den Cuticularleisten konzentrischen und von ihnen durch eine Furche ge-

^'^nnten, im Querschnitt als Jlocker der SchlieBzellen entgegentretenden Verdickungs-
eisten, ohne Nebenzellen. Palisadengewebe aus einer typischen lang- und schmalzelligen

*^^i»cht und 1-2 Lagen kurzerer Zellen; Schwammgewebe in den Nervenmasclien aus

<) An dieser Stelle spreche ich den Herren Kollegen Lecomte und Casimir de Can-

^^^LJ-E fur die mir uberlassenen Originalmaterialien aus dem Pariser und Prodromus-
«rbar meinen besten Dank aus.
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unregelmaCig- und kurzarmigem sternformigem Parenchym niit nicht sehr groCen

Interzellularen. Seitennerven erster Ordnung niit kraltigen Sklerenchymfaserkomplexen

und daran sich anschlieBondeni Beglcitparenchym beiderseits durchgehend, die nachst

kleinoren niit derselben Struktur, die noch kleineren niit oft wenig entwickellem Welch-

bast und mit schmalen nach oben und unten eincn groCen Teil des Mesophylls durch-

sctzenden Sklerenchymplatten: Sklerenchymfasern der kleineren Nerven 6fters in das

Mesophyll abzwei^end. Styloidarlig gestreckte Hemitropien in der ersten Palisaden-

scliicht; groBe Idioblasten mit groCen Einzelkristallen in dem darauffolgenden palisaden-

gewebeartigen Gewebe; Einzelkristalle, zuweilen auch in Begleitung kleinerer Kristall-

korper oder selbst einer deutlichen groCeren Druse ini Beglcitparenchym der Nerven,

diese jedoch nicht >pnasternd«.

In Erganzung der Angaben des Ilerrn Buscii, welcher fur Diospyros (im Blatt-

gewebe bei fast alien untersuchten Arten , Foyena, Eiiclca und Maba eine charakte-

ristische Substanz nacFigewiesen hat. welche mit Kalilauge oder Javellescher Lauge einen

violetten Farbstoff entslehen liiBt, sei noch angefiihrt, daB auch Teiraclis in der Blatt-

spreite (Zellen des Weichbastes der groBeren Nerven, auch des Nervenbegleitgewebes

und des Schwammgewebes) und in dem Blatlstiel [Zellen von Mark, Holzmarkstrahlen,

Weichbastring des Leitbiindelkreises und auBerem Grundgewebe) schwarzlich-braune

Massen aufweist, die mit den genannten Reagentien sich violett farben. Daniit ist die

>charakterislische Substanzc in alien Ebenaceen-Gattungen nachgewiesen.

Uber die Untersuchung der oben erwahnten weiblichen Bliitenknospe

von D, HUdebraiidtii^ die zum Teil an Querschnitten vorgenommen wurde,

ist noch folgendes mitzuteilen. Die vollkommen geschlossene, keulenfOrmig

nach oben verbreiterte, 1 1 mm lange und an ihrer AuBenseite dicht von

senkrecht gestellten einzelligen Haaren bedeckte Knospe besaB einen mas-

siven, 4^2 n^m langen, vom librigen Kurper der Knospe durch eine ring-

formige Linie abgegHederten Stielteil, der spater an den Friichten ent-

sprechend ausgewachsen als dicker, keulenfOrmig nach oben verbreiterter

Fruchtstiel entgegentritt, von dem dann die Frucht leicht abfallt. Quer-

schnitte an der Spitze des dickwandigen, auch auf der Innenflache stark

behaarten Kelches lieRen durch das Auftreten von Spalten seine Zusaminen-

setzung aus vier Bliittern erkennen, entsprechend den vier ungleichen

Lappen des Fruchtkelches. Die auBen dicht behaarte, 4 mm lange Krone

zeigte vier langliche, rechts gedrehte Lappen von der halben Kronlange.

Staminodien sah ich nur 4 (auf Querschnitten), alternierend mit den

Kronblattern, bzw. deren Mittelrippen. Der auBen behaarte Fruchtknoten

enthielt acht Fiicher und in jedem Fach eine Samenanlage. Die Frucht-

knotenwand und die mit vielen Steinzellen durchsetzte Kelchwand gaben

bei der Aufhellung mit Javellescher Lauge die charakteristische Violett-

farbung.

hPi D. Elide-Ahnliche, wenn auch viel kleinere Schulferchen, wie

brandtii^ finden sich nun auch bei einigen Diosp?jroS'XTien der Sektion

Eheniis von Hiern, die dem madagassischen Florenbezirk zugehoren. Herr

Neraudii
von

BojER auf Mauritius gesammelten Pflanze des Herbarium Monacense anS^'

troffen, welche in der Tat gemaB der Blutenanalyse und gemaB der vol-

-'^
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kommenen Ubereinstimmung der Biattstruktur ij mit dem Originalmaterial

von Nbraud und Bojer aus dem Prodromusherbar zu der nur mit mann-
lichen Bluten gekannten 2>, Neraudii A. DC. gehOrt, welche Hierk in seiner

Monographie (p. 178) mit einem Fragezeichen zu D. nodosa Poir. gezogen
hat. Gleichgebaule Schulferchen, wie bei B. Neraudii^ wies ich welter

am Original von D. nodosa Poir. (Herbier de Jussieu n. 7283, Isle de

France, Herbier de Gommerson, Herb. Paris.) nach, dessen Blattstruktur in

alien wesenllichen Stiicken mit der von D. Neraudii ubereinstimmt. so

da6 zu nodosa

Fi", 2, Schiilferchen von D. melanida (ca. ^^ji)

Wege steht, sodann noch am Originalblattmaterial der bei Hiern

nodosa

D. Neraudii und nodosaHerb. Paris.), das in anatomischer Hinsicht von
nur durch das Fehlen der horizontalen Teilwande in der oberseitigen Epi-

dermis, das Vorkommen von Einzelkristallen, zu mehreren iibereinander,

im Palisadengewebe und besonders durch das >Durchgehen« der grofieren

und nachst kleineren Nerven mit den oberseitigen, an den Holzteil sich

anschlieBenden und in den kleineren Nerven fast plattenformig ausgebildeten

Sklerenchymbelegen — entsprechend dem deutlichen Hervortreten des

Nervennetzes — abweicht. Die Schulferchen der genannten Diospyros-

^) Oberseitige Epidermiszellen hoch, bisweilen durch Querwdnde geteilt, klein-

Polygonal, mit dicker AuGenwand, unterseitige ebenfalls hoch, kleinpolygonal und mit

ziemlich dicker AuCenwand; Spaltoffnungen in der Flache mit stark hervortretenden

auBeren Cuticularleisten. Palisadengewebe einschichtig, lang- und schmalzellig; Schwamm-
gewebe nicht groCluckig, an den AuCenwiinden der Zellen mit kornigen Ausscheidungen,

etwa 2/3 der ^5^,^^ ^^^ Mesophylls einnehmend. Kleinere Nervenleitbundel eingebellet,

beiderseits mit Sklerenchymbelag. GroBe Idioblasten mit groBen Einzelkristallen, dem
Palisaden- und Schwammgewebe zugehOrig; grOCere bis groCe Einzelkristalle auch im

Schwammgewebe. Kopfige Driisenhaare fehlen. Die extranuptialen Nektarien konnten

nur am Munchener Material festgestellt werden, was aber ihr Vorkommen bei den

anderen nicht ausschlieCt, nachdem festgestellt ist, daB sie bei den /)iospf/ros-Arten

oft nur sparsam und nicht an alien Blattern auftreten und da nur Bruchstucke der

Originalmateriaiien vorlagen.
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Arten besitzen einen einzelligcn Stiel, der zwischen den Epidermiszellen

eingefiigt ist, und einen meist 4- oder aber 2-j 3-, 5- oder 6-lappigen

Endteil niit der entsprechenden Zahl zartwardiger und weillumiger, ver-

schieden angeordneter und oft ungleichmaBig ausgebildeter Zellen ^), die

zudem bisweilen nicht samllich in einer Ebene liegen. Ihr Inbalt ist oft

schwach braunlich, doch, soweit sich am Ilerbarmaterial feststellen lieB,

anscheinend mehr harziger Natur. Die Baukonstruklion der Schiilferchen

ist nach dem Vorausgehenden dieselbe wie bei D. Hildebrandtii^ abgesehen

von der genauen Insertionsweise des Sliels und der Gestalt und Zahl der

Zellen des Endteils. Das sind gleich der verschiedenen GruBe nur Unter-

schiede, welche die Trichome von D. Hildehraiidtii nur als ein fortge-

schriltenes Stadium der im wesentlichen gleichen Haarform ansprechen

lassen.

Auch in den iibrigen Verhaltnissen der Blattstruktur schlieBt sich

D. Hildehrandtii an die in Rede stehenden Arten der Seklion Ebenus

an. Sie unterscheidet sich von D. Neraudii und 7iodosa im wesent-

lichen lediglich durch das Fehlen der Teilwande in der Epidermis und

das Auftreten iibereinander gelagerter Einzelkristalle im Palisadenge-

webe, von D.melanida durch die eingebetteten Leitbiindel der kleinen

Nerven.

Fur die ZugehOrigkeit zur Seklion Ebeniis spricht auch die BeschafTen-

heit des Kelches (vergl. Hiern p. 1^8). An der geschlossenen weiblichen

Blulenknospe von D. Hildehrandtii ist, wie schon oben hervorgehoben

wurde, nur eine undeutliche Teilung der Kelchlappen zu sehen; die 4 Zipfel

des Fruchlkelches sind ungleich groB und ungleich tief voneinander ge-

trennt, so daB mitunter scheinbar nur 3 Lappen hervortreten. Nebenher

mag auch erwahnt sein, daB Hieun (p. 177) fur die weibliche Blute von

D. haplostylis Boiv. aus der Seklion Ebenus auch nur 4 Slaminodien, wie

bei D. Hildehrandtii^ angibt.

Ob 7). Hildehrandtii in der Fruchtbeschaffenheit wirklich so stark

von den Arten der genannlen Seklion abweicht, daB sie besser in eine

eigene Sektion gestellt wird, kann nur der sicher entscheiden, welcher das

Fruchtmaterial der madagassischen Arten und nicht nur die bloBen Be-

sclireibungen eingesehen hat. Die Fruchte dieser Arten sind in der Regel

allerdings groBer und Oeischig. Aber auch IIiern beschreibt fur D, iiodosa

einen Fruchtkolch, der die Frucht in halber IlOhe umfaBt und aufrechte

Segmente hat, und in der Originaldiagnose von D. nodosa in Poiret, En-

cyclopcdie methodique V, 1804, p. 432 steht sogar: >il (le calice) se durcit

& enveloppe le fruit*.

Die Verbreitung der schiilferchenartigen Trichome bei den Arten der

Neraudii 4, beim BoJERSchen

Original auch aus 2, bei D. nodosa aus 3—4, bei D. melanida aus 4—6 Zellen zu-

sammenKesetzt.



Zwei Beitrage zur systematischen Analomie. 585

Ebenus Uns hat aus dem

genannten Verwandtschaftskreis nur noch die zeylanische D. oocarpa Thw,

vorgelegen, fiir die ich das Fehlen der Schiilferchen bestatigen kann. In

Parmbntiers Dissertation, welche die Beschreibung der Blattstruktur von

6 Arten der Sektion enthalt, von welchen, nebenbei gesagt, D. nodosa

Poir. auszuscheiden hat, da die unter diesem Namen angefiihrte Pflanze

(p. 102) zweifellos falsch bestimmt ist, fehlt jede Angabe hieruber; diese

Arbeit berucksichtigt die Behaarung iiberhaupt nur in ganz unzureichen-

der Weise.

ii^'



Succulenta Dinteriana.

Von

A. Berger und C. Dinter

Herr Curt Dinter, der so erfolgreich die Flora des deutsch-siidwest-

afrikanischen Schutzgebietes erforscht, hat den Sukkulenten des Gebietes

von Anfang an groBe Aufmerksamkeit zugewendet und sie sorgfaltig ge-

sammelt. Im folgenden gebe ich die Beschreibungen einiger neuer Arlen.

Herr Dinter und ich wiinschen diese kleine, sukkulente Bliitenlese Herrn

Geh. Oberregierungsrat Engler als Geburtstagsgabe zu widmen, als ein

kleines Zeichen unserer groBen Hochschatzung, Verehrung und Dankbarkeit,

die wir beide fiir so vielfache Furderung in unseren Bestrebungen schulden.

Mesembrianthemam ansannm Dinter et Berger n. sp. — Fruticosum

ramosum, glabrum, epapillosum. Rami oppositi divaricati grisei, inter-

nodiis nodulosis 7—20—30 mm longis, in ramulis axillaribus brevioribus.

Folia 3-quetra obtusa, basi connata dorso carinata et carina secus caulem

decurrenti, aut medio magis applanata et sublanceolata, 25 mm longa et

usque 8 mm lata, superiora minora, mollia, glabra et laevia erecto-patenlia.

Flores ex apice ramorum numerosi repetite (ter—quater) ternati, pedunculi

divaricati bracteis foliaceis, pedicelli c. 15—20 mm longi. Calyx turbinatus

lobis 4, duobus longioribus foliiformibus; petala alba; capsula 4-locularis;

semina brunnea verrucosa.

»Strauch von 30—60 cm Ilohe, mit weiCen Bliiten.*

GroB-Namaqualand: Aus, bei 1400 m in groBem GranitgeroU

(Dinter n. 1106! — Bluhend und fruchtend am 11. Jan. 1910; Marlotb

n. 5048! — Oktober 1910).

Ad sectionem ^ Splendentia < pertinere videtur; ab omnibus speciebus capensibus

dilTert floribus numerosioribus, foliisque carnosioribus.

Mesembrianthemuiii Puttkammerianum Dinter et Berger n. sp.

SubacaulCj e basi ramosum ramis brevibus oppositis et mox caespitosuDO.

Folia basi connata patentia incurva vel apicem versus recurva, basi su

semiteretia aut a medio carinata lateraliter compressa et sectione trans-
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versali subtriangularia angulis obtusatis aut usque apicem semiteretia, supra

convexiuscula, apice obtusula, mollia carnosa, subnitida glauco-viridia vel

apicem versus rubella ulrinque ubique punctis elevatis obscurioribus prae-

sertim secus carinas asperula, 6— 7 cm longa et 6— 7 mm lata. Flores

ternati (rarius subsolitares), pedunculus brevis bracteis basi connatis folia-

ceis 18 mm longis acutiusculis munilus, pedicellus ca. 10— 12 mm longus

superne sensim in calycem turbinatum incrassatus ut calyx laevis obscure

striato-punctatus; calyx 12 mm diam., 5-lobus, lobis subaequalibus deltoideis

herbaceis. Petala anguste linearia aurantiaci, calycis lobis breviora, stami-

noidea. Stamina parum numerosa. Ovarium concavum valvis 5 elevatis

in stigmata subulata viridia exeuntia. Capsula 5 locularis; semina brunnea.

GroB-Namaqualand : Aus, im Granitgries (Dinter n. 1100! — In La

Mortola kultiviert und nach lebender Pflanze beschrieben. Bliiht im Mai).

Ex affinitate M. carinantis et M, Jiehncltiani] a primo differt petalis a secundo

pedunculo brevioribus. In planla spontanea folia breviora, 30— 35 mm longa, et

niagis erecta et incurva.

Mesembriauthemum Caroli-Schmidtii Dinter et Berger n. sp,

Acaule caespitosum. Folia basi connata semiteretia superne compressa

dilatata et carinata^ apice mucronulata obtusa vel dolabriformia, saepe per

paria subinaequalia allerum latius magis dolabriforme alterum angustius et

pauUum brevius, perglauca obscurius et pelluciter punctatis carina cartilaginea.

Flores solitares breviter pedicellati folia paullum superantes, aurei. Cap-

sula complanato-hemisphaerica 10 locularis, semina pallida laevia.

An den wildwachsenden Exemplaren sind die Blatter etwa 15—20 mm lang und

oben 6—7—10 und selbst 12 mm brcit. An don kultivierten und viel iippiger ge-

^vachsenen Exemplaren sind sie beinahe doppelt so lang und teihveise auch entsprecbend

breiter. Die scbeidenartigen Basalteile sind bier gleicblalls langer. Die Rosetten sind

anfiinglich 2—4— 6-blattrig, durcb Sprossung aus den Acbseln werden sie dann 4—6
^^-blattrig. Auch bei kultivierten Pllanzen werden die trockener und magerer ge-

wacbsenen Individuen gedrungen und fast weiCgrau.

GroB-Namaqualand: Aus, im Granitkies (Dinter n. 1101! — Fruch-

tend am 11. Jan. 1910). Aus Samen in La Mortola kultiviert.

Species distinctissima ex sectione >liostrata<, differt ab omnibus speciebus hujus

sectionis fobis apicem versus dilatatis baud angustatis.

Mesombriaiithemum Elizae Dinter et Berger n. sp. — Subacaule,

caespitosum, dense foliatum, glabrum. Rami prostrati internodiis brevibus,

ex axillis ramosi. Folia basi connata, carnosissima, perglauca fere albida,

laevia, minute punctata, oblongo-rhomboidea, semiteretia oblique subtriquetra,

supra plana vel concaviuscula, lateribus convexis, erecto-patentia, apicem

deltoideum versus ad margines carinamque dentibus parvis cartilagineis

crenata et mucronata, fere 25 mm longa, 17 mm lata et fere 10 mm
crassa. Flores solitarii, breviter pedicellati, ebracteati, circ. 2 cm diam,,

^Jbi. Calyx obconicus bicarinatus, glaber, 13—16 mm diam., lobi 5 folia-

cei denticulati, ± deltoidei, 7—10 mm longi. Petala late linearia, obtusa.
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alba. Stamina dimidio breviora. StyliS— 10 longi, filiformij erecti. Cap-

sula 8— 10 locularis; semina brunnea.

GroB - Namaqualand: Liideritzbucbt in Gneisrinnsalen (Dinter

n. 1010! — Jan. 1910). »Pflanze hellgrau, Bliiten ziemlich groB, 2 cm

messendj rein weiB. Wuchs etwas rasenfurmig« (Dinter).

Species pulchra et distincta, habitu fere sectionis ^Bingentia^i-^ sed ob flores albos

vix ibi collocanda.

Mesembriaiithemum modestam Dinter et Berger n. sp. — Fruticulus

10—15 cm altus et latus dense et divaricato-ramosus; rami robusti brunnei

dense foliati et ex axillis ramulosi foliis quam internodia multo longioribus.

Folia basi parum connata, ± triquetra erecto-patentia apice acutiiiscula

pauUum recurvula, supra planiuscula lateribus farclis vel dorso rotundata et

carinata, 15— 17 mm longa, 8— 9 mm lata et 6— 7 mm crassa, asperula.

Flores terminales solitarii
;

pedunculus foliis brevier ; calyx turbinatus,

papilloso-asper, lobis 4, duobus oppositis foliaceis, reliquis deltoideis sea-

riose marginatis. Petala linearia obtusa violaceo-rosea; stamina alba con-

vergentia ; styli filiformia longitudine staminum , luteoli. Gapsula 6-(7)

locularis.

>Kleiner, 12— 4 5 cm hoher Halbstrauch mit rauhen Blattern und violott-rosafarbenen

Blumen.<

GroB-Namaqualand: Luderitzbucht auf Gneis (Dinter n. 1012!

4. Jan. 1910). In Okahandja kultiviert, bluht Sept.—Okt. Auch in La

Mortola in Kultur, aber nicbt gut gedeihend.

Ad secUonem > Cymbifor7nia< pertinere videtur.

Mesembrianthemum Englerianum Dinter et Berger n. sp. — Suffruti-

cosum, ramosum, ramis divaricatis brunneo-griseis, juventute viridibus,

internodiis nodosis in ramis elongatis 15—40 mm longis et folia superan-

tibus in ramis lateralibus multo abbreviatis et foliorum emortuorum vaginis

cinctis. Folia basi vaginato-connata cylindrico-triquetra obtusa erecta 25

3d mm longa et 4—5 mm lata glauco-viridia mollia. Flores solitares

terminales vel cauli accrescente postea laterales rarius apicem versus ter-

nati, pedicelli lignosi 10—15 mm longi. Calyces turbinali 10 mm lati

lobis 5 inaequalibus, lobis majoribus foliaceis calyce aequilongis. Petala

lutea. Gapsula 1 - locularis longitudinaliter marcescens ; semina laevia

pallide brunnea,

»Flaclier, bis ^/^^^ groCer, sehr saCtiger, blaugriiner Halbstrauch.

c

Deutsch-Sudwest - Afrika: Bullsporter Flache auf Lebmboden

(Dinter n. 2102! — Fruchtend 4. April 1911. — Herb. DahL).

Die nahore Vervvandtschaft diescr Pflanze ist mir noch imklar; viclleicht gehort

si<^ zii den Moniliformia^ sie scheint jedoch nicht papillos zu sein.

Mesembriaiithemum sedoides Dinter et Berger n. sp. — Suffruticosa,

ramosa, glabra. Rami circ. 5—10 cm longi dense foliati, subteretes inter-

nodiis in ramis elongatis 10—15 mm longis et 2 mm crassis, in ramulis

axillaribus valde abbieviatis. Folia erecta demum patentia, carnosissima,
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basi connata, ovalo- vel obovato-subtrigona lateribus farctis, apice recur-

vula acutiuscula^ glauca punctata, 6-12 mm longa et 5— 6 mm crassa.

Flores inconspicui terminales 3 7, pedicelli breves, laterales bracleati,

bracteae connatae; calyx turbinatus 4—7 mm diam., 5-lobus, lobi deltoidei

subaequales duplo fere longiores quam lati, albo marginati, intus pulchre

brunneo punctati. Petala? Stamina alte connata apice brunnea antheris

paucis oblongis. Styli 5 subulati, erecli.

GroB-Namaqualand: Luderitzbucht (Dinter n. 2651!). >Kultiviert

in Okahandja, bluht von August bis Oktober. Bliiten stets halb ge-

schlossen, hOchst unscheinbar, weiBlich. Bis 15 cm hohes Halbstrauchlein.«

Species dislineta et nulli sectioni facile inserenda; a sectione -^Hcteropetala^

differt stylis subulatis et foliorum forma , a sectione ^Falcata^ foliorum forma et

petalis vix conspicuis vel desinentibus, ad sectioncm >Deltoidea< forsan facilius ad-

liumeranda quamvis folia edentata et flores inconspicui sunt.

Habitus plantae Sedo Stahlii non dissimilis.

Mesembriauthemum Juttae Dinter et Berger n. sp. — Planta annua,
e basi ramosa glabra nitida, vix vel minutissime papillosa saepe sub
sole rubrobrunnea. Rami dichotome vel trichotome divisi, superne ramo-

* * «

sissimi^ florigeri, teretes^ 2—4 mm crassi, internodiis inferioribus 3 cm
Jongis superioribus sensim brevioribus siccatione subalatis. Folia oppo-
sila, inferiora perfoliato - connata, rotundata ovata vel elliptica, obtusa
Ga. 2 cm longa et 13— 15 mm lata, carnosa ca. 2 mm crassa, superi-

ora sensim minora et angustiora, summa bracteoidea minima subalter-

nantia. Flores parvi inferiores ex dichotomiis solitares et paullum majores

superiores numerosi cymosi repetite ternati, breviter pedicellati vel sub-

sessiles, laterales pedicello bibracteato. Calyx obconicus 4-lobus, lobis

duobus oppositis foliaceis obtusis (in floribus axillaribus 6 mm longis et

^ mm ]atis) alteris angustioribus acutioribus paullum brevioribus (in 11.

axillaribus multo brevioribus). Petala linearia acuta, parum numerosa caly-

cem baud superantia, nivea. Filamenla erecta, alba; antherae majusculae

oblongae. Ovarium semisuperum 4-gonum, papillosum, stylis 4 subulatis

Patulis stamina aequantibus.

Deutsch-SQdwest-Afrika: Luderitzbucht, auf Gneis, in den Rinn-

salen der Felsen (Dinter n. 1016! — Bliihend im Januar 1910). »Pflanze

vollstandig rolbraun, wie Packsiegellack, ganz glatt und glanzend. Blatter

ca. 2 mm dick. Bluten G— 7 mm breit, rein \veiB.« — Ebenda, auf Kies-

fliichen bei ca. 20 m IlOhe ii. M. (Range n. 206! — Fruchtend am 7. Febr.

^907, II. D.). »Aufstrebend, sehr dickfleischige Blatter, die ganze Pflanze

frisch purpurrot.«

Planta singularis ex sectione > PlatyphyUa< , folia inferiora latiora quam lata,

aules in planta viva teretes vel subteretcs lextura exteriora moliissima, quae sicca-

t'one aliforrais evadit.

Mesembiiaiithemum hesperantlmm Dinter et Berger n. sp. — Suf-

fuUcosum, 15— 20 cm altum, ramis laevibus. Folia internodiis duplo Ion-
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giora, ± 10—25—30 inm longa, e basi connata erecto-incurva subtri-

quetra apicem versus compressa et carina diialata (ca. 7 mm), obtusa supra

planiuscula basi 5 mm lata, ubique undique punclis buUato-prominentibus

rugosa. Flores repetite ternatim dispositij pedunculi laterales bracteati,

centrales 10 mm longi. Calyx subhemisphaerico-turbinatus, S-lobatus, lobi

calyce longiores subaequales, deltoidei obtusi, punctati, 10— 12 mm longi,

marginibus pallidioribus. Petala aurea, anguste linearia, calyce vix lon-

giora. Stamina numerosa, antberis linearibus. Ovarium supra alte 5-costa-

tum, stylis 5 filiformibus, stamina alte superantibus. Capsula 5-locularis.

»Kultiviert in Okahandja, bliiht von August bis Oktober, setzt reichlich Friichte

mit nur sehr wenig Samen an. Ilalbkugeliges Halbstrauchlein, 15—20 cm hoch, Bluten

goldgelb.<

GroB-Namaqualand: Aus (Dinter n. 1099! — Blubend am <0. Jan.

19i0j.

Quamquam suffruticosa ad sect. >Carinantia< attribuendam esse videtur haec

species pulchra, sed etiam ad Dolabriformia, sectionem affinem referri potest.

Mesembrianthemum Vernae Dinter et Berger n. sp. — Gaespitose

ramosa, glabra, glauca. Rami 4—5 mm crassi, internodia iO—13 mm
longa, subteretia. Folia basi connata erecto-incurva, supra plana, triquetra

aut subtus rotundata et apicem versus carinata, obtusa, carina minutissime

crenata (sub lente), 20—26 mm longa, supra 3 mm ad latere 4 mm lata.

Flores solitarii aut subsolitarii, 15 mm lati aurei demum aurantiaci, pedun-

culi ca. 7 mm longi, ancipites, robusti foliis breviores. Calyx subgloboso-

turbinatus 12 mm latus, o-lobatus, 2 lobis foliaceis 12—14 mm longis,' re-

liquis e basi ± rotundata scarioso-marginata mucrone foliaceo munitis.

Petala linearia acutiuscula 1— 2 serialia; stamina dimidio breviora nume-

rosa, antberis linearibus; ovarium supra 'planum stylis 10 brevibus luteis

erectis ramentaceis.

»Eine fuChohe und bis 2 FuB breite, blaugrune Haufen bildende Art. Bluten am
ersten Tag goldgelb, am zweiten Tag orangegelb-rot und am Abend des zweiten Tagcs

geschlossen und schon, fast leuchtend-orangerot. Kultiviert in Okahandja. Bliiht von

August bis November, c

Deutsch-Sudwest- Afrika: In Massen auf der tieflehmigen BuH-

sporter Flache (Dinter ohne Nummer!).
Ad sectionem yCrocca< referenda videtur haec species distincta et praepulchra,

difPert auleni ab reliquis calyce :i-fido et capsula 10-Ioculari. M. lideo forsan maxima

affinis sed folia obtusiora et flores brevius pcdunculati.

Cotyledon Eugleri Dinter et Berger n. sp. — Affinis C, macranthae

et C. orbiculari. Folia obovala obtusa mucronulata carnosa marginibus

obtusis 1 cm longa et sub apice 6 cm lata. Panicula tricbotoma ca.

lo-flora; flores penduli, ca, 3 cm longi. Pedicelli superne incrassati, ca-

lycis lobi carnosi, deltoidei 2 mm longi et lati. Gorollae tubulosae circa

ovarium inflatae segmenta usque basin libera oblonga apice ovato-acuoii-

nata, ca. 7 mm lata. Filamenta vix breviora basi dilatata et barbata, an-

therae ellipticac. Carpclla basi glandula emarginata.
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>Blatter meergriin, Im Hererolande komnat eine andere Art mit weiCgrauen
rn vor.cBlattern vor.

GroB-Namaqualand: Aus (Dinter n. 1 103 ! — Bluhend am 1 1. Jan.

1910).

Alle siidafrikanischen Cotyledon dieser Verwandtschaft, von denen Sch5nland und
E.G.Baker eine Synopsis (Journ, Bot. XL [4 902]) gegeben haben, besitzen verwachsene
Blumenblatler, wahrend unsere C. Engleri durch bis zum Grunde freie Blumenblatter
ausgezeichnet ist. Die Hererolandspezies ist mir nicht bekannt.

Crassula mesembrianthemoides Dinter et Berger n. sp. — Rosulae
dense caespitosae, subglobosae. Folia ca. 6—8 dense congesta, carnosa

semigloboso-cymbiformia, supra plana subtus valde convexa et carinata,

obtusa vel breviter acuminata angulis acutis^ exteriora ca. 1 mm longa et

lata, interiora minora, glabra basi ad margines minute fimbriato-pubes-

centia. Pedunculi 20 mm Jongi, ebracteati, minute puberuli, apice 2—3-
furcati, pauciflori, bracteis parvis lanceolatis fimbriatis. Flores ca. 6—7
sessiles 3— 4 mm longi; calycis lobi lanceolati, puberuli, petala alba paullum
longiora, acuta, apice recurvula.

Liideritzbucht: Auf Gneisfelsen, mit kleinen, we^Ben Bluten (Dintbr
n. 1014).

Diese eigentunxliche Crassula laBt sich in keiner der von Harvey in Fl. Cap. If.,

usw. gegebenen Sektionen unterbringen. Die kleinen, dichten Rasen ahneln etwas
n gedrangt gewachsener Mes, LehmahnL Das mir vorliegende Stiick ist ca. 4 cm
und 3 cm hoch. Ohne Bliite wiirde man die Pflanze fiir ein Mesembrianthemum

f^alten kGnnen.

Caralluma Rangeana Dinter et Berger n. sp. — Caespitosa, caules

—0 cm alti et 25 mm diam., 4-goni, glabri anguli alatim-compressi, dentati;

^ntes deltoidei, acuti, foliolino acute muniti. Flores e basi ramorum 2— 4,
P unculo communi crassi brevi bracteis subulatis minutis pedicellisque

-30 mm longis, glabris. Calycis lobi lanceolati subulato-acuminati 5—7 mm
^&) glandulis calycinis parvis deltoideis. Alabastra elongata obtusa 5-gona.
orolla rotata 36—40 mm diam. profunde 5-lobata, glabra, lobi oblongi,
reviter acuminati, 16 mm longi et 9 mm lati, supra ob margines paullum
curvos, convexi, et basi transverse concentrice sulcati, ad margines pilis

^ngis clavatis fimbriati. Corona simplex, lobi 5 carnosi, subrectangulares
asi latiore connati, superne antheris incumbentes.

sch
"^^P^^ kugolig (etwas gestreckter!), an der Spitze platt, an den Kanten mit

"^ach vorstehenden spitzen Ecken. Blume gelb mit braun.«

(Dinter n. 1226).

Kg
'^ ^*^^ona dieser Art ist mit keiner anderen zu vergleichen. Der Grund der

eine^ ^
'^^ •^*'^^^ aufgestiilpt (nicht vertieft), sie bildet somit um des Gynostegium

de kf
^ ^^^^^'^

^'"gi der aber von der umgekehrt schusselfOrmigen Korona ganz ver-

etw
^'^^*. ^^^ untere Rand der Korona ist scharf, die einzelnen >Lappen< sind

gekr
^""^'^^^ vorspringend, aber flach und glatt auf dem Rucken, iiber die AnUieren

Die
^^^' ^^ ^^^ ^^ eine kleine, stumpfe Spitze plotzlich zusammengezogen werden.
^iscien den >Lappen< liegenden Offnungen sind langlich.

der Korona allein fast als eigenes Genus zu betrachten.
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Stapelia portae-taurinae Dinter et Berger n. sp. — Caespitosa, caules

letragoni, 5— 20 cm alti, pubescenles, sulcali, vel sectione transversali

quadrati, costae rotundalae dentibus par vis foliisque adpressis deltoideo-

subulatis pubescentibus 3— 4 mm longis. Flores sat numerosi e basi ra-

morum ex pedunculis communibus crassis longe pedicellati et terrae in-

cumbentes. Bracteae minutae subulatae. Pedicelli 4— 5 cm longi, paUidi

pubescenles, ut alabastra subpentaedra et calycis lobi anguste lanceolato-

deltoidei 5 mm longi. Corolla intus glabra pallide lutea brunneo transverse

sulcata et verrucosa, praesertim annulo obscurius et profunda favoso-cal-

losa, ca. 25 mm lata, 5-lobata tubo brevi late campanulato fauce sub-

annulato, lobis ovato-deltoideis acutis, 9 mm longis et 7 mm latis margine

recurvulo. Coronae exteriorls lobi brevissimi latiores quam longi rotun-

dati vel emarginati supra concaviusculi obscure brunnei, coronae interioris

lobi simplices acutiusculi carnosi antheris incumbentes et eas baud superantes.

>Stengel streng vierkantig, Querschnitt quadratisch, 20 cm hoch. Bliilen dichl

dem Boden angedriickt.c

Deutsch-Siidwest-Afrika: Bullsporter Pforte (Dintkr n. 2596!

Januar 19H und kultiviert in Okahandja).

Species distinctissima seclionis ^Podantkes< et S. kwebensi affinis.

Stapelia Caroli-Schmidtii Dinter et Berger n. sp. — Caespitosa,

glabra. Caules 4—5 cm longi 4-goni, profunde sulcati angulis dentatis

dentibusque acutis. Flores ex basi ramorum numerosi longe pedicellati,

pedunculo communi crasso insidentes; bracteae parvae acutae. Pedicelli

4—5 cm longi 2 mm crassi, pallidi glabri. Calycis lobi ovati acuti 4 mm
longi glabri. Alabastra ovata acuta, pentagona 5 sulcata, brunnea, glabra.

Corolla ca. 36 mm lata, carnosa glabra profunde 5-fida tubo brevi late

campanulato exannulato, lobi ovato-deltoidei acuti, 1 mm longi et 4 mm
lati, ad margines revoluti, tota spurco-incarnata verrucosa punctis atro-

purpureis basin versus interdum in fascias transversales confluentibus picta,

pilis longis clavatis versatilibus atropurpureis fimbriata. Coronae exterioris

lobi rectangulares erecto-patentes apice emarginato-recurvo, extus sordide

incarnati intus medio stria lata brunnea callosa percursi; interioris lobi

dorso bicornuti, corni e basi connata subulati erecti spurco-incarnati ex-

terioris lobis fere duplo longiores, apice hamato-recurvi praesertim an-

teriores.

>Ausgezeichnete, sich schnell verbreitende Pflanzc, jetzt bei Haage & Schmidt*

Erfurt im ilandel.<

Deutsch-Sudwest-Afrika: Bullsporter Flache (Dinter n. 2105!

Am 4. April 19 H). Benannt nach Herrn Karl Schmidt, Inhaber der Firma

Haage & Schmidt.

Species distinctissima ex affinitate sect. > Stapletonia- Oonostemon^ et forsan etiani

Caruncidariae affinis.



Alte Kulturpflanzen aus Sclilesien,

Von

F, Pax und Eiithe Hoffmann.

Mit i Figur ini Text,

Ini August vorigen Jahres erhielten wir von der Direklion des Museums
*ur Kunstgewerbe und AUertCimer drei Proben mit prahistorischen Samen
zugesandt, die kurz vorher am Breiten Berge bei Striegau ausge-
graben worden waren. Sie trugen die Bezeichnungen:

"robe 1: »Getreide von der Grenze der sJawischen und HalJstatt-

schichten«.

Probe 2: ^^Getreide aus Hallstattpfoslenloch*.

"robe 3: »Bohnen?, von Arbeitern ubergeben«.

Diese wenigen, jeder Probe zur Charakteristik beigefiigten Worte
geben die Zusammenselzung treflend wieder. Probe I und 2 bestehen im
'^esentlichen aus stark verkohllen Getreidekurnern, die in erster recht gut

^rnalten sind, in zweiler weniger vollkommen. Dazwischen liegen Bruch-
stucke von Kurnern, kleine Tonstucke, erdige, feinkurnige Massen von
«unkelbrauner Farbe, Probe 3 ist grobkornig und setzt sich zusammen
^«s Samen von Hiilsenfriichten und kleineren Kurnern; dazwischen liegen

wiederum Tonstucke und erdige Massen.
Die Tonstucke zeigen weder Abdriicke noch Verliefungen, die von

Samen oder FrQchten herriihren, blieben also unberucksichtigt. Die Samen
und Fruchte wurden makroskopisch gepruft und mit rezenlem Material

^ei^glichen; auch schweizeriscbe und nngariscbe Funde aus prahistorischer

^eit wurden berucksichtigt. Dabci ergab sich die Notwendigkeit, rezente

Samen verkohlen zu lassen, um fiir den Vergleich eine sichere Grundlage

^^ gewinnen. Der feine, erdige Uiickstand wurde mikroskoi)isch unter-

^^cht; uin ihn aufzuhellen, wurde ein Teil mit SalpetersJiure und Kalium-
cnlorat kurze Zeit gekocht, ein anderer mit Kalilauge behandelt.

1. Die iiachgewiesenen Arten.

Hirse war in Probe 3 sehr reichlich vorhanden, in Probe 1 fanden
^ich wenige KOrner, in Probe 2 fehltc sie ganz. Die Kurner besitzen einen

Eotanische Jalirbuchor. L. Bd. Suppleiuenlbana.
' 38
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Durchmesser von 1^2—2 mm, sind verkohlt und mattgrau gefarbt; der

Embryo ist fast immer herausgefallen und hinterlaBt eine charakteristische

Grube. Manche Kurner zeigen an ihrer Spitze, d. h. an dem dem Embryo

gegeniiberliegenden Ende, ein Anhangsel; das Verkohlen rezenter Friichte

lehrte, daB jenes Anhangsel als Rest der Narben zu deuten ist; an ihm

haften immer erdige Bestandteile. Die Lange des Embryos betriigt un-

gefahr ein Dritlel des Fruchldurchmessers. Die Spelzen sind abgefallen,

die Kurner geschalt.

Ob die Hirse vori Striegau zu Fanicum miliaceum L. oder Setaria

italica (L.) P. B. gehOrt, ist schwer zu entscheiden. Fruchtstande fehlen,

und man ist daher zunachst auf die Korner selbst angewiesen, an denen

freilich die Spelzen nicht mehr vorhanden sind. Heer (IX. 1 7) und Neu-

WEiLER (XV. 24) geben als sicheres Unterscbeidungsmerkmal folgendes an.

Beide Hirsearten besitzen an der Bauchseite der Friichte ein zweieckiges

Mittelfeld, das bei Panicum glatt, bei Setaria fein punkliert erscheint.

Die Samen von Striegau sind aber geschalt, so daB dieses Merkmal zur

Unterscheidung nicht benutzt werden kann.

Es wurde nun versucht, aus dem mikroskopischen Bau der Spelzen

einen Anhalt zu gewinnen, da anzunehmen war, daB in dem feinkurnigen

Ruckstande Reste der abgefallenen, verkohlten Spelzen sich vorfinden

miiBten. Nun ist der Spelzenbau von Paniciim und Setaria sehr ahnlich,

und noch dazu slimmt die Gerste, die gleichfalls in Striegau vorkomml,

mit der Ilirse in vielen Punkten liberein. Gewisse Unlerschiede bielet die

auBere Epidermis. Spelzen von rezenter Hirse und Gerste wurden auf

dem Platinblech verkohlt. Hierbei ergaben sich folgende Merkmale:

Panicum miliaceum L.: Langzellen immer ziemlich dunnwandig; ihre

VVande geschliingelt, auch die Querwiinde; an manchen Stellen zwischen

den Langzellen rechteckige Kurzzellen, deren Breite die Lange iibertrifft.

Setaria italica (L.) P. B.: Langzellen zum Teil ebenso dunnwandi

wie bei Panicum^ zum Teil dickwandig; die Wande geschlangelt, auch die

Querwande, aber die Fatten an den Langswiinden gruBer, oft gekrOseartig

verbogen, die der Querwiinde kleiner als die der Langswande. Kurzzellen

wie bei Panicum^ aber nur stellenweise, und von der Fliiche gesehen,

kreisrund.

Ilordcum sativum Jessen: Langzellen mit dicken, geschlangelten Langs-

wanden; zwischen den Langzellen kreisrunde oder halbmondfOrmige
Oder linsenfurmige Kurzzellen, die langs jeder Reihe mit den Langzellen

regelmliBig abwechseln.

Schon VoGL weist auf solche Unterschiede bin, aber er hat unrecht,

wenner fur die Ilirse das Vorhandensein von Kurzzellen bestreitel (XX, 136)-

In dem feinkurnigen Ruckstande aller drei Proben fanden sich sehr

viele einzelne Zellen oder Zellteile aus Spelzenepidermen, deren Zugehorig-

keit zweifelhaft bleiben muB. GroBere Fetzen sind viel seltener und, wenn

tr
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^ vorhanden, meist undeutlich sichtbar. Am besten wurden die Kurzzellen

eine Unterscheidung ermOglichen; da sie aber bei beiden Hirsearten schon

\
an unversehrten Spelzen nur an manchen Stellen zu beobachten sind, wird
man sie auch im Riickstande nur ausnahmsweise erwarten diirfen, wenn
Gerste fehlt. In Probe 3 fand sich ein einziges Stuck Epidermis mit

deutJichen, kreisrunden Kurzzellen. Es kann sich bier also nur um
Gerste oder Kolbenhirse handeln. Da aber die makroskopische Unter-

suchung der Probe 3 kein einziges GerstenkorUj aber sehr viel Hirse er-

gab, wird man Setaria italica (L.) P. B, als Kulturhirse von Striegau an-

nehmen kunnen, oder, wie es in prahislorischer Zeit so oft der Fall war,

vielleicht beide Hirsesorten zugleich.

Die GrOBe der Hirsekurner entspricht der aus Siebenbiirgen von uns

beschriebenen Probe (XVII. 127); sie sind aber etwas kleiner als die Hirse

der Pfahlbauten der Schweiz (IX. 17).

Secale cereale L. wurde in Probe \ maBig haufis, in Probe 2 inO ""^""Oj
nur wenigen KOrnern nachgewiesen. Der Striegauer Roggen gleicht in

der Lange dem modernen Saatgut, ist aber schlanker. Die Hauptmasse

besteht aus mattglanzenden Caryopsen von 5—7 mm Lange und 1 72

2Y2 nim Breite. Daneben finden sich nicht allzu selten kleinere KOrner,

die kaum 5 mm Lange und etwa
1 V2 ^1^ Breite erreichen. In ibren

Dimensionen stimmen die Striegauer KOrner iiberein mit den siebenburgischen

(XVII. 128) und mit der Abbildung des Olmutzer Roggens, die IIeer (IX)

in f. 25 gibt. Die von Buschan (III. 54) gemessenen prahistorischen Roggen-

korner von Poppschutz sind breiler, da sie bei einer Lange von 5,6

7,2 mm eine Breite von 3,2—2,8 mm erreichen; bier sind also die kur-

zesten KOrner die breitesten.

Tritieum compactitm Host. Den Ilauptinhalt von Probe 1 u. 2

bildet Weizen. Die KOrner sind verkohlt, in Probe ] ziemlich gut erhallen,

in Probe 2 sehr briichig. Die Ruckenseite ist stark gewOlbt, die Bauchseite

tief gefurcht; die Enden erscheinen stumpf, sogar ausgerandet. Nach der

GrOBe kann man zwei Formen unterscheiden:

die erste Form erreicht eine Lange von 4—6 mm und eine Breite von

3—4 mm;
die zweite Form ist 3—3V2 mm lang und IV4—2V2 mn^ i>reit.

Zwischen beiden finden sich vermittelnde Formen von 3^2—* mm
Liinge und 2y2— 3 mm Breite. Iliernach liegt die Vermutung sehr nahe,

daB es sich nicht um zwei verschiedene Rassen handelt.

In Probe \ uberwiegt die erste Form, doch finden sich auch die

iibrigen GroBen, in der Probe i sind nur KOrner gefunden worden, die

der ersten Form angehOren, meist von 6 mm Lange, aber es fehlen auch

die oben erwahnten Ubergangsfornien nicht.

lier Striegauer Weizen ist groBkOrniger als Tr. lulgare antiquorum

^leer (IX. 13), aber kleinkOrniger als 2V. ndgare compadum Heer (L\. 14);

38*
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er sleht zwischen beiden etwa in der Milte bezuglich der GroRe, wiihiend

er in der Gcstalt mit beiden iibereinstimmt. Kurmcke (XIII. 49] zieht die

prahistorischen Weizenarlen der schweizerischen Pfahlbauten zusammen

und rechnet sic wohl mit Recht zu Tr. comimctum Host, wahrend Blschan

(III. 1 6] auf die grOBeren Formen von Tr. vulgare antiquorum und ahn-

liche Korner von anderen Fundstellen eine neue Varietal unter dem Nanien

TV. compnctum var. glohifornie begriindet. Der Striegauer Weizen stimmt

in Form und GrOBe mit der BuscHANSchen VarietJit liberein, aber es soil

spaler gezeigt werden, daB die halbkugb'ge, kaffeebohnenahnliche Gestalt,

die fur die Varietal charakteristisch sein soil, nur eine Folge des RGstens

der Kurner ist. Demnach bezeichnen wir den Striegauer Weizen als Tr.

compactwn Host; er scheint mit dem Fundc von Karzen (TIL 19) in der

GrOBe iibereinzustimmen.

Agropyrum repens (L.) P. li. In Probe 1 fand sich eine Caryopse,

Q Sie ist 4 mm
lang, schmal zylindrisch, am Rucken gewolbt, auf der Bauchseite fast

flach, an der Spitze breit abgerundel.

Hordeum sativum Jessen. Die Gersle fand sich nur in Probe 2

und zwar in nicht groBer Menge. Die Kurner sind verkohll^ mallgrau-

schwarZj spindelfurmig, beiderseits spitz, teilweise von der Speize um-

schlossen. Die Furche der Bauchseite ist meist unsichtbar. Ohne Speize

sind die Kurner 5—6 mm lang und 3— 4 mm dick, selten nur 4 mm lang

bei 272 mm Breile. Die Gerste von Striegau ist kleinkOrniger als rezentes

Saatgut; zu welcher Basse sie syslematisch zu stellen ist, bleibt bei dem

Fehlen von Ahren oder Ahrenstiicken unentschicden.

Quercus sessiliflora Sm. In Probe 2 fanden sich kleine Stiicke

stark verkohllen Ilolzes, das sehr bruchig war und leicht zerfiel. Bei

makroskopischerBetrachtung erschienen die Fragmente deuUich langsstreifig,

auf dem Querbruch ringporig. Beim Mazerieren blieben die Elemente samt-

lich schwarz. Aucb auf mikroskopischen Schnilten waren die Wandungen

dunkel; und nur nach Behandlung mit Kalilauge trat eine schwache Auf-

bellung ein. Auf Langsschnitten erschienen ziemlich enge GefaBe mit fur

ein Laubboiz groBen Iluftiipfeln; das Libriform bliob undeutlich; die Mark-

strahlen waren nur andeutungsweise sichlbar. Auf Querscbnillen konnte

man die kleinen GefaBe des Jahresringes gut erkenncn, die makroskopisch

sichtbaren, groBen GefiiBe des Friibbolzes waren vermuUich zerstOrt.

Verglcicbe mil rezcnlcm Eichenholz ergaben trotz der mangelbaflen

Erbaltung der verkoblten SUicke eine gute UbercinsUmmung. Die Ilulzer

von Q, pedanculata Ehrh. und Q. scssillflom Sm. lassen sich nach

K. WiLiiELM (XXI. 890) nicht voneinander unterscheiden. Die Verbreitung

der beiden Eichenarten in Schlesicn liiBt in dem Striegauer Ilolz die Winter-

eiche vernmten.

In dorselben Probe lac: ein Stuck eines anderen Laubholzes, eben-
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falls stark briichig und stark verkohlt. AuBerlich erschienen weder Langs-
streifen noch eine ringfurmige Anordniing weitlumiger GefaBe. Mit Kali-

lauge aufgehellte Schnitte zeigten unter dem Mikroskop Fetzcn der Wan-
dungen groKer GefaBe mit sehr dicht gestellten, kleinen Tupfeln, Andere
Elemente waren nicht kenntlich* daher war eine niihere Bestimmune: un-

muglich; nur so viel lieB sich sagen, daB das llolz nicht mit dem eben

erwahnten Eichenholz identisch ist.

Polyg 07111771 Persica7'ia L. Je ein Korn fand sich in Probe \ u. 3.

Die Frucht erscheint flach, elliptisch, auf einer Seite etwas gewulbt, oben

zugespitzt; an der Basis Hegt eine deuthch sichtbare Ansatzstelle. Die

Lange betragt 1 1/3—2 mm.
Polygonum dumeto7'um L. wurde in Probe \ nur in einer ein-

zigen Frucht nachgewiesen. Sie ist 2 mm Jang, dreikanlig, glalt, matt-

glanzend. P. Convglimlus L. besitzt eine grOBere Frucht. Die aufge-

fundene NuB war an den Kanten aufgesprungen; dieselbe Erscheinun

laBt sich an rezenten Friichten durch Erhitzen herbeifiihren.

Agrostcinina Githago L. Von der Kornrade lieBen sich ncun

Samen aus Probe \ herausfinden. Sie sind ziemlich gut erhalten, nieren-

formig und haben in Reihen angeordnete, kleine Warzcn; ihr Durchmesser

betragt VU mm. Die Samen von Striegau sind also kleiner als die re-

cr

zenten, fur die Harz (VIIL 1076) folgende MaBe angibt: Liinge 4 mm,
Breite und Tiefe 3 mm; doch finden sich unter rezenten Samen auch

kleinere Korner. Nach Nkuwkiler (XV. 14) stimmcn die Samen von Roben-

hausen in der Schweiz mit den heutigen libercinj ebenso die mittelnltcr-

lichen von Hostomits in Bohmen; dagegen fand Deiniger bei Lengyel in

Ungarn Samen von nur 2,08 mm Lange; die siebenbiirgischen (XVII. 128)

sind kaum 3 mm Ian

Pisiiin sativum var. micro siie}nmi7n Pax. In Probe 3 waren

Erbsen ziemlich haufig, in Probe 2 sparlich vorhanden. Die Schale der

kugelrunden Samen ist oft teihveise losgelost, die Radicula meist heraus-

gefallen
; manchmal erscheinen die beiden Kotyledonen deutlich differenziert.

Die Mehrzahl der Korner besitzt einen Durchmesser von 4 bis fast 5 mm,
^inzelne sind mit 3 mm Durchmesser erheblich kleiner. Die Striegauer

Erbsen haben daher im groBen und ganzcn dieselbe GrOBc wie die der

^chweizerischcn Pfahlbauten (IX. 23); sie glcichcn beinahe auch den Samon
von Poppschutz aus der slawischen Zeit (HI. 201), die Bischan gemessen

^at; nur wenig kleiner sind die Erbsen aus der Rumerzeil Sicbcnbiirgcns

(XVII. 129).

J^cns csculoita Munch var. microspcrma Ileer. Mit Recht hat

IIeer (IX. 23) die Linsc der schweizerischen Pfahlbauten als besondere

^'arietat abgetrennt; sie ist bedeutend kleiner als die jetzige Kulturlinse.

^as ist nicht als Folge der Verkohlung anzusehen, denn die HKERschen

Versuche haben gezeigt, daB das Korn dabei nicht kleiner wird, sondern
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hochstens unregelmaBig aufspringt. Die var. microsperma Heer war in

prahistorischer Zeit well verbreitet; sie wird genannt von Buscban (III. 207),

Neuweiler (Xf. 66), Pax und K, Hoffmann (XVII. 129

Die Striegauer Linse fand sich in Probe 2 in maBig groBer Menge,

in Probe 3 nur in einem Samen; sie zeigt einen Durchmesser von 3— 4 mm,

ist oft zertriimmert oder in die beiden Kotyledonen gespalten.

Vicia Faba L. var. celtica Heer. Die keltische Zwergackerbobne

Heers bildet den Hauptinhalt der Probe 3. Die Samen sind verkohlt, an

der Oberflache erdig, die Samenschale entfernt, und die Radicula fehlt fast

stets. Meist besitzen die Korner eine I.iinge von 5—8 mm bei einer Breite

von 5— 6^2 mm; nur wenige Samen sind kleiner, indem sie nur 5 mm
Lange erreichen.

Heer gibt als GroBenmaBe 6—9 mm Lange an (IX. 22); demnach

sind die Striegauer Samen noch elwas kleiner. Buschan (III. 209) will

unter den prahistorischen Bohnen zwei oder mehr Varietaten unterscheiden^

doch hat schon Neuweiler (XV. 62) darauf hingewiesen, daB eine derartige

Trennung sich nicht durchfuhren laBt. In Schlesien ist Vicia Faba pra-

historisch noch nicht nachgew iesen ; die Samen von Miischen und Koschiitz

(XXII. 248) von unserer Provinz benachbarlen Fundstellen zeigen ungefahr

dieselben GruBendimensionen wie die Striesrauer Kurner.

Galium Mollugo L. wurde nur in einer Frucht aus Probe 1 ge-

funden, mit einem Durchmesser von wenig mehr als i mm. An der An-

satzstelle des Stieles befindet sich cin Loch.

In Probe 3 lag noch eine andere 6'a/^^/»^-Frucht, die sich aber nicht

naher bestimmen lieB. Sie ist etwas grOBer als die der eben genannten Art

und an der Oberflache rauher.

Die im vorstehenden aufgeziihlten Pflanzen wurden durch makro-

skopische Untersuchung festgestellt; aber schon fur die Bestimmung der

Kolbenhirse (S. 594) waren die im feinen Ruckstand vorhandenen Zell-

elemente von ausschlaggebender Bedeutung. Eine Priifung dieses feinen

Pulvers widersprach nicht den getroffenen Bestimmungen.

Probe 1. Der Ruckstand besteht der Hauptsache nach aus fein-

kornigem Sand; dazwischen lagen wenige Fragmente eines Laubholzes und

Zellen, die sehr wohl aus den Spelzen der Hirse stammen konnen.

Probe 2 enthielt zahlreiche Reste von Laubholz, ferner einzelne Zellen

und viel seltener Fetzen aus der Spelzenepidermis, die man als der Gerste

angehorig betrachten kann.

Probe 3 enlhiilt im wesentlicben dieselben Elemente, besonders

Zellen und Zellfelzen, die man als Hirsefragmente deuten darf. Vgl. S. oOk

2. Beschaffenheit des Saatgutes.

Die unlersuchten Proben 1 und 2 stammen aus einem Hallstatthause,

das durch Feuer zersturt worden war; sie lagen fast an der gleichen
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Stelle, nur in verschiedenem Niveau. Die Probe 3 war von Arbeitern

iibergeben worden. Es laBt sich daher liber deren Alter nichts mit Be-

stimmtheit sagen, aber das Aussehen des Materials ]aBt vermulen, daB
diese dritte Probe vielleicht auch das gleiche Alter besitzt. Es handelt

sich also um Vorrate, die in dem ehemaligen Hallstalthause aufbewahrt

worden waren und dann starker Erhitzung ausgesetzt gewesen sind.

Die Beschaffenheit dieses Saatgutes laBt auf sorgfaltige Kulturen
der prahistorischen Bewohner Striegaus scblieBen. Es enthalt

nur wenige Unkrauter, sicherlich in viel geringerer Zahl als in manchen
Gegenden Europas in der Gegenwart, in denen der Ackerbau noch auf

tiefer Stufe steht. Diese Tatsache ergibt sich aus folgender Tabelle; die

Proben enlhielten:

Probe \ Probe 2 Probe 3

Ilirse

Secale ccreale L
Tritimm compactiwi Host . .

Agropyrum repens (L.) P. B. ,

IIordeu7n sativum Jesscn . .

Quercus scssiliflora Sm. . . .

Pohjgomtm Persicaria L. . .

Polygomtm dumetortim L. . .

Agrostcmma Oithago L. . . .

Pisum sativtim L. var. micro-

spcrmum Pa\

sehr wenig

ziemlich haufig

Hauplinhalt

1 Korn

wenige Korner

Ilauptinhalt

sclir vicl

Lens csculcnta Moench var.

microsperma Ileer , , .

ViciaFaha L. xar. celtica Mcer
Galium Mollugo L
Galitim spec

1 Frucht

\ Frucht

einigc (9) Samcn

einigc Korner

wenige Sliickc

i Frucht

ziemlich sparsam

rJcniVich sparsam

viele Samcn

] Stuck

Hauplinhalt

! 1 Korn
1 Korn

Die Gerealien der prahistorischen Bewohner Striegaus aus

der Ilallstattzeit waren Hirse, Weizen, Roggen und Gerste, ihre

lUilsenfruchte Erbsen und Linsen, vermutlich auch die keltische

Zwergackerbohne. Die Ackerunkriiuter waren dieselben, die

^'^uch heute noch in Schlesien weit verbreitct sind, niimlich die

Ouecke, Knutcricharten, Kornrade und Labkrilutor, die vielleicht

^^ den Fcldrainen wuchsen. Das Bauholz lieferte die Eiche.

In der Literatur wird vielfach angegeben, daB die prahistorischen

Samen und Fruchte kleiner und anders geformt sind als die der rezenten

I^assen. Das behauptet neuerdings auch noch Cotte (XXIII). Nach dieser

Richtung bin sollen die Striegauer Funde jetzt gepriift werden. Die Hirse

steht den rezenten Friichten an GrOBe nur wenig nach; der Hoggen ist

<'innHhernd ebcnso lang, aber bedeulend schmaler; die Gcrste ist kurzer
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und der Weizea kurzer und bcdeutend breiter als die gegenwarligen

Korner; Erbse, Linse und Vicia Faha L. von Striegau sind oiTenbar klein-

samiger Iliernach weicben also nanientlich die Weizenkorner durch ibre

der Kugelform sich nahernde Gestalt von dem Saatgut der Gegenwart er-

heblich ab. Das hat Buschan (III. 16) veranlaBt zur Aufstellung von Tri-

ticwn compactum var. globifoTine,

Schon altera Autoren haben darauf hingewiesen, daB durch den Ver-

kohlungsprozeB die Gestalt mancher Samen und Friichte sich verandert.

Erhitzt man rezente Getreidekurner an der Luft, so nehmen sie unregel-

LaBt man aber Samen

oder Friichte mit Sand bedeckt verkohlen, so verandern sie sich in be-

mSBige Geslalt an und platzen scblieBlicb auf.

stimmter Weise, ebenso wie beim schwachen, vorsichtig durchgefiibrten

Rusten an der Luft. Solche Versuche wurden mit den Cerealien an-

gestellt. Fiir die Iliilsenfruchte lagen die Angaben Heers vor (IX. 23).

A

Fig. 4. Rezente Samen und Fruclitc in unvei'undertem Zustandc (obere Rcihc] und

verkohlt (untere Rcihe): \, Pistim saiivuviL.] 2. Setaria italica (L.) i*. B., ungcschalt,

nur scliwacli verkohit; 3. dieselben Fruchtc, gesch/ilt, nur schwach verkohlt; 4. Tritieiivi

vulgarc Vill. ; 5. Ilordmm sativum Jesaen; G. Secalc cereale L. — Phot. A. Lingelsheim.

Setaria italica (L.) P. B. in ungeschalten KGrnern unter Sand schwach

erhitzt, verandert nur wenig ihre GrOBe und Form und wird auch bei

hoheren Temperaturen nicht sehr deformiert. Geschalte Korner bleiben

bei schwacher Erwarmung fast unverandertj bei starker dagegen erscheinen

sie mlBgestaltet; auch verkleben sie leicht miteinander zu einer brei-

artigen Masse.

Panicum mdiacciim L. Die ungeschalten KOrner schwellen schon bei

miiRiger Erhitzung unfurmig an; geschalte Caryopsen werden leicht defor-

miert und verkleben noch fester als Setaria miteinander. Der aus pra-

historischer Zeit stammende ^llirsebrei« der Autoren besteht vermutlich

aus solchen verbackenen Ilirsekornern, wenigstens zum guten Teil.

Gerste wird, nach obiger Metbode behandelt, nur wenig breiter; da-

gegen schwellen Koggen und Weizen unfurmig an; namentlich werden

Weizenkorner kaffeebobnenahnlich, fast kuglig. Demnach wird man die
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oben erwahnte BusciuNsche Varietal als ein Kunstprodukt aufzufassen

haben, und die in der Literatur wiederkehrenden Angaben fiber die Form
prahistorischen Weizens bedurfen einer kritischen Revision.

Auf Grund dieser Erfahrungen ergeben sich demnach fur die Strie-

gauer Kulturpflanzen folgende Resultate.

1. Die Hirse, die (in geschaltem Zustande) nur maBiger Temperatur

ausgesetzt gewesen sein kann, besaB annlihernd dieselbe GruBe
wie heute.

2. Der Roggen war fast ebenso lang wie der der Gegenwart,
aber bedeutend schmaler.

3. Weizen und Gerste entwickelten kiirzere Friichte als heute^

sie besaBen aber annahernd dieselbe Gestalt.

4. Erbse, Linse und Vicia Faha L. entsprechen in ihrer Form
den jetzt gebauten, waren aber viel kleinkorniger.

3. Das Alter der Fuiide.

Herr Gerhard Bersu, der die Ausgrabungen bei Striegau geleitet hat (I),

teilte uns liber das Alter der Fundstelle brieflich folgendes mit^): »Der Breite
Berg wird von einem Ringwall gekrunt, der aus zwei Perioden
stammt, aus der Zeit um 800—500 v. Chr. und aus der slawischen
Zeit, 1000—1300 n. Chr. Die Probe 1 setzt Bersu jetzt nach Ab-
schluB der Grabungen in die Ilallstattzeit, der Probe 2 sicher

^'^ngehurt. Der Fundplatz liegt beini siidlichen Turm des spateren sla-

wischen Tores. Die Probe 1 befand sich nun im Brandschutt des Hall-

statthauses, der von den Slawen umgewiihlt worden war. Dabei ist die

Muglichkeit nicht ausgeschlossen, daB zur slawischen Zeit, als man den

Schult umwuhlte, in diesen slawisches Getreide hineingekommen ist, wenn
auch an und fur sich die Wahrscheinlichkeit hierfiir nicht groB erscheint.

Das Alter von Probe 2, die ungesturten Schichten entnommen wurde, ist

^agegen gesichert.« Da jedoch die Zusammensetzung von Probe 1 und 2

die gleiche ist, w^eni^stens im wesentlichen. wird von botanischer Seite

der Annahme Bersus nichts entgegenstehen. Uber Probe 3 lassen sich

archiiologisch keine sicheren Angaben machen; es blcibt also offen,

Ob sie in die Ilallstattzeit oder slawische Pcriode gehurt. Audi die bola-

nische Unlersuchung kann diese Zweifel an sich nicht lOscn; aber der

ilauptinhalt der Probe besleht aus Vicia Faha L. var. celtica Hecr, einer

schon in neohthischer Zeit sehr verbreilelen KuKurpflanzc, die Wittmack

^^'*^'I) auch von Miischen (Kr. Cotlbus) aus gcrmanischer Zeit nachgewiesen

hat, also aus einer Periode, die vielleicht nur wcnig junger ist als die

Hallstattbauten von Striegau. Wit der keltischen Ackerbohne gemein-

schaftlich finden sich ferncr die alten Sorten der Linse und Erbse, so daR

1) VergJ. hierzu die Zettelnofizen S. 593.
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es immerhin nicht unwahrscheinlich wird, daB auch Probe 3 das-

selbe Alter besitzt wie Probe 1 und 2.

Auf dem Breiten Bevs:e bei StrieG:au wurde scbon im Jahre 1872 einO^ ^'V.1 KJX^VIK.^

Gefafi
J

zur Ulilfte mit gebrannten Gerstenkurnern gefiillt , bloBgelegt.

H. SunNEL (XIX. 1 06), der diesen Fund erwahnt, hat leider nicht ange-

geben, welches Alter ihm zukommt; da aber unsere Untersuchungen die

Gerste schon aus der Hallstatlzeit nachgewlesen haben, verliert diese Liicke

in unserer Kenntnis an Bedeutung.

Der Fund prilhistorischer Kullurpflanzen von Striegau enlroUt vor

unseren Augen inn allgemeinen das gleiche Bild der Lebensfiihrung der

ehemaligen Bevolkerung Schlesiens, wie es anderwarts Hingst bekannt ist,

seitdem Heer (IX) seine klassische Arbeit iiber die Pfahlbauten der Schweiz

geschrieben hat. Recht sparsam lauten zurzeit aber die Nachrichten aus

unserer Provinz, und so konnten auch diese Untersuchungen zum
ersten Male als priihistorischen Besitz Schlesiens nachweisen

folgende Art en: Agrojyyrum rep ens (L.) P. B., Hordeum sa-

tivum Jessen, Polygonitm Pe^^sicaria L. , P. du?neto7'um L.,

Agrostemma Githago L. , Lens escitlenta Munch var. micro-

sperma Heer, Vicia Faba L, var. celtiea Heer und Galium MoU
IIIgo L. Von den sonst in Schlesien bereits aufgefundenen Pflanzen pni-

historischen Alters fehlen in Striegau nur wenige Typen, namlich die

Elbe, der Hafer, Polygonum Convolvulus L., die SiiBkirsche, die Pflaume

und der Flachs.

Kein Zweifel kann dariiber bestehen, daB nur der Zufall dariiber ent-

scheidet, welche Pflanzen aus vorgeschichtlicher Zeit uns iibermittelt werden.

Dahcr waren die SchluBfolgerungen mindestens verfruht, die behaupten

wollten, daB die ehemaligen Bewohner Striegaus den Flachs und das Stein-

obst nicht gekannt batten. AUe diese Pflanzen stehen seit undenklicher

Zeit im Dienst des Menschen (X); etwas unsicherer wurde die Annahme

fiir den Hafer lauten, der nur einmal und zwar aus ziemlich spater Zeit

in Schlesien gefunden wurde. Fur Polygonum Convolvulus L. nahm

F. CoHN (IV. 1 03] eine Verwendung als Mehlfrucht von seiten der ehemaligen

Bewohner Kreuzburgs an, ahnlich wie es beim Buchweizen heute der Fall

ist. Dies ist wahrscheinlich ; ob aber der Gebrauch der Pflanze ein all-

gcmeiner war, bliebe noch naher festzustellcn, obwohl freilich schon

A. Braun (II) den gleichen Gedanken geauBert hat.

Nicht uninteressant erscheint die Erurterung der Frage nach den pra-

historischen Pflanzen unserer Provinz uberhaupt. Hierbei konnen natur-

gemaB nur solche Funde Berucksichtigung finden, die wirklich aus vor-

geschichtlicher Zeit stammen. Angaben mit ungeniigender oder unzuver-

lassiger Zeitbestimmung werden besser ausgeschaltet bleiben, wie schon

oben die von H. Sohnel gemachte Notiz. Aber noch zwei fernere Angaben

fallen in dieselbe Kategorie. F. Cohn (IV. 103) erwahnt von Ratibor die
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SuBkirsche, Ahlkirsche, Pflaume, Schlehe, den Apfel und die Himbeere;

sie wurden beim Fundamentgraben von Hausernj 3—4 m unter der Ober-

flache in TongefaBen gefunden. Vielleicht stammt der Fund aus geschicht-

licher Zeit; von Buschan (III) wird er libergangen. Noch unklarer erscheint

zunachst die Darstellung, die F. Cohn (IV. 106) von der Vegetation der

pfablbauartigen Siedlungen auf der Dominsel Breslaus entwirft als Fort-

setzung der alteren Studien Gupperts (VII). Er schildert aus einem hoheren

Waldbod
und Kiefernholzern, auf dem
hirse lagen, vermengt mit Ci

Weizen und Rispen-

id PolvQOiium Persi-
carta L. als Unkrauter. Hierauf folgt ein Bild von dem Treiben jenes

Volkes, das neben den bereits genannten Kulturpflanzen auch die Linse^

den Apfel, die Pflaume und HaselnuB besessen hatte ; von diesen wird

vorher nichts gesagt. Wenn F. Cohn dann bebauptet, auch Buchweizen
und Hanf gefunden zu haben, so waren ohne Zweifel diese Reste einer

schon in das spatere Mittelalter fallenden Schicht entnommen. Der Buch-

weizen ist eine junge Kulturpflanze, die erst 1413 zum ersten Male aus

Schwerin erwahnt wird, wie Hock (XL 150) berichtet, und prahistorischen

Hanf hat wohl noch niemand gesehen.

Die Fundorte prahistorischer Pflanzen aus Schlesien ver-
teilen sich in folgender Weise liber unsere Provinz:

Steinzeil

Zeit der Urnenfriedhofe

(Bronzezeit und iilteste

Eisenzeit)

Zeit des rom

WcUhandels
Slawische Zeit

I

Krcuzburg o. S. (IV. 103;

III. 255)

? K a r z e n , Kr. Nimptsch

(IV. 407; III. 254)

C a ni 6 s e , Kr. Neumarkt
(XVI)

Striegau
Garlsruh, Kr. Steinau

(XVI)

S a c r a u , Kr.

Oels (V. 164)

Pol icli bach, Kr. Ralibor

(III. 258)

Czerwentzixtz, Kr. Rati-

bor (VI. 535; III. 33,

252)

Dominsel in Breslau (VII;

IV. 105; III. 252)

Ober-Poppschiitz, Kr.

Freistadt (IV. 103; III.

258)

Pfl Verschwindend kicin

Nur wenige Orte Schlesiens haben bisher priihistorische

anzen fur botanische Studien geliefert. ,oio....„...v.vwv. .w^...

erscheint diese Ausbeute, wenn man erwiigt, wieviel anderweitiges Material

aus vorgeschichtlicher Zeit dem Boden entnommen wurde. Aus der paliio-

lithischen Zeit liegt freilich nur der Fund von Mondschutz (Kr. Wohlau)

--- zur neolithischen Periode besaB Schlesien eine seBhafte

Bevolkerung, deren Lebensgewohnheiten und Bediirfnisse in den Schilde-

•"ungen von Mbrtins und Seger (XIV; XVIII] dargestellt werden. A her

vor, aber schon
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keine Kulturpflanze ist aus jener Zeit bekannt Bald nach dem

Beginn des 1. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, zurZeit

der Urnenfriedhofe, erhalten wir Kunde von Pflanzen, welche

der damalige Bewohner Schlesiens benutzte. Von dieser Zeit ab

fuhren uns die Reste durch die slawische Periode bis ins spatere Mittel-

alter hinein. Die Siedlungen auf der Dominsel von Breslau beginnen in

der slawiscben Zeit und lassen sich mit ihren Pflanzenresten bis ins spatere

Mittelalter hinein verfolgen.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht uber die Ver-

breitung der bisher nachgewiesenen prahistorischen Pflanzen

Schlesiens.

A
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ahistorischen Kulturpflanzen

sind also im wesentlichen dieselben wie an anderen Stellen

Europas; auch Linse, Erbse und keltische Zwergackerbohne fanden sehr

schnell den Weg in unsere Provinz. Von wo sie eingefiihrt wurden,

bleibt freilich unsicher. In bezug auf eine Pflanze [Secale eereale L.)

haben fruhere Angaben (XVI) durch die Untersuchung der Striegauer Same-

reien Bestatigung gefunden. Die Verwendung des Roggens reicht

im Osten Deutschlands bis in eine Zeit zuruck, zu der er im

W Europas noch unbekannt war. Jetteles (IX. 16) hat ihn
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in einem Pfahlbau bei Olmiitz aus der Bronzezeit gefunden, doch wird
neuerdings (XII. 444) das Alter bestritten und der Fund in die prahisto-

rische Eisenzeit oder sogar in das erste Jahrhundert v. Chr. verlegt. Zur
Zeit der UrnenfriedhOfe scheint der Roggen in Schlesien schon
ziemlich verbreitet gewesen zu sein. Wenn man daher der Ansicht

von BuscHAN (III. 54) nicht ganz wird zustimmen konnen, dalJ der Roggen
mit den Slawen in Mitteleuropa Eingang fand, so durfte doch so viel

sicher sein, daB seine Kultur zur slawischen Zeit in Ostdeutschland mehr
an Boden gewann; denn wir kennen ihn aus jener Zeit nicht nur von
Schlesien, sondern auch aus den unserer Provinz benachbarten Teilen der

Mark Brandenburg, so von Guben, Cottbus und Liibben. Andrerseits wird

Roggen schon zur rOmischen Zeit aus Oberitalien, der Schweiz und Ungarn
^figegeben. Ein isolierter Fundort dieses Alters liegt bei Haltern a. d. Lippe
(X. 562).

Dieser Ansicht entgegen steht freilich die neuerdings von J. u. G. Cotte

(XXIII) gemachte Mitteilung, daB der Roggen schon in einer palaolithischen

HOhle bei Jouques im Dep. Bouches-du-Rhone aufgefunden sein soil. Be-

statigt sich die Bestimmung der franzusischer Forscher, so wiirde unsere

Anschauung ttber das Alter der Roggenkultur sich von Grund aus Jindern

i^ussen, wofiir freilich anderweilige Funde zunachst nicht sprechen. Eine

Bestatigung der StudienergebnisseCoxiEserscheint daher dringend erwxinscht.
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Ein Fall von Blattfiederung bei Corylus Avellana L

Von

A. Lingelslieim.

Mil 2 Figuren im Text.

\

Die nachstehend geschilderle Anomalie trat im Sommer 1913 an einem
liaselstrauche des Breslauer Botanischen Gartens auf. Das Exemplar war

)
rri(r1 1^. '!. Oben normaler SproG, unlcn Galle (go-

wOliiiliche Form), in der Mitte ausgetriebcne

Galle niit einem Fiederblatt inmitlen des

zweituntersten Nebonblattpaares.

2. Gallenlriob von oben mil Fiederblaltj

vergrol3ert.

Fii?. i .

leich vielen anderen mil zahlreichen

Knospengallen , durch Erloplujcs avel-

Das Wesen

besteht in dei

anae Nal. erzeugt^ besetzt.

dieser Cecidienbildung

abnormen VergriiBerung der Nebenbliitter, die oft unregelmaBige Excres-

cenzbildungen der Oberseile aufweisen^), sowie in der Stauchung der Inter-

^) Vgl. die Abbildunsen in den Gallenwerken von Ross und Kusteu.
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nodien. Die Knospe erscheint stark mehr oder weniger regelmaBig auf-

getrieben und ahnelt in dicsem Zustande etwa einem weiblichen Bluten-

stande des Hopfens. Sind alle Knospen eines Zweiges befallen, so stirbt

dieser meist ab. Gelegentlich kann man an diesen Knospengallen eine

Weiterenlwicklung beobachten; die SproBachse slreckt sich und die hyper-

Irophierten Nebenblatter riicken auseinander (Fig. i). Wahrend Blaltanlagen

an nicht auswachsenden Gallen iiberhaupt zu fehlen scheinen, Ireten sie

im anderen Falle oflers als winzige, griine Hocker oder auch als unregel-

miiBig gestaltete, kleine, blattahnliche Gebilde zwischen den Stipeln auf.

An einem derartigen Gallentriebe konnte ich nun die Entwicklung von

zwei sehr kleinen, aber vullig ebenmaBig gebauten Fiederblaltern konsta-

tieren, von denen das eine in Fig. 2 abgebildet ist, das andere war noch

unentwickelt,

Zwischen zwei verhaltnismaBic: wenisr verbildeten Nebenblattern ent-O "^"^o

springt auf 0,2 cm langem Stiele ein vierjochiges, unpaarig gefiedertes Blalt

von 1 cm Lange. Das i?estielte Endblattchen libertrifft mil einer Lange von

0,4 cm und einer Breite von 0,15 cm die Seitenblattchen durcbschnittlich

um das Doppelte. Letztere sind gegenslandig und in regelmaBigen Ab-

standen von etwa 0,1 cm miltels deutlicher Stielchen an der schwach

rinnig vertieften, ungefliigelten Spindel inseriert. Alle Teilblattchen sind

von lanzettlich-ovalem UmriB, stark behaart, am Grunde und nach der

Spitze zu gleichmaBig verschmalert, scharf zugespitzt, am Rande sehr regel-

maBig drusig gezahnt; das ca. 0,08 cm lange Blaltstielchen nebst der

Rhachis ist ebenfalls mit Haaren bedeckt. Der Hauptnerv durchzieht das

Blattchen bis zur Spitze und gibt 4—5 Paare von Seitennerven ab, die

sich wiederum in feinere Aste auflosen.

Die anatomische Untersucbung des Blattes zeigt in groBen Zugen fol-

genden Bau: Die in den schwach gefurchlen Blaltstiel eintrelenden Ge-

faBbundel vereinigen sich bald zu einem nach oben ofTenen Bogen, dem

keinerlei mechanische Elemente vorgelagert sind. Der Blattstiel sowie

Rhachis, Stiele der Blattchen und diese selbst zeigen eine Bekleidung aus

sehr langen, spitzen, englumigen, dickwandigen, einfachen nebst Drusen-

Ilaaren bestehend. Erstere sind mit derbem Sockel in die Epidermis

eingesenkt.

Die Blattspreite besitzt eine eigenartige Slruklur. Die Epidermis ist

beiderseits wohl entwickelt, ihre Zellen bieten, abgesehen von der feblen-

den Streifung der Guticula, keine Besonderhciten dar, wohl aber die Spalt-

uffnungsapparale. Diese sind zunachst auf beiden Blattseiten entwickelt;

oberseits sparlich; dann liberrascht jedoch bei dem vOUig normalen Bau

ihre GruBe, welche die SpaltOffnungen eines gewuhnlichen ConjIus-BlMes

um beinahe das Doppelte iibertrifft. Nicht uninleressant ist der Bau des

Mesophylls, das ganz abweichend vom Verhalten des gewohnlichen Hasel-

blattes isolateral entwickelt ist. An der dicksten Stelle besteht dasselbe
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I

aus 5—6 Zellagen, von denen die der Epidermis der Ober- und Unterseite

anliegende fast luckenlos aneinander schliefit und im Querschnitt annahernd

quadratische Gestalt ihrer Zellen zeigt. Von diesen beiden Schichten ent-

halt die obere auffallend groBe Mengen von Ghlorophyllkornern, sie erinnert

dadurch an die Funktion einer Palisadenschicht. Die in der Blattmitte
m

sich regellos gruppierenden Zellen sind rundlich und ahneln durch hier und
da erscheinende gruBere Intercellularraume einem Schwammparenchym

;

auch sie unterscheiden sich sofort von den unter der oberseitigen Epider-

mis liegenden Zellen durch geringere Mengen von Chloroplasten. Die fiir

das Blatt des Haselstrauches so charakteristischen Idioblaslen mit Calcium-

oxalat fehlen hier nicht. Die Struktur der Blattnerven bietet keine Be-

sonderheiten dar, Hervofzuheben ist die vollig normale Entwicklung aller

Gewebezellen dieses in einem auffallenden Stadium des Nanismus sich be-

findenden Organs. Denn wenn auch die SchlieBzellen der Spaltoflnungen

fiir die Zwerghaftigkeit eines kaum 2 Quadratmillimeter groBen Teilblattchens

ubermaBig vergroBert erscheinen, so fehlen ihnen doch krankhafte Ziige,

die solche Falle sonst immer begleiteni).

Besonders auffallige Abweichungen vom anatomischen Bauplan des

normalen Corylus-BMies sind nach dem vorhergehenden: sehr lange Deck-

haare, Spaltoflnungen auf beiden Blattseiten, bedeutende GroBenentwicklung

derselben, Mangel der bifacialen Struktur.

In der Literatur ist mir bisher kein Fall der echten Fiederung eines

Blattes bei einem Vertreter aus der Reihe der Fagales bekannt geworden.

Dttgegen ist die Neigung zu zerschlitzter Ausbildung der Spreite weit ver-

breitet. Solche Formen kommen wild vor bei Alnics'^) und Betuki\ oft

<lerart, daB einzelne Regionen der Krone diese Erscheinung zeigen. Ferner

warden Gartenformen der hauptsachlichsten Gattungen der Fagales mit zer-

schlitzten Spreiten als var. heterophylla, urticaefolia, laciniata usw. seit

'angem in der Kultur hervorgebrachf*), und schlieBlich sind Falle als Folge

Parasitaren Einflusses bekannt geworden 5).

Auch von Carijlus sind Formen mit zerschlitzter Spreile haufig (dabei

gehen die Einschnitte nie bis an die Rhachis selbst, und immer sitzen die

Segmente der geflugelten Spindel mit breiter Basis auf), auBerdem fuhrt

Masters 6) unter seiner Rubrik »Pleiophyl]ie« den Fall an, wo unterhalb

aer Hauptspreite eine kleine Nebenspreite auftrat.

^) Vgl. KiJsTER, Patholog. Pflanzenanatomie (1903) 73 Fig. 16, 296.

2) Penzig, Pilanzenteratologie II. (1894) 305; Winklkb, Betulaceae, in Englers

Pflanzenreich IV. 61 (1904) 117 Alnus glutinosa; Hesselmann in Skogsvardsffiren.

Tidskr. III. (1905) 4 ex Just, Bot. Jahresb. Ill (1905) 176 Alnus incana.

3) Winkler 1. c. 77 Betvla verrttcosa.

*) Vgl. dazu die Dendrologien von Dippel, Koehne, Schneider.

5) Wehmer in Bot. Ztg. LIV. (1896) 81 — 96 t. Ill Carjnnua Betulm.

6) Masters Veget, Teratology (1869) 355.
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In Anbetracht der groBen Haufigkeit derartiger Bildungen inner-

halb der genannten Reihe neige ich dazu, dieselben weniger im Sinne

eines Atavismus zu deuten, als vielmehr in ihnen Anlaufe zu erblicken,

Yon einfacher zur zusammengesetzten Blattform allaiahlich zu gelangen,

ahnlich wie in der Gegenwart z. B, Arten der Gattungen Forsyfhia und

Syringa zweifelsohne diesem Ziele zustreben. Der vorliegende teralo-

logische Fall wiirde uns beweisen, daB unter Bedingungen irgendwelcher

Art Corylus Avellana L. den Endzustand, die Blattfiederung, zu erreichen

vermag.
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Vorlaufiges Verzeichnis der Arten der Gattung Tulip

Von

Boris Fedtschenko,
Ol)erbotaniker am Kaiserl. Botan, Garten Peters des GroBen zu St. Petersburg.

Mit

ein vorlaufiges Verzeichnis der Arten der

der Bearbeitung der Tulipeen fur »Das Pflanzenreich« mich be-

schaftigend, mOchte ich bier

mteressanten Gattung Ttdipa mit der ganz allgemeinen Aogabe ihrer geo-

graphiscben Verbreitung geben.

Es sind zurzeit 148 Arten nach den Bescbreibungen bekannt; von den
nieisten Arten babe ich die Herbarexemplare und ufters die Originalexem-

plare studiert; nicht wenige Arten hatte ich die Gelegenbeit, auch im
>

Diese letzteren Studien waren besonders wicbtig fur die Be-

r

lebenden Zustande, sei es in der freien Natur, sei es in der Kultur, zu

studieren.

urteilung des spezifiscben Wertes verscbiedener Merkmale.

Die geograpbiscbe Verbreitung der Gattung Tulipa erstreckt sich auf
ganz Europa, sowie Nordafrika und den gruBeren Teil von Asien, siidlich

bis Palastina, Mesopotamien, Indien (Himalaya) und China (vereinzelt in

der Provinz Cbekiang).

Es gibt einige Zentren von reichlich entwickelten Endemismen, wo
eme Anzabl sich wenig voneinander unterscbeidender Arten vorkommt;
solche Zentren sind als neue Entwicklungszentren zu betrachten; die Frage,

<^l> die in Siideuropa vorkommenden mit den orientalischen identischen Arten
^us dem Orient stammen, ist auch hOcbstwahrscheinlicb in dem Sinne

einer fruhgeschichtlichen Verschleppung zu betrachten ; ahnliche Vorkomm-
D'sse konnen bei anderen Arten auch in der Jetztzeit beobachtet werden.

Es versteht sich von selbst, daB die Synonymic der Tulipenarten,

jJeren Varietaten und detaillierte Angabe ihrer geographischen Verbreitung
ID meiner spateren Arbeit gegeben werden, wo auch die verwandtschaft-

lichen Verhaltnisse Erlauterung finden sollen.

39*

jV^v;-

F-A>i.- *r.

. H_ ^



612 B. Pedtschenko.

I. Tulipannm Reboui.

A. Leioscapae.

1. T. ocnlus solis St. Aman, Rec. Soc. Agr. Agen. I. 75. — Siidfrank-

reich, Italien, Spanien.

2. T. cnspidata Stapf in Polak's Reise Nr. 25 (Denkschr. Akad. Wien L.,

S. 17 (1885)). — Persien.

3. T. Schmidtii Fomin in Moniteur du Jardin botanique du Tiflis,

fasc. 14 (1909). — Transkaukasien: Kreis Lenkoran.

4. T. praecox Ten., Fl. Napol. L, 170. — Sudfrankreich, Italien, Gro-

atien, Palastina, Syrien, Mesopotamien.

5. T. apula Guss. in Ten. App. V. 2, p. 12 (1842). — ttalien.

6. T. systila Stapf in Polak's Reise Nr. 24. — Persien.

7. T. maleolens Reboui, Tulip, spec. App. 1. — Italien,

8. T. heterochroa Freyn, Oriental. Pflanzenarten, in Bull. Herb. Boiss.

1896, S. 151. — Kleinasien.

9. T. chrysantlia Boiss. in Kolschy, PI. pers. bor. No. 78. — Persien,

Afghanistan, Beludschistan.

10. T. amabilis B. Fedtsch. n. sp. — Transkaspien.

11. T. montana Lindl. in Botan. Register I., 1106. — Armenien, Persien,

Arabien, Afghanistan, Kurdistan.

12. T. Julia G. Koch in Linnaea XXII. (1849) p. 225. — Transkaukasien.

13. T. Dammani Rgl. in Acta Hort. Petrop. X., p. 688 (1889).

Libanongebirge.

14. T. Martelliana Lev., LesTulipes de I'Europe, p. 52. — Mesopotamien.

15. T. Straussii Bornm. in Mitt. Thiir. Bot. Ver., Neue Folge XXIX.,

p. 43 (1912). — Persien.

16. T. snltanabadensis Spreng. in Bull. Soc. Tosc. Ort. XIX. (1894)

p. 230. — Persien.

17. T. Levieri Spreng. in Bull. Soc. Tosc. Ort. XIX. (1894) p. 230.

Persien.

18. T. Haussknechtii Lev., Les tulipes de I'Europe, p. 52. — Mesopo-

tamien.

B. Seabriscapae.

19. T. Tubergeniana Hoog. in Gard. Ghron. XXXV. (1904, vol. 1) p. 358.

Buchara.

20. T. laiiata Rgl., Descr. pi. nov. fasc. 9 in Acta Hort. Petrop. VIU.

(1884) p. 647. — Turkestan.

21. T. Hoogiana B. Fedtsch. in Gard. Ghron. XLVIII (1910, vol. 2) p. 53.

SO.-Buchara.

22. T. kaschkensis B. Fedtsch. n. sp. — Transkaspien.

:n.
-'
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23. T. Fosteriana Hoog. in litt. — Buchara.

24. T. ingens Hoog. in Gard. Ghron. XXXII. (1902, vol. 2) p. 14.

Buchara.

II. Clasianae.

25. T. stellata Hook, in Botan. Mas:az. t. 2762. — Indien.o

26. T. Clasiana Vent, in Red. Liliac. t. 37 (1802). — Frankreich, Spanien,

Italian, Sudtirol, Balkan-Halbinsel, Syrien (?), Persian (?).

HI. Gesnerianae.

A. Leioscapae.

27. T. anrata Litw., Verz. Pfl. ges. Berg N. 197 (1905). ~ Syr-darja-

Gebiet.

28. T. Lehmanniana Merckl. in Bunge, Rel. Lehm. N. 1390 (1851).

Syr-darja und Buchiara.

29. T. Borsczowi Rgl. in E. Regel et Herder, Enumer. pi. Semenow.

N. 1042 in Bull, de Moscou 1868, fasc. 2. — Syr-darja-Gebiet.

30. T. Maximowiczii Rgl. in Acta Horti Petr. X. (1886) p. 687. — Ost-

Buchara.

31. T. Wilsoniana Hoog. in Gard. Chron. XXXII. (1902, vol.2) p. 50.

Ost-Buchara.

32. T. linifoHa Rgl. in Acta Horti Petr. VHI. (1884) p. 648. — Ost-

Buchara.

33. T. platystigma Jord. in Bill. ann. 1 855, p. 33. — SO.-Frankreich.

34. T. Korolkowi Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. HI. 295 (1875).

Turkestan.

35. T. nitida Hoog. in Gard. Ghron. XXXI. (1902, vol.1) p. 350.

Buchara.

36. T. Inrida Lev., Or. tul. sav. it. p. 15. — Italien.

37. T. Fransoniana Pari., Monocotyl. p. 15 (1854). — Florenz.

38. T. spathulata Bertol., Fl. it. IV., p. 85 (1839). — Florenz.

39. T. Didieri Jord., Obs. I., 36 (1846). — Savoyen und WaUis.

T Italien.

*<• T. Baldaccii Mattei in Malpighia VH. (1893). — Italien: bei Bologna.

42. T. planifolia Jord. Ic. p. 9 (1866-68). — Savoyen.

T Savoyen.

**• T. aximensis Perr. et Song, in Bull. Herb. Boiss. 1894, p. 435.

Savoyen.

*5. T. etrasca Lev., Tul. de I'Europe p. 67 (1884). — Florenz.

*6. T. kaghysmanica Fomin in Moniteur du Jard. Bot. Tiflis fasc. 9

(1908) p. 13. — Transkaukasien.

VUI

(1884). — Turkestan.

my.
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48. T. Boissieri Rgl. in Gartenflora 1873, S. 296. — Palastina.

49. T. balcanica Vel., Dritt. Nachtr. Fl. bulg. S. 65 (1893). — Bulgarien.

50. iT. Schrenkii Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petrop. II., p. 439

et 452 (1873). — SiidruBland, Turkestan.

51. T. Gesneriana L. Sp. pi. (ed. 14) p. 306 (1753). - Sud-Europa.

52. T. Kolpakowskiana Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. V. 266

(1877). — Turkestan.

53. T. Behmiana Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. VI.. p. 505

(1880). — Turkestan.

54. T. Kesselringi Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. V., 637

(1878). — Tian-schan.

55. T. tetraphylla Rgl., Descr. pi, nov. in Acta Horti Petr. III., 296

(1875). — Tian-schan.

56. T. triphylla Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. V., 636 (1878).

Tian-schan.

57. T. aristata Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. VI., 506 (1880).

Kuldsha.

58. T. sogdiana Bge., Reliq. Lehm. N. 1395 (1851). — Turkestan.

59. T. armena Boiss., Diagn. pi. nov. or. Ser. II, fasc. 4, p. 99. — Ar-

menien, Persien.

60. T. brachystemon Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. VHL, 279

(1884). — Turkestan.

61. T. retroflexa Hort. ex Baker Tulipeae N. 11 in Journ. Linn. Soc.

XIV. (1874) p. 282. — Gartenforni.

62. T. orientalis Lev., Tul. de I'Eur. p. 68 (1884). — Ungarn.

63. T. BOlietiana Jord. in Ann. Soc. Lyon. Nouv. S6r. V. (1858) p. H-

Savoyen.

64. T. Mauriana Jord., Ic. p. 9 (1866—68). — Savoyen.

65. T. segnsiaua Perr. et Song, in Bull. Herb. Boiss. IL (1894) p. 431

et 434. — Italien.
J

66. T. mucronata Fomin in Moniteur du Jardin Bot. du Tiflis fasc. 9,

p. 13 (1908). — Transkaukasien.

67. T. Boettgeri Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. X. (1887)

p. 366. — Ost-Buchara.

68. T. Sprengeri Baker in Gard. Chron. 1894, vol. 2, p. 716. — Klein-

asien: Amasia.

69. T. LeicliUini Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. X., p. 366

(1887). — Kaschmir. '
'.

.

70. T. Androssowi Litw. in Sched. ad herb. H. ross. N. 1895 (1908)

Transkaspien.

71. T. Urumoffli Hayek in Verh. zool.-bot. Ges. in Wien LXL (1911)

8.(110). — Bulgarien.
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72. T. fulgens Hort. ex Baker, Tulipeae N. 1 8 in Journ. Linn. Soc. XIV.

(1874) p. 285. — Gartenform.

73. T. Elwesii Baker in Gard. Chron. XIX. (1883) vol.2, p. 788.

Teheran.

74. T. Batalini Rgl. in Gartenflora 1889, S. 506. ~ Ost-Buchara.

75. T. galatica Freyn in Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) p. 186. — Kleinasien.

76. T. lutea Freyn in Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) p. 185. — Kleinasien.

77. T. brachyanthera Freyn in Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) p. 187.

Kleinasien.

78. T. chrysantha Boiss. in Kotschy, PI. Pers. bor. (1842). — Persien,

Beludschistan.

79. T. acuminata Vahlin Horn. Hort. Hafn. I., 328 (1813). — Gartenform.

80. T. campsopetala Delaun. ex Lois. Herb. gen. amat. t. 172.

Gartenform.

81. T. oxypetala Stev., Verz. taur. Pfl. S. 333. — Krim.

82. T. macrospeila Baker in Gard. Chron. 1 883 , vol. 2 , p. 11.

Gartenform.

83. T. Marjoletti Perr. et Song, in Bull. Herb. Boiss. H. (1 894) p. 432

Savoyen.

84. T. macedonica Adamovic in herb. — Macedonien.

85. T. libanotica Rgl. in GartenHora XXXVIL (1 888) S. 1 26. — Ubanon

86. T. concinna Bak. in Gard. Chron. XIH. (1893, vol. 1) p. 538.

Taurus.

WienL.. S. 80 (1885).— Persien

88. T. cruciataBak. in Gard. Chron. XIX. (1883, vol. 2) p. 788. — Klein-

asien.

B. Scabriscapae.

89. T. elegans Hort. ex Baker in Journ. Linn. Soc. XIV. (1 874) p. 286.

Gartenform.

90. T. praestans Hoog. in Gard. Chron. 1903, vol. 1. p. 324 et 364.

Buchara.

9^- T. suaveolens Roth., Cat. 1.. p. 45 (1797). — Sudeuropa.

92. T. Kanfmanniaiia Rgl. in Gartenfl. XXVI. (1877) S. 194. — Turkestan.

93. T. Sommieri Lev. Orig. Tulip. Sav. p. 15. — Fiorenz.

94- T. altaica Pall, in Spreng. Syst. veg. II., p. 63. — Altai, Tian-Schan.

Turkestan.

Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Hort. Petrop. VL 301.

96. T. Greigi Rgl. in Gartenfl. XXIL (1873) S. 290. — Turkestan.

97. T. Micheliana Hoog. in Gard. Chron. 1902, vol. 2, p. 350. — Trans-

kaspien.

Willmotta

(W
Rgl. in Gartenflora XXHI. (1874) S. 193. — Transkaspien.

:i
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iOO. T. Passeriniaua Lev., Tulipes de I'Europe No. 18 (1884). —^^Italien.

101. T. Alberti Rgl. Descr. pi. nov. in Acta Horti Petrop. V. 264.

Turkestan.

102. T. undulatifolia Boiss. Diagn. pi. or. Ser. I, pars 5, p. 57. — Ge-

birge bei Smyrna.

103. T. baeotica Boiss. et Heldr., Diagn. pi. or. S6r. II, fasc. 4, p. 99

(1859). — Griechenland.

104. T. Sintenisii Baker in Gard. Chron. 1891, vol. 1, p. 330. — Erzerum.

105. T. strangulata Reb. Nonn. Tul. p. 6 (1822). — Italien.

106. T. variopicta Reb. Sel. sp. Tul. p. 7 (1838). — Italien.

107. T. neglecta Reb. Sel. Tul. p. 7 (1838). — Italien.

108. T. macnlata Hort. ex Baker, Tulipeae N. 28 in Journ. Linn. Soc. XIV.

(1874). — Gartenform.

1 09. T. pubescens Willd., Enum. h. Berol. Suppl. 1 7. — Gartenform.

110. T. serotina Reb. Sel. Tul. p. 6 (1838). -- Italien.

IV. Saxatiles.

111. T. saxatilis Sieb. in Spreng. Syst. IL, p. 63 (1825). — Insel Kreta.

112. T. hamilis Herb, in Bot. Reg. XXX. Misc. 30. ~ Persien, Afghanistan.

113. T. Ancheriana Baker in Gard. Chron. 1883, vol. 2, p. 168.

Persien.

114. T. violacea Boiss. u. Buhse, Aufzahl. Transcauc. S. 211. — Persien.

115. T. Hageri Heldr. in Gartenflora 1874, S. 97. — Griechenland.

116. T. Thedphrasti Candargy, Flore de Lesbos, in Bull. Soc. bot. France

XLIV. (1897) p. 143. — Olymp (Lesbos).

T. pnlchella Fenzl in Kotschy, Uer cilic. Kleinasien.

1 1 8. T. bithynica Griseb., Spicil. II., p. 382. — Konslantinopel und

Kleinasien.

119 T. orphauidea Boiss. sec. Heldr. in Rgl. Gartenflora 1862, S. 309

Griechenland.

psendoviolacea Kleinasien.

V. Silvestres.

121. T. Kegelii Krassn., Descr. pi. nov. in Scripta Bot. fasc. 3, p. 21

(1887). — Turkestan.

122. T. biflora Pall., Reise versch. Prov. HI. App. N. 86 (1776). — Sud-

ruBland, Kaukasus.

polych Persien.

124. T. Callieri Hal. in Dorflers Jahreskatalog 1897, S. 69. — Kriro.

125. T. Lownei Baker, Tulipeae N. 45 in Journ. Linn. Soc. XIV. (1^

p. 294. — Syrien.

126. T. patens Agardh in Roam, et Schult., Syst. veg. VH., p. 384 (18

Sudrufiland.

-.-
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127. T. cretica Boiss. et Heldr,, Diagn. pi. nov. or. S6r. I, fasc. 13, p. 19.

Insel Kreta.

28. T. primnlina Baker in Gard. Chron. XVIII., p. 18. — Algerien.

29. T. silvestris L., Sp. pi. (ed. la) p. 305 (1753). — Europa.

30. T. turkestanica Rgl. in A. P. Fedtschenkos Reise nach Turkestan,

fasc. 12, N. 2 (1876). — Turkestan.

31. T* alpestris Jord. brev. p. 120 (1866). — Savoyen.

32. T. Grrisebachiana Pantocsek in Ost. Bot. Zeitschr. 1873, S. 265.

Herzegowina.

33. T. bessarabica Zapah, Consp. fl. Galic. — Bessarabien und Rumanien.

34. T. australis Link, et Schrad., Journ, II. (1799) 317. — Sudfrankreich.

35. T. gallica Link ex Delaun., Herb. gen. amat. t. 160. — Sudfrank-

reich, Nordspanien.

36. T. fragrans Munby in Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) p. 256.

Algerien.

37. T. Celsiana DC. ex Red. Lil. L, 1802. — Sudfrankreich und Nord-

italien.

38. T. Biebersteiniana Roem. et Schult., Syst. veg. VIL (1829) p. 382.

SudruBland, Kleinasien, Kaukasus, Balkanhalbinsel.

39. T. cuspidata Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. VIII. (1 884)

p. 651. — Heimat unbekannt.

VI. Orithyia.

40. T. nniflora (L.) Bess, ex Baker, Tulipeae N. 46 in Journ. Linn. Soc.

XIV. (1874) p. 295. — Tarbagatai, Altai.

i1. T. heteropetala Led., Icon. fl. ross. L, t. 85. — Altai.

*2. T. nutans (Traut.) comb. nov. — Transbaikalien.

*3. T. heterophylla (Rgl.) Baker, Tulipeae N. 47 in Journ. Linn. Soc.

XIV. (1 874), p. 295. — Tian-schan.

**• T. dasystemou Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petr. VL (1880)

p. 504. — Tian-schan.
^S. T. tianschanica Rgl., Descript. pi. nov. in Acta Horti Petr. VL (1880)

p. 508. — Tian-schan.

^6. T. Krauseana Rgl., Descr. pi. nov. in Acta Horti Petrop. VI. (1880)

p. 508. — Turkestan: Karatau-Gebirge.
*'• T. ednlis (Miq.) Baker, Tulipeae N. 48 in Journ. Linn. Soc. XIV.

(1874) p. 295. — Japan.
*8. T. erythronioides Baker in Journ. of Botany XIII. (1875) p. 292.

China; Prov. Ghekiang.
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Versuch einer Ubersicht der siphonogamen Polsterpflanzen

von

H. Hauri und C. Schroter

Mit 1 Figur im Text.

1. Begriff und Umgrenzung der Polsterpflanzen.

Der Zweck dieser Arbeit ist zunachst zu zeigen, in wie zahlreichen

Familien und Gattungen der Siphonogamen*) echte Polsterpflanzen vor-

kommen. Die Tatsache der Konvergenz zur Polstergestalt ist viel ver-

breiteter, als man im allgemeinen annimmt, und in ihren typischen Ver-

tretern ist sie nicht weniger auffallend, als andere bekannte Konvergenz-

erscheinungen (Succulenz , Rutengewachse , Wasserpflanzen usw.). Wir

beschranken uns in den allgemeinen Schliissen auf ein Minimum, da wir

den Gegenstand in einer grOBeren Arbeit umfassend zu behandeln gedenken.

Uber Begriff und Merkmale der Polsterpflanzen verweisen wir

in der Hauptsache auf fruhere Ausfuhrungen 2). Insbesondere sind dort die

einzelnen Merkmale der Polsterpflanzen: Form, Verzweigung, Bewurzelung,

Harte, Festigkeit und Geschlossenheit, sowie das Fuilmaterial eingehend be-

sprochen, und der Wert dieser Merkmale fur die Definition und Einteilung

der Polsterpflanzen diskutiert. Die nebenstehenden Abbildungen (Fig. <)

oreben schematisch die hauptsachlichen echten Polsterpflanzenformen wieder,

eine nahere Gharakterisierung und Gruppierung derselben findet sich in der

genannten Arbeit (S. 81 u. f.); die Bezeichnungen ergeben sich iibrigens

leicht direkt aus den Abbildungen. Nur noch die Definition der ech-

ten Polsterpflanzen sei hier wiederholt:
+

Polsterpflanzen^) sind perennierende, krautige oder ver-

i) Die kryptogamen Polsterpflanzen (es kommen hier vorzugsweise die Moose in

Betracht) behandeln wir nicht. Die Okologie derselben ist zum Teil grundverschieden

von der der siphonogamen.

2) H. Hauri: Anabasis aretio'ides usw.; mit einem Anhang, die Polster-

pflanzen iiberhaupt betreffend. Beih. z. hot. Centralbl. Bd. XXVIII, Abt. I. 49<^-

3) >Plantae pulvinatae*, englisch i cushion-plants c, franz5sisch »plai)tes a coussinet*

italienisch >piante pulvinate* oder besser »piante a cuscinetto* (Begcinot, schr.).

- +-
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'e--*. Schema der hauplsachlichsten Polsterformen (Langsschnitte).

Erklarung der schematischen Figuren (f—VI):

• Imbrikatlaubiges Radial vollkugelpolster nach Schroteb (08, S. 580, Fig. 226).
^nne Fullmaterial mit dichteren Zweigen: Radialkugelpolster. Beispiele fur das

W V iT^h
^^^^^^^^^ helvetica, Saxifraga eaesia,

ouschopfpolster. Beispiele: Eritrichium namim. Alsine sedoides, div. Saxi-

III R ^^ ^'^^^^

IV v^nV^'^*^'''^'^^'^P^^^*^^ (iinbrikat belaubt). Beispiel: Silene acaulis (bes. jung).
• ^oiifiachschopfpolsten Beispiele: Silem-VoMev (ira Alter), flache Exemplare

V \?^y ff^trichium, Saxifraga spec,

Beispiel: Androsace alpina.

Beispiel: Carex firma (jung).

nurs A^^\ ^^^ Beblatterung sind lebende Blatter kr&ftiger und dicker angedeutet, tote
«ur durch feinere Striche

jjjj
.

'^ Bewurzelung ist im AnschluC an das Beispiel, das bei der Schematisierun

,,g^j^."8^ gehalten wurde^ gezeichnet, kann aber im Einzelnen auch wechseln. Cha*

rean^p^**^^^ ^"^ ^^^ Typus ist nur, ob eine oder mehrer
sp i^aserwurzelbtindel ausgebildet sind.

pQ .*-« smd stets die mit Fullmaterial versehenen Formen zur Zeichnung gewahlt.

B^i
Pp^^orm gibtes auch eine ohne Fullmaterial, also 42 im Ranzen. (Als

P»eie smd alpine, uns in grOCerer Menge zur Verfiigung stehende Pflanze - gewahlt.j

Vr v" "^'^^t^^gelpolster.
^'- vollhorstflachpolster.

e Pfahlwurzeln
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holzende, meist immergriine Chamaephyten von kugeligem,

halbkugeligem oder flach-deckenfurmigemj kompaktem Wuchs.

Die Zweige sind zahlreich, kurzgliedrig, bis weit herab dicht

und ununterbrochen von kleinen, mehr oder weniger unbeweg-

lichen, sitzenden, in mannigfaltiger Weise verwitternden Blat-

tern bedeckt; die Zweige endigen in kontinuierlicher Flache und

sind entweder dicht aneinander gepreBt oder bei lockerer Stel-

lung durch Fiillmaterial verbunden. So entsteht eine gewisse

Festigkeit, Kompaktheit und Geschlossenheit des ganzen Indi-

viduums, das aus einer lebenden, dichten Decke iiber einer

selbstgebildeten, verwitternden Fiill masse mit Schwammwir-
kung besteht.

Als gute Bezeichnung fiir die langen, dicht imbrikat beblatterten Ra-

dialtriebe der echten Polsterpflanzen hat sich in der systematischen Literatur

seit langem die Bezeichnung » columnar oder noch besser >columella«

eingebiirgert, daher der Ausdruck »Golumnares« fiir Gattungssektionen

mit echten Polsterpflanzen. Wir verstehen also unter > Columella* oder

>Saulchen< einen mit sitzenden, breiten^ schuppenartigen, ganzen Blattern

dicht beschindelten SproB, bei dem die ganze Blattmasse gleichsam als

zusammenhangende Umrindung der Achse erscheint und als solche oft

auch der Trager der mechanischen Elemente ist.

Demgegeniiber mochten wir bier nach dem Vorgang von A. W. Hill als

» Turitellen « (*Turmchen«) dickere, nur mit den erhalten bleibenden

Blattbasen beschuppte, lange, unverzweigte, bodennahe Sprosse bezeichnen,

die in weit geringerer Anzahl als die Columellen das Individuum zusammen-

setzen. Sie bilden dann keine echten Polster, wenn die Decke mit den

oft gestielten Blattspreiten der Geschlossenheit entbehrt {>Turitellen-

. kissen*, siehe unten).

Die weitere Gruppierung der Polsterformen stutzt sich wohl am zweck-

maBigsten auf Bau, Anordnung, Erhaltungs- und Verwitterungsweise der

Blatter. Die vorliegenden Daten reichen zu einem abschlieBenden Vor-

schlag nicht aus; wir gebrauchen bin und wieder vorlaufig die von Diels

vorgeschlagenen Namen: ^ref/a-Typus fur die Columellen mit breiten,

stumpfen, behaarten Blattern, Axorella'Typns fur ebensolche, aber kahle,

und fugenhinzu: Moostypus mit schmalen, spitzen, kahlen, dicht anliegenden,

Blattern, Turitellentypus mit gestielten Blattern, von denen bloB die Schei-

den erhalten bleiben, Scheidentypus der Monocotylen-Polster, Fichten-

typus mit starren, abstehenden, aber dichtgedrangten, fichtennadelahnlichen

Blattern^( Celmisia^ Dracophyllum).

Neben den echten Polsterpflanzen gibt es noch eine ganze Reihe ahn-

licherWuchsformen vonPflanzen, die in der Literatur ebenfalls als »Polster<

figurieren, aber in Wirklichkeit nur habituelle und okologische Annaherungs-

formen an die echten Polster darstellen. Um auch in der Bezeichnung

-.1
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diesem Unterschied gerecht zu werden^ schlagen wir vor, alle unechten

Polster als » Kissen «i) zu bezeichnen. Wir fuhren im Folgenden die Haupt-

formen der Kissen auf, unter jeweiliger Angabe, wodurch sie sich von den

Polstern unterscheiden. Bald fehlt die Einheitlichkeit, bald die ebene Decke,

bald die kompakte Fullmasse, bald die Verzweigung.

1. Die >Gesellschaftskissen< (>Ges.polster<: Hauri 1. c. p. 79): durch

Zusammensetzung aus zahlreichen, selbstandigen Individuen, die nur

durch dichte Zusammendransfunff ein einheitliches Individuum vor-o""o
tauschen, von echten, einheitlichen Polstern verschieden.

2, Die »Kugelstraucher« oder » Luftkugelkissen* (Luflkugelpolster

Hauri I. c. p. 78; >ballform« Cockayne): durch den lockeren Wuchs
der Zweige, der Luft und Licht ins Innere einlaBt.

3. Die » Luftkrautkissen « wie vorige, aber aus krautigen Sprossen;

so Buffi

ium-Avien {alpinum^ latifolium^ unifhrum). Hier

liegt trotz der »dichten Polster « der Literatur keine echte Polster-

bildung vor, da die radial ausstrahlenden Stengel des Schopfes ver-

langerte Internodien und nicht-imbrikate, rasch verwelkende Blatter be-

sitzen, so daB keine FuUung zustande kommt. Ahnlich verhalten sich

die einzigen wirklich hydrophilen siphonogamen Kissen, diejenigen

von Montia 7^ivularis nnd fo7itanaJ die man etwa als > Wasserkraut-

kissen*: bezeichnen konnte.

4. Die gewulbten Grashorste (z. B. Sesleria- oder Festuca varia-

Horste): durch Fehlen der geschlossenen Decke und die langen Blatter;

durch die Stroh- und Fasertunikabildungen wird zwar eine Schwamm-

wirkung bedingt, aber die GesamtOkologie ist doch eine andere.

5. Die flachen Grashorste (»Parallelkissen«), (z. B. Nardus-^ Ca-

rex curvula-Uorste): durch das Fehlen der unter der Horstdecke liegen-

den, toten Verwitterungsmasse aus Blattern und durch das Fehlen der

geschlossenen Decke.

6. t)ie >Saulenhorste< der Tussock- und Zcombek-Formation

{Poa caespitosa und Carex elata = stricta): durch die nackte Zylin-

derflache der Humussaule und die langen Blatter der Decke. (Ver-

gleiche iiber diese » Tussockform* das Verzeichnis p. 170.) Der

Polsterform noch naher stehen wegen ihrer Blattform und -Anord-

nung, sowie der Anordnung der >Saulen« die >igelfurmigen

<) Wir geraten dadurch allerdings in Widerspruch mit den Bezeichnungen im

Englischen und Franz5sischen, wo >cushion* und icoussinet* gerade die echten Polster

geoannt werden. Doch scheint uns dieser Ubelstand geringer als die Umkehrung der

Bezeichnungen im Deutschen. Man k5nnte auch einwenden, der Name >Kissenc ware

besseraufdie weichen echten, Polster ^nzuv^enden [Pyctwphyllum u. a.); aber diese

««^d so wenig scharf von den harten zu trennen, daC wir vorziehen, den noch nicbt

«wten Ausdruck » Kissen t im obigen Sinne anzuwenden.

I^
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Saulenkissen« des Scirpus paradoxus (vgl. p. 171 des Verz.); die

lebende, lockere Decke aus langen Spreiten und die ebenfalls nackten

Zylinderflachen der Saulen sind aber »Kissen«-Charaktere.

7. Die >Wollballen« des Himalaya [Saussurea gossypiphora D. Don

und Crepis glomerata Benth. et Hook, (siehe Verz. p. 188),

8. Die Saulen der Espeletien der Paramos Venezuelas: durch Fehlen

Oder schwache Ausbildung der Verzweigung von echten Polstern ver-

schieden; das sind eher »Turme« (Turrita).

9. Die >Hohlkugelkissen « (»Hohlkugelpolster« Schroter 1908 p. 581),

aus einer Decke dicht gedrangter Rosetten iiber einem von den

nackten Zweigen durchzogenen Hohlraum bestehend : Hier fehlt also

nicht die Decke, sondern umgekehrt die Kompaktheit des Inneren

(manche Draba- und Saxifraga-AvieUy Petrocallis pyrenaica)\ man

kann diese Form auch als »Rosettenkissen« bezeichnen. Bleiben

die Rosetten als kugelige Gebilde, durch nackte Internodien getrennt,

an den Trieben sitzen [Androsace-kvieHj manche Saxifraga)^ so ent-

steht ein »Rosenkranzkissen«, das durch Zusammenrucken der

Rosetten und Reduktion der Blatter schlieBlich in ein echtes Polster

ubergehen kann (siehe unter And?'osace und Draba d. Verzeichnisses).
t

Was uns als eieentliche PolsterDflanzen iibrie: bleibt und in der oben

angefuhrten: Definition zusammengefaBt ist, ist zweifellos ein ziemlich ge-

schlossener morphologischer Typus (physiologische Konvergenz-

erscheiniing' nach Dkito, Theorie der direkten Anpassung), braucht aber

^deshalb. noch nicht auch ein. einheitlicher Okologischer Typus zu sein

(okologische Konvergenz Dbttos). Die Frage^ inwieweit die Polsterpflanzen

mit ihrer auffallenden Konvergenz auch ein okologischer Typus seien, wurde

schon fruher (1. c. p. 97) oflFen gelassen. Nur eine umfassende, auch ana-

-tomische Untersuchung der Polsterpflanzen konnte die Frage beantworten,

ob in dei: Tat Polsterwuchs eine xerophytische Anpassung sei, denn

ist er das, so ist zu erwarten, daB sich namentlich auch in den Blattern

derselbe xetophytische Bau zeigt. Eine solche anatomische Untersuchung

die wir begoniien haben, wird zugleich auch die interessante Frage losen,

wie weit morphologische Konvergenz auch von anatomischer begleitet ist.

2. Entstehung des Polsterwuchses.

Phylogenetisch oder ontogenetisch stellen die Polsterpflanzen SchluB-

glieder von Anpassungs- und Reduktionsreihen dar, extreme Endformen kon-

vergenter Entwicklung kausal und Okologisch bedingter Formen mit meist pro-

gressiven, seltener regressiven Paravarianten. Oder, anders ausgedriickt :

der

Polsterwuchs ist entweder ein erblich fixierter Gharakter von Arten, welche

aus anders wachsenden Arten durch Anpassung an extreme Bedingungen

hervorgegangen sind, oder er ist eine durch klimatische Faktoren mdu-

. ty^""
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^iierte Eigenschaft von Individueri einer sonst anders wachsenden Art. Da-

bei sind die Polstercharaktere morphologisch meist Hemmungsbildungen (re-

gressivjj dagegen tritt anatomisch Neues hinzu (progressive, insbesondere

xerophytisciie Ausbildung). In mehreren Gattungen lassen sich die zum
Polster fiihrenden Reihen nachweisen, so namentlich bei Raoalia^ AxoreUa^

Androsace usw., siehe Verzeichnis. Ebenso bei zahlreichen Arten, die wir

als »fakultative Polster « bezeichnet haben.

Dariiber, wie weit der Polsterwuchs erblich fixiert ist, oder wie weit

er sich unter geeigneten Bedingungen auflosen lieBcj sind nur vereinzelte

Tatsachen bekannt^), doch konnen diese Fragen experimentell enlschieden

werden. Fur die Phylogenie von Interesse ist die Tatsache, daB oft nur

wenige Arten eines groBen Verwandtschaftskreises in extremen Bedingungen
zu typischen Polstern geworden sind, wie unser Verzeichnis erkennen laBt,

und der Umstand, daB Jugendformen bei manchen Polsterpflanzen (beob-

achtet an Anabasis aretioides und Androsace helvetica) noch nicht Polster-

wuchs zeigen.

Polster entstehen:
aus Luftkugelkissenstrauchern oder Spalierstrauchern als extreme For-

men durch starke Windwirkung (Fullmaterial) (z. B. Empetrum^ Cas-
- T

siope^ Pernettyay Dryas] Adesmia und DracophyUum.
aus Schopf- und Horstpflanzen durch enges Zusammenrucken und Stau-

chung der Triebe, Abschwachung des Roseltencharakters, Sitzen-

bleiben und enge, imbrikate Stellung der Blatter {Androsace^ Draba,

8axifraga]\ ebenso aus »Caudex multiceps* [Pluntago, PotentiUa,

Mtotriehe, meist mit Turritellen);

aus Grashorsten und Seggenhorsten durch Verkurzung der Blatter, so daB

sie eine nahezu geschlossene Decke bilden, Erhaltenbleiben der

Scheiden und Bildung eines kompakten, humusgefullten Innern unter

der Decke [Carex firma, Oreobolus);

aus Jtmeiis-liorsien durch Reduktion der Blatter auf die Scheiden

(Distichia).

Die Radialkugelpolster speziell entstehen.

aus buschelig wachsenden Pflanzen durch Zusammendrangen der dicht

beblatterten Stengel { Colobanthus, Armarien);
aus Rosettenpflanzen durch Haufung der Rosetten und Erhaltung der

stetig sich erneuernden Rosettenblatter in Saulchen [Draha, An-

drosace, Saxifraga).

<) AuflOsung von Androsace hehetiea-Volslern durch Beschattung (HAnw 1. c. p. 88,,

ebenso von Colobanthm Kerguelemis und Axorella selago nach Werth (\ < *), von Axa-

retto-Polstern durch Wachsen im Wasser (nach Schenck 05, p. 47 zit, Haitri p. 62 Anm.),

von Phyllachm davigera durch Kultur in feuchter Luft (Cockayne 09), von Saxifraga

'woscAo/a-Polstern ebenso (K. Ambkrg, mundl. Mitt.).

r " F
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Fiir die Entstehung aus Rosettenpflanzen bieten die verschiedenen

Arten von Draba und Androsace Ubergangsstadien von Pflanzen mit deut-

lich geschiedenen Rosetten in kleinerer Zahl und wenig erhaltenen Blattern

bis zu dem eigentlichen Saulchenbau mit ganz kontinuierlichem Wachstum

an den Zweigspitzen.

3. Literaturverzeichnis,

Nur die Polsterpflanzenliteratur, die nicht schon zusammengestellt ist in Hauri,

Anabasis aretioides usw., Beihefte zum bot. Centralblatt XXVIII, I, 4 912, ist hier ver-

zeichnet. Einzelne nur kleinere Notizen enthaltende Werke sind bei den betr. Arten im

Verzeichnis selbst nachgewiesen.

Beauverd, G., Contribution a I'etude des Composees; (Suite IV: Recherches sur le

tribu des Gnaphaliees (Bull. d. 1. soc. bot. de Geneve 19iO).

dasselbe, Suite VI: 1. Classification des Leontopodium. 2. Nouvelles recherches

Mit

sur les Raoulia (ebenda 2me serie Vol. IV [1912. No. 4. 2]).

Boissier: Flora orientalis, 5 Bde. u. Supplement 1867—1888.

Cockayne, L.: Observations concerning evolution, derived from ecological studies

in New Zealand; Transact, of New Zeal. Instit. Vol. XLIV, 4912.

Fries, Rob, E., Zur Kenntnis der alpinen Flora im n5rdlichen Argentinien — Nova

Acta Regiae Soc. Scient. Upsaliensis Ser. IV. Vol.1. Nr. 1 1905, mit 9 Tafeln.

Hill: A, W.: A Revision of the Genus Nototriche Turcz.; Transactions of Linnean

Society 2nd Series, Botany, vol. VII. part. 12. 1909.

Marloth, R.: Notes on the Occurence of Alpine Types in the Vegetation of Higher

Peaks of the South-Western Region of the Cape; Transact, of the South Africain

Phil. Soc. Vol. XL 1900—1902 p. 161—168, Plate XXII—XXIV.
Schenck, H., Die GefaCpflanzen der deutschen Siidpolarexpedition. — Deutsche siid-

polarexpedition, Bd. VHI Botanik 1906.

Skotlsberg, C, Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande.

5 Taf. und 1 Karte, Wissensch. Ergebnisse d. schwed. Sudpolar-Expedition 1901

bis 1903. Bd. IV, Lief. 9. Stockholm 1909.

The Vegetation in South-Georgia. — Ebenda, Lief. 12. 1912.

A Botanical Survey of the Falkland Islands — Bot. Ergebnisse d. schwed. Exped.

nach Patagonien u. dem Feuerland 1907—1909, Teil IIL — K. Svenska Vetensk.

Ak. Handlingar. Stockholm 1913.

Obersicht uber die wichtigsten Pflanzenformationen Sudamerikas S. von 41 ^ ibre

geogr. Verbreitung u. Beziehungen z. Klima. — Ebenda Teil L 1910.

Some remarks upon the geogr. distribution of vegetation in the colder Southern

Hemisphere. — Zeitschrift »Ymer<, Stockholm 1905.

Werth, E., Die Vegetation der subantarktischen Inseln Kerguelen, Possession- u. Heard-

Eiland. L u. H. Teil. Deutsche Sudpolarexped. 1901—1903. Bd. VIII. Botanik

Heft I (Teil I) und HI (Teil 11). 1906 und 11.

Abkiirzungen und Zeichen.

RVK = RadialvoUkugelpolster.

RK := Radialkugelpolster.

VSK = VoUschopfkugelpolster.

SK = Schopfkugelpolster.

VHK = Vollhorstkugelpolster.

HK := Horstkugelpolster.

F Btatt K = entsprechende Flachpolster.

y
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>

K, F allein = Kugel- bzw. Flachpolster (Speziflkation uns voriaufig unmSglich),

i. B. a imbrikate Beblatterung.

fac. = Nur fakultativ solche Polster bildend; fast alle Polsler k6nnen ja ge-

legentlich andere Formen annehmen als die angegebenen, die mit »fac,<

bezeichneten tun es aber besonders oft.

Diese selben Zeichen sind im Eingeklammerten ([]), das die Beispiele

der sich den Polsterpflanzen nahernden Kissen enthalt, nicht als Polster,
sondern als Kissen zu lesen.

unsicher, mangels Materials oder wegen Ungenauigkeit der Angaben der

Autoren, die unter >Polstern«, >Polsterwuchs< usw. oft verschiedene Dinge

verstehen und selten nahere Angaben machen.

vor der Spezies bedeutet, daC die betr. Angaben der Autoren an wenn

auch oft bruchstiickhaftem Material der Herbarien und der Polsterpflanzen-

sammlung der eidg. techn. Hoclischule und anderer Institute revidiert

Herb. d. Universitat Lausanne, Prof. Wilczeck;

?

wurden. Herb. Laus.

Herb, der Stadt Genf, Dr. Briquet; Herb. Boiss. Her-

Herb.

schr.

Herb. Genev.

bier Boissier.

bei der Jabreszahl des Autors bedeutet, daC er Abbildungen der betr. Art

bringt.

Aufgefiihrt nach den Herbarien, ohne daC Literaturangaben iiber die betr.

Art konsultiert wurden.

schriftliche Mitteilung.

Zu besonderem Dank verpflichtet sind wir Herrn L.Cockayne in Christchurch,

Neuseeland, der unsere Sammlung durch wiederholte Sendungen ganzer Polster be-

mcherte; ferner Herrn Dr. Th. Herzog, der uns von seinen Reisen in den bolivianischen

Anden eine prachtige Kollektion von Polsterpflanzen mitbrachte; Prof. Dr. Lindman
in Stockholm, der uns aus der Dusenschen Sammlung Photos und Materialien sandte,

Dr. 0. Stapf inKew, Dr. R. Marloth in Kapstadt, Prof. Dr. Fischer v. Waldheim
»n Petersburg, Dr. Ostenfeld in Kopenhagen, Dr. Skottsbergi) in Upsala, Herrn

J.Beauverd, >IIerbier Boissier*, Prof. Dr. Wilczek, Lausanne und Dr. Briquet-Genf,
die Uns aus ihren Herbarien und Sammlungen Materialien zur Verfugung stellten (u. a.

a«s der schonen Polsterpflanzen -Kollektion Prof. Wilczeks aus den argentinischen

Anden).

iJas botanische Museum der eidgenossischen technischen Hoch-
schule in Ziirich ist stets dankbar fiir Zuwendungen von Materialien
von Polsterpflanzen; insbesondere sind ganze Polster sehr willkommen.

4. Versuch eines Verzeichnisses der siphonogamen

Vorbemerkungen:
Polsterpflanzen Erde—ncinuugen:

*. Dieser Versuch eines Verzeichnisses muC notwendigerweisc Liicken aufweisen; wir

sind alien Fachgenossen dankbar fur Hinweise auf solche!
*• AuBer den echten Polsterpflanzen nehmen wir auch typische Beispiele der ver-

wandten Wuchsformen, der Kissen, auf; sie sind durch Einklammerung []
ausgezeichnet.

3- Gesperrt gedruckt sind nur die typischsten Formen, bes. die Radialkugelpolstcr.

^) Dr. Skottsberg hatte auch die groBe Freundlichkeit, aus seinor reichen, sub-

^ntarktischen Erfahrung heraus unsere Korrekturbogen mit Bemerkungen und Ergan-

»^ngen zu versehen, wofiir ihm ebenfalls bestens gedankt sei.

Botfcuische JaUrbQcher. L. Bd. Supplementband. ^^
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4, Die Bezeichnung > subantarktisch* gebrauchen wir im Sinne von Skottsbe;»g

(05, ahnlich auch Schenck), der in Ubereinstimmung mil De Candolle den 60.

Breitegrad als Grenze zwischen der Antarktis (die keine Polsterpflanzen besitzt!)

und der Subantarktis annimmt, Lelztere umfaCl die Siidspitze von Sudaoierika

(Grenze bei 47—50^sudl. Br.) und alle Inseln zwischen 60 und 40° siidl. Br,; von

Neuseeland die waldarme Ostseite der Siidinsel. Tristan d'Acunha, St. Taul und

Neu Amsterdam bilden ein eigenes Florengebiet, Tasmanien gehdrt zu Australien.

A, Gymnospermen.
Echte Polsterpflanzen fehlen!

\Taxaceen!\

TDacrydmin iwxifoli in der

Strauchsteppe auf Bimssteingeroll zu einem halbkugeligen, polsterformigen Luft-

kugelkissen zusammengedrangt, das so dicht ist, daC andere Pflanzen auf seiner

]

B. MoDocotyledonen.

sich noch zwei

Das meist langliche Monocotyledonenblalt eignet sich nicht zur Bildung der echten

Polster mit geschlossener, ebener Decke aus beblatterten Zweigenden; trotzdem kommen

echte Polster hier vor, durch starke Verkiirzung des Blattes {Garex^ Oreobolus ,
Oai-

mardiuj Astelia] oder Reduktion derselben auf die Scheide (Z)i5<icfeia). Hochandine

und subantarktische, hygropJiile Formen spielen hier eine Hauptrolle.

[Neben mit dicotylen Polstern vergleiclibaren Formen finden

spezifisch monocotyledone Kissentypen bei den Glumifloren:

4. Die >Tussockforra<j aus einem Indiyiduum durch stockwerkartig sich auf-

tiirmenden Horslwuchs gebildete, zyhndrische, bis meterhohe iTorfsaulen^, aus ver-

wittertcra, teilweise humifiziertem Material eines vielgliedrigen Grashorstes gebildet und

mit einem Schopfe langer Grasblatter gekront. Hierher geh6ren die :^BuUen< von Carex

data (== stricta) und Eriophorum vaginatum
Tussockgraser flabellata

(il., deren Biilten auf den Falklandslnseln bis 2m D.M. und H5he erreichen konnen (Birger

06*). Als echte Polster konnen diese Tussocksaulen kaum betrachtet werden (vgl. oben

p. 165); die Okologie dieser liygrophilen Saulen ist eine ganz andere als die der echten

Polster.

2. Die >Saulenform< von Scirptis paradoxus der brasilianischen Campos

{»Saulenkissen«). (Nahere Beschreibung s. u. bei Cj/joemcem, d. GMnng: Scirpus). Diese

Form kann eher als 4 noch als Polster betrachtet werden wegen der Form und An-

ordnung ihrer Blatter; sie nahert sich durch die Dicke ihrer Saulen dem dikotylen

>Turritellen-Typus<; ilire Saulen sind aber von den ^Turritellenc dadurch verschieden,

daC sie aus einer verholzten Hauptachse und zahlreichenj dichtgediiingten, senkrecht ab-

stehenden Nebenachsen mit erhaltenbleibonden Blattscheiden aufgebaut werden, wahrend

die Turritellen aus einer Achse mit dickem Blattmantel bestchcn.

Gramhieae.

In der Literatur sind golegenllich als »Polster« Arten von verschiedenen Gattungea

aufgefuhrt: Aciachne, Danthmiia, Festuca, Olyceria, Poa, Sesleria u. a. Es sind das

aber entweder einfache Grashorste, oder dann >Tussock<formen (siehe oben!), die nicht

den Rang von Polsterpflanzen beanspruchen konnen. Am meisten scheint sich einem

h) Die eingeklammerten Zahlen nach dem Autornamen bedeuten die Jahreszahl der
^

in unserem Literalurverzeichnis und dem der HAURischen Arbeit zitierten Publikationen. ^

>;'
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echten Polster Danthonia oreoholoides Stapf zu nahern (Mount Scratschley, Neu Guinea),
mit ganz kurzen, kaum zentimeterlangen, erhalten bleibenden Spreiten (Staff in Hooker,
Icones Plantarum, vol. VII ^901 Tab. 2606.]

Cyperaceae.

*<. Carex finna Host.; Alpen; VHP und Ubergange zu Gesellschaftspolstern >Polster-

seggenrasen«, oberster Rasen auf Kalkgebirgen und Fels (Grat-) Pflanze; SchrOtkr
(08)*.

2. Oreobolus'y Australisch-neuseelandisch-subantarktisch-andine Moorpolster.

0. clandestinus Phil.; Chile, Cordilleren; bis in den Suden; felsige Abhiinge;

*dichte, harte Polster <r, Reichk (07).

0. obtusangulus Gaud.; Falklandinseln, Heide u. Astelia-'iAooT in Feuerland, Spha-
gnum-UooT (Skottsberg 09) von Chile, Valdivia bis Cap Horn; izberlebt das

T

r

^-
I

^1

<- -

I .

sc. nat. I. ser. vol. 5. p. 99*.

obtangulatus

*0. peciinatus Hook, fil; Neuseeland, Stewart-Ins.; u. a. auf d. Sphagnum-Hoch-
moor v. Arrowsmith; Cockayne (^0, Arrowsmith).

0. Pumilio R. Br.; Moorpflanze der Alpen Chiles, Neuseelands, Tasmaniens und

Australiens; dichte, harte, ausgedehnte Polster, mit dicht imbrikaten, \—2 cm
langen Blattern, wohl VHF, wie Carex firma; Herb.

Die bis 2 cm langen Blatter von 0. Pumilio und 0. peciinatus sind hart

und erhalten sich mehrere cm tief in das Polster hinein als Ganzes.

[3. Scirpus paradoxus Boeckeler; Campos Brasiliens; ein hochst eigenartiger Typus!

Die Pflanze besteht aus aufrechten, bis 4 cm dicken und bis 30 cm hohen »Sau-
lenkissen*, dicht pelzigen, zylindrischen Saulen, durch die regelmaCig auf der

Hohe der Trockenzeit veranlaCten Camposbrande schwarz abgesengt. >Nur hier

und da entgeht ein besonders abgelegenes Campo den Verheerungen des Feuers;

in diesem Fall befindet sich am Ende der Saule ein dichter Schopf von haar-

feinen Blattern* (Huber, schr.). Ein holziges, bis 1 cm dickes Stammchen bildet

das Zentrum der Saule; ihm sitzen ringsherum dicht gereihte, aufrecht abstehende,

kurze Seitensprosse auf, welche Biischel langscheidiger, borstlicher Blatter tragen,

deren schwarzen Scheiden ein dichter Filz entspringt. Der obere Teil der Blatter

hricht sehr wahrscheinlich spater ab (wie diese Ablosung ohne Feuerwirkung vor

sich geht, konnte Dr. Huber nicht konstatieren, da er keine voUig verschonten Exem-

plare fand). Jedenfalls aber ist die gleichmaBige Oberflache der Saule sekundar; und

daC sie Luft und Licht ausgesetzt ist, entfernt diesen Wucbstypus noch mehr von

echten Polstern; so bleibt ein zylindrischer, festgepackter Pelz aus filzigen Blatt-

scheiden ubrig, der das holzige Zentralstammchen mit einer 1,5 cm dicken Hulle

"mgibt, die wohl intensiv Wasser speichert und wohl auch dadurch dem rasch

vorubergehenden Feuer widersteht. Die >Saulenpolster< verzweigen sich reichlich

und so kOnnen bis meterbreite Decken entstehen, die man als >Horstflach-

tissen aus pelzigen Saulen* bezeichnen kOnnte. Von besonderem In-

teresse ist die holzige Natur dieses Monocotylenstammchens, das ganz an Schoeno-

deiidron Biicheri Engl. (A. Engler und K. Krause in Abh. d. preuC. Ak. d. Wissen-

schaft. i9H) erinnert. Eine ganz ahnlich wachsende, aber anscheinend einem

andern Genus angehdrige Cyperaeee hat Dr. HusER-Pari neuerdings aus Brasilia-

nisch-Guyana bekommen; sie ist noch nicht beschrieben. (Beschreibung nach einem

aus 7 >Saulenc bestehenden Exemplar, von Dr. Huber in Para gesammelt, mit Be-

nutzung freundlicher schrifUicher Mitteilung Prof. Warmings und Dr.HuBERs; siehe

Warming

]
40*

I
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Centrolepidaceae.

Qaimardia. Kleine, moosartige, weiche, dichte, meisl hochmoorbewohnende Polster

mit imbrikaten, borstlichen Blattern, in der Sub-Antarktis und Neuseeland. Die

Qaimardia werden mit Ausnahme von setacea von Cheeseman (Flora von

Neuseel.) zu Centrolepis gezogen.

0. aicsiralis Gaud.; Feuerland, Falklandinseln; Astelia-Moor ; >typische Polster-

pflanze*. Diels (07), Gaudichaud, in Freycinet, voyage autour d, monde,

Botaniquo, p. 419, planche 30* 4 826. — Die 3—4 cm langen, aufrechten Gras-

blalter bilden keine geschlossene Decke; das Ganze mehr rasenartigj hOchslens

fac. HF.

*6'. ciliata Hook. f. (= Centrolepis viridis T. Kirk = Centrolepis monogyna

Kirk non Bentham). Hochmoore Neuseelands; (>Moornadelkissenc) i. B. RYK;

kurze, feinnadelige, am Grunde scheidige, anliegende Blatter; Autosaprophy-

tismus; Herb. Cockayne (1909 I.)

*G. pallida Hook, f.; Hochmoore Neuseelands; i. B.; VHF; Herb. — Blatter distich,

starker Autosaprophytismus.

*G. setacea Hook. f. ; Hochmoore Neuseelands und der Stewart-Insel; Hooker (67).

Juncdceae.

3 Gattungen mit diozischen Bliiten an feuchten Stellen der Hochanden Siidamerikas

bilden wohl die typischsten imbrikatlaubigen Polster der Monocotyledonen (vgl. Buchenau:

Juncaceaey Das Pflanzenreich IV, 36. 1906).

1. Distichia,

*D, filamentosa (Buclien.) Griseb.; am Sorata, 4500 m, Bolivien; Buchenau (I.e.).

*D. muscoides Nees u. Meyen; an sumpfigen Stellen der Anden Perus, Bolivias

und Argentinians, von 4—5000 m; dicke, harte Polster bildend [>Distichia'

Formationc, hochandines Moor] ; i. B.; HF aus kugehg gerundeten Teilpolstern

bestehend; Weberbauer (H)* die Blatter mit kurzer borstl. Spreite und groCer

imbrikatscheidiger Basis, bei der Verwitterung eine faserige Masse von Nerven

Gbrig lassend.

*i). iolimensis (Decn.) Buchen. Columbia; >im Schmelzwasser an der Grenze des

ewigen Schnees<; i. B.; RK mit bis 15 cm langen Columellen; Buchenau (1. c.)*.

2. Patosia clandestina (Phil.) Buchen.; Chile, Anden, feuchte, quellige Stellen auf

Hochflachen an der Grenze des ewigen Schnees ; dichte, sehr harte, am Grand

vertorfende Polster; HF; Reiche (93 u. 07).

Die breiten Blattbasen als hautige Massen sich lange erhaltend, darin die

Nerven als Fasern, eventuell freiwerdend.

*3. Oxychloe andina Phil.; Hochanden Bolivias und Argentiniens, bis zur Wuste

Atakama; feuchte, quellige Stellen der Hochcordillere, trockene und sumpfige

TfiJer. >Densissime pulviniformis« F (?); Buchenau (1. c.*), Reiche (07).

lAliaceae

Blattverwitterung und Erhaltung der Reste ganz wie Patosia,

Astelia pumila (Forst.) R. Br.; Patagonien, Feuerland, Falkland, Moore; biiu-

flgste torfbildende Pflanze Feuerlands und Falklands, seltener Heide; >dichtL'

Teppiche; flacheKissenc ; VHFBirger (06); Reiche (97); Hooker Flor. antarct. 2,

Tab. \%1\ Skottsberg (09 u. 4 3).

Ahnelt sehr Carex firmal Niedrige, flache Rasen, Blatter bis 2 cm lang,

steif, mit innerseits behaarten Scheiden, weiche in toto erhalten bleiben, wiih-

rend die Spreiten sich in Fasern aufl5sen. Die von dichtgepackten, wolbgen

Scheiden umgebenen dichtstehenden Triebe bilden gleichsam ein >imbrikat-

scheidigesc Flachhorstpolster. Die Pflanze speichert nach Birger das Regen-

wasser gerade wie Sphagnuml

•y

J

y

r^



Versuch einer Ubeisicht der siphonogamen Polsterpflanzen. 629

Borya nitida Labill, >rDit ihren harten Polstern ein Wahrzeichen des frei anstehen-
den Granitgesteins* (Diels, Westaustral

Iridaceae

Tapeinia magellanica (Lam.) Juss. >Magellanslandor; mit stark vcrkurzten Blaitern

kompakte Polster bildend;< HF, ahnlich Distichia, aber Blatter in toto er-

halten bleibend. (Skottsberg, schr. Herb, Ups.).

f

Chenopodiaceae.

C. Dicotyledonen.

Anabasis aretioides Coss, et Moq.; Kieswiiste, Nordrand der algerischen Sahara;

i. B.; RVK (Hauri ^9<2j*, ebendorl die ubrige Literatur.
ft*

Uber Blattcrhaltung und Verwitterung vergl. die ausfiihrliche Arbeit von

Hauri.

Salicornia pidvinaia Rob. F. Ffies. Endemismus der Hochanden des nordJichcn

Argentiniens und Bolivias [3500—4000 in. \x. M.; an feuchten salzreichen Stellen,

i. B. VIIF, >Sprosse horizontal, zahlreiche Nebenwurzeln entwickelnd und durch

kurze, emporgerichtete, dicht gedrangte Seitensprosse reich verzweigt; so cnt-

stehen niedrigCj metergroCe, ebene Kissen« (Fries). Die einzige Polsterpflanze

der Gattung! (Fries 05, reprod. in Neger, Biologic <913).

Aixoaceae.

VMesembryanthemiim ficiforme Haw.; Karroo, Siidafrika; Turritellenkisscn aus dicht

gedrangten Trieben, die von dicken Paketen vertrockneter Blatter scheidig

umgeben sind und in halbkugelige fleischige Blatter endigen (misit Marloth).]

Psammotropha (siidafrikanische Gattung).
P' frigida Schlechter; Gebirgo des S.W. Kaplands; i. B.; RVK.

Habitus der alpinen Androsace-Arten ; Marloth (02)*, (08).

P' quadrangular is Fenzl; wie obige Art; gleicht cinem Polytrichcen-Rasen;

i. B. in sehr schonen 4-kantigen Saulchen; RVF; Marloth (02)*, (08).

^ortulacaceae.

^' Calandrinia (die polsterbildenden Arten sind andine Gebirgspflanzen).

C. eolchagueiisis Barn.,; Chile, nur andine Region, Schneetalchen und sumpfige

Hochplateaus, »poIsterart. Wuchs» (?) Neger (97).

G. ferrugima Barn.; desgl. F (?) Reiche (93).

C^. rupestris Barn.; feuchte Stellen; desgl. RF; Reiche (93); Meigen (94).

Blatter nur ganz oberflachlich erhalten, nachher rasch in schwarze, pul-

^
verige Torfmasse zerfallend.

2- Hectorella eaespitosa Hook f.; monotype Gattung, endem. auf Neuseelands

Ger511- und Felsfluren; i. B.; RVK; Diels (97)* (Von Diels zu den Caryo-

Phyllaceen gcstellt!).

^<^^yophyll

Blatter nacli unten weit hinab als glanzende, diinne Haute erhalten.

acme.
<• Ahine (= Minuartia].

*A. aixoides Boiss.; Kapadokien, Armenien; lockere UK. Herb.

*A. aretioides M. K. (== Minuartia aretioides [Sommerauer] Schinz u. Thellung);

Alpen; RVK—SK.

parnassica

i

A. Rossii (R. Br.) Fenzl; Ellesmereland, Arktis; RVK u. a. Simmons. (The vase,

plants of the Flora of Ellesmereland. — Report of the 2. Norweg. arct. Exped.

Kristiania 1909*). •

-F.
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530 H- Hauri u. C. Schroter.

A sedoides Kiftel; Alpen, Pels-, Schutt- und Humuspflanze; RVK~SF;
Schroter (08j*.

2. Arenaria.

[^. amlicola Gill.; Chile, Hochanden; Sclmcelalchcn und feuchte Hochplateaus;

>polsterarUger Wuchs*, Neger (97), »bildet Matten, keine Polsler* (Skoits-

RKRG, schr.).]

A. Alpamarcac A. Gr.; Peru, andine Region; F {?); Weberbauer (05).

A. bisidca Fenzl.; Peru; (?); Pax (94).

A. hryoides Will.; Anden, Mexiko; Pax (94).

A, conferta Wedd.; Bolivia ? Weddel, Ann. sc. nat. Ser. V. I. \ (1864).

-4. dicranoidcs Kth.; Peru, andine Region; F, i. B. ; Weberbauer (05).

A. de^isissima Wall; Himalayagebiet, 3000—5500 m RVK; i. B,; Hooker

Bd. I. (75).

A. festueoides Benth. ; desgl.

A. globiflora Wall.; desgl.

A. Oriffithii Boiss,] desgl.

A. monticola Edg. ; desgl.

*J.. musciformis Wall.; desgl.; bis 6000 m; Herb.; Hooker (75).

*A, obtusa Torr. non Allioni; Gesteinsfluren des Felsengebirges von Kanada bis

Utah (3500—4200). Bestandteil der Polslervegetalion auf Granitgrus-Schutt-

halden am Mt. Garfield, 3400 m (siehe unter Pavonychia, Galtung 9); klcine

moosartige Polster; i.B. ; RVK. (leg. Schr6ter).

A. oreophila Hook. f. ; desgl.

A. pulvinata Edg.; desgl.

*-4.. polytrichoides Edg.; Sikkim; desgl.; Herb.

A. pycnophylloides Pax; bes. var. compacta] Argentinien; eher F (?) Pax (94).

-4. tetraquetra L. var. granatensis Boiss.; Sierra Nevada; i. B.; RVK;

[3. Buffonia eondensaia Baldacci — Berg Ida auf Kreta — Ein krauliges Luftkugel-

kissen ohne erhalten bleibende Blatter und ohne Fullung, aber mit dicht ge-

drangten Trieben. — Herb. Laus.]

[4. Cerastium. — Die Cerastien bilden wohl nie echte Polsterformen, sondern Kraut-

luftkissen.

G. alpinum L.; Alpen; fac. Polster; Schimper (98).

C fiawaf/cwm Roch. ; Bergregion Ostserbiens, Felspflanze; »dicke,kugelige Polster*;

Adamovic (98).

*(7. latifolium L.; Alpen, Felsschutt; fac. Luftkugelkissen und Ubergange zu

Schuttpflanzenformen; Schroter (98).

(7. Fdmo7istont Murb. et Ostenf. var. napjsniinsum : Arktis VK: Andersson (02) .

Regelii

1
5, Golobanthm (i2Arten, andin, suhantarklisch und auf Neuseeland; auf Hochmooren,

in Schneetalchen und an Kiistenfelsen).

*C7. acicularis Hook. f. Neuseeland, typische Felspflanze; i. B.; RK — Cockayne

(10, Arrowsmith) — Polytrichum-ahnliches Polster mit scheidig verbreiteten

borstlichen Blattern, die ganz erhalten bleiben.

*a Billardieri Fenzl, Neuseeland; HVK (?) Herb.

C. brevisepalus T. Kirk.; Neuseeland, Steppe; i. B.; RVK—RVF; Cockayne (<0).

Zahlreiche Saugwiirzelchen in die Masse der gleichmfiCig verwitternden Blatter

eindringend.

a crassifolius (D'Urv) Hook, fil,; Falkland, Feuerland, Sudgeorgien; auf Felsen,

6er6ll oder Sand in Kiistennahe — >ausgedehnte Polster bildend RK—-F*

und

n -
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Versuch einer Ubersicht der siphonogamen Polsierpflanzen. 631

C. kerguelcnsis Hook, f.; Azorclla-Formation und einziger Besiedlcr der sonst

kahlen Windwaste, auch Felsfluren; Kcrguelen Heard-Insel; endcm.; RK bis

cm

Weuth
*a Lechleri Phil; Cljile, Cordilleren; i. B.; Herb.

G. lycopodioides Griscb.; Patag. Anden; F; (Skottsb. schr.).

(7, Meigeni Phil; Chile; nur andine Region; sehr harte K; Meigen (94).

*C. muscoides Hook, f.; Auckland- und Campbell-Inseln, Kiistenfelsen, bis 54

breite RK; Hooker (67). Ausnahmsweise auch als crster Ansiedler auf vcr-

lassenen, iiberdungten Pinguin-Nistplatzen. Cockayne (09, subant. Islands).

C, polycnemoides Hieron.; Argentinien, Gebirge; F (?); Pax (94).

G. qiiitensis Bartl; Neuseeland Steppe; Chile, nur andine Region; nasse Stellcn;

F; Meigen (93) Cockayne (<0, Arrowsmith).

(7. stibulattis Hook. f. ; Neuseeland, subantarkt. Inseln; Chile, Cordilleren, feuchte

Stellen, besonders Kiistenfelsen; hartere Massen bildend, >so hart und kompakt
wie eine andine Awrellat (Skottsberg) RYK; i. B; Meigen (93) Hooker, Flora

antarctica 2. Tab. (93).* Skottsberg (42). (Herb. Stockholm; Phot, eines Polsters

ded. Lindman).

6. Drtcdea anstr.; »Wuchs wie Pycno*

Argent 1879. p. 26. Nachphyllumc; ? RVF; Grisebach, Symbolae ad Flor.

Skottsberg (schr.) wenigstens teilweise = Golob. lycopodioides,

7. "^Oypsophtla aretto'ides Boissiev (Flora Orient.) — Nordpersien, aufdemDeraa-

vend; Transkaspien auf dem Kopet-Dagh bei 1800—2100 m (Herb. Petersburg);

i. B. RVK; >Densis?ime pulvinaris, facies Silenes excapae* (Boissier). — Das

und

Wa
[8. Mclandrium alpesfre Dusen ; Patagonlen, oberhalb der Waldgrenze, auf nackter Erde;

i- B. RF, aus flngerdicken Columellen, ohne geschlossene Decke; Dusen 08*.

M, patagonicum Spegazz. ; Patagonien, der vorigen sehr nahe stehend Dusen 08).3

M. chubuteiise Spegazz.; Patagonien; noch polsterahnliclierer Wuchs als vorige

Art (Skottsberg schr.).

^- ^Paronychia ptclvinata Asa Gray; Gesteinsfluren der alpinen Stufe des Felsen-

Wy 4230 m. — Am Mount

,

'

Garfield im Pikes Peak-Massif auf kahlen Granitgrus-Schutlhalden mit Silenc

acaidis L., Armaria obtma Torr. und Adinella acaulis Nutt. (Turritellen-

kissen!) einen formlichen ,>Polsterboden bildend (leg. C. Schroter); i. B.; RVK;

Moostypus! — die nadelformigen Blatter fallen bald ab. Die Zwischenraumo

zwischen den geschlangelten, holzigen, kraftigen Haupfzweigen werden durcli

zahlreiche Nebenzweige ausgefiillt, so daC ein kompaktes Polster entsteht, das

bis 40 cm DM. und 20 cm Hohe erreicht.

Auch P. sessiliflora Nutt. des Felsengebirges (< 800—2400 m), soil Polster bilden,

doch nicht so dichte wie vorige Art.

^0- Pycmphyllum; Pyenophyllum-Pohter-Assozi^ilon auf alpinen Schuttfluren Boiivias;

(9 Monate trocken, aber z. T. von Schneewasser durchrieselt) mundl. Mitt. v.

Hr. Dr. Th. IlERzoG-Zurich.

P. aeuleatum Muschler; Peru, Gebirge; i. B.; RVK; Weberbauer (10)*.

*P. ir?/oio?es Rohrb.; Anden Chiles, Argentinicns und Boiivias; i. B.; HF; Herb,

(leg. Herzoc) — Ausgedehnte, flache, weiche Polster aus dichfgedrangten, in

einer Flache endigenden klaviersaitendicken, zylindrischen Columellen, die

ihre dichtgeschindelten , von Luftgehalt weiGlich schimmernden Schuppen-

biattchen weitherab vollst&ndig erhalten; die Blattchen zerfasern nicht, son-

dern fallen ganz ab.

i:
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632 H. Hauri u. C, Schroter,

*P. violle Remy; Bolivia und Chile, Hochandcn; K—F Reiche[07); Weddel (57)*.

Engler u. Prantl III. 1, b. p. 88. — Schone zylindrische Columellen, mit dicht

imbrikaten BlattcheDj aber nicht radial und locker, ganz ohne Fiillmaterial.

*P. tetrastichiim'R^my\ Anden von Peru; i, B. RVK; moosartiges, dicht imbri-

kates Polster; ganzes Blatt erhalten bleibcnd, — Herb. Genev.

41. *Lyallia kerguelensis Hook, f.; Azorellen-Formation und Felsflurcn dcr Kor-

guelen, endemisch; i, B.; RK bis kopfgroC; Schenk (05 und 06*); ENr;LEn und

Prantl III. \ b, p. 82*; Hook., F1. antarct. 2. tab. 4 22. Werth (4 4* Fig. i5).

Blaltrippen mit anhaftenden Bestandteilen des Blattcs in urspriinglichcr

Lage sich am langsten erhaltcnd; Autosaprophytismus

!

4 2. *Philippiella patagonica Speg. ; Patagonien; i. B.; FS; wie Colobanthus, aber Flach-

polster (Skottsberg Herb. Ups.).

43. ^Sagina pilifera DC. var. caespitosa Fouqueau et Maudon; alpine Stufe Kor-

sikas; moosartige fac. i. B. RVK, mit Planiago hisularis und Armeria mill-

ticeps; nadelf. Blatter, imbrikate Scheiden — Briquet, Flore d. Corse I. p. 629,

44. Sikne.

*S. acaulis L. ; Alpen, Arktis; Rasen, Felsschutt, Fclsabsatze und scltener Spalten;

seltener RVK; haufiger RVF, HVK— HVF; Schhoter (08)*.

*jS. exeapa AIL; Alpen; wie obige Art; Blatterhaltung: »Die Spreitc verwittert

bald bis auf den Mittelnerv, der dann als 5—20 mm lange, gekriimmte Borste

dem erhalten bleibenden, scheidenartigen Basalteil aufsitzt. « (Schroter 08,

p. 582).

4 5. Thylaeospermum,

*Th. rupifragum Schrenk (= Arenaria rupicola Fenzl) ; Felspflanzc West-

tibets und des Dschungarischen Alatau, bis iiber 5000 m; i. B.; RVK; Goebel

(98) Hooker Bd. I. 4 875; Jacquemont, Voyage dans I'lnde, Atlas Taf. 29, als

Periandra caespitosa Cambess. — Das groCte Polster der Petersburger Samm-

luDg (vom Alatau bei 3000—3900 m) hat 54 cm Durchmesser und 4 5 cm Hohe

Waldheiu

Ranunctdaceae,

4. Caltha.

C. dtonaeifolia Hook, t; Feuerland, subantarkt. Inseln, Siimpfe; fakultative echte

Polster FH; Hooker F1. antarctica H. Taf. 84.

C. sagittata Cav., Siidchile, Feuerland, Sudpatagonien, Falkland; bildet wie vorige

Art nach Skottsberg (schr.) fakultative, echte Polster, auf Sandboden.

[*C7. appendiculata Person; Feuerland, subantarkt. Inseln, Siimpfe — FH; roM Astelia

pumila dort die wichtigste torfbildende Pflanze. Beide bilden niedrige, flachc

Decken; die Blatter sind zungenf6rmig, die Scheiden bleiben lange erhalten.]

"^Hamadryas sempcrvivoides Sprague (subantarkt. Genus, mit Ranunculus

nahe verwandt); Hochgebirge Patagoniens; i. B; RVK; Azorellalypus: Blatter

dicht zusammen gepackt mit breiten behaarten Scheiden und mchrteiligen,

sitzenden Spreiten aus nadelfdrmigen, kahlen Teilblattchen (eine ausgesprochenc

Hemmungsbildung!) »Ebenso kompakt und groC wie eine Axorella SelagOy

ja barter!* (Skottsberg schr. u. Herb. Ups.).

l^Papaveraceae (?).]

l^Papaver nudicaule L., Arktis; wohl nur fakultativ polsterahnlich ; Schimper (98).]

£ Capparidctceae.'}

[Emblingia calceoliflora F. Muller; Siidwest-Australian; Sandboden; >Die Aste

wachsen strahlig vom Grundstock; sie sind dicht mit Laub bedecktt; nach

DiELs (schr.) >flaches Luftkrautkissen*. Diels (06).]

.^
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Versuch einer Ubersicht der siphonogamen Polsterpflanzen. 633

Cruciferae.

l^. Arabis pu?nila Wulfcn; AJpen, — Karpathen; VK aus RoseUcnpflanzen zuifc er-

halten bleibenden Blattern und Autosaprophytismus, Hess (10)*.]

2. Draba. Einige Sektionen dieser artenreichen Gattung, vorwiegend aus arktischen

Oder Hochgebirgsformen bestehend, bilden dichte Rosettenkissen, seltener

imbrikatlaubige RVK vom Aretia-Typus. (Literatur vergl. Gilg: Uber die Ver-

wandlschaftsverhaltnisse und die Verbreitung der amcrikanischen Arten der

Gattung Draba, in Engl. Bot. Jahrb. 40, ^907, Beiblalt No. 90, p. 35 und Gilg

und MuscHLER, Aufzahlung aller zurzeit bekannlen sudamerikanischen Cruci-

feren, in Engl. Bot. Jahrb. 42, 4 908, p. 472; ferncr Boissier, Flora Orientalis I.

p. 292 ff. u. Suppl. 4 867).

*D, acaulis Boiss.; Cilicischer Taurus; >densissimo pulvinaris, caulibus colum-

naribus«. Boissier (1. c.) Die Columellen sind vollkommen zylindrisch und das

Kissen audi innen durch und durch behaart, reiner -47"e^m-Typus (Herb. Boiss.).

[*Z>,

*-D. alpina L., Arktis; fac. RVK mit i. B.; Schimper (98)* u. Kjellmann.*

[*-D. Argaea Koch, Orient: i. B,: als Rosettenkissen wie atlaniica entstan(

]

Boiss.

*A atlantica Coss. et Dur.; Algier; Rosettenkissen mit erhalten bleibenden rosen-

kranzformig gereihten, kugeligen Rosetten analog Androsdce Lehmanni u. a.

aus dem Himalaya; also imbrikatlaubiges RosettenhohJkissen mit geschlossencr

Decke; Herb. Boiss.]

D, Benthamiana Gilg.; Ecuador (Pichincha 4000

—

4500 m) i. B.; RK. (Gilg 1. c).

[*i>. bruniaefoUa Stev.; Kaukasus; wie atlantica] Herb. Boiss.]

*-D. calycina Boiss. et Bal. ; Cappadozien; i. B.; RK; Herb.

*i?. cappadocica Boiss. et Bal.; Felspflanze der cappadoz. Berge; RVK; Zeder-

bauer (06)*; gebaut wie acaulis (s. o.).

[*Z>. Dedeana Boiss.; SpanischeGebirge; Rosettenkissen wie atlantica. Herb. Boiss.]

t-D. falklandica Hook. fil. Falkland, Hochgebirge Patagoniens; wie vorige!

(Skottsberg schr.)]

*^. glacialis Ad.; Arktis und Himalaya; i. B. RVK; Herb.

[*-D. fiowoeawa Rchh .: Zfintralalnen. wie aixoides. kleiner und kompakter; Herb,

im

J
*i>. mollissima Stev.; Kaukasus i. B. RVK; Herb.; Bau wie acaidis.

*-0, nivalis Liljeblad; Arktis"; fac. RK; i. B.; Aretia-Ty^m; Herb.

Dieser Art ahnlich die alpinen Arten; D. carinthiaca Hoppe; D. dtibia

Sauter; Z>. tomentosa Wahlbg.; D, Wahlenbergii Hartm. u. a.

[*/>. olympica Sibth.; Bithynien; i. B. RK; als Rosettenkissen nach atlantica-

Typus entstanden; Herb. Boiss.]

*-0. Ossetica Som. et Lev. var. columnaris Som. et Lev. Kaukasus; i. B; RVK;

alte Blatter auf den Nerv reduziert.

[*Z>. parnassica Boiss.; Griecheniand; wie atlantica; Uerh, Boiss.]

^Dpectinata (Speg.) Gilg et Muschler; Patagonien; i. B.; RK; von ausgc-

sprochenem Fichtentypus , Nadelblatter kammf5rmig gewimpert, anliegend;

erst spat bis auf die Scheide abfallend (Herb. Ups.).
^

*A polytricha Ledeb. Hocharmenien HVK. — Hier gliedert sich das Blatt in

zwei Abschnitte, der obere, behaarte fallt ganz ab, der untere, kahle, glanzende

Weibt sehr lanse erhalten.

\s^-
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634 H. Hauri u. C. Schroter.

*Z>. rifjida Willd.; Kaukasus; hcsondors var. hryoides (DC) Rujtr, ^pulvinaris,

folia confcrlissima*; i. B; fac. RV(?)Kj Kaukasus; Herb. Boiss. — Bei dieser

Form finden sich allc Uhcrgange vom RoseUenholilpolstcr zum Radialvollkugel-

polsler mit vollkommen ausgcbildctcn, ganz ausgeglichenen Saulchen. Es bleibt

an diescn nur der anliegende Teil des Blattcs ganz crhaltcn, vom obcrcn

bleibt nur die MittelrippCj deslialb nehmen die Saulchen nacli unien an

Dicke ab.

var. imbricata C. A. M. »donsissimo pulvinaris nana*.

*/?. scabra C. A. M. var. columiiaris Som. ct Lev.; Kaukasus, Elbrus 3500 m;

i. B.; RVK; Somm. et Levier (1900)*.

*i). turgida Iluot.; Nebrodcn; i. B.; RK; Herb.

Z>, vesicaria Desv. ; Gebirge Syriens; IIVK; Herb. — Dicke, wollige Polsler

mit fingerdicken Golumellen, die sehr spat die Blattspreitcn abwerfen.

Ferner kommen nach Skottsberg (sehr.) noch folgendc Drabcn als Polster-

pllanzen in Betracht: D. alchemilloides Gilg, Peru; Z>. aretioides H.B.K.,

Ecuador; 7). Benthamiana Gilg, Ecuador; D. extcnsa Wedd., Ecuador; D.jnd-

cherrima Gilg, Ecuador; D. Weberbatieri Gilg, Peru.

Bei Z>. acauUs, polytricha und vesicaria sind die filzigen Blatter weit ins

Polster hinein erhalten als wassersaugende Masse; spater gleichmaCig zer-

fallend.

3. Eiidema H. B. K. Hochgebirgsgattung der Anden, bes. Siidpatagoniens.

-E. microphylla (Gilg) Gilg et Muschler. Patagonien; i. B; RK, vom Azorella-

typus (Herb. Upsala),

^E, monantha Gilg et Muschler; Steppe Patagoniens; i. B.: RK; vom Fichten-

[E.

lypus (Herb. Upsala).

H. B. K. Plant. Aequin II Tab. i24*.

rupestris H. B. K; ebenso, eher lockerer; do. Tab. 123*.] Ferner als cchte

Polster folgende Arten: E. glebaria (Speg.) G. et M.; E. lyeopodioides G. et M.;

R pycnophylloides {Speg,) G. etM.; E. paiagonica (Speg.) G. et M. (Skottsberg

sehr.).

[0,

kissen nach Armeriatypus! (Skottsberg sehr.).]

XPetrocallis SK (Hohlkugel-

kissen!) Herb.; von Schroter (08) als »Hohlkugelpolster< bezeichnet; ahnlich

]

[Crassulaceae,^

XAich

[Semperv

•yson pucvtnanim uurcnara ^^eaae, nepen. aui lyid p. d. rinueujioun «--'

Fuerta Ventura (Canaren) — Rosettenkissen (nach Photographie des Autors}.]

S. arachno'ideurnL.^ Felsenxerophyt des kalkarmen Gesteins derPyrenacn, Alpen una

Karpathen, bildet dichtgcdrangtc Kissen aus kugelformigen, gedrangten Rosetten

(Schroter 08*), die aber mehr oder weniger unabhangige E inzelindividuen

darstellen, also ein Gesellschaftskissen! — Andere Arten ahnlich.]

Saxifragaceae

Donatia und dichtblattnge,

holzige, Schopfflachpolster oder Kissen.

f

l*D

Polsterc, i. B.; Reiche (93); Engl. u. Prantl III. 2 a. Seite 65*; vertorfend!
- ^^ » m ^% ^^ -^

1
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^

Saxifraga.

*iS. androsacca L., Alpen; fac. Rosetten- bis Schopfpolster; Herb.

^S. aphylla Strnbg. {stenopetala Gaud.); Alpen; fac. SK; Herb.

^S, aretioides Lap.; Cantabrien; harte i. B, RVK; Herb.

*>?. aspera L. var. bryoides L., Alpen, bis 4200 m, Gesteinsfluren; i. B; RVK;
U. a.; SCHROTER (08).

*6\ caesia L.; Alpen, Gesteinsfluren, seltener Felspflanze; i. R; RVK und Uber-

gange zu lockeren Schuttpflanzenformen; Herb. — Blatter rasch ganz zerfallend;

humosesj auf Scliutt mehr anorg. Fullmaterial. Saugwiirzelcben dringen in

dasselbe ein,

S. columnaris Schmalh.; Kaukasus; i, B. RVK; Schmalh. Ber. d. d. bot. Ges.

(1892) X*
S, Gordillerarum Presl (= caespitosa Wedd.); Anden von Peru bis FeuerJand;

bes. var. Bonplandi Don (== andicola HBK. Nov. gen. VI tab. 5<9), vergl. auch

Weddel 1857, Tafel 71). i. B. RVK.
*^. decipiens Ehrh. var. gronlandica (L.) Lange; forma compacta Koch;

Mitteleuropa, Arktis; RK; Herb.; Warming (09)*.

*S. diapensioides Bell.; W.-Alpen; i. B.; RVK; Herb.

S. Eschseholtxii Sternbg.; BehringsstraBe; i. B; RK; Engler und Prantl

HI 2a S. 53*.

*>?. exarata Vill. u. Varietaten; Alpen, Gesteinsiluren ; i. B.; RVK—SK; Herb,;

sehr humOses Fullmaterial bildend; Blatter schwarz verwitternd,

S, hemisphaerica Hook. f. et Thorns.; Himalaya; i, B.; RVK; Diels 97.

''^S. Jacquemontiana Dcsn.; Himalaya bis 5400 m; i. B. RK; Jacquemont, Voyage

dans rinde, Tab. 78.

*iS. imbricata Royle; Himalaya, bis 5000 m; i, B.; RVK; Herb.

*5. marginata Strnbg.; Neapel, Griechenland ; i. B.; RK (?) Herb.

*S. moschata Wulf. var. compacta M. u. K.; Alpen, bis 4000 m; i. B.; RVK;

Fullmaterial 500/q Humus; Schroter (08) var. ampullaceaTen.; Abruzzen;

i. B.; RVK u. a.? Herb.

*S. mnscoides All. (= planifolia Lap.; Alpen, Gesteinsfluren; fac, SVK—

F

Schroter (08).

*S. oppositifolia L.; Alpen; fac. i. B. RVK auf Gesteinsfluren; andere biolog.

Formen (Nichtpolsterpflanzen) kommen vor, z. B. typ. Schuttpflanzenformen

Schroter (08).

*5. retusa Gouan.; Alpen und Pyrenaen; R—SVK; Herb.

*^. Bacheliana Sternbg.; Banat, Siebenbiirgen, Serbien, lockerer Turritellen-Typus;

Herb.

S. scleropoda Somm. et Lev., insbes. var. nivalis S. et L., Kaukasus bis 3000 m;

i. B.; RVK; Sommier et Levier, Enum. plant. 1870 in Caucaso leclarum, Acta

horti Petrop. XVI (1900)*.

S, Segtiieri Sprengel; Alpen; fac. S—HK; Herb.

*S. saginoides Hook. f. et Thoms.; Sikkim bis 6600 m SK; Herb.

*S. Spruneri Boiss.; Parnass; i, B.; RVK; Herb.

*-«?. squarrosa Sieb.; Alpen; fac. S—HK; Herb.

*S, valdensia DC.; Savoyer Alpen; i. B.; RK; Herb.

*S. Vandellii Sternb.; Ostalpen; L B. RVK; Herb.

3. Saxifragetta hicTispidata (H.B.K.) Engl; Feuerl. Anden — HF (Skottsberg schr.).

Rosaceae.

*Acaena eonferiissima Bitter nov. spec. var. intermedia Bitter nov. var.;

Patagonien; imbricatscheidiges, aus Turritellenkissen entstandenes Polster (RK)

I
. .

* -
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niit noch d<mtlich roscttiger Oberflachc; Spreiton sehr klein, fiederschnifiig

behaart, bald abfallcnd und die dicht gcschindelten Scheiden iibrig lassend.

JFauptslamm stark liolzlg; (Herb, Ups.); >der extremste Polstertypus der Gat-

tunga (Skottsberg schr. — [Folgende vcrwandte Arten dicser australen Gatlung

zeigen Ann aherungsformen an Polster: A, tehuelcha Speg., Patagonien;

A^ Skottshergii Bitt., ebenda; A. chamaegeron Biitj Argentinien; A, chubuten-

sis Bill., Patagonien; A. pulvinata 0. Ktze., Argentinien; A. tomentosa 0. Ktze.,

Argentinien; (vergl. Bitter, G., die Gattung Acaena\ Bibl. bot. Heft 74 I—III

Stuttg. 1910 mit zablr. Tafeln).]

[Poteffitilla, Das Innere dieser Polster hat echten Polstercharakter, dichte Masse aus

erhaltencn Blatteilen, die Oberflache dagegen zeigt stets die locker abstehen-

den, groCcn Blatter, die die Pflanzen nicht als echte Polsterpflanzen, sondern

als Kissen bezeichnen laCt.

*P. biflora WiWA.'y Arktis, Gebirge Asiens und Nordamerikas; > fast wie Moospolster

aussehend< (Wolf, Th. Monograph, der Gattung Potentilla 4 908 p, 70—71)

subpulvinates Endglied der Turritellenreihe, von den gestielten Blattern bleiben

die dicht imbrikaten Stipularscheiden erhalten, zum RK fehlt nur die geschlos-

sene Decke, die gestielten Blatter stehen weit heraus. Nach Diels (schr,) ist

aber P. articulata Franch., die zweite Art der Sektion BifloraCy an Kalk-

felsen Yiinnans, eine echte Polsterpflanze,

crassinervia ^iyi^nv, Korsika, Sardinien ; i

Turmchen 2 verwitternden

bedeckt, zu 3— 4 dicht gedrangt, 5—6 cm lang, aber die lebenden Blatter bil-

den keine geschlossene Decke. Die var. viscosa Rouy et Camus bildet dichte,

schwarze Massen veil Humus; Herb. Genev.

*P. grammopetala Mor.; endemische Felspflanze der Sudalpen, lockeres Schopf-

kissen aus 1— 1,5 cm dicken Turritellen, die mit abstehenden oder reflexen

scheidig verbreiterten Blattstielen samt Nebenblattern, die starr und braun

geworden, dicht bedeckt sind.

P. nitida L.; Alpen, Felspflanze, Schopfvollkissen mit locker^r Oberflache : Herb.

*P. pultnnaris Fenzl; cilicischer Taurus, wie grammopetala;
*P. trullifolia^ Hook, f.; Sikkim, Himalaya, 4800—5200 m, i. B. wohl Flachkissen,

gehort nach Wolf (1. c.) zu Sibbaldia; Hooker I 1879.

*P. Vahliana Lehm, I Arktis; fac. Radialkugelkissen ; Herb.

*P. Valderia L.; Alpes maritimes; ^niq grammopetala^ aber diinnere Turritellen mit

Wolff

[Dryas
]

]

Leguminosae.

m
pacta Phil., Cliile an der Schneegrenzc), O^wbrychis JSchtdna, Turkestan (ric-

sige Luflkugelkisscn!), Onobrychis corntita Desv. ebenso, bis 1 m Durchmesser

und 52 cm Hohe! Transkaspien, Kopet Dagh (Fischer v. Waldheim schr.), Ke-

nedya microphylla und Acacia cmigesta (Westaustralien Diels (06) Astragalus

angustifolitis Lang (Peloponnes, siehe Pritzel in Engl. Jahrb. 1908*) u. a.

sind Luftkugelkissen, Oiionis vaginalis Vahl var. o, compaeta Beguinot, Ly-

bien, scheint ein Turritellenkissen (Beguinot et Vaccari, Contributa alia flora

delle Libia. Roma 1911). *Lupinus Lyallii A. Gray, hochalpiner Endemismus

auf Gesteinsschutt der Cascade-Mountains. N.-Am. bildet niedere Krautflach-

kissen (leg. Schroter).]
.

'

J '
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ff Patagonien — i. B., RK. Polsterdecke

aus ganz kurz gestielten silberhaarigen, dreizahligen Blaltchen; die Spreite

fallt ab und die anliegenden faserig verwitternden Scheiden bilden Columellen
mit »Fasertunica€ (Herb. Upsala).

Oxalidaceae

Oxalis

erinnerndcj Reiche (94).

*0. bryoides Phil.; Chile, Cordilleren, SK; Goebel (94) und Reiche (93) (94).

0. compacta Gill; Chile, Cordilleren, bis 4000 m; sehr harte RVK-RF; Reiche

(93) (94).

0. exigua Phil.; Chile, Cordilleren, >niedrig6 feste Rasenc; Reiche (94).

0. muscoides Phil.; Chile, Cordilleren; Reiche (93) (94).

inaceae

Linum.

L, aretio'ides Boiss.; Kleinasiat. Gebirge; RK; i, B. Reiche (93); Boissier F1, Or,

Bd. I, p. 857, \%%1.

L. Chamissonis Schiede; Chile, Cordillere; F (?) Reiche (93),

{Euphorbiaceae\ (?).

[Succulente Euphorbiaceen (Gattung Euphorbia) bilden Luftkugelkissen als Slamm-

succulenten; Marloth (08)*. Einen besonders schGnen Fall eines halbkugeligen

Kissens von ca. 1,30 m Durchraesser bei 60 cm Hohe, mit dicht geschlossener

Euph

lEmpetraceae.l

]

IM rum rubrum Vahl, ein subantaiklischer zwergstraucn suaameriKas cniaii an

stark windexponierten Stellen cine eiformige, vollig kompakte Krone, die sich

dem Polstervvuclis stark nahert (ein induziert pulvinoides Luftkugelidssen!).

IStackhousiaceae.1

]

fSi

Malvaceae
]

Nototriche {— Malvastrum A. Gray, Subgenus Phyllanthopliora A. Gr.) siehe bes. A. \V.

Hill (09], etwa 67 Rosetten- oder imbrikatlaubige Polsterpflanzen vora Turri-

tellentypus. Die Tiirmchen oft 3—4 cm im Durchraesser, die Blatter in toto

eine Strecke weit erhalten bleibend und dann vollig abfallend, die Achse

nackt zurucklassend. Die Blattlamina, bei den nicht pulvinaten Arten oft

breit und flach, ist bei den extremsten reduzicrten Polsterformen entweder

auf ein kleines obovates Lappchen reduziert [N. clandeslina) oder in zahreiche

(bis 30!) kurze Keulchen zerteilt, die alle in einer Ebene endigen [N. pedatiloba,

Hill Taf. 28, 12), einer breiten imbrikaten Stipularscheide aufgesetzt: ein hScbst

eigenartiges Mitlel, ein reich zerteiltes Blatt zum Bostandteil einer gesclilossenen

Decke zu reduzieren! Gesteinsfluren der Hochanden Sudamerikas (Ecuador,

Peru, Bolivia, Chile, Argentinien) von 2300-3700 m, die Polster meist mit

vulkanischer Asche vollgeblasen, Blatter meist stark behaart. — 21 Arten smd

i. B.; RVK; sie bewohnen >vulkanische Asche oder kahle Hange*.

N. axorella A. W.Hill; Peru; i. B.; RVK; »kleine, harte Kissen<; Hill (09) .

N. coccinea A. W. Hill; Peru, 4600 m; i. B.; RVK; Hill (09).

*N. compacta (Gay) A.W.Hill; Chile, 3300 r«; i.B.; RVK, .dichte und harte,

wollige Kissen*; Hill (09), Weddel (37) Taf. 80 B*.
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N. condensata (Baker) A.W.Hill; Peru; i. B.; RVK; Hill (09).

K eongesta A. W. Hill; Peru, 4500 m; i. B.; RVK, kleine, harte Kissen; Hill (09).

iV. turitella A. W. Hill; Peru, Vulkaa El Misti, 5000 m; i. B.; RVK, aus kleinen

>Turmchen<: gebildet, bis o cm hoch; Hill (09)*

und 15 weitere Arten von Hill als ;>pulvinat< bezeichnet.

\yiolaceae.'\

[Hy^nenanthera dentata R. Br. var. alpina T. Kirk.; Neuseeland, Felsfluren; »Polster

aus starken lialbdornigen SteDgeln< , also Luftkugelkissen ( Cockayne , 1 1,

Arrowsmith). Die chilenischen Violae aus der Gruppe der > Confertae<^ Reiches

(Engl. Bot. Jahrb. XVI (1893^) S. 408) scheinen Turritellenkissen (F. Cotyledon

Gilg) Oder mono- bis polykorme Rosettenpflanzen (V> nassauvioides Phil.) zu

sein; auch V. miiscoides Vhil. [Donatia und Phyllachne iihnYich) gehort wegen

der langgestielten Blatter kaum zu den Polsterpflanzen.]

[Pdssifloraceae ,]
[Ademia [Eehinothamnus]

,

A, Pechuelii (Engh) Harms; Siidafrika; Stammsucculent, mit sehr dicht anschlieCen-

den Zweigen ein Kugelkissen bildend; Marloth (08) und Engler (10)*.]

\_Caetaeeae.~\

[Opuntia, Manche Arten bilden auf felsigen Terrainschwellen der Puna dichte, mit

weiCer Decke aus Stacheln und Haaren iiberzogene Massen aus gedrangten,

blattlosen Trieben ohne Humusbildung (Herzog, miindl. Mitt.)

0. andteola Pfeiff. x-Gaclusformation«: der Hochanden d. nordl. Argentiniens, bis

3500 m >beinahe meterweite halbkugelformige, kompakte Polster« (Fries 05*).

0. floccosa Salm-Dyck; Peru, Punas; polsterartiges F; Weberbauer [ii]

0. grata Phil, wie andicola (Fries 05*).

0. /a^fopws K. Schum.; Peru, Punas; :>hochgewachsene dickfilzige Kissenc, K;

Weberbauer (H)*.

0. Ovallei Gay; Peru, Punas; Stammsucculent, nach Weddell eine hockerige,

dicke, abgeplattete Masse, also wohl Flachkissen; Goebel (91).]

Thymelaeaceae.

1. Drapetes.

*D, Diefenbachii Hook, f.; Neuseeland, Steppe, »Fell-fields >dicht polsterformig,

moosahnlich«; i. B.; HF; Engl.-Prantl III, 6a, p. 244; Cockayne (10, Arrow-

smith).

*i). mtiscostis Lam.; Siidchile, Falklandinseln, Heide; >Teppiche<; i. B.; F; Reiche

(93), Birger (06). — Die Blattchen losen sich in ein feines Bundelnetz auf und

fallen zuletzt ab. (Herb. Stockholm; Photogr. eines Polsters ded. Lindman).

[2. *Pimel€a sericeO'Villosa Hook, f.; Neuseeland, Gesteinsfluren; dichte Luftkugel-

kissen; Herb.]

l^Oenotheraceae.l

[Epilobium confertifolium Hook, f.; Neuseelandische Inseln, Mount Kosciusko (Sudost-

Australien) »kleine Polsterrasen«; Diels (06).]

Umbelliferae.

1. Apleura nucamentacea Phil.; Siidamerika; wohl i. B.; K; Reiche (93).

2. Axorella^)^ subantarktische und andine Charaktergattung : Kerguelen, Neuseeland, Auk-

lands- und Falklandsinseln, Cordilleren von Feuerland bis Quito, bis 5000 m hoch,

1) Von den Axorellen geh6ren nach Reiche, DusiiN und namentlich Skottsbebo

Gattung Bolax, Englers Bot. Jahrb. Bd. 48, 1912, Beiblatt 107) die zwei Arten BoP^

glebaria zu der Gattunc Bolax
Dbcoe

^ --

.
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vom Meeresstrand bis zum ewigen Schnee. Die typischen Polsterpflanzen sind

entweder Moorpflanzen oder Xerophyten der Pels- und Windwusten. — Diese
Gattung zeigt wie Raoulia unter den Compositen eine Reihe von Ubergangen
von ganz lockerem, ausgebreitetem Wuchs (A. Hookeri Drude, Endemismus

trifoliolata

'tnot

Selag

deren mehrere Meter breite Polster nach Schenck (06) welt iiber < 00 Jahre alt sind

!

Auch innerhalb derselben Art kann der Wuchs stark variieren: so erwahnt
GoEBEL (93 11. S. 36) bei A. crenata eine lockerrasige Form feuchter Standorte

und eine Hohenform mit kompakten Rasen. Parallel mit der Reduktion der

Internodien und damit mit der zunehmenden Kompaktheit geht die Reduktion

des Blattes von e'mem solchen mit gestielter und gelappter Spreite bis zu

einer kleinen Schuppe. — Als immergriin wird von Fries (05) ausdriicklich

A, monanthos bezeichnet.

A. aretiotdes H. B. K,; Anden von Ecuador, 4200 m, i. B.; RVK; H. B. Kunth

Nov. gen. V. Tab. 424.

A, holacina CIos.; Chile, andine Re^on, wohl gute Polsterpflanze ; Meigen (93).

A. Bovei Spegazzini (PhFueg.colLSS; 1882)
;
(=5otecJBbm(Speg.)Dusen) ^Bolax-

Heide« und >PoIsterbodenc auf Feuerland; i. B. RVK. Skottsberg (1. c. u. 09).

*^. hryoides Phil.; Chile, LB.; RVK; Weberbauer [W).

A, caespifosa Cav.; Chile, Argentinien; Feuerland, Falklandinseln; verwilterte

Sandsteine an der Meereskiiste, >Gleiterde€ der Anden Skottsberg [iO] RVK;

Skottsberg (06 u. 13), Goebel (91). Die Schwammbildung der verwitternden

Blatter an den dicken Columellen ist bier besonders gut: die dicht gepackten

bleibenden Scheiden liegen aufrecht dem Stengel an, die von ihnen im Winkel

abgehenden, horizontal liegenden netzig zcrfaserten Spreiten bilden ein dichles

schwammiges Bundel. — Herb. Laus.

-4. columnaris Wolff (Subgen, Pteropleura^ Wolff); Anden Bolivias; >pulvinos

latissimos densissimos formans rami confertissimi columnares, pentagon! vel

A.

prismatici^, also i. B.; RVK; Englers Jahrb. 40. 1908 p. 288.

Reiche

am nachsten mit lycopodioides verwandt; Rendle, Journal of Botany (1904);

DUSEN (08).]

*A. corynihosa Pav.; Cordilleren von Peru; (?); Bruchstucke, Herb.

comnaeta: Anden
Weddel

f

"J

^j

^. filametitosa La.m. va.r. martiima Skottsherg; Falkland, Feuerland; bildet

Jiarte mit Sand gefiillte Polster; i. B., RVK (Skottsberg schr.).

*A. Oilliesii Hook, et Arn.; Siidamerika; ?; harte, ausgebreitete Polster; am Ufer

der Bache; Herb. Laus. — Die kleinen, dicht imbrikaten Blatter haben eine

breite Scheide und eine ganze kurze S-zipflige Spreite, erstere bleibt als weiC-

liche, schvvammige Masse lang erhalten, die Spreite lost sich bald in ihre drei

Nerven auf, an deren Enden noch ein kleines Parcnchymlappchen sitzen bleibt.

(<892) und anderen eingezogen und mit Axorella vereinigt worden war. Skottsberg weist

°ach, daC die Gattung Bolax namentlich durch ihren petalolden Kelch und das Vor-

kommen von Stemhaaren sich scharf von Ax^yreOa unterscheide. Unsere AxoreUa gle-

^ria (Comm.) Asa Gray muD also Bolax gummifera (Lam.) Sprengel heiCen und Axo-

rella liovei Speg. ist Bolax Bovei (Speg.) Dusen.

' r

J.
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A. fflabraWedd.; Gebirge Perus; Rosetten HVF; Weberbaueh (11), Weddel (1857)*

A. glacialis Phil.; Sudamerika; nach kurzer Diagnose Weddels 1857 Polstcr-

pflanze.

*A. gleharia (Com.) Asa Gray [A, caespitosa Vahl non Cav., Bolax glebaria Com.,

B,gummifera (Lam.) Sprengel); Falklandinseln, Feuerland, trockenere Slandorte

vom Meeresstrand bis in die alpine Stufe; >Bolax-Heide« Dusens u. Skottsbergs,

i. B. RVK; Birger (06), Reiche (07)*; Domin (08)* Hooker Ikonogr. plant. (1842,

Tab. 492)*, DusEN (9S),Skottsberg (06*, 09).— »DerDurchmesser der Bolaxpolster

ist 5— 7 cm bis mehrere Meter; letztere sind gew5hnlicb halbkreisformig oder

konisch. Fast immer diirfte jedes Polster urspriinglich aus nur einem Indi-

viduum bestanden haben. Spater kann ein solches Polster in mehrere Teile

zerfallen, dadurch daC sein mittlerer Teil abstirbt. Nur wenige Phanerogamen

diirften sich mit so geringer und schwer zu erlangender Nahrung begniigen,

oft hangt ein gewaltig groCes Bolax-Exemplar an einem sonst volhg kahlen

Felsen, wobei es seine Wurzeln in die Felsritzen hineintreibt. « (Birger 1. c.)

A. laevigata Phil.; Chile; Cordilleren, Schneetalchen ; Neger, Reiche (97).

£*A lycopodio'ides Gaud.; Chile, Falklandinseln, MagellanstraCe; Bergriicken und

Felsen; z. T. locker R— S, F; Birger (06), Schenck (05), Goebel (91).]

A, madreporica Clos. ; Chile, Venezuela; Paramos; harle i. B.; RVK; Goebel

(91), Meigen (94), Engler und Prantl III, 8, p. 131*.

*A ynonanthos Clos.; Chile, Argentinien, hochalpine Wiiste (Puna) der Anden,

bei 5000 m (^ore//a- Formation im nordl. Argentinien, v. 4500—5200 m
Fries 4905); i. B.; RVK, Blatter abstehend, steif, hart, borstlich, lange

erhalten bleibend , erst sehr spat in nervenfuhrende Lappen zerschlitzt,

viel anorganisches Fiillmaterial, kein Autosaprophytismus. Vom Sandgebliise

des Windes manche Partien abgestorben und gescheuert. Bliihende und

sterile Triebe verschieden: erstere mit viel kurzeren Nadeln, die flach liegen

und eine geschlosscne Decke bilden; sterile Triebe mit aufrecht abstehenden,

bis 1 cm langen, stechenden Nadeln, die keine geschlossene Decke bilden;

Herb. Laus.

A, patagonica Spegazzini, var. compacta Sp.; Patagonien; i. B.; RVK; Spegazzini,

Ann. Mus. Buenos-Ayres VII. 1902.

*^. pedemontana\ Ecuador, Anden; 1. B. ?, Herb., kleine Bruchstucke.

*J. pedunculata Lam.; Ecuador, Anden; 4200 m i. B.; RVK; HBK, Nov. gen.

F, Tab. 425. sub Pectophytum.

A. prismatoclada Dom. ; Bolivien; RVK (?); Domin (08)*.

*A. pichinata Wedd.; Anden von Ecuador; i. B., K oder F(?); Herb., kleine

Bruchstucke.

*J. Selago Hook f.; Patagonien, Falkland, Kerguelen, Heard-Insel, Feuerland,

Maquarie; Windwustc, Azorella-Tundra, Felsflur, feuchtkaltes Klima; i. B.; RVK;

Ternetz, Schenck (05* u. 06*), Schroter (08)*, Domin (08)*, Hooker, Flor.

«

Werth

Wolff 'I

4600 m, in der Polster- u. Rosettcnformat. — Engl. Jalu-b. Bd. 40 (1908) S.207,

Polsterpflanze wohl auch: A. nervosa Phil.; Chile; ?; und A^ apoda A. Gr.

Bei den untersuchten Arten : A. caespitosa^ Qilliesii, moiianthos, putvinata,

erhalten sich im Fiillmaterial besonders lange und gut die Bastfaserstriinge der

Blatter; bei A. lycopodioides das ganze Blatt; bei A. glebaria, coryrnbosa

und pedemoniana bilden die Blattzipfel kriimeliges Fullmaterial, der Rest des

Blattes erhalt sich teilweise. Humoses Fullmaterial enthallen wohl die meisten

Arten.

H
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Sch5ne Abbildung eines Axorella-Polsiers in A. W. Hill: Notes on a jour-

ney in Bolivia and Peru, in The Scottish Geogr. Magazine May 1906 p. 257.

3. Lareita.

*L. acaulis (Cav.) Gill et Hook f.; Chile, andine Region, Patagonien; VHF, obere

Blatter nicht sehr dicht anliegend, keine geschlossene Decke bildend >sehr

harte Polster<; >Gazons compactes de 30—50 cm de diam^trec (Wilczek, Col

Tinguiricica ca. 3000 m s. m.). Deckenpflanze der Axorella-¥orrndXioxx vol!

Steinchen und Sand, Autosaprophytismus; Meigen (94); Reiche (00); Wedi>ell

(57)*, DusEN (08), Hooker Bot. Misc. Ill p. 329, Tab. 65, <833. Die Blatter sehr

schwarz, vertorfend, die Bundel als Fasern gelegentlich besser erhallen, dicke

schwarze Turritellen bildend.

*!/. compaeta Reiche; Chile, andine Region; K; Reiche (00). — Herb. Laus.

4. Mulinum.

M. crassifolium Phil; Wuste Atakama; Argentinien, 3—4000 m, >A%orella ahn-

lichc; DauDE in Engl.-Prantl HI. 8. p. 135.

*M, cryptanthum Clos. var. pulvinare Chod. et Wilczek; Anden Argentiniens,

2900 m; harte, dichte, kompakte, mit Sand vollgeblasene, bis 4 m breite und

sehr hohe Polster auf den Steinen bildend; abgestorbene Partien werden von

den benachbarten lebenden iiberwallt wie bei Anabasis. Wie bei dieser

brechen auch hier die obersten Zweigglieder leicht heraus, einen Trichter von

Scheiden hinterlassend; i. B.; RVK; Herb. Laus. — Weit hinabgehende Blatt-

V erhaltung, wobei die dreizipfligen Blatter eine eigentiiinliche, harte Struktur

annehmen und dornartig vom Stengel und den Zweigen abstehen; die ver-

witterten Scheidenreste liegen hell auf den schwarzen holzigen Stengeln.

Vcdentini

echte Polsterpflanzen sein.

[if, cuneatum
M,

{Ericacea

[<• QatdU

]

Pernettya crassifolia Phil.; Chile, Vulkan Osotno; ?; Reiche.

> pumUa [L. ill.] Hooker) — MageUanstraCe. — Gaud. An. sc. nat. ser. I

Epaeridaceae

I^racophyll

1

um.
*D. muscoides Hook, f. (= D. minimum F. Mull.); Neuseelandische Alpen,

Australien; i. B.; RVK—RK; Diels (97)*.

*-D. politum (Ghesemann) Cockayne; Neuseelandische Alpen, torfbildend; fac.

RVK vom Fichtentypus ; Cockayne (09)* — Blatter hart, steif, gliinzend, wie

Fichtennadeln, zulotzt fast unverwect abfallend.

^^pemiaceae

.

*Diapensia lapponica L.; Arktis; fac. RK, aus >Luftkugelkissenc entstehend.

fWmwfoceae (vergl. Paxu KKuxH.Primulaceen.in: Das Pflanzenreich IV, 237,

Chamaej'asme

1903).

' • -^n^rosaee. Von den vier Sektionen beherbergen

pflanzen.

CA. Sectio Chamaejasme. Mehr oder weniger lockere Kissen aus zusamn

Rosetten; nicht imbrikatlaubig; keine SAulchen.

-A. longifolia Turcz.; Mongolel.

Botanische Jahrbflcher. L. Bd. Snpplemenlband,

^

i
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A chamaejasme Hort, van coronaia Watt und uniflora Hook, f.; Himalaya,

ferner var. carinata (Torr.) R. Knulh — Cascade-Range, Colorado.

A. villosa L., var. bistdca (Bur. et Franch.), R. Knuth, China; var. "^dasyphylla

(Bunge) Karel. et KiriL; verbreitet.

*J.. carnea L.; eurasisches Hochgebirge; felsige Standorte der Gebirge Ost-

serbiens; (?); (Adamovic 98).

*^. Harrissii Duthie, Himalaya; dichtrasig, aretienahnlich; aber Sprosse unter-

warts nackt. Herb,

A, obtusifolia All. var. aretioides Gaud., Alpen.

J., mueronifolia "Watt. var. uniflora Knuth, Himalaya.]

B. Sectio Aretia, Von den 28 Arten dieser Sektion sind nur drei nicht polsterf5rmig,

die polsterbildenden verhalten sich verschieden.

a. Typische imbricatlaubige >saulchenbildende« RVK, >helvetica«-Typus, meist

auf europaischen Gebirgen.

A. ^cylindricaBC; "^helvetica Gaud.; hirtella Duf.; imbricata

Gaud.; pyrenaica Lam.; ferner bryomorpha Lipski, Pamir

etwas weniger typisch; typisch saulchenbildend ferner: A. arcttca

Cham, et Schlecht., Behringstr. (1. c. p. 200*); A. caespitosa

Lehm., Nordpersien; A. Vegae R. Knuth, arkt. Ostsibirien;

b. Keine kontinuierhchen Saulchen bildend, sondern Blatter rosettig in Blatt-

kugeln gehauft.

a. Blattkugeln persistent, Triebe bis unten beblS-ttert.

4. Blattkugeln dicht gereiht [also i. B.). Arten aus dem Himalaya.

A. Selago Klatt (Pax u. Knuth Lc.p. 200*); tapete Max.; globifera

Duby; Poissonii R, Knuth; Apus Franch.; ferruginea Watt.

[2. Blattkugeln locker gereiht, in Abstanden; aus dem Himalaya.

*A. Lehmarmi Wall. (1. c. p. 200*); squarrostUa Max.; muscoidea Duby

(1. c. p. 200*)

p. Blattkugeln abfallend, also Rosetten nur am Ende der Sprosse. ± lockere

Kissen von Radial-, Schopf- oder Horsttypus. »Alpina< -Typus; europ.

Gebirge; manche nahern sich echten Polstern.J -

*A.pubescens DC; [*ci7mto DC; Wulfmtana S\eh ; * Gharpentieri Eeev,

Hausmanni Leyb;] *alpina Lam.; [Mathildae Lev.]

Bei den Radialvollkugelpolstern im allgemeinen mehr humSses Fixllmaterial

sich vorfindend, Typus T^helvetiea^, bei den iibrigen mehr anorganes, durch

Wind- und besonders Schuttstr5mung oder Schuttfall hineingekommenes (Typus

>alpina<). Blatter recht verschieden rasch verwitternd bei verschiedenen

Exemplaren.

2. Dionysia, iO Arten in den Gebirgen Persiens, Kurdistans und Afghanistans, woven

4 \ ausgesprochene, dichte RK mit i. B.

i?. bryoides Boiss.; Persien; i. B. RVK wie Androsaee helvetica; Herb.

D. tapetodes Bunge; Afghanistan und Nordpersien; i. B. RVK; Pax u. Knuth

(I.e. p. 162*); ferner D.rhaptodes Bunge; heterochroa Bunge; Michauxt^
(Duby) Boiss.; ianthina Bomm.; curviflora Bunge; aretioides (Lehm.)

Boiss., Pax und Knuth (1. c. p. 165*); Lissarica Lipski; peduncularis
Bomm.; diapensifolia Boiss.

[3. Douglasia.

D. arctica Hook, f.; arktisches Nordamerika; wie imtenstehende , aber Rosetten

weniger dicht gereiht, Pax und Knuth.

D. montana A. Gr.; Felsengebirge; RK mit rosettig gehauften Blattem; Pa*

und Knuth (1. c. p. 170*).A Vitaliana (L.), Hook, f.; Spanien, PyrenSen, Alpen, Abruzzen; lockeres HF; HerbJ

'?;
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[^Plumbaginaceae.^

[4. Acantholimon.

A, Eehintcs Bunge; Kleinasiatische Steppe; Luftkugelkissen; Zederbauer (noch

vom Pamir (Ostenfeld schr.).

dtapensiotdes

2. Armeria. Die Grasnelken bilden Turritellenkissen mil dicht gedrangten imbricat-
F

scheidigen Blattern, aber zum eclilen Polster fehlt die geschlossene Decke; die

langen grasahnlichen Blatter bedingen babituelle Ahnlichkeit mit Grashorsten.

*-4. eaespitosa Boiss,; Gebirge Spaniens; SK; Herb.

A. vulgaris Morris var. Sardoa; Gebirge Sardiniens; geschlossene Matten und win-

dige offene Felsvegetation; (?); Herzog (08).

*ji. mtdticeps Wallrot; alpine Stufe Korsikas; ganz wie Plantago instdaris und

oft mit diesem verwechselt; Herb. Genev.A sibirica Turcz.; Sibirien, Arktis; Herb.]

iOmtianaceae {?).']

[Qmtiana (der polsterahnliche Wuchs ist nirgends obligatorisch).

*G. bavarica L. var. imbricata Schleicher; Alpen, Triften; SF; Herb.

*G. pumila; Alpen; Rosetten — SK — F; Herb.

ferner:

0. armerioides Griseb.; Gebirge Chiles; >dichte niedr. Polster< (Rosetten SF-Kissen)

Weberbauer

sedifolia H. dichte niedrige Polster* ; Reicue

PoJemoniaceae.

Phlox: Sektion Pulvinaiae

Weddeix (Taf. 52)J

P. ccmpUosa Nutt. var. condmsata Gr.; Felsengebirge; i. B.; S

Ferner:

bryoides Nutt.; Douglasii Hook.; Hoodii Richards.; mmeoides

Borraginaceae

^^triehium

^E.nanum Schrader; Alpen; Ger6llfluren, seltener Felsspalten; SVK—SK
SCHRdTER (08).

E.viUosum DC; nordsibirische Tundra; Arktis; fac; ebenso; Herb.

nanum

*• Myosotis.

mahlich zu humCsem Fiillmaterial verwitternd.

Verb

Verb

M.Hookeri Clarke; Himalaya; i. B.; SVK; Diels (97); Radnkiaer (07).

M. uniflora Hook, f.; Neuseelandische Gebirge; i. B.; RVK; Diels (97)*.

enaceae.

ena

V-axorelloides Speg.; Anden Patagon. RK vom AxmeUa

schr.).

Bebl&tteruDg

Verbena

gliedrig, dafi man ein Polster von gepreCtem Leder vor sich zu 8ehen glaubt*.

(GtissFELDT: Reise in den Anden von Chile und Argentinian (4 888 p. <65 u. 458).

*y. minima Meyen; Peru, Bolivia i. B.; RVK; dichtes, hartes, mit Erde kompakt

gefiilltes Hartpolster, mit ganz ebener Oberllftche aus Myriaden von 2-3 mm
messenden Triebenden mit gekreuzten Schuppenblattchen ,

die in emer i cm

41*

^+ L 'j
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)

dicken Polsterrinde erhalten Lleiben; weiter nach innen besteht das Polster

aus nackten, holzigen Zweigen mit viel erdigem Fullmaterial.

F. Silvestrii Speg.; wie axorelloides (Skottsberg £chr.).

.. l*V.uniflora Phil.; Chile, Cordilleren; ein dichtgedrangter Spalierstrauch, von

oben als dichte Decke erscheinend, aber unter derselben fehlt. jegliches Full-
r

material zwischen den Zweigen; Reiche (93); Herb. Boiss.

V, WUcxeki Chodat; Hochanden Argentiniens, wie vorige, eine Decke aus dicht-

gedrangten Teilp6lsterchen bildend; Herb. Laus.

V.patagonica Speg.; Patagonien; leg. Dusen; Herb. Stockholm.]

^olanaceae.

[1. Lyciumhumile Phil.; Wiiste Atakama, steinige Orte; Luftkugelkissen(?); Reiche (07).]

: t^Benthamiella montana Dus.; Siidamerika; i. B. RK; halbkugelig, bis 2,5 dm

ira Durchm.; Blatter fichtennadelahnUch, oft locker; Dusen (08)*. (Herb. Stock-

holm; Phot, des Polsters ded, Lindman).

B, patagonica Speg..; Patagonien; mit voriger nahe verwandt; Dusen (08).

Ferner nach Skottsberg (schr.) folgende Arten nach demselben Typus;

B. aeutifolia Speg.; axorelloides Speg,; longifolia Speg.; Norden-

skioldii N,E. Brown et Dusen; pyenophylloides Speg.; alle auf den

Anden Patagoniens.

^/^Saccardophytum pycnophyllo'ides Spegazzini (Nova Addenda ad flor. pat

1902). PatagonischerEndemismus.— i. B. RVK; J.re^/a-Typus ! Dickliche, kleine

behaarte, durch Luftgehalt weiCl. schimmernde Blattchen, die Stengel in

dichten Spiralen schuppenartig bedeckend, in toto weit herab erhalten bleibend,

Hauptachse 9 mm dick, holzig (Herb. Stockholm; Material u. Phot, des Polsters

ded. LiNDHAN, auch Herb. Upsala).

*5. axorella Skottsberg nov. spec. Patagonien, 1200'm ii. M.; i. B. RYK;\AxO'

rella-Typus^ mit prachtvollen Columellen, sonst wie vor. >Bildet ausgedehntc,

harte Polster auf steinigem Boden wie eine Axorella oder Bolax* (Skottsberg

schr.; Herb. Ups.).

Scropktdariaceae,

[1. Calceolaria pinifolia Car.; Chile, Cordillere; >dichte starre (wohl Luft-?) Kissen<;

Reiche (07).]

2. Veronica,

V. ciliolata (Hook.) Benih. et Hook. (= Pygmea ciliata Hook.); Neuseeland;

>densissime pulvinato-congesta foliis dense imbricatisc; i. B. RVK; Bentham

et Hooker, Genera plant. Vol. H pars 2, p. 964 (1876).

*F. pulvinaris (Hook, f.) Benth. et Hook. (= Pygmea pulvinaris Hook.); Neu-

seeland, Gebirge; i. B.; filzig; RVK; Diels (97)*.

Blatter sich ziemlich lang erhaltend, dann braun werdend und zu Full-

material zerfallend.

Plantaginaceae.

Planiago.

P.barbata Forst. subantarktisclie Inselfelsen oder feuchte Orte; fac. SF.; Hookeh,

Fl. antarct. 2 Tab. i24.

*P. borealis Lange; Arktis; S.; Herb.

P.carinata Schrad.; Siidafrika, Strandfelsen; RK; Herb.

P. Qayana Dene.; Chile, nur andine Region an nassen Stellen »Polsterinassen<;

Meigen (94).

P. oxyphylla Speg., wie semperviv. — Patag. (Skottsberg schr.).

. \

Ajb
P. pauciflora Hook.; Chile, Araucanien, Hochanden; polsterartiger Wucbs (?);

Neger (97).

*
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P.pulvinata Speg.; &ar&ato-Typus, aber fester! (Skottsberg schr.).

P.rigida Kth.; Peru, andine Region; Rosetten HVF(?); Weberbauer [W).

P. sempervtvoidcs Dus.; Patagonien; locker; fac. RVK aus daumendicken Colu-

mellen mit dicht geschindelten, bleibenden, nadelformigen Blattern; Dusen (08)*.

"^P. suhulata L.; var. insularis Gren. et Godr.; Corsica, Sardinien; Matten und
offene Felsvegetation; >ausgedehnte Polsterc; dichtes RF, von einem Punkte

ausgehend; Blatter ganz kurz, borstlich in einer Flache endigend; zuletzt

bleiben noch die Scheiden erhalten; starker Autosaprophytismus; Hebzog (08);

Herb. Genev.

*P. sulcata L.; var. pungens Lam.; Mediterrane Lander; SK; Herb.
\

P. tubulosa Dene.; Chile, Cordillere; »dichte niedrige Polster*; F(?); Reiche (00).

P.uneialis Dene.; Cordillere, Peru, Chile. Patagonien ;(?); Reiche (97).

Rubmceae.

[4. Oalium leucocarpum DC; Chile, nur andine Region, nasse Stellen; K—F (?);

Gruikshanii
]

berg schr.).

[3. Hedyotis (= Oldenlandta) Speg.; Chile, andine Region; ?; Reiche (93).]
F

Vdenanaceae.
(siehe Graebner, Die Gattungen der F., Engl. bot. Jahrb. Bd. 37 (<906).

Graebner trennt von Valeriana folgende Gattungen ab:

4. Arettastrum (DC, als Sect. v. Valertana).

A. Aschersonianum Graebn.; peruanische Anden 4500 m; i. B.; RVK; >feste,

harte, fuCgroBe Polster«; Weberbauer (11).

A. aretioides Graebn. (= Valeriana a. H.B.K. == Phyllactis a. Wedd.); Anden

von Ecuador und Columbien 3700 m. *Hygrophile Polsterpflanze der Paramosc;

i. B.; RVK; Diels (97).

A. sedifolium Gr. (= Valeriana sed. D'Urv. = Phyllactis sed. Wedd.); En-

demisch auf den Falklands-Inseln; i. B; RK; Fichtentypus ; die Bl&tter lockerer

stehend, dicklich, weit herab bleibend, zuletzt bis auf eine schmale Basalpartie

abfallend; (Herb. Ups.).

[2. Stangea Erikae Graebn.; peruanische Anden, 4700 m; »blumenkohlahnlich, zahlreiche

dichtgedrangte Rosetten fleischiger Blatter und sitzende gedrSngte Inflores-

(^(impanidaceae

3

Ly,

blatterung.

andine Gattung mit meist lepidophyter Be-

L. aretioides H.B.K; Anden Perus; i. B.; HVK—F; H.B.K. Nov. gen. II, Tab. 267.

L.muscoides Hook, f.; Paramos, Neugranada, bis zur Schneegrenze: i. B.; HVK

bis F; Weddel (57)*.

{LAycopodioides ist keine Polsterpflanze (Goebel schr. entgegen Diels, 97).]

2. Prismatocarpus (siidafrikanische Gattung).

Psubulatus DC. var. alpina; Gebirge Siidwestkaplands; ^analog Polytrichum-

rasen<; Marloth (02) (08).

Hoella fsiidafrilfanicpliP anffiin

mtiscosa Siidwestkaplands; >moosartig«; Marloth (08).

iGfoodentctceae.l

>Polsterpflan2en« der Sandheide Sudwestaustraliens nach Diels (06); dichte Luftkugel-

kissenstraucher oder halbstrauchig. (Siehe Krause: Qoodeniaceae und Brur

wowtoceoe ^ A ^

^ rw

'l

V*t
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[4. Leschena^^^'^^ f^'^mosa RBr. var. oblata (Sweet) Pritzel;

dichte Polster*; Diels (06)* (siehe bei Emblingial],

2. Scaevola.

runde

S, humiftisa D.Vr. var. ptdvinaris Pritzel; Sudwestaustralien; lockere Flachluft-

kissen; Diels (06)*.

]

Candolleaceae [Stylidiaceae\ hygrophile Polsterpflanzen Sudamerikas, Neuseelands

und der Subantarktis.

Phyllachne,

*Ph. clavtgera F.Muller; Neuseeland, subantarktische Inseln Neuseelands, Auck-

land und Campbell-Insel ; Moore und Siimpfe; i. B.; RVK; Saulchen mit langen,

schmalen, keulig verdickten Blattern und sitzenden Bliiten; Autosaprophytismus!

Cockayne (09); Hooker Flor. ant. II tab. 28.

Anm,: Dieses dichte Polster wuchs nach Cockayne (09) in feuchter Luft

rasch zu einem lockeren Busch aus.

*PA. Golensoi Hook. f. ; Neuseeland, physikalisch und physiologisch trockene

Standorte; i. B.; RVK; Cockayne (09, <2).

*Ph. uliginosa Forst. (= Forstera muscifolia Willd.); Siidchile, Siimpfe;

i. B., RVK; »ausgezeichnete Polsterform« (Reiche 93) Lamark Tabl. encyclop.

tab. 741; Engler-Prantl IV. 5. S. 82*.

Die beiden letzten Arten mit weit hinein erhaltenen Blattern, die durch

teilweise Verwitterung eine humOse Masse liefern.

Calyceraceae.

\^Moschopsts trUobata Dus.; Siidspitze Amerikas; i. B.; lockere RK aus dicken Tur-

ritellen, von den dreilappigen Blattchen dicht umhullt; Dxjsen (08).]

Qamocarpha andina Speg.; Patag. Anden; dichte groCe Polster bildend (Skotts-

BERG schr.).

Compositeae.

Anmerkung: Die bekannten Wollballen der subnivalen Stufe des H
Diels

Orepis ghmerata

gossypiphora

Waluch
perennierend nach Hooker) mit einfachem, dickem verkurztem Stengel, dessen

bodennab
(bei Grepis liber 4 00!) aufsitzen; die zahlreichen, dichtgedrSngten Rosetten-

blatter sind in einen dichten Filz bis 3 cm langer Wollhaare eingehiillt und

schlieBen vor der Blute zu einem kugeligen Wollballen zusammen; (siehe die

Abb. in Waluch, Plantae rariores asiat. II tab. 138, {Saussurea) und Jacque-

MONT Voy. bot, tab. 107 [Orepis).

4. Ahrotanella, Hochmoorpolster der Subantarktis.

*A.emargtnata Cdiss,; Feuerland, Falklandinseln, B^tor-Heide, Astelia-Uoor^

Berggipfel, relativ trocken; i. B.; RK; moosartige Rasen; die zweizipfligen,

weiCknorpligen Blattspitzen lange erhalten bleibend; Birger (06).

*A. forsterioides Cass. (= Scleroleima forst Hook, f.); Tasmanien, Berggipfel;

i. B.; RV(?)K resp. F (»sieht auf Tasmanien etwa aus wie Silene acatdis und

diirfte sich ahnlich verhalten«. Diels schr.); ^immense, meterbreite flache, grune

Deckent (Hooker), aus lycopodioid bebl&tterten Sprossen mit lange in toto

erhalten bleibenden Blattchen; Goebel (91), Hooker, Lond. Joum. of Bot. V.

tab. U*.

A. inconspicua Hook, f.; feuchte Stellen der neuseelandischen Gebirge; »aioos-S ^

ahaliche Rasen vom AxoreUa

t -
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Arosulata Hook, f.; an steilen Felswanden der Berggipfel der Canipbell-
Insel, Aucklandsinsein; »dichte, harte Polster*, ^ A^idrosace-ahiiMchU ^ Blatter
lederig bis hornartig, kabl, nach dem Axorella-Typus Columellen bildend;

i. B. RVK — Hook. F1. Antarctica I., p. 23, Tab. XVHI.
Ferner

: A. linearifolia Asa Gray und A, submarginata Asa Gray, kleinere
flachere Polsler bildend (Skottsbebg- scbr.j.

2. Antennaria.

*A andina (Poeppig) A. Gr. (Sect. Mniodes); Peru; i. B.; SF; A. Gray: Proc. Am.
Ac. Sc- 1862, S. 138 — Ein ausgebreitetes Schopfflachpolster (^Parallelpolsterc)

nriit 5 mm dicken, rein zylindrischen Columelien aus dicht gepreCten, stark

behaarten spateligen Schuppenblattchen (Typus >veget Schaf.^) , die in toto

erhalten bleiben. Dicse vertikalen Saulchen sitzen reihenweise langen, lockerer

beblatterten, nichtwurzelnden, niederliegenden Schopftrieben auf. — Herb.

""A. caespitosa Boiss.; Spanien; SV(?)K.
*^. mmcoides Hook. f. et Thorns.; Himalaya; HF; Diels (97).

3. Artemisia minor Jacqu.; Tibet, bei 5500 m i. B.; RK.; Hooker Bd. IH. 82,

h^Atractylis caespitosa Desf.; Sahara-Atlas; rosettiges RHF (wohl seltenRVK); Herb.

[5. Brachycladus caespitosus (Phil.) Speg.: Patagonischer Endemismus; i. B; RK— F.

Bryomorph
1

RK; »Form der Moospolster«, monotyper Endemismus; Marloth (08), Engler

7. Celmisia; Neuseeland, Australien; neben Nichtpolstern und lockeren Arten (z. B.

C. discolor Hook, f., C. Walkeri T. Kirk und C. viscosa Hook, f.) auch gule

Polster:

*G.sessiliflora Hook, f.; Neuseeland, »Fellfields€; i. B.; RKV; Cockayne (12).

^G.argentea T. Kirk; Endemismus Neuseelands und Stewart Islands, Gesteins-

fluren der Gebirge; i. B.; RK.; Herb.; ziemlich lockere, fichtenzweig^hnlicbe,

aber weiCfilzige Columelien; Blatter ziemlich rasch zerfasernd; Cockayne (09,

Stewart"Ins.; 12).

Wohl noch andere Arten!
l^- Chaetantera.

Gh.pmilla (Poepp. et End.) Benth. et Hook.; Anden Chiles; einjahr. RK; Engler-

Prantl V. 5. p. 348; ScmmpER (98)*, Weddell (55,

Ch. chilensis (Remy) Benth. et Hook.; Anden Chiles, 3200 m; ?]

^. Ouleitium sessile Speg.; Cordillere Patagoniens; i. B, F. (Skottsbbrg schr.) Andine

Gattung!
1^0. Erigeron.

^-andicola DC; Chile, andine Region; »polster- oder deckenf6rmig<; Reiche (98).

K auretis Greene; hochalpiner Endemismus auf Gesteinsfluren der Cascade Moun-

tains, N.-Am,, bildet fakultativ dichte Rosettenkissen.

-R pulvinatus Wedd.; Bolivien, Punas; Rosetten in K; Schimper (98); Weddell (55)J
<^. Saastia. Endemische systematisch isolierte Gattung Neuseelands mit vier eng

lokalisierten Arten alpiner Gesteinsfluren,

B.pulvinaris Hook, f.; Neuseeland, Gebirge; i. B.; RVK; Diels (97); ScHRdTEa

(08).

B.recurva Hook, f.; ebenso; Diels (97).

S. Longanii Buchan.; ebenso.

S.montana Buchan.; ebenso.
U^. Sdiehrysum,

*B. caespititium Sond.; Sudafrika, trockenere ParUen des karroiden Hochlands

Luflkissen und SK mit ziemlich imbrikaler Beblfttterung; Marloth (08).

"..'1'
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*H.frigidum Willd., Corsika, Felsen der Gebirge; lockere Schopfkissen bis Luft-

kissen, mil schraalen, imbrikaten, bis ganz hcrab erhaltenen Blaltern, deren

Indument aber verloren geht; Herb. Gen.

K grandiceps Kirk (= Leueogenes grandiceps Beauv. comb, nov.); Neuseeland;

wollige Decken, F (?j; Diels (97).

H. microphyllum (Hook, f.) Benth. et Hook, f.); Neuseeland, typische Felspflanze;

»behaarter cupressoider Strauch, mehr oder weniger polsterformig«, also wohl

Luftkugelkissen!; (Cockayne (10), Arrowsmith).

H, Newii Oliver; Kilimandscharo, iiber 4000 m; >niederliegendes Polster«, (?);

Engler (95).

H. Selago (Hook, f.) Benth. et Hook, f.; wie mieropkyllum,'}

13. Lucilia.

*L.aretioides (Wedd.) Schultz-Bip.; Peru, Hochanden, steiniges Gelande bei

mittlerer Feuchtigkeit; i. B.; RVK—HF Weberbauer (H); die dicken, zylin-

drischen Columellen erinnern ganz an Eaoulia; die in toto erhalten bleibenden

Blattchen losen sich plotzlich ganz ab.

*L. evacoides Schultz-Bip,; CordillerenPerus; wie vor.; Herb. Boiss.; Schimper (98)*.

*L. radians Benth; Quito, Ecuador; wie vor.; Herb. Boiss.

L, iunarensis (0. Ktze) K. Sch.; Peru, Hochanden; VK; Weberb. (14).

*L. Schultxii Wedd.; Anden Bohvias, 5000 m; wie aretioides; Herb. Boiss.

[4 4. Nassauvia pymaea P. v. E., N. Ameghinoi Speg. u. a. Arten dieser siidamerik.

extratrop. Gattung bilden dichte, flache Luftkissen (Skottsberg schr. u. Herb.

Ups.]

45. Oriastrum pusillum Poepp. u. Endl,; Hochanden Chiles; RVK; Schimper (98).

\%*Pt€Tygopappics Latcrenci Hook. f. (= Maja compada Wedd. nach Beauverd [schr.]);

CordillerenPerus, Hochmoore Tasmaniens; i, B.; VF; Weddell (55)* Taf. 27 u.

HooK. m. tab. 58*.

Blatter als ganze, hautige Gebilde sehr gut erhalten bleibend bis weit

hinein in die Polster.

M*Perexia [pi/i/era Hook, et Arnott; trockene Orte der argentinischen Anden; niedere,

dichte Rasen (Luftkugelkissen) aus gedrangten Turritellen mit lange erhalten

bleibenden, zuletzt faserig verwitternden, dicht anliegenden Blattern; VF;

Herb. Laus.]

P. sessiliflora Speg.; Anden; dichte halbkugeli^e Polster von 4 0—25 cm

DM. bildend; i. B. RVK — (Skottsberg schr.).

Raoulta

dem noch 4—2 in Australien; Cockayne (4 4) charakterisiert sie folgender-

maGen:

Sie bilden Flach- und Kugelpolster (»patches€ or ^cushions*) mit prinzipiell

Stets gehen alle ZweigeWachst

von einem Punkte aus, dem Kopf eines holzigen Stammchens, das sich nach

unten in cine tief hinabsteigende Pfahlwurzel fortsetzt. Sie verzweigen sich

reichlich und dicht und vom Verhaltnis der horizontalen und vertikalen Aus-

dehnung der Sprosse hangt es ab, ob Flachpolster oder Kugelpolster ent-

stehen. Alle haben FuUmaterial: die Kugelpolster organisches, die Flach-

polster anorganisches. Die Blatter s5nd ± imbricat, wollig behaart oder

kahl und lederig. Autosaprophytismus spielt bei den humushaltigen Polstern

eine groCe RoUe.

>Die Arten von RaotUia zeigen eine interessante, epharmonische Formen-

reihe, ausgehend von den raschwachsenden, kriechendcn Decken oder Matten

von B. tenuicaulis Hook. f. mit ihren offenen, mesophytischen Blattern an

4 ?
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Samlingen und Folgesprossen und endigend mit den hochdifferenzierlen

dichten, woUigen Massen der >vegetabilischen Schafe« [R. eximta; Ooyeniusw.)
Bewohner der windgefegten und sonnendurchgluhten Felsen der Alpen. Man
sieht leicht ein, wie die heutigen Arten aus mesophytischen kriechenden
Krautern sich entwickelt haben, durch den EinfluB xerophytischer Bedin-
gungen, die sie auf neubesiedelten xerophytischen Stationen fanden, oder
was wahrscheinlicher ist, in einer trockenen Klimaperiode.* (Cockayne 1-f,

S. -fig.)
^

•

Den innern Bau des echten Polsters von B, Haastii, der wichtigsten Be-

wohnerin der subalpinen FluBkiese, schildert Cockayne folgenderraaCen:

»Die Blatter sind am Ende der auCeren Zweiglein gehauft; die bebiatterte

Partie der Sprosse ist 9 mm lang, eventl. kiirzer. Die Blatter sind kahl,

lederig mit scheidiger Basis, die Spreite etwas konkav. Ein Langsschnitt

durch das Kissen zeigt folgende fiinf Schichten: zu auCerst eine sehr schmale

(9 mm machtige) Zone mit lebenden Blattern, eine zweite, etwas breitere mit

toten Blattern, eine dritte 4—5 cm dicke voll Humus, eine vierte mit kahlen

wurzelnden Zweigen und eine fiinfte, innerste aus kriechenden, auf Sand oder

Torf wurzelnden, auf Fels wurzellosen Zweigen* (also ein Vollhorstkugel-

polster, HVK) ; man vergleiche die tibereinstimmenden Zonen bei Carex firma
in ScHROTER (08* S. 323).

Diese Polster mit ihrem reichen Humus- und Feuchtigkeitsgehalt bilden

ein ausgezeichnetes Keimbett fiir angeflogene Samen; die so entstandenen

Epiphyten der Raoulta-Polsier iiberwuchern dieselben bald und so tritt an

Stelle dieser Pionierpflanzen bald eine reiche Vegetation auf den anfanglich

wiisten FluCkiesen,

Beauverd hat die Systematik einer sorgfSltigen Priifung unterzogen. Nach-

dem' er eine Zeitlang einen Teil der Arten dieser Gattung unter dem Nanien

Psychrophyton abgetrennt hatte (^9^0), zieht er in einer spateren Publikation

(Beauverd M] nun diesen Vorschlag wieder zuriick und laCt Psychrophyton

nur als Subgenus gelten, Er teilt demnach die Gattung RaotUia in die ^uh-

g^T^eva. Eu'Raoidta nnd Psychrophyton; letztere entspricht der ^Imbricaria^

Benthams und Hookers. — Die letztere Gruppe besteht aus ausschlieClich

alpinen, felsbewohnenden Arten mit ganz dichtem Polsterwuchs, die erstere

aus subalpinen Arten, die auch in der Ebene, z. T. am Meeresstrand vor-

kommen und keine vegetabilischen Schafe bilden; sie sind 2. T. typische Be-

siedler der Ger5llfluren.

Die Raotdta-Arten kdnnen wir nach Beauverd, Cockayne, Diels, Goebei,

Hooker u. a. und nach Herbarmaterial etwa foIgendermai3en gruppieren:

D. Keine Polster bildend:

Monroi

-i

lockersten gebaute Art, von alien andern verschieden durch die zweizeilig

beblatterten Kurztriebe. Bildet keine Polster. Beauverd (12)*.

"^H' subidata Hook, f.; Neuseeland -1200—2000 m; lockere flache Rasen, Blatter ab-

stehend; keine Polsterpflanze; Beauverd (<0)*

Rtenuicaulis Hook, f.; Neuseeland 0—1650 m; »rasch wachsende, kriechende

Decken oder Matten, besonders auf FluCkies*; Cockayne (08), Beauverd (<0)*.]

2- Mehr Oder weniger lockere Flachpolster, mit ih lockerer Beblatterung, bis zu

Kugelpolstern mit dichter Beblatterung, aber ohne festen Schlufi der Zweige:

Beauv.

australis nook. I; Neuseeland, auch Stewart Island, 0—<500m; auf GerSU

der FluCbelten und der vulkanischen Schlackenwuste, Strauchsteppen und

Eu-Raotdia
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Felsen, selten auf Meeressand und Diinen; fac. i. B.; behaart; VHK; >niedere

Polsterpflanze mit reich wurzelnden Stengeln und kleinen dichtgedrangten

silberhaarigen Blattern«. Cockayne, sehr variabel, z. T. nicht polsterformig;

Hooker (67), Cockayne (08)*, (iO)*, Beauyerd (10)*; ebenso die var. apice-

nigra Kirk; neuseelandische Steppe; Cockayne (10), Beauverd (12).

*R. glabra Hook, f.; Neuseeland und Stewart Island, —1500 m; kahl, locker ge-

baut, abstehende Blatter; ?; Beauverd (10)*.

*i?. Haas tit Hook, f.; Neuseeland; Pionierpflanze auf FhiBkics, iiberwachst Steine

von 60 en) Hohe und dient auffliegenden Samen als Keimbett; 300

—

1200 m;

fac. i. B.; RVK—HVF; Diels (97), Negeu (97), Beauverd (10)* (siehe oben!).

*R, luteseens (T. Kirk) Beauv.; Neuseeland; FluCkies, Steppe, 300— 1800 m;

i. B., RVK—SF; Beauverd (10)*, Cockayne (10 Arrowsmith).

R. Monroi Hook, f.; Neuseeland; Steppe, FIuBkies, 0—1150 m; i. B.; Hohl SK—F;

andere?; Hooker (67), Cockayne (10, Arrowsmith), Beauverd (12)*.

R, siibsericea Hook, f.; Neuseeland, 300—1600 m, Tussock-Steppe; locker imbri-

kat?; Cockayne (10), Beauverd (10)*.

*R, Parkii Buchan.; Neuseeland, 750—1800 m; i. B., behaart; fac. RVK; Diels (97),

Beauverd (10, 4 2).

*R, Petriensis Kirk; Neuseeland, urn 1500 m; i. B., sehr zart behaart; RVK;

Beauverd (10*, 12*).

'on Imbricaria Benth. et Hook.) nur

in der alpinen Stufe:

*R Heetort Hook, f.; Neuseeland, 1200— 1950 m; i. B., kahl; RVK; Beauverd

(10, 12).

R. Youngii Hook, f.; Neuseeland, 1250—2000 m; behaart, aber wohl nur lockere

Decken bildend ?; Beauverd (12).

3. Typen des »Pilanzenschafs<, ^vegetable sheep«, dichte, vdllig geschlossene, wollige

RVK mit i. B., bis 2 m im Durchmesser; nach Cockayne alle zum Subgenus

Psychrophyton Beauverd geh6rend:

JB. hryoides Hook, f.; Neuseelandische Alpen; behaarte i. B.; RVK; Beauverd (12).

R. Buchanani Kirk em, Beauverd; ebendort, 1200— 1600 m; ebenso; Beau-

verd (10, 12*}.

*R, ext7nta Hook, f.; ebendort, auf vorstehenden Felsen in der Ger5llflur eine

>vegetable- sheep subassociation« bildend (Cockayne 10*, Arrowsmith): 1350

bis 2000 m; ebenso; Diels (97), Beauverd (10)*, Cockayne (10)

*R. Ooyeni Kirk; endemisch auf Stewarts Insel, 400—1500 m; auf subalpinen

Felsen und subalpinen Schuttfeldern
;
physikalisch und physiologisch trockene

Standorte (Cockayne 12 p, 21); ebenso; Cockayne (08)*, Beauverd (10, 12).

'andiflo 1800 m; i. B.; Rosettenpolster

bis FH (aber auch locker; seidig behaart) ; Diels (97), Beauverd (10)*, Cockayne

(10 Arrowsmith).

*R^ mamillarts Hook, f.; Neuseeland, 1200—2000 m; ebenso; Goebel (91),

Diels (97), Beauverd (10*).

*i?. rubra Buchan.; Neuseeland, Nordinsel, ± 1500 m; ebenso; behaart; Beauverd

(^0, 12).

Die Blatterhaltung der Raoulta-Volsier ist im allgemeinen, soweit an

Herbarbnichstucken zu konstatieren, eine auf mehrere Zentimeter in das

Polster hineinreichende, gute. Rasch verwittem die Blatter bei den lockeren

Formen aller Arten. Schlechte Erhaltung wurde an solchen Formen besonders

kbnstatiert bei R. Monroi^ australis und tenuicaulis , an Zweigen lockerer,

kaum mehr polsterf6rmiger Exemplare.

I
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Gute Erhaltung zeigen durchweg die Psychrophpton-Avien und zwar meist

so, da6 die Epidermis mit dem dicken Wollfilz erhalten ist, das Blatt selbst

vertrocknet und hautchenartig geworden ist, und nur noch die besonders an
der Spitze sich verzweigenden Nerven enthalten sind. Die dichte Haufung der

filzigen Blattchen laBt eine sehr kompakte Oberflache zustande kommen, die

bei R, Ooyeni so kompakt wird, da6 ein Abschleifen der OberflS-chenpartien

wohl durch Windwirkung erfolgen kann, wodurch sich Shnliche Figuren

bilden wie bei Anabasis aretoides: kleine Kreise von soliden Stengelresten,

umlagert und durchwirkt von gepreDten, auf die gleiche Oberflache ab-

geschorenen Haaren (beobachtet an einem Polster von etwa iO auf \h cm
Durchmesser in der Sammlung des hot. Museums der eidgen. techn. Hochschule

Zurich, leg. Cockayne).

19. Senecio,
F

*S. evacoides Schultz-Bip.; bohvianische Anden bis etwa 5000 m; Schopfpolster

mit wenig im Innern erhaltenen Blattern, aber ziemlich dicht; SK; Herb.

S. Lyalli Klatt; Neuseeland, Moore; >PoIsterpflanze« (?); Diels (97).

20. Tanacetum gossypium Hook, f, et Thomson; Sikkim Himalaya; die hochst-

steigende Bliitenpflanze Sikkims, bis 5500 m ii. M.; >dichte kompakte Polster<,

njit sehr dicht imbrikaten seidenhaarigen Blattern, also wohl i. B, BK?
(Hooker 80, Bd. 3).

2^. Wemeria.

W.spec; Peru, Puna; wohl F?; Diels (97).

W. aretioides Wedd,; Peru, Anden; HK—F und Ubergange zu Gesellschafts-

polstern; Weberbauer (11)*.

*W, brachypappa Benth.; Peru; wie humilis; Herb. Boiss.

*W.humilis H.B.Kt.; Pichincha; i. B.; RK aus fingerdicken ganz kahlen Colu-

mellen von 10 cm Lftnge und 2—3 cm Dicke; Herb.

*W. purpurea Benth.; wie vor,^ aber behaarte Blattscheiden; Herb. Boiss.

5. Statistik der Polsterpflanzen.
^ -

Polsterpflanzen kommen in folgenden Familien vor:

^

>

Familie

in ( ) ZaM der Gattgn

Cyperaceen (2)

Centrolepidaceen (1) . . . ,

Juncaceen (3)

Liliaceen (2)

Iridaceae [\)

Chenopodiaceen (2)

Aizoaceen(<)

Portulacaceen (2)

Caryophyllaceen (42) , . . .

Ranunculaceae (2) .... .

Cruciferen (2)

Saxifragaceen (3). .... .

Rosaceae (2)

Leguminosae (4) ...... .

Oxolidaceen (<)

Polster-

pflanzen

uberhattpt

Badial-

ToUkngel-

polster

5

4

5

2

^

2

4

49

3

34

29

4

4

2

1

28

45

20

1

f b

f^^,-.:
h r
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Familie

in ( ) ZaM der Gattgn.

Linaceen [i)

Malvaceen (1)

Thymelaeaceen (1)

Umbelliferen (4)

Epacridaceen {i)

Diapensiaceen (i)

Primulaceen

Polemoniaceen(l)

Borraginaceen (2)

Verbenaceen [i)

Solanaceen(2)

Scrophulariaceen (1

)

Plantaginaceen (4)

Rubiaceae (1)

Valerianaceen (i)

Campanulaceen (3)

Candolleaceen (1

)

Calyceraceen [i)

Compositen (4 5)

Polster-

pfianzen

uberhanpt

Kadial-

volllfugel

polster

In 34 Familien mit 78 Gattunsen

1

Die Wuchsform der Polsterpflanzen tritt also in 34 Familien und darin

in 78 Gattungen auf, die extreme des Radialvollkugelpolsters Oder ver-

wandter typischer Formen sogar in 26 von diesen 34 Familien.

^

r

6. Standorte und geographisclie Verbreitung

der Polsterpflanzen.

Eine statistische Zusamenstellung der echten Polsterpflanzen der obigen

List3 nach ihrer geographischen Verbreitung ergibt folgende Zahlen:

Polaterpfianzen davon typ. Radialkngelpolster

n. verwandte typ. Formen

Arktis 2,7 o/o ( 9 Arten) 3,0 o/o ( 6 Arten)

Nordamerika (bes. Rocky Mountains) . . . 2,4 o/o ( 8 Arten) 1,0% ( 2 Arten)

Afrika (Sahara, Saharaatlas und kaplan-

dische Gebirge) 2,9% ( 10 Arten) 2,5 o/o ( 5 Arten)

Asien (insbes. Himalaya und zentralasia-

tische Hochwiisten , Kleinasien

,

Kaukasusj 16,0 o/^
( 54 Arten) 24,0% (48 Arten)

Europa (Alpenlander, Mittelgebirge, Balkan,

Italiens und Spaniens Gebirge) . . 11,9 0/o ( 40 Arten) 12,5 o/o (25 Arten)
i

Neuseeland, Kerguelen und Australien (ietz-

teres arm!) -OjGO/o ( 46 Arten) il,0% (34 Arten)

Sudfiunerika (bes. andines Gebiet, Pata-

gonien, Falklandsinseln) 50,5 O/q (170 Arten) 40,0 0/^ (80 Arten)

Total 337 Arten 200 Arten

0:
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Versuch einer Ubersicht der siphonogamen Polsterpflanzen. 653

Weitaus am reichsten ist also Sudamerika, und zwar insbesondere durch
andine und subantarktische Formen'); in Neuseeland und der Subantarktis
sind teils die Windwusten der Inseln, teils die Gebirge Neuseelands be-

sonders reich. Einige besonders polsterreiche Genera tragen zu dieser

Haufung auf der australen Hemisphare ganz wesentlich bei: [Raoulia 20,

Axorella {mkl Bolax) 23, Nototriche 21, Draba 16, Colohanthus 12, Bmt-
hamiella 7, Verbena 7, Endema 6, Abi'otaneUa 6, Pymophyllum 4,

Oreoholus 4 Arten). In Eurasien sind es ausschlieBlich die Gebirge mit

ihren Saxifraga {2^), Androsace (18), Draba (14), Dimysia (11) Arten.

Die iiberwiegende Mehrzahl der Polsterpflanzen sind also Oreophyten, in

den Niederungen der Tropen fehlen sie vollig, nur in den Campos Bra-

siliens finden sich Annaherungsformen. Die auffallende Armut Nordamerikas
und Afrikas diirfte auf historischen Griinden beruhen, denn »pulvinaten-

gunstige« Standorte fehlen nicht.

Von Interesse ist ferner die Betrachtung der Verteilung der Polster-
pflanzen unter die verschiedenen okologischen Klassen, die

nach natiirlichen Standorten gruppiert sind. Wir schlieBen uns in der

Darstellung in der Hauptsache an Warming an (Oecology of plants 1909).

Gewisse okologische Gruppen enthalten gar keine Polster. (Warming

1- c. p. 1 36, Class I, II, V, VIII, XI, XII), andere nur vereinzelte (Class VII,

IX, X, XIII), einige wenige besonders viele (III, VI und besonders viele IV).

Fiir den Polsterwuchs ist besonders fraglich, wie wir sahen, ob er

eine xerophytische Anpassung sei. Also werden wir besonders zu beacbten

haben, ob xerophytische Standorte vorgezogen werden. Wenn uns auch

lange nicht fur alle Polsterpflanzen Standorte bekannt sind, so lassen sich

doch im folgenden einige allgemeine Aussagen daruber machen, auf Grund

der Angaben unseres Verzeichnisses.

ZunSchst mag eine Ubersicht fiber die hauptsachlichen Standorte

gegeben sein:

Physikalisch feuchte Standorte sind vielfach von Polsterpflanzen

t)ewohnt. Es kommen in Betracht:

SalzbOden: Salicornea pulvinata, Puna Nordargentiniens.

Kustenfelsen [Colobanthus , Plantago, Raoulia [Eu-Raoulia])

.

Von Mo or en sind insbesondere diejenigen Neuseelands, Siidamerikas und

^er subantarktischen Inseln reich an Polstern, besonders vom Moostypus

ttnd Scheidentypus, meist aus subantarktischen Genera [Oreobolus, Oaimar-

^ia, BisUchia, Phyllachne, Pterygopappus , Lyallia, Boimtia). In den

-^

i

JSbto-Heide* formliche

pflan:

Polster-

folgenden

ikabucht (im hygrophilen Waldgebiet Feuerlands) emen >Foister

„ Arten: Bolax Bovei, Astelia pumila, Axorella lyeopodtoides, Colo

oanthus subulatus, Donatia fasdcularis, Drapetes mmcosus, Qaimardia aiistralis, Orio

obtusangultia und Phvllachie uliaiiiosa.

i^T
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I

eurasiatischen und nordamerikanischen Hochmooren fehlen echte, siphono-

game Polster; die Hochmoor-Bulten sind teils Torfmoose, teils Tussocksaulen

[Ef^ophorum vaginatum)^ teils Luftkissen [Ericaceen).

Schneetalchen und Quell fluren der Hochgebirge, besonders der

Cordilleren, nicht aber der Alpen {Arenaria, Patosia^ Distickia^ Oxychloe^

Calandrinia)

.

NaBkalte Feinschuttboden der Hochgebirge [Androsace alpina).

Nasse Stellen allgemein (stets kalter, nie warmer Klimate) {Plan-

tagOj Colobanthus y Axm^ella^ Lyallia^ Abrotanella).

Hierher wohl die Paramos Siidamerikas [AxoreUaj Aretiastrum),

Auch die Pflanzen arktischer Gebiete diirften in der Vegetations-

zeit vielfach feuchte Standorte aufweisen.

Die Pflanzen dieser Standorte fallen in Warmings Klassen der Oxy-

lophyten und besonders der Psychrophyten. In diese beiden Klassen

fallen fast alia Pflanzen der sudamerikanischen Gegenden, der subantarktiscben

Inseln und arktiscben Gebiete, viele Neuseelands, im ganzen weit fiber

die Halfte der uns bekannten Polsterpflanzen, weil auch noch

viele alpine Hocbgebirgspflanzen dazukommen. Eine Trennung der Oxylo-

phyten und Psychrophyten ist untunlich, da Kalte und Saure des Bodens

in diesen Gegenden oft kombiniert sind. >Na6kalter Torfbodenc (also naB,

kalt und sauer!) ist das Substrat der Assoziation des >Polsterbodens« nach

Skottsbbrg.
r

Will man den Polsterwuchs als xerophytische Anpassung auffassen,

so ist eine nahere Erklarung des Vorkommens der Polster an den genannten

Standorten nOtig.

Zwei prinzipiell verschiedene Erklarungen sind muglich;

1. Okologische Erklarung: Der Boden ist >physiologischc trocken

(ScHiMPER u. a.); durch Kalte, Humusreichtum, Salzreichtum, Sauer-

stofi^armut, oder Wirkung schadlicher Bakterien (Schimper, Dach-

NOWSKI u. a.)

2. Historisch-phylogenetische Erklarung: Die xeropbytischen Merk-

male sind fruher in anderen Gegenden bezw. Umstanden entstanden;

die Pflanzen konnen aber nach Veranderung von Gegend oder Um-

standen auch auf den neuen Standorten aus irsend einem Grunde

leben, Nur endemische Pflanzen zeigen die primiiren, direkten An-

BNER ff.).

m

Einen Vermittlungsversuch zwischen beiden Auffassungen hat Stbbi»-

strOm (Flora 80; 4905) gemacht.

Diese Erklarungen wurden also den Polsterwuchs als xerophytisches

Merkmal auffassen lassen. (IJber weiteres vergl. Kap. Ill des Anhangs bei

Haori 1912.)

Eine groBe Zahl von Polsterpflanzen besiedeln Standorte, die mehr

J
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Versuch einer Ubersicht der siphonogamen Polsterpflanzen. 655

Oder weniger eine Vermittlung zwischen physikalisch nassen und trockenen

Boden bilden, aber physiologisch meist auch trocken sein diirften:

Hierher wohl viele der Pflanzen von Hochgebirgen, die nicht die

schon genannten feuchten Standorte besiedeln, von denen uns nur das Vor-

kommen in bedeutenden Hohen der Gebirge bekannt ist:

Hochandine, hochalpine und Pflanzen des Himalaya, der persischen,

neuseelandischen, afrikanischen und nordamerikanischen Gebirge, soweit

sie nicht Felspflanzen sind.

Hierher ferner im allgemeinen die GerOIlfluren der Alpen [Saxi^

fraga^ Draba^ Eritrichium u. a.), der Rocky Mountains [Paronychia puU
vinata^ Arenaria obtusa] der Anden [Mulinum^ Axorellen) und Neusee-

lands [Baoulia z. T., Haastia)\ speziell auch Schutthalden, steinige Orte

usw.

Schon typischer auch physiologisch trockene Standorte bewohnt Sdr-
pus paradoxus

kissen*.)

» Saulen-

Auch physiologisch trocken diirften ferner sein: Heide {Oreobolus,

(Nototriche). Xero-

^rapetes) ;Sandheide [Leschenaultia, Scaevola, nur kis

boden uberhaupt und vulkanische Aschenboden
phytische Standorte bewohnen ferner:

Pflanzen des Felsbodens [Bryomorpha, Hdichrysum) -,
Pflanzen

felsiger Abhange {Oreobolus, Gaimardia); typische Felspflanzen

[Androsace, Potentilla, Draba, Tkylacospermum, Saxifraga, AxoreUa,

z- T. Raoulia). Fur manche dieser Felspflanzen ist besonders der mangelnde

Schneeschutz an den windgepeitschten Standorten im Winter eine xero-

phytische Bedingungi).

Eigentliche Trockenwiisten bewohnen wenige Polsterpflanzen (bestes

und fast einziges Beispiel Anabasis, Kieswuste; ferner genannt Mulinum
in der Wiiste Atakama, Atractylis im Sahara-Atlas).

W
AxoreUa

aurch starke Windwirkung und niedere Sommertemperatur ausgezeichnet,

Wbrth (06) geradezu als »Azorellen-Klima « bezeichnet.

Von diesen Pflanzen gehoren die Felspflanzen zu Warmings Litho-

Phyten, die Sandboden, Sand usw. bewohnenden Pflanzen zu seinen

Psammophyten, wenige nur zu seinen Eremophyten, die meisten auch

der hier genannten zu den Psychrophyten.
Fiir alle siphonogamen Polsterpflanzen ohne Ausnahme ist ein licht-

offener Standort conditio sine qua non: Walder, Gebusche usw. entbehren

der Polsterpflanzen, und bei Beschattung lust sich oft der Polsterwuchs

-/ ^.^uc uauieiuiicn uie ausj
'ogie d. Felsflora, Zurich 1901.

Androsace

I



656 H. Hauri u. C. Schroter, Versuch einer Ubersicht usw.

Oder der beschattete Teil stirbt ab (Werth, 1 i * Fig. 1 ), ebenso fehlen sie

auf rein hydro- und hygrophilen Standorten, die der physiologischen Trocken-

heit unverdachtig sind: in flieBenden oder stehenden Gewassern. KSlle

und Humusreichtum als Grund physiologischer Trockenheit kombiniert

mit physikalischer Feuchtigkeit scheint die hasten Standorte fiir sie zu

liefern, dann aber auch windoffene und besonders auch im Winter schnee-

freie Stellen alpiner Gesteinsfluren, echte Trockenwusten und Wind-

wiisten subantarktischer Inseln. Immerhin beherbergen die rein xerophy-

tischen Standorte nur wenige Prozente aller Polsterpflanzen.

Mesophylische Standorte mit mittlerer Feuchtigkeit ausschlieBlich

bewohnen Polsterpflanzen nicht, doch gehen sie gelegentlich an solche

Standorte, wie Rasen, Triften usw. der verschiedenen Lander iiber. {Alsiite-

und Silene-Folsiev als typische alpine Beispiele.)

Oft sind die einzelnen Arten derselben Gattung ganz verschieden in

der Wahl der Standorte (vergl. besonders Oreobolus^ Saxifraga^ Axwdla^

Androsace).

i

_i

i
i

J

^

I

i

J^ --L

.y-^

_V.=



t 4

Kicerche suUa costituzione dei plastidi, in rapporto special-
mente alia presenza dei lipoidi ed alia funzione fotosintetica

dei cloroplasti.

Nota di

Luigi Bnscalioni.

La costituzione chimica della clorofilla ed il complesso processo del-

1 assimilazione fotosintetica collegato a tale sostanza furono oggetto di

numerose osservazioni, le quali hanno portato a pressoch^ inaspettate

conclusioni.

Per quanto concerne la costituzione chimica della clorofilla bastera

ricordare le osservazioni del Willstaetter, dello Tswktt, dello Tschirch,
"el Marklewsky e Schunch (per citare soltanto i nomi piii noti), dalle

quali e risultato che la clorofilla, estremamente affme alia sostanza colo-

rante del sangue (come I'attesta I'esame spettroscopico e chimico), deve la

sua mirabile proprietfi di poter scindere la molecola di COj, fra I'altro,

orse air intervento del magnesio. Molti altri dati sono venuti in luce dal-

indefesso studio del pigmento verde, ma non e il caso qui di insistere

sugli stessi perche troppo lungi dal nostro argomento ci porterebbe la loro

enumerazione.

Del pari le ricerche sulla funzione del pigmento clorofiUiano non fu-

rono meno feconde di risultati, specialmente in questi ultimi anni; grazie

in particolar modo ai metodi di studio introdotti dallo Sachs, dal Bach,

PoLLAcci e da altri autori il processo fotosintetico e stato affrontato

con successo. Qualche grave lacuna rimane ancora, poiche se 6 noto che

qualono prodotti finali dell' assimilazione devi considerarsi I'amido o gli zuc-

cheri, non e ancora stata ben chiarita la successione dei processi chimici

pazie ai quali il cloroplasto in virtu del suo pigmento verde, scomponendo

« GOj arriva a formare i sopra citati idrati di carbonio. Appare tutta-

^la sempre pid plausibile, anche dall' osservazione sperimentale, che il cloro-

Plasto formi,

Polimerizza.
'

1-

J,

dal

quale prodotto intermediario I'aldeide formica che poi si

Ed anco, malgrado le numerose e talora geniali ricerche sia dei botanici

<^he dei chimici, siamo tuttavia ben lontani dall' aver risolto il grande pro-

Sotanische Jahrbficher. L. Bd. Supplementband.
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658 L. Buscalioni.

blema della costituzione cbimica dei plastidi e delle sostanze che essi in-

cludono. Noi sappiamo invero che, oltre alia clorofiUa, il plastidio cloro-

fiUiano contiene anche altre sostanze a costituzione tutt'allro che chiara,

quah la xantofiUa ed

altri prodotti pigmentati. Devesi ancora tener presente che la clorofilla

sotto I'azione di determinati agenti e specialmente delle basse temperature

va soggetta a profonde alterazioni, o per lo meno appare associata a special!

pigmenti (ad esempio pigmenlo bruno nelle foglie ibernanti delle Gonifere).

Infine non si pu6 del tutto escludere che differenti piante contengano

difFerenti pigmenti clorofilliani.

Per quanto concerne il processo fotosintetico 6 noto che esso non

si compie in tutte le piante in modo anaiogo. Bastera infatti rilevare in

proposito che talune Monocotiledoni [Miisa ecc.) fabbricano, nelle condi-

zioni ordinarie, solo zuccheri, mentre in molte Alghe invece dell' amido si

hanno altri corpi, e persino olio e sostanze grasse. Ma vi ha di piu: da

qualche autore e stato rilevato che gli olii possono facilmente dar origine

all' amido o viceversa, merce un processo che dal punto di vista chimico

appare tuttavia piuttosto sui generis,

Non si pu6 pertanto far a meno di ritenere che il processo dell' assi-

milazione clorofilliana sia piuttosto polimorfo e che, oltre all' amido, com-

paiano spesso sotto I'azione dello stesso, altri corpi o come prodotti in

certo qua! modo coUaterali, o come elementi intermediari, predestinati a

trasformasi pid o meno tardi in amido.

Stabilito pertanto che in cotesti singolari rapporti tra sostanze cosi diffe-

renti fra loro, quali sono I'amido, le aldeidi ed i corpi grassi, si hanno in certo

qual modo le prove deir esistenza di processi fisiologici altamente com-

plessi in seno ai plastidi clorofilliani e all' attuazione dei quali la clorofilla

prende o direttamente od indirettamente parte assieme alia XantofiUa^), mi

sono proposto il compito di cercare se Tolio e i corpi grassi o, in tesi generale,

i corpi di natura lipoidea siano parimente presenti nei cloroplasti, cromo-

plasti e leucoplasti delle piante superiori, a riguardo delle quali la letteratura

botanica h pressoch^ sfornita di osservazioni, avendo soltanto qualche

autore, come ad es. il Bohm, accennato alia presenza di sostanze oleose

nei plastidi di poche Monocotiledonee ed eseguite su queste delle esperienze

fisiologiche che non approdarono, per altro, a risultali molto concludenti.

Per lo studio di questo problema mi sono valso del Sudan III, la quale

sostanza, da tempo impiegata nella tecnica microscopica zoologica e me-

dica, fu da me segnalata ai botanici quale mezzo quanto mai adatto per

la ricerca dei grassi, oli e resine e per metter in evidenza la suberina e la

<) Non 6 il caso qui di insislere sui pigmenti degli organismi inferiori i quali, stando

aile ricerche di qualche autore, avrebbero pure un' azione nei potere di assimilazione

di detti organismi \

\
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Ricerche sulla costituzione dei plastidi etc. 659

cutina nei tessuti vegetali (V. Boscalioni, Un nuovo reattivo per Tistologia

vegetale. Malpighia 1 898 Vol. XII).

Con questo reattivo i corpi lipoidei contenuti nei plastidi si colorano
quasi sempre in rosso, pifi o meno vivo, o in giallo o giallo aranciato.

Per la ricerca di siffatti corpi occorre adunque che le sezioni degli organi

sottoposti alio studio siano lasciate per un po' di tempo (V2 ora a 1 ora
e piti) in una soluzione alcolica concentrata e filtrata del reattivo: i pre-
parati, di poi lavati rapidamente in alcool diluito, vengono esaminati, in

glicerina glicero-gelatina, con un obbiettivo ad immersione omogenea o
meglio ancora con un sistema apocromatico.

Giova qui notare che i preparati colorati col Sudan III se contengono
corpi su cui il reattivo possa fissarsi conservano la tinta pressochfe im-
niutata per parecchi anni, di guisa che si possono effettuare dei con-
ironti quanto mai istruttivi tra i preparati di organi stati trattati col re-

attivo, ad esempio d'inverno, e quelli degli stessi elementi tessuti raccolti

e colorati in un' altra epoca dell' anno. II che, come vedremo in seguito,

ha non poca importanza.

Le ricerche eseguite col Sudan III mi hanno portato a conclusioni

non del tutto prive d'interesse, per quanto concerne la funzione dei plastidi

clorofilliani e dei cromoplasti in genere, le quali verranno quanto prima
rese di pubblica ragione, dettagliatamente, nella Malpighia. Ma poich^

non mi sara dato di licenziare alle stampe il lavoro fino a che non avr5

compiuto alcune ricerche attualmente in corso, non credo del tutto inutile

riportare qui, per sommi capi, quanto di piii importante h venuto in luce

dagli studi gi^ compiuti.

Fino ad ora mi sono limitato a studiare la distribuzione dei lipoidi

nei cloro- cromo- e leucoplasti, nei vari periodi dell' anno e nei vari stadi

di sviluppo della pianta: h pero mia intenzione completare gli studi con

ricerche d'indole sperimentale, talune delle quali sono gia in corso.

Circa 150 specie appartenenti a famiglie disparate furono oggello di

studio e per ognuna di esse fu mia cura di esaminare, ad intervalli di

circa un mese e per la durata di un anno, preparazioni microscopiche di

foglie e di fusti stati sottoposti al Sudan III.

Quasi costantemente i cloroplasti contenuti nelle foglie presentano nei

'ore interno delle granulazioni vivamente colorate, nei modo sopra indicate,

dal reattivo, le quali costituiscono appunto i cosi detti granuli o corpi lipoidei.

Solo in qualche caso il Sudan III colora in bruno siffatte granulazioni e ci6

probabilmente perch6 la sostanza colorante va in contro ad un ossidazione

Piu meno intensa per parte di speciali corpi (Enzimi ossidanti?) con-

tenuti nei plastidio e forse anco nei lipoide stesso su cui il Sudan III sifissa.

Fino ad ora non ho potuto indagare a fondo le cause della differente

colorazione assunta dai granuli lipoidei. Ma se trattasi realmente di pro-

cess! ossidativi cui andrebbe incontro la sostanza colorante, i quali quanto

42*
- ;

=>.
V-



660 L. Buscalioni.

piu agirebbero intensamente tanto piii forte imbrunimento provecherebbero

nel realtivo, egli e ovvio cbe si avrebbe nel Sudan III un ottimo mezzo

per raettere in evidenza i processi ossidativi che avvengono in seno ai

plastidi e i corpuscoli cui tali processi sono collegati.

Non meno interessanti sono le differenze cromatiche reperibili nei vari

tessuti dalle foglie.

Innanzi tutto h stato osservato che negli stomi, in qualunque mese si

osservino le foglie, il Sudan III mette in evidenza un grandissimo numero

di granuli lipoidei, per lo piu piccoli o mediocri. A causa dell' estrema

abbondanza loro riesce malagevole, il piu delle volte, di stabilire se questi

corpi si trovino in seno ai plastidi, o non piuttosto nel protoplasto. Con

un attento esame ho tuttavia potuto assodare che nel maggior numero

dei casi i granuli in questione, se abbondano nel plasma, sono tuttavia

anche presenti nei plastidi. La quantita loro va incontro a lievi oscillazioni

a seconda dei mesi.

Nella grande maggioranza delle piante studiate i lipoidi sono presenti

in maggior copia nei plastidi verdi del palizzata, anziche in quelli del

lacunoso. Qualche volte poi abbondano in uno degli strati del palizzata,

scarseggiano negli altri e non di rado anche sono piu diffusi nelle parti

profonde o viceversa superficiali degli element! di uno determinato strato

del tessuto.

La grande diffusione dei lipoidi nei cloroplasti del palizzata e un docu-

menlo di altissima importanza che non pu5 esser trascurato da coloro che

si occupano della funzione clorofilliana in rapporto colla radiazione.

Ben di rado quando sono presenti nel palizzata i lipoidi endoclorofilliani

difettano nel lacunoso: essi si fanno ivi solo piu scarsi e piu piccoli.

Occorre per6 notare che con grande frequenza tornano a ingrandire e a

rendersi piu abbondanti negli strati superficiali del tessutto, il che pure

accenna a qualche rapporto colla radiazione.

Non mi fu dato di constatare, salvo casi eccezionali, che in vicinanza

delle camere retrostomatiche i lipoidi endoclorofilliani siano piu numerosi

che altrove. All' opposto pare che si verifichi frequentemente Taumento

loro ai margini delle foglie, nelle vicinanze del cosi detto cordone mec-

canico, dove quasi sempre fanno difetto gli stomi.

Qualche rara volta, per ragioni che pel momento mi sfuggono, ho

potuto notare un prevalente sviluppo dei lipoidi in questione nel tessuto

lacunoso, anziche nel palizzata. Parimenti si e constatato che in qualche

tipo i granuli mancano del tutto nei cloroplasti. Cosi ad esempio di rado

li ho trovato nelle Graminacee studiate, o sono ivi quasi sempre scarsissimi.

Se pressoch^ generale 6 la presenza di lipoidi clorofiUiani, devesi

tuttavia aver presente che Timmagazzinamento degli stessi va incontro a

notevoli oscillazioni nel corso dell' anno. Le mie osservazioni in proposito

si riferiscono pressoche unicamente al territorio di Catania, pochi essendo
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i dati che ho potuto ricavare da altre regioni e specialmente da quelle

soggette a freddi intensi invernali e forti calori estivi. Uno studio in

questo senso, fatto in differenti regioni della terra, sarebbe fecondo di ri-

sultati interessanti.

In tesi generals e lecito affermare che la provvista dei lipoidi endocioro-
filliani varia nei differenti mesi dell' anno. Per talune specie sempreverde
maggiore e 1 accumulo, ad esempio, nell' inverno poi si riduce in primavera
ed estate per tornare a crescere in autunno : altre specie mi hanno invece

presentato combinazioni differenti.

Anche I'eta della foglia ha una spiccata influenza suUo sviluppo dei

granuli. Le foglie giovani, non ancora assimilanli, ne sono pressoche del

tutto sfornite; i plastidi cominciano a fabbricare lipoidi quando si inizia

la assimilazione; da questo islante si ha un continuo aumento dei granuli

lipoidei che raggiunge il massimo collo stato adulto dell' organo. Raggiunto

questo si iniziano le oscillazioni nella provvista.

La mancanza di lipoidi endoclorofilliani nelle foglie giovani ha un

alto significato fisiologico e chimico poiche starebbe ad indicarci che i corpi

m questione non dovrebbero esser ritenuti come identici alia xantofilla,

essendo questa sostanza di gia presente nei fillomi giovani, ai quali impar-

tisce appunto assai spesso la caratteristica colorazione giallognola.

Le foglie che ci avvicinano alia senilita e all' ingiallimento si fanno

sempre piii ricche di lipoidi, tanto che al fine i loro cloroplasti sono tras-

formati in ammassi di granuli grandi e piccoli, fortemente colorabili in rosso o

giallo col Sudan IIL II grande sviluppo dei lipoidi nelle foglie vecchie (che del

resto ha del pari luogo nelle foglie eziolate) starebbe ad indicarci, con-

trariamente a quanto si e osservato nelle foglie giovani, che vi sarebbe qui

»n rapporto tra Hpoidi e xantofilla. Ma poiche da pid di un autore d stato

assodato che I'eziolina non e identica colla xantofilla, mentre forse ha

pi^ affinita colla carotina, i rapporti si dovrebbero cercare con queste ultime

sostanze. Vedrerao ben tosto che a tale risultato conducono del pari le

Hiie ricerche sui pigmenti gialli e rossi dei fiori.

Ho pure rivolta la mia attenzione alle foglie variamente colorate

(parzialmente albicate od antocianiche) e quasi sempre ho riscontrato che

le parti bianche presentano dei plastidi sfornili di lipoidi. Evidenti pure

sono le differenze se si confrontano fra loro le parti verdi di una foglia

con quelle colorate dall' antocianina, il che e probabilmente in rapporto

colla funzione del pigmento antocianico nei riguardi dell' assimilazione cloro-

filliana (v. in proposito L. Buscalioni e G. Pollacci, Le antocianine e il

'oro significato biologico nelle piante. Atti del R. Jstiluto Botanico di

Pavia 1903).

Altorno alle lesioni ed alle produzioni patologiche ha luogo spesso

"n accumulo dei lipoidi endoclorofilliani, forse in rapporto cogli stimoli

che i faitori morbosi esercitano sul cloroplasto. Le mie osservazioni in

,v
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)

proposito, ancora molto incomplete, verranno quanto prima riprese ed estese

ai vari process! morbosi.

Quando le foglie hanno un tessuto acquifero centrale i piccoli cloro-

plasli, talsia ridotti quasi alio stato di leucoplasti^ presenti assai spesso

nelle cellule ricche d'acqua sono piu poveri di lipoidi, rispetto a quelli

delle parti verdi,

Questi sono, per sommi capi i principali risultati delle mie osserva-

zioni sulle foglie; essi verranno ben tosto ripresi, essendo mia intenzione

sottoporre le piante all' esperimento fisiologico per analizzare in quale

misura la radiazione, la nutrizione, la presenza o I'assenza di particolari

gas, in specie V accumulo o la deficenza del GO2, ed altri fattori possano

influire nella produzione del lipoidi nei plastidi. Passiamo ora al caule.

Nelle parti giovani di questo, al pari che nelle foglie in via di svi-

luppo, i lipoidi endoclorofilliani o sono scarsi mancano del tutto. Questi

cominciano ad aumentare notevolmente, ma limitatamente agli strati super-

ficiali della corteccia, nel periodo in cui si inizia la produzione del sughero

ben inteso in tutti quel casi in cui il fellogeno e localizzato piuttosto super-

ficialmente.

Nei cauli adulti gli strati di parenchima ad intimo contatto col fello-

geno sono totalmente ripieni di lipoidi endoclorofilliani, mentre difettano

di granuli d'amido i quali invece si fanno sempre piu numerosi e grandi

a misura che ci avviciniamo alle parti profonde del tessuto corticale, dove i

lipoidi tendono a scomparire, o ad assumere piu esigue dimensioni.

Se anche^ qui vi sia una vicenda nello sviluppo dei lipoidi in rapporto

stagioni con altri fattori decideranno le osservazioni che ho iniziato.

Molto difficile h I'osservazione dei lipoidi nei cloroplasti e cromoplasti

fiorali; ci6 non di meno grazie alia tecnica microscopica impiegata, sono

riuscito a fissare i cromoplasti, i quali altrimenti si rigonfiano o si diffanno

neir acqua e nella glicerina.

Nei fiori ancora chiusi e a involucri fiorali verdicci, i cloroplasti sono

poverissimi di lipoidi: questi cominciano a farsi numerosi e grossi allorche

si inizia la comparsa della xantofilla, della carotina. Non occorre ag-

giungere che le mie osservazioni si riferiscono a quei fiori che devono

la loro colorazione ai pigment! inglobati nei plastidi, anziche all' antocianina,

quali sono appunto per lo piu i fiori gialli e rossi. Nei fiori aperti, che

hanno percid acquistata la loro colorazione definitiva i lipoidi si presen-

tano diffusissimi nei plastidi.

La forma di sifTatti lipoidi 6 quanto mai varia, e si pu6 dire che nelle

difi'erenti specie di fiori, oltre la forma, forse anco la costiluzione e differente.

lo non star5 qui a descrivere i vari tipi di siffatti corpi: solo credo

utile rilevare che spesso, come del resto e noto, assumono forma sub-

colle

casi
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Le diffusione dei lipoidi nei cromoplasti gialli e rossi dei fiori ci in-

dicherebbe che essi hanno spesse volte un indubbio rapporto coUe Caroline,

Dauezis cn-
stalli di Carolina contenuti nelle radici, cui impartiscono la colorazione

giallo-rossiccia caratteristica, si colorano pure col Sudan III e quando ven-
gono esaminati cogli obbiettivi ad immersione mostransi quasi del tutto

costituiti da granulazioni lipoidee o da cristalli(r) di queste sostanze.

Ma se le osservazioni fatte sui fiori di molte piante e suUe radici di

Carota hanno non poca importanza, poiche ci hanno rivelato un evidente

rapporto tra i lipoidi e le Caroline, dalle stesse lullavia non e lecito

trarre la conclusione che i lipoidi endoclorofiUiani siano costantemenle

rappresentati da queste sostanze, o non piuttosto da altri corpi affini forse

alia xantofilla od altri pigmenti. ,

Del pari interessanti sono i dali che ho potulo ollenere esaminando i

lipoidi endoclorofiUiani, col sussidio, ben inteso, di forti ingrandimenti e degli

obbiettivi ad immersione. Le particolarila piu important! ^ riferiscono

sia alia forma e grandezza dei granuli lipoidei, sia alia loro distribuzione

nei plastidi ed al loro rapporto coi granuli d'amido.

Riassumeremo qui le principal! conclusioni, inviando il lettore, per

quanlo concerne i lipoidi fiorali a quanto sopra e stato delto.

Raro e che i cloroplasti adulti siano (almeno nelle foglie) del tutto

sprovvisli di lipoidi durante Tanno.

Molte volte i granuli lipoidei sono estremamente fini, tanlo che solo

con fortissimi ingrandimenti riescono visibili* A prescindere poi dalle varia-

zioni inerenti all' eta delP organo o delle stazioni, i lipoidi si presentano

lalora localizzati nei centro del cloroplasto, od air opposto formano una

specie di coroncina alia periferia del plastidio. Non mancano anche i casi

in cui essi appaiono quasi appiccicati agli organiti in questions

Entro certi limiti la presenza o viceversa V assenza di lipoidi nei cloro-

plasti, oltreche la loro grandezza e distribuzione in seno al plastidio, costi-

uiscono delle particolarita abbastanza fisse per determinati gruppi di piante ^).

Cosi ad esempio in alcune famiglie non pochi rappresentanti di-

fettano di lipoidi (mentre costante h la presenza di xantofilla nei cloro-

plastoj: in altre, fra cui le Cactctceaej i lipoidi sono verameote colossali, tanto

che si possono osservare senza il sussidio del Sudan III, nei qual caso

appaiono come grossi globi o vacuoli in seno al plastidio verde: parimenti

assai vistosi sono nell' Araucaria BidwiUi% almeno durante alcuni mesi

anno e nelle piante saccarofile: in non pochi tipi infine sono invecedell

quasi costantemente minutissimi.

Capita spesso che in un dato plastidio o in diversi plastidi di una

<) Lo stesso puo dirsi, entro certi limiti, anche per la distribuzione dei lipoidi

"lei vari strati del tessuto verde delle foglie.
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cellula si incontrino dei granuli lipoidei vivamente colorati dal Sudan III

accanto ad altri che fissano poco o punto il colore. Questi casi sono

oltremodo istruttivi, permettendoci essi di rilevare che non pochi dei cosi detti

vacuoli stati segnalati da piu di un autore in seno ai cloroplasti non sono

che corpi lipoidei.

La forma dei lipoidi e per lo piu tondeggiante ; non poche volte

tuttavia il contorno si fa bernoccoluto, per effetto forse della fusione di

piu granuli elemenlari in uno solo.

Quasi sempre nei cloroplasti lipoidiferi, accanto ai granuli colorabili

col Sudan III, si incontrano degli spazi chiari, quasi che dagli stessi i

lipoidi siano scomparsi. Forse pu5 trattarsi di veri vacuoli, ma anche

qui vale quanto sopra e stato detto pei lipoidi sbiaditi.

Vi ha spesso un intimo rapporto fra la grandezz4 dei cloroplasti e

la presenza in questi dei lipoidi. Piu di un autore, specialmente in Italia,

ha accennato all' esistenza, in qualche foglia, di granuli clorofilliani di-

versamente grandi. E mia ferma opinione che non debbasi daf troppo

valore a queste osservazioni isolate, poiche il fenomeno del polimorfismo

nei plastidi verdi e troppo comune, tanto nel fusto che nelle foglie. Esso

6 inerente alio stato di attivita o di riposo del cloroplasto, alia provvista

di amido in seno a questo, alia localizzazione del plastidio nel tessuto

fogliare o corticale, alia presenza nella cellula di determinate sostanze, come

acqua etc., alio stato fisiologico della cellula e via dicendo. Sotto questi

diversi punti di vista sarebbe interessantissimo studiare il polimorfismo dei

cloroplasti, mentre nessun valore hanno le osservazioni sopra citate in base

a due o tre foglie prese in considerazione.

Le mie ricerche in proposito hanno rivelato che vi ha un indubbio

rapporto tra la grandezza dei cloroplasti e la provvista di lipoidi nel loro

interno. In generale sta il fatto che granuli ricchi di lipoidi sono piu

grossi di quelli sforniti, o poveri. Vi hanno pure dei rapporti tra i cloro-

plasti prevalentemente amiliferi e quelli prevalentemente od esclusivamente

lipoidei, essendo, a seconda di parecchie circonstanze, ora piu grossi gli uni

ora piu sviluppati gli altri.

Piu di una volta mi fu dato di rilevare che nel palizzata (e talora

anche nel lacunoso) di una data foglia alcune cellule presentavano granuli

di clorofilla ricchi di corpi lipoidei, mentre altre ne erano povere, oppure

in una determinata cellula taluni cloroplasti erano abbondantemente im-

pregnati di tah sostanze che difettavano invece in altri. Ora in tali casi

le diflerenze di grandezza nelle due sorte di plastidi erano spesso colossali.

II Sudan III permette di stabilire che assai frequentemente non tutte

le parti di una cellula ricca di cloroplasti funzionano uniformemente per

quanto concerne la elaborazione dei lipoidi, ma non insisto su questo ar-

gomento avendo gia altrove segnalato il fenomeno. Dir5 solo che si ri-

pete qui nell' ambito di una cellula, quanto si h constatato nel dominio

^ 1.
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di tessuti o strati differenti, a riguardo dei quali vi e visto che, ad esempio,
il palizzata e un centro di creazione di lipoidi endoclorofilliani (e particolar-

mente alcuni strati di esso) assai piii attivo del lacunoso.

A nessuno sfuggira adunque I'importanza del Sudan III come mezzo
di analizzare I'attivita funzionale delle cellule e dei tessuti, per quanto con-
cerne i corpi che stiamo studiando.

Antitetici, a quanto pare, sono i rapporti coH'amido: gia ho fatto

rilevare che negli strati profondi della corteccia, dove abbonda questo idrato

di carbonic si fanno scarsi i lipoidi, i quali invece si rendono sempre piu

abbondanti a misura che ci avviciniamo agli strati superficiali della cor-

teccia del fusto dove I'amido divende sempre piii scarso. In moltissi'me

loglie carnose abbiamo notato analogo comportamento , in quantoche i tes-

suti ricchi di amido sono, in generale, poveri di lipoidi endoclorofilliani e

viceversa. L'osservazione microscopica dimostra ancora che nei cloroplasli

poveri d amido i lipoidi sono spesso grossi e numerosi : poi a misura che

1 granuli amiliferi ingrossano essi si riducono a minuti corpicciuoli disse-

nimati nello stroma interposto fra le granulazioni amilacee o alia periferia

dei cloropasti, Raramente perd i lipoidi scampaiono del tutto nei plastidi

abbondantemente amiliferi. Questi fatti sono particolarmente evidenti nelle

corteccie dei fusti, sebbene siano pure piu o meno distinti nelle foglie, e

^n specie in quelle carnose, o a tessuto acquifero centrale molto sviluppato.

In quest' ultime tuttavia i cloroplasti delle cellule acquifere, non sempre

ncchi di amido, sono in generale anche poveri di lipoidi.

Ho altrove accennato che nei protoplasma delle cellule clorofilliane,

come del resto anche in moltissimi elementi privi di pigmento verde, si

incontrano dei corpi che si colorano col Sudan III. Talora questi sono

piccoli e scarsi, talora minuti ma abbondantissimi. Non difettano i casi in

cui sono grossi, scarsi e di varia forma. Gosi ad es. nelle foglie di

talune specie si riscontra uno grosso granulo per cellula, situato quasi

°el centro del protoplasma, oppure se ne osservano parecchi (da \—4 o

P'u) e di forma e grandezza differente.

Non vi ha dubbio che la costituzione di tali corpi deve essere quanto

niai varia (resine, cere, oli, grassi, cautchouch ed altre sostanze colorabili

col Sudan III), ma noi dobbiamo domandarci, se per avventura, non vi

sJa talora un rapporto tra alcuni di tali corpi endoprotoplasmatici e i li-

poidi endoclorofilliani.

II fatto stesso della presenza di piccoli lipoidi alia periferia dei cloro-

Plasti appiccicati a questi potrebbe infondere il sospetto che realmente

1 hpoidi possono emigrare dai plastidi, ma la cosa b piuttosto dubbia e la

dimostrazione del process© di emigrazione & troppo irta di difficolta perche

a'lo stato attuale della scienza sia possibile dar un giudizio tassativo. Non

^ improbabile, per altro, che durante la vita delle cellule alcuni plastidi

(specialmente i cloroplasti) vadano a male e che si disorganizzino mettendo

_ i
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in liberla i lipoid!. Qualche cosa di analogo ho potuto osservare in molte

foglie; qua e la qualche cellula conteneva dei cloroplasti atrofici, raggrinzati

in via di degenerazione e questi erano pieni di lipoidi. Piu di rado ho

potuto osservare la degenerazione di qualche cloroplasto nell'anibito di

un' unica cellula.

E invece oramai cosa assodata che nelle foglie vecchie i cloroplasti

i quali, come risulta in particolar modo dalle mie ricerche, si sono note-

volmente arricchiti di lipoidi, vanno soggetti a una piu o meno rapida dis-

organizzazione accompagnata dall' ingiallimento del lembo fogliare. Orbene

in questo caso b facile constatare che i lipoidi endoclorofilliani emigrano

nel protoplasma cellulare e si fondono fra loro, formando cosi delle masse

bernoccolute, di color per lo piu rosso vivo col Sudan III. Le massoline

emigrate non presentano caratteristiche le quali valgano a farle distinguere

dai corpi pure colorahili coUo stesso reattivo e presenti anche in abbondanza

nel protoplasma.

Fino a che adunque non verra in modo assoluto constatata I'emiga-

zione di lipoidi dal cloroplasto durante il periodo di attiva vegetazione

delle foglie o del fusto non potremo con sicurezza affermare che vi siano

rapporti tra i corpi colorabili col Sudan III inclusi nei plastidi e quelli

situati al di fuori, almeno durante il periodo di attivita degli organi verdi.

La relazione 6 per5 oltremodo probabile.

Lo studio microchimico dei lipoidi contenuti nei different! plastidi,

limitato fino ad ora a poche specie, non ha offerto risultati notevoli, se

si eccettua che ho potuto constatare che i corpi che stiamo studiando, a

seconda delle piante da cui derivano, si comportano differentemente rispetto

air alcool, air etere ed ad altri solvent! dei corpi grass!, resinosi o di affine

costituzione.

Col Sudan III si ottengono del pari colorazioni different! nelle diverse

piante e talora in uno stesso organo, a seconda del mese in cui fu studiato.

Talora il colore e rosso intenso, talora giallo piu o meno carico, talora bruno,

o quasi nerastro. Tali differenze cromatiche sono indubbiamente coUegate

a differenze nella costituzione chimica ed io ho gia altrove emessa Tipotesi

che la colorazione bruno-nerastra sia dovuta, forse, a processi ossidativi.

Non pu5 passare inosservato che i lipoidi dei cromoplast! sono normal-

mente colorati, per lo piu in giallo o rosso, quelli dei cloroplasti invece

incolori. Gi5 indica anche evidentemente una differente costituzione, ed lo

, •

oserei avanzare la supposizione che qui siamo di fronte a disposizioni sinu-

lari inerenti ad altri tip! di colorazioni comunissime nei fiori, ma anche

abbastanza diffuse negl! organi vegetativi, in specie se esposti alia luce.

Intendo parlare delle antocianine, alia formazione delle quali interviene un

cromogeno dapprima incoloro^).

1) V. in proposito L. Buscalioni e E. Pollacci, Le antocianine e il lore significato

biologico nel regno vegetale. Atti deU'Istitulo Botanico di Pavia 4903.
-f
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In base a questa ipotesi i lipoid! incolori dei plastidi verdi sarebbero
analoghi ai leucocromogeni che danno origine a taluni colori vegetali,

mentre i lipoidi colorati dei fiori sarebbero ua prodotto di ossidazione del

cromogeno. Una tale ipotesi e avvalorata dal fatto cbe nei fieri le ossi-

dazioni — molte volte inerenti alia presenza di enzimi ossidanti — av-
vengono su vastissima scala. fi nolo del resto che le sostanze lipoidee

assorbono facilmente eerie sostanze coloranti.

La reazione cromatica provocata dal Sudan III nei lipoidi essendo

comune a molti corpi (grassi, oli, resine etc.) mi ha lasciato in dubbio sulla

vera natura loro, uh mi fu dato di poi, malgrado le altre reazioni micro-

chimiche impiegate (azione deir alcool, dell' etere e via dicendo), addentrarmi

i3fJaggiormente nella loro intima costituzione. Ho perci5 lasciate da parte
le denominazione di corpi grassi, oleosi, resinosi etc. perch6 queste sono
troppo tassative e il loro significato troppo precise e specifico^ mentre la

costituzione dei lipoidi contenuti nei plastidi e ancor quanto mai oscura.

In base a queste considerazioni mi sono attenuto alia denominazione piu

generica di corpi lipoidei o lipoidi, la quale gia applicata dagli istologi nei

campo medico e zoologico per una determinata categoria di corpi non ben

ma che si comportano, sotto molti punti di vista, come i grassi

corpi analoghi, non pregiudica in alcun modo il problema deir entita chi-

^ica dei corpi in questione. Ho pure avuto presente che oggiorno piu di

un istologo ha rivelate I'enorme iroportanza che offrono i lipoidi nelle

manifestazioni piu svariate della vita cellulare, sia deli'uomo che degli

animali, e all' scopo bastera ricordare che nei processi involutivi dell' utero

hanno larga parte appunto i lipoidi che, occorre notarlo, si colorano del

pari ottimamente col Sudan III.

Vedremo ben tosto come non sia improbabile che anche ai lipoidi dei

vegetali spetti molta parte nella vita cellulare e specialmente nei processi

d'ossidazione. Ce lo attesta la loro larga diffusione entro le cellule e tutti

gli studi recenti di Ehrlich, Bang, Ovbrton ed altri autori, su tali corpi,

Giunti a questo punto e lecito domandarci quale sia la funzione dei

lipoidi contenuti nei plastidi e in specie quali rapporti possano gli stessi

contrarre col process© fotosintetico dell' assimilazione clorofilliana. A priori

<^iversa essendo la intima natura dei lipoidi nei cromoplasti e nei cloroplasti

differente pure deve esser la loro funzione. Se perd cerchiamo di penetrare

nell'intimita del problema che ci siamo proposti troviamo ben tosto che

'[ compito diventa quanto mai arduo, tanlo piii che da poco ho iniziato

''esperimento fisiologico dal quale soltanto si pu6 attendere la soluzione

Parziale o totale della questione.

Alio stato attuale dalle mie ricerche ecco quanto posso affermare, o

Pe'' lo meno enunciare sotto forma di ipotesi piii o meno attendibile.

^'') Poich6 i lipoidi si formano nei cloroplasti allorch^ questi hanno

superato il periodo giovanile e cominciano ad assimilare 6 probabile che
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la loro comparsa sia coUegata col processo fotosintetico chlorofilliano, sia

direttamente che indirettamente. Solo pei lipoidi che si formano nei cloro-

plasti senili, o in quelli che si trasformano in cromoplasti e lecito, forse,

supporre un' indipendenza dal processo fotosintetico in questione.

2^') II rapporto colla fotosintesi clorofiUiana appare manifesto anche pel

fatto che nelle foglie, in generale, i lipoidi sono presenti in maggior copia

nel palizzata anzichfe nel lacunoso. Ora noi sappiamo che il primo e

quasi constantemente piu esposto alia radiazione diretta del secondo. E

per le stesse ragioni vediamo crescere il tenore in lipoidi nelle cellule

superficiali del lacunoso. Pare per6 che spesso la produzione dei lipoidi

sia coUegata ad un optimum di radiazione, per cui si spiega come non

sempre le parti piu superficial! delle cellule del palizzata, o lo stralo solto-

epidermico di questo siano piu abbondantemente fornite di lipoidi.

3'') La presenza di hpoidi nelle cellule sottostanti immediatamente al

sughero nel caule, la loro diminuzione nelle parti profonde della corteccia

depongono in sense quanlo mai consono alia mia ipotesi. Qui per5 il

rapporto coll' assimilazione del CO2 e la formazione deir amido pare un po

meno evidente poiche gli strati piu ricchi in lipoidi sono meno ricchi di

amido e viceversa. Ho gia altrove accennato a questa particolarita e noi

vedremo ben tosto come il singolare fenomeno sia suscettibile di spiega-

zione. Non pu6 d'altra parte escludersi che i lipoidi talora rappresentino

un modo speciale di assimilazione clorofiUiana, come ce lo attesta lo studio

delle Alghe, che rivela spesso una grande diffusione dei corpi lipoidei 'nei

cloroplasti Tesame delle Musacee ed altre poche Monocotiledoni in cui

I'amido h sostituito nei cloroplasti pure da sostanze oleose.

4'') L'oscillazione cui va incontro la provvista di lipoidi nei cloroplasti,

a seconda delle stagioni, indica a sua volta che ci troviamo di fronte a

processi formativi inerenti alia assimilazione ed in funzione della tempera-

tura, oltre che della luce.

5*") Molte delle osservazioni fatte tendono a metter in evidenza che

tra la formazione dei lipoidi e la produzione dell' amido vi ha quasi un

comportamento antitetico, nel senso che dove I'amido viene formato m

abbondanza diminuisce la produzione di lipoidi e viceversa. Forse I'anti-

tesi e piu apparente cbe reale potendo verificarci il caso che i lipoidi si

trasformino in amido. Alio stesso risultato ci condurrebbe del pari Tos-

servazione delle oscillazioni nella produzione dei lipoidi endoclorofilliani nel

corso deir anno ed in rapporto alle vicende cui va pure incontro la prov-

vista deir amido nelle varie stagioni.

6^) E dubbio che si abbia, almeno in molti casi e piu particolarmente

allorche si tratta di lipoidi endoclorofilliani, un diretto ed immediato rap-

porto tra la respirazione e la produzione di lipoidi nei plastidi; solo per

altro ricerche fisiologiche (ora appena iniziate) potranno forse risolvere la

questione, per lo meno portar un po' di luce sulla stessa. A prion si
\'
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dovrebbe quasi escludere tale rapporto, poiche i lipoid! endoclorofilliani sono
in particoiar modo abbondanti al di sotto della zona fellogenica, dove gli

spazi intercellulari sono poco ampi, mentre difettano negli strati profondi
della corteccia del fusto, dove i meati si mostrano piuttosto sviluppati: in

secondo luogo, falte le debite ma rare eccezioni, non si b trovato maggior
copia di lipoidi in immediata vicinanza delle camere retrostomatiche : infine

il lacunoso fogliare, piu abbondantemente percorso da meali intercellulari, pre-

senta dei cloroplasti per lo piu assai meno ricchi di lipoidi (eccezione fatta

per gli strati sottoepidermici del tessuto) in confronto del palizzata a cellule

pm stipate fra loro. Aggiungasi che si b visto che talora i lipoidi abbondano
nei cloroplasti delle cellule marginali della foglia ad immediato contatto dei

fasci meccanici, dove gli stomi sono rari e I'aerazione si mostra ridotta.

7") Non per questo i lipoidi dei plastidi devono essere considerati

quali produzioni indipendenti dai processi d'ossidazione. AH' opposto e mia

opinione che essi compaiano nei cloroplasti e cromoplasti appunto in grazia

dei processi di questa natura che ivi hanno luogo, e in cui I'O. compie
un ufficio non indifferente. Nei fieri infatti, dove abbondano le carotine,

sono stati segnalati intensi processi d'ossidazione; inoltre le carotine ed

altre sostanze analoghe pigmentate sono ritenute, da piii di un autore, come
corpi dotati di una forte carica di ossigeno, o in altre parole quali porta-

tori di questo corpo. In conseguenza analoga conclusione deve trarsi per i

lipoidi dei cromoplasti.

Per quanto concerne i lipoidi dei cloroplasti far6 osservare che nei

processo di assimilazione fotosintetica si rende libero dell' ossigeno nell' atto

della scomposizione del biossido di carbonio: ora tale gas potrebbe appunto

essere fissalo parzialmente dai lipoidi endoclorofilliani. A conferma di

questo asserto ricorderemo che alcuni autori hanno segnalato nei plastidi

(ma dai punto puramente cbimico) accanto alia clorofilla delle sostanze

d' natura affine alle carotine, le quali avrebbero appunto il compito di

fissare I'ossigeno. Le mie ricerche tenderebbero pertanto ad avvalorare il

reperto puramente chimico.

Considerati adunque i lipoidi sotto questo punto di vista ne verrebe

'ogJca la deduzione che essi siano dei portatori di ossigeno e in certo

qual modo avrebbero funzione ossidante. Quest' ipotesi trova ben forte

^PPoggio nei reperto microscopico, poiche piu volte ho notato che sotto

I'azione del Sudan III i lipoidi endoclorofilliani si colorano in bruno forse

per intensa ossidazione della sostanza colorante : essa e pure appogiata dai

reperto anatomico il quale ci rivela come i lipoidi siano in maggior copia

'lel palizzata sul quale strato indubbiamente agisce con piu intensita la radia-

zione neccesaria per la scomposizione del COj, anziche nei lacunoso meno

esposto alia luce. Ma poich6 in generale la pagina superiore delle foglie b

nieno ricca di stomi e perci6 I'aerazione dei tessuti meno energica devesi

ammettere che rimmagazzinamento di 0. per parte dei lipoidi abbia luogo

i
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durante il processo fotosintetico deir assimilazione, come conseguenza diretla

dello sdoppiamenlo del CO2.

8^) Non e improbabile che i lipoid! (in largo senso) abbiano la costitu-

zione delle lecitine o dei fosfatidi vegetali. Le lecitine furono invero tro-

vate nei saggi chimici dei cloroplasti per quanto le osservazioni del Will-

STAETTER abblauo dimostrato che la clorofilla non e una lecitina, e ci5 in

opposizione ad altri autori.

Ora e lecito domandarsi se la presenza di corpi lecitinici nei cloro-

plasti abbia una certa importanza fisiologica.

Anche a questo riguardo ci troviamo in un campo quanto mai irto

di spine. Osservo per altro che i cloroplasti, secondo alcuni autori, nas-

cerebbero da corpi di natura mitocondriale, le cui esistenza e grande dif-

fusione nelle cellule vegetali ed animali, specialmente attive^ h stata messa

recentemente in evidenza.

II Russo ed altri autori hanno dimostrato che le lecitine o i mito-

condri, da queste costituiti, compiono un ufficio importantissirao nella nutri-

zione degli ovuli e di altri tessuti animali: forse non e improbabile che,

fra Taltro, portino anche alle cellule e diffondano in queste I'ossigeno di cui

sono abbondantemente forniti.

Anche nei giovani corpuscoli di sangue, del resto, furono segnalate

formazioni mitocondriali suUe quali si fisserebbe di poi I'emoglobina, ma

ignoriamo se esse siano di natura lecitinica.

E per6 stato assodato che nei globuli rossi del sangue esistono parec-

chie specie di lipoidi e che ad essi si deve in particolar modo il corn-

portamento dei globuli rossi rispetto alle sostanze emolizzanti.

Noi sappiamo pure che mentre la sostanza cromatica dei globuli rossi

del sangue, contenenti Fe, ha le proprieta di fissare Tossigeno dall' altro pre-

senta alio spettroscopio e all' analisi chimica una strettissima affinita coUa

sostanza verde delle piante fissatrici del Ge contenente Mg. I colori dei

due pigmenti sono per6 antitetici come antitetica e la loro funzione. Dob-

biamo, per altro rilevare, che le due sorte di elementi, corpuscoli rossi del

sangue e granuli clorofilliani, presentano il pigmento fissato ad un substrato

mitocondriale comune, non estraneo, forse, alia fissazione dell' ossigeno.

Nei granulo di clorofilla il pigmento verde e divenuto atto a catturare il

carbonio, mentre ai lipoidi endoclorofilliani (e piu ancora a quelli colorati

da pigmenti analoghi, per aspetto, a quello del sangue) fu assegnata, pro-

babilmente, la funzione di fissare Tossigeno. Nei plastidi verdi questa

perd pressoch^ completamente mascherata dalla funzione in parte anta-

gonistica del pigmento verde,
«

Questi sono i dati che fino a tuttoggi sono venuti in luce nei miei

studi di indole puramente istologica e biologica. Ricerche di carattere fisio-

logico a cui sto attendendo verranno piu tardi a convalidare le attuali vedute,

a modificarle. Prima di chiudere questa breve nota preliminare ritengo,

e
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per altro, opportune di far rilevare che le mie ipotesi sui lipoidi dei cloro-

e cromoplasti trovano un forte appoggio anche nelle recenti ricerche che
parecchi esperimentatori (Ehrlich, Bang, Overton, Arrhenius, Erlandsen,

NoGucHi, MoRGENROTH, Thudichum cd altri) hanno effettuato su corpi ana-
loghi deiruomo e degli animali.

Dalla interessante opera di Ivan Bang >Chemie und Biochemie d. Li-

poiden (Wiesbaden 19H)« rilevasi infatti che le sostanze lipoidee sono
corpi di varia natura, spesso associati a N. P. e S., ed affinissimi ai grassi

ed oli, i quali devono essere aggruppati in parecchie categoric (fosfatidi,

colesterine etc.).

Molti di essi (fosfatidi ad es.) sono costituiti da acidi grassi non
saturi, mentre altri contengono questi alio stato saturo: i primi sono piu

meno solubili, i secondi assai meno.

II comportamento dei lipoidi rispetto agli ordinari solventi dei grassi

(alcool, etere, solfuro di carbonio 6tc-J varia a seconda della natura loro

e del loro stato di combinazione chimica, o di associazione fisica con de-

terminati corpi. Qui pertanto noi troviamo le spiegazione del fatto da

me altrove segnalato che, cioe, i differenti lipoidi clorofilliani present! nelle

specie vegetali da me studiate ofFrono pure un vario comportamento ri-

spetto a detti solventi.

Notevole, del punto di vista dei miei studi, e la constatazione fatta

<^a piu di un autore che laluni lipoidi (colesterine, fosfatidi etc.) sotto

lazione della luce si possono colorare e spesso la tinta che assumono e

quella gialla che noi vediamo largamento diffusa nei cromoplasti.

Neppur devonsi lasciar passare inosservate le proprieta che hanno

i lipoidi non saturi di fissare piu o meno labilmente, o viceversa energica-

naente I'ossigeno. Ricorderd qui solo che nel sangue i lipoidi si fissano

all' ossigeno, ma in modo labile, mentre nelle piante, secondo Palladia e

Stanewitsch essi, quando non sono saturi, compiono un ufficio non in-

differente nell' eliminazione del COj.

Essi sono dunque delle vere ossidasi ed invero il Bang ha rinvenuto

appunto nei globuli rossi delle sostanze affini alle perossidasi. Va notato

che molte lecitine ossidate si presentano piu solubili di quelle che non

lo sono, ma non e soltanto coll' ossigeno che 1 lipoidi possono coUegarsi,

m quantoche noi vi vediamo associarsi, sempre in combinazioni labili o

energiche, con altri gas, come CO, COj etc.

Oltre a ci5, mentre taluni lipoidi vanno considerati come portatori di

ossigeno, altri funzionano come corpi attivatori (secondo Minani) o viceversa

come inibitori (secondo Gentanni) delle diastasi. Se ora noi consideriamo

clie i lipoidi da me studiati sono presenti 1^ dove ha luogo un' attiva for-

mazione di amido, colla susseguente dissoluzione di questo corpo, la sco-

Perta di Minani e Gentanni deve' richiamare la nostra attenzione. Ag-

giunger5 ancora che i fosfatidi vegetali, come taluni lipoidi degli animali.

* •
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(Jecorina) sono coUegati a zuccheri (in specie i primi) che li rendono piu

o meno solubili.

Le associazioni che formano i lipoidi coi differenti corpi, come si h

detto, sono spesso labili, e la dissociazione avviene qui secondo le leggi del

coefficiente di dissoluzione e della parziale pressione. Su queste due pro-

prieta e specialmente rivolta Tattenzione dei moderni fisiologi e chimici,

poiche tali leggi, a quanto pare, regolano Tassorbimento e determinano

quindi la tossicita di alcuni composti che penelrano attraverso la membrana

lipoidea delle cellule (in specie nervose e dei corpuscoli del sangue), fissan-

dosi alia stessa (Overton).

L' importanza dei lipoidi nelle funzioni delle cellule h adunque pari

a quella del protoplasma e del nucleo. Essi sono corpi destinati non solo

alia nutrizione cellulare, ma sibbene ancora funzionano come enzimi, come

attivatori o inibitori di questi, come chimasi e via dicendo.

Per lo studio che forma oggetto della presente nota ha per5 una

speciale importanza il fatto, ormai conclamato, che i lipoidi sono corpi

ossidabilij colorabili alia luce, per lo piu capaci di entrare in combinazione

cogli zuccheri od anche colle sostanze albuminoidee (vitelline, lecitoalbumine)

e funzionanti infme, qualche volta come diastasi, o come eccitatori o al-

V opposto inibitori di queste.

GoUe sopra esposte vedute io sono tuttavia ben lungo dal voler as-

segnare esclusivamente ai lipoidi dei plastidi le svariate funzioni cui ho

accenuato: non vi ha dubbio che anche ai lipodi endoplasmici spetta un

compito importante nelle vita delle cellule come anche alia cosi delta

membrana lipoidea di Ovbbton (sebbene non da tutti ammessa). Tutte

quante siffatte sostanze entrano in giuoco, in specie nel processo respira-

torio ed esse quindi possono far variare notevolmente il quoziente respira-

torio. Non per questo tuttavia riesce diminuita Timportanza dei lipoidi de

cloroplasti e cromoplasti che io ho segnalato nelle presenti ricerche.

Berlin (Dahlem), K. Bot. Institut, Sept. 1913.

Druck von Breitkopf & Havtel in Leipzig
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I'in-ler. Phot. n. d. Nat.
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Engkr, Botan. Jahrhiichcr. Bd L. Suppl.-Bd Taf. Ill

JAcuala ralida Becc. im Urwald von S. 0. Borneo.

Macrotropis sionatrana Mi^. mit Friichten. S. O. Jiorne'

Winkler. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig und Berlin.
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Engler^ Bota7i. Jahrbucher. Bd. L. Suppl.-Bd. Taf. V.

1. Wermutsteppe auf dem Plateau der Jeigenihiigel bei Sarepta. Herbstaspekt iiiit

der dominierenden Artemisia maritima var. incana in voller Bliite.

Phot. E. Paravicini. 15. Sept. 1912.
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2. Wermutsteppe am Abliang der Jergoniliiij^^el bei Sarepta. In der wasserrciclien

Schlucht Wald von Quercus Robur, Ulmus campcstris; an mittelteiichtem Standort
Spiraea hypericifolia-hiWyAk. In der Feme nasse Salzsteppe imd die Wolga.

Phot E. Eiibel. 15. Sept. 1912.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig and Berlin.



Eiigle?^ Botan. Jahrbilcher. Bd. L. SiippL-Bd, Taf. VI

Verbreitungskarte von CilSSiope tetragona (L.) G. 1)011

und den iibrigen Arten des Genus Cassiope.

M. Hikli.
+
oo

Cassiope tetra^rona (L.) 1). Don
C. Ilcdowskii G. Don
C. fastiiriata D. Don

/NA/VWV

C.
^claginoiaes ^^j^

C ericoides D- It,

LL
C. Mertensiana G.Don
C. Stelleriana DC.

C. hvpnoides (L.) D. Don
n der h] —..—.. ^'- hypnoides (i..) u, uou

Die eingeklammerten Zahleti entsprechen der Anzali ^^ betreftenden Gebieten vorkouimcnden Cassiope-Arten
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Enrjkr, Botan. Jakrbiicher. Bd. L. Suppl.-Bd. Taf. IX

Abb. 2. Rhixophora mucronata vorn rechts), Blatti cascolaris Mitte und links) etwas
kruppelhatt, zum Teil umgefallen, mit flachem Wurzelsvstem und Atemwurzeln, da-
zwischen links; wiedcr Hhizopliora-Keimlinge. Alles auf nacktem Korallenriff. Ebbe.

5*

Abb. 1. BlatH cascolaris, einzelner Stamm auf nacktem
Korallenboden, das Wurzelsystein ganz flach obenauf, mit
dicken Atemwurzeln. Links unter der Krone Keimlinge
von Rhixophora mit Haftwurzeln, im Hintergrunde links

(hochstammig) Bruguiera gymnorhiza. Ebbe.

'"C

Abb. 3. Wurzeln von Blatti casrolaris, zum Teil flachliegend, zum Teil knie-
furmig gebogen, dazu auch die aufrechteu Atemwurzeln. Hinten Wurzeln

von Bhixophora mucronctta. Ebbe.

T o b 1 e r.

Abb. 4. Keimlinge von lihixophora

mucronata^ in Lochern des nackten

Korallenriffs bei Eblje.

Al»b. 5. lihixophora mucronata, alto

holie Stamme, jetzt am Kande der

Ebbegren/e, zum Teil schon fallend.

Hinten rechts Blatti cascolaris. Vorn

junge Rhixophora, oben links Keim-

linge amBaum. Sandboden bei Ebbe.

Verlag von Wiihelm Engelnann
(^ £ .
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E}irjkr, Botan. Jahrhiichcr, Bel L. Suppl-Bd. Taf. X.

Bus gen.

Fruchtende Zweige von Sarothcnnnus scoparins: Der kurzerc Zweig mit den .groBcren

Hiilsen von einem auf Musclielkalkboden ^ewachsenenj der andere vun einem auf

wenig lehmigeni, kalkarmem Sand :ogenen Exemplar. Yerkleinert.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig and Berlin,
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