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VoRWORT.

Dieselben Beweggriinde, welclie die Verlagsbuchhandlung bestimmten, die von

EHRENBERG liinterlassenen 32 zoolog. Tafeln gleicbzeitig mit diesen zu veroffentlichen, haben

auch Geltung fiir die botanisclie Abtheilung. Bei dieser kommt noch hinzu, dass eine Reihe

von Figuren, durcli die Wiederholungen ais Textfiguren gegenwartig eine weite Verbreitung

haben. Namentlicli sind die Meergraser in Engler-Prantl, Nattirliche Pflanzenfamilien in aus-

giebigster Weise benutzt worden. Die Tafeln stellen fast durchgangig interessante und

seltene Typen des Gewiichsreiches dar und wenn auch leider durch die Verzogerung der

Herausgabe mehrere der neuen Arten schon von anderen Antoren friiher beschrieben worden

sind, so werden die Abbildungen dieser Pflanzen auch heute noch iiberall willkomraen ge-

heissen werden. Der Unterzeichnete hat die Erklarungen zu den Tafeln in dem Sinne

abgefasst, dass auf die in vielen Fallen ausserst interessanten und wichtigen Beobachtungen

EhrENBERG’s hingewiesen wurde und dass die Analysen dem Verstandniss zuganglich gemacht

wurden.

B eri in, im Januar 1900.

K. Schumann.





Tamarix mannifera Ehrbg-
Taf. I unci II.

Tamarix mannifera Ehrenberg ms. in hb. Beol.; Bunge, Gen. Tamar. tentamen 63; Boiss. FI. orient. I. 175. — Tamarix

(gallica) mannifera Ehrenberg in IAnnaea II. 270.

Die Mannatamariske wurde lange Zeit nach clem Vorgange Ehrenberg’s fur eine Varietat der

T. gallica L. angesehen; da sie sich aber doch zu erheblich von ihr unterscheidet, so wircl sie jetzt allgemein

fur eine gute Art gehalten. Sie wird ein bis 7 rn hoher, baumartiger Strauch, der iiusserst reich verastelt

ist und an den Aesten sehr zahlreiehe dicht gedrangte, blauhch-grune, halbstengelumfassende, eilanzettliche,

zugespitzte B1 iit ter tragt; sie sind sehuppenformig und wenig uber 1 mm lang. Die sehr dicht gedrangten,

lihrenfOrmigen Bitit henstande beschliessen die heurigen Aeste; sie sind walzenformig und verjungen

sich ein wenig nach dem Ende hin. Eine grossere Anzahl derselben tritt zu einer endstandigen Rispe

zusammen. Die Bliithen sitzen in der Axel von grunen, eiformigen
,
langzugespitzten Deckblattern

,
die

etwas langer ais die Laubblatter sind. Der grune Kelch besteht aus 5 breitdachziegelformig sich deckenden,

eioblongen, spitzen Blattera: mit ihnen wechseln 5 ebenfalls freie, fleischrothe Blumenblatter. Die

Faclen der 5 Staubbliitter sind bis zum Grunde gleichmassig diinn und werden durch die Discus-

schuppen getrennt; die Beutel sind herzformig, balcl weiss, bald roth. Der violette Stempel hat die

Form einer dreiseitigen Pyramide und lauft in 3 kurze, dicke Griffel aus. Die Frucht ist eine pyramiden-

formige, mit 3 Klappen fachspaltig aufspringende Kapsel, welche zahlreiehe mit einem Haarschopf versehene

Samen enthalt.

Mit unbedingter Sicherheit ist durch Ehrenberg der Beweis gefulirt worden, dass der vorliegende

Strauch die Stammpflanze des biblischen Manna’s ist. Es ist eine sehr siisse, Rohrzucker, Laevulose und

Dextrin enthaltende Substanz, welche durch den Stich einer Schildlaus, des Coccus manniparus entsteht.

Die glanzend weissen, honigdicken Tropfen der eigenthumlicli angenehm riechenden Substanz treten in der

heissesten Jahreszeit, wahrend der Monate Juni und Juli aus den jungen Zweigen. Man sammelt sie in

ledernen Sacken in der Umgebung des Katharinenklosters am Sinai; nur hier und an einigen beschriinkten

Ortschaften in Persien, bei Chabbis, giebt diese Tamariske das Manna. Es wird theils in dem Kloster ver-

zehrt, theils zu hohen Preisen an die Wallfahrer nach dem Sinai verkauft. Selbst in den gttnstigsten Jahren

iibersteigt die Ausbeute kaum 350 kg.

Die Manna-Tamariske wachst in Kleinasien auf der sinaitischen Halbinsel in Schluchten

um das Katharinenkloster und geht durch Persien bis Affghanistan.

Erklarung der Alibildungen.

Taf. I. Einbliihender Zweig der Pflanze, natiirliche Grosse; a) eiu steriler Zweig, 4faeh vergrossert; b) eiue Aehre,

ebenfalls vergrossert; c) der untere bluthenlose Theil derselben; d) die Bliithenknospe; e) die Bliithe; f) der Kelch; g) die

Bliithe von unten betrachtet; h) clieselbe vou oben gesehen; i) dieselbe von der Seite betrachtet; k) dieselbe nach Entfernung

der vorderen Kelch-, Blumen- und Staubbliitter; 1) dieselbe nach Entfernung der vorderen Kelch- und Blumenbliitter, sowie

der Stempels; alles vergrossert.

Taf. II. Ein fruchtender Zweig der Pflanze; von links nach rechts der Reihe nach: eine Bliithe, ein Paar Kapseln

natiirliche Grosse, dasselbe vergrossert, die aufgesprungene Kapsel, der Same, derselbe ohne Haarschopf, der Fruchtkelch.

ISymb. pliys. Bot.
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Dobera glabra Jnss.

Taf. III.

Dobera glabra A. DC. in P. DC. Prodar. XVII. (I.) 521. — Dobera Roxburghii Plancii, in Ann. sc. nat. III. ser. X. 191. —

Tomex glabra Forsk. FI. Arab. 32. — Schizocalyx coriaceus Rochstett. in Flora XXVII. 1. Beil. p. 2.

Dic Tafel giebt einige selir schatzenswerthe Erweiterungen in der Kenntniss tiber diese zwar von

Ost-Indien uber Arabien bis Abyssinien and Nubien verbreitete, aber doch noch nicht in allen Einzelheiten

bekannte Pflanze. Die Farbe der Bluthen ist fahlgelb. Die ellipsoidische Frucht ist eine einsamige Stein-

frucht von der Gestalt und Grosse einer kleinen Olive: sie ist ein wenig tiber 2 cm lang and hat etwas

weniger ais 2 cm im Durchmesser. Im reifen Zustande ist das Exocarp laubgriln, das Endocarp aber karmin-

roth; eine weisse, briichige Steinschale umgiebt den griinen Keimling, dessen Knospchen aus mebreren, wie

es scheint mit Nebenblattern verselienen Blattern zusammengesetzt ist.

Unter Benutzung des von Ehrenberg sowohl in Yemen, wie in Abyssinien gesaminelten Original-

inateriales bin ich im Stande, einige Unsicherheiten und Ungenauigkeiten in den bisherigen Beschreibungen

aufzuhiben. Zunachst ist die Annahme, welche nocli Knoblaucii 1

)
machte, dass namlich der Fruclit-

knoten wahrscheinlich zweifachrig wilre, irrthumlich. Er ist vielmehr bestimmt einfachrig und umschliesst

nur eine Samenanlage. In der zweiten Art der Gattung D. lorantliifolia Warb. aus Usambara und vom

Jipe See, die dem Typ zwar ausserlich recht ahnlich, aber doch sehr gut verschieden ist, sind in dem

Fruchtknoten stets 2 Samenanlagen vorhanden. Sie erheben sicli gesondert, oder am Grunde durcli einen

gemeinsamen Stiel verbunden, von der Basis des ebenfalls vdllig einfachrigen Fruchtknotens. Dieses Ivenn-

zeichen verleiht der Gattung JIobera eine isolirte Stellung in der an und fur sicli schon nicht glatt in das

System einzustellendenFamilie devSaloadoraceae. Ich mochte zwar auch bestimmt annehmen, dass die Salvadora-

cecie mit den O/eaceae verwandtsehaftlich verbunden sind; indess giebt das Auftreten der vollkommen freien

Blumenblatter bei Dobera sowohl wie bei Azima immerhin zu Bedenken Veranlassung. Wenn nun auch die

Verhaltnisse des Fruchtknotens bei den Celastraceae wiederkehren (Glossopetalum

)

und wenn auch das Vor-

handensein von 4 dicken subtrazoiden Discusschuppen ebenfalls an diese Familie erinnert, so scheint mir

doch der Character der freien Blumenblatter selbst in Verbindung mit diesen Merkmalen nicht zwingend,

um dem Gedanken Baillon’s beizupflichten, dass die Salvadoraceae bei den Celastraceae einen passenden

Platz finden sollten, zumal die Choristopetalie bei den Oleaceae keineswegs selten ist.

Der Umstand wurde lange ubersehen, dass die Staminalrohre zwischen den Staubblattern kleine

Zahnchen besitzt. In den Abbildungen der Analysen, die Warburg 2

) von seiner Art gegeben hat, sind sie

zwar dargestellt, doch ist derselben in dem Text keine Erwahnung gethan. Diese Zahnchen stimmen aber

mit den Organen, die zwischen den Staubgefassen bei Salvadora gefunden werden, uberein. Zweifellos ist die

liolie Staubblattrohre in Verbindung mit den freien Blumenblattern die Ursache gewesen, weswegen Hochstetter

die Dobera glabra fur eine Meliacea angesehen hat. Der Irrthum ist sehr verzeihlich, da in der That das

Androeceum eine nicht geringe Aehnlichkeit mit dem mannlichen Geschleclitsapparat jener Familie besitzt.

Die geringe Zahl der Staubblatter wiederholt sich gelegentlich auch dort; nur die Natur des Fruchtknotens,

deren genaue Erkenntniss nicht ganz leicht ist, erlaubt es unbedingt nicht, die Pflanze bei den Meliaceae

unterzubringen.

') Knoblauch ili Engl. Naturi. Pflzf. IV (2). 19.

-) Warburg in PHzw. Ost-AlV. 0. t. 31.

Symb. phys. Bot.
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Erklarung der AbMldungen.

Links ein bKihender, rechts ein fruchtendev Zweig in natiirlicher Grosse; a) ein Zweig des Bliithenstandes; b) der

Kelch in natiirlicher Grosse; c) die Bliithe 2V
s
mal vergrossert; d) dieselbe von oben gesehen; e) die Blumenkrone; f) das

Androeceum; g nnd h) die Staubblatter von innen und aussen betrachtet; i) der Fruchtknoten mit Narbe; k) derselbe ohne

Narbe; 1) die Frucht in natiirlicher Grosse; m) dieselbe, das balbe Exocarp ist entfernt; n) dieselbe nach Entfernung des

halben Exo- nnd Endocarps und der halben Steinschale; o) der Keimling; p) derselbe nach Entfernung des einen Keimblattes;

q) derselbe im Langsschnitt durch die Mitte des Keimblattes etwas vergrossert; r und s) das Stammchen und Knospchen.

(4)



Adenium obesum (Forsk.) Roem. et Schult.

Taf. I V.

Adenium obesum Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 411. — Adenium Honghel A. DC. C. in Prodr. VIII. 412. —

Nerium obesum Forsk. FI. aeg.-arab. 205. — Cameraria obesa Sprengel, Syst. I. 641. —

Pachypodium obesum G. Don, Gen. syst. IV. 80.

I

Nur wenige Gattungen der Apocynaceae sind so scharf von den benachbarten abgegliedert, wie die

Gattung Adenium'1

), die nur mit Pachypodium in einer engeren Beziehung steht; dabei ist die letztere durch

die Anwesenheit von Stacheln ara Grande der Blatter sehr leicht zu trennen. Die Besonderheit jener liegt

nicht sowobl in den Bliithenorganen
,
sondern tritt schon an den vegetativen Theilen der Pflanze klar zu Tage.

Wenn auch die Neignng zur Bildung der Succulentenform in dieser Familie nicht ganz vermisst wird (ich

erinnere an die Gattungen Cerbera, Tangliinia, Plumiera), so ist sie doch nirgends in dem Masse zur Ent-

wicklung gekommen, wie bei der Gattung Adenium. Mit der Succulenz ira Zusammenhang erscheint bei

allen Geschlechtern der Familie eine Veranderung der Blattstellnng. Wahrend namlicli bei den Apocynaceae

die decussierte oder kreuzgegenstandige Stellung der Blatter die Norm ist, tritt stets mit jener eigen-

artigen Verdickung der Aeste durch weiche parenchymatische Gewebe statt jener die spira!
i
ge Anreihung

der Blatter ein. Diese Veranderung durfte mit einer abgeanderten Form des Vegetationskegels im Zusammen-

hang stehen. Wahrend er namlich bei allen Pflanzen mit kreuzgegenstandiger Anreihung der Blatter die

Gestalt einer Ellipsoidkappe besitzt, in deren langer Axe die Neubildungen der Blatter erscheinen, hat er

bei Adenium die Form einer Kugelkappe.

Der plumpe, cylindrische, unten verdickte oder auch kegelformige Stamm von A. obesum, das

von Ehrenberg A. arborescens genannt wurde, lost sich an der Spitze in ziemlich regelmassig zweigabelig

getheilte Aeste auf, nur die letzten Ausgliederungen tragen zu einem mehr oder minder dichten Schopf

zusammengestellte, oblonge oder umgekehrt eiformige Blatter. Sie sind fleischig und graugriln, beiderseits

kalii oder unterseits behaart. Auf Grund dieser etwas variablen Form der Blatter und jener Behaarung hat

man eine Anzahl von Arten in der Gattung unterschieden
,

die aber schwerlich aufrecht zu erhalten sind.

Ich habe wenigstens zweifellose Uebergange zwischen den Extremen gefunden. Der beblatterte Zweig wird

durch eine wenigbliithige Rispe von Bluthen beschlossen, deren trichterformige Blumenkrone ausserordentlich

schon rosenroth gefiirbt ist.

Sehr bemerkenswerth ist in der Bliithe der Staubblattverband. Die Beutel sind mit kurzen

Faden dicht oberhalb der Grundrohre, des engen Theiles des Trichters, befestigt, von pfeilformiger Gestalt

und laufen an der Spitze in einen behaarten, fadenformigen Schwanz aus. Die Pfeilenden, sowie die Seiten

der Beutel sind verhartet; die letzteren schliessen luckenlos an einander. Indem nun die Beutel auf ihrer

Innenseite mittelst einer drlisigen Stelle an dem Griffelkopfe fest angeheftet sind, wird uber demselben

ein schlank pyramidenformiges Dacli gebildet, welchem bei dem Geschaft der Pollenentnahme aus den auf

der Innenseite aufspringenden Beutelfachern eine grosse Bedeutung zukommt.

Adenium obesum ist an der Kuste des sudwestlichen Arabiens weit verbreitet; wir sind liber sein

Vorkommen unterrichtet aus den Thalern von Djara und Kara bei der Hafenstadt Kunfuda (19° n. Br.) bis

nach Aden; ausserdem kenne ich die Pflanze aus Abyssinien und von Ost-Afrika bis nach Mossambik, da

ich A. multiflorum Kl. von dem Typus nicht unterscheiden kann; auch A. Plongliel A. DC. und A. Boehmianum

Schinz halte ich nicht fur besondere Arten, so dass sich die Verbreitung fast liber ganz Afrika erstreckt,

*) Die Pflanze heisst arabisch Aden oder Ddein.

Symb. phys. Bot.
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denn jenes stammt aus Senegambien, dieses aus dem deutschen Sildwestafrika. Volkens hat aber bestimmt

darauf liingewiesen
,
dass in Deutsch Ost-Afrika mit ihm zusammen eine ahnliche Art vorkommt, die sich in

lebendem Zustande sehr leicht trennen lasst.

Erklarung der Abbildungen.

Ein Zweig der bliihenden Pllanze, natiirliche Grosse; links: eine Bliithe
,

iiings aufgesclmitten und ansgebreitet und

der Iveleh, natiirliche Grosse; rechts: 1. ein einzelnes Staubblatt; 2. der Griffelkopf; 3. die Fruclitknoten. Daruber eine

Skizze des Baumes.

(6)



Halophila ovalis (R. Br.) Hook. fil.

Taf.V. Fig. 1.

Halophila ovalis (R. Br.) Ilook. fil. FI. Tasm. II. 45; Aschers. in Linn. XXXV. 173, in Engl.-Prtl. Nat. Pflzf. II. (1). 249,

in Neumayer, Anleit. Beoh. Reisen 367. —
Caulinia ovalis R. Br. Proclr. fi. Nov. Holi. 339. — Kernera ovalis Roem. et Schult. Syst. veg. VII. 170. —

Halophila ovata Gaad. in Freyc. Voy. Bot. 429. t. 40. fig. 1. — Halophila madagascariensis Steud. Nom. Bot. —

•

Halophila Kotschyana Fenzl. ms. hei Zanardini nach Aschers. in Linnaea l. c.

Die Abbildung des zierlichen Meergrases ist mit dem Namen Barkania punctata Ehrenb. et

Hempr. unterzeichnet. Wenn es von den beiden Antoren ais eine bisher nicht bekannte Pflanze angesehen

und mit einem dem entsprechenden Namen belegt wurde, so waren sie nach dieser Hinsicht im Irrthum,

denn schon im Jahre 1810 war es von Robert Brown in seinem Prodromus florae Novae Hollandiae S. 339

ais Caulinia ovalis beschrieben worden. Gaudichaud erkannte, dass es in die Gattung Caulinia nicht gehOrte

und schuf fur dasselbe eine neue Gattung Halophila.

Durch die ovalen stumpfen, gesti elten Blatter ist die Pflanze von allen anderen Meergrasern

vortrefflich ausgezeichnet. An einer fadenforrnigen
,
einfachen, kriechenden Axe sitzen in rhytlnnischen Inter-

vallen immer zwei ausserst genaherte, paarig verbundene Laubblatter. Bei genauerer Betrachtung findet man

in dieser Yergesellschaftung ausser ihnen noch 2 Nieder blatter von hautiger, scheidenartiger Form, welche

der Spreiten entbehren. Intravaginalschuppchen sind bei jedem Blatt ein Paar vorhanden. Im Gegen-

satz zu den meisten verwandten Wassergewachsen und namentlich zu vielen Seegrasern ist der Aufbau des

Sprosssystemes monopodial. Ais Blatter, die unmittelbar an der Hauptaxe sitzen, gelten nur die weissen

Niederblatter, welche in abwechselnd zweizeiliger Folge entstehen. Bei dem ersten bricht stets eine Wurzel,

die einzige an jedem Knoten, hervor. Der Endspross steht zuerst aufrecht, wahrend der Dehnung des Inter-

nods legt er sich dann nieder. Das Laubblattpaar ist einem Achselspross zugehorig, welcher aus der Achsel

des zweiten, nach oben gerichteten Niederblattes hervortritt. Die Hauptaxe dieses Sprosses ist entweder

verkummert oder sie entwickelt sich weiter, indem sie wieder 2 Niederblatter erzeugt. Bei dem ersten

Niederblatt erscheint eine Wurzel, dieser Spross wird dann zu einem Seitenzweige der ganzen Pflanze.

Die Bliithe erscheint stets ais Achselspross aus dem ersten Laubblatt; sie wird von 2 Nieder-

blattern umhullt. Die mannliche besteht aus den verhaltnissmassig grosseren Perigonblattern, welche

3 Staubgefasse umhiillen. Die weibliche weist einen einfaclirigen Fruchtknoten auf, der viele Sainen-

anlagen enthalt; er ist flaschenformig und zu einem langen, diinnen Halse ausgezogen, auf dessen Ende die

sehr kleinen Perigonblatter befestigt sind. Die Samenanlagen sind anatrop und an einem ent-

wickelten Samentrager befestigt
1

). Die sehr langen, fadenforrnigen Narben haben ihren Platz zwischen den

Perigonblattchen.

Haloplnla ovalis ist von Sues durch das Eothe Meer, im persischen Meerbusen, an den Kusten

von Vorder-Indien und im Malayischen Archipel weit verbreitet. Sie gelit von der Nordkiiste Australiens

bis nach dem Staate Victoria und zur Bassstrasse. Im Stillen Ocean findet sie sich an den Kusten der

Mariannen und von Neu-Caledonien.

!
) Die Abbildung' Taf.V. Fig. 1. h ist deswegon nicht ganz richtig, weil die Rhaphe von der Samenanlage abgelost ist.

(-)
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Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. Stiiclc einer bliihenden, weiblichen Pflanze, in natiirlicher Grosse; a) zwei Blattpaare mit jungen Friichten;

b) die Blattpaare mit veiblicher Bliithe, vergrossert; c) das Ende der Hauptaxe*); d) eine junge Frucht im Liingsschnitte

;

e) dieselbe im QuerSolmitte, vergrossert; f) der obere Theil derselben, natiirliche Grosse; g) der Fruchtknoten im Liingsschnitte,

vergrossert; h) die Samenanlage, stark vergrossert; i) der Querschnitt durch das Blatt, vergrossert; k) die Oberflachenansicht,

vergrossert; x) die Frucht, natiirliche Grosse; y) der Same*); z) derselbe im Langsschnitt*).

*) Diese Abbildung ist wenig befriedigend.

(8)



Halophila stipulacea (Forsk.) Aschers.

Taf.V. Mg. II.

Halophila stipnlacea Aschers. in Sitzungsber. Nalurf. - Freunde Berlin 1867
.

p. 3, in Linnaea XXX V. 172, in Neumayer,

Anleit. wissensch. Beob. Reisen 367 .
—

•

Zostera stipulacea Forsk. FI. geg.-arab. CXX. et 138. — Thalassia stipulacea Koenig in Sims et Koen. Ann. Bot. IT. 97. -

Caulinia (?) spinulosa R. Br. Prodr. FI. Nov. Holi. 339. — Zostera bullata Del. FI. Egypt. 143. t. 33. fig. 6. —
Kernera (?) spinulosa Roem. et Schult. St/st. veg. VII. 170. — Thalassia bullata. Kth. Enum. III. 120. —

Barkania stipulacea Zanardini in Mem. ist. Venet. VII. 225.

Auch diese Pflanze fiihrt heute nicht den von Ehrenberg und Hemprich angenommenen Namen

Barkania bullata, sondern muss den von Ascherson in VorShlag gebrachten und oben angenommenen

Namen tragen, da sie bereits von Forskal ais Zostera stipulacea beschrieben wurde. Der von den beiden

Antoren unseres Werkes gewahlte Artname riihrt von Delile her, welcher die Pflanze ais Zostera bullata

beschrieb. Ais Unteriage fiir diese Art diente aber Delile nicht das Gewachs in normalem Entwicklungs-

zustande, den es aufweist, wenn es noch auf dem Grunde des Meeres wachst. In diesem ist von einem

blasigen (
'bullaten

) Wesen der Blatter keine Andeutung wahrzunehmen; die Spreiten sind vielmehr gerade

so flacli und eben, wie die der Meergraser iiberhaupt. Wird aber die Pflanze durch die Bewegung des

Wassers abgerissen und von den Wellen an den Strand gespult, so fallt das Gewebe zwischen den Seiten-

nerven ein und tritt auf der anderen Seite blasig hervor. Dabei bleicht der ganze Organismus vollkommen

ans und nimmt ein weisses, fast elfenbeinfarbiges Golorit an. Dieser Zustand ist in den Herbarien weit

melir verbreitet, ais die normale, rein griine Pflanze und sie gab die Yeranlassung zu der von Delile

gewahlten Benennung.

Der morphologische Auf b au des Sprosses ist ganz dem ahnlich, welchen ich oben von Ii.

ovalis geschildert habe; doch liegt hier der Unterschied vor, dass der Laubspross, in welchen die relative

Hauptachse ausgeht, einmal mehrblattrig ist und dass er dann einen regelmassigen Wechsel von Nieder-

und Laubblattern aufweist. Die Niederblatter sind auch an der lebenden Pflanze auffallend weiss

gefarbt; sie ahneln bis zu einem gewissen Grade den Scheiden der Cymodocea ciliata, welche auf der folgenden

Tafel wiedergegeben ist. Beide Verhaltnisse miissen also sorglich auseinander gehalten werden.

Sehr bemerkenswerth ist die Thatsache, dass sowohl Bliithen wie Friichte an der Pflanze nicht

gesehen worden sind. Die Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass dieselben mit denen der Holophila

ovalis nicht iibereinstimmen. Da nun die vegetativen Verhaltnisse beider Pflanzen auch keineswegs voll-

kommen zusammentreffen, so wiirde dann die Aufst.ellung einer besonderen Gattung empfehlenswerth

sein. In diesem Falle wiirde der Gattungsname Barkania wieder in sein Recht treten diirfen.

Auch dieses Meergras ist von Sues durch das ganze Rothe Meer ausserordentlicli hiiufig; ausserdem

wurde es an der Kiiste des tropischen Australiens und an der von Oeylon gefunden, fehlt also wahrscheinlicli

auch sonst irn Indischen Ocean keineswegs.

Erklariuig der Abbildungen.

Fig. H. Ein Stiick der lebenden Pflanze in natiirlicher Grosse; a) das Ende einer relativen Hauptachse, oder ein auf-

reehter Zvveig; b) das Blatt, zweimal vergrossert; c) Oberflachenbild des Blattes, starker vergrossert.

Symb. phys. Bot.
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Cymodocea ciliata (Forsk.) Ehrenb.

Taf. VI.

Cymodocea ciliata Ehrenb. hei Aschers. in Sitzungsber. Naturf.-Freunde Berlin 1867 p. 3; Aschers. in Linnaea XXXV. '162, in

Neumayer, Anleit. wiss. Beob. Reisen 363. •

—

Zostera ciliata Forsk. FI. aeg.-a.rab. CXX. et 157 .
— Thalassia ciliata Iioenig in Sims et Koen. Ann. Bot. II. 97

.

—

Caulinia serrulata R. Br. Prodr. FI. Nov. Holi. 339 (?). — Kernera serrulata Roem. et Schult. Syst. veg. VII 170 (?).

Thalassia indica Wiglit et Arn. ms. in Hook. fil. FI. Tasm. II. 44.

Dieses sehr eigenthtimliche Meergras fiihrt gegenwartig nicht mehr den anf der Tafel verzeichneten

Namen Phycagrostis ciliata, sondern ist spater bereits von Ehricnberg in der Gattung Cymodocea unter-

gebracht worden. Es ist von den meisten seiner submarinen Genossen schon durcli die Breite seiner

Blatter ausgezeichnet
,

nur die Posidonia oceanica (L.) Del. kommt ihm nach dieser Richtung hin nahe;

von ihr lasst sich aber C. ciliata sogleich, selbst bei fliichtiger Betrachtung, durch die feine Zahnelung des

Blattrandes unterscheiden. Diese Besonderbeit hat der vorbegenden Pflanze auch den Namen verschafft.

Die feinen Wimperchen werden erzeugt durcli jene erst von Magnus und Ascherson genau untersuchten

and hervorgehobenen Flo s se nz ah ne. Diese begegnen uns nur noch bei der weiter unten (Taf. XX) zu

besprecbenden Thalassia Bemprichii (Ehrenb.) Aschers. Sie sind durch den Umstand bemerkenswerth
,

dass

die Zellen, welche den Zahn bilden, an der Aussenwand sehr stark und hoch herauf verbunden und verdickt

sind, so dass der Zahn selbst das Bild einer Fischflosse mit ihren Strahlen wiederholt.

An einer ziemlich festen und kraftigen Axe sind die Blatter in zweizeiliger Folge angeheftet.

Nach dem Abfall derselben bleiben auffallende Ansatzmarken in der Gestalt von stengelumfassenden Ringen

zuriick. An jedem Blatte hebt sich eine weisse Scheide sehr auffallend gegen die dunkelgriine
,
linealische

Spreite ab. Die Scheide ist atn oberen Ende deutlich geohrt und umfasst das folgende Blatt, wobei sich

die Fianken schliesslich unten iibergreifen. Ani Grunde der Scheide sitzen einige schinal lanzettliche, spitze,

ein wenig fleischige Schiippchen (squamulae in travagi n al es). Dort, wo die Spreite mit der Scheide

in Verbindung steht, befindet sich ein etwa 1—1,5 mm liohes, oben sanft gekrumnites Blatthautchen

(ligula).

Die Bliithen sitzen an axillaren Ivurztrieben. Sie sind zweihausig eingeschlechtlich und die

mannliche Bliithe, welche von unserer Art noch nicht bekannt ist, besteht bei den anderen Arten aus

2 Staubblattern
,

welche bis zur Spitze miteinander verwachsen sind. Die weibliche Bliithe wird durch

2 Fruchtblatter gebildet, deren jedes eine hangende, geradlaufige Samenanlage umschliesst; der Fruchtknoten

geht in 2 lange, fadenformige Griffelaste aus. An dem zweiten der 5 Zweige, von links geziihlt, sieht man

dieselben zwischen den Blattern hervortreten. Die Abbildung dieser weiblichen Bliithe Fig. D legt ein

deutliches Zeugniss fur die sorgsame Untersuchung und das hervorragende Beobachtungstalent Ehrenberg’s

ab. Jene am Grunde der Fruchtblatter vorhandenen Schiippchen (squamulae intra vaginales) hat er

schon scharf gesehen und abgebildet. Sie wurden erst viele Jahre spater wieder bei unseren einheimischen

Potamogetonaceae von Irmisch aufgefunden; ihre weite Verbreitung bei vielen Wasserpflanzen wurde dann von

ihm nachgewiesen.

Symb. pliys. Bot.
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Die Verbreitung dieses Meergrases erstreckt sich von Sues durch das ganze Rothe Meer; hier ist

es sehr haufig und bliiht im Juli. Ferner gedeiht es an den Kusten der Inseln Mayotte uhd Nossibe bei

Madagascar. Endlich ist es an der Kiiste von Vorder-Indien und an dem sud lichen Gestade Australiens

nachgewiesen worden.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. Ein Stiick der Pflanze in natiirlicher Grosse; A) die weibliche Bliithe mit ausgebreiteten Begleitbliittern
,
in

natiirlioher Grosse; B) dieselbe mit gesclilossenem Blattverbande; C) die Blattscheide; D) die weibliche Bliithe mit den

squamulae intravaginales; a) Querschnitt durch das Blatt; b) Oberiliichenansicht desselben.

I
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Caralluma retrospiciens (Ehrenb.) N. E. Br.

Taf. VII.

Caralluma retrospiciens N. E. Brown in Gard. Chron. 1892 (II.) 370; K. Sch. in Engl.-Prtl. Naturi. Pflzf. 11 (2). 278.

Desmidorchis retrospiciens Ehrenb. in Linnaea IV. 94 (1829), Abh. koenigl. Akad. Berlin 1831. p. 33. —

Boucerosia Russelliana Courbon hei Brongn. in Bull. soc. bot. France VII. 900.

Iveine Familie des Gewachsreicb.es kann uns uber die Ausdehnung einer alt-afrikanisehen Flora

gleichdeutlichen Aufschluss verleihen wie die Asclepiadaceae
,

namentlich in der Tribus der Stapelieae. In

dieser Gruppe ist es wiederum die Gattung Caralluma, welche gewissermassen durch noch heute vorhandene

vorgescliobene Posten die Peripherie andeutet, bis zu welcher die Verbreitung dieser jetzt im Caplande mit

der grossten Zahl der Arten entwickelten Gattung reichte. Ein ausserster Vertreter der Stapelieae findet

sicli heute noch in Spanien und zwar an der Siidostkuste der pyrenaischen Halbinsel am Cap de Gata:

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
;

sie tritt dann wieder auf siidlich von Sicilien auf den Inseln Linosa

und Lampedusa und in Algier: Marocco liefert zwei verwandte Arten. Dann tritt in dem Vorkommen aber

eine grosse Ivluft ein, denn die nachsten Ortschaften, welche Arten der Gattung beherbergen, liegen in

Nubien. Schweinfurth fand im Dschebel Soturba bei Ras Elba die Pflanze, mit welcher wir uns gegen-

wartig beschaftigen. Von hier aus konnen wir dann das Vorkommen der Gattung Caralluma allerdings

bisweilen nur im lockeren Zusammenhang bis nach dem Capland verfolgen. Von Abyssinien aus greift

endlich ein ostlicher Fliigel des Vorkommens der Gattung nach Arabien hiniiber, der sich bis nach Ost-

Indien erstreckt.

Caralluma retrospiciens ist eine Succulente, welche breitgefhigelte
,

an den Kanten gesagte

St en gei besitzt; die Serratur wird bisweilen schrotsagezahnig, wobei die Spitzen der Zahne nach unten

gewendet sein konnen. Ihre Farbe ist graugriin, haufig sind sie roth uberlaufen; entweder sind diese

Stengel einfach oder sie senden eiriige Zweige aus. Nach der Spitze zu verjitngen sie sich bisweilen und

tragen dann endlich eine sehr reiclibliithige, im Umriss kugelformige Dolde gestielter, dunkelbrauner

Bliithen. Der griine Ivelch ist tief fiinfspaltig; an der radformigen Blumenkrone fallen besonders die

langen, keulenformigen Randwimpern auf. Die Zipfel der ausseren Corona sind deutlich zweihornig;

sie stehen mit den abwechselnden Zipfeln der inneren Corona durch radiale Balken in Verbindung. Die

Pollinien liegen in den Taschen der Staubbeutel; sie sind aufrecht an den Translatoren befestigt. Die

meist sehr zahlreichen Fruchte sind gepaarte, schlank spindelformige Balgkapseln, welche zahlreiche, mit

einem Haarschopfe versehene Samen umschliessen.

Auf derselben Tafel hat Ehrenberg unter Fig. II. noch eine andere Pflanze derselben Gattung zur

Darstellung gebracht, welche er Desmidorchis quadrangula genannt hat. Sie ist nur im fruchtenden Zustande

wiedergegeben. Wenn schon die Stengel betrachtlich starker sind und auch eine etwas andere Gliederung

des Randes zeigen, so treten doch diese Abwandlungen nicht aus dem Rahmen der Mannigfaltigkeit

heraus, die ich an den mir vorliegenden Materialien der typischen Caralluma retrospiciens finde. Leider

kenne ich das Original der echten Stapelia quadrangula Forsk. nicht, ich kann also nicht mit voller Sicher-

heit festsetzen, ob die EHRENBERG’sche Abbildung auch die echte GarmLuma quadrangula darstellt. Es bleibt

aber fast kein Zweifel, dass Ehrenberg’s Desmidorchis quadrangula und D. retrospiciens dieselbe Art dar-

stellen. Wenn mit ihr die Stapelia quadrangula Forsk. ubereinstimmt, dann muss die oben besprochene Art

aus Prioritatsrilcksichten mit dem Narnen Caralluma quadrangula (Forsk.) N. E. Br. belegt werden.

Desmidorchis retrospiciens ist weit an der Ostkiiste Nubiens und Abyssiniens verbreitet, denn sie

wurde vom Dschebel Soturba bei 22° n. Br. bis nach der Insel Dalak bei Massaua unter 15° n. Br.

gefunden; sie gelit auch in das Innere von Nubien, denn Schweinfurth sanunelte sie bei Iiassala und bei

Singat zwischen Suakin und Berber. Ehrenberg nahm sie in Arabien bei Dschidda auf; wenn die Ver-

Symb. phys. Bot. 4



muthung, welche auf einem Zettel des EHRKNBERG’schen Herbariums notiert ist, richtig ist, dass diese

Pflanze mit C. penicillata (Deflers sub Boucerosia) ubereinstimmt, so bewohnt diese Art auch siidlichere

Districte von Arabien. Im Lande der Somali kommt sie entweder selbst oder doch eine sehr ahnliche

Art vor.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. Die bliihende Pflanze; l
a
) die Bliithe von obon gesehen; l

b
) die Bliithe von unten gesehen; l c

) dieselbe,

vorn angeschnitten; 1
d
) der Kelch

,
in natiirlicher Grosse; 1

e

) das Gynosteg von oben gesehen; l
f

) der Narbenkopf mit den fiinf

Translatoren
;

l g
) die Pollinien mit den Translatoren ,

vergrossert; l
1

') ein Pollinium, starker vergrossert; D) Pollenkorner*);

l
k)die Randwimpern des Blumenkronenzipfels, vergrossert; l

1

) das Ende einer Randwimper, starker vergrossert. Fig. II. Zwei

Friichte der Pflanze.

*) Wie bei Steinhtilia, so sind auch hier die Pollenkorner niclit ganz richtig wiedergegeben; Eheesbebg war im Irrthum, ais er meinte,

dass bei den Asclepiadaceae die Pollenkorner sclilanchformig seien.
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Primula Boveana Dene.

Taf. VIII.

Primula Boveana Dene ms. nach Duby in DC. Prodr. VIII. 53; Boiss. FI. orient. IV. 23. —
Primula verticillata Forsk. var. Boveana Mast. in Gard. Chron. 1870. (I.) p. 597; Pax, Monogr. 173. —

Primula verticillata Dine. FI. sin. II. scr. II. 246. —
Primula involucrata Ehrenb. ms. nach Pax l. c.

Die von den Antoren unter dem Namen P. verticillata Forsk. abgebildete Pflanze giebt nicht die

echte von ForskAl in Arabien aufgefundene Art wieder, sondern muss entweder, indein man Decaisne foigt,

ais eigne Art angesehen oder kann'als eine gut geschiedene Varietat derselben betrachtet werden. Die selir

sclione Pflanze gehort in die von Pax gegrtindete Gruppe der Floribundae

,

welche sich durch in der

Knospenlage eingerollte, also nicht zuruckgerollte Laubblatter auszeichnet. Sie sind haufig, wie auch

bei der vorliegenden Art, mit einem feinen, weissen Wachspnder uberzogen, der sich auch an den ubrigen

grilnen Theilen der Pflanze wiederfindet. Ein sehr wichtiger Character der Gruppe liegt auch in den zwei

bis drei tibereinandergestellten Bliithen wirteln.

Von der typischen P. verticillata Forsk. (FI. aeg.-arab. 42.) ist unsere Pflanze dadurch verschieden,

dass die Laubblatter nur gesagt, aber nicht gelappt sind und dass die Zipfel des Kelches fast bis auf

den Grund getheilt, lanzettlich und gezahnelt sind.

Die stattliclie, durch den weissen Duft ihrer Blatter ebenso auffallende, wie durch ihre zahl-

reichen, rein gelben Blumenkronen bemerkenswerthe Pflanze, wird gegenwartig nicht blos in botanischen

Garten, sondern auch von privaten Pflanzenfreunden haufig cultivirt und ist den Botanikern eine bekannte

Erscheinung; zweifellos liat sie unter allen Gewachsen ihrer Heimath die weiteste Verbreitung gefunden.

Sie wachst nur an einigen wenigen Orten der sinaitischen Halbinsel und zwar in der feuchten

Umgebung einiger Quellen: Ehrenberg nennt ais solche Majet el Maega, ein Name, der mit Rebhuhnquelle

ubersetzt wird (Majahet heisst im Arabischen ein sehr wasserreiclier Brunnen); auch bei Raphidim kommt

sie vor, jener Oertliclikeit, an welcher Moses durch seinen Stab Wasser aus dem Fels entspringen liess.

Verwandte Arten finden sich im glucklichen Arabien und in Abyssinien.

Erldarung der Alibilduiigeii.

Eine Pflanze in natiirlicher Grosse; a) die Bliithe langs aufgesohnitten und ausgebreitet, vergrossert; b) ein Staub-

gefiiss; c) die geschlossene Frucht im aufgesclinittenen Keleh; d) dieselbe aufgesprungen, natiirliche Grosse; e) dieselbe im
Langsschnitt; f) dieselbe im Quersehnitt, unterer Theil; g) oberer Theil; b) der Same, vergrossert.

Symb. pbys. Bot.

( 15)

4*





Leucas urticifolia (Yahl) R. Br.

Taf. IX.

Leucas urticifolia R. Brown, Prodr. FI. Nov. Holi. 504', Boiss. FI. orient. II. 778. —

Phlomis urticifolia Vahl
,
Symb. III. 76.

Ehrenberg bezeichnete diese sehr weit in der alten Welt verbreitete Pflanze, von der er annahm,

dass sie erst von ihm entdeckt worden ware und die er ais den Typ einer bisher niclit bekannten Gattung

ansah
,
mit dem Namen Hemistoma ovatum. Wahrend aber die meisten seiner neoen Gattungen nicht bekannt

wurden
,

bat der Xame Hemistoma Eingang in die Botanik gefunden. Die Verbreitung desselben ist

Bentham zu danlcen, welcher bei seiner ersten Bearbeitung der Gattung Leucas ') in dieser fur Leucas

urticifolia (Vahl) R. Br. und Verwandte eine Section Hemistoma Ehrb. Mss. schuf. Zweifellos hat ihm das

in dem Berliner Generalherbar aufbewahrte Material des EHRENBERG’schen Originals mit dessen eigener

Handschrift vorgelegen und er hat pietatsvoll von der Notiz Gebrauch gemacht.

Die Pflanze ist ein einjahriges Kraut von der typischen Tracht der Labiaten in deren unansehn-

lichen Formen, welche Unkrauter and Ruderalpflanzen bieten; sie gleicht also etwa einem Marrubium oder

einer Ballota. Die Bltithenstande bilden fast kugelformige Aggregate, die aus 2 blattachselstiindigen Theil-

stiicken zusammengesetzt sind und so gewissermassen von der Axe durcliwachsen werden. Diese Inflorescenzen

bilden zunachst einen wesentlichen Character der Section Hemistoma in sofern, ais sie von einer grossen

Anzahl lanzettlicher, zugespitzter Blatter, die fast die Lange des Kelches erreichen, wie von einer Hiille

umgeben sind. Diese Blatter werden gewohnlich ais Vorblatter angesehen; ich finde aber, dass sie Deck-

blatter der ausseren Bluthen sind, die den inneren fehlen Sie verhalten sich also morphologisch genau

den Hullchen vieler Umbelliferen gleich.

Ein anderer besonderer Character der Section Hemistoma liegt in der stark ausgepragten Zygo-

morphie des Kelches. Die Unterlippe ist viel grosser und mit 7 Zahnen versehen, wahrend die auf-

gerichtete Oberlippe dreizipflig ist; an der Abbildung der Knospe a) ist das Verhaltniss am schonsten zur

Darstellung gebracht. Die Lippen der milchweissen Blumenkronen zeigen die fur die Gattung eigenthum-

liche starke Behaarung. Unterhalb des Fruchtknotens befindet sich ein honigabsonderndes Polster, das

deutlich vierzahnig ist; die Zahne fallen zwischen die 4 Abtheilungen des Fruchtknotens.

Ehrenberg sammelte diese Pflanze bei Daie in Arabien; sie ist auch sonst auf dieser Halbinsel

mehrfach beobachtet worden und ist im tropischen Afrika und in Ostindien nicht selten.

J
) Bentham in Wallich, Piant, asiat. rar. I. 86.

Erklarimg' der Abbildungen.

Ein Stiick der bliihenden Pilanze; a) die Knospe der Bliithe; b) die Bliithe, schwach vergrossert; c) die Blumen-

krone aufgeschnitten und ausgebreitet; d) der Stempel; e) das Staubgefass, stiirker vergrossert; f) der Kelch, von der Seite

gesehen; g) derselbe aufgeschnitten und ausgebreitet; h) derselbe von der Riiekseite betrachtet; i) eins der Hiillbliitter des

Bliithenstandes; k) der Kelch, zur Hiilfte abgetragen, um die Frucht zu zeigen, schwach vergrossert; 1) die Frucht; m) und

u) dieselbe im Liingsschnitt und Querschnitt, starker vergrossert.

Symb. pliys. Bot.
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Pirus communis L. var. sinaica Ehrb.
Taf. X. Fig. I.

Die vorliegenden Abbildungen geben uns ein Bikl von zwei Formen der auf dem Sinai cultivirten

gewohnlichen Bime. Sie sind durch den mehr oder weniger entwickelten Blattstiel und durch die weiter

oder minder weit am Rande herabreichende Serratur der Blatter nur schwach chara cterisirt. Zu bemerken

ist, dass diese Formen nicht etwa zu der Pirus sinaica gehoren, welche von unserer Hausbirne ganz ver-

schieden ist. Diese stellt eine Forni der P. amygdaliformis Vili, dar, welche durch kugelformige Fruchte

ausgezeichnet ist.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. A) Pirus communis L. var. sinaica forma serrulata Ehrbg., ein Blattzweig; B) P. communis L. var. sinaica

forma •petiolala Ehrbg., ein Blattzweig; C) die reife Frucht.

Phoenix dactylifera Limi.

Taf. X. Fig. II.

Die Formen der Dattelfriichte sind wie die der Fruchte der meisten cultivierten Obstarten

ausserordentlich mannigfaltig
;

nicht minder ist die Farbe derselben in hohem Grade variabel, so dass im

ganzen zahllose Sorten cultivirt werden. Da bei uns die Dattel nur in getroeknetem Zustande bekannt

ist, in dem sie eine mehr oder weniger gelb- oder dunkelbraune Farbe annimmt, so ist die Kenntniss uber

diese Farbenmannigfaltigkeit keineswegs allgernein. Indem Ehrenbkrg eine kleine Reihe solcher Fruchte

abbildete, hat er sich ein unleugbares Verdienst erworben. Die Namen sind nur theilweise ubersetzbar; die

meisten sind wohl Eigennamen, die sich nicht weiter deuten lassen; nur einige derselben habe ich zu itber-

setzen vermocht: Masri heisst die Aegyptische; Tamr beledi ist Landdattel; Bint Aische heisst die

Tochter der Aische; Tamr Sultani ist verdeutscht Sultans-Dattel (Tamr ist die arabische Bezeiclmung

fur die Frucht der Dattel.)

Symb. pbys. Bot..
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Malabaila sekakul Russ.

Taf. XI.

Malabaila sekakul Russell, Alepp. II. 249; Boiss. FI. orient. II. 1057. — Leiotulus ale.vandrinus Ehrenb. in Limi. IV. 399. —
Pastinaca dissecta Vent. Ceis 78.

Der Schakakul oder Iscbkakul
,
wie die oben genannte Pflanze arabisch genannt wird, wurde schon

von Ivamus und Ibn Sina (Avicenna) erwahnt ais eine Wurzel, welcher man die gleiche Wirkung in der

arabischen Welt zaschrieb
,

welche die Chinesen dem Ginseng zaertheilen. Man cultivirte die wohl-

schmeckende Wurzel und genoss sie in der Meinung, dass sie ein wirksames Aphrodisiacum ware. Dieser

Glaube scheint sicli bis in die neuere Zeit erhalten zu haben. Malabaila sekakul ist eine mehr oder minder

hohe Staude mit knollig verdickter Wur z el und einem nur in der BIuthenregion verzweigten Stengel, der

in eine zusammengesetzte Do Ide, wie die Zweige, ausgeht. Die typischen Umbelliferenblatter sitzen dem

Stengel mit grossen, weissen Scheiden auf. Eine Hiille ist an den Bliithenstanden nicht vorhanden,

die Doldchen sind nur mit sparlichen Hullchenblattern versehen. Der Hauptcharacter der Gattung

liegt in den gelben Bluthen und in den breitgeflugelten am Rande knorpelig verdickten Theilfruchtchen,

deren einzelne Oelstriemen in den Riefen eingelagert sind.

Die Pflanze wachst in Klein -Asien, Syrien und Palaestina.

Erldarmig der Abbildungen.

A. Eine ganze Pflanze von mittlerer Starke, natiirliche Grosse; a) und b) die Bliithe von oben und von der Seite;

c) ein Staubgefass; d) der Stempel; e) die Frucht; f) dieselbe, in die zwei Theilfriichtohen zerfallen, schwach vergrossert;

g) die Frucht im Querschnitt; h) die Theilfrucht von innen betrachtet; i) die Theilfrucht im Liingsschnitt; k) und 1) der

Keimling; x) und y) sind mir unbekannt.

Symb. phys. Bot.
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Oenanthe prolifera Linn.

Taf. XII.

Oenanthe prolifera Linn. Spec. pl. ed. I. 254; Boiss. FI. orient. II. S59. — Actinanthus syriacus Ehrenb. in Linnaea IV. 398.

Man war lange daruber im Zweifel, welche Pflanze eigentlich in dem Typ der von Ehrenberg

aufgestellten Gattung Actinanthus zu erkennen ware, da man der Ansicht war, dass in ihm nicht ein

normal "entwickeltes, sondern eine eigenartig teratologisch verandertes Gewachs vorlage. Endlich

einigte man sich in der Beurtheilung dahin, dass die Oenanthe prolifera Linn. mit ihr zusammenfiele. Diese

Meinung wurde zuerst durch Boissier (Flora orient. II. 859) vertreten, der auch eine Abbildung von

Prosper Alpin (Pl. exot. 304')) bei der Art citirte. Ob die letzterwalmte Pflanze, welche in Creta heimisch

sein soli, wirklich zu der Art gehort, lasse icli wegen der Unvollkommenheit der Zeichnung dahingestellt

sein. Boissier gab ferner an, dass diese Abbildung auch von Linne fiir Oen. prolifera citirt wurde; diese

Angabe beruht aber auf einem Irrthum.

Nach dem allerdings ziemlich sparliclien Material, das mir zur Verfugung stand, und nach den

vorliegenden Bcschreibungen bin ich durchaus geneigt, der Ansicht, dass Actinanthus syriacus Ehrbg. und

Oenanthe prolifera Linn. ein und dieselbe Pflanze sind, beizupflichten. Dagegen mochte ich die Meinung

nicht theilen, dass jenes von Ehrenberg beschriebene Gewachs einen anormalen Zustand der Art darstellte.

Durch einen selir gliicklichen Zufall war ich namlich im Stande, eine wohl ganz sicher aus Samen, den

Ehrenberg entweder aus Syrien mitgebracht oder den er von dort nach Berlin gesandt hatte, hier erzogene

Pflanze za untersuchen. Das Resultat der Prufung war, dass ich die Angaben von Ehrenberg uber seine

Gattnng auch an diesem Exemplar vollkommen bestatigen und noch ein wenig erweitern konnte. Die

Bluthen sind namlich diclinisch und monoecisch. Die Vertheilung der Geschlechter ist foDende.

Der terminale Bliithenstand ist eine zusammengesetzte Dolde; jedes Doldchen ist aussen von etwas ver-

breiterten Strahlen umgeben, die wenige 2— 3, vielleiclit auch einmal 4, oft gestielte, mannliche Bluthen

tragen; bisweilen sind die Bluthen sitzend. Ein Fruchtknoten ist an diesen nicht entwickelt; die Bliithen-

blatter sind ungleich; die Griffelpolster sind deutlich; Griffelreste konnte ich nicht finden. Die inneren

Bluthen dieser Doldchen sind ebenfalls rein mannlieh
,
der Fruchtknoten fehlt; im Gegensatz zu den vorigen

Bluthen sind die Bluinenblatter gleich. Anders sind die Inflorescenzen aus den Achseln der obersten

Blatter; diese sind einfache Dolden oder richtiger Ivopfchen, indem hier die weiblichen oder vielleicht

besser Zwitterbliithen sitzend vereint sind. Sie werden umgeben von schon wahrend der Bfuthezeit

ansehnlich verlangerten und verbreiterten
,
bandformigen, spater erhartenden und fast verdornenden Tragern

einiger wenigen mannlichen Bluthen. Das Doppelverhaltniss der centralen und seitlichen Inflorescenzen hat

Ehrenberg sehr gut zur Darstellung gebracht.

Diese eigenthumliche und regehnassig wiederkehrende Vertheilung der Geschlechter scheint mir

doch, verbunden mit jener biologisch interessanten Verdornung der Bltithenstandsstiele und der Abweicliung

in der Gestalt der Friichte von denen der Gattnng Oenanthe, die Sonderung der Gattung Actinanthus zu

rechtfertigen, wenn sie auch mit Oenanthe verwandt sein mag. Der Forderung der Prioritat geiniiss muss

dann die Pflanze den Namen Actinanthus prolifer erhalten.

*) Auf S. 104, welche iibeiall citirt wird, ist keine Abbildung verzeiclmet.
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Ehrenberg sammelte die Pflanze am Leontes zwischen Sachle und Balbeck, sonst scheint sie in

Lydien, Cilicien, Syrien und Palaestina an Wassergraben und feuchten Orten keineswegs selten zu sein.

Erldarung der Abbildnngen.

Der obere Theil einer fruchtenden Pflanze; in der Mitte eine miinnliche Doppeldolde, darunter zwei einfache

mannlich-weibliclie Dolden, resp. ein Kbpfchen; a) maimliche Bliithe aus dem inneren Theil eines miinnlichen Ddldchens;

b) und c) abgebliihte Bliithen aus den Aussenstrahlen; e) ein mannlich-zwittriger Bliithenstand, fruchtend im Langssohnitt;

f) die Fruoht; g) dieselbe im Querschnitt; h) dieselbe von oben; i) dieselbe im Langssohnitt; k) der Same im Langssohnitt.

(24)



Aloe vera Linn.

Taf. XIII. Fig. I.

Aloe vera Linne
,
Spec. pl ed. T. 320; Boiss. FI orient. V. 329. — Aloe vulgaris Lamarck, Encyti. I. 86. —

Aloe barbadensis Miller, Gard. dict. ed. VIII n. 2. —
Aloe, litoralis Koenig ex Bak. in Journ. Linn. soc. XVIII. 176. —

Aloe indica Royle, Illust. pl. Himal. 390.

Ehrenberg hielt diese Pflanze fur eine neue Arfc der Gattung Gasteria und nannte sie G. farsaniana

nach ihrem Vorkommen auf der Insel Farsan, etwa 17" n. Br. in der Hohe des Hafens Abu Ariscli an

der Kiiste von Arabien. Sie gehort aber nicht in die Gattung Gasteria, welche durch ein am Grunde

bauchig angeschwollenes
,

weiter oben gekriimmtes Perigon ausgezeichnet ist; sie ist auch keine neue Art

einer anderen der verwandten Gattungen, sondern die geraeinste und verbreitetste Art der Gattung

Aloe. Sie ist leicht zu erkennen an ihren massig langen, graugrunen, mit hornartigen Stacheln besetzten

fleischigen Blattern. welche einen Schopf auf dem bis 60 cm hohen S tam me bilden. Der Bliithen-

stand wird mit seinem ziemlich hohen Stiele 60 bis 90 cm lang. Die hellgelben, endlich hangenden

Bluthen sitzen gedrangt beisammen und treten einzeln aus den Achseln ziemlich grosser, weisslicher

Deckblatter.

Die g em eine Aloe gehort zu dem Stamm jener altafrikanischen Pflanzen, uber den ich oben

bei Caralluma retrospiciens (Ehrbg.) N. E. Br. ausfuhrlicher gesprochen habe. Sie ist unter anderem

zweifellos auf den Canarischen Inseln heimiscli. Im Innern von Gran Canaria und Palma bedeckt sie weite

Flachen und vermehrt sicli reichlich durch Auslaufer. Wahrscheinlich ist sie auch in Nord-Afrika voll-

kommen wild und an der Strasse von Gibraltar macht sie den Eindruck einer einheimischen Pflanze. Die

Feststellung ihres Indigenats ist aber mit Schwierigkeiten verbunden, da sie seit sehr alter Zeit cultivirt

wird. Bereits im Jahre 1596 wurde sie von der Insel Barbadoes nach England eingefuhrt, und erhielt

danach den oben angefuhrten Namen A. barbadensis; sie muss also schon vor dieser Zeit nach West-Indien

gebracht worden sein; dort ist sie heute oft auf weite Strecken verwildert. Ausser den genannten Oertlich-

keiten findet sie sicli in Portugal, Siid-Spanien bei Granada und Valencia, auf Sicilien, Creta, Cypern, in

Griechenland, in den Kustenlandern von Syrien, Arabien und Ost-Indien.

Erklarung der Abbildimgeii.

Fig. I. Skizze einer bliihenden Pflanze, verkleinert; A) ein Stiick des Rlattes; B) der Bliithenstand; a) die Bliilhe;

b) dieselbe ohne Perigon; c) der Stempel; d) der Fruchtknoten im Querschnitt.

Symb. phvs. Bot.
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Sanseviera Ehrenbergii Schwfth.

Taf. XIII. Fig. II.

Sanseviera Ehrenbergii Schwfth. ros. hei Bah. in Jonrn. Limi. soc. XIV. 549; Giirke in Pflanzenw. Ost-A/r. B. 968. t. 6.

Ehrenberg hat die Pflanze unter dem uralten arabischen Namen Seleb abgebildet. welcher schon

bei den altesten Schriftstellern gefunden wird. Es war diesen bekannt, dass in der Arabia Felix eine Pflanze

dieses Namens wuchs, aus der Seile gemaclit wurden. Diese scheint mit dem Hyacinthus aporus Forsk.

identisch zu sein. Die ursprungliche Bedeutung des Stammes sal ab a geht zuriick auf das Herausziehen einer

Sache aus einer anderen, z. B. des Schwertes aus der Scheide, bei dem Pflanzennamen seleb wird auf das

Herausziehen der Fasern aus dem Blatte hingewiesen. Die fleischigen Blatter erreichen bis 1,5 m Lange,

sie sind am Grunde im Querschnitt halbelliptisch und werden auf der Oberseite von einer tiefen Hohlkehle

durchzogen, wahrend sie auf der Unterseite 5—7 seichte Langsriefen tragen; nach der Spitze zu ver-

schwindet die Hohlkehle. Die aussersten Blatter jedes Stockes sind viel kurzer. Durch unterirdische Aus-

laufer ist die vegetative Yermehrung eine sehr ausgiebige, so dass die Pflanze oft weite Strecken vollkommen

bedeckt. Ehrenberg hat den Bliithenstand nicht gesehen; wir wissen jetzt, dass er eine reich verzweigte

Rispe von weissen Bluthen darstellt, welche die Blatter hoch tiberragt; die Aeste derselben stehen horizontal

ab. Die in Biischeln zu 3— 6 zusammenstehenden Bluthen sind typische Monocotyledoneenbliithen mit

schlankem, bis zur Halfte sechstheiligem Perigon.

Sanseviera Ehrenbergii wurde von Ehrenberg im Uadi Kamme ostlich von Gunfuda gesammelt;

von hier ist sie durch Yemen im sudlichen Arabien verbreitet; sie findet sich ferner in Nubien, Abyssinien,

in dem Land der Somali und geht bis nach Deutsch Ost-Afrika. In dem Steppengebiet von Usambara hat

sie eine weite Verbreitung. Ueberall wird sie ihrer sehr festen Fasern wegen geschiitzt; in dem letzt-

erwahnten Gebiete sind die Districte von Buiti und Kitivo Mlalo ftii* die Ausbeutung besonders wichtig.

Gegenwartig ist die Gewinnung der Faser noch sehr primitiv, indem nur die Blatter gespalten und die

Halften zwischen 2 zusammengeklemmten Holzstucken mehrfach durch o-ezogen werden. Sicher ist diese Art

von Sanseviera eines derjenigen Gewachse, welche ais Faserpflanzen in Deutsch Ost-Afrika grosse Beachtung

verdienen.

Erklarung’ der Abbilduiigcn.

Fig. II. Eine Pflanze, die sieh anschickt, einen Bliithenstand zu treiben.

Symb. phys. Bot.

(27)





Rhazya stricta Dene.

Taf. XIV. Fig. I.

Rhazya stricta Dene, in Annat. se. nat. IT. ser. IV. 81; Boiss. FI. orient. IV. 46.

Die Gattung Rhazya gehort zu den Apocynaceae; sie besitzt bis jetzt nur 2 Arten, beide sind dem

Orient eigenthiunlich. Sie ist durch den Umstand sehr bemerkenswerth, dass in dei' alten Welt keine

Gattung vorkommt, an welche sie sich leicht ansebliessen lasst. Die ihr zunachst verwandte Gattung

Amsonia bewohnt Nord-Ainerika; dieser ist sie nicht bloss ausserlich in der Tracht, sondern auch in den

minder auffalligen Gharacteren der Bluthen so ausserordentlich ahnlich, dass sie sich reclit schwierig von

ihr trennen lasst. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in ihr eine derjenigen Gattungen erkenne,

welche gleich Liquidambar, Aesculus, Taxodium, Sequoia etc. einen Bestandtheil jener friiheren gemeinschaft-

lichen nordhemispharischen Flora bildeten. Durch den Einfluss der Temperaturerniedrigung wahrend der

Eiszeit wurden sie in der alten Welt tief nach Stiden gedriickt (Liquidamhar
,
Aesculus) oder zum Aus-

sterben gebracht (Taxodium
,

Sequoia), wahrend sie in der neuen Welt auch noch heute, selbst in hoheren

Breiten weiter gedeihen.

Die Rhazya stricta ist ein echter Vertreter der Pflanzenwelt trockner Klimate, ais den sie sich

durch die dicken, etwas fleischigen Blatter mit starker Oberhaut kennzeichnet. Sie hat eine gewisse Aehn-

lichkeit mit dem unter ahnlichen Verhaltnissen gedeihenden (Mander, ein Umstand, der fruhere Antoren wohl

veranlasste, unsere Pflanze Vinea Nerii zu nennen. Der sparrig veriistelte Strauch ist mit ihnen in

spiraliger Anreihung besetzt. Die aussen grunlichen, oben blaulichen, innen weissen Bluthen stehen in

endstandigen, kleinen Rispen, welche durch Seitenzweigchen aus den Achseln der oberen Blatter bereichert

werden. In der Rohre der praesentirtellerformigen Blumenkrone sitzen nahe an der mit einer reichlichen

Haarbekleidung versehenen Mundung die Staubblatter, welche weder an den Seiten verhartet, noch an

dem kugelformigen Narbenkopfe befestigt sind. Nach dieser Riicksicht unterscheidet sich die Gattung sehr

wesentlich von dem oben besprochenen Adenium, das in clieselbe Familie gehort. Die Frucht stellt ein

Paar schlank cylindrischer, etwas hornformig gekrummter Balgkapseln dar. Die Samen sind kauin oder

nur sehr schrnal gefliigelt; sie besitzen keinen Haarschopf, der in der Familie sonst ziemlich haufig begegnet.

Rhazya stricta hat in dem Wustengebiet nordlich vom Aequator von Arabien bis zu seiner Grenze

im Pendschab eine weite Verbreitung. Ehrknberg sammelte sie in der Wiiste zwischen Dschidda und Mecca

in Arabien; auf derselben Iialbinsel kennt inan sie von den Khyberhtigeln bei Maskat; aus Afghanistan,

Belutschistan und dem Sindgebiete ist sie ebenfalls bekannt.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. Ein Zweig der bliihenden und fnichtenden Pflanze; a) eine geofl'nete Bliitho und eine Knospe, natiirliche

Grosse; b) dieselbe, die Blumenkrone, langs aufgescbnitten und ausgebreitet, schwacli vergrbssert; o) dieselbe von oben; d) das

Stanbblatt; e) der Fruehtknoten und Narbenkopf, starker vergrossert
;

f) die Frucht.
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Steinheilia radians (Forsk.) Dene.

Taf. XIV. Fig. II.

Steinheilia radians Dene, in Annal. sc. nat. I. ser. IX. 339. t. 12. fig. E. —
Asclepias radians Forsk. FI. arab. 49.

Ehrenberg hat cliese kleine, zierliche Pflanze fur ein Cynanchurn angesehen und dasselbe mit dem

Namen C. cardiopliyllum belegt. Sie kann aber weder bei dieser Gattung, noch auch mit ihr in eine

grossere Verwandtschaftsgruppe eingestellt werden, sondern gehort vielmehr in jene eigenartige Abtheilung

der Glossonematinae

,

welche in dem Wustengebiete zwischen Aegypten und dem Indus nicht weniger ais

5 verschiedene
,

stets sehr artenarme Gattungen umschliesst. Diese Gruppe ist unter den mit Asclepias

verwandten Gattungen dadurch ausgezeichnet, dass jener eigenthumliche Blattcomplex, welchen wir ais

Corona bezeichnen . in der Form von 5 an der Spitze eingeschlagenen Schuppen, zwischen den Blumen-

kronenabschnitten und unterhalb derselben an der Corollenrohre befestigt ist.

Steinheilia radians ist ein kamn fingerlanges Pflanzchen, welches 3— 4 Paar verhaltnissmassig

grosse, herzformige, gestielte, fein filzig behaarte Blatter an einer dunnen Axe in kreuzgegenstandiger

Stellung tragt. Die Axe wird durch einen doldenformigen Bliithenstand abgeschlossen. Die gestielten

Bliithen sind klein; ihre Blumenkrone ist krugformig, die Rohre ist roth, die gelben dreiseitigen Zipfel

sind ein wenig spiralig gedreht. Ueber die Corona ist schon oben das nothige gesagt worden.

Sehr eigenthiimlich ist der Geschlechtsapparat ( Gynostegium) organisiert. Er ist gestielt;

jedes Staubblatt ist an der Spitze in 2 aufrechtstehenden Hornchen ausgezogen, zwischen denen sich ein

pfriemlicher, noch langerer Mittelbandanhang erhebt. Zwischen je zwei Hornchen zweier benachbarter

Staubblatter liegt der kleine Klemmkorper verborgen; von ihm aus steigen die gewundenen Translatoren

steil in die Taschen der Staubbeutel herab, in denen die ellipsoidischen Pollenmassen eingebettet sind.

Der Narbenkopf ist niedrig und flach. Die spindelformige
,

zugespitzte, fein filzige Frucht umschliesst

zahlreiche mit einem Haarschopf versehene Samen.

Die Steinheilia radians ist nur auf der Westkilste der arabischen Halbinsel heimisch und sparlich

verbreitet. Ehrenberg sammelte sie bei Dschidda und Gunfuda (19" n. Br.), an Brunnen in der Wuste.

Botta fand sie in dem Uadi Safra.

Erklarung der Abbildimgen.

Fig. II. Das bliiliende Pflanzchen; a) der Bliithenstand mit der geoffneten Endbliitlie, natiirliche Grosse; b) die

Blumenkrone, liings aufgeschnitten und ausgebreitet; o) das Gynosteg, vergrossert; d) die Kapsel; e) der Same, natiirliche

Grosse; f) ein Pollinium; die Darstellung, dass die Pollenkorner ais gestielte Korper hervortreten, ist falsch.

Syrab. pliys. Bot.
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Tetradiclis salsa Stev.

Taf. XV. Fig. I.

Tetradiclis salsa Steven in Marschall Bieberstein, FI. Caucas. IIT. 277; Bunge in Linn. XIV. t. I. —

Anatropa tenella Ehrbg. in Linn. IV. 404.

Dieses kleine, oft kaum fingerhohe, einjahrige Kraut, von Ehrenberg mit dem Namen Anatropa

tenella belegt, ist ein Bewohner der Bittersalzsteppen- und Wiisten der alten Welt und seinem Wohnort

trefflich angepasst. Ais echter Xerophyt, d. h. Bewohner extrem trockner Gegenden, zeigt er trotz der

Zierlichkeit seiner Stengel und Zweige docli eine deutliche Ausbildung der Succulenz, welche auch an

den im unteren Theile der Pflanze zerschlitzten, oben einfacher gestalteten, wie die Axen graugrun gefarbten

Blattern sichtbar wird. Die kleinen, fleischrothen Bluthen sind in Wickeln von der Tracht der

Borraginaceenwickeln angereiht, mit denen sie auch die Eigenthumlicbkeit gemein haben, dass sie an der

Spitze schneckenformig eingerollt sind. Die Bluthen sind sehr einfach und nach der Drei- oder Vierzahl

gebaut. Ein becherformiger, schwach gezahnter Kelch umfasst 4 Blumenblatter, mit denen 4 Staub-
blatter wechseln: 4 Fruclitblatter stehen wieder zwischen ihnen.

Hochst eigenthumlich und von allgemeinerem Interesse ist nun der Bau des Fruchtknotens bez.

der Frucht, an welcher die Anpassung an den Wohnort, die oben beruhrt wurde, zum Ausdruck kommt.

Der Fruchtknoten ist in 4 Hauptkammern getheilt, welche den 4 Kanten desselben entsprechen. Jede der-

selben zerfallt wieder in 3 Sondergemacher, die durch aus den Wanden der Hauptkammer hervortretende

Scheidewande erzeugt werden. Von dem Samentrager hangen 4 Samenanlagen in das mittlere Sondergemach

hinein, wahrend jede Nebenkammer nur eine solche erhalt. Bei der Fruchtreife zerfallt der ganze Apparat

nun dergestalt, dass die kleineren Nebenkammern geschlossen bleiben und von dem Fruchtstiele abfallen:

die Mittelkammer jedes der vier Fruchttheile wird auf diese Weise geoffnet und die 4 in ihr enthaltenen

Samen hangen frei an einem gemeinschaftlichen Samentrager herab.

Dieses eigenthumliche Verhaltniss wurde zuerst von Bunge in der richtigen Erkenntniss verOffent-

licht. Die ausserordentliche feine Beobachtungsgabe Ehrenberg’s tritt aber klar durch die Thatsache hervor,

dass er bereits viele Jahre fruher die hier obwaltenden Umstande erkannt hatte, denn die vorliegenden

Abbildungen lassen uber die Richtigkeit seiner Beobachtung keinen Zweifel zu. Bunge hat auch die

biologische Bedeutung der Complication klar erkannt, denn er sagt, dass in dem Doppelverhaltniss eine

Fursorge der Pflanze gesehen werden soli, um die Verbreitung derselben in die Wege zu leiten. Im Laufe

von etwa 4 AVochen muss dieselbe ihre ganze Entwicklung von der Keimung bis zur Samenreife zuriick-

gelegt haben, denn langer dauert die Zeit nicht., in welcher ihr das zum Leben nothwendige AVasser

gespendet wird. Springt nun die Kapsel zu Beginn der Regenzeit auf, so sind die freiliegenden und
abfallenden Samen bereit, in die Keimung zu treten. Die eingeschlossenen Samen sind aber auf der anderen

Seite so wohlgeschutzt, dass sie die Frist bis zur nachsten Regenzeit tlberstehen kOnnen, falis die dies-

jahrige nicht ergiebig genug war, um die Pflanze bis zur Samenreife zu bringen. Die eingehulsten Samen
konnen auch ohne Gefahr weiter befordert werden und dienen also zur Verbreitung des Gewachses.

Symb. phys. Bot.
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Tetradiclis salsa ist innerhalb des nordlichen Wustengiirtels der alten Welt weit verbreitet; sie

findet sicli bei Alexandria in Aegypten und kann von hier uber Arabien und Mesopotamien bis Belutschistan

verfolgt werden; ausserdem kommt sie nocli in Siid-Russland, Transkaukasien und in der Dsungarei vor.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. I. Eine veichlicher verzweigte, altere Pflanze; B) eine jiingore, einfachere Pflanze, natiirliche Grosse; a) der

Bliithenstand; b) die Bliithe; c) das Blumenblatt; d) die Pollenkorner; e) die Bliithen von oben, ohne die Blumenblatter;

f) dieselbe, von unten betrachtet; g) die Frucht vor dem Zerfall; h) dieselbe, naohdem 2 benachbarte gesclilossene Kammern
ausgefallen sind, daneben eine solclie der letzteren; i) eine zerfallene Frucht, von der die geschlossenen Kammern entfernt

sind; an der rechten Seite hangen die freigewordenen Samen; k) und 1) die Samen.
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Hermannia modesta (Ehrbg.) Planchon.
Taf. XV. Fig. II.

Hermannia modesta Planchon in Annal. sc. nat. IV. ser. III. 292 ; Oliv. FI. Trop. Afr. I. 232. —

Trichanthera modesta Ehrenb. in Limi. IV. 401

.

In der sonst recht guten Beschreibung der neuen Gattung Trichanthera reclinet Ehrenberg die

Pflanze zu den Zygophyllaceae und meint, dass sie sich bis auf die Zahl der Staubblatter gut in die

Familie eingliedere. Er liat aber ilbersehen, dass, ein Umstand, der viel wichtiger ist, die Staubblatter

den Blumenblattern gegeniiber stehen, dass die Pflanze somit weder zu den Zygophyllaceae noch sonst in

diese Verwandtschaft, sondern zu den Sterculiaceae und hier in die schon von Linne her bekannte

Gattung Hermannia gehflrt.

Diese Gattung zeigt eine sehr bemerkenswerthe geographische Verbreitung; in der vorliegenden

Pflanze liegt ein ausserster nordostlicher Zweig der Verbreitung vor. Ganz abgeschieden von dem altwelt-

lichen Vorkommen, dessen Hauptstamm gegenwartig im Caplande gesucht werden muss, tritt ein anderer

Zweig in Mexiko mit einigen Arten auf. die zweifellos in die Gattung gebracht werden mussen. Endlich

wachst nocli eine ganz versprengte Art in Australien.

Das kleine, einjahrige, einfaclie oder wenig verzweigte Pflanzchen gehort zu jenen einjahrigen

Wustenbewohnern, welche wie die soeben besprochene Tetradiclis in wenigen Wochen ihren ganzen Ent-

wicklungsgang durchlaufen. Das zarte Stengelchen ist mit wenigen schmal linealischen
,

an der Spitze

dreizahnigen Blattern besetzt, welche eine fur die Sterculiaceae characteristische Bekleidung von sparlichen

Sternhaaren aufweisen. Die Bluthen sitzen achselstandig auf langen Stielen, die im oberen Drittel eine

Gliederung zu einem Bluthenstielchen aufweisen; an der Gliederungsstelle ist der Stiel gewohnlich

geknickt. Ein kreiselformiger Ivelch mugiebt die Bluthe am Grande, welche 5 blauliche, innen violette,

schmal spathelformige Blumenblatter, vor diesen 5 Staubblatter und endlich einen funffachrigen

Fruchtknoten aufweist, der von einem fadenfonnigen Griffel gekront ist. Die Staubblatter sind durch

einen blattartigen Faden ausgezeichnet, der sich oben zu einer feinen Spitze verjiingt, auf welcher der

lanzettliche, zugespitzte, oben behaarte Beutel schwebt. Der Fruchtknoten umschliesst in jedem Fache

mehrere Samenanlagen.

Ehrenberg fand diese Art zuerst in der an kleinen ephemeren Wiistenkrautern so reichen Gegend

zwischen Dschidda und Mecca; spater wurde sie auch noch siidlicher in Arabien gefunden.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. II. Ein bliihendes Pflanzchen, natiidiche Grosse; a) die Bliithe, bereits befruchtot; b) der Kelch, aufgesclniitten

und flach ausgebreitet, vergrossert; c) der Griffel, starker vergrossert; d) das Blumenblatt; e) dio Bluthe, von der Kelch und
Blumenblatter entfernt sind; f) und g) das Staubblatt; li) und i) dasselbe, die Aufhiingung des Beutels zeigend, vergrossert;

k) Pollenkorner, sehr stark vergrossert; 1) der Fruchtknoten; m) derselbe im Querschnitt; n) die Samenanlage; o) dieselbe

im Langsschnitt; p) das Blatt; q) und r) Sternhaare; s) die aufgesprungene Kapsel, alles schwach vergrossert.

Symb. phys. Bot.
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Leucas Neufleziana Courb.

Taf. XVI. Fio-. I.

Leucas Neufleziana Courb. in Ann. sc. nat. IV. ser. XVIII 145. — Leucas paucicrenata Vtke. in IAnnaea XLTII. 98.

Diese Pflanze wurde in dem vorliegenden Atlas von Ehrenberg unter dem Namen Hemistoma

lanceolalum abgebildet, also viele Jahre friiher, ais sie von Gourbon beschrieben wurde. Da aber nur eine

Beschreibung Anspruch auf Prioritat liat, welche regelrecht veroffentlicht worden ist, so muss der

EHRENBERG’sche Name zu Gunsten des CouRBON’schen hintangesetzt werden.

Diese Art gehort in die Section Loxostoma Benth., welche durch nicht so reichhaltige Wirtel und

durch den Mangel einer Hillle von der oben erwahnten Section Hemistoma verschieden ist. In der Tracht

zeigt die Pflanze eine nicht zu verkennende Aehnliclikeit mit der unter der Abbildung Taf. IX. besprochenen

Art; indess sind doch die Ivelche bemerkenswerth kleiner, auch die inilchweissen Bliithen haben eine

geringere Grosse. Die Bliithen wirtel sind aber dichter gedrangt; uberhaupt zeigt sie bei kleinerer Statur

eine gedrangtere Anordnung in der Anreihung von Blattern und Bliithen.

Die Verbreitung der Leucas Neufleziana ist viel beschrankter. ais die der oben besprochenen

anderen Art. Ehrenberg fand sie bei Gunfuda in Arabien an der Kiiste des Rothen Meeres und in

Abyssinien; Schweinfcrth beobachtete sie auf Sandfeldern der Uadis an den ostlichen Vorbergen des

Schellal im Gebiet des Dschebel Soturba; ferner wurde sie bei Tatnarid auf der Insel Socotra gesammelt.

In der Umgebung des Kilimandscharo scheint sie nicht selten zu sein, da sie Hildebrand bei Teita,

Johnston in Marangu fand.

Erklarung der Abbildungm

Fig. I. Eine mittelgrosse Pflanze, natiiiliche Grosse; l
a
) die Bliithe; l

b
) und 1°) der ICelch, von der Seite und

vom Riicken aus gesehen; l d
) die Blumenkrone von der Seite; l

e
) dieselbe, aufgeschnitten und ausgebreitet; l r

) der Same;

l s
) und lh

) derselbe im Quer- und Langsschnitte.
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Justicia nana Ehrbg.
Taf. XVI. Fig. II.

Dieses zierliche kleine Pflanzchen ist die einzige Art, welche aus dem vorliegenden Atlas bis

heute noch nicht beschrieben worden ist, so dass ich mit der jetzt erfolgenden Veroffentlichung etwas

genauer auf ihre Merkmale eingehen muss.

Sie ist durchgehend in allen zahlreich vorliegenden Exemplaren ein kleines einjahriges Wiisten-

krautlein, dessen Hohe, die obersten Blatter mitgemessen
,

7 cm nicht ubersteigt. Der einfache, niemals

verastelte Stengel ist dabei noch nicht 1 mm dick. Die knrzgestielten Blatter sind lanzettlich bis

eilanzettlich
,
an beiden Seiten spitz und beiderseits vollkommen kahl; sie werden hochstens 2,5 cm lang und

im unteren Drittel oder der Halfte 9 mm breit, Die sehr knrzgestielten, kreuzgegenstandigen
,
wenig-

bltithigen Aehren sind 5-— 7 mm lang. Die fur die Section Moneclima, in welche die Art gehort,

characteristischen laubigen Deckblatter sind elliptisch, spitz, fein gewimpert und 5—7 mm lang und

3—5 mm breit. Die Kelchzahne sind linealisch und zugespitzt, sie messen 4 mm. Die Lange der ganzen

Blumenkrone betragt 6 mm, die der Oberlippe 2 mm, die der Unterlippe 4 mm. Die ubereinander-

stehenden Theken der 2 Staubgefasse messen nur 1 mm; der kurze Sporn der unteren ist seicht aus-

gerandet. Ich finde diese Art in Ehrenberg’s Herbar ais Moneclima bracteata Hochst. var. rupestris Hochst.

bezeiclmet, welche mit .Justicia debilis Vahl zusammenfallt. Wegen der Kiirze des Bliithenstandes, der viel

kleineren Bliithen und der hochst einfachen Statur kann diese Pflarfie aber unmoglich ais Varietat bei jener

verhaltnissmassig recht ansehnlichen Art untergebracht werden.

Ehrenberg sammelte das Pflanzchen auf Bergen zwischen Dscliidda und Mecca, wo sie im

Januar bliihte.

Erklanuig' der Abbildungeii.

Fig. II. Ein sclion grosseres Exemplar, natiirliche Grosse; 2°) ein Bliitlienstand; 2 b
) die Bliithe; 2 C

) der Kelch;

2d
) die Bliithe, von oben gesehen, schwacli vergrossert; 2 e

) die Blumenkrone, aufgeschnitten und ausgebreitet; 2 f

) derStempel;

2 g
) und 2 h

) das Staubgefiiss; 2‘) der Fruehtknoten im Quersohnitt, starker vergrossert.
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Althaea striata P. D( .

Taf. XVIII.

Althaea striata P. DC. I. 437, Boiss. FI. orient, I. 829. — Althaea cretica Wainm. in Syll. ratisbon. II. 171. —

Althaea meonantha Lk. in Linnaea IX. 586. —

Alcea striata Boiss. FI. or. I. 829.

Zur Zeit, ais P. De Candolle diese sclione Pflatize beschrieb, war er iiber das Vaterland derselben

nicht unterrichtet; dasselbe wurde erst durch die Entdeckung Ehrenberg’s und spater Schimper’s sicher-

gestellt. Sie erzeugt zuerst eine Rosette dicht gestellter Blatter, welche lang gestielt sind und eine herz- bis

fast nierenformige ,
ungetheilte, schwach gekerbte Spreite besitzen. Diese ist beiderseits mit einem ziemlich

dichten . wenn auch kurzen Filziiberzug versehen. Aus der Mitte der Rosette erhebt sich eine Axe, welche

locke-r gestellte, spiralig angereihte, viel kiirzer gestielte Blatter tragt; sie sind ebenfalls entweder ganz

oder schwach gelappt. Die Bliithen stehen einzeln in den Achseln dieser Blatter. Der kraftige, filzige

Stiel ist rauh und bald langer, bald kiirzer ais der Blattstiel. Der Aussenkelch besteht aus 8 dreiseitigen,

ain Grunde wenig zusammenhangenden Zipfeln. Die ansehnlichen Blumenblatter sind weiss und am

Grunde gelb.

Die Althaea striata fand Ehrenberg auf dem Sinai an der Quelle Raphidim, die oben schon bei

der Primula Boveana erwahnt wurde; auch in den Garten auf dem Berge wachst sie nach Ehrenberg in

wildem Zustande: Schimper sammelte sie in dem Uadi Arbain ebenfalls in der Arabia Petraea; dort wird sie

Chodme genannt.

Erklarung der Abbildungen,

Ein oberes Stiick der bliihenden Pflanze, linies daneben eine Grundrosette; 1. der Kelch mit dem Aussenkelch

2. die Staubblattsiiule und der Stempel, durchschnitten
;

3. der Stempel, naturliche Grosse; 4.— 6. das Staubblatt, von ver-

schiedenen Seiten betrachtet, etwas vergrossert; 7. ein Pollenkorn, stark vergrossert; 8. die unrcife Fruclit; 9. und 10. dieselbe

im Langsschnitt und Querschnitt; 11. die reife Frucht, mit den sich losenden Theilfriichtchen; 12.—-14. dieselbe von der

Seite im Quer- und Liingsschnitte.
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Zostera nana Rth.

Taf. XIX. Fig. I.

Zostera nana Roth, Enum. pl. pha.n. Germ. 8: Aschers. in Linn. XXXV. 166, in Neumayer, Anleit. ivissensch. Unters. Reisen 365. —

Zostera uninervis Rchb. FI. germ. excurs. 131

.

—
Zostera Noltei llornem. FI. dan. t. 2041. —

Zostera minor Nolte in Rchb. Icon. fi. germ. VII. 2. t. 2, FI. germ. exsicc. n. 1101.

—

Zostera pumila Le Gall, Congris scienti/. 1849. p. 149.

—

Zostera angmtifolia Laser in Oesterr. bot. Zeitschr. 1863. p. 382, von Rchb.

Die von Ehrenbkrg and Hemprich unter der Bezeichnung Zostera emarginata vorgefulirfce Pflanze

ist, wie die Untersuchung der vorliegenden Originalien lehrt, von dem Zwergseegras in keiner Weise ver-

schieden. Die in ihrer Tracht an eine unserer schmalblattrigen Potamogeton -Arten erinnernde Pflanze baut

sich in ihren Sprossen in der gleichen Weise auf, die ich an den friiher besproehenen Meergrasern

geschildert habe. Jede relative Iiauptaxe liluft in einen mit Laubblattern in zweizeiliger Anreihung

besetzten Spross ans, wahrend eine Knospe aus einem bodensichtigen Niederblatte die Funktion eines

Fortsetzungssprosses flbernimmt. Hier wie in den anderen Fallen werden also Sympodien nach der

Klasse der Sicheln erzeugt. Die Scheide der sehr schmal linealischen, zart dreinervigen. an der Spitze aus-

gerandeten Blatter ist offen und weiss, am Oberrande scbwach geohrt; ein Blatthautehen (Ligula) ist

kaum deutlich entwickelt. Solcher Blatter erzeugt die Axe mehrere, endlich erscheint an Stelle derselben

ein mit sehr kurzer Spreite versehenes, niederblattartiges Gebilde, nach dem die Axe in einen Bluthen-

stand auslauft. Dieser ist flach linealisch und wird von einer Scheide umhiillt, die ais letztes Blatt der

Axe angehort. Sie tragt eine etwas verkurzte Spreite von der Gestalt der gewohnlichen Laubblattspreite.

Aus der Achsel des vorletzten Blattes, jenem oben erwalmten niederblattahnlichen Gebilde tritt ein

Spross, dessen Blattsystem mit einem adossierten Yorblatte beginnt und mit einem zweiten Blatt abschliesst.

das abermals die in einen Bliithenstand umgebildete Axe umfasst. Aus der Achsel des ersten Blattes, des

adossierten Vorblattes, wird ein Spross erzeugt. der die eben beschriebene Formentwicklung einhalt und

dieser Process hat sich an der vorliegenden Pflanze bis zur seclisten Generation wiederholt.

Das Organsystem, in welches schliesslich die relative Iiauptaxe ausgeht, habe ich einen

Bliithenstand genannt. Man ist nicht durchaus dariiber einig, ob in der That ein solcher vorliegt, oder

ob man dasselbe ais eigenartig gebilde te Bliithe ansehen soli. Wir haben eine breitgedriickte,

linealische Axe vor uns, deren eine und zwar die nach der Scheidenspalte zu gewendete Seite mit einer

grosseren Anzahl von Stempeln besetzt ist. Sie stehen abwechselnd in zwei Zeilen, sind durch einen

kurzen Faden auf winzig kleiner Flache angeheftet, sonst frei, von Flaschenform und laufen in zwei lange

Griffelaste aus. An der Axe sitzen sie schief, so dass sie sich gegenseitig tiberschneiden. In jedem

Fruchtkoten befindet sich eine hangende, hemitrope Samenanlage. Jedem Stempel gegeniiber sitzt ein

Staubblatt; es liegt seiner ganzen Lange nach der Axe auf und besteht aus zwei gesonderten Theken,

deren jede zweifachrig ist. Beide Theken sind ebenfalls durch ein gemeinschaftliches, diinnes, sehr kurzes,

gegabeltes Mittelband mit sehr kleiner Flache angeheftet, sonst sind sie vollkommen frei. Am Rande der

Axe befinden sich bei Zostera marina schmale, blattartige Zipfel, welche sich schrag uber die Bliithenorgane

biegen und Retinacula genannt werden.

Die geschilderten Verhaltnisse erlauben eine eindeutige Interpretation des Organsystems dahin-

gehend
,

ob eine Bliithe oder ein Bliithenstand vorliegt, nicht. Im AUgemeinen pflichtet man heute

der Ansicht bei, welche zuerst Ascherson vorgetragen hat. Man erkennt in jedem der 5— 6, aus einem

Stempel und dem gegenuberliegenden Staubblatt bestehenden Paare das Homologon einer Bliithe. Die seit-
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lichen ZipfeI dei' flachen Axe (Retinacula) sieht man ais Deckblatter derselben an, so dass also das

ganze System, mit welchem die relative Hauptaxe schliesst, ein dorsiventraler Bliithenstand von der Form

einer Aehre mit abwechselnd gestellten Blilthen ist.

Zostera nana findet sicli in der ISTord- und Ostsee und geht bis zu den Canarischen Inseln, in’s

Mittel- und Schwarze Meer; im Kaspisclien Meere ist sie das einzige Meergras, das bis heute von dort

gekannt wird; ob sie in Natal und an den Kiisten von Japan vorkommt, ist noch ungewiss, da man die

fraglichen Pflanzen nicht im bliibenden Zustande gesehen hat.

Erklarung’ der Abbildungen.

Fig. I. Die bliiliende Pfianze (an dem iiussersten rechten Zweigstiick tritt ein Bliithenstand hervor); a) der obere

Theil eines Blattes; b) dasselbe, ein Stiick aus der Mitte; o) dasselbe, Oberflachenansicht, starker ais a und b vergrossert;

d) der Bliithenstand, frei gelegt, schwach vergrossert; e) derselbe, die Staubblatter entfernt; f) der Stempel, starker ver-

grossert; g) die Fruckt.
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Halodule uninervis (Forsk.) Boiss.

Taf. XIX. Fio-. II.O

Halodule uninervis (Forsk.) Aschers. in Boiss. FI. orient. V. 24 (1884), in Engl. Gaz. Exped. Siphon. 3 ,
in Engl.-Prtl. Nat.

Pflanz. fam. II. (1) 213. —
Zostera uninervis Forsk. FI. aeg.-arab. CXX et '157; Vald Enum. pl. I. 14. —

Halodule australis Miq. FI. Ind. bat. III. 227; Aschers. ivi Sitzungsber. Naturf. Freunde Berlin 1867, in Linnaea XXXV. 164,

in Neumager, Anleit. wissensch. Beob. Reisen 364. —
Zostera tridentata Ehrenb. et Hempr. bei Graf von Solms-Laubach in Sehweinf. Beitr. FI. Aeth. 196. —

Diplanthera tridentata Steinheil in Ann. sc. nat. II. ser. IX. 98. t. 3 B. —
Diplanthera madagascariensis Steud. Norn. bot.

Die von den beiden Antoren unter dem Namen Zostera tridentata, vom Graten von Solms-Laubach

aucli unter dem gleichen Namen veroffentlichte Pflanze ist im Aeussern einer Zostera in auffallendem Masse

ahnlich. Sie muss aber wegen der vollkommen abweiclienden Bliithenverhaltnisse von der Gattung Zostera

entfernt werden und maclit mit der in West-Indien, vielleicht auch auf der tropischen Westkuste West-

Afrikas vorkommenden II. Wrightii Aschers. den Gesammtbestand der Gattung Halodule aus. Ehe ich auf

die trennenden Merkmale dieser Gattung eingehe, will ich aber vorausschicken, dass auch sterile Exemplare

der nur selten bliihenden Pflanze leicht daran erkannt werden, dass das Ende der sclnnalen, grasartigen

Blattei* stets dreizalmig und nicht wie beim Zwergseegras ausgerandet ist.

Der vegetative Aufbau unseres Gewachses ist in nichts von demjenigen der Zostera nana ver-

schieden; auch bei ihm stellt die scheinbar einfache Axe ein Sympocl von Sichelgestalt dar, dessen Glieder

in eine Gerade fallen, wodurch das Bild einer monopodialen Verzweigung hervorgerufen wird.

Die Laub blattei* haben am Grunde eine offne, weisse Scheide; die Spreite ist selir schmal

linealiscli und wird von einem Mittel- sowie zwei sclrwaehen Randnerven durchzogen. Der Bluthenbau

lehnt sich an den von Cymodocea an, doch sind in der mannlichen Bluthe die beiden Halften des einen

Staubgefasses ungleicli hocli gestellt und jeder der beiden Fruchtknoten ist nicht stark zusammen-

gedruckt, sondern ellipsoidisch. Die fadenformigen, diinnen Griffel sind ferner in der Einzahl entwickelt.

Halodule uninervis wachst in dem Rothen Meere von Sues bis zum Auso-ang desselben; ferner

findet sie sich an den Kiisten von Madagaskar, im malayischen Archipel und bei Neu-Guinea; im Stillen

Ocean wurde dieses Meergras an dem Gestade der Mariannen beobachtet.

Erklarung der Abbildungen.

Fig. II. Halodule uninervis (Forsk.) Boiss., ein Stiick der Pflanze; links das Ende eines Blattes, vergrossert;

rechts ein Stiick aus der Mitte eines Blattes, stiirker vergrossert; Oberfliichenansicht.
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Thalassia Hempricliii (Ehrb.) Aschers.

Taf. XX. Fig. I.

Thalassia Eemprichii (Ehrenh.) Aschers. in Neumaycr, Anteit. Beob. Reisen, 361, in Engl.-Portl. Naturi. Pflanzf.

II. (

1

) 251. Fig. 188. —

Thalassia-Schizotheca Eemprichii (Ehrenh.) Aschers. in Linnaea XXX V. 180.

Schizotheca Eemprichii Ehrenh. ms. in Abh. Berl. Akad. 1832. (1) 129 (1831) nomen solum; Grf. von Solms-Laubach

in Schweinf. Beitr. FI. Aethiop. 1. 191 et 216 (1867); Aschers. I. c. 159 (Syn . exci.)

Dieses Meergras erinnert in seiner ganzen Tracht an eine nahe verwanclte, an den tropischen

Kusten des Indischen und westliclien Stillen Oceans weit verbreitete Art, an Enalus acoroides (Linn. fil.)

Steudel, von der es aber durch die kleineren Ausmessungen auf den ersten Bliclc verschieden ist. Bei

genauerer Betrachtung der Blatter erkennt man aber eine feine Zahnelung namentlich an der Spitze; die

Zahnchen selbst haben die Natur der „ Flossenzahne“, deren schon oben bei einem andern Meergrase

Erwahnung getlian wurde. Ganz besonders characterisirt wird es aber durch die auf einem kurzen

kraftieen Stiel stehenden Fruchte, welche aussen fein bestachelt sind und sich zur Zeit der Reife dadurch

offnen, dass sich die aussere Fruchthaut von der Spitze aus in eine grossere Zahl (10 bis 20) strahlenformig

gestellter, schmaler Lappen zerspaltet. Auf Grund dieser Besonderheit schuf Ehrenberg fur diese Pflanze

den Namen Schizotheca. Er hatte aber ubersehen, dass schon vor ihm ein Meergras in dem Antillenmeere

entdeckt worden war, welches beziiglich der Fruchtform, mit seiner Pflanze ubereinkam und von Koenig

Thalassia testudinum genannt worden war.

Auf Grund eines selir umfangreichen, jetzt leider im Koniglichen botanischen Museum nicht rnehr

vorhandenen Materials liat Graf von Solms-Laubach eine selir vollstandige Beschreibung der Frucht und

des Samens gegeben. Unterlialb der Frucht ist der Ansatz einer Spatha bemerkbar, welche wahrend

der Anthese ein ganzrandiges Gebilde ist. Die Art unterscheidet sich durch dieses Merkmal von der west-

indischen Th. testudinum (Sol.) Koenig, welche durch eine gesagte Spatha gekennzeichnet wird.

Innerhalb der sternformig sich ausbreitenden Theile der Fruchthaut befinden sich 2 Samen, die

nahe am Grunde an diinnen Stielen angeheftet sind. Sie stehen aufrecht in der einfachen Hohlung der

geschlossenen reifen Frucht; vor der Reife aber soli nach Ehrenberg’s Angabe, die bisher nicht mehr

nachgepriift werden konnte, der Fruchtknoten gefachert seiu. Der Same ist aus einer aufrecht anatropen

Samenanlao-e hervoro-egano-en : er ist unreeelmassis: kugelfOrmig und liat etwa 6 mm im Durchmesser. Der

ganze basale Theil wird von dem grossen Stammchen ausgefullt, v^elches sich uber die Plumula buckelartig

fortsetzt. Das Keimblatt liat eine selir schwach entwickelte, kaum wahrnehmbare Scheide; es entwickelt

sich aber einseitig zu einem zungenformigen Fortsatz, der von lederartiger Textur ist und sich durch seine

braune Farbe von dem weissen Grundtheil deutlicli abhebt.

Der anatomische Bau der Blatter stimmt mit dem der andern Wassergewachse tiberein, indem

die Spreite von Luftgangen durchzogen wird. In dem Gewebe finden sich liaufig braune Secretbehiilter mit

einem gerbstoffahnlichen Inhalt, der im durchfallenden Licht die Spreite braungestriclielt erscheinen lasst.

Die mannliche Bliithe ist bei dieser Art nocli nicht gesehen worden. Bei Thal. testudinum ent-

behit- sie der Blumenblatter und enthalt 6 Staubblatter. Die Pollenkorner sind kugelformig.

Thalassia Hempricliii (Ehrb.) Aschers. war zuerst nur von Massaua in Abyssinien bekannt, wo sie

eben Ehrenberg und PIemprich entdeckten: spater wurde sie bei Sansibar, an den Kusten von Ceylon,

Java, Borneo, von der Insel Sinangan siidlich von Mindanao gefunden und ist nocli von den Liu-Kiu-Inseln

und Neu-Galedonien nachgewiesen worden.
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Erklarang der Abbildungen.

Taf. XX. Fig. I. Ein Stiick der fruchtenden Pflanze, natiirliche Grosse; Fig. a) und b) die Frucht, aufgesprungen,

natiirliche Grosse; Fig. c) und d) der Fruchtknoten in der Entwicklung zur Frucht begriffen; Fig. e) und f) derselbe im Quer-

schnitt; Fig. g) die Spreite des Keimblattes; Fig. h) und i) der Keimling, olme und mit der Keimblattspreite; Fig. k) Liings-

schnitt durch denselben, natiirliche Grosse; Fig. 1) derselbe, vergrossert; Fig. m) die Achselschiippchen aus dem Grunde der

Blattscheide; Fig. n) die Gesammtheit der Achselschiippchen aus dem Grunde einer Scheide; Fig. o) die Oberflache des Blattes

mit den Secretbehaltern, vergrossert; Fig. p) der Inhalt eines Secretbehalters, frei priiparirt; Fig. q) die Blattspitze, vergrossert;

Fig. r) und s) die Blattoberflache, gtarker vergrossert; Fig. t) Querschnitt durch ein Stiick des Blattes, stiirker vergrossert.
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Cymodocea rotundata (Ehrenb. et Hempr.)

Aschers. et Schweinf.

Taf. XX. Fig. II.

Cymodocea rotundata (Ehrenb. et Hempr.) Ascliers. et Schweinf. in Ber. naturf. Freunde Berlin 1870. p. 8, in Bot. Zeit. 1875.

p. 761, in Neumayer, Anleit. zu wissensch. Beob. auf Reisen 862, in Engl. Gaz. Exp. Bot. Siphon. 2.

Diese Pflanze wurde znnaclist vom Graf v. Solms-Laubach (in Schweinf. Beitr. zu FI. Aeth. 194)

fur den sterilen Zustand der vorigen Pflanze gehalten; Ascherson pflichtete zunachst noch dieser Ansicht

bei, indem er den von Ehrenberg und Hemprich auf unserer Taf. XX. Fig. II. gewahlten Namen Phuca-

grostis rotundata in der Synonymie der Schizotheca Hemprichii anfilhrt. Spater hat er sich aber init

Schweinfurth iiberzeugt, dass die Pflanze zu Cymodocea gehort. Wenn sie auch der G. nodosa (Ucria)

Aschers. (C. aequorea Koenig) ahnlich ist, so ist sie doch schon durch die Gestalt der Blatter unter-

schieden; die ganze Pflanze ist namlich robuster, die Blatter sind kurzer und breiter und tragen

dementsprechend zahlreichere Nerven. Wahrend sich bei jener die Blatter in regelmassig umschriebenen

Ringbriichen ablosen, losen sich hier die Scheiden in unregelmassigen Fetzen ab.

Die Pflanze war nur in sterilen Stucken bekannt, bis Naumann auf der Insel Timor fruchtende

und mannliche Exemplare fand. Diese Funde bestatigten die friiher von Ascherson schon geausserte

Vermuthung, dass sich in diesen Organen noch weitere Unterschiede der C. rotundata von C. nodosa bieten

wiirden. Die Fruchte sind namlich auffallend grosser und der Ruckenkamm ist deutlich gezahnelt.

Dieses Meergras wurde ursprunglich bei el Tor in Arabien von Ehrenberg und Hemprich gefunden

und spater von hier bis nach Arsab im Siiden nachgewiesen. Auch die Vermuthung AscuersoXs dass es

im Indischen Ocean und weiter ostlich vorkommen diirfte, wurde von Naumann bestatigt, der dasselbe bei

Timor und Neu-Mecklenburg entdeckte.

Erldarung der Abbildiingeii.

Taf. XX. Fig. II. Ein steriles Stiick des Meergrases in natiirlioher Grosse; Fig. a) das Blattende, vergrossert;

Fig. b—d) die Oberflache des Blattes, schwacher und starker vergrossert; Fig. e) die Oberflache des Blattes mit den Secret-

behaltern; Fig. f) ein Querschnitt durch ein Stiick des Blattes, noch starker vergrossert.
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Tamarix passerinoides Del.

Taf. XXV.

Tamarix passerinoides Del. Egypte illustr.n.352 ; Boiss. Fl.or. I. 778,- Tamarix (passerinoides) HammonisEhrenberg inLinnaea II. 275.-

Tamarix pycnooarpa DG. Prodr. I. 97. —
Trichaurus Aucherianus et T. pycnocaipus Dene, in Jacquemont

,
Voyage 59.

Diese Tamariske ist von der oben nach Taf. I. u. II. besprochenen T. mannifera Ehrenberg

hochst auffallend schon durch die Blatter verschieden; sie gehort namlich in diejenige Gruppe, welche

durcb vollkommen stengelumfassende Blatter ausgezeichnet ist: sie sind dreiseitig und spitz, dabei iiusserst

kurz. kaum 1 mm lang, ihre Farbe ist blaugrau.

Die Bliithen bilden wie bei jener eine Rispe an den heurigen Trieben, welche von cylindrischen

Aehren aus dicht gedriingtcn Bliithen zusammengesetzt ist. Die Deckblatter sind kurzscheidig und oben

kurz zugespitzt. Im Bau stimmt die Bliithe bezuglich des Kelclies und der Blumenkrone mit jener Art

uberein; an Stelle aber der Fiinfzahl der Staubbliitter tritt hier die Zehnzahl auf. Der Wechsel in der

Zahl dieser Organe bewog Ehrenberg in seiner vorzuglichen Arbeit iiber die Tamarisken die Schwierigkeit

hervorzuheben, welche die Gattung fur die Einreihung in das Linne’sche System machte. In der That giebt

es wenige Gattungen im Pflanzenreiche, welche bei einem fest geschlossenen Character in den vegetativen und

floralen Organen einen solchen Wechsel der Staubgefasse aufweisen. Die von Ehrenberg vollzogene Ab-

gliederung seiner Varietat (T. passerinoides) Hammonis lasst sich nicht aufrecht erhalten. Sie ist in keiner

Hinsicht vom Typus verschieden.

Diese Tamariske wachst in Nord-Persien, Aegypten und geht nach Westen bis nach Siwas, der

Oase des Jupiter Ammon, wo sie auf sandigen Htigeln gefunden wurde.

Erklarung der Abbildungen.

Ein Zweig der bliihenden Pflanze; a) ein vegetatives Zweigstuck, vergrossert; b) die Bliithenknospe; c) die Bliithe,

von oben gesehen; d) der Discus mit den Staubgefiissen; e) der Stempel.
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Trichodesmium erythraeum Ehrenb.

Taf. I.

Trichodesmium erythraeum Ehrenb. in Poggendorf Annalem XVIII. 506 (1830); Rabenhorst, Flora 'europ. Algar. II 161

;

Gomont, in Journ. de botan. IV. 536, Monogr. 216. —

Oscillaria erytliraea Kutzing, Phycol. gener. 188 (1843). — Trichodesmium Ehrenbergii Montagne in Compt. rencl. 1844. IS.juill. —

Trichodesmium Hindsii Montagne in Annales scienc. nat. III ser. II. 360.

Ais Ehrenberg illi Jahre 1830 seine Arbeit, Neue Beobachtungen uber blutartige Erscheinungen

in Aegypten, Arabien und Sibirien, veroffentlichte, drang sein Name zum ersten Male in die breiten

Schichten unserer Bevolkerung. Er erregte besonders deswegen die allgemeine Aufmerksamkeit, weil es ihm

gelungen war, eine Thatsache zu ermitteln, die fur Jedermann Interesse hatte: es war ihm gelungen, die

Ursache der Farbung desjenigen Meerestheiles zu finden, mit dessen Vorhandensein wir durch die biblische

Geschichte in fruhester Kindheit vertraut gemacht werden, des „Rothen Meeres“. Schon die Alten nannten

den arabischen Golf „das Erythraeische Meer“, ein Name, den wir einfach in der deutschen Uebersetzung

iibernommen haben.

Ehrenberg fischte die farbende Substanz an mehreren Stellen des Meeresbecken und fand sie zu-

sammengesetzt aus winzigen, kaum 1 mm langen Partikelchen, welche der Fonn nach mit Sagemehl ver-

glichen werden konnten. Bei genauerer Betrachtung schon mit blossem Auge erwies sich die tief dunkelrothe

Masse nicht bloss aus rotli gefarbten Korperchen zusammengesetzt; es zeigte sich vielmehr, dass auch

glanzendgrun gefarbte darnnter waren. Spater wurden in derselben Gegend, welche Ehrenberg besuchte,

von Evenor Dupont auch eine mahagonibraune Farbung des Meeres wahrgenommen, welche sich ins Violette

abanderte, sobald der erzeugende Organismus abstarb und der Zersetzung anheimfiel. In der Umgebung von

Zanzibar und bei den Oomoren sah der Kapitan Thiebaut dieselben Korper wieder in anderen Farbungen

erscheinen. Im offenen Meere erschien die Farbung gelb, in ein Glasgefiiss geschopft erwies sie sich aschgrau.

Der vorliegende Organismus gehort in die Gruppe der sogenannten „Wasserblutben“, deren

plotzliches Auftreten schon die Aufmerksamkeit der alten Naturbeobacliter erweckte; wir haben die

Bezeichnung „flos aquae 6' dann unverandert in unsere Sprache iibernommen. Die sagespahneahnlichen

Korperchen sind Biindel nebeneinander gelagerter Algenfiiden von entweder gruner oder rother und zwar

etwa liell karminrother Farbung. Sie sind starr und ausserst diinn, indem sie nur 0,007 bis 0,011 mm,

selten das Doppelte im Durchmesser halten. Die einzelnen Zeli en sind ebenso lang wie dick oder etwas

langer mit kornigem Protoplasma gefullt. Sie sind von keiner schleimigen Scheide umgeben und laufen in

gerade, gestutzt kegelformige, mit einer convexen Miitze bedeckte Endigungen aus.

Trichodesmium erythraeum wurde zuerst bei Suez im Rothen Meere, dann bei Thor in Arabien be-

obachtet. Thiebaut fand es bei Zanzibar und den Oomoren, Balansa im Stillen Ocean bei Neu-Caledonien.

Von Hinds wurde es bei La Libertad in der Republik San Salvador gesammelt, auch in den Meeren bei

Brasilien ist es beobachtet worden.

Erklarung der Abbilduiigeii.

A) Die Alge in einem Wasserglase; B) und C) dieselbe an dem Orte ihres natiirlichen Vorkommens; D) Rotlie

und griine Biischel, natiirliche Grosse; a) dieselben schwach vergrossert; b) die rothen Faden in jugendlichem Zustande, von

etwas Sehleim umhiillt, der aber, wie c) zeigt, bald schwindet; d) Faden in verschiedener Lange; e) ein Stiick Faden, stiirker

vergrossert; f) griine Faden; g) und h) rotlie Faden, sehr stark vergrossert.
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Porphyridium cruentum Naeg.

Taf. II. Fig. I.

Die Abbildung ist nicht geniigend, um die vorliegende Alge mit Sicberbeit zu bestimmen, docli ist

es nicht unwahrscheinlich, dass das Pflanzchen, welches die Antoren mit dem Namen Sarcoderma sanguineum

belegten, mit jener gemeinen Alge ubereinstimmt. Das unregelmassig begrenzte, blutrothe bis rothbraune

Lager ist flach krustenformig and zeigt in einer nicht sehr reichlichen Gallert ungeordnet vertheilt die

ausserst zahlreichen, etwa kugelformigen Zellen. Diese vermehren sich durch eine sehr ausgiebige Zwei-

theilung, welche sich in allen Richtungen des Ramnes vollzielit. Jede Zelle enthalt in dem Protoplasma ein

sternformiges Ghromatophor mit centralem Pyrenoid, neben welchem ein Zellkern liegt. Die Special-

membran der Zellen reist haufig einseitig auf, wird abgestreift und diese verquillt dann zu der oben er-

wahnten Gallerte.

Die Alge ist am Fusse von Ziegelmauern, sowie auf der Erde durch ganz Europa gemein.

Erklarung der Aliliildiiiigen.
i

Fig. I. a) Das Algenlager in natiirlicher Form; b) und f) ein Stiick desselben, vergrdssert, um die umlnillende

Gallerte zu zeigen; c) das Lager im Querschnitte; e) die kugelformigen Zellen, isoliert.

Botrydium argyllaceum Wallr.

Taf. II. Fig. II.

Botrydium argillaceum Wallroth, Ann. bot. '153. — Ulva granulata Linne, Spec. pl. ed. I. 1633. n. 10. —
Ulva radicata Retz. in Vetensk. acad. Handling. 1769. p. 251. —

Tremella globosa Weiss, Pl. crypt. Goetting. 28. —
LincMa granulata Weber, Primit. fi. Holsat. 91. — Tremella granulata Rudson

,
FI. angi. ed. II. 566. —

Vaucheria radicata Agardh, Dispos. alg. Suec. 22. —
Rhizococcum crepitans Desmazieres in Ann. sc. nat. I. ser. XXII. 193. t. 7.

Wenn auch mehrere der von den Autoren mitgetheilte Einzelheiten nicht ganz zutreffend sind, so

mochte ich docli glauben, dass die Geocharis nilotica Ehrenb. mit Botrydium argyllaceum Wallr.

zusammenfallt.

Die Alge stellt bald einzeln wachsende, bald in Gruppen zusammengestellte, lebhaft grtine oder

zu gewissen Zeiten rothe, keulenformige Blasen dar, die sich nach dem Boden hin plotzlich verjimgen, und

in ihm, sich reich dichotomisch verzweigend, eindringen. Der untere Theil der Pflanze ist im Gegensatz zum

Symb. phys. Bot. 14*



oberen nicht gefarbt. Das Chromatophor bildet eine diinne Wandbekleidung, die hier und da durch-

brochen ist und diinne, bandformige Fortsatze in den Innenranm der Zelle schickt; diese durchziehen die

ganze Zelle. Die Zellkerne sind sehr zahlreich und wandstandig, Pyrenoide feblen.

Wird ein griines Pflanzchen in Wasser gelegt, so bildet sich der Inhalt zu Schwarmsporen um;

dabei verquillt die Wand endlich gallertartig
,

entweder aut einem grosseren Raume des oberen Theiles der

Blase, oder nur an der Spitze, reisst auf und die Schwarmsporen treten in zahlloser Menge entweder ain

Scheitel oder an der Seite aus der Blase ais birnformige Korper, die am Vorderende eine Wimper tragen,

heraus. Sie besitzen 2 bis 4 Chromatophoren, aber keinen rothen Augenpunkt.

Die Schwarmsporen wachsen entweder direkt zu neuen Pflanzchen aus, oder sie umgeben sich

mit einer doppelten Membran und werden zu Dauersporen; nach einer langeren Ruheperiode wird die Membran
gesprengt und aus ihr ein neues Pflanzchen gebildet. Unter dem Einfluss von Trockenheit und starker

Sonnenbestrahlung zieht sich der griine Inhalt in die Wurzeltheile zurilck und zerfallt hier in eine grossere

Zahl kugelformiger oder ellipsoidischer Aplanosporen. Diese erzeugen entweder direct neue Individuen,

oder bringen Schwarmsporen hervor, oder keimen in der Erde und werden Hy pnosporangien
,

d. h. oben

kugelformige, sehr dickwandige Ruheformen der vegetativen Pflanze, die spater Schwarmsporen hervor-

bringen. Endlich entstehen durc.h simultane Theilung im Innern von sehr kraftigen Pflanzchen mit noch

nicht verzweigten Wurzeln wahrend der warmen Sommermonate geschlechtlich differenzierte Zellen.

Je nach den ausseren Verhaltnissen erscheint der Inhalt derselben griin oder roth gefarbt. Der Inhalt zer-

fallt in zalilreiche, den Schwarmsporen ahnliche Korper, die sich von jenen aber dadurch unterscheiden, dass sie

am Vorderende 2 Wimpern tragen; sie heissen Gameten, die sie erzeugenden Zellen Gametangien. Die

frei gewordenen, im Wasser umherschwimmenden Gameten treten in der Zwei- oder Mehrzahl mit einander

dadurch in Verbindung, sie copulieren, dass sie sich mit den Spitzen an einander legen und allmalig mit

einander verschmelzen. Die Producte der Copulatiori, die Zygoten, konnen unmittelbar zu einer neuen

Pflanze auskeimen, oder sie nehmen einen Dauerzustand an, wobei die verdickte, einfache Membran ab-

geplattete Flachen erhalt, so dass sie im optischen Durchschnitt sechsseitig erscheint. Auf feuchte Erde

gebracht, runden sie sich wieder zur Kugel und keimen aus.

Botrydium argyllaceum ist, wie es scheint, vollkommen kosmopolitisch; es ist bis jetzt auf feuchtem,

besonders lehmigem Boden in Europa, Nord-Amerika, Brasilien, auf Neu-Seeland beobachtet woi'den.

Erklarung’ der Abbildiingen.

Fig. II. a) Die Pflanze im natiirlichen Yovkommen wie die iibrigen Figuren wahrend des spateren Stadiums der

Bildung von Gametangien; b) eine kleinere Portion in natii rlicher Grosse; c) zwei Pflanzchen von oben gesehen, vergrossert;

d) und e) ein Pflanzchen, von der Seite betrachtet; bei e) ist es aufgeplatzt und entlasst die Gametangien; f) ein Pflanzchen,

starlc vergrossert.

(56)



spec.Cylindrospermum
Taf. II. Fig. III.

Ueber die Pflanze, welclie auf dieser Tafel unter dem Namen Ootoca viridis abgebildet ist, kann

niclit wohl mehr. ausgesagt werden, ais dass sie zur Gattung Cylindrospermum gehort. Sie bildet ein

unregelmassig begrenztes Lager, das aus dunnen, cylindrischen, blangrfln gefarbten Faden besteht. Diese

sind nicht von einer Sclieide umgeben, sondern in einer homogenen Gallerte eingebettet. Die Grenzzellen

sind endstandig, ein Charakter, welcher an den Facfln auf der Abbildung deutlich hervortritt. Da die unter

der Grenzzelle gelegenen Dauerzellen nicht entwickelt sind, so kann eine genaue Bestimmung, zu welcher sie

nothwendig sind, nicht stattfinden.

Erklarung der Abbildungen.

a) Ein grosseres Lager; b) ein kleineres >Stiick eines solclien; c) dasselbe, stark vergrossert; d) einzelne isolierte

Fiiden; e) ein Faden mit der Grenzzelle; f) die Grenzzelle allein; g) eine zerdriickte Grenzzelle '); b) wahrscheinlich eine

eben solche.

’) Wahvsclieinlich liat EhrenbGrg gemeint, dass er oin Sporangium vor sicli sali, welches platzte and Sporen entliess; cliese Ansicht ist

alier irrtluimlich, die Grenzzellen sind stets vegetativ mid nicht theilungsfahig.

Syrnb. pliys. Bot,.
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Podaxon Deflersii Pat.

Taf. III.

Podaxon Deflersii Pat. in Bull. soc. mycol. de France VI. 159. t. 17. — Catachyon afrum Ehrenb. rns.
,
pro genere cf. Fries, Syst. III. 62

.

Ilypotretnm afrum Ehrenb. vis.

Die Taf. III giebt die Abbildimgen zweier offenbar verschiedener Arten eines Pilzgescldechtes, das

gegenwartig unter dem Namen Podaxon allgemein bekannt ist, wieder. Es gehort in die Ordnung der

Plectobasidiineae und bildet dort mit, 2 weiteren Gattungen die Familie der Podaxaceae. Von bekannteren

Pilzformen gehoren Tulostoma und Scleroderma in dieselbe Ordnung. Die Podaxaceae gedeihen ausschliesslicb

in den warmeren Gegenden der Erde und zwar in den trockeneren, zumal in den Wustengebieten.

Die Gattung Podaxon erzeugt aus einem unterirdischen
,

haufig strangformigen Mycel einen

eiformigen, oder ellipsoidischen bis spindelformigen Fruchtkorper, welcher in noch nicht reifem Zustande

wie ein weises Ei auf der Erde sitzt, spater aber durch einen gewohnlich hohen Stiel uber die Erde auf-

gehoben wird. Der Stiel ist derbfaserig, bisweilen im Innern hohl, oft schuppig und an dem Grunde

knollig verdickt; im spateren Alter zeigt er oft Neigung zur Verholzung. Audi der Fruchtkorper ist oft

aussen beschuppt; er wird seiner ganzen Hohe nacli von einer Saule (Columella) durchzogen, welche eine

directe Fortsetzung des Stieles darstellt. Jener liegt zuvorderst der Saule dicht an und stellt mit ihr ein

Ganzes dar; spater lost sicli der sporentragende Tlieil (die Gleba) von der Columella ab und bildet ge-

wissenuassen einen Hut, der von unten lier am Eande mehrfach einreisst. Die Gleba ist im Anfang gleich-

massig schwammig; sie wird von tramaartigen Hyphenstrangen durclisetzt, an denen die sporentragenden

Basidien in Gruppen vereint sitzen. Die gleichmassige Bescliaffenlie.it des Fruchtkorpers untersclieidet die

Ordnung von derjenigen der Boviste (Lycoperdiinae), indem bei diesen die Gleba gekammert ist.

Die Basidien sind verkehrteiformig und bringen, oft unterhalb des Scheitels, 4 sitzende oder sehr

kurz gestielte, umgekehrteiformige oder ellipsoidische, glatte Sporen hervor, welche schliesslich in kugel-

formige Massen vereinigt, gruppenformig an den Strangen sitzen (Fig. A. 5
). Bei der Eeife zerbrockelt die

aussere Peridie und der Fruchtkorper stellt dann ausserlich eine pulverige, braune oder olivfarbige Sporen-

masse dar, in der glatte oder schraubig gestreifte Fasern eines Haargefleclites (Capillitium) verlaufen.

Alie diese Verhaltnisse sind, soweit sie mit dem blossen Auge verfolgt werden konnen, auf den

von Ehrenberg an Ort und Stelle mit Meisterschaft angefertigten Bildern, deutlich zu sehen.

Was nun die syst ematische Stellung dieser Pilze anbetrifft, so habe ich mich beziiglicli der

Bestimmung an den vortrefflichen Ivenner der Gasteromyceten
,

Herrn Prof. Eduakd Fischer in Bern

gewandt und von ihm folgenden Aufschluss erhalten: In dem Berliner Herbarium liegt ein Podaxon von

Ehrenberg in Nubien gesammelt, welches in seinen Grossenverhaltnissen der Figur auf Taf. IIIB. entspriclit.

Fischer denkt, dass es mit P. Deflersii Pat. aus Yemen in Arabien identificiert werden kann.

Was die Figur A. auf derselben Taf. III anbetrifft, so ist das Original in unbegreiflicher Weise

aus dem Koniglichen Herbar in Berlin verscliwunden. Ich habe sowohl in dem Herbarium generale, wie in

dem noch gesondert aufbewahrten EHRKNBERG’schen Herbar aus Nubien eifrig nach ihm gesucht, aber

keine Spur davon gefunden.

Fischer schreibt mir uber die Beurtheilung der Art folgendes : Die abgebildeten Exemplare scheinen

einer anderen Art anzugehoren; ich dachte am liebsten an P. mossamedensis Welw. et Curr.
;
damit wiirden

auch die Angaben Patouillard’s stimmen: Capillitium peu abondant, forme de filaments incolores et
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Sporosorium Ehrenbergii Killin.

Taf. IV. Fig. I.

Dieser Schadling des fur die Bevolkerung Afrikas wichtigsten Getreides, namlich der Mohrenhirse,

wurde von den Autoren dieses Werkes mit dem Nainen Sporosorium Sorghi belegt, nachdem ihn Ehrenberg

friiher auf seinen Etiketten Sporosorium clavus genannt hatte. Erst 40 Jahre spater wurde der Pilz von

Kuhn nach ihm aus dem Herbar mitgetheilten Proben an das Tageslicht gezogen und beschrieben.

Die Infektion der Wirthspflanzen durch Brandsporen erfolgt bereits kurze Zeit nach der

Keimung derselben, spater sind sie meist einer Infektion nicht mehr zugangig. Das Mycel wachst nach

dem Vegetationskegel hin und in denselben hinein und mit ihm in der Axe und allen Seitenzweigen fort.

Vorlaufig bleibt es in der Pflanze vollkommen latent, so dass der Brand in dem befallenen Gewachs an

der morphologischer Veranderung irgend eines Organes nicht erkannt werden kann. Erst wenn die Glieder

der Pflanze, welche zu Herden der Sporenerzeugung des Brandpilzes bestimmt sind, die gehorige Ausbildung

erlangt haben, gestalten sie sich zu den fur jede Art eigenthumlichen Gebilden um, welche den Namen

Brandbeulen fuhren.

Wenn nun auch fur den Keulenbrand der Mohrenhirse dieser Entwicldungsgang noch nicht in

seinen Einzelheiten nachgewiesen worden ist, so gehen wir wohl kaum fehl, wenn wir ihn auch hier voraus-

setzen. Der Brandpilz schliesst seinen Entfaltungsspross in den Fruchtknoten von Andropogon halepense

(L.) Brot. var. sativa Ivcke ab. Sein Mycel durchwuchert denselben und bedingt eine erhebliclie Vergrosserung,

so dass weisse, keulenformige, am Ende abgerundete, bis uber 20 mm lange und 5 mm breite Brandbeulen

die den Fruchtknoten sonst vollkommen umschliessenden Spelzen des Mohrenhirseahrchens uberragen.

Innerhalb der weissen Flulle der Beule zeigt dieselbe noch eine eigenartige Differenzierung.

Dicke Mycelstriinge von weisser Farbe schliessen die Sporenmasse von schwarzer Farbe ein. Jene verasteln

sich oben und bilden ein Gitterwerk, unten aber verdicken sich die Balken des Geriistes und nehmen eine

schwarze Farbe an, die nach dem Grunde hin in ein griines und endlich graues Colorit iibergeht. Die

schwarzen, igelstachligen Sporen sind zu kleinen B allen vereint, welche durch leichten Druck zerstort

werden konnen, so dass die einzelnen Sporen frei werden; ihrer Katur nach sind sie 0 hlamydosporen.

Zur Zeit der ersten Entstelmng werden einzelne Mycelmassen von einer Gallerthiille umschlossen, die in

demselben Masse schwindet, ais die Entwicklung der Sporen zur Reife vorschreitet. Ist dieser Zustand er-

reicht, so bemerkt man die Gallerthiille nicht mehr, die fruhere Anwesenlieit giebt sich nur noch in der

Ballenbildung kund, die soeben erwahnt wurde.

Die Brandbeule springt zur Zeit der Vollreife entweder an der Spitze unregehnassig auf oder

ein oberes Stiick wird kappenformig durch einen Ringspait abgetrennt und durch die Balken des inneren

Netzwerkes in die Hohe gehoben. Die Wand der Beule oblitteriert allmiilig bis auf ein am Grunde bleibendes

Stiick, aus dem dann die schwarzen derben Mycelstriinge ais 5—6 schwarze, gekriimmte Fiiden hervorragen.

Ehrenberg -sammelte diesen Brandpilz der Mohrenhirse bei Dongola in Nubien.

Erklarmig' der Abbildungen.

A. Brandbeulen in reifem, nocli geschlossenem, und in geoffnetem Zustande; a) eine durch unregelmiissige Zer-

reissung aufspringende Beule; b) eine durch kappeufdrmiges Aufspringen geoffnete Beule; c) eine an der Seite aufspringende

Beule; d) entleerte Beule mit den Fiiden des inneren Geriistes; e) dieselbe, an der die Balken noch zusammenhiingen; f) ein

Theil des Geriistes, vergrossert; g) Sporenmasse; h) Sporen im Zusammenhange ais runde Biillchen; i) isolierte Sporen, stark

vergrossert.
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Ustilago Sorghi (Lk.) Pass.

Taf. IV. Fig. II.

Sporisorium Sorghi Lk. Speo. II. 86. — Tilletia Sorghi vulgaris Tulashe in Ann. so. nat. 1847. p. 116. t. 5. Fig. 17—22. —
Ustilago Tulasnei Kuhn in Sitzungsber. nat. Ges. Halle 1874. — Ustilago Sorghi Passer, in v. Thiim. Exsicc.

Diesei- Pilz ei-liielt von den Autoren anseres Werkes den Namen Pseuclotheca conica : er wuvde

zuerst von Link unter dem Namen Sporisorium Sorghi veroffentlicht nnd von Passerini zur Gattung

Ustilago gestellt.

Von dem soeben besproclienen unterscheidet er sicli vor allem ausserlich durch die zuckerhutformige

Gestalt der Pilzbeule. Die rothe Farbung der Basis des Korpers ist nicht von Belang; in ihr ist nicht etwa

ein characteristischer Gegensatz zu der Gelbfarbung am Grunde der Beule des Sorosporium Ehrenbergii zu

erkennen. Der Unterschied wird lediglich durch die Farbung der Spelzen der Wirthspflanze bedingt,

welche bei den verschiedenen Gultursorten der Molirenhirse ausserst mannigfaltig ist.

Die weisse Pilzbeule erreicht eine Lange von 7 bis 10 mm und am Grunde einen Durchmesser

von 3, hochstens 4 mm. Sie wird der Lange nach von einem Saulchen durchzogen und zeigt unter der

weissen Wand ein ballonformiges Geriist senkrecht verlaufender, gekrummter Stabe aus derberen Mycelstrangen

gebildet, die im oberen Drittel durch Querbalken verbunden sind. Im Gegensatz aber zu dem Geriist bei

Sorosporium ist dieses nicht zur dauernden Erhaltung geeignet, sondern verwittert im oberen Theil, wenn

sicli die Brandbeule an der Spitze durch einen Porus offnet, um die schwarzen, bestachelten Sporen zu

entlassen. In der Pegel greift die Oeffnung nicht bis zur Mitte der Beule herab. Die Sporen sind bei

diesem Brandpilz nicht zu bestimmt umschriebenen Ballchen zusammengepackt, sondern liegen ge-

sondert im Innenraume.

Der gemeine Sorghumbrand ist viel haufiger wie jener und ist an vielen St.ellen, unter anderem

aucli in Deutschland, an cultivierter Molirenhirse beobachtet- worden.

Erklarung der Alilbildimgen.

Fig. II. A. Zweig eines Bliithenstandes der Molirenhirse einer rothspelzigen Form; a) und d) Brandbeulen im

Langsschnitt mit dem Saulchen, gesclilossen; b) dieselbe, geoffnet; c) Brandbeule, geschlossen
;

e) dieselbe nach Abnahme der

iiusseren weissen Haut; f) Sporen, vergrossert; g) ein unverandertor Same der Molirenhirse; h) Sporenlager; i) Geriist

desselben, vergrossert.
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Tylostoma laceratum (Ehrbg.) Fries.

Taf. IV. Fig. III.

Tylostoma ') laceratum Fries, Syst. III. 44; Hennings in Eedioigia 1898 p. 288 (mit Abbildung). — Schizostoma laceratum Ehrbg.

Horae phys. Berolinenses I. 92.

Eine ansehnliche Reihe von Gattungen aus mannigfachen Familien des Gewachsreiches sind zwar

von Ehrenberg richtig ais neu erkannt und durch den vortrefflichen Beobachter scharf von ihren Verwandten

gesondert worden. Durch die Ungunst der Verhaltnisse kamen sie meist leider nicht zur Veroffentlichung

und nuissten deswegen ubergangen werden. Die oben erwahnte Gattung war aber bereits von Persoon eher

aufgestellt worden, so dass sie vor Schizostoma (mit S. leucopus Ehrenb.) unbeanstandet die Prioritat

beanspruchen muss.

Der Pilz gehort in die Unterreihe der Gasteromycetes und findet hier einen Platz unter den

Sclerodermatiinae

,

die in der neuesten Zeit Plectobasidiinae genannt werden; fur die Gattung ist eine emene
Familie der Tylostomataceae gebildet worden. Das unterirdische Mycel ist flockig; aus ihm erhebt sich

ein gestielter Korper, welcher an seinem Kopftheil einen Sporenkorper von der Gestalt eines kleinen Bovistes

tragt. Noch mehr erinnert der Pilz im Jugendzustand an den letzteren, wenn der Fruchtkorper noch

auf der Erde sitzt; erst spater wird er, kurz vor der Reife, durch den Stiel emporgehoben. Die Gleba
d. h. der innere Sporenkorper wird von einer doppelten Peridie mnschlossen: eine dunne, innere, papier-

artige Endoperidie lost sich namlich vor der Dehnung des Stieles von der ausseren, zuletzt zerfallenden

Rindenschicht, deren Reste oft noch am Grunde des Stieles eine becherartige Hulle (Volva) bilden, die

zuletzt zerfallt.

Die Gleba ist von dem Stiele deutlich abgesetzt; sie wird durch ein gleichmassiges Idyphengeflecht

gebildet und weist keine Differenzierung in besondere die Sporen einschliessende Kammern auf. Die eigent-

lichen sporenerzeugenden Zellen, die Basidien, sitzen am Ende der Hyphen und sind von cylindrischer

Gestalt. Jede tragt 4 Sterigmata, die in ungleicher Plohe auf den Basidien sitzen und mit den Sporen

enden. Die Sporenmasse wird von einem reichen haarformigen Faserngeflecht, (Capillitium) durchsetzt.

Bei der Reife zerfallt die Gleba zu einer pulverformigen Sporenmasse, die von dem Capillitium

durchzogen wird: dieses bildet ein vielmaschiges Netzwerk, welches mit der Endoperidie verwachsen ist.

Die Sporen sind kugelformig, glatt und gelbbraun. Bei der Reife reisst die dunkelbraune Peridie unregel-

massig auf und entliisst die Sporen.

Ehrenberg fand den Pilz bei Dongola in sandigen, sehr heissen Stellen der Wuste.

Erklarung der Abbildungen.

A.. C. Tylostoma laceratum, entwickelte, aber noch geschlossene Fruchtkorper. D. Derselbe in jugendlichem Zustande,
noch nicht gestielt. E. ein reifer Fruchtkorper, aufgesprungen

; a) ein ebensolcher vor der Reife im Langsschnitt; b) ein Stiick

des Capillitiums mit Sporen, stark vergrossert; c) derselbe im Liingsschnitt, etwas vergrossert, in der Peridie das Capillitium,
am Grunde das Mycel siehtbar.

J
)
Persoon schrieb zwar Tulosioma

; wahrscheinlich lag aber ejn Dnickfeliler vor; gegenwartig ist allgemein die allein richtige Schreibweise
Tylostoma eingefuhrt.

Symp. phys. Bot.

(65)
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