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Aus einer (jbersicht der sarntlichen bis jetzt bekannten epiphytischen Gewiichse er-

giebt sich einmal, dass dieZahl der durch sie vertretenen Familien eine ziemlich geringe

ist. dass aber einige derselben, insbesondere die der Fame, Orchideen, Bromeliaceen,

Gesneraceen und Vaccinieen, ein im Verhaltnis zu ihrem Umfange sehr ansehnliehes

Contingent zu denselben stellen, und ferner, dass zwischen der alten und neuen Welt

in Bezug auf die Epiphyten fiihrenden Familien im allgemeinen groBe Ubereinstimmung

herrscht. Dass gewisse Familien unler den Epiphyten so stark, andere sehr ansehnliche

Familien, wie die der Leguminosen und Euphorbiaceen, gar nicht verireten sind, wird

leicht dadurch erklarlich, dass das epiphytische Leben der Pflanzen an einige ganz un-

erltissliche Bedingungen gekniipft ist: ihre Samen miissen uberhaupt zur Verbreitung

auf Baum&sten geeignet sein, sie miissen auf dem Substrat hangen bleiben und das

notige Wasser zu ihrer Keimung finden. Es werden daher zunachst ihre Samen ent-

weder von einer saftigen Hulleumgeben sein miissen, die sie fur die Verbreitung durch

Yiigel, Affen u. s. w. geeignet macht, oder, gleich den Sporen der Fame, so leicht sein,

dass der leiseste Lufthauch sie emportragt, und so klein, dass sie in die Hisse der Rinde

eindringen, oder endlich mit Flug- und Haftapparaten versehen sein. In diesen Eigen-

schaften haben wir im allgemeinen nicht eine Anpassung an atmospharische Lebens-

weise zu erblicken, sondern vielmehr eine ursprungliche Eigenschaft, durch welche

diese uberhaupt ermoglicht wurde; Anpassungen der Epiphyten an ihren Standort

zeigen sich dagegen, zum Teil sehr auffcillig, in ihren vegetativen Organen. Die epi-

phytische Vegetation muss aus gewissen Elementen hervorgegangen sein, die, auf dem

Boden wachsend, zufallig die zur Lebensweise auf den Baumen unbedingt notwendigen

Eigenschaften besaBen, und durch weitere Ausbildung dieser bereits vorhandenen

giinstigen Eigenschaften haben sich dann die sonderbareu, insbesondere auf genugenden

Besitz von Wasser und Nahrstoffen hinzielenden Anpassungen entwickelt, die der epi-

phvtischen Genossenschaft ihr eigenes GeprSge geben, Wiihrend einige Epiphyten gegen

das Absterben durch Vertrocknen einfach dadurch geschiitzt sind, dass sie ohne Schaden

einen betr&chtlichen Wasserverlust ertragen konnen, wie dies namentlich von gewissen

Farnen gilt, zeigt sich meist als Schutzmittel gegen das Austrocknen die Anwesenheit

von Wasserbeh&ltern. Bald zeigen die Blatter selbst ein Wassergewebe, und namentlich

dienen dann die sehr wasserreichen alternden Blatter als Speicherraume fur die jiingeren,

noch in voller Thatiskeit begriflenen, bald liegt dasselbe in gewissen Stengelteilen, wie

z. B. den Scheinzwiebeln der Orchideen. Bekannt ist, in welcher hervorragendea Weiser* if f tt'ftf J •

Botaniscke Jahrbucher. XL Btl, (i)



2 Litteraturbericht. — A. F, W. Schimper.

die Wurzeln gewisser Epiphyten, namenllich von Araccen und Orchideen, zur schnellen

Aufnahme groCer Wassermengen geeignet sind; auGerdem enthallen dieselben aber

meist auch Chlorophyll, und die hierdurch bedingte Assimilationsthatigkeit hat bei ge-

wissen Arten von Aeranthus so bedeutende Dimensionen angenommen, dass die Blatter

hier ganz unterdriickt sind und auch nur ein winziger Staram vorhanden ist. Den meisten

Epiphyten geniigt aber weder das Wasser noch die Nahrung, die sie auf der Rinde der

von ihnen bewohnlen Baume finden; ihr Streben nach reichlicherer Versorgung hiermit

kann sich dann auspragen in der Bildung langer, bis in den Erdboden eindringender

Nahrwurzeln, neben denen oft kiirzere, rankenartige Haflwurzeln auftreten. Die auf-

fdlligst gebauten und ihre Anpassung an atmosphiirische Lebensweise am deutlichsten

verratenden Epiphyten sind aber diejenigen, welche sich selbst durch Aufsammeln

atmospharischen Wassers, abgestorbener Ptlanzentcile, tierischer Excremente u. s, w.

ein Nahrsubstrat bilden. Dies wird bei vielen, zu sehr verschiedenen Familien gehorigen

Epiphyten dadurch erreicht, dass ihre Ncihrwurzeln, im Gegensatz zur vorigen Gruppe

negaliven Geotropismus zeigend, vielverzweigte Geflechte, oft von bedeutenden Dimen-

sionen, darstellen, zwischen denen sich humusbildende StofTe anhaufen, so dass sie oft

selbst wieder von anderen Epiphyten, namentlich kleinen Farnen , besiedelt werden.

Unter den vielen hierher gehorigen Arten zeigen besonders sehon ausgepragt diesen Bail

Oncidium altissimurn, Anthurium Hiigelii, Polypodium Phyllitidis und Asplenium serratnm.

Bei den Bromeliaceen dagegen ist das Wurzelsvstem meist sehr unbedeutend und nur

darauf eingerichtet, die Pilanze moglichst stark an ihre linterlage zu befestigen; bier

bilden gewohnlich die Blatter einen machtigen Trichter, der, da er an der Basis dicbt

schlieBt, nicht bios Humus, sondern auch Wasser in groCer Menge ansammelt. Da hier

keine Wurzeln in diesen Humus eindringen, liegt die Vermutung nahe, dass die Blatter
i

selbst die Aufnahme des Wassers mit den Nahrsalzen besorgen, wie dies auch Verfasser
-

durch Versuche bestatigt sah ; auch entbehren diejenigen hierher gehorigen Epiphyten,

welche, wie Tillandsia usneoides, mit anderen Haftorganen versehen sind, der Wurzeln

vollig. Die Aufnahme des Wassers findet nicht durch die ganze OberflUche des Blattes

statt, sondern durch die bekannten Schuppenhaare, welche bei denjenigen Bromeliaceen?

die mit einem Blatttrichter versehen sind, sich oft fast ausschlieGlich an der Blattbasis

finden. Die das Haar umgebenden Zellen der Blattbasis sind sehr stark verdickt und oft

cutinreich, samtliche Zellwande dagegen, die das Wasser zu passieren hat, urn in die

tieferen Gewebe zu gelangen, cut-in frei und entweder ganz diinn oder doch stark ge-

tiipfelt. Auch das in dem Trichter aufgesammelte Wasser wird bei einigen, an besonders

sonnigen Stellen wachsenden Arten, wie Till, flexuosa und bulbosa, vor Verdunsten ge-

schiitzt besonders dadurch, dass die loflelartig verbreiterten Blattbasen nach innen ge-

bogen sind und so bisweilen zwiebelahnliche Gebilde hervorbringen, in denen dasselbe

eingeschlossen ist. Da wir ubrigens bei vielen terrestrischen Bromeliaceen einen &hn-

lichen Wuchs finden, so ist nach Ansicht des Verfassers diese Anpassung an Wasser-

aufnahme als Ursache des Ubergangs zur epiphytischen Lebensweise, nicht als eine

Wrirkung derselben anzusehen; die neue Lebensweise hat diese Eigenschaft nur weiter

ausgcbildet.
..,..

Betrachtet man nun die Standortsverhaltnisse der Epiphyten im Urwalde niiher, so

findet man, dass sie in demselben drei, durch die in ihnen gebotene verschiedene Licht-

und Feuchtigkeitsmenge deutlich gesonderte Etagen einnehmen, deren jedesmalige Be-

wohner sich im allgemeinen habiluell scharf von denen der andern unlerscheiden. Nur

unter den dem Boden zunachst wachsenden Epiphyten und ganz ausnahmsweise auch

unter den Bewohnern der mittleren Stammteile finden sich auch terrestrisch lebende

Arten, niemals auch unter den Bewohnern der oberen, dem vollen Sonnenlichte aus-
• *

gesetzten Aste. Dagegen finden sich lelztere Epiphyten gar nicht selten auch an Felsen,

die fur andere Vegetation fast unzuganglich sind. Im ubrigen ist die Physiognomic der
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epiphvtischen Flora im ganzen Gebiete des tropisch-amerikanischen Urwaldes dieselbe:

ihr Hauptbestandteil sind die Bromeliaceen, von denen an schattigen Standorten sich
i

lcbhaft griine Arten finden, w&hrend auf den hoehsten Asten des Urwaldes und in den

-
,
-

liehten Savannenwaldern uberall die stark mit Schuppenhaaren beselzten und daher

grau aussebenden Arten auftreten. Die Araceen, auf Philodendron und Anthurium be-

schrankt, sind arm an Formen, doch reich an Individuen, die Orchideen iibertreffen an

Artenreichtum noch die Bromeliaceen, sind aber meist klein und unscheinbar, wogegen

die iiberall auftretenden Fame neben auBerst zierlichen Gestalten (Trichomanesl) audi

sehr stattliche Gewachse und die mannigfaehsten Mittelformen darbieten. Neben Ver-

tretern dieser Familien wird man kaum an einem groBeren Baum des Urwaldes solche

aus den Peperomien, Cactaceen und Gesneriaceen vermissen; die iibrigen Familien sind

mit Ausnabme von Clusia und Ficus ohne Einfluss auf den physiognomischen Charakter

der epiphytischen Flora.
•

Im Ge°;ensatz zu ihrer auBerordentlichen Entwicklung im Urwalde tritt die epi-

phytische Vegetation in den Savannen (Llanos, Catingas u. s. w.) des tropischen Siid-

amerika mit deren zerstreuten liehten AValdbestlinden sehr zuriick; was sich bier an

Epiphyten findet, ist naturgemaB aufErtragen direkter Besonnung und nur maBiger

Feuchtigkeit eingerichtet und ist daher physiognomisch wie systematisch iiberein-

stimmend mit der obersten jener drei Urwaldetagen, Diese Ubereinstimmung konnte

nun sich entweder daraus erklaren, dass die xerophilen Gipfelbewohner des Urwaldes

aus den Savannen eingewandert sind oder dieselhen vom Urwalde aus die Savannen

besiedelt haben; sehr viele Griinde sprechen aber auf das bestimmteste dafur, dass die
i

lelztere Annahme der Wirklichkeit entspricht. Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass

die terrestrischen und epiphytischen Ptlanzengenossenschaften des Urwaldes durch viel-

fache Ubergange unter einander verbunden sind, in den Savannen aber dies nie der Fall

ist: hier sieht man hochstens an den Felsblbcken einen Teil der epiphytischen Arten,
- -

denn die einseitige Anpassung an Lebensweise auf harter Untcrlage gestattet ihnen das

Leben auf gewohnlichem Boden entweder gar nicht oder setzt sie auBer Stande, mit den

an terrestrische Lebensweise angepassten Arten zu concurrieren.

Der Hauptgrund dafiir, dass die doch meist dieselbe W&rmemenge wie der Urwald

genieBenden Savannen ihre Epiphyten von jenem erborgt unci keine eigenen hervor-

gebracht haben, liegt in ihrer verhaltnismaBig geringeren Feuchtigkeit. Denn die reichste

epiphytische Vegetation zeigt sich im tropischen Amerika in der Regel an den Berg-

abhangen, nicht bios der tieferen heiBen, sondern auch der hoheren Region mit ge-

miiBigtem Klima, am iippigslen in jener zwischen 4 300 und 1600 m gelegenen, in der die

Luft beinahe stets mit Wasserdampf vollkommen gesattigt ist. Und auch von anderen

Erdteilen gilt derSatz, dass fur die Entwicklung einer epiphytischen Vegetation in ersler

Linie sehr reichliehe Feuchtigkeitsmengen nMig sind. So nimmt im dstlichen Himalaya

die Ausbildung der epiphytischen Vegetation vom FuBe des Gebirges bis zu einer ge-

wissen Hdhe, wo namlich die groBte Feuchtigkeit herrscht, bestlindig zu, und wahrend

sie am FuBe des Gebirges einen rein tropischen Charakter zeigt, mischen sich weiter

nach oben Typen der ndrdlieh-gemtiBigten Zone bei, die schbeBlich weit iiber die tro-

pischen vorherrschen. Es sind also die Ptlanzen der gemaBigten Zone so gut wie die

der tropischen befahigt, bei hinreichendem Dampfgehalt der Luft epiphytische Lebens-

weise anzunehmen. Auch in Amerika kommen epiphytische Gewachse in der tempe-

rierten Zone sowohl des nordlichen wie namentlich des siidlichen Continentes vor. Doch

sind dieselben in den Vereinigten Staaten Nordamerikas ausscblieBlich dem tropischen

Urwalde entlehnt und fast samtlich im hohen Grade mit Schutzmitteln gegen Trockenheit

ausgerustet, weil hier die verhaltnismaBig zu geringe Feuchtigkeit keine Entwicklung

von Epiphyten aus den Pflanzen des Bodens gestattete; und Shnlich steht es mit den

Savannenwaldern des innern und siidlichen Argentiniens sowie des dstlichen Patagoniens.

(1*J
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1m antarktischen Waldgebiete aber mit seinen massenhaften NiederschlSgen haben wir

nebcn dem tropischen einen zweiten, freilich weit kleineren Bildungsherd epiphytischer

Gewachse. Dass diese hier wirklich autochthon sind, zeigt der Umstand, dass mit Aus-

nahme einiger Hymenophyllen dieselben sich sonst nirgends wiederfinden. Eine ganz

analoge Bildungsstatte epiphytischer Gewachse endlich bildet Neuseeland, das mit Aus-

nahme einiger in der siidlichen temperierten Zone uberhaupt weit verbreiteter Fame
auch mit jenem antarktisch-amerikanischen Gebiete keine Art derselben gemein hat.

Auffallig genug bleibt unter solchen Umstanden, dass aus dem paeifisch-nordameri-

kanischenWaldgebiete, das doch auch eine sehr bedeutende Feuchtigkeitsmenge aufweisl,

keine endemischen Epiphyten bekannt sind, wahrend allerdings das Fehlen tropischer

durch die kiimatischen und hypsometrischen Verhaltnisse daselbst geniigend erklfirt ist.

- SCHUBE.

Stahl, E.: Pflanzen und Schnecken. Eine biologische Studie tlber die

Schutzmittel der Pflanzen gegen Schnecken fraB.— 126p. Jena, 1888.

M. 2.50.

Wahrend iiber die Wechselbeziehungen zwischen Tieren und Pflanzen, soweit sie

den letzteren forderlich sind, besondersauf Darwin's Anregung hin viele bis insEinzelne

gehende Untersuchungen mit mehr oder weniger Gluck angeslellt worden sind, ist die

Frage, in welcher Weise die Pflanzen auch gegen die viel haufigere schiidliche Ein-
wirkung der Tiere geschutzt seien, zwar von allgemeinen Gesichtspunkten aus auch
schon vielfach erortert worden, doch hat es an planmiiBig angestellten Versuchen zur

Entscheidung der Frage, was ganz besonders Folge des Strebens nach Schutz gegen
TierfraG set und was auch von anderen Ursachen abhangen konne, bis jetzt fast vollig

gefehlt. Verfasser hat nun aus gewissen Vorprufungen erkannt, dass die Schnecken ganz
besonders zu solchen Versuchen sich eignen, und sich zuniichst auf diese als Versuchs-

m

tiere ausschlieGlich beschriinkt. Dass die GefraGigkeit der Schnecken bei ihnen zu-

sagender Nahrung eine auGerordentliche ist, ist den Gartnern und Landwirten, die so

viel durch sie zu leiden haben, langst bekannt, und Verfasser fand durch die ver-

schiedensten Versuchc. dass auch ihnen sonst wenig behagende Kost meist mit groGer

Begierde von ihnen verzehrt wurde, wenn er durch geeignete Behandlung die Substanzen

entfernt hatte, welche fiir gewdhnlich die Schnecken von dem Genuss jener Pflanzen

abhalten. Das Verhalten der Schnecken im Freien beobachtend, fand nun aber der Ver-
fasser, dass, soweit es sich nicht urn »Specialisten« handelte, d. h. solche Schnecken-
arten, die auf eine ganz bestimmte Kost angewiesen sind, sehr viele Schnecken sich trotz

ihrer sonstigen GefraGigkeit fast nur von abgestorbenen Pflanzenteilen nahren, die

frischen dagegen nur wenig benagen. Diejenigen, welche hier noch am meisten den
lebenden Pflanzen verderblich werden, sind Nacktschnecken, die aber, da sie fur die

Unternehmung ihrer Raubziige auf feuchtes Wetter angewiesen sind, viel seltner in der
Lage sind, dies zu thun. Verfasser hat es nun unternommen, durch eine umfassende
Reihe von Versuchen festzustellen, welcher Art die Schutzmittel sind, deren Vorhanden-
sein die Pflanzen vor den Angriffen der Schnecken schiitzt, und hat zwei Hauptgruppen
derselben gefunden, chemische und mechanische. Die Anwesenheit chemischer Schutz-

mittel in vielen Pflanzen l&sst sich dadurch bevveisen, dass die Schnecken jene Pflanzen,

wenn durch Kochen mit Alkohol die schutzende Substanz zerstort war, meist begierig

auffraGen; so wird es auch erkliirlich, dass die verwesten Pilanzenteile, in denen eben-
falls jene Substanzen mehr oder weniger zerstort sind, ihnen zur Nahrung dienen

J

konnen. Am sichersten bewiesen hat Verfasser den specietlen Schutz sewisser Sub-
stanzen dadurch, dass er den Schnecken sonst zusagende Nahrung mit Ldsungen jener

Stoffe durchtrankte, worauf dieselben von den Tieren nicht mehr beruhrt wurden. Die
4 4 ^ * . 1 J

wichtigsten chemischen Schutzmittel sind GerbsSuren, die ja im Pflanzenreiche unsemein

- i
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verbreitet sind, saure Safte, die entweder, wie das Kaliumbioxalat bei Oxalis-, Rumex-

und Begonia-Avten, im ganzen Pflanzenkorper verbreitet sind oder, wie dies haufiger

und mit verschiedenen Substanzen der Fall ist, von Haaren ausgeschieden werden;

ferner sind hierher atherische Ole, Bitterstoffe und die eigentiimlichen Olkorper der

Lebermoose zu rechnen, die viele dieser scheinbar wehrlosen Pflanzchen den meisten

Schnecken fastunnahbar machen. Als mechanische Schutzmittel sind zunachst Borsten-

haare sehr verbreitet, und besonders wirksam gegen SchneckenfraC scheinen die bei

Asperifolien, Cruciferen u. a. vorkommenden Feilhaare zu sein, d. h. solche, die an

ihrer AuCenflache iiberall mit kleinen Kniitchcn besetzt sind, welche bei einem Fress-

versuche sich zwischen den Zahnchen der Radula festsetzen nnd deren Abnutzung sehr

beschleunigen diirften. Auch die inneren Haare der Nymphaeaceen mdgen die Zer-

storung der Pflanze durch in verletzte Blattstiele gelangte Schnecken betrachtlich ver-

langsamen. Ein weiteres Schutzmittel ist die Verkalkung oder Verkieselung der Zell-

w&nde: Charen, deren Kalkschicht durch Einlegen in Sauren entfernt war, und in

kieselsaurefreierNahrlosunggezogeneGramineen wurden schnell von Schnecken vertilgt,

welche auf dieselben im normalen Zustande nur schwache Angriffe machten. Auch

Schleim- und Gallertbildungen wirken mechanisch hemmend bei vielen Pflanzen gegen

SchneckenfraC ein. Jene Substanzen werden nicht nur von den Tieren nicht verdaut,

sondern sie hindern geradezu am AnbeiCen, wie z. B. Yersuche mit Lymnaeus stagnalis

an Nitella syncarpa ergaben. Eins der wirksamsten und verbreitetsten mechanischen

Schutzmittel endlich sieht Verfasser in den Raphiden, die, mit ihren Spitzen in den

weichen Korper des Tieres eindringend,diesen auf das empfindlichste verletzen, wie sie

auch auf die weichen inneren Teile anderer Tiere einen mehr oder weniger schadiichen

Einfluss auszuuben im Stande sind. Das Vorkommen der Raphiden bei einander sehr

fernstehenden Familien, das Fehlen derselben bei manchen Gattungen einer Familie,

deren andereGlieder siebesitzen,sprechen dafiir, dass dieseEinrichtung in verschiedenen

Gruppen des Pflanzenreichs einzeln zur Ausbildung gelangt ist und dass dieselben aus

einzelnen nadelfdrmigen Krystallen entstanden sind, wie sich solche ebenfalls bisweilen

linden.

wah ??

finden, giebt es auch solche, die nur entweder mechanisch oder chemisch in bestimmter

Weise geschiitzt sind; hier giebt es interessante Falle von einem Vikariieren der Schutz-

mittel bei nahe verwandten Gattungen oder Arten. Als Beispiel seien Sedum boloniense

und S. acre erwahnt, von denen erstere Art sehr reich an Gerbstoff ist, die andre da-

gegen, bei der dieser nur schwach entwickelt ist, ein Alkoloid enthalt, das ihr den be-

kannten scharfen Geschmack verleiht. Wenn nun auch die als Schutzmittel gegen

SchneckenfraC angesprochenen Einrichtungen in den Pflanzen bisweilen noch anderen

Zwecken dienen mogen, so ist doch als sicher anzunehmen, dass viele derselben aus

dem Grunde eine so weite Verbreitung im Pflanzenreiche gefunden haben, weil ohne

dieselben manche Art kaum existenzfiihig ware. Verfasser hat noch keine wildwachsende

Phanerogame untersucht, die nicht in irgend welcher Weise gegen gewisse Schnecken

geschiitzt w&re: von den fruhesten Entwicklungszustanden an bis zur volligen Aus-

bildung der Pflanze zeigen sich Schutzmittel, die w&hrend der verschiedenen Lebens-

abschnitte derselben oft sehr verschieden geartet sind. Nur gewisse kultivierte Pflanzen,

wie besonders der Salat, stehen den Angriffen der Schnecken wehrlos gegeniiber und

sind daher auch nur unter dem Schutze des Menschen existenzfahig, der oft genug im

Kampfe gegen die gefraCigen Tiere diesen weichen muss. Schube.

Frank, B.: Uber die physiologisehe Bedeutung der Mycorhiza. — Bericbt

d. deutsch. botan. Gesellsch. VI. (1888). p. 248-269, Taf. XIII.
4 k
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Bekanntlich hat Verfasser vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass die zur
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Nahrungsaufnahme bestimmten Saugwurzeln gewisser Pflanzen an ihren natiirlichen

Standorten in einer constanten Symbiose mit Pilzmycelien sich befinden; es fragt sich

nun, welche Beziehungen zwischen beiden Symbionten obwalten. Bereits friiher hat

Verfasser den Satz ausgesprochen, dass durch die Mycorhizen den betreffenden Baumen
Wasser und die aus dem Boden zu beziehenden Niihrstofle zugefiihrt wiirden, aber audi
bereits angcnommen, dass der in Symbiose lebende Pita aus dem Humus entlehnte

Stoffe assimiliere und auf diese Weise fur den Baum vervvertbar mache. Dieselbe Auf-
gabe soil auch von den im Innern gewisser Zellen lebendcn Pilzen bei den Orchideen er-

fiillt warden. Dam it in Obereinstimmung befindet sich die Thatsache, dass Salpetersaure,

welche in pilzfreien Saugwurzeln mancher Biiume vorhanden ist, in den Mycorhizen
und den iibrigen Teilen der von Pilzen befallenen Wurzeln nicht nachgewiesen werden
konnte (vergl. die citierten Berichte HI [1885] Heft 4, 11; V [1887] Heft 8). Fur diese

Theorie bringt Verfasser in seiner vorliegenden Mitteilung weitere Belege.

Zun&ehst zeigt Verfasser, dass die Mycorhiza eine constants und ganz allgemein

verbreitete Erscheinung ist, was schon auf eine Anpassung der Pllanze an die Pilzthatigkeit

hindeutet. Er fand eine Mycorhiza nicht nur an Baumen aus verschiedenen Gegenden
Europas, sondern wies sie auch nach in der Flora des Caplandes und Australiens. Hier
muss auch betont werden, dass A. Schlicht (Berichte d. deutsch. bot. Gesellsch. VI

[1888] p. 269—272) die Mycorhiza noch nachgewiesen hat bei folgenden Familien: Le-
guminosae, Rosaceae, Onagraceae, Umbelliferae, Geraniaceae, Oxalidaceae, Hypericaceae,

Violaceae, Ranunculaceae, Primulaceae, Borraginaceae, Labiatae, Plantaginaceae, Cam-
panulaceae, Rubiaceae, Compositae, Dipsacaceae, Valerianaceae, Liliaceae, Gramineae,
Crassulaceae, Caryophyllaceae , Chenopodiaceae, Droseraceae, Cruciferae, Papaveraceae,
Iridaceae, Cyperaceae.

Indessen hat nicht nur die directe Beobachtung, sondern auch Experimente haben
ergeben, dass das Auftreten der Mycorhiza abhangig ist vom Vorhandensein des Humus,
dass mit Anwesenheit oder Abwesenheit des Humus die Mycorhiza entsteht oder ver-
schwindet. In hurnushaltigem Waldboden sind die Pilze, welche die Mycorhiza bilden,

stets vorhanden und treten sehr bald mit Baumwurzeln in Symbiose; in humuslosem
Boden fehlen sie, und es dauert daher viel langer, bis sich Mycorhiza bildet. Ja selbst

an den Baumen im Walde zeigt sich die Abhangigkeit der Mycorhiza von dem Vor-
handensein des Humus, je nachdem die Wurzeln in humushaltige oder humuslose
Schichten eindringen,

Es hat sich auch herausgestellt, dass unter normalen Verluiltnissen die Mycorhiza
ihren Pilzmantel zu keiner Jahreszeit verliert; ebenso widersprechen auch directe Be-
obachtungen der Annahme, dass die Mycorhiza ein pathologisches Produkt darstelle;

alle Thatsachen drtingen zu der Annahme, dass die Mycorhiza ein gewohnlich mehrere
Vegetationsperioden hindurch fiir die Pflanze functionierendes, in ihrer Form der
Humusassimilation angepasstes Organ vorstellt, welches nicht friiher abgestoCen wird,
als unverpilzte Saugwuizeln. Beachtenswert ist ja auch die Thatsache, dass die Myco-
rhiza eben keine Spur von Salpetersaure enth&U.

Fur seine Theorie bringt Verfasser endlich audi experimented Erfahrungen als

Stiitze bei: er zeigt, dassjunge Buchenpflanzen in NflhrlOsungen und selbst in Humus
bei Ausschluss der Pilze sich nur schlecht ernahren lassen. Pax.

Baker, J, G.: Handbook of the Amaryllideae including the Alstroemerieae

and Agaveae. London, George Bell and sons, 1888, 8°, 216 p,

Verfasser teilt die Erfahrungen mit, welche er im Laufe von 23 Jahfen teils nur an
getrockneten, teils auch an lebenden Exemplaren gemacht hat. Er behandelt die Ama-
ryllideae auf 132 p., die Alstroemerieae von p. 132—159, wahrend den Agaveae 48 Seiten

eingeraumt sind. Ein zwolf Seiten fullender Index beschliefit das Werk.
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61 Gattungen mit ungefahr 670 Species bohandelt Baker, wahrend Pax in den

Pflanzenfamilien mit Ausschlass der Hypoxideen und Campynematoideen deren 56 auf-

flihrt. — Die Tribus sind bei den beiden Bearbeitern ganz verschieden abgegrenzt, wes-

halb hier die Einteilung der Gattungen bei Baker folgen moge. Die Zahlen geben die

aufgefuhrten Arten an; zweifelhafte Species wie Hybriden ohne Nummern, welche teil-

weise in groGerer Anzahl sich finden, sind unberucksichtigt geblieben.

Suborder I. Amarylleae. Rootstock a tunicated bulb. Leaves all radical. Peduncle a

leafless scape. *

Tribe \. Coronatae* Flower furnished with a corona between the perianth and
w r

stamens.

Cryptostephanus Welw. 1, Angola; Narcissus L. 27, Europa, Westasien, Nord-

afrika; Tapeinanthus Herb. 1, ^panien, Marocco; Placea Miers 5, Chile.

Tribe 2. Amarylleae genuinae. Corona none, filamenta free.

X Anthers erect; filaments inserted at nor near the base,
m

*

7 Stamens epigynous; lilaments short.

Galanthus L. 6, Siideuropa, Westasien; Leucojum L. 9, Siideuropa, Nord-

afrika; Lapiedra Lagasc. 4, Spanien.

ff Stamens perigynous; anthers small, globose.

Hessea Herb. 8, Cap der guten Hoffnung; Carpolyza Salisb. i, dito.

f-J-f Slamens perigynous; anthers oblong or linear-oblong.

Flowers solitary.

Ji
Gethyllis L. 9, Cap der guten Hoffnung; Apodolirion Baker 6. dito; Coo-

peria Herb. 2, Texas und Nordmexiko. f

Flowers umbellate.

Anoiganthus Baker 1, Cap der guten Hoffnung; Chlidanthus Herb. 1, Anden.

XX Anthers dorsifixed, versatile.

f Ovules many, superposed, testa black.

Flowers solitary; spathe tabular in the lower half.

Sternbergia W, et K. 4, Siideuropa und Westasien; Haylockia Herb. \,

Montevideo und Buenos Ayres; Zephyranthes Herb. 34, Amerika; Sprekelia

Heist. 4, Mexico und Guatemala.
-

Flowers umbellate; spathe 2— 4valved and pedicels subtended by filiform

bracteoles.
"

Ungernia Bunge 3, Asien; Lycoris Herb, 3, China und Japan; Hippeastrum
m

Herb. 38, Amerika; Vallota Herb. \, Cap der guten Hoffnung; Cyrtanthus

Alton 20, Cap der guten Hoffnung und Angola.
j

-J-~-
Ovules 2, basal, collateral, testa pale.

Griffinia Ker 7, Brasilien.

•{••{•J-
Ovules 2 or few, collateral or fascicled from the centre of the placenta.

Olivia Lindley 2, Cap der guten Hoffnung; Haemanthus L. 38, Tropisches

Afrika und Socotra; Buphane Herb. 2, Cap der gulen Hoffnung und tropisches

Afrika.

-H"H" Ovules few or many, superposed. Seeds few, green, turgid.

.

Crinum L. 79, uber die ganze Erde verbreilet; Amaryllis L. e. |M, Cap der

guten Hoffnung; Ammocharis Herb. 4, dito.

Fruit a 3 valved capsule.

Brunsvigia Heist. 4 0, Cap der guten Hoffnung; Nerine Herb. 4 0, dito;

Slrumaria Jacq. 4, dito.
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Tribe 3, Pancratieae. Corona none. Stamens appendiculate towards the base, often

united in a distinct cup.

X Ovules many or few, superposed.

7 Leaves broad, petioled.

Eucrosia Ker 1, Anden; Stricklandia Baker novum genus, eucvosioides

Leperiza eucvosioides Baker 1, dito; Callipsyche Herb. 3, dito; Phaedranassa

Herb. 5, dito; Vrceolina Reich. 3, dito; Eucharis Planch. 5, dito; Plagiorilion

Baker 1 , dito; Calliphruria Herb. 2, dito.

-]--j- Leaves linear or lorate, sessile. \

Eustephia Cav. 1, Peruanische Anden; Stenomesson Herb. H, Anden;

Hyline Herb. 1, Brasilien; Pancratium L. 12, alte WelL
XX Ovules 2—6, basal, collateral.

*

Hymenocallis Salisb. 31, Tropisches und subtropisches Amcrika; Elisena

Herb. 3, Anden.

XXX Ovules 2—3, medial.
—

Vagaria Herb. 1, Syrien; Eurycles Salisb. 2, Malacca und Australien; Calo-

slemma R. Br. 3, Australien.
*

Suborder2. Alstroemerieae. Root of fleshy fibres; rootstock none (except in Ixiolirion).

Inflorescence a simple or compound umbel. Flowering stems leafy.

X Rootstock bulbous.

Ixiolirion Fisch. 2, Westasien. -

XX Rootstock none.

)

t '

—

Alstroemeria L. 44, Brasilien und Chile; Bomarea Mirb. 75, Mexico und Siid-

amerika; teontoehir Phil. 1, Chile.

Suborder 3. Agaveae. Inflorescence racemose, spicate or panicled, not umbellate.

Leaves usually rigid, fleshy, spine-edged, aggregated in a dense rosette at the base

of the peduncle.

X Leaves comparatively thin, neither spine-edged nor spine-pointed.

Polianthes L. 1, Mexico; Pronychanthes S. Wats. 1, dito; Bravoa Llav. et

Lex. 4, dito; lleschorneria Kunth 5, dito; Doryanthes Correa 2, Ostaustralien.

XX Leaves thick, fleshy, usually spine-edged and spine-pointed.

Agave L. 1 38, Tropisches und subtropisches Amerika, besonders Mexico und
die Vereinigten Staaten von Nordamerika; FurcraeaYenll, Tropisches Amerika.

Auf die Unterschjede zwischen den einzelnen Gattungen und Arten, wie die Bastarde
m m

kann hier nicht naher eingegangen werden. E. Roth, Berlin.

Bockeler, O.: Beitriige zur KenntDis der Cyperaeeen. Heft 1. Cyperaceae
*

< novae. — 53 p. 8°. Varel 1888.

Der fur die Erweiterung unserer Cyperaceen-Kennlnls unermudlich th&tige Verf.

beschreibt in der eben genannten Arbeit 110 neuc Species, welche aus verschiedenen

Florengebieten stammen, zum groCen Teil aus SCidaraerika, Als neu werden folgende

Genera beschrieben :

Lejitolepis im Tibet von Schlagintweit gesammelt, angeblich aus der Verwandtschaft

von I\hynchospova\ wenn zu den Rhynchospoveae gehorig, vielleicht in die Nahe von

Tricostularia zu stellen. Nur eine Art, L. tibetica.

Homaloslachys aus China, mit einer Art, H. sinensis. Die neue Galtung ist mit Scleria

nachstverwandt, von dieser namentlich verschieden durch die »Caryopsis membranaceo-

herbacea, compresso-biconvexa , ovali vol obovata, breviter acutata, foveolata, basi
nudacc.

Die meisten neuen Arten gehoren an den Gattungen Cypevus (24), Heleocharis J14),

Iihynchospora (16} untf Carex (24). . ; t
Pax.

*



-

Litteratu rbericht* — Ridley. 9

Ridley: A revision of the genera Microstylis and Malaxis. — Journal of the

Linnean society; Botany, XXIV, p. 308—349; 1888.
1

« - h

Verfasser weist in der Einleitung auf die eigentiimlichen Beziehungen zwischen

Microstylis und Liparis hin; alle Arten der fast in stfmtlichcn Weltgegenden gleichzeitig

anzutreflenden Genera zeigen die fur dieselben charakteristische Bliitenform, Microstylis

mit kurzer, dicker, Liparis mit langer,sehlanker S&ule, so dass kein Zweifel sein kann, zu

welcher Gattung die betreffende Pflanze zu stellen sei; aber die vegetativen Organe, die

in den verschiedenen Klimaten und Standortsverhiiltnissen sehr bestimmte Anpassungen

erkennen lassen, zeigen bei beiden Gattungen unter denselben Verhaltnissen dieselben

Abanderungen. So besitzen Lip. atropurpurea und Micr. Wallichii, beide im Himalaya
m

ejnheimisch, einen angeschwollenen, mit bleichen Scheiden besetzten Stengel und am

Ende desselben ein Buschel diinner, hiiutiger Blatter; Lip. elliptica hat ein einzelnes,

aulreehles, oblonges Blatt und einen kurzen Stengel mit einer unvermittelt ange-

schwollenen falschen Zwiebel, ganz ahnlich M* calycina. Noch uberraschendere Ahn-

lichkeit herrscht zwischen L. acutissima und 3/. Godefroyi, beide von Siam, I. purpu-

rascens von Madagaskar und M. stelidostachya von den Komoren, L. brachystalix und

M. caulescens von den Anden Ecuadors.

Die meisten Arten von Microstylis besitzen einen langeren oder kiirzeren Stengel,

nach der Blutezeit in eine falsche Zwiebel angeschwollen, und bedeckt mit einer oder

mehreren schlaffen hiiutigen Scheiden. Das Rhizom ist gewohnlich sehr kurz, mit wenigen

Wurzeln. Nur M. commelinifolia hat kriechende, ganz mit abwechselnden Blattern be-

deckte Stengel, und ahnlich ist es bei M. caulescens. Die Zahl der Blatter schwankt

zwischen \ und 10. Sind mehrere vorhanden, wie bei der Section Crepidium, so sind sie

nur selten, wie bei M. liheedii, am ganzen Stengel verteilt, meist sind sie am Ende des

unten mit bloBen Scheiden besetzten Stengels in einen Quirl zusammengedrangt. Als-

dann sind sie auch untereinander meist sehr unahnlich, namlich die unteren viel kleiner

und oft abgerundeter und plumper als die oberen. Einige Arten, z. B. M. calophylla und

M. metallica, besitzen prachtig gefarbte Blatter, — Der Blutenschaft ist meist aufrecht

und schlank ; im unteren Teile nackt, tr5gt er die Bliiten meist in lockeren oder dichten

Trauben, nur in der Section Umbellulatae in einer Doldentraube, Die Bliiten sind immer

klein, oft sehr klein, am groCten noch bei 3/. tipuloidea und M. Josephiana. Die Lippe

ist stets aufrecht, da weder Bliitenstiel noch Fruchtknoten gedreht sind. Die Bliitenfarbe

ist meist griin, doch kommt auch gelb, gelbgriin, purpurn und hochrot, besouders bei

Crepidium, vor; die prachtigsten besitzt wohl M. Rheedii. Die Sepalen sind meist breiter

als die Petalen, meist oblong oder eifcirmig und, gleich den Petalen, mit umgerollten

Randern, die seitlichen oft sichelformig und schief und dann gewohnlich viel breiter als

das dorsale. Die Petalen sind schmal-lineal; die Lippe meist eiformig, ganz oder gelappt

oder auch zerschlitzt, bei vielen Arten sind dre hinteren Rander derselben in Lappen

(Ohrchen) verlangert, die bisweilen hinten zusammenstoCen, so dass die Siiule ausder

Mitte einer kreisformigen Lippe sich zu erheben scheint. Ein seichter Eindruck, die

Honiggrube, ist fast immer vorhanden und drei Adern, gewohnlich deutlich verdickt,

strahlen- fast immer vom Grunde der Lippe aus. Das Saulchen ist meist sehr kurz und

dick selten, wie bei M. versicolor, etwas verlangert und an der Basis verschmalert, die

Saulenflugel sind entweder kurze, spitze Ziihne oder breitere plumpe Lappen; in der

Section Crepidium sind sie oft glanzend smaragdgriin gefiirbt, einen lebhaften Gegensatz

gegen die purpurne Lippe bildend. Das Schnabelchen ist niedergedruckt conisch, vorn

mit einer kurzen Spitze und im Gegensatze zu Liparis ziemlich fest am Filamente an-

sitzend. Die vier Pollinien sind eiformig, an der Spitze angeheftet, ohne Druse oder An-

hangsel, die Narbe klein und tlach, oval oder fast halbmondformig. Der Fruchtknoten

ist sechsrippig, bei einigen mit erst zur Fruchtzeit gebuchteten Rippen; bei andern
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verschwindet die ursprunglich sichtbare Buchtung der Rippen bei der Fruchtreife. Die

Kapsel ist oblong oder elliptisch und bleibt stets aufrecht aufdem bei der Fruchtreife

vcrdicktcn und oft verliingerten Bliitenstiele, Die Befruchtung der Microstylis-Avlen ist

noch wenig beobachtet und scheint fast immer durch Inseklen bewerkstelligt zu werden.

nur bei if. histionantha hat Barrosa Rodrigues Selbstbefruchtung beobachtet/

Wie schon erwahnt, ist die Gattung sehr weit verbreitet. In Europa findet sich nur

eine Art, doch in der ganzen nordlichen gemaBigten Zone. In Afrika kennt man nur

zwei einander nahe verwandte Arten, eine von den Komoren, die andere von der Isla

do Principe: von dem an Liparis-Arten so reichen Madagaskar ist noch keine bekannt
Viele enthait der indo-malayische Archipel, von denen je eine nach Afghanistan und
Australien reicht. Auch in Polynesien finden sich einige. Eine betrtichtliche Anzahl

kommt Amerika zu, darunter sSmtliche Umbellulatae, Pedilaea und die einblattrigen

Dienien.
i

Als typische Form kann M. monophyllos betmchtet werden, eine Art von der

weitesten Ausdehnung, in beiden Erdhalften vorkommend. Von einigen ihr ahnlich ge-

stalteten Arten mdgen die Dienien Siidamerikas abstammen. Einige von diesen habcn
lange, haarfeine Bliitenstiele, die bei M. ophioglossoidcs eine Neigung zur Zusammen-
drangung an der Spitze des Schaftes zeigen; diesen schlieCen sich die Umbellulatae an,

bei denen die Spindel so verkiirzt ist, dass die Bliiten, oberflachlich betrachtet, eine

wahre Dolde zu bilden scheincn. Dagegen sind bei M. gracilis aus der Section Dienia

die Bliiten fast sitzend, so dass sie hierdurch als Bindeglied zur Section Pedilaea er-

scheint, bei der die sehr kurzen Bliitenstiele in Aushohlungen der verdickten Spindel

Sitzen. M. tipuloidea und caulescens zeigen keinerlei Verwandtschaft mit den librigen

Formen. In der alten Welt schliefit sich an M. monophyllos eine Gruppe von Arten mit
kleinen, griinen Bliiten an; von diesen mag die Section Crepidium ausgehen, mit zabl-

reichen Blattern und bisweilen ansehnlicheren Bliiten. An diese schliefien sich auch
einige ziemlich abweichende Formen, wie M. commelinifolia, cardiophylla und stelido-

stachya, noch am besten an.

Verfasser giebt ferner folgenden Schlussel

;

.
*

A. Dieniae araericanae. Ein einziges Blatt vorhanden; BL sehr klein, in eine lange
Traube zerstreut, auf ziemlich langcn Stielen.

a. Bliitenstiele haarfein, 4 mm lang.

,
a, Bl. griin. B. herzeiformig; Lippe lanieltlich-dreieckig . 2. maianthemifolia.

» fast dreilappig . . . . 3. cordata.

B. herzformig-oblong 4. ichthyorrhyncha.

B. elliptisch, bestoCen; Lippe geohit .... 5. arachnifera.

» ungeohrt . .1. monophyllos.

£. BL purpurrot 6, porphy

b, Bliitenstiele sehr klein oder fast fehlend, dick 7. gracilis.

B. Spicatae. Bl. groBer, gegen die Spitze der Traube zu-

sammengedrangt, doch nicht doldig; B. 2 oder 4.

a, Seitliche Sepalen verwachsen. Lippe hcrzformig, bespitzt . 9. Warmingiu

ea.

,-...'..: » kreisformig, gewellt . 8. discpala.

b. Sepalen frei. Lippe herzeiformig \0. (loridana.

- . » spiefiformig, schmal. , . 43. MassoniL

» rundlieh nierenformig . Riinder gei*i>-

%
. buchtet . . . , . . it. rotundata.

..:.-> » 31appig, mit liingerem Mittellappen . . 12. spicata.

C. Umbellulatae. Bliitenschaft bis auf die sehr kurze Traube
ganz nackt, BL auf langen Stielen, doldentraubig, kletn, griin. .

•
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a. Lippe ganzrandig, ungetihrt. *

oc. L. eiftirmig, bespitzt. Sepalen kaura langer als die L.. . 20. fastigiata.

» viel (1 mm) langer als die L. 21. longisepala.

p. L. verkelirt spatelformig. . . .
* 22. corymbosa.

b. Lippe ganzrandig, geohrt, und zwar:

eiformig, bespitzt, halbkuglig.

a. Stengel in einer blasigen Scheide eingeschlossen ... 23. ventricosa.

p. blasige Scheide fehlend 24. rupcstris.

herzeiformig, querliegend 25. brachystachys.

26. histionantha.

27. pubescens.

rundlich eiformig, kahl, die Pfl. ansehnlich

behaart, Pfl. kleiner . .

rhombisch, Deckb. lang 28. crispifolia

audicola.

Moritzii.

n

oblong, Deckb. kurz 21).

lanzettlich, ohne Honiggrube .,..,.*...... 30.

c. Lippe mit dreilappiger Spitze. , ...
a. Bl. am Schaft mehr oder minder zerstreut .14. ophioglossoides.

p. Bl. deutlicli doldentraubig.

Mittellappen der L. viel langer 15. umbellidata.

Lappen ziemlich gleich, kurz.

B. schmal, zugespitzt , ... 16. caracasana

B. breiteiformig, L. im Umriss fast quadratisch . .

L. eiformig, zugespitzt, ihre Adern ganzrandig .

die Adern geztihnelt . .

17. hastilabia

18. simillima.

19. lagotis.

D. Pedila ea. Bl. in sehr dichter Traube fast sitzend.

a. Lippe mit scharfer, ungeteilter Spitze; 1 eifdrmiges B. . . 31. calycina.

2 lanzettliche B. ". . 32. myurus.

b. L. mit zweilappiger Spitze \ 38. macrostachya

c. L. mit dreilappiger Spitze, Mittellappen sehr klein . . .. . 34, montana.

, . 35. tipuloidea.E. Tipuloidea. Bl. ansehnlicher. Lippe % Zoll Ian

F. Caul escen tes. Stengel verlangert, kriechend, ganz be-

blattert 36. catriescens

-

G. G e i o n t o g a e a e.
.

. . . .

a. B. 1—2, oblong. *

* '

ot. Bl. sehr klein, in Schlatter Traube, kurz gestielt.

B. 1, selten 2, eiformig, Bl. dichter . 1. monophytlos.

B. 2, lanzettlich, Bl. zerstreut 37. muscifera.

p. Bl. dicht gedrangt; Lippe ungeteilt 38. cylindrostachya

zweilappig 39. GodefroyL))

*

b. B. mehrere, gedrangt.
,

Bl. sehr klein, dicht, auf unten nacktem Schaft.

Lippe kahnftirmig, mit 31appiger Spitze . . .

Lippe ungeteilt, geohrt ......

- -

40. eongesta.

41. biaurita. :

Bl. groGer; Lippe ungeteilt, blasig , . , .42. Josephiana.

„ , . ., 43, Burbidgei*

. , . 44. discolor.

L. 2teilig; Deckb. den kurzen Blutenstielen zieml. gleich 46. biloba.

» viel kiirzer als die Blutensliele . . .

L, pfeilformig, spitz .

L. eiformig, spitz . .

..

*

47. Wattichil.

L. dreilappig;

' >i

'

...

•
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a. Mittellappen ganzrandig.

B, breit, zusammengedrangt, lanzettlich 48. carinata.

eiformig, gefaltet . . 49. oculata.

B. schmiiler, am Stengel verteilt . . 50. polyphylla.

p. Mittellappen zweiteilig.

B. am Stengel verstreut , .« 51. laurina.

B. an der Stengelspitze zusammengedrangt.

B. purpura 52, purpurea.

B. grim oder gelb; ......

Mittellappen kaum linger als die andern ... 53. calophylla.

» viel langer . . . 54. chlorophrys.

Lippe an der Spitze gezBhnelt.

a. Stengel fast krieehend, niemals zwieblig, mil zer--

streuten B.

Bl. ansehnlich, rot • 59. Rheedii.

Bl. klein, gelblich 60. bancana.

(3. Stengel mit falscher Zwiebel.

a. B. an der Spitze des Stengels gedriingt, griin.

Bl. gelblich. beim Verbltihen rot, beim Aufbliihen

gedrangt 61. versicolor.

Bl. orange, zerstreut. Lippe dreilappig .... 55. segaarensis.

» nicht dreilappig . . 56. Yentilabrum.

b. B. glanzend, purpura .57. metallica.

y. Stengel mit falscher Zwiebel, eiformig, klein; B. aus

schmaler Basis aufrecht.
*

Blutenschaft an der Basis nackt; Lippe gezahnt,

2lappig
*

62. pratensis.

Lippe gezahnt, einfach 63. luteola.

» klein gekerbt . 64. crenulata.

Blutenschaft ganz traubig 65. landfolia.

o. Stengel krieehend, mit gestielten eilormigenB. bedeckt 68. commelinifolia.

H. Africanae. B. wenige, eiformig, gestielt, am Stengel zer-

streut, Bl. klein, kugljg.
t t 4

Lippe ungeteilt 66. cardiophylla.

» zweilappig 67. stelidostachya.
t * m

Es folgt eine natiirlichere Anordnung der Arten, mit ausfiihrlicher Beschreibung

und Angabe des Vorkommens, der noch folgendes zu entnehmen ist.

A. Dienia. 1. M. monophyllos Lindl., nordl." gemaCigtes Europa bis Steiermark, Kam-
tschatka, nordw. gemaCigtes Nordamerika. 2. M. maianthemifolia Rchb. f., Mexico;

3. M. cordata Rchb. f., Mexico. 4. M. ichthyorrhyncha Rchb, f., Costarica. S.'M.arach-

nifera n. sp., Mexico. 6. M. porphyrea (Wats.), Arizona. 7.- M. gracilis n. sp., Gua-
temala. . . -

B. Spicatae. 8. M. disepala Rchb. f., Venezuela, 9. M. Warmingii Rchb. f., Bra-

silien. -10. M. floridana Chapm., Florida. 11. M. rotundata n. sp., Gouadeloupe.

12. M. spicata Lindl., Jamaica, Cuba. 43. M. Massonii n. sp,, Westindien : St. Chri-

stophinsel, Dominica, Trinidad.

C. U mbellula tae. 14. M. ophioglossoides Nutt., westl. Nordamerika, von Canada

bis Florida. 15. M> wmbellulata Lindl., Jamaica, Dominica. 16. M. caracasana

Kltzsch, Golumbia. 17. M.hastilabia Rchb. f., Guatemala, Brasilien. 48. M.simiUima

Rchb. L, Costarica. -19. M. lagotis Rchb. f., Costarica. 20. M. fastigiala Rchb. f.,

Mexico, Columbia, Bolivia. 24. M. longisepala n. sp., Mexico. 22. M. corymbosa
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. Wats., Arizona. 23. itf. ventricosa Popp., Peru. . S4. A/, rupestris Ptipp., Peru,

Venezuela. 25. M. brachystachys Rchb. f., Mexico. 26. M. Mstionantha Lk., Vene-

zuela, Columbia, Costarica, Nicaragua, Brasilien. 27. Jtf. pubescens Lindl,, Brasilien.

28. jtf. crispifolia Rchb. f., Costarica. 29. itf. andicola n. sp., Ecuador, 30. 3/. itfo-

ritatt n. sp., Venezuela.

D. Pedilaea. 84. M. calycina (Lindl.), Mexico, Guatemala, Peru. 32. M. myurus

Rchb. f., Mexico. 33. Jtf. rnacrostachya Lindl., Mexico. 34. M. rnontana Rothr.,

Arizona, Mexico.

E. Tipuloidea. 35. M. tipuloidea Lindl., Columbia, Costarica.

F. Caulescen tes. 36. M. caulescens Lindl., Ecuador.

G. Dieniae geron togaeae. 37. M. muscifera (Lindl.), Afghanistan, Nordindien,

N.W. -Himalaya, Sikkim. 38. M. cylindrostachya Rchb. f., Nepal, N.W.-Himalaya.

H. Crepidium. 39. M. Godefroyi Rchb. f., Cambodscha. 40. M. congesta Rchb. f.,

Sikkim, Nepal, Khasia, Malakka, Siam, Hongkong, Queensland; var. fusca, Anda-

manen, Ceylon; var. gracilior, Java. 41. M. biaurita Lindl., Nordindien. 42. M.

Josephiana Rchb. f., Sikkim. 43. M. Burbidgei Rchb. f., Ostindien. 44. M. discolor

LindL, Ceylon. 45. M. flavescens Lindl., Java. 46. M. biloba Lindl., Nepal. 47. M.

Wallichii Lindl., Nepal, Khasia, Hinterindien. 48. M.carinata Rchb. f., Philippines

49. M. oculata Rchb. f., Java. 50. M. polyphylla n. sp., Neucaledonien. 51. M. tau-

nna Rchb.f., Neucaledonien, 52. M. purpurea Lindl., Ceylon, Java. 53. M. calophylla

Rchb. f., Malakka. 54. M. chlorophrys Rchb. f., Borneo. 55. M. segaarensis Kranzl.,
J

Neu-Guinea. 56. M. Ventilabrum Rchb. f., Sundainseln. 57. M. metallica Rchb. i.,

Borneo. 58. M. platycheila Rchb. f., Fidschiinseln. 59. M . Rheedii Lindl., Sunda-

inseln, Otaheiti. 60. M. bancana n. sp., Bangka. 61 . M. versicolor Lindl., Siidindien,
i

Ceylon. 62. M. pratensis n. sp., Siidindien. 63. M. luteola Wight, Indien, Ceylon.

64. M. crenulata n. sp., Nilgherries. 65. M. lancifolia Thwaites, Ceylon. 66. M.

cardiophylla Rchb. f., Komoren. 67. M. stelidostachya Rchb. f., Isla do Principe.

6s. M. commelinifolia Zolling., Java.

Malaxis, ein monotypisches Genus, ist besonders der Sect. Dienia von Microstylis

nahe verwandt und ahnelt derselben sowohl im Ansehen wie auch in der Bliite. Doch

besitzt die Lippe keine eigentliche Honiggrube, die Saulenfltigel sind sehr kurz und
9

plump, endlich fallt die Anthere nie ab, lost sich auch nicht zum Teil los, sondern

schrumpft zusammen, die Pollinien offen liegen lassend. — M. paludosa Sw. findet sich

in GroBbritannien, Sudskandinavien , Westrussland, Deutschland, Tirol, Belgien und

Holland. Schube

Bolfe, R. A.: On bigeneric Orchid hybrids. — Journal of the Linnean

Society; Botany, vol. XXIV, p. 156—170; plate IV. 18S7.

Die bigenerischen Orchideenhybriden, deren in den letzten Jahrzehnten eine ganze

Anzahl kiinstlich erzielt worden ist, suchte man friiher im System so unterzubringen,

dass man sie in diejenige Gattung einreihte, mit deren Charakteren die ihrigen am

meisten tibereinstimmten. Da aber Falle vorkamen wie der, dass zwischen einer Sophro-

nitis und einer Cattleya als Bastard sich eine Laelia ergab, zogen einige Autoren alle

Gattungen, welche unter einander hybridisierten, in eine zusammen, was sich ja, so

lange die Bastardierung nur zwischen nahe verwandten Gattungen beobachtet wurde,

mit einem gewissen Rcchte ausfiihren lieB. Es sind indessen in neuerer Zeit kunstliche

Bastarde zwischen ziemlich entfernt stehenden Gattungen bekannt gemacht worden, so

z. B. ein allerdings noch nicht bliihend beobachtctcr zwischen der Yandee Zygopetalum

und der Epidendree Chysis. Diese beiden Gruppen sind aber so allgemein als deutlich

von einander geschieden an^esehen, yor allem durch den abweicbenden Bau der Pollir

narien, dass die Yerriickung eines Genus aus der einen Gruppe in die andere kaum
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angSngig erscheint. Nach Ansicht desVerfassers konnen nun ober auch die Orchideen-

hybriden, als fast ausschlieGliche Knnstprodukte, nicht in das gewohnliche Schema der

Gattungen, Arten u. s. w. eingereiht werden, sondern verlangen ihren besonderen Platz
• T

zwischen den natiirlichen. Wie also schon langst die Bastarde zwischen Arten einer

Gattung als solche durch Verbindung der beiden Stammartennamen gekennzciehnet

wurden, sollen die bigenerischen nach dem Beispiele von Masters, der einen Bastard

zwischen einer Philesia und Lapagetia als Philageria bezeichnete, mit einem aus den

beiden Stammgatlungsnamen zusammengesetzten benannt werden. Die bis jetzt be-

kannten zum Bluhen gebrachten, kunstlichen bigenerischen Orchideen wiirden demnach

folgendermaBen zu benennen sein

:

- *

Phaiocalanthexirrorata [Phaius irroratus Rchb. f.) = Phaius grandiflorus Lour, ge-

kreuzt mit Calanthe vestita Wall. •

LaeliocattleyaxAmesiana (Laelia Am. Rchb, f.) = Laelia crispa Rchb. f. gekr. mit

Cattleya maxima Ldl.

L.xbella {Laelia bella Rchb. f.) = L. purpurata Ldl. gekr. mit C. lahiata Ldl.
m

L.xcallistoglossa (L. call, Rchb. f.) = L. purpurata gekr. mit C. Warsczewiczi

Rchb. f.
*

L.xCarihamiana {Laelia Canh. Rchb. f.) = L. purpurata gekr. mit C. Mossiae Ldl.

L.Xexoniensis [Cattleya ex, Rchb. f.), angeblich desselben Ursprungs wie die vorige.

i-

L.xfelix {Cattleya f. Rchb. f.)

_

L, crispa Rchb. f. gekr, mit C. Schilleriana

Rchb. f.

L.xMylamiana (Laelia Myl. Rchb, f.) = i, crispa Rchb. f. gekr. mit C. granulosa Ldl.

L.X Philbrickiana [Laelia Phil. Rchb. f. L. elegans Rchb. f.
,

gekr. mit C. Ack-

landiae Ldl.

•

L.X. Veitchiana {Laelia V. Rchb. f.) s= L. crispa gekr. mit C. labiata.

SophrocattleyaxBatemaniana {Laelia Bat. Rchb. f.) = Sophronitis grandiflora Ldl.

gekr, mit Cattleya intermedia Grah.

ZygocolaxxVeitchii Rolfe Zygopetalum crinitum Lodd. gekr. mit Colax ju-

gosus Ldl.

AhoectomariaX Dominii Anoectochilus Lobbianus Planch, gekr. mit Haemaria dis-

color Ldl.

Macomariax Veitchii — Macodes Petola Ldl., gekr. mit Haemaria discolor.

Dossinimariax Dominii = Dossinia marmorata Morr. gekr. mit Haemaria discolor

Schube.
#

.

King, G.; The species of Ficus of the Indo-Malayan and Chinese Countries.

Part 2. Synoecia, Sycidium, Covellia, Easyce and Neomorphe. —
Annals of the Royal Botanic Garden, Calcutta. Vol. 1. Calcutta,

London, foL 1888.

Cfr, Engler s Bot. Jahrbiicher Bd. IX. 4888. p. 9— 14.

Diese Fortsetzung enthalt ein Seite Errors and omissions, den ferneren Text von

S. 67—177, Tafel 87—225 und 95a. und einer Titelphotographie, 6 p. Doubtful and im-

perfectly known species, sowie auf 6 p. einen Index.

Synoecia. Flowers unisexual or neuter; male flowers with 1 stamen; male and gall

flowers in one set receptacles, fertile female and neuter flovers in another set (neuters

absent in apiocarpa); climbers with large coloured receptacles, the leaves tesselate

beneath.

Leaves scabrous . . . , 77. F. aurantiaca Griff, non Wallr.

» not scabrous.
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Leaves less than 2 inches in length, often dimor- '
-*

phous<. . . . . . . .*»•;. . .• .• .' . .- . 78. F> punctata Thunb.

15

Leaves more than 2inches in length, their apices r"

i

blunt, their surfaces not conspicuously differing •

'

• -
-

in colour 79. F. callicarpa Miqu.
r _

1

Leaves more than ^inches long, with acuminate

apices, the lower surface conspicuously white, '

*

tesselate 80. F. singalana nov. spec.

Neuter flowers absent . ,...,;...... 81. F, apiocarpa Mi qu.

Sycidiurn. Flowers unisexual; male and gall flowers in one set of receptacles; fertile

female flowers in a distinct set of receptacles, male flowers with 4 stamen (sometimes 2
i

* *

in No. 83, 93, 99 and 1 02) ; leaves alternate ; receptacles small, more or less scabrid,

axillary or in a few species in fascicles from the stem; shrubs, small trees, or climbers,

rarely epiphytal. ......

Leaves variable in shape, more or less ovate, often irregularly lobed.

An erect shrub, receptacles pyriform, in axillary

fascicles '...'...'.' .' .* "82, F.purpurascens Bl. Bijd.^

An erect shrub ovoid-globose, in pairs, axillary 83, F. bhotanica nov. spec.

Small ground creepers. *.

Receptacles half an inch or more in diameter 84. F, hcterophylla L. til.

»'
less than half an inch in diameter.

never pyriform 85. F. quercifolia Roxb.

Leaves more or less ovate or elliptic, not lobed,
i

J

nor much contracted in the lower third, mostly

scabrid,

A creeping shrub 86. F. nigrescens nov. spec.
+ * ***** rrfr

Trees or erect shrubs. . .

f i *

Leaves equally cordate at the base

»

»

unequally » » »

not cordate at the base

»

87. F. heteropoda Miqu.

88. F. semicordata Miqu.

89. F. conjugata Miqu.

Softly tomentose on the lower, scabrid on

the upper surface

Pubescent on the lower, lepidote on the upper ,

I

surface; receptacles 1—5 inch, in diameter 90. F. conspicabilis nov. spec.

Scabrid-hispid on both surfaces.

Receptacles 5 inches or more in diameter,

lateral primary nerves ascending . . .91. F. asperrima Roxb.
r

Receptacles less than 5 inch, in diameter,

i

nerves transverse . 92. F. Swinhoei nov. spec.

Leaves elongate, ovate or obovate, conspicuously

narrowed in the lover third.
. ,

Leaves very inequilateral; receptacles axillary

or in fascicles from the stem 93. F. obscura BL Bijd.

Leaves not conspicuously inequilateral.

-

Leaves not emarginate at the base, smooth . . 94. F. madurensis Miqu,

» j> or minutely cordate at

the base.
, r

-
.

"
.

Receptacles more than an inch in diameter. 95. F. mespiloides nov. spec.

» not » » 5 inch, in diameter. *

Leaves smooth or only slightly hispid when young.
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Leaves obovate- elliptic, apex rather

suddenly cuspidate :. . ... .. • . •. 96. F. brevicuspis Miqu.

Leaves elliptic-oblong, apexgradually acu-

minate 97. F. balica Miqu.

Leaves scabrid-hispid.

Leaves with 3 to 6 pairs of primary lateral

nerves; young parts rufous hairy . . . 98. F. rudis Miqu.

Leaves with 5 to 8 pairs of primary lateral

nerves; young parts not rufous hairy . 99. F. copiosa Steudel.
* •

Leaves more or less oblong, tapering to both base
i

and apex.

Ap'X of leaves ending in a narrow tail about an

inch or more long.

Scandent or creeping . 100. F. rostrata Lam.

Erect shrubs or small trees.

Receptacles clavate or sub-globular, never less
*

than 35 inch, in diameter 101. F. clavata Wall.

i

Receptacles very small, not more than 4 inch,

in diameter.
-

Venation of leaves transverse 102, F. cuspidata Reinw.
* I

» oblique ....... . 103. F. sikkimensis Miqu.» »
'.

Apex of leaves acuminate, without an abrupt nar-

row terminal tail.

Scandent, leaves very scabrid, receptacles pisi-
• •.'.-

form 104. F. ampelas Burm.

An erect shrub; receptacles axillary depressed-

globular" . . .'...".
. . 105. F. umbonata Reinw.

A small tree; receptacles axillary, pisiform . . 106. F. asperior Miqu.

Leaves narrowly linear-lanceolate : small trees.
*

Leaves entire or gibbous towards the base . . . 4 07. F. irregularis Miqu.

j) serrate-dentate 108. F. Cumingii Miqu.

Leaves very large (45—20 inches long), with more *

or less rufescent pubescence.
'

' * *

Leaves panduriform, the edges coarsely and un-

equally inciso-dentate 109. F, decipiens Reinw,

Leaves broadly ovate to obovate-elliptic, edges

regularly and finely dentate . 110. F. pungens Reinw.

Perianth of the flowers ciliate; the interior of the

receptacle hispid ; receptacles axillary.

Leaves inequilateral, receptacles pedunculate . 111. F. melinocarpa Bl. Bij.

» equilateral, receptacles sessile 112. F. Riedelii Teysm. .* .!

Covellia. Flowers unisexual; male flowers in the same receptacles as the gall

flowers, monandrous, tho perianth of 3 or 4 distinct pieces; female flowers in separate

receptacles from the males and galls, pedunculate or sessile; the perianth gamophyllous,

much shorter than the ovary or wanting (rarely consisting of 4 or 5 pieces); the recep-
i

tacles on long sub-leafless branchlets issuing from the near the base of the stem, often

sub-hypogoeal, or an shortened branchlets (tubercles) from the stem and larger branches,

or axillary, shrubs, or trees, never epiphytes or climbers.

Receptacles on sub-leafless branches, which issue from near the base of the stem;

» t . •• Hleaves alternate (except in botryocarpa). ...

Receptacles larger than a pea. ,... . M .iV
,
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Leaves more or less scabrid or hispid-pubescent

Reccptacular branches short, much ramified, leaves bruad.

Leaves broadly ovate, receptacles crowded . . 113. F. conglobata tiov. spec.

» ovate-elliptic, slightly unequal at the

base, receptacles sparse ... 114. F, Yrieseana Miqu.

Receptacular branches long, little ramified
; leaves

narrow, elongate.

Leaves very unequal at the base.

Receptacles vertically ridged ....... 115. F. hypogaea nov. spec.

» not •»"..»..
Receptacles shortly hispid and verrucose

when ripe . . 116. F. cunea Hum.

Receptacles tomentose, when ripe . . . , 1 11^ F. geocarpa Teysm.

Leaves narrowed towards, but not unequal at the base.

Receptacles turbinate or sub-globular.

Receptacles sub-globular, with numerous

fleshy bractlets on their sides 118. F. Ilcccarii nov. spec.

Receptacles turbinate, their sides with nu-

merous smooth flatswarts, but no bract-

lets 119. F. convra nov. spec.

Receptacles ellipsoid or obovate.

Leaves dentate 120. F. stolonifera nov. spec.

» entire.

Apices of leaves acute 121. F. arfakensis nov. spec.

» » » caudate-acuminate. . . 122. 7
1

. Treubii nov. spec.

Leaves glabrous or nearly so.

Receptacles on long, thin, little divided branches.

Leaves quite glabrous at all times „ . . . 123. F. prostrata Wall.

a almost » when adult; pubes-

cent, when young 124. F. brachiata nov. spec.

Receptacles on short, rather stout, branches.

Leaves suddenly acuminate at the apex;

primary nerves 6 to 8 pairs, nearly trans-

verse 125. F. Miquelii King.
|

Apices of leaves gradually narrowed to an
|

*

acute apex; primary nerves 5 or 6 pairs,

oblique 126. F. botryocarpa Miqu.

Receptacles pisiform.
:

Leaves large, broadly ovate, with deeply cordate bases.

Receptacles in fascicles 127. F. myriocarpa Miqu.

» in dense rounded capitules . . . 128. F. Minahassae Miqu.

Leaves large, elliptic-lanceolate, about 12 inches

long, their bases narrowed.

Receptacles in dense fascicles on the larger

root-branches 129. F. stipata nov. spec,

Receptacles in lax dense fascicles or racemes

on the smaller root-branches ...... 130. F. Forbesii nov. spec.
-

Leaves small, less than 4 inches long.

Leaf margin entire 181. F. ribes Reinw.

» )> serrate 132. F. cuneata Miqu.

Botanische JalirbucUer. XI. Bd. (2)
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Receptacles on shortened branchlets (Lul)crclcs) from

the stein and larger branches, never from the axils

of the leaves; leaves alternate. . -

Receptacles dimorphous (of different forms on the

same individual) 133. F. dimorpha no v. spec,

Receptacles of one form.

Leaves narrowly oblong, the apex produced inlo

a long narrow tail, the base auriculate . . 134. F. Hemsleyana nov. spec.

Leaves obovate-elliptic, the base not auriculate;

receptacles ridged 135. F. Scorlechinii n

Leaves ovate-elliptic, the base not auriculate*

Receptacles with bracts on their sides . . .

ov. spec

» without » » »

136. F. Uarlandi Benth.

137. F. condensa nov, spec.

Receptacles in the axils of the leaves or in fascicles from

the stem or larger branches; the leaves alternate or

opposite.

Receptacles dimorphous (of different forms on dif-

ferent individuals) 138. F. flstulosa Rcinw.

Receptacles of one form.

Leaves narrowly lanceolate, opposite; receptacles

sub-globular, axillary 139. F. saemocarpa Mi <ju.

Leaves ovate-elliptic, opposite or alternate ; recep-

tacles ohpyramidal 14 0. F. obpyramidata nov. spec.

Leaves alternate or opposite; receptacles both

from axils ofj leaves and on tubercles from the

stem on same individual

Leaves alternate or sub-opposite, obovate-elliptic;

receptacles axillary, verrucose, their sides brac-

141. F. hispida L. lih

teolate 142. F. lepicarpa Bl. Bijd.

Leaves opposite or alternate, glabrous, ovate or

elliptic, receptacles always axillary, latex yellow 143. F. leucantatoma Voir.

Eusyce. Flowers unisexual; male and gall flowers in one set of receptacles; fertile

femal flowers in a distinct set of receptacles; male flowers with 2s1amens; the recep-

tacles small, axillary; scandent or erect shrubs or small trees, rarely epiphytal; the

leaves alternate, softly hairy or glabrous, notscabrid or hispid. — Exceptions: All three

kinds of flowers in the same receptacle in 145, 191, 192; three to six stamens in 170;

sometimes three stamens in 149, 163, 173, 191; one stamen in 492, and sometimes in

163, 164, 171, 173; receptacles large in 144, 149, 169 and in some varieties of 154;

receptacles hispid in 174 and a rudimentary pistil sometimes present in the male

flowers.

Scandent or creeping shrubs.

Leaves dimorphous, those of the receptacle-bearing branches much larger than those

of the stem.

Leaves of stem alike in shape; receptacles 4 inch or

more in diameter 144. F. pumila L.

Leaves of stem polymorphous; receptacles less than

half an inch in diameter . . . 145. F. Thwaitesii Micju.

Leaves obovate, rarely more than 1 inch long.

Receptacles subsessile, ovoid 146. F. vaccinioides Hemsley and

King.

» * pedunculate, pyriform ....... 147. F. disticha BL Bijd.
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Loaves ovate-rotund.

Apices of leaves rather blunt; receptacles sessile,

in axillary clusters . , 148. F. excavata nov. spec
Apices of leaves caudieulate; receptacles more than . .

half an inch in diameter, or long peduncles . . . 149. F. laevis Bl. Bijd.

Leaves broadly ovate, or ovate elliptic, the length not

twice the breadth.

Adult leaves glabrous; young shoots not rufous . . 150. F. scandens Roxb.

II

» » pubescent below
;
young shoots rufous 151. F. obtusa Hassk.

Leaves oblong, their length considerably more than

twice their width.

Leaves glabrous or nearly so when adult.

Receptacles on long peduncles 152. F. allutacea Bl. Bijd

j) » short »

Receptacles with annular umbilicus 153. F. recurva BL Bijd.

» » bracteolate »

Usually solitary, puberulous when ripe . . .

Solitary or in pairs, often in fascicles, glabrous

154. F. fareolata Wall.

when ripe 155. F. ramcntacea Roxb
Leaves hairv beneath.

Leaves araneose, as are also the receptacles 156. F. araneosa nov. spec
» densely fulvous-villose; receptacles de-

pressed-globular, glabrous . . . ..... . , .157. F. lanala Bl. Bijd.

Leaves densely fulvous-villose; receptacles ovoid,

villous 158. F. villosa BL Bijd.

153. F. recurva Bl. Bijd.

Leaves sparsely pilose or sub-strigose; receplacles

depressed-globular, umbilicus annular ....
Leaves with the nerves only silky or villous, other-

wise glabrous; adult receptacles glabrous . .

Erect shrubs or trees.

Leaves dimorphous (from cuneate to lanceolate).

Midrib always bifurcate in the cuneate leaves ... 160. F. divcrsifotia Bl. Bijd.

159. F. crininervia Miqu.

» sometimes » )) » » » 161. F. olicjoncura Miqu.

Leaves pandurate 162. F. pandurata Hance.

Leaves obovate-oblong.

Receptacles not constricted at the base 163. F. erecta Thunbg. and its

var. Beecheyana.

Receptacles slightly constricted at the base.

Peduncles not more than 25 inches long.

Leaves flocculent below 164. F. tricolor Miqu.

)> not » » 165. F. gland tilifera Wall.

Peduncles more than 25 inches, but not more than

5 inches long 166. F. Moseleyana nov. spec.

Receptacles constricted at the base into a distinct

stalk as long as, or longer than, the peduncle

proper.
:

Leaves densely and softly pubescent on the under

surface 167. F. macropoda Miqu.

Leaves rather harshly adpressed-pubescent on the

under surface 168. F. pedunculosa Miqu.
t # *

(2*)
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Loaves large, broadly ovate-elliptic, deeply cordate at

the base, lower surface rufous-flocculent 4 61*. F. toxicaria L.
i-

*

Leaves broadly ovate, often more or less deeply lobed.

Receptacles pedunculate 170. F, palmala Vorsk.

» sessile.

Lower surface of leaves densely covered with mi-

nute white or cinnamomeous tomentum; adult

receptacles smooth 171. F. alba Reinw

Lower surface of leaves with rather harsh, tawny,

tomentum; adult receptacles tomentose . . .

Lower surface of leaves with rufous tomentum;

172. V. fulva Rcinw.

receptacles rufous, hispid-tomentose 4 73. F. hirta Valil.

Lower surface of leaves sparsely hispid; adult re-

ceptacles glabrous , . 174. F. dumosa nov. spec.

Leaves elliptic, oblong-lanceolate or obianceolate, Iris-

pid-pubescent
;
perianth tufted, ciliate 4 75. F. chrysocarpa Rcinw.

Leaves ovate -oblong, sometimes irregularly lobed;

under surface glabrous, except the midribs and ner-

ves, which are adpressed -pubescent; receptacles

smooth 176. F. Schcff'eriana nov, spec

Leaves obianceolate.

Apex of leaves rather blunt; primary nerves about

1 pairs, horizontal. . . 177. F. variolosa Lindl. Benth.

Apex of leaves acuminate or cuspidate.
»

Primary nerves of leaves 6 to 8 pairs 17S. F. formosana Maxim.

» » » » 3 » 4 » ...... 179. F. silhetensis Miqu.

Leaves elliptic with acuminate apices and broad bases.

Receptacles hoth axillary and in fascicles from the

stem 180. F. duriuscula nov. spec.

Receptacles axillary.

Leaves narrowly elliptic, nerves horizontal . . . 181. F. macilenta nov. spec.

» broadlv » ascending.

Receptacles subpiriform, 25 inches in diameter. 182. F. Comitis nov. spec.

» subglobular, 4 inch » » 1 83. F. Odoardi nov, spec.

Leaves elliptic, narrowed to each end, under surface

with short white hair 4 84. F. leucoptera Miqu.
i

Leaves lanceolate.

Receptacles pedunculate, constricted at the base into

a distinct stalk.

Gradually constricted 185. F. pyriformis Hook, and Arn.

» . 163. F. crccta Thunbg. var. Sieb.Suddenly » . .

Receptacles ovoid, subsessile.

Leaves membranous 4 79. F. silhetensis Miqu.

» coriaceous " 486. F. Mottleyana Miqu.

Receptacles globular.

Sessile or nearly so. . .
m

Shortly pedunculate.

187. F. chartacea Wall.

Leaves subcoriaceous, narrowed the base ... 188. F. oleaefolia nov. spec.

» membranous.
........

Receptacles sparsely strigose 189. F. pauper nov. spec.

» minutely tuberculate ..... 190. F. soronensis nov. spec
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All three kinds of flowers in the same receptacle (as in

21

Urostigma) .

Male flowers 2 or 3androus . 191. F. nemoralis Wall.

w « landrous 192. F. lepidosa Wall.

Seomorphe. Flowers unisexual; male and gall flowers in one set of receptacles;

fertile female flowers in a distinct set of receptacles; male flowers with 2 stamens (some-

times 1 in 195, 197 and 3 in 195); the perianth inflated, of 3 or 4 membranous pieces,

fertile female flowers smaller than the male or gall flowers; receptacles often very large,

in fascicles from tubercles on the stem and larger branches; trees, rarely scandent shrubs,

never epiphytal; (in 201 and 205 all three kinds of flowers are found in the same recep-

tacle, thus resembling Urostigma).

Scandent,

Leaves membranous, their apices acuminate 193. F, macrocarpa Wight.

» subcoriaceus, » » shortly and sud

denly cuspidate 194. F. guttata Wight.

Arboreous or shrubby.

Leaves large, broadly ovate, their base deeply cordate.

Edges of leaves entire; receptacles obovoid, 125

inches in diameter, perianth of fertile female

flower of 5 distinct pieces . ......... 195. F. nodosa Teysm.

Edges of leaves entire or dentate-serrate; recep-

tacles turbinate, 2 inches in diameter; perianth

of fertile female flower gamophyllous below, 2 or

3 partite above 196. F. Roxburghii Wall.

Leaves cordate-elliptic, their bases slightly cordate ;

perianth of fertile female flower gamophyllous, 4 or

5 toothed . 197. F. variegata B I. Bijd.

Leaves ovate-elliptic, their bases not cordate.

Receptacles 2 inches or more in diameter, on many
braeted, shortened branches 4 98. F. grandis nov. spec.

Receptacles about \ inch in diameter, in short,

ebracteate fascicles.

Leaves coarsely and remotely serrate; lateral

primary nerves 4 or 5 pairs 199. F. pomifera Wall.

Leaves minutely dentate or subentire; lateral

primary nerves 7 pairs 200. F. d'Alberlisii nov, spec

Receptacles 5 inches in diameter; lateral primary

nerves 3 pairs 201. F. sycomoroides Miqu.

Leaves ovate, oval or oblong, about trice as long as

broad; the edges entire.

Receptacles pedunculate, leaves membranous . . , 202, F. glomerata Roxb.

almost sessile, coriaceous 203. F, Henriv.i no\. spec.

Leaves lanceolate, three or four times as long as broad.

Leaves inequilateral, their apices suddenly acuminate.

Receptacles about 1 inch in diameter, smooth . . 20 4. F. Clarkei nov. spec.

m 35 inches in diameter, verrucose, scabrid 205. F. aruensis nov. spec.

Leaves equilateral; gradually narrowed to the apex.

Leaves coriaceous 203. F. Henrici nov. spec.

»

» membranous; receptacles smooth, sub-

globular, the apex not depressed 206. F. acidula King.

Receptacles verrucose, the apex much depressed . 207. F. Imireolata Ham
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Die Verbreitune der einzelnen Arten.

77. Java on mount Salak, near Malacca. 78. Malayan peninsula and Archipelago.

79, Burmah, malayan peninsula and archipelago. — 80. On mount Singalan in Western

81. Malayan peninsula and archipelago. — 82. Java. — 83. Eastern DooarSumatra.

ofBhotan, plains of Assam, in Darrang 84. Plains in the warmer parts of India, in

Ceylon, Burmah and the malayan countries. — 85. In Burmah and the malayan penin-

sula and archipelago. — 86. Munipur, Kegwiina in the Naga hills, Assam. — 87. Island of

llalmaheira in western Celebes. 88 Celebes. 89, Java. 90. New Guinea.

94, On the hill ranges of central and southern India and in Ceylon. — 92. Takow, For-

— 93. The lower Himalayan forests of north-eastern India through the Khasimosa.

Hills, Burmah and the malayan peninsula to the malayan archipelago. — 94. Madura.

95, New Guinea on mount Arfak. — 96, Java, the Andaman islands. — 97. The island of

Bali in the malayan archipelago. — 98. Celebes, Kei. 99. Malayan archipelago.

100. The Khasi hills in the Chitlagong and Burmese ranges, malayan peninsula and
archipelago. — 101. On the lower slopes of the Himalayas, from the Sutlej valley east-

ward to Bhotan, in the Khasi and Burmese hills, in Malacca. — 102. Java and Sumatra.
103. The eastern Himalaya and Khasi hills. 104. Malayan archipelago, but appa-

rently absent from the peninsula, — 105. Moluccas. — 106. Amboina. — 107. Celebes. -

108. Philippines. — 109. Celebes. — M0, Moluccas, Ternale. — 111. Preanger province
in Java, Lampongs in Sumatra. — 112. Moluccas and Celebes. — 113. Eastern Himalaya,
Chitlagong. — 1 1 4. Java. — 1 1 5. Eastern Sumatra, Borneo.— 11 6. Sub-Himalayan forests,

from the Chenab to Bhootan, hilly rangs of central India, Assam, Khasia, Chitlagong and
Burmah. — 117. Celebes, Sarawak in Borneo. — 118. dito. — 119. New Guinea, Ternale
ad Acqui-conores. — 1 20. Sarawak in Borneo. - 1 21 . Mount Arfak in New Guinea.
Sarawak in Borneo. — 123. Khasia and Silhet, Sikkim. — 124. Mount Dempe in eastern

Sumatra. —
122,

125. Celebes, Sumatra, Perak, Burmah, New Guinea. — 126. Celebes.
127. Amboina. 128. Celebes. 129. Padane in Sumatra. 130. Sumatra. 131.

Java, Sumatra, Singapore, Philippines, New Guinea. — 132. Philippines. — 133. Mount
Dempe in eastern Sumatra. — 134. Sarawak in Borneo.

Perak.

135. Banks of the kampo river

188'. The malayan archipelago and penin-
sula, Burmah, Chittagong and Khasi hills. — 139. Himalaya from Dehra Dhoon to Bho-

1 36. Hongkong. 137. Borneo.

tan, Khasi hills, Assam, Burmah 140. Laroot in Perak, 141. India, malayan pen-

142. Java, Sumatra, Perak 143, Javainsula and archipelago, Hongkong, Australia,

and other of the malayan islands.

144. Japan, China, cultivated in India. — 145. Ceylon. — 146. Formosa. — 147. Java,
Sumatra, Philippines. — 148. Borneo, Perak, malayan peninsula. — 149, Eastern Hima-
laya, Assam, Khasi and Chittagong hills, malayan peninsula and archipelago. — 150.

Parasnath in Bengal, Himalaya from Kumaon to Bholan, Khasi hills, Assam, Chittagong,
Burmah, the Andamans. — 151. Malayan peninsula and archipelago, — 152. Mount
Salak in Java, Sumatra, Perak, mala} an peninsula. — 153, Malayan peninsula and
archipelago. — 154. Himalaya from Chamba to Bhotan, Khasi and Chittagong hills,

Burmah, Japan, Hongkong. — 155. Eastern Himalaya, Chittagong, Burmah, malayan
peninsula and archipelago. — 156. Malayan peninsula, Laroot in Perak. — 157. Java. —
158. Malayan peninsula and archipelago. — 159. Assam, Chitlagong, malayan peninsula
and archipelago. — 160. Malayan peninsula and islands. — 161. Sumatra. — 162. Sou-
thern China, Whampoa, Canton.

Malacca, Penang, Perak etc. — 166. Kei island.

163. China, Japan, Formosa. — 164. Java. 165.

Celebes.
167. Philippines. — 168. Philippines,

169. Java, Sumatra. — 170. Northern India, north-western Himalaya, Afgha-

472.
nistan, Arabia, Aegypt, Abyssinia. — 171. Southern part of malayan peninsula.
Malayan peninsula and archipelago, 'Andamans, Burmah. — 173. Himalaya, Assam,
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Burmah, malayan peninsula and archipelago, China. — -174. Kaisers peak, mount
Dempe etc. eastern Sumatra. — 175. Burmah, malayan peninsula, Penang, Java, Su-
matra. — 176. Sumatra, mount Dempe in eastern Sumatra. — 177. Hongkong, Perak,

malayan peninsula. — 178. Formosa. — 179. Assam, Silhet, Khasi hills. — 180. Soron,

New Guinea. — 181, Sarawak, Borneo. — 182. New Guinea. — 18a. dito. — 184, Java,

Borneo. — 185. Assam, Khasi hills, Burmah, malayan peninsula, Hongkong. — 186. Bor-

neo. — 187. Burmah and malayan peninsula. — 188. Western Sumatra, on mount Sin-

galan. — 189. New Guinea. — 190. New Guinea. — 191. Himalaya from Hazara to

Bholan, Khasi hills, Assam. — 192. Burmah, Bhofan, Chittagong.

193. Nilghiri hills, southern India.— 194, Nilghiri and Puhney hills, southern India.

195. Amboina and the Mollucca islands. — 196. Himalaya from the Indus to Bholan,

Assam, Khasi hills, Chittagong. — 197. Java, Sumatra, Penang, malayan archipelago,

Hongkong, Assam, Chittagong. — 198, New Guinea.— 199. Sikkim, Assam, Chittagong,

Burmah, malayan peninsula. — 200. Fly river in New Guinea. — 201. Amboina. — 202,

Chittagong, Java, Burmah.— 203. Sumatra, Padang, mount Dempoo. — 204. Khasi hills.

205. Aru island. — 206. Sarawak, Borneo, — 207. Khasi hills, Chittagong, Burmah.

E. Roth, Berlin.

Flora Brasiliensis , Enumeralio planlarum in Brasilia hactenus detec-

tarum. . . ediderunl Carolls Frtdericus Martus, Augustus Giiliklmis

Eichler, Ignatius Urban.

Fasciculus 103. Metastomaceae He. Exposuit Alfredus Cogniaix p. 39

656. tab. 80—130.
/

Cfr. Engler's Bot. Jahrh. Bd. X. Heft 4—2. p. 2—7.

Tribus VII. Blakeae Benth et Hook.

A. Staminum filamenla crassiuscula ; anthciac breves, oblusae,

a latere conipressae,connectivo crassissimo; postice calearato 59. lilakea P. Br. 3.

B. Staminum filamenta filiformia; antherae lineari- vel ohlongo-

subulatae, rostratae,connectivo mediocri,interdum ecalcarato 60. Tobohea A ubl. \

.

Tribus VIII. Memecyleae Cham.

61. Mouriria A ubl. 30

p. 58S—615 folgen Addenda et emendanda, p. 617— 621 Tabulae explicatae.

Die Melastomaceae, deren wir 133 Gattungen mit ungefahr 2500 Alien zahlen,

kommen moistens in den Tropen vor, wenige sind in den Subtropcn zu Hause, sehr

wenige bewohnen die Staaten Nordamerikas und Oslasien.

Aus Brasilien allein kennt man 44% von den Gattungen der gesamten Familie, 82%
der Arten sind daselbst einheimisch.

Die Familie tritt namentlich in den Bergregionen auf dergeslalt, dass eine Brasilia-

uische Provinz allein 58°/ der gesamten brasilianischen Species in sich birgt, ja sogar

6 Genera bisher allein in ihr gefunden sind. R. Roth, Berlin.

Fasciculus 102. Guttiferae und Quiinaceae. Exposuit Adolfus Engler

p. 381—486. tab. 79—110.

Kaum in irgend einer anderen Familie herrscht eine derarUge Mannigfaltigkeit in

derAnordnung dereinzelnen Bliitenteile wie bei den Guttiferen imweiteren Sinne, welche

sich bei den Clusieen derail steigeit, dass man hier allein leicht mehr als 10 Gattungen

aufstelleo^konnte, wenn dieses nicht vorhandene libergange einsehrankten. 4 3 Ab-

teilungen stellt der Autor auf, die in sich noch variieren.
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a. Die Anordnung ist vollstandig 4gliederig, beginnt bei den Blattern und geht durch

die Vorblatter, Kelch- wie Blutenblaiter und Staubblatter durch; audi das Pistill

ist kreuzweise 4gliederig: Havetiopsis. '

b. wie bei a, nur stehen die Staubbliilter in 2—3 Reihen und abwechselnd mit dem
Pistill : Oedematopus.

c. wie bei b; die Staubbliilter sind spiralig angcordnet: Clusia /lava L., Tovomita
I

liicdeliana Engl., Rheediac species diversae.

d. Vor-, Kelch- und auBere Blumenkronblatter sind noch kreuzstiindig; die inneren
:

*

nach 3
/5 Stellung angcordnet ; zahlreiche Staubblatter stehen spiralig : Clusia nemo-

rosa E. F. W. Meyer.

e. Nur die Vor- und Kelchbliitter sind noch kreuzstandig; die vorhandenen 5 oder S

Kronblatter folgen der 3
/5 oder 5

/b stellung; StaubgefiiCe wie bei d : Clusia -micro-

slemon Planch, et Triation , CL lanceolata Cnmb. etc.

f. Vor- und Kelchbliitter wie bei e ; von den 6— 11 Kronblattern sind alle oder nur

die auGeren kreuzstandig, die inneren spiralig angeordnet, z. B. bei Tovomilu Spru-

ceana Pianch. et Triana.

g. Kelch-, Kronblatter und Staubblatter sind in der Funfzahl spiralig angeordnet,

abwechselnd mit dem Pistill: Clusia amazonica Planch, et Triana.

h. Kelch- wie Blumenkronbliitter sind in der Funfzahl mit den zahlreichen Staub-

blattern spiralig angeordnet; die Blumenkronblatter sind nicht wie bei g. iiber den

Kelchblattern stehend, noch mit ihnen abwechselnd, sondern decken sich nur teil-

weise. Ais Beispiel mdgen die miinnlichen Bliiten von Clusia Crintia Camb. dienen.

i. Kelch- wie Kronblatter stehen mit den Staubblattern in spiraliger Anordnung, doch

wechseln die letzten Kelchbliitter, selbst wenn sie nur in der Funfzahl vorhanden

sind, alle mit den Blumenkronblattern ab. Die Staubblatter sind frei oder zu-

sammenklebend, audi viel zusammengewachsen, scheinen auch von der Spirale in

den Kreis iiberzugehen.

k. Wenige Kronblatter wechseln mit den Kelchblattern ab ; zahllose Staubfaden

finden sich unterhalb des Pistilles dicht zusammenstehend, entweder frei, an der

Basis zusammengewachsen oder in einer Rohre zusammensitzend. Fiir diese drei

Abteilungen dienen als Beispiel Rheedia, Caraipa, Endodesmia.

L Verhiiltnis der Blumenkronbliitter zu den Kelchblattern wie bei k,,die Staubblatter

sind in mehrere Kreise angeordnet und nicht zahllos wie bei k.

m. Kelch- und Blumenkronblatter in der Funfzahl, wechseln mit einander ab ; die

Staubfaden, mehr oder weniger zahlreich, stehen in Bundel zusammengewachsen

den Blumenbl&ttern gegeniiber. Eine derartige Anordnung findet sich in drei Ab-

teilungen : den Hypericoideae, Clusioideae-Garcinieae und Clusioideae-Moronobeae.

n. wie bei m., die Staubblatter wie bei m., aber in 3 bez. 8 Bundel zusammenge-

wachsen.
/

Auch die ferneren anatomischen Untersuchungen, besonders des Androceums und

(lynaceums lassen Engler unler den Cluttiferen 5, friiher teihveise als eigene Familien

betrachtete Abteilungen zusammenfassen.
• *

Subord. I. Kielmeyeroideae.

» II. Hypericoideae.

» III. Endodesmioideae.

IV. Calophylloideae.»

» V, Clusioideae.

Monographisch werden die letzten beiden Abteilungen fiir die Flora brasiliensis be-

arbcitel. Die Zahlen bedeuten die aufgefuhrlen Species.
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I. Calophylloideae*

A. Ovarium 2— 4 loculare; flores axillares solitarii

vel fasciculati 1. Mammea L. 1.

B. Ovarium 1 loculare, lovulatum; flores racemosi

vel in paniculam e racemis compositam dispositi 2. Calop/tyllum L. 4.

1 1. Clusioideae.

\. Clusieae. Stamina libera vel omnia coalita, nunquam in phalanges consociata; styli

brevissimi distincti vel subnulli; stigmata dislincta majuscula sessilia; capsula

demum seplicide dehiscens; embryonis caudiculus orassissinuis , cotyledones

minutae multoties breviores.

A. Ovarii loculi 2—00 ovulati.

a, Stamina in floribus masculisoo, nunc libera,

nunc omnia vel inferiors concreta; ovula OO 3. Clusia L. 51.

b. Stamina 5— 1 basi connata, antheris ex apice

columnae horizontal iter radiantibus; ovular 4. Rengifn Poopp. et Endl, 2.

c. Stamina 4 vel 8 vel 12 in cyclist-vel 4aodris;

(ilarnenta basi tumida; antherae erectae

liberae.

a. Stamina 8— 12, 2—3cycla ....... 5. Oedimatopus Planch, et

Triana. 3.

[J. Stamina 4, 2cycla 6. Havetiopsis Vlnnch.eiTviana/d.

d, Stamina 10, in discum concreta, antheris in

vertice immersis 7. Renggcria Mcifin. 2.

B. Ovarii loculi 1 ovulati.

a. Sepala 2exteriora interiora omnino includentia,

stamina OOj filamentis liberis rigidis, saepe

lineari-subulatis, raro brevibus, antherae mini-

mis: semina exarillata S. Tovomita Aubl. 25.

b. Staminaoo, filamentis saepius brevibus; semina

arillo involuta 9. Tovomitopsis Planch, et

Triana. 3.

2. Garcinieae. Stamina libera vel coalita, saepe in phalanges consociata; stylus brc-

vissimus, stigmate uno sessili ; ovarium perraro uniloculare placentis parietalibus,

plerumque loculi 1 ovulati, bacca indehiscens, embryonis caudiculus maximus,

cotyledones vix conspicuae.

Stamina libera, supra vel circa discum hemi-

sphaericum inserta 10. Rheedia (Plum.) L. 9.

3. Moronobeac. Stamina in phalanges 5 coalita ; stylus elongatus apice Sfidus; bacca

indehiscens; embryo indivisus cotyledonibus nullis.

A. Alabastraovoidea; staminum phalanges 5 disco

sub 5 lobo insertae.

6 longe

11. Moronobea Aubl. emend, 4

a. Staminum phalanges in filamenta 5-

linearia, circa ovarium spiraliter torta, ex-

trorsum fere a basi'antherifera dissolutae. .

b. Staminum phalanges in filamenta OO recta

supra medium extrorsum antherifera dis-

solutae 12. Platonia Martius. 1.
<

B. Alabastraglobosa; androecei infernetubiformis

lobi 5 cum stigmatibus alternantes, integri,

infra aptrem extrorsum antheras 3— 4 ferentes 13. Symphonia L. til. 1.
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Die Calophylloideae wie Clusioideae sind tropisch ; Mesua mil 3 Arten, Kayea mit 4,

Poeciloneuron mit 2 kommen im Iropischen Asien vor, Mammea ist amerikanisch, Calo-

phyllum in den Tropengegenden beider Erdhalften vorhanden, dcrart, dass 5 Species in

Amerika, ca. 23 in Asien heimisch sind.

Die Ableilung der Clusieae findet sich nur in der neuen Welt, hauptsachlich in

Waldern. Clusia ist in Brasilien mit ungefahr 33 seiner 80 Arten vertrelen, Oedematopus

wie Renggeria sind in Brasilien cndemisch; von der Gatlung llavetiopsis linden wir

2 Arten in Brasilien, 1 in Guiana, i in Peru und \ in Columbian, Rengifa trilt bisher nur

in Peru und Guiana auf, Clusiella, Pilosperma und Balboa sind auf Neu Granada be-

schrankt, Chrysochlamys auf die peruanischen und neugranadisehen Anden ; Tovomi-

topsis bewohnl mit 4 Arten Costarica und Nicaragua, mit \ Neu-Granada, i Oslperu,

2 Sudbrasilien. Tovomita zttlilt ungefiihr 30 Species hauptsachlich im Gebiete des Ama-
zonenstromes.

Von den 6 Gatlungen der Garcinieae findet sich Garcinia, Xanthochymus, Ochro-

carpus im Iropischen Afrika, Madagaskar, Maskarenen und im Iropischen Asien, Ctusian-

themum in Neu-Caledonien. Von Rheedia bringt Afrika mit Madagaskar nur 3 Vertrcter

hervor, 17 das tropische Amerika.

Von den Moronobeae ist Pentadesma auf Afrika beschriinkt, Montrouziera auf Neu-

Caledonien, wiihrend von Symphonia 5 Arlen in Madagaskar wachsen, eine im tropischen

Westafrika und in Amerika vorkommt. Platonia ist den Najaden eigentiimlich.

Quiinaceae unterscheiden sich von den Guttiferae hauptsachlich (lurch die Ab-

wesenheit der harzfiihrenden Gange und Nebenbliitter; man konnte sie eher zu den

Ternstroemiaceae bringen.

(Juiina Aubl. 13 Arten und 3 sehr zweifelhafte; Touroulia Aubl. 1.

Die Verbreitung dieser kleinen Pflanzenabteilung ist auf das tropische Amerika und

hauptsachlich Amazonengebiet, Guiana, Neu-Granada und die Antillen beschr&nkt. (Jber

den Nutzen der beiden Gattungen ist noch nichts bekannt geworden. E. Roth, Berlin.

Huxley, T. H.: The gentians: notes and queries. — Journal of the Linn.

Soc; Botany, vol. XXIV, p. I0I—124; pi. II. 1887.

Verfasserfand, mit dem Sludium der afpinen Gentiana-Avlen beschaftigf, bald, dass

ein genaueres Verstandnis ihrer Formen nur unter Beriicksichtigung aller Qbrigen Arten

der Gattung, ja der Familie uberhaupt moglich sei. Diese lassen sich fast nur durch den

verschiedenen Bau der Blkr. von einander trennen und zvvar zunachst in zwei Haupt-
gruppen : Perimelitae und Mesomelitae: bei der ersteren stehen die Nectarien in dem
vervvachsenen Teil der Blkr., bei der anderen stehen sie, wenn uberhaupt vorhanden,

an der Basis des Ovars. Zur ersten Gruppe gehoren die Sectionen Actinanthe, Keratanthe,

Lophanthe und Stephananthe. Bei Actinanthe ist die Blkr. radformig oder sie besitzt,

wenn sie sich der Glockenform nahert, sehr tiefe, die Lappen trennende Buchten. Hier-

her gehoren viele Arten von Gentiana (z. B. G. aurea), ferner Pleurogyne, Jaschkea und
Exadenus; letzlere fiihrt durch die Beschaflenheit ihrer Neclarien zur Section Keratanthe

liber, deren einzige Galtung Halenia die Nectarien in spornartigen Auswuchsen der

Blkr. birgt. Lophanthe hat eine ahnliche Blkr. wie Actinanthe, besitzt aber Wimpern
oder fadliche Anhangsel auf der Innenflache ihres verwachsenen Teiles, die entweder
parastemonal sind (viele Gentiana-kvlen, z. B. G. ciliata] oder paranectarial (Sweertia,

Frasera). Stephananthe endlich, zu der nur Arten von Gentiana (z. B. G. Amarella) ge-

horen, besitzt eine glocken- oder trichterformige Blkr., deren Zipfel sich rechtwinklig

zur Rohre stellen ; an der Urnbiegung steht an jedem Bib. ein von GefaCbundeln durch-

zogenes Anh&ngscl, das kammartig mit vielen Spitzen besetzt ist. Zu den Mesomelitae

gehort Asteranthe, mit einfacher, radformiger Blkr.; hierher Eustoma und von Gentiana

nur G. lutea. Limnanlhe {= Menyantheae auctt.} besilzt eine radftirmige Blkr. mit zer-
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schlitzten oder gefransten Lappen und Neigung zur Perigynie. Lissanthe besitzt eine

glalte, den Frkn. eng einschlieCende Blkr., entweder krugformig {Lapithea, Chironia,

Deianira, Exacum, Sabbatia) oder trichterfdrmig [Erythraea, Chlora, Canscora, Cou-

toubea, Prepusa, Lisianthus, Tackiadenus, Belmontia, Voyria). Bei Ptychanthe endlieh

zeigt die Rohre der glocken- oder trichterformigen Blkr. eine Anzahl von Langsfalten und
bisweilen flnden sich in den Buchten derselben lappige Anhangsel; hierher gehoren

neben Crawfurdia sehr viele Arten von Gentiana [z. B. G. verna). Nimmt man nun, der

Abstammungslehre entsprechend, an, dass beide Hauptgruppen sich aus einem Urlypus,

Haplanthe, entwickelt haben, bei dem die Blkr. rariformig war und entweder gar keine

Nectarien oder solche zerstreut am Ovar und in der Blkr. -Rtihre vorhanden waren, so

wiirde nach rein morphologischcr Betrachtung derSlammbaum der Famiiie sich folgcn-

dennaGen darstellen

:

Stephananlhe. Ptychanthe.

Keratanthe. Lophanthe. Limnanthe. Lissanthe.

Actinanthe. Asteranthe.

Haplanthe.

Diese Annahme slimmt auffallig mit der von H. Muller in seinen »Alpenblumen«

uber die Entwicklung der alpinen Enzianarten ausgesprochenen Ansicht uberein, nach

welcher dieauf Kreuzbefruchtung durch bestimmtelnsekten ausschlieBlich angewiesenen

Arlen durch Anpassung an eben jene Insekten aus einem einfachen, mehr weniger ane-

mophilen Typus entslanden sind, dem G. lutea am naehsten sleht. Verfasser glaubt nun,

dass dieser Gedanke sich mit Erfolg auf die Untersuchung der Abstammung aller Gen-

tianaceen anwenden lasse. So finden sich z. B. auf Madagaskar und in Guiana neben

Gentianeen mit besonders langen Irichterformigen Bl. audi Schmetterlinge mit auffallig

langen Rtisseln. Soweit Verfasser ermitteln konnte, finden sich in der nordlichen Areto-

gaea, zu der er Nordamerika bis Mexiko, Asien ohne Hindostan und Indochina, Nord-

afrika und Europa rechnet, alle 8 Sectionen , darunter Ptychanthe besonders vor-

herrschend; ebenso, doch mit Vorherrschen von Actin., Loph. und Liss. in Austro-

Columbia, d. h. Sudamerika mit dem Isthmus bis Mexiko. Die siidliche Arctogaea

(Siidafrika, Madagascar, Hindostan und Indochina) enthalt vorherrschend Liss., daneben

Loph., Limn, und Ptych. Australasia (Australien und die benachbarten Inseln) und der

neuseelandische Bezirk sind verhSltnismaCig arm an Arten und besitzen nur solche von

Loph., Limn, und Ptych., Neuseeland auch einige von Actin. Die einzelnen Arten haben

im allgemeinen im Verhaltnis zur Ausbreitung der Famiiie ziemlich beschr&nkte Areale;

das groGle besitzt wohl G. prostrata, von den Alpen Europas iiber Nordasien und Nord-

amerika bis in den Siiden von Sudamerika reichend. Ausgiebigere Untersuchungen uber

die Entwicklung der Famiiie im einzelnen uberlasst der Verfasser spateren Forschern,

doch macht er es durch Vergleichung der Verbreitungsbezirke der einzelnen Gattungen

sehr wahrscheinlich, dass viele derselben als polyphyletische anzusehen sind, deren

Mdglichkeit ja schon durch Engler in seiner »EnlwickIungsgeschichte der P(lanzenwelt«

eingehend begrtindet worden ist. Schube.

Maximowiez, C. J.: Diagnoses plantarum novarum asiaticarum. VII.

Melang.biol. tires du Bull, de l'acad. imp. d. sc. de St. Petersbourg.

T. XII. p. 713—934, Tab. I—IV.

Der um die Flora von Ostasien hochverdiente Verfasser liefert in der oben genannten

Arbeit einen weiteren, schatzenswerlen Beitrag zur Flora Asiens. Es werden beschrieben

folgende'neue Arlen :

.
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Clematis Tashiroi, Thalictrum integrilobum, Anemone Keiskeana. — Illicium Tashiroi,

SimonsiL Sonach enthalt die Gatlung Illicium jetzt 8 Arten, flir welche ein analytischer

Schltissel beigefugt wird.

lum.

Silene Tanakae, Armaria merckioides , Cerastium schizopeta-

Elatine tetrandra, Ben hernia pauciflora. — Acer Miyabae. — Photinia Wrightiana.

Deutzia discolor. Sedum Makinoi, Ophiortiriza inflata, Tashiroi. Die 8 ostasiati-

schen Arten von Scorzonera werden eingehend vergleichend behandelt; darunter be-

finden sich die neuen Sc. Capito und mongolica. Andromeda nikoensis, Rhododendron

ellipticum, Schizocodon rotundifolius. — Die 19 ost- und centralasiatischen Arten von

Androsace erfahren eine dichotomische Lbersicht ; neu davon sind A. alaschanica, squar-

rosula, tapete, flavescms, — Gentiana nipponica, Sikokiana, Pleurogyne diffusa.

Neu ist auch die Gattung Scrofella, mil Scrophularia nachst verwandt, mit einer Art,

Sc. chinensis. Ferner: Gratiola adenocaula, Veronica vandellioides
)
senanensis. Ajuga

Boninsimae. — Ficus Tashiroi. — Goodyera pendula. — Trieyrtis macrantha. — Hierochloa

japonica, sikkimensis, Calamagrostis Matsumurae, Diarrhena mandschurica

.

AuGerdem wird in diesen Beitriigen eine neuc (Jbersicht liber die Arten der Gattung

Pcdicularis gegeben und die morphologische Besehaffenheit der Blute innerhalb dieser

Gattung auf 4 Tat'eln durch reichliehe Abbildungen dargestellt. Die Gattung unifasst

250 Arten aus 5 Reihen, welche zusammen 28 Sectionen enthalten. Demnach ist die Zahl

der Arten seit 1881, in welchem Jalire M. 153 Arten aufz&hlte, um etwa 100 gewachscn.

Die Verbreitung der Arten dieser Gattung erhellt aus folgender Tabelle:

Europa
West-
asien

Sibirien,

Tur-
kestan

i Indien China Japan Amerika

I. Longirostres . . 2 4 24 ' 32 1

11. Verticillatae . . 2 8 13 12 33 2 \

111. Rhyncholophae . 15 2 8 10 16 2 M
IV. Bidentatae . . . 16 4 23 2 11 2 9

V. Anodontae . . . 15 5 13 1 2 1 9

Summa 48 18 59 49 97 8 31

Endemische Arten I 33 14 29 33 67 5 22

Am reichsten entwickelt ist daher die Gattung in China; den hochsten Procentsatz

an endemischen Arten hatWestasien aufzuweisen, den geringsten Sibirien mit Turkestan.

Fasst man indes das Gebirgssystem des Himalaya als ein Gebiet auf, welches man bis

auf die westchinesischen Gebirge ausdehnt, so besitzt dieses 123 Arten, von denen nur

16 auch anderwarts vorkommen, Daraus geht hervor, dass der Himalaya inch West-

china das Verbreitungscentrum der Gattung vorstellt.

Neu beschrieben sind ubrigens folgende Arten : P. Garckeana Prain, Scullyana Prain,

ochroteuca Duthie, Delavayi Franch., bidentata, sigmoidea Franch., gruina Franch., torla,
i

oxycarpa Franch., cephalanlha Franch., longepetiolata Franch., polyphylla Franch., gyror-

rhyncha Franch., sanitaria ,cristata, in star Prain, Alopecurus Franch., debilis Franch., ver-
r

ben
i
folia Franch., Franchetiana, longipcs, axillaris Franch., tenuisecta Franch., crenata,

lienryi, recurva, craspedotricha, in (fens, rhodotricha, Prainiana, Potanini, tsangshanensis

Franch., yunnanensis Franch., filicula Franch., longicaulis Franch., anas, binaria, fragHis

Prain, ophiocephala , comploniaefolia Franch., rigida Franch., superba Franch., rex Clarke,

densispica Franch., microchila Franch., pygmaea, Ukiangensis Franch., plicata, rupicola

Franch., szetschuanica, Kingii Prain, melampyrifolia Franch., dcttoides Franch., lulesccns

Franch., lyrata Prain, apodochila. Pax.
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Oliver: Flora of Somali-Land, Memorandum and Catalogue, in: F. L. Jamks,
i

The unknown horn of Africa. London 1888. 8°.
*

Dieser von p. 317—322 rcichende Katalog enthalt 150 Arten, von den en einige neu

aufgestellt sind. Da die Diagnosen in diesem Buche wohl kaum den Botanikern zu Gesicht

kommen, so folgen sie.

Abgebildet sind Crotalaria Jarnesii Oliv., Ruellia discifolia Oliv., Somalia diffusa OWx.

und Ocymum tomentoswn Oliv.

Nidorella? pedunculata Oliv.

Herba tenuiter lanata, ram is gracilihus decumbentibus basi foliosis, foliis linearibus

subtus praecipue lanatis, pedunculo ereclo rudo (3—5 poll, longo), albido-lanato apice

3— 5c**phalo, capitulis pedicellatis hemisphaericis multifloris, involucri bracteis sub-

aequilongis 2—3seriatis linearibus acutis tomentellis floribus dimidio brevioribus, radii

(Q) ligulis 1 lin. longis (sicco) pallide flavidis, antheris basi obtusis inappendieulatis,

ovariis compressis pilosulis, pappo uniseriato, setts barbellatis corolla aequilongis. Herba

7 poll.: folia 2
/3
— 1 poll, longa, 1—2 lin. lata. Pedicelli 2—3 lin. loogi. Capitula

jz poll. lata.

5

i

Folia 1V2
—2V4 Po11 -

(ilossonema? Thruppii Oliv. aus der Nahe von GL Revoili Franch.

• Herba V*2 pedalis pilis brevibus albidis parcis patentibus hirta, foliis subsessilibus

oblongo-laneeolatis acutiusculis plus minus conduplicatis supra glabris, subtus et in

margine parce hirtellis, umbellispauci (3— 5-)floris folio multo brevioribus breviterpedun-

culalis, pedunculo pedicellisque patentim hirsutis, calyce Bpartito, segmentis lanceo-

latis acutis corolla rotata ofida dimidio brevioribus extus hispidulis, corollae lobis dextror-
1

sum obtegentibus ovatis apice crassiusculis obtusis, coronae squamis tubo corollae insertis

lobis ejusdem alternis ovatis v. ovato-quadratis obtusissimis crassiusculis apice incurvis

tubo corollae paullo longioribus, disco eynostegii truncate) subplano,

longa, 6—8 lin. lata, patentia, interdum subtus glabrescentia, internodiis *plo loDgiora.

Floras 4—5 lin. diamotro.

Ruellia discifolia Oliv. aus (lev Verwandtschaft von R t amabilis S. Moore.

Uamulis gracilibus glanduloso-pubescentibus ultimis etiam pilis longis simplicibus

patentibus parce vestitis, foliis lale rotundatis obtusis integris basi subtruncatis utrinque

stellate -pubescentibus lunge petiolatis, tloribus subtripolli-, caribus solitariis ramulos

axillares apice bifoliatis terminantibus, calyeis 5pai titi segmentis linearibus subaequali-

bus corollae tubo leviter curvato superne dilatato 4—5plo brevioribus, corollae lobis
+ —

ovato-rotundatis subaequalibus obtusis integris, antheris linearibus vix exsertis. — Folia

3
{
-i poll, longa et lata; petiolus lamina subaequilongus; calyx 2/3 poll, longus: corolla

2V3 P°"« l°n
£5
a

I
tubus superne leviter pubescens.

Crinum {Stenaster) Thruppii Baker.
.

Foliis lanceolalis glabris margine denticulatis, pedunculo brevi, umbellis 20—30tloris,

spathae valvis deltoideis, pedicellis elongatis, tloribus rubcllis ereclis, perianthii tubo

cylindrico, limbi segmentis linearibus erceto-falcatis, tubo sesqui brevioribus, Staminibus

limbo brevioribus, stvlo perianthio aequilongo. Folia (immatura?) 2 poll. lata. Pedi-

celli 1—4 1/^, poll, longo. Perianthii tubus, 8 1/*— 3pollicaris, segmental poll, longa, medio

2 lin. lata, venis 10—12 percursa. Anlherae 4 lin. longae. — Verwandt mit dem Kordo-

fanischen Cr, Tinneanum Kotschy et Peyritsch. - E. Roth, Berlin.

Memorial of Asa Gray. — American Academy of arts and sciences.

45 p. 80. — John Wilson and Co., Cambridge 1888.

Bericht liber ein am 13. Juni 1888 in Boston zum Gedachtnis von Asa Gbay veran-

staltetes Meeting der American Academy, in welchem die personlichen Eigenschaften

und die hohen wissenschaftlichen Verdienste dieses bedeutendsten Botanikers Amerikas
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durch die Reden des Prasidenten Joseph Lovering, von Herrn Augustus Lowell, von Mr.

Eliot, dem Prasidenten der Harvard-Universitat, und Prof. Goodale, dem Nachfolger

Asa Gray's, als »Fisher Professor" gebiihrend gewurdigt wurden. Hieran schloss sich die

Verlesung der von Prof. Farlow abgefassten Biographie Asa Gray's. Farlow's Wieder-
holung des von Sir Joseph Hooker zuerst ausgesprochenen Wortes, dass Asa Gray cine

gleiche wissenschaftliche Bedeutung habe, wie A. P. de Candolle, werden alle diejenigen,

die einen Einblick in Gray's umfassende Leistungen gewonnen haben, nur als eine ge-

rcchte Wertschiilzung des auch in Europa so hoch geschatzten Botanikers ansehen. E.

List of the writing of Dr, Asa Gray, chronologically arranged, with an

Index, — Appendix to Vol, XXXVI, American Journal of science.

67 S,

Diese Schrift ist unentbehrlich fur Jeden, der sich rait der Flora Nord- und Cential-

amerikas beschUftigt ; denn sie enth^lt nicht bios die Titel aller groGeren Arbeiten Asa

Gray's, sondern auch die Angaben iiber all die zahlreichen von ihm geschriebenen kri-

lischen Recensionen. In den Index sind auch die Autoren der von Gray besprochenen
Sehriften aufgenommen, ebenso die Gattungen und Familien, auf welche sich dieselben

beziehen, E #

Kraus, G,: Der botanische Garten der UniversiUit Halle. Heft 4 . 79 S. 8°

mit 5 Photolithogr. und 2 Holzschn. — W. Engelmann, Leipzig 1888.

Diese Schrift ist nicht bios eine Geschichte des botanischen Gartens in Halle, son-

dern zugleich cin griindlicher Beitrag zur Geschichte der Botanik und zwar dieses Heft

zuniichst ein Beitrag zur Geschichte der Botanik im vorigen Jahrhundcrt, an dessen Ende
[1797) Kurt Sprengel die Direction des Gartens zu Halle iibernahm.

Schilling, A. J.: Johann Jakob Dillenius. Sein Leben und Wirken. In

Rud. Virchow's und Fr. v. Holtzendorff's Saramlunij; gomeinverslUnd-

Iicher wissenschaftlicher Vortrage, Neue Folge, 3. Serie, Heft 66. —
Hamburg 1889.

Die kleine Schrift schildert in ansprcchender Weise das Lcbcn und die wissen-
schaftliche Thatigkeit von Dillenius, der zu den hervorragenden Zeitgenossen Linne's

gehdrte und seiner Zeit narnentlich fur die specielle Kenntnis der Moose grundlegcnd
wirkte. Die Schrift giebt zugleich auch eine gute Vorstellung von den Bestrebungen der
Botaniker im Anfang des 18. Jahrhunderts. #

Schenk, A-: Palaophytologie, 6, Liefg.

Handbuch der Palaontologie, S. 493—572, mit 36 Abbildungen.

Oldenburg, Miinchen und Leipzig 1888.

Der Verfasser behandelt in derselben kritischen Weise, wie in den friiheren Heflen,

die zu folgenden Familien gestellten fossilen Reste : Lauraceae, Monimiaceae, Menisper-

maceae, Berberidaceae, Myristicaceae, NacjJioliaceae, Anonaceae, Hanunculaceae, Nyrn-

phaeaceae, Ternstroemiaceae
, Dilleniaceac , Dipterocarpaceae , Tiliaceae , Sterculiaceae

,

Bombaceae,die Gruinales , Anacardiaceae, Sabiaceae, Sapindaceae, Acerareae, Malpighiaceae.

Dieotylae, II. Abteilg. in Zittkl's

Jahrb. d. k. preuB. geol.Potonie, H.: Die fossile Gattung Tylodendron, —
Landesanstalt f. 1887, S. 311—331. Taf. XII—XIII a.

Auf Grund anatomischer Untersuchungen kommt Verfasser zu dem Ergebnis, dass

die von E. Weiss als Tylodendron bezeichneten Familien aus der oberen Steinkohlen-
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formation und clem Rotliegendcn nicht, wie bisher angcnotnmen wurde, ganze resp.

entrindete Stamme sind, sondern nur Markkdrper. Die Felder der Oberflache sind keine

Blattpolster, kommen vielmehr durch den Verlauf der Primarbiindel und der von diesen

abgehcnden Blattspuren in den Furchen der Oberflache zu Stande, Ein ahnlicher Biin-

delverlauf ist bei Coniferen zu beobachten. Die periodischen Anschwcllungen von Tylo-

dendron entsprechen denen des Markes lebender Araucarien an den Stellen, wo die

Zweigquirle abgehen. Das Holz gehort zu Araucarioxylon im engeren Sinne. Der Ban

von Tylodendron und seines Holzes weist auf die systematische Zugehdrigkeit der in

Rede stehenden Petrefakten zu den Araucarieen. K.

Fliohe, M.: Notes sur ]es formes du genre Ostrya. — Bulletin do la societe

botanique de France, t. XXXIV. p. 162— 173.

Vergleichende Studien der jetzt lebenden und der fossilen Ostrya fiibrcn Verfasser

zu folgenden Resullaten: Die Gattung tritt sicher im Eocen auf und findet sich von da

an in alien tertiaren Schichten. Die Erhaltungsf&higkeit dieser Typen scheint immer eine

schwache gewesen zu scin. Von 7 aus dem Terti&r beschriebenen Arlen ist 1 zweifelhaft,

5 andere weiehen unter einander nicbt mehr ab als verschiedene Exemplare der beut

lebenden Ostrya sowohl der alten, wie der neuen Welt; es ist also wahrscheinlich, dass

sie eincm einzigen Arttypus angehdren. Die Ostrya der neuen und alten Welt werden nach

Ansicht des Verfassers mil Unrecbt specifisch unterschieden. Die amerikanische Form ist

von der europaischen nicbt mehr unterschieden, als die europ&ischen, welche man zu

einer Art rechnet, unter einander. Diese verschiedenen Formen sind durch kein Merkma)

unterschieden, welches berechtigte, ihnen einen hoheren Rang als den von Varielaten ein-

zuriiumen. O.virginica unterscheidet sich sicher von dem ganzenFormenkreis der euro-

paischen Ostrya nicbt mehr als die Ostrya Corsicas, Sudfrankreichs und Italiens. Es ist

auch unmdglich, die jetzt lebende Art nach ihrem Involucrum von der fossilen zu unter-

scheiden. Das gegenwartige getrennte Vorkommen von Ostrya in der alten und neuen

Welt erklart sich daraus, dass sie zur Miocenzeit in den Polarlandern existirte und von

da aus in beiden Hemispharen nach Siiden wanderte. E.

Ward, F.: The paleontologic history of the genus Platanus. — Proceedings

of United States National Museum XL (1888.) p. 39—42 with plates

XVII—XXII.

Verfasser bespricht die chnrakteristisehen Merkmale des Platanus-B\attes
t
zu dem

namentlich auch die hftufig vorkommenden, liings des Blattstielcs zuriickgeschlagenen

Abschnitte gehdren. Verf. ist der Ansicht, dass auch einzelne der als Aralia u. Sassafras

beschriebenen Formen aus der Kreide zu Platanus gehdren mdchten. Am meisten ahn-

lich sind den Blattern von Platanus

'

a
die']Qriigen von Liquidambar

.

E.

Schenk, A.: Fossile Holzer aus Ostasien und Agypten. — Hihang till

Kongl. Svenska Vet. Akad. Hand]. Bd. 14. Afd. III. No. 2. — Stock-

holm 1888.

Es werden folgende Holzer beschrieben.

I) von Sachalin : Pityoxylon Nordertskioldi.

S) von Japan: ein nicht n&her zu bestimmendes dikotyles Holz.

3) von der Kupferinsel : ein unbestimmbares Wurzelholz.

4) von der Beringsinsel : 2 Cupressinoxylon.

5) von Tigil, Kamtschatka: Pityoxylon Pachtanum Kraus?
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6) von Siadanka, Kamtschatka: Cupressinoxylon Severzovii Merklin?
1

7) von Agyptcn: Nicolia aegyptiaca Ungcr und N. Oweni Carruthers, Celastri-

noxylon aj'fine, Acerinium aegyptiacum und Acacioxylon Vegae.

Die llolzer waren gelegentlich der Vega-Expedition gesammelt worden,

Fliche, P.: Sur les bois siiifies de la Tunisie et de PAIgei-ie. — Comptes

rendus de I'academie des sciences, Paris 1. Oct. 1888.

Ph. Thomas, Mitglicd der wissenschaftlichen Expedition nach Tunis, hatte in ver-

schiedenen Teilen des Landes verkieselte Holzer gesarnmelt, welche der Verfasser als

Araucarioxylon aegyptiacum Kraus, Bambusites Thomasi n. sp., Palmoxylon Co&tont n.sp.,

Ficoxylon cretaceum Schenk, Acacioxylon antiquum Schenk, Jordania tunetana n. sp.,

Nicolia 1 bestimmte. Sie stammen demnach von Pflanzen ah, welche meist verwandt

oder identiscb mit denjenigen waren, deren Reste den sogenannten versteinerten Wald

von Kairo bikleten. Audi in Algier wurde zwischen den Oasen Ain Sefra und Tiut ein fos-
*#

siles Holz gelunden, welches der Verfasser Cassioxylon Bartholomaei nennt; es hat Aha-
*

lichkeit mit Nicolia Oweni Carruth. E.

Lesquereux, L.: List of fossil plants collected by Mr. J. C. Russell, at black

creek, near Gadsden, Ala., with descriptions of several new species.

— Proceedings pf the United States National Museum XL (1888.) p. 83

—87. with plate XXIX.

Die Liste umfasst 27 Arten und zwar moistens Fame. Zum ersten Mai beschrieben

werden : Sphcnopteris (Zeilleria) Harveyi Lx., Ncuropteris Elrodi Lx., lihabdocarpus

liussellii Lx., Stigmaria Hussellii Lx.

Derselbe: Recent determinations of fossil plants from Kentucky, Luisiana,

Oregon, California, Alaska, Greenland etc. with descriptions of new

species.— Compiled and prepared for publication by F. II. Knowlton.

— Proceedings of the United States National Museum XI. (1888.) p. 11

38, with plates IV—XVI.
4

Es werden Fossilien von 20 verschiedenen Lokalitaten aufgeziihlt, darunter einige

neue Arten, namlich : Myrica elaenoides und Quercus Saffordii aus dem untern Eoceu von

Ballard County in Kentucky; Acacia oregana, Acer Bendirci, A. dimorphum, Rhus Ben-

direi, Andromeda crassa, Porana Bcndirei, Salix Engelhardti, Quercus Horniana, einige

Validate n von Quercus pseudolyrata, Ficus oregoniana, Smilax Wardii aus dem Miocen

von Van Horns Ranch, John Day Valley, Oregon; Aralia digitata Ward, Populus mono-

don Lx., Salix Schimpcri, Phyllitcs wascoensis, Equisetum Hornii aus den Laramie-Schich-

ten von Cherry Creek, Wasco County, Oregon; Persea punctulata aus dem Miocen von

Coral Hollow, Alameda County, Cal., Persea Dilleri und Ficus shastensis aus dem Miocen

von Shasla County, Cal.; Aralia Lasseniana und Oreodaphne lithaeformis aus dem Eocen

von Lassen County, Cal.; Zamites alaskana, Chondrites filiciformis aus dem Neocom von

Cape Lisbourne in Alaska ; Crateg us Mavcouiana von unbekannter Fundstatte. E.

Knowlton, F. H.: New species of fossil wood (Araucarioxylon arizonicum)

from Arizona and New Mexiko. — Proceedings of the United Stales

National Museum XL (1888.) p. 1—4. 8° with plate I.

Das hier bescbriebene und anatomisch untersuchte Holz hat Ahnlichkeit mit Avail-

carites Mollhausianusi Goepp., auch mit Araucarioxylon Hhodeanum (Gocpp.) Kraus, A.

virginianum Knowlton u. a.
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Knowlton, F* H.: Description of two new species of fossil Coniferous wood
from Jowa and Montana. — Ebenda p, 5—8 with plate II, III.

j _ . r

Verfasser beschreibt Cupressinoxylon Glasgowi n. sp. von Jowa, wahrscheinlich der

Kreide angehorig, und C. elongalum n. sp. aus der Dawson County in Montana, wahr-
scheinlich der Laramie-Gruppe angehorig. *

1 a.

Derselbe : Description of two species of Palmoxylon one new from

Louisiana. — Ebenda p. 89, 90, with plate XXX,
Die eine Art ist identisch mit Palmoxylon Quensledti Felix von Antigua, die andere,

P. cellulosum n. sp., ahnlich dem P. lacunosum Felix.
M

Derselbe: Description of a new fossil species of the genus Chara.

Botanical Gazette, June 1888.
7

Chara cornpressa n. sp., Sporostegien ahnlich denen von Chara depressa und Ch.

onerata wurden westlich von Wales in Utah, in der Wasatch Gruppe der untersten ter-

tiarcn Schicht gesammelt E,

Szajnocha, L.: Uber fossile Pflanzenreste aus Gacheuta in der Arizen-

tinischen Republik. — Sitzungsber. d. Kais. Akad. d* Wiss. in Wien.

Bd. XCVII. Abt. 1. (1888), 27 S. mit 2 Taf. Jl \. *

.

Aus der im Siiden der Argentinischen Republik gelegenen Provinz Mendoza sind seit
'I -

langer Zeit petroleumfuhrende Schichten mit stellenweise eingeschalleten dunnen Koh-
. • •

lenflotzen bekannt. Aus diesen Schichtenkomplexen, sowie auch aus den benachbarten
p

. i

Provinzen La Rioja und San Juan stammende Pflanzenreste waren bereits 1876 von
H. B. Geinitz beschrieben worden. Die vom Verfasser beschriebenen, aus derselben

Formation stammenden, von Dr. Zuber in Cacheuta gesammelten Fossilien sind nur zurn

Teil mit den friiher beschriebenen identisch; es sind dies: Thinnfeldia odontopterioides

Morris und Taeniopteris Mareysiaca Geinitz; dagegen waren 8, namlich ScMzoneura aff.

Moerensis Hisinger, Sphenopteris elongate Carr., Pecopteris Schonleiniana Brongn., Neu-
ropteris aff. remota PresI, Thinnfeldia lancifolia Morris, Podozamites aff. ensis Nath., Podo-

zamites Schenkii Heer und Zeugophyllites elongatus Morris, bisher nicht aus Sudamerika
bekannt; Cardiopteris Zuberi ist viillig neu.

**

* i .

E.
;

Schubeler, P. C,: Viridariurn norvegicum, Norges Vaextrige, et bidrag til

f- Nord-Europas Natur- og Gulturhistorie. i

' \

I. Bd. 400 S. 4«. Med Illustrationer of 4 Karter. Christiania 1885.

- . '

I. Bd. S.llefte S.401—610. II. Bd. 1 . Hefte S. 1—192. Christiania 1886.

II. Bd. 2. Hefte S. 193—585. Christiania 1888.
- -

— •.•/ .:

Der ftir sein Land begeisterte und um die Verbesserung der Pflanzenkultur in dem-
selben hochverdiente Verfasser legt in diesem Werk die Resultate seiner durch Jahr-

- -

zehnte fortgesetzten Beobachtungen tiber die wildwachsenden und kultivierten Pflanzen

Norwegens nieder. Das Werk enthalt eine Fiille phanologischer Beobachtungen, ferner

Angaben iiber ungewohnlich groBe Blattentwicklung von Baumen in Norwegea, ein

von H. Mohx ausgearbeitetes Kapitel iiber das Klima Norwegens und dann. namentlieh

sehr ausfiihrliche Angaben iiber die Nordgrenze der Gef&Bpflanzen, mit besonderer Be-

riicksichtigung der Holzgewachse und Kulturpflanzen. Sprachvergleicher werdea ill

diesem Werke ungewohnlich reiches Material von volkstiimlichenNamen der angefiihrteri

Ptlanzen finden. Den Forstbotaniker diirften die zahlreichen Abbildungen von teils, ab-

normen, teils ungewohnlich kr&ftig entwickelten Baumen Norwegens ;iriteressieren,

Botanische Jahrbueher. XI. Bd.
(3)
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wiihrend die zahlreichen Darstellungen norwegischer Landschaftsbilder eine Vorstellung

von dem allgemeinen Charakter des Landes geben. Fur Geschichte der Kulturpflanzen

Europas enthalt das' Werk auch zahlreiche Angaben, die allerdings nur der des Norwe-

gischen kundige Leser benutzen kann
-

-
•

.
*

•

- E.

i -,i . > ft fl • -"

Kerner, A. v. Marilaun: Studien liber die Flora der Diluvialzeit in den

.ostlichen Alpen. — (Sitzungsber d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien,

math, naturw. Kl. XCV1I. 1. (1888.) 33 S. 8°. JfJ.60.
:

Der Verfasser geht in dieser Abhandlung auf die Frage ein, zu welcher Zeit einzelne

Florenelemente in die AlpenlSnder, insbesondere die Ostlichen Alpen, eingedrungen sein

mugen. Er bespricht zunachst das vereinzelte Vorkommen der von ihm als aquilonare

(d.h. dem pontisch-mediterranen Florenelement angehorige) Pflanzen bezeichneten Aiten

in den Alpen und erkliirt sie far Reste einer ehemals in den Ostalpen iiber die untersten

§tufen in ununterbrochenem Zuge verbreiteten Flora: »An den Gehangen der Berge bis

zu 1300 m Seehdhe Waldformationen mit Laub- und Nadelbiiumen, reichliehes immer-

griines Unterholz von Buxus sempervirens , Daphne Laureola, Ilex Aquifolium; von Laub-

holzern: Ostrya carpimfolia , Celtis australis, Vraxinus Ornus; hohe Graser [Stipa) in

dichten Rasen, an den Felsen Ceterach und Notorhlaena Marantae, kurz eine Flora, wie

sie gegenw&rtig von Frankreich her iiber die niederen Bergabhange des siidlichen

Alpenrandes, uber die unteren Bergstufen Spaniens, Italiens,des Balkans, der pontischen

Gebirge und des Kaukasus ausgebreitet ist. In den Thalern und im priialpinen Vor-

lande waren Pflanzenformationen entwickelt, welche gegenwartig fur die Fluren der

pontischen Flora charakteristisch sind, die Federgrasformation mit Astragalus- und Oxy-

(ropis-Arten, mit Ephedra und Dracocephalum austriacum, wie sie in den ebenen Steppen

in der Umeebuna des Pontus vorkommt, von dort in die Thaler der Gebirge vordringt

und sich dort auch in die Waldformationen einschiebt.« Referent hat in seiner Entwick-

lungsgeschichte der Pflanzenwelt I, Cap. 4 7 gezeigt, dass sowohl aus dem Osten wie aus

Sudosten nach der Glacialperiode zahlreiche Steppenpflanzen nach Mitteleuropa

eingewandert sind, Kerner spricht sich hier sogar dafiir aus, dass zwischen der Glacial-

periode und der Periode der Gegenwart eine Periode mit warmem trockenem

Sommer eingeschoben war, dass nach der Periode der diluvialen Thalgletscher in den

ostlichen Alpen klimatische Verhaltnisse herrschten, wie sie derzeit in der Umgebung

des schwarzen Meeres beobachtet werden.

I Ferner bekampft Verfasser die in neuerer Zeit wohl noch kaum vertretene Ansicht,

dass die Flora des arktischen Gebietes mit jener in der alpinen Region der mittel- und

siideuropaischen Hochgebirge identisch sei,

, . Die Beziehungen der alpinen Flora in den Alpen zu jener in den Karparthen, im

Kaukasus, Altai, Himalaya, in den Pyrenaen, Abruzzen, Balkan etc. glaubt Verfasser

auch nicht aus den Verhaltnissen und Vorgangen in der Diluvialzeit allein erklaren zu

kunnen, sondern geht, wie Referent, auf die Tertiarperiode zuriick. Verfasser macht na-

mentlich darauf aufmerksam dass vor Eintritt des ersten Miocanmeeres durch Serbien

nach Ungarn und Osterreieh der Bakonyer Wald mit den siidlichen Kalkalpen zusammen-

hing, dass Hochgebirgsrucken zwischen den Alpen und Karpathen existierlen, und nimmt

als wirksamsteUrsache der in iilteren Zeiten erfolgten Vermischungen auch G le tsche r-

zeiten fiir die Tertiarperiode an.

... Schliefilich bespricht Verfasser noch die wenigen fossilen Pflanzenreste aus der

Diluvialzeit im Bereich der Ostalpen und auCert sich auch iiber die in der Hbttinger

Breccie gefundenen Pflanzenreste, welche in neuerer Zeit so vielfach besprochen wur-

den. Die gekritzten Geschiebe, welche fiir Gletscherschutt gehalten >vurden, erklart

Kerner fiir Muhrenschutt; er ist ferner der Meinung, dass die in der Hottinger Breccie

4 * «
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vorkommenden Pflanzen {Rhododendron ponticum, Picea orientalis, Rhamnus Frangula,

Corylus Avellana) erst nach dem Riickgange der Thalgletscher an die Geh&nge der Sol-

steinkette gelangten; zu derselben Zeit, in welcher Dracocephalum austriacum, Ephedra

distachya, TMephium und die Astragali in das obere Vintschgau vordrangen. In dieser

Periode mag sich auch die Scheidung der aquilonaren Flora in die jetzige mediterrane

und pontische Flora vollzogen haben. E.

Bernet, It.: Catalogue des Hepatiques du Sud-Ouest de la Suisse et de la

Haute-Savoie. 135 S. 8° mit 4 Tafeln. — H. Geon> Genf1888.
t * + r j

ITDieses Werk fullt eine groOe Liieke im Gebiet der Moosgeographie aus, Bisfaer la

liber die Lebermoosflora der Schweiz keine nennenswerte Publication vor. Das Gebiet,

dessen Lebermoose hier aufgefiihrt werden, umfasst den hohen Jura, den Stock des

Mont-Blanc, die Gebirge zwischen Rhone undArve, die Walliser Alpen und einige Seiten-

thaler des Unter-Wallis.
ft * I / *

In der Einleitung finden wir Angaben liber die Variability der Lebermoose und ihre
i

Abhang^keit von Klima, Hcihe und Bodenverhaltnissen. Als den Kalk meidende Galtun-

gen werden bezeichnet: Acolea, Marsupella, Alicularia
t

als Granit, GneiC und Protogin

liebende Arten, welche durch nahe verwandte Arten auf dem Kalk ersetzt werden,

folgende:

Auf dem Granit, GneiC und Protogin der

Aiguilles-Rouges.

Scaponia undulata.
m

» resupinata.

Soulhbya obovata.
'

*
'

*

Aplozia sphaerocarpa.

Jungermannia alpestris. v

Pellia epiphylla.

4 -.

Auf dem Jurakalk.
• -

/ i

*s S** *-f

Scapania aequiloba.

» aspera.

Aplozia riparia.

» atrovirens.

Jungermannia Mulleri.

Pellia calycina.
*

Auch wenn unter denselben Verhaltnissen, wie in den W&ldern von Yoirons, Granit-

blocke und Kalkbldcke gemischt vorkommen, so haben dieselben ihre specifische Flora,

woraus sich ergiebt, dass die chemischen Verhaltnisse maCgebend sind*

Im ganzen Gebiet finden sich HO Lebermoose, davon

I. In der Ebene und der Region des Weinstocks 51. II. In der Bergresion 83.

III. In der alpinen Region 85.

Es sind ferner Kalkbewohner 42, kieselhaltigen Boden liebend 79, Rindenbewoh-

neMO, auf alien Baumstammen wohnend 19, kieselliebend und auf alten Baumstam-

men 4 2, in Mooren und Bachen wachsend 20.

Der Verfasser giebt ferner Verzeichnisse der in den einzelnen Regionen und an

charakteristischen Standorten wachsenden Arten, so dass man aus dieser Darstellung eine

recht eingehende Vorstellung von der Verbreitung der Lebermoose hi dem geschilderten

Gebiet gewinnt.

Ebenso sorgfaltig ist der specielle Teil bearbeitet. Mit groCem Bedauern ersehen wir

aus demselben, dass der einzige Standort der Riella Renteri Mondt beinahe zerstort ist,

da an der Stelle, wo Reuter die Pflanze entdeckte, sich jetzt das Sehloss Bartolini er-

hebt; nur noch auf einem Raum von wenigen Quadratmetern finden sich einige Spuren

des Pflanzchens. An analogen Platzen hatte der Verfasser die Pflanze vergebens ge-

sucht E.
i p

Killias, Ed.: Die Flora des Untereneadins. (Beilaee zum 21 . Jahresber. der

Naturf. Ges. Graubttndtens). Ghur 1887/88. — 75 und 266 p;

Infolge seiner bedeutenden Hdhenunterschiede und seiner mannigfaltigen Bodea-

beschaffenheit bietet das Unterengadin auf kleinem Raume (knapp 700 qkm) eine

(3*)
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formen- und abwechselungsreiche Flora: Verfasser zahlt, neben zahlreichen Unterarten

und Yarietftlen, nahezu 4100 Arten auf. Der Abschluss des Gebietes durch hohe Berg-

ketten gegen die iibrige Schweiz macht es erklarlich, dass sich hier eine ganze Anznhl

der Schweiz sonst fehlender Arten finden, namlich Centaurea Mureti Jord., C. pseudo-

phrygia Mey., Corthusa Matthioli Z., Draba tomentosa v. nivea Saut., Euphorbia carnio-

lica Jqu., Galium triflorum Mich., Gentiana Amarella L., Iris squalens L.
t
Pedicularis as-

plenifolia VI., P. rostrata L., Rapistrum perenne All., Rosa caryophyllacea Bess., Thalic-
-m

trum alpinum L. Fiir fast alle diese Pflanzen lasst sich aus ihrer sonstigen Verbreitung
r

die Einwanderung aus Tirol begriinden, ebenso fiir die meisten Pflanzen, welehe, in

andern Teilen der Schweiz vorkommend, fiir Graubunden allein im Unterengadin nach-

gewiesen sind. Schwieriger als das Auftreten dieser Formen ist das vollige oder doch

fast vollige Fehlen mehrerer in den Nachbargebieten sehr haufiger Arten zu erkl&rcn,

da, vvie Verfasser zeigt , dasselbe sich nicht immer geniigend durch klimatische und

terrestrische Verhaltnisse begriinden lasst. Die interessanteste Pflanze des Gebietes

durfte Galium triflorum sein, bei Vulpera vorkommend, dem einzigen bisher bekannten

mitteleurop&ischen Standorte dieser nordischen Art. (jber die klimatischen und geolo-

gischen Verhaltnisse sowie iiber die Verbreitung der kultivierten Pflanzen giebt Ver-

fasser ausfuhrliche Angaben: Getreide und Lein wird noch in einer Htihe Von iiber

1800 m gebaut — Der specielle Teil der Abhandlung enthalt ein genaues Standortsver-

zeichnis und Beschreibung einer Anzahl neuer Formen und Bastarde. Schibe.
»

Beck, G. de, et J, de Szyszyiowicz : Plantae a Dre. Ign. de Szyszylowicz in

itinere per Cernagoram et in Albania adjacente anno 1886. lectae.

Rozpr. i Sprawozd. Wydz. III. Akad. Umicj. vv. Krakovvie torn XIX. •

1 66 p. 8° und 5 Taf. 4°. Cracoviae 1888.

Dr. v. SzYSZYtowicz hatte von Mitte Juli bis Mitte August Montenegro und einen Teil

des angrenzenden Albanien bereist, er begab sich von Cettinje nach dem See von Sasturi,

dann nach Podgoriza, sodann nacli Medun, bestieg den Hum Orahovski in Albanien, ging

nach Sirokar und iiber Mokra auf den pflanzenreichen Dziebcze, iiberschHtt den Orac

und versuchte in den albanischenWald Skrobotusa einzudringen, bestieg dann den Vila,

hierauf den Veliki Maglic und den Kucki Kom ; endlich botanisierte er im Wald.Trepe-

llika und am Abhang des Mojan, der in it den Hochgebirgen Nordalbaniens in.Verbin-

dung steht. Fiir die Erforschung der alpinen Flora war die Jahreszeit schon zu weit

vorgesehritten, da die Matten groCtenteils abgeweidet waren. In der Aufzahlung der

gesammelten Pflanzen finden wir folgende neue Arten-, Barbula montenegrina Breidler et

Szysz,, Grimmia Hartmanni Schimp. var. montenegrina Breidl. et Szysz,, Ceraslium

dinarkum Beck et Szysz., Dianlhus Nicolai Beck et Szysz., 1). medunensis Beck et

Szysz., Rosa pendulina L. var. pseudorupestris H. Braun, /{. rubrifolia Vill. var. praerup-

ticota H. Braun, R.canina L.subsp. R.nitens Desar.var. subfirmula H. Braun, R. spuria Puget

var. Cernagorae H. Braun, R. surculosa Woods subsp. rupivaga II. Braun, ./L dumetorum

Thuill. var. vatdefotiosa H. Braun, R. cbllina Jacq. var. ornata H. Braun, R. agrestis S ivi

var, Milenae H. Braun, R. Heckeliana Tratt. var. Szyszylowiczii H. Braun und var. mon-

tenegrina H. Braun, R. Huteri H. Braun, Betonica officinalis L. var. Cern agorae Beck et

Szysz., Achillea abrotanoides Vis. var. montenegrina Beck et Szysz., Cirsium odontolepis

Botss, var. mmtmegrinum Beck et Szysz!., J.

.

. 1«< . / r. * * & • E.

Freyn, J., und E, Brandis: Beitras zur Flora von Bosnien und der'an-

grenz'enden Hercegowimi. — Verhandl. d. K. K. zool. botan. Ges. in

Wieht XXXVII. --(4888.) Abhandl. p. 577—644.
r

• .- ^ ' ' "

-UriiDieallg^meine Einleitung von Brandis macht den Leser -mit den lopographischen

mnd klimatisoKen Verhiiltnissen des .mittelbosnischen Gebietes bekannt. Hierauf giebt
i *-

H- <
%
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Freyn eine kritische Aufz&hlung der in demselben beobachteten Arten. Mehr als 200 Arten
beziehungsweise Varietaten ergeben sichfur das Gebiet als neu, wenn man den Katalog
von Ascherson und Kawtz vergleicht. Als species novae werden Angelica brachyradia und
Euphrasia Brandisii beschrieben; eingehendere Besprechung finden : Ranunculus carin-

thiacus Vest., Jhlaspi Avellanae Pane, Oxytropis Halleri Bnge., Rubus thyrsanthus Focke,
Scabiosa leucophylla Borb. u. v. a. — . . . . /. Kkonfeld.

• *
.

.
.

. . .
. •

i j i *. .

Buchenau, F.: Reliquiae Rutenbergianae VIII. Rotanik (6. Fortsetzung und
.
Schluss) mit Tafel VI. — Sep.-Abdr. aus den Abh. d. nalurw. Ver.

z. firemen. X. (1888.) S. 369—396. .
. .

• .

Dieser letzte Abschnitt der "Reliquiae Rutenbergianae« enth&lt zunachst einige Nach-
triige zu den Cruciferae, Capparidaceae, Chlaenaceae, Malvaceae, Butlneriaceae, Tiliaceae,

Odmaceae, Umbelliferae , Asclepiadaceae , Solanaceae, Podostemaceae und Loranthaceae.

Unter den Asclepiadaceae verdient die neue Gattung Toheuiarla Fr. Buchenau besondere
v m * *

Beachtung; sie ist mit Sarcostemma und Decanema vervvandt, aber von beiden Gattum-en

durch einfache becherformige Corona mit abwechselnd Ittnglich ungeteilten urtd schma-
len, zweispaltigen Lappen verschieden. Von den Podostemaceae wird eine neue Art Hy-
drostachys Rutenbergii Fr. Buchenau beschrieben.

i • »

Hiernn schlieGt sich eine Ibersicht samtlicher 605 von Rutenrerg gesammelter Arten

an. Die Sammlung ergab 5 neue Gattungen : Hjalocaljx R. A. Rolfe [Turneraceae), Yoheiuarla

Fr. Buch. [Asclepiadaceae), Adenoplea L. Radlk. (Loganiaceae), Pseudocalyx L. Radlk. [Acan-

thaceae), Rutenbergia Geheeb et Hampe (Musci), ferner 4 68 neue Arten und Varietaten,

Die beigegebene Tafel enthalt eine Abbildung der Bliitenteile von Vohemaria Messeri

und der ganzen Ptlanze von Hydrostachys Rutenbergii. E.
r

Beck, G. v.: Bericht llber die botanischen Ergebnisse der Expedition von

Dr. Kammel von Hardegger und Dr. Pallitschke nach Harar,

Separatabdr. 12 S. und 1 Tafel.

Die eenannten Reisenden'haben von Harar im Somaliland eine kleine 66 Arten urn-
* ,*,.•

fossende Sammlung mitgebracht, von der 70^ auch der Flora von Abessinien angehoren,

10 andere Arten aus dem Somaliland bekanntwaren und9neusind. Essinddies: Littonia
* r * • - # .

Hardeggeri , Haemanthus bivalvis , Crotalaria parvula , Eriosema erythrocarpon , Cordia

harara. Sericostoma verrucosus, Thunbergia Paulitsckkiana, Crossandra spinosa, Olden-

landia lonqiluba G. v. Beck. Von diesen Arten sind die wesentlichen Teile absebildet.

E.

Schinz, H.: BeitrUce zur Kenntnis der Flora von Deutsch-SUdwest-Afrika

und der angrenzenden Gebiete. III. — Verh, d. bot. Ver. d. Prov.
\ t t r

i i

Rrandenb. XXX. \. Oct. 1888. S. 229—276. (Vergl. Bot. Jahrb. IX.

Litteraturber. S. 70).

In diesem Abschnitt werden als neu beschrieben: Stereuliaeeae von K. Schumann.

namlich: Melhania griquensis Bolus, JV/. ForbesH Planch,, H. comosa Burch., H. Gurkeana

K. Sch., //. glanduligera K. Sch., H. fruticulosa K. Sch., H. filipcs Harvey var. elatior

K. Sch., J7. Schinzii K. Sch. Nachtrag zu den Gramineae: Anthaenantia glauca Hack.,

Triraphis ramosissima Hack., Eragrostis emarginata Hack. Leguminosae ; Acacia Goeringii

Schinz und A. cinerea Schinz. Vitaceae: Cissus Cramerianus Schinz, ein 3:—4mhoher,_

hellgelb berindeter Baum mit dickem, geradem, fleischigem Stamm und kurzen, dicken,.

sparrig abstehenden Aslen, von fern einer kraftlgen und gedrungenen Aloe dicholoma

nicht unahnlich. Combretaceae : TerminaUa porphyrocarpa Schinz, T. Rautanenii Schinz,
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Combretum hereroense Schinz, C Eitkerianum Schinz, C.coriaceum Schinz. 4n Lythraceae:

Nesaea rnucronata Koehne, N. Schinzii Koehne, N. sagittifolia (Sonder) Koehne, AT

. Lii-

deritzii Koehne, mit deren Beschreibungen Koehne die Aufstellung einer Section Sali-

mstrwn verbindet. — Passifloraceae : Basananthe heterophylla Schinz, Ja$gia repanda

Schinz, Vertreter einer neuen Gattung, welche mit Modecca verwandt ist. — Oleaceae:

Jasminum Schroeterianum Schinz. — Campanulaceae : Cephalostigma Fockeanum Schinz.

Apocynaceae : Carissa (Sect. Eucarissa) pilosa Schinz, Adenium Boehmianum Schinz.
*

Asclepiadaceae : Asclepias Buchenaviana Schinz, Raphionacme lanceolata Schinz, Orthan-

thera Browniana Schinz, 0. albida Schinz, Ceropegia pygmaea Schinz, Trichocaulon pedi-

cellatum Schinz. — Borraqinaceae : Heliotropium Oliverianum Schinz, Trichodesma Ian-

ceolatum Schinz. — Convolvulaceae : Ipomaea adenioides Schinz, /, Bolusiana Schinz, /.

Magnusiana Schinz, I. convolvuloides Schinz, Aniscia Hackeliana Schinz, Breweria suffru-

ticosa Schinz. E.
i

Bolus, H.: The Orchids of the Cape peninsula. 200 p. 8° with 36 plates. —
Capetown 1888. (Abdruck aus den Transactions of the South- African

philosophical society Vol. V. Parti. 1888.)

Zu den hervorragendsten Charakterpflanzen der 1750 GefsBpflanzen ziihlenden Flora

der our 197 englische Quadratmeilen grofien Kaphalbinsel (nicht zu verwechseln mit

dem Kapland, dessen kleiner Teil sie ist) gehoren die Orchiclaceen, von denen Verfasser

in diesem Werk 102 Arten beschreibt und teilvveise abbildet. Durch diesen Reichtum an

Erdorchideen zeigt die Kapflora wie auch in einigen andern Ziigen einegewisse tjber-

einstimmung mit der Flora Australiens; aber auf der Kaphalbinsel sind 93 % der Orchi-

daceue Ophrydeae, wfthrend in Australien nur 2 Ophrydeae vorkommen und vorzugs-

weise Vandeae und Neottieae pravalieren. Charakteristisch fur Siidafrika sind namentlich

die Corycieae, deren Narbe hSlufig deutlich zweilappig oder zweiteilig ist. • .

Von den 10 Orchidaceen-Gattungen der Kapflora sind 4 {Bartholina, Corycium, Ptery-

r/odium, Ceratandra) auf Siidafrika beschriinkt, 4 {Holothrix, Disci, Satyrium, Disperis)

vorzugsweise in Siidafrika entwickelt, 2 (Liparis und Eulophia) auf der Erde weit ver-

breitet. Von den 102 Arten der Kaplandhalbinsel ist nur eine, Liparis capensis, auCer-

halb Siidafrikas, auf dem Kamerungebirge angetrolTen worden, 1 reicht in das Nama-
land oder in die Karrooregion, 52 erstrecken sich innerhalb der sudwestlichen Region

auch nach Osten und Norden, 15 erstrecken sich auch ostwarts in das subtropische Ge-

biet, 33 sind auGerhalb der Kaphalbinsel noch nicht gefunden worden. Die artenreich-

slen Gattungen des Gebietes sind Disa (mit 46 Species) und Satyrium mit 18 Species.

Der Verfasser teil t auch seine Beobachtungen iiber die Bestaubungsverhaltnisse

einiger kaplUndischer Orchidaceen mit, so von Bartholina pectinata, Disperis capensis,... — * * -

Disperis villosa, Pterygodium catholicum, Disa grandiflora.

Die Beschreibungen der Arten sind sehr sorgfaltig und die Abbildung durch zahl-

reiche Analvsen recht wertvoll. * g

Macoun, J.: Catalogue of Canadian plants. Part IV. 248 S. 8°. — Mont-

reaH888. (Vergl. Bot. Jahrb. VIII. Lilteraturber. S. 22.)

Dieser Teil des Kataloges der kanadischen Flora enthiilt die Monokotylen Nr. 2208

bis 2955, woraus der Reichtum dieser Flora ersichtlich ist. Ein fiinfter und sechster

Teil sind fur die Moose und Thallophyten in Aussicht gesteilt, von welchen iiber 2000

Arten in dem Herbarium von Montreal aufbewahrt werden. Von einzelnen groBeren

Familien seien hier die Artenzahlen angegeben: Orchidaceae 57, Liliaceae 73, Junca-

ceae 38, Cyperaceae 234, davon Carex 185, Gramineae 262. Die Angaben iiber die Ver-

breitung sind sehr .ausfiihrliche, wie im ersten Band, so dass bei dem groGen Umfang
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Kanadas dieser Katalog fiir die Feststellung der Areale pflanzengeographisch interessan-
ter Pflanzea eine ausgezeichnete Quelle ist. Mehrfach finden sich auch kritische Bemer-
kungen iiber einzelne Arten, # * o ».\- t * «

*

« .
\ * ; . I ' E.

* l * - k • '... . * m m

Watson, Sereno: Contributions to American Botany. XV. — Proceed, of

the amer. Academy of arts and sc. XXIII. p. 249—287. "

.
i

i. Zunachst bespricht Verfasser einige neue Species aus Nordamerika und giebt
eine Ubersicht iiber die nordamerikanischen Arten von Lecqueretta und Draba. Die Gat-
tung Lecquerella {= Visicaria der Autoren sofern sie die amerikanischen Arten darunter
verstehen) umfasst 33 Arten, von Draba sind 32 Arten in Nordamerika nachgewiesen,
wobei Erophila als Section von Draba aufgefasst wird. Neu aufgestellt wird die Gattung
flartwrightla aus der Vervvandtschaft der Piquerieae unter den Eupatorioideae. Die Gattung,
mit einer Art [H. floridana) bekanut, ist nachst verwandt mit Adenostemma.

2. Ein zweiter Abscbnitt behandelt neue mexikanische Pflanzenarten, welche Pringle
in den Gebirgen von Chihuahua im Jahre ^ 887 sammelte. Darunter findet sich die neue
Gattung Prionosciadium, nachst verwandt mit Archangelica und Angelica. Die Gattung um-
fasst 3 Arten, welche friiher als Angelica beschrieben wurden ; nur eine ist neu auf^e-
funden, •

:

3. Es folgt endlich die Beschreibung einiger Pflanzen aus Guatemala. Hier gewahrt
am meisten Interesse eine neue Gattung der Acanthaceae-Ruellieae, Louteridiuiiu Nur eine

Art, L. Donnell-Smithii, ist bekannt.
• :Pax.

Godman, P. D., and O. Salvin : Biologia centrali-americana or contributions

to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and Central-America.

Botany.

Introduction Vol. I. p. IX—LXI. by W. B. Hemsley.
- H

Commentary on the introduction and appendix Vol. I. p. LXII—LXVUi
by Sir J, D. Hooker,

Appendix. Vol. IV. p. Ml—332 bv W. B. Hemsley. — London 1888.
F

Durch reiches, aus alien Teilen der unermesslichen, ihnen tributaren Gebiete zu-
j

stromendes Material unterstutzt, haben diebeiden groCartigsten botanischenSammlungen

der alten Welt, die von Kew und Petersburg in hervorragendster Weise zur Forderung

der Pflanzengeographie beigetragen. Namentlich aber war es Sir Joseph Hooker, der, nach

jahrelangem Reisen und Sammeln in den verschiedensten Zonen beider Hemisphliren

nach England zuriickgekehrt, durch mehrere umfassende floristische Werke fur tiefer

gehende, nicht bios die Physiognomik der Lander im Allgemeinen beriicksichtigende

pflanzengeographische Forschungen eine Grundlage legte. Namentlich in dem groBen

sechsbandigen AYerke, welches die Flora der antarktischen Lander Sudamerikas, Tasma-
niens und Neu-Seelands behandelt, zeigt sich mehrfach, von wieganz anderen Gesichts-

punkten Hooker die Verbreilung der Arten auffasste als seine Vorganger und Zeilge-
m

nossen
;

iiberall tritt, wie auch in De Casdolle's Geographic botanique raisonntfe, das

Bestreben hervor, nicht bios die ptlanzengeographischen Verhaltnisse der einzelnen Ge-
biete zu s eh i Idem sondern auch die Beziehungen zwischen den Floren der einzelnen

Lander zu ermitteln und zu erklaren. In dieser Hinsicht war namentlich der Introduc-

tory Essay zu Hooker's Flora of New-Zealand besonders lehrreich, auch fiir diejenigen,

welche das groGe FJorenwerk selbst wegen seines bedeutenden Preises nicht anzu-

sehaffen vermochten und auch nicht einmal in alien groCeren bolanisehen Bibliotheken

nachschlagen konnten. Ein fast ebenso kostbares Werk ist die Biologia centrali-americana
,
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, von welcher 4 slarke BSnde in 40 der Botanik gewidmet sind, zu deren Anschaffung ein

ziemFich bedeutendes Kapital erforderlich ist. Es ist daher sehr dankenswert, dass der

Bearbeiter der centralamerikanischen Flora, W. B. Hemsley, in ahnlicher Weise wie

friiher Hooker die Ergebnisse seiner antarktischen Studien, die Ergebnisse der central-
1

amerikanischen Studien separat, resp. als Einleitung und Anhang zu dem botantechen

Teil der Biologia centrali-americana publicierte. Wie bei so vielen Werken ist auch

bier die dem Werk vorangeschickte Einleitung die Frucht der auf dasselbe verwendeten
I

Arbeit; es wird sich daher empfehlen, zuerst auf den Appendix einzugehen, in welchem

die aus der Bearbeitung der centralamerikanischen Flora sich zunachst ergebenden Re-

sultate zusammengestellt sind. Der Appendix enthalt Folgendes:

I, Eine historische Skizze der botanischen Erforschung vonMexiko
und Centralamerika, d. h. einen Bericht iiber die Leistungen von Hourtox

(1729), Nee, Haenke, Serke, A, v. Humboldt, A. Bonpland, Lexarza, Sartorius,

k

v. Karwinski, Berlandier, Schiede, Skinner, Coulter, Andrieux, Galeotti, Ghies-
* - -

uregt, Jurgensen, Linden, Funck, Hartweg, Graham, Ehrenberg, Liebmann, Potts,

Oersted, Tate, Botterl Fendler, Johnson, Friedrich Mueller, Hahn, C. Hoffmann

und A, v, Frantzius, H. Wendland, Schaffner, Ervendberg, Hayes, Polakovsky,

Bernoulli, Gaumer, sowie verschiedener Expeditionen.

v 2. Grundziige der Geographic und die h ervortretenden Eigentiim-

lichkei ten der Flora Mexikos und Centrala merikas. — Verfasser ge-

steht zu, dass auf Grund der gesammelten Standortsangaben eine pflanzengeo-

graphische Einteilung des Gebietes nicht zu ermoglichen war, da dieselben zu
.

-

; h&uflg ungenau sind, und dass daher mehr auf die Vegetationsschilderungen ein-

zelner Reisender zuriickgegangen werden musste. Die Gebiete Nordmexiko, Siid-

mexiko, Guatemala, Salvador und Honduras, Nicaragua, Costa-Rica und Panama

verteilen sich auf 3 Florenprovinzen. AufS, 1 39— 4 67 wird die Flora der 7 genannten

Gebiete ziemlich ausfiihrlich geschildert, mit Hervorhebung der physiognomisch

wichtigen Formen. ':
.

3. tjbersicht iiber die Flora und Analysis derselben. Auf S. 171—200

finden wir tabellarisch zusammengestellt von jeder Familie die in jedem der 7 ge-

nannten Gebiete vorkommenden Gattungen und Arten, mit Berlicksichtigung der

endemischen, nebst Angaben iiber die weitere Verbreitung dieser Gattungen in der

alten und neuen Welt. Es ergeben sich im Ganzen 12 233 Arten von Pteridophyten

und Siphonogamen, davon 9125 Dikotylen, 2501 Monokotvlen, 545 Fame und 62

andere Pteridophyten.

Mehr als 100 Arten ziihlen folgende 27 Familien: Compositae (151 8), Leguminosae

(944), Orchidaceae (938), Filices (545), Gramineae (520), Cactaceae (500), Rubiaceae

(385), Euphorbiaceae(368) , Labiatae (250), Solanaceae (230), Cyperaceae(%\$), Pipera-

ceae (214), Malvaceae (1 82), Scrophulariaceae (170), Amaryllidaceae (170), Acantha-

ceae (165), Asclepiadaceae [153,, Gesneraceae (144), Convolvidaeeae (141), Urticaceae

(1 40) , Melastomaceae (1 39) , Borraginaceae (120), Palmae (118), Araceae (1 15), JJUaceae
- -

c

(113), Malpighiaceae (104), Rosaceae (104). Zum Vergleich ist daneben die Zahl der

Arten angegeben, welche dieselben Familien in Australien besitzen. — Von den

1794 Gattungen Centralamerikas sind 198 oder 11% endemisch, von diesen 198 je-

doch 159 im ndrdlichen Gebiet
t
nur 13 im siidlichen Gebiet und 26 in mehreren

7

Gebieten zusammengenommen. Ferner erstrecken sich von den 1794 Gattungen

1594 nach anderen Teilen Amerikas; 858 sind auf Amerika beschrankt und 738 sind

auch in der alten Welt und auf den Inseln des stillen Oceans anzutreffen. Besonders

artenreiche Gattungen sind folgende:
<

.- « 1
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.
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etc. etc.
f *
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*. * *

Auffallend groC ist die Zahl der monotypischen Gattungen in Mexiko und Cen-

tralamerika, namlich 228 oder 4 2,3%; davon sind 427 endemisch, 401 audi in

anderen Teilen Amerikas anzutreflen und 21 weiter verbreitet.
. , ^ . - -

«
Von den 41626 Arten Mexikos und Centralamerikas sind 8193 oder 70,5 o/

endemisch und von diesen endemischen Arten kommen 6693 oder 81,7 0/ auf Nord-

mexiko bis Honduras, 1076 oder 13,4% auf Nicaragua bis Panama, 424 oder 5,2%
auf vereinigte Areale. Dagegen erstrecken sich 3433 Arten auch nach anderen Teilen

V j

Amerikas, 1125 nach Nordvvestamerika, 553 nach Nordostamerika, 1957 nach Siid-

amerika, 4 219 nach Westindien; auBerhalb Amerikas werden nur 348 Arten der

. centralamerikanischen Flora angetroffen.

Beziehungen der Flora zu den Floren anderer Gebiete.4.

*

In diesem

Abschnitt wird berechnet, wie viel Gattungen und Arten Centralamerika einerseits

mit Arizona und den benachbarten Gebieten, anderseits mit Siidamerika und West-

indien gemeinsam hat. Es folgen hierauf mehrere Listen, welche die Beziehungen

Centralamerikas zu Ostasien, zu Afrika und den Maskarenen, endlich zu den Gala-

•pagos erlautern.

5. WeitereErscheinungen inderVerbreitungeinigerderwichtigeren
F a m i I i e n. Dieser Abschnitt (S. 235—282) enthiilt zahlreiche interessante Angaben

iiber die Verbreitung, welche ftir die Pflanzengeschichte von Wert sind, sich aber

nicht zur Mitteilung im Auszug eignen. ,;,

6. Die G ebi rg

s

flora Sudani erikas und Centralamerikas. Die Zusammen-

stellung der in den Gebirgen vorkommenden Arten ergiebt

4 3 endemische Gattungen und 504 endemische Arten,
: . •

\

9 Gattungen und 17 Arten, welche auch in Nordamerika vorkomnien,

-: 25

: 22

• 26

, 465

»

»

»

n

»

w

49

39

f 8

» 4 7

»

»

)>

»

»

»

i» » Siidamerika )>
. *>

nur noch in den Anden »
, t r

> « auch in Nord- und Siidamerika vorkommen,

,

» auBeramerikanisch sind.
.. .

.-./;;• .

Die Zusammensteliung ist namentlich deshalb sehr lehrreich, weil sie zeigt, wie

wenige der siidamerikanischen Galtungen in den Gebirgen hinaufsteigen.
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.7. Verbreitung der Orchideen in Sudmexiko nach der Hohe und her-

vortretende Eigentum lichkei ten der Vegetation. Dieser Abschnitt

griindet sich im Wesentliehen auf die Angaben von Riciiakd und Galeotti, erg&nzt

durch diejenigen anderer Reisenden.
• \

i.

8. Zusammenfassung der vorherrschenden E igentiiml ichkei.ten der

Flora von Mexiko und Cen tralameri ka , sowie Bemerkungen iiber

".die wahrscheinl iehe Herkunft dieser Flora. Der Verfasser bespricht

* die Eigentiimlichkeiten der 3 Gebiete, in welche Mexiko und Centralamerika sicli

gliedern,

A. Die nordlicho Provinz ist der Entwickelungsherd einer xerophilen

• Flora, welche sich bis in die trockenen Teile von SiidmexLko und die Gebiete

nordlich von Mexiko erstreckt, ziemlieh identisch mit dem mexikanischen Hoeh-

landsgebiet des Referenten. Es enthiilt nach den Schatzungen des Verfassers 836

* 'Gattungen und 3040 Arten; in Folge der grofien Trockenheit sind Melastomaceae,

Begoniaceae, Passifloraceae, Cucurbitaceae, Gesneraceae, Piperaceae, Aristolochiaceac,

Scitamineae, Bromeliaceae, Orchidaceae, Palmae sehr spailich vertreten; 39 der in den

beiden andern Provinzen vorkommenden Familien fehlen gcinzlich; die Composilae

machen 21%, die Leguminosae 10%, die Cactaceae 4,6%, die Euphorbiaceae 4,4%,

die Gramineae 6,3% aus. Beschorneria, Agave, Fourcroya, Yucca, Nolina, Dasij-

lirion haben hier ihr Centrum. — B. Die centrale Provinz beherbergt ein

Gemisch nordlicher und sudlicher Typen mit auBerordentlich reicher Entwickelun cr

lokaler Arten, mit 12% endemischer Gattungen. Die alpine Flora gehort groBten-

teils weit verbreiteten Gattungen, zum geringeren Teil amerikanischen Gattungen,

welche siidlich iiber Panama nicht hinausgehen, an. AuBer Sudmexiko geboren

hierzu Guatemala, Salvador, Honduras, Dieses Gebiet ist eines der pflanzenreichsten

der Welt, es besitzt mehr Gattungen als ganz Australien. Besonders reich vertreten

sind folgende Familien: Polygalaceae (30 A.}, Malvaceae (20 G. HO A.), Malpighia-

ceae (13 G. 55 A.], Burseraceae (27 A.}, Sapindaceae (14 G. 57 A.), Leguminosae

(84 G. 564 A.), Rosaceae (21 G. 72 A.), Crassulaceae (47 A.), Melastomaceae (22 G.

82 A.), Lythraceae (65 A.), Onagraceae (11 G. 68 A.), Loasaceae (5 G.), Passiflora-

ceae (39 A.), Cucurbitaceae (22 G. 74 A.), Begoniaceae (46 A.), Cactaceae (370 A.),

Compositae (157 G. 97 7 A,), Asclepiadaceae (17 G, 100 A.), Gentianaceae{iO G. 43 A.),

Polemoniaceae (5G. 14 A.), Hydrophyllaceae (4 G, 18 A.), Convolvulaceae (4 08 A.),

Solanaceae (1 8 G. 162 A.), Scrophulariaceae (33 G. 104 A.), Gesneraceae (\1G. 49 A.),

Acantkaceae (29 G. 110 A.;, Verbenaceae (16 G. 69 A.), Labiatae (23 G. 200 A.),

Xyctaginaceae (10 G. 26 A.), Piperaceae (136 A,), Loranthaceae !42 A.), Euphorbiaceae

(25 G. 259 A.), Urticaceae (21 G. 89 A.), Cupuliferae (72 A.),. Orchidaceae (82 G.

504 A,), Bromeliaceae (64 A,), Amaryllidaceae (12 G. 128 A.), Dioscoreaceae (20 A.),

Liliaceae (73 A.), Palmae (12 G. 50 A ), Araceae (45 A.), Cyperaceae (170 A.), Grami-

neae (91 G. 454 A.), Filices (42 G. 379 A.). Ein Teil dieser Formen, namentlich

zahlreiche Cactaceae, sind vielleicht mit Unrecht diesem Gebiet zugeteilt, da nicht

genau zu ermitteln ist, ob sie aus Nord- oder Sudmexiko stammen. Die groBe

Mehrzahl der in diesem Gebiete heimischcn Formen bedarf betrachtlicher Feuchtig-

keit. Der Endemismus dieses Gebietes zeigt sich mehr in den Arten, als in den

Gattungen; so sind von den 82 Gattungen der Orchidaceae 65 auch im ostlichen,

— C. Die siid-69 auch im westlichen Sudamerika und 59 in Westindien anzutreffen. —
liche Provinz, umfassend Nicaragua, Costa Rica und Panama, schlieBt sich eng an

die tropisch-siidamerikanischc Flora an. B und C mit einander vereinigt entsprechen

ungefahr der centralamerikanischen Zone der subandinen Provinz des Referenten.

Nach den Ausfuhrungen des Verfassers mochte Referent jetzt auch das Gebiet des

tropischen Amerika lieber folgendermaBen gliedern : a) Provinz Westindien, b) Sud-
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amerikanische Provinz, c) Subandine Provinz, d) Nordbrasilianisch-guianensische

KProvinz, e) Siidbrasilianische Provinz. . . : ' .:::.
1

-

' :

Wir gehen nun zur Besprechung der » Introduction « liber. In dieser giebt der Ver-

fasser zunachst eine Anzahl stati&tischer Details, welche fur die Pflanzengeographen nicht

wesentlich Neues enthalten. Interessant ist aber zunachst der Nachweis, dass sehr vei-

schiedenartige, aber ausgedehnte Gebiete nahezu dasselbe Verh&ltnis der Monokotylen

zu den Dikotylen zeigen, wie auf der ganzen Erde. . .
"

]
.*

•. \ ; .;r.

Es enthalt Indien

Mexiko

76,57% Dikotyle, 23,43% Monokotyle,
* r

Nordarnerika

Australien

78,50. »

80,62 »

81,5 •>

82,70 .»Europa

die eanze Erde 81 ,29 «

n

»>

»

»

-.2-1,50 »

19,38 »

18,50 «

17,30 a

18,71 »

-»

»

*-4.

' V

"

M
-

- - * .,j

Beachtenswert ist ferner der Abschnitt, welcher die Florengebiete in ihrer Beziehung

zu den tiergeographischen Gebieten behandelt. Der Verfasser kritisiert hierbei des Refe-

renten, vom entwickelungsgeschichtlichen Standpunkte ausgehende, Einteilung und eben-

so Dhude's Florenreiche. Verfasser giebt zu, dass des Referenten Einteilung vom
theoretischen Standpunkte aus zu rechtfertigen sei, ist aber der Meinung, dass eine teils

auf der Vergangenheit, teils auf gegenwartigen Yerhaltnissen basierende Einteilung zu

Vermengungen fiihren miisse. Indes hat schon Drude noit Reclit bemerkt, dass des

Referenten Einteilung zum Teil auf die gegenwartigen Yerhaltnisse gegriindet ist. Dern

Referenten kam esdarauf an, zu zeigen, dass 4 Florenelemente existieren, von denen

jedes in einer groCen Zahl der gegenwartig unterscheidbaren Florengebiete dominiert.

Gegeniiber Drude's Einteilung hebt der Verfasser hervor, dass die unterschiedenen

1 4 Gebiete zu ungleichwertig seien. Er geht dann ferner auf Wallace's tiergeographische

Gebiete ein und hebt hervor, wie dieselben mehrfach rait pflanzengeographischen zu-

sammenfallen, was ja auch Referent schon gezeigt hat. Nachdem Verfasser ferner das

Auftreten sogenannter australischer Typen auCerhalb Australiens besprochen, geht er zu

seiner Einteilung der Erde in pfianzengeographische Gebiete iiber. Es sind dies folgende:

1) das nordliche, 2) das afrikanische, 3) das indische, 4) das siidaraerikanische, 5) das

australische. Der Verfasser bemerkt aber zugleich, dass man auch folgendermaCen

gruppieren konnte: •
•

1. Nordliche Region. '

* t.

. !

2. Neotropische Region. 3. Palaotropische Region.
.->

- i- . . .

4. Andine Region. 5. Capregion. 6. Australische Region.

Die Flora der Sandwichinscln kann Verfasser in keiner der Regionen unterbringen,

scheut sich aber anderseits, sie als Reprasentanten einer primaren Region hinzustellent

Man sieht also, dass sich auch hier wie bei jeder andern Einteilung Schwierigkeiten ein-

stellen. Jedenfalls hat die zweite Einteilung Vorzuge vor der ersten, doch behiilt Ver-

fasser des Weiteren die erste Einteilung bei. . .
*

*- -

I. In der no rd lichen Region werden als Subregionen unterschieden: die aik-

. tische, die nord- und mitteleuropaische, welche sich bis nach dem auCersten Osten

von Asien erstreckt , die centralasiati&che, die mediterrane, die ctunesisch-japa-

. nische, die boreal-amerikanische , die atlantisch- amerikanische, die pacifisch-

amerikanische und die central-nordamerikanische, zu welcher auch das nordliche

Mexiko eehort. Es sind dies also ziemlich dieselben Gebiete, welche vom Referenten
I

r J -
r

r t iunterschieden wurden.

2. Zu der afri k a nische n Region, von welcher Madeira und die Canaren als zur

Mittelmeerregion gehorig ausgeschlossen werden, werden auCer dem tropischen und

siidlichen Afrika die Cap Verden, Madagaskar und die Maskarenen, Ascension,'

St. Helena, Tristan da Cunha, die Amsterdaminsel und St. Paul gerechnet. Als
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Subregionen werclen unterschieden: die tropisch-afrikanische, die siidafrikanische,

Madasaskar und die benachbarten Inseln. Gst- und Westafrika werden als Pro-

vin eine$ Gebietes angesehen. ;*;. . j * ' ,«i
\

i
» .

.

3. Die indische Region einschlieBlichPolynesiens, Subregionen werden hiernicht

. angegeben. - •

4. Die siidamerikanische Region zerfalit nach Referenten in 2 Subregionen, die

andine und die tropische \- k * .•

5. Die australische Region mit deii Subregionen: Siidwestaustralien, Nordost-

australien, Neu-Kaledonien, Neu-Seeland.

Sodann werden noch als besondere Gebiete behandelt

:

Die Flora der Sa ndvvichinseln und

die fragmentarische antarktische Flora, Von dieser sagt Verfasser, dass

dieselbe zweifellos den Rest einer Flora darstellt, welche ehemals, wahrscheinlich in

hoheren Breiten, ein ausgedehnteres Terrain bedeckte. Der Verfasser rechnet hierzu

:

die Auckland-, Campbell-, Macquarie-Inseln, Macdonald, Kerguelen, Crozets, Prinz

Edward-Inseln, Siidgeorgien und die Falklandsinseln, Feuerland und das sudwestliehe

Patagonien. Es sind dies alles Inseln, welche Referent dera altoceanischen Florenreich

zurechnete, in welches Referent aber auch das siidliche Neu-Seeland, das extratropische

Australien, das Kapland, die Amsterdam-Insel, Tristan da Cunha, St. Helena und

Ascension hineinzog. Die letzteren 3 Inseln werden vielleicht besser dern palao-

tropischen Florenreich angeschlossen. Bezuglich der iibrigen Gebiete muss aber bemerkt

werden, dass in alien das antarktische oder altoceanische Element noch so stark hervor-

tritt, dass vom entwickelungsgeschichtlichen Standpunkte aus von einer

Vereinigung derselben zu einem Florenreich nicht abgegangen werden kann, wennauch

nameotlich die jetzt continentalen Gebiete derselben reichlicheBeitrage aus den benach-

barten Gebieten aufgenommen haben. Anderseits kann ja nicht geleugnet werden, dass

es etwas Befremdendes hat, wenn von Sudamerika, Sudafrika und Australien einzelne

Stucke herausgeschnitten und einem groBen Florenreich zugerechnet werden, dessen

Hauptentwickelung in der Vergangenheit zu suchen ist, w&hrend welcher die ant-

arktischen Lander von reicher Vegetation und nicht von Eis bedeckt waren.

i Es bleibt nun noch Sir Joseph Hooker's Commentar zu Hemsley's Introduction zu

besprechen. Hooker zieht zuniichst einen Vcrgleich zwischen der Flora Indiens und

Mexikos. Beide Gebiete liegen ziemlich zwischen denselben Breitengraden, zwischen

9 und 33° n. Br., beide zeigen alle moglichen klimatischen Versehiedenheiten, Mexiko

enthalt nur 12 Familien und etvva 2000 Arten weniger, als Indien (mit 13 647 Arten).

In Mexiko kommen durchschnittlich auf jede Familie 11, in Indien 13 Arten, in Mexiko

durchschnittlich auf jede Gattung 6,4, in Indien 6,0 Arten. Auch differiert der Procent-

satz der endemischen Arten in beiden nur urn 2%. Vollig verschieden verhalten sich

aber trotzdera viele Familien; so nehmen die Composilae in Mexiko die erste Stelle, in

Indien die sechste Stelle nach der Zahl der Arten ein, die Leguminosae aber nehmen in

beiden Liindern die zweite Stelle ein, die Orchidaceae in Indien die erste, in Mexiko die

dritte, die Rubiaceae die siebente in Mexiko, die fiinfte in Indien, die Gramineae die

fiinfte in Mexiko, die dritte in Indien u. s, w. Von den 25 273 Arten, welche Mexiko und

Indien zusammen besitzen, sind kaum 600 beiden gemeinsam. Hookek geht dann ferner

auf den Parallelismus ein, den beide Lender hinsichtlich ihrer Gebirgsflora zeigen.

i..: Endlich teilt er seine eigenen Ideen liber die pilanzengeographisclie Einteilung der

Erde mit Zuniichst unterscheidet er tropische und gem&Bigte Regionen und mochle

dieselben alsReiche bezeichnen, Als Regionen oder Kingdoms ergeben sich ihm folgende.

1, Die nordlich gemaBigte der alten Welt, 2. die nordlich gemaBigte der neuen Welt,

3, die tropische der alten Welt, 4. die tropische der neuen Welt, 5. die gemaBigte sud-

amerikanische, 6. die gemaBigte siidafrikanische, 7. die gemaBigte australische.
.
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AIs Grund fiir die Trennung der beiden zuerst genannten Kingdoms fiihrt Hooker
die groBe Verschiedenheit der Species in beiden an; aber es ist leicht zu zeigen, dass

eine beinahe ebenso groGe Verschiedenheit der Species sich nachweisen lasst, wenn man
Japan und Nordchina mit Europa vergleicht. 4

Die tropisch-afrikanische Flora sieht Hooker nur als eine Unterabteilung des Floren-

reiches der alten Welt an
;
er macht mit Recht darauf aufmerksam, dass dasselbe gegen-

iiber der tropisch-asiatischen nur durch ihre Armut charakterisiert ist, dass die Flora des

nordwestlichen Indiens sich weit durch das nordliche tropische Afrika, bis zum Kapiand
und den Kap Verden erstreckt. Wenn irgend ein Tfeil des palaotropischen Florenreiches

abgetrennt werden konnte, so sei dies, bemerkt Hooker, Neu-Guinea. Indes scheinen

dem Referenten die Eigentumlichkeiten Neu-Guineas kaum groGer als die Borneos.

Hooker spricht sich entschieden gegen die Vereinigung der siidafrikanischen Flora mit

der tropisch-afrikanischen aus. SchlieGlich unterlasst er es auch nicht, darauf hinzu-

weisen, dass uberall, wo nicht unubersteigliche Hindernisse der Pflanzeuwanderung

entgegentreten, die Floren sich vermischen und dass dies selbst der Fall ist, wo tropische

und gemaBigte Florenreiche an einander grenzen. , E.

-

'i
¥

Sievers, Dr. W.: Die Cord illere vonMerida nebst Bemerkungen
tiber das karibische Gebirge.
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Ergebnisse einer mit
Untersttltzung der Geographischen Gesellschaft zuHam-
bur g 1884

liandlun

1885 ausgefUhrtenReise. — Geographische Ab-
gen, herausgegeben von Prof. Dr. Alkrecht Penck in Wien.
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Band III, Heft \. — Wien und Olmutz 1888. M 12.
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Der fiinfte Abschnitt handelt von der Vegetation und Agricultur des von dem Ver-

fnsser bereisten Gebietes (Seite 191—215), und kann an dieser Stelle natiirlich nur auf

diesen Bezug genommen werden. . ::
: «

-
' r

Ehe ich indes auf Einzelheiten eingehen will, muss ich eine allgemeine Bemerkung
vorausschicken. Der Verfasser gesteht selbst ein, dass er kein Botaniker ist, und in der

That geht aus den von ihm tiber seine siidamerikanischen Reisen veroftentlichten

Schriften hervor, dass auf ihn Darwin's bekanntes Wort (»A traveller should be a botanist,

for in all views plants form the chief embellishment «) nur ini Sinne eines frommen
Wunsches Anwendung findet. Das ist jedenfalls sehr zu beklagen, denn seine Schilde-

rungen verlieren gerade hierdurch ganz erheblich an Interesse und Anschaulichkeit,

Unter solchen Umstanden ware es sicherlich am geratensten gewesen, aHe Bemerkungen
liber die Vegetalionsverhaltnisse auszuschlieGen, umsomehr, als die hier in Betracht

kommenden Gegenden von namhaften Botanikern und Sammlern (Karsten, Linden;

Funck, Schlimm, Morltz, Wagener, Engel) bereits friiher untersucht wurden, freilich

ohne dass einer von ihnen eine zusamrnenhangende Beschreibung der Vegetation ver-

sucht hatte. Da jedoch Sievers in dem oben genannten Buche einen ganzen Abschnitt

don Vegetationsverhaltnissen widmet, hat auch die Kritik das Recht, seine Arbeit der

Prufung zu unterziehem Leider muss das Resultat der tetzteren, soweit der erste Teil

des besagten Abschnittes in Betracht kommt, durchaus ungunstig ausfallen, und selbst

die Durchsicht der Arbeit seitens eines Herrn Vincent Luis in Hamburg, auf welchett

sich Sievers im Vorworte bezieht, hat, wie es scheint, nichts dazu beigetragen, die vielen

.
darin enthaltenen Irrtiimer zu beseitigen. Dieser Tadel trifft jedoch nur den Teil, weleher
von der verticalen Verteilung der Vegetation handelt; die Darstellung der horizon to'lesfi

Verteilung und des Ackerbaues ist glucklicherweise ganz anders ausgefallen. ;:•;.,'

Der Verfasser versucht es zun&chst, »ein tibersichtliches Bild tiber die Vegetations^

formen und -gruppen
;
sowie namentlich die nach derTHOhenstufen • zu gliederMeri
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Vegelationsregionen

unterscheidet

geben, welche fur die Cordillere charakteristisch sind«, Er
i

-
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Schneeregion 4400 m aufwarts = Schneeberge,

i
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Moose, Flechten 4000—4400 m = ode Hochparamos.

Alpenkrauter ".; 3000—4000 m == Paramos.
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G riiser

Befarien

Cinchonen

Baumfarne

2800—3600 m
2500—3400 m
4 800—2400 m
4 000—1800 m

d •
Palmen, Cactus

. .
0—4 000 m

Hochwiesen.

Unterholz,
-

Hochwald.

Hochwald,
4

Tieflandwald und diirre Strecken.

t *

• i Mit dieser von Humboldt zuerst aufgesteilten Gliederung kann man im Allgemeinen

einverstanden sein; dagegen ist die specielle Beschreibung der einzelnen Regionen sehr

unzulttnglich und voll Irrlumer.

• Zunachst 1st flir die Region der Palmen die Aufzahlung der dominierenden Species

ganz ungeniigend, und sind mehrere der erwahnten Arten tiberdies auszuscheiden.

Mauritia flexuosa kommt nur sehrspariich vorund fehlt im Norden der Cordillere wnhr-

scheinlich ganzlich; die Cocospalme ist eine Culturpflanze und findet sich nicht im Ur-

walde, und unter »Fiederpalmen« weiC man nicht, welche Arten gemeint sind. Der

Corozo und die Yagua sind allerdings sehr h&ufig, die Chaguarama (Oreodoxa regia) ist

dagegen meistens nur angepflanzt. Der Ort Chaguaramas hat ubrigens gar nicht seinen

Namen dieser Palme zu verdanken, wie Verfasser angiebt, sondern einer Baclris, die

dort ebenso genannt wird. Es ist ferner nicht genau zu sagen, dass die Cocospalme »zu

Hainen zusammentritt«; was so aussiehl, sind allerdings oft sehr groCe Anptlanzungen

zum Zwecke der Olgewinnung aus dem SameneiweiB der Frucht, eine Benutzung. die

Herrn S. unbekannt zusein scheint, wenn man nach einer Bemerkung in seinem neuesten

Buche iiber Venezuela (Hamburg 1888, Seite 116) urteilen darf.

Als charakteristische Tropenbaume in den feuchten Urwaldern der Palmenregion

erw<Jhnt Verfasser Cedrela oclorata, Amyris altissima , lcica altissima (zwei

verschiedene Namen fur dieselbe Art!), Citrus vulgaris (am Escalantesoll esdavon ganze

Walder geben), Erythrina velutina, umhrosa und dubia (quid?), Guazuma ulmifolia,

Anacardium Hhinocarpus, Spondias lutea, Melicocca olivaeformis, Hytnenaea Courbarit,

Zygophyllum arboreum, Swietenia Mahagoni , Guajacum officinale, Capaifera

officinalis, Cassia Fistula, Tamarindus, Inga ligustina (soil heiGen L ligustrina; nach dem

angefiihrten VulgUrnamen Oruro oder Orore ist es jedoch Inga hymenaeaefolia) , Hippo-

mane Mancinella. Mit Ausnahme der durch gesperrten Druck ausgezeichneten Arten sind

diese Baume keine Bewohner des feuchten Urwaldes der Palmenregion. Mehrere der-

selben kommen tiberdies nur angebaut vor, weil es mehr oder weniger niitzliche Fruchl-

bSume sind, und aus diesem Grunde gehtiren sie ebenso wenig in die Charakterisierung

der Vegetation des Urwaldes, als z, B. die in Australien ansassigen Colonisten in eine

Darstellung der ethnographischen Verhaltnisse jenes Weltteiles. Carolinea princeps, die

ebenfalls angefiihrt wird, soil »zartgefiederte Blatter« haben ;
wir lesen von einer Anona

guanabana (= A. muricata), von Mangifera domestica («=* M. indica); Haematoxylon

campechianum , ein Baum, der vermutlich gar nicht in der vom Verfasser bereisten Gegend

vorkommt, soil in den Bergwaldern wachsen (wahrscheinlich liegt eine Verwechselung

mit H. Brasiletto aus der diirren Cactusregion vor); das sonderbarste ist jedoch die

Identiticierung des »Flor A m ari lla-Baumes« mit Tribulus cistoides, einer bekanntlich

kaum spannenhohen, auf dem diirren Boden der Strandregion weithin kriechenden

Zygophylleq, w&hrend der genannte Baum die stattliche Tecoma chrysantha A. DC. aus

der Familie der Bignoniaceen ist; beide Ptlanzen haben allerdings in Venezuela den

Vulcarnamen Flo r a mar ilia. .
<-

,

.
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Geringer ist die Zahl der Irrtumer in der Schilderung der Cactusvegetation, und ist

auch naeh meinen Beobachtungen die Beraerkung des Verfassers zutreffend, dass in

manchen Gegenden Venezuelas das Gebiet derselben an Ausdehnung zunimmt. Mimosa
temesiana mag Schreibfehler sein fur M. farnesiana; dagegen ist es gegen alien bota-

nischen Sprachgebrauch, Agave americana und Fourcroya gigantea als zwei Arten von
Agave zu bezeichnen. Das Brasiiholz dieses Gebietes ist nicht Caesalpinia brasiliensis

(=* Peltophora Linnaei Benth.), deren Vorkommen in Venezuela mir Uberhaupt zweifel-

hafl ist, sondern das bereits erwahnte Haematoxylon Brasiletto KrsL, und Sporobolus,

Cyperus brunneus und Castela depressa sind ganz charakteristische Strandpflanzen, die

iandeinwiirts verschwinden,
.. .. . .: . .

In der Region der Baumfarren, von denen der Verfasser iibrigens keine einzige Art
nennt, durfte sich die Mora [Madura tinctoria) wohl kaum noch finden, und ganz un-
zweifelhaft falsch ist die wunderliche Behauptung, dass dort die Kautschukbaume be-

ginnen; Sievers erwahnt speciell Hevea guianensis, von der in der ganzen Cordillere

Bicherlich kein einziges Exemplar vorhanden ist, Der Guavabo de monte der Vene-
zuelaner ist kein Chionanthus [— Linociera), sondern ein echtes Psidium; Terminalia

Catappa gedeiht nicht mehr in dieser Hohe und uberhaupt nur in derNahe des Meeres;
die angefiihrte Sauce ist die HumoLDTs-Weide (Salix Humboldtiana) , nicht Hermesia
castaneaefolia (= Alchornea), eine Euphorbiacee des heiCen Tieflandes, die allerdings

auch den Namen Sauce fiihren soil *;.

Beziiglich der Region der Befarien erfahren wir nur die langst bekannte Thatsache,

dass die Baumgrenze nicht durch eine scharfe Linie in bestimmter Htihe festgelegt

werden kann. In seiner Arbeit iiber die Sierra Nevada von Santa Marta (Zeitschr. der
Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, XXIII, S. 1—158) sagt der Verfasser, dass er nur dort

baumartige Befarien gesehen habe (S. 143); dagegen kann ich versichern, dass in unseren
Bergen von Caracas Befaria glauca nicht selten mehr als zwei Decimeter dicke Stamme

*

von iiber a Meter Hohe bildet.
-

Nicht weniger karg sind des Verfassers Angaben iiber die Region der Gramineen,
die doch gerade des Interessanten so viel bietet. Dort sollen Rosaceen, Umbeiliferen und

*
* # * - t m

Cruciferen besonders haufig sein; richtiger ware es gewesen zu sagen, dass Arten aus

den genannten Familien daselbst relativ hiiufiger auftreten als in den niedriger geleijenen

Regionen.
.:vj

Fur die Region der Alpenkrauter, Moose und Flechten erwahnt Sievers vorallem die

sonderbare Form der Espeletien, in Venezuela Frailejon genannt. In der vorher

citierten Abhandlung iiber die Sierra Nevada und Santa Marta (S. 4 44) will er das Vor-
kommen baumartiger Espeletien nur auf die genannte Berggruppe beschranken; doch
erreicht E. neriifolia auch bei Caracas nicht selten betrachtliche Dimensionen ; ich habe

bei meiner Besteigung des Naiguata ein Exemplar gemessen, dessen Stamm bis zum
ersten Aste 3 m hoch und etwa 2 dcm dick war. An derselben Stelle spricht er ferner

von einem Frailejon mit kleinen Blattern, von dessen Asten die kleinen traubigen

Friichte herabhingen. Wenn Verfasser sich nicht gewohnlich einer ganz unrichtigen

Terminologie bediente (die Friichte des Kaffeebaumes nennt er »griine Kapseln«, und
auch die Cacaofrucht ist nach ihm eine »Samenkapsel«), musste man annehmen, dass

dies sicherlich keine Espeletia war; es hatte sich doch wohl der Miihe verlohnt, ein

kleines Zweiglein mitzunehmen, um die Art von einem Botaniker bestimmen zu lassen.

Die meisten der geriigten Unrichtigkeilen erklaren sich aus dem Umstande, t*ass

der Verfasser die wissenschaftlichen Namen aus der von Fehlern aller Art strotzenden
i 1 *

* . '
-

\) In seinem Buche iiber Venezuela (8. 282) scheint Verfasser diese HcMBOLDT-Weide
mit der Pyramiden-Pappel zu verwechseln, der sie allerdings von weitem im all-

gemeinen Habitus gleicht. t 1 * , * ^ , * M
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Liste entnahm, die A. Codazzi in seiner Geographie von Venezuela mitteilt, obgleich es

leicht genug gewesen ware, zuverlassige Quellen zu benutzen *). .::.:'

Aus. der gesamten Darstellung der verticalen Verteilung der Vegetationsformen

geht nun als unbestreitbares Endresultat hervor, dass es in der Cordillere von M6rida

eine Reihe gewisser Hdhenzonen giebt, in deren jeder die Pflanzenfamilie vertreten ist,

nach der sie benannt wurde, was sich so ziemlich von selbst versteht!

• Nach diesen wenig erquicklichen Betrachtungen gehe ich sehr gern auf die recht

I

von

gestellten Vegetationsregionen giebt. Dieselbe ist mit fast peinlicher Genauigkeit in Bezug

auf die Umgrenzung der einzelnen Gebiete durchgefuhrt und wird durch die von Herrn

L. Friedericbsen in bekannter Meisterschaft ausgefuhrte Routenkarte zu Dr, Sievers' Reise

treflfltch unterstiitzt (Mitteilungen der Geogr. Gesellsch. in Hamburg, 1885—1886; auch

in Sievers, Venezuela, Hamburg 1888). Ich stehe keinen Augenblick an, diesen Teil der

Arbeit als einen hochst wichtigen Beitrag zur Pflanzengeographie Venezuelas zu be-

zeichnen, der es nurum so mehr bedauern lasst, dass die Beschreibung der verticalen

Verteilung ganzlich verfehlt genannt werden muss. Es liegt in der Natur des Gegen-

standes, class ein eingehendes Referat iiber diesen zweiten Teil ohneKarte kaum ge-

geben werden kann, und muss ich mich darum darauf beschranken, die Leser auf das

Original- zu verweisen. Sievers giebt die Hohe der Baumgrenze fur 18 verschiedene

Punkte ; die Zahlen schvvanken zwischen 2500 und 3200 m, so dass man in runder Zahl

3000 m annehmen darf. Die Verschiedenheit leitet der Verfasser namentlich von dem

ungleichen Einflusse des Passatwindes ab; doch werden auch die Terrainverhaltnisse

und die mineralogische Beschaffenheit des Bodens in Rechnung zu Ziehen sein. Uber die

Baumgrenze hinaus ragen nur 10 Punkte, und nur in zwei derselben (Sierra Nevada de

Merida und Sierra de Santo Domingo) erhebt sich das Gebirge bis in die Region des

evvigen Schnees. Weitere Angaben uber die Schneegrenze giebt der Verfasser im vierten

Abschnitte, S. 181—190.

Das Kapitel iiber den Ackerbau enthfrlt Bemerkungen iiber Kaffee, Cacao, Zucker-

rohr, Mais, Bananen, Mandioca, Cocospalme, Reis, Indigo, Baumwolle, Tabak, Agave

americana, Chinarinde (die Cinchonen werden indes nicht angebaut), Kartoffeln, Weizen,

Gerste Bohnen und Erbsen. Die Darstellung ist im allgemeinen sachgemaB und richtig;

Folgendes ist jedoch zu bemerken: die gewohnlichsten Schattenbaume der Kaflee-

plantagen sind Erythrina Coraltodendron und E.umbrosa, welche den doppelten Vorteil

haben, dass ihre Wurzeln nicht tief gehen und dass sie wahrend zwei Monate blattlos

sind. also eine vollstandige Durchliiftung und Besonnung der Ptlanzung zulassen. In den

hdher gelegenen Gegenden gedeihen die Erythrina-Arten nicht mehr; doit gebraucht

man an ihrer Stelle Inga fastuosa (Guamo peludo, d. h. haariger Guamo, wegen der

dichten Behaarung der Fruchte). Ebens'o vvachsen die Erythrinen nicht gut in dem

heiCen Tieflande, wo nicht groCe Feuchtigkeit hfemcht; dort bedient man sich oft des

Orore (Inga hymenaeaefolia)

.

Der Cacaobaum wird sicherlich hoher als zwei Meter.

4 . *-
f

-

'•
t ' \

*

* >'

1) Hierbei muss ich eines mich personlich angehenden Punktes gedenken. Sievers

nennt unter den von ihm benutzten Werken (S. 4, Nr. 44) ein »groBes, unvollstiindiges,

unediertes Werk uber die Centenarausstellung in Caracas, 1883«), und fiigt hinzu, udarin

Bericht von Dr. Ernst iiber die Mineratien des Landes«. Dass mein Buch iiber die ge-
i « . . ...

nannte Ausstellunc weder unvollstiindig noch unediert ist, wird den Lesern des Botan.

Centralblattes aus der Besprechung bekannt sein, welche Herr Professor Willkomm aus

Prag im 34. Bande (S. 134—138) dieser Zeitschrift publiciert hat. tibrigens ist es kein

Sammelwerk, das bios einen Bericht von mir enthalt, wie Sievers andeutet, sondern in

seinem ganzen Umfange von mir allein bearbeitet worden. .
J

'
.

.

-
.
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Mil dem Namen Malojo bezeichnet man nicht die unreife Frucht des Mais, sondern

die ganze Ptlanze, die bald nach dem Erscheinen des mannlichen Bliitenstandes, also

lange vor Entwickelung der Frucht, abgeschnitten wird, um als Grunfutter verwendet

zu werden. — Betreffs der oberen Hohengrenze der Bananen muss der pl&tano (Musa

paradisiaca) von dem cambur )/. sapientum) wohl unterschieden werden; der erstere

gedeiht z. B. schon nicht mehr im Thale von Caracas (900 m), wahrend der cambur bis

zur doppelten Hohe hinaufgeht. — Es ist nicht richtig, dass der Tabak zuerst in der

Provinz Tabasco in Yucatan gefunden wurde; Columbus und seine Gefahrten lernten

ihn schon auf der ersten Reise (Novemb. 4492) in Cuba kennen. — Die Weizenkultur ist

nicht iiber ganz Venezuela verbreitet; sie war friiher allgemeiner als heute, wo sie auf

die Cordillere von Merida und Trujillo und dieColonie Tovar beschrttokt ist (vergl. mein

Werk iiber die Centenarausstellung von 1883, S. 375—378). — Die in der Cordillere

angebauten Lentejas sind keine Linsen, sondern Phaseolus Mungo.

A. Ernst (Caracas).

Hollrung; Kaiser-Wilhelmsland und seine Bewohner.— Verhandl. d. Ges.

f. Erdkunde zu Berlin XV. (1 888.) S- 298—314.

Auf S. 304, 305 werden einige Bemerkungen uber die freilich bis jetzt noch sehr

wenie bekannte Flora von kaiser-Wilhelmsland gemacht, Wustes, unbewachsenes Land

findet sieh nirgends. Bei dem gleichmaCigen, feuchtwarmen Klima haben sich Wald

und Grasebene als Hauptformationen entwickelt. Im Bergland herrscht der Wald un-

umschrankt, in der Ebetie namentlich gegen Norden das Grasland. Daneben kommen

noch Mangrove-, Sasopalmen-, Barnbus- und Zuckeri ohnlickichte vor. Von Pa Imen

linden sich in den Waldern Cocos nucifera, Arten von Kentia, Arcca, Ptychosperma,

Caryota, Euterpe, Licuala, von anderen monokotylen Baumen Pandanus. Stellenweise,

namentlich an trockcnen Platzen, herrschen nur dikohle Baume. Die epiphytische

Vegetation ist reich entwickelt, Der Bergwald ist im allgemeinen auch hier wie andersvvo

in den Tropen lichter, als der Wald der niederen Regionen. im Grasland tritt meist

nur eine Grasart herrschend auf. Am verbreitetsten ist imperata arundinacea Cyr.

(Allang—Allang). AuCer diesem als Viehfutter wenig geeigneten Gras finden sich aber

auch bessere Futtergraser aus den Gattungen Anthistiria, Andropogon und Pennisetum.

An den Ul'ern des Augustailusses kommen hautig Saccharum spontaneum L., Centotheca

lappacea Desv., Coix Lacryma L. vor. Stellenweise werden die Grassavannen durch

Albizzia, Sarcocephahis, Callicarpa, Mussaenda, Phyllanlhus, Cyeas u. a. unterbrochen.

Im allgemeinen schlieCt sich die Flora an die indisch-malayische an, was auch

schon unscre bisherigen Kenntnisse der papuanischen Flora ergaben. Es fehlt nicht an

besonders nahen Beziehungen zu den Philippinen und Molukken. So warden gefunden

Lumnitzera pedicellate PresI (bislicr von den Philippinen bekannt), Combretum trifolia-

tum Vent, (auch in Birma und Java), Kleinhovia ,
Garvinia, PhyUanihus philippinensis

M. Arg., Crataeva, Stelechocarpus Burdkol Bl. (bekannt von Java und Singapore), My-

ristica Spanogheana Miqu. (bekannt von Timor), Pericampylus incanus Miers, Poikilo-

spermum, Cypholophus heterophyllus Wedd., Parsonsia spiralis Wall., Dolichandrone

Hheedii Seem., Clinogyne u. a.
k-

Zahlbruckner, A.: Bcitrag zur Flora von Neu-Calcdonien, enthaltend die

vonA. Grunow im Jahre 1884 daselbst gesammeltcn Pflanzen.

Annalen d. k. k. naturhist. llofmiisenms III. (1888.) S. 271—291.

Taf. XII, XIII. Ji 3.20.

Bekaimtlich ist die hocbinteressante Flora Neu-Caledoniens vorzugsweise von franzo-

sischen Syslcmalikern bearbeitet worden; ein zusammonfassendes Werk iiber diese

Bctiinisclio J. ill rb in her. XI. Hd. (4)
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Flora existiert bis jetzt nichl und die Bestimmung neucaledonischer Pflanzen oder auch

nur das Aufsuchen einer Diagnose ist in hohem Grade erschwert. Der Verfasser dieser

kleinen Abhandlung hat sich daher recht verdient gemacht, indem er seiner Aufzahlung

ein Verzeichnis der 118 kleineren und groGeren Abhandlungen, in denen Pflanzen aus
a

Neu-Caledonien beschrieben sind, voraussendel. Neue von Grunow gesammelte Arten

sind folgende: Argophyllum Grunowii, Scaevola Beckii und Stenocarpits Grunowii Zahlbr,

Dieselben sind auch abgebildet. E.

Beck, G. v*: Flora des Stewart-Atolls im stilJen Ocean. — Annalen des

k. k. naturhist, Uofmuseums HI. (1888.) S. 251—256. Ji —.40.

Die hier aufgez&hlten Ptlanzen riibren noch von der Novara-Expedition her. Es
sind im ganzen nur 17 Arten, welche von der mit uppiger Baum- und Slrauchvegetation

bedeckten Insel Faule mitgebracht vvurden. Die 5 Flechten, Moose und Fame waren
bereits im botanischen Teil des Werkes iiber die Novara-Expedition publieierl worden.

Hier kommen von Siphonogamen noch hinzu : Fimbristylis faulensis, Fteurya gtaberrima,

Procris obovata, Schmidelia lasiostemon, Bassia microcalyx Beck. E.

Rabenhorst, L,: Kryptogamenflora von Deutsehland, Osterreioh und der

Schweiz. — E. Kummer, Leipzig 1888.

I. Bd. III.Abteilung: Pilze von Dr. G. Winter. 30. Liefg. Discomycetes

(Pezizaceae) bearbeitet von Dr. H. Rehm. — *//2.40,

Diese Lieferung enthalt die Bearbeitung der Gattungen Ocellaria, Saevia, Briardia

(abgeb. Br. purpurascens Rehm), Xylographa, Stegici, Cryptodiscus, Phnigiiionaevia Rehm
n. gen., Propolidium, Xylogramma, Naemacydus, Mellitiosporium, Stictis, Schizoxylon,

Laquearia (Abbildg.), Ostrupa (Abbildg.), Hobergea (Abbildg.), Tryblidiopsis (abgeb. Tr.

pinastri [Pers.] Karst.), Tryblidium (abgeb. Tr. calyciforme Rebent.), Heterosphaeria

(abgeb. H. Patella [Tode] Grev.), Odontotrema (abgeb. 0. hemisphaerkum [Fries] Nyl.),

Scleroderris (abgeb, Scl. ribesia und fuliginosa).

IV. Bd.: Laubmoose von K. G. Limpricht. 9. u. 10. Liefg. Stegocarpae.

Diese Lieferungen enthalten die Pottiaceae. Abgebildet sind : Pterygoneurum subsessile

(Brid.) Jur., Pottia commutata n. sp., Didymvdon rubetlus (Hoffm.), D. giganteus (Funck)

Jur., Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe, L. styriacum (Jur.), Trichoslomum caespi-

tosum (Bruch) Jur., Tr. Bambergeri Schimp., Tr. Warnstorffii n, sp., Tr. Ehrenbergii

Lorentz, fimmiella anomala (Bryol. eur.), Leptobarbuia berica (De Not.) Schimp., Tortella

inclinata (Hedw. til.), T. squamosa Brid., Barbula convoluta Hedw., B.paludosa Schleich.,

Aloina brevirostris (Hook, el Grev.) Kindb. und A. ambigua (Bryol. eur.). E.

Schroeter, J.: Pilze in Cohn's Kryptogamenflora von Schlesien. III. Bd.

5. Liefg. S. 513—640.

An die im vorigen Heft gegebene Ubersicht der Galtungen der Agaricini schlieCt sich

die Beschreibung der Arten an, Neue Gattungen sind: Lactariella [azonites (Bull.) und
lignyota (Fries)], Cortiniopsis [lacrimabundus (Bull.)], Astrosporina [scabelia\ Fries)],praeter-

visa (Quelet), relicina (Fries), tanuginella, lanuginosa (Bull.), trichotoma (Alb. etSchweith),

Bhodosporus (schlieBt Clitopilus und Platens Fries ein), Russuliopsis [laccata (Scop.)], E.

Velenovsky, J.: Morphologische Studien auf dein Gebiet der exotisehen

Flora. — Sitzungsber. d. Kon. bohtn. Gesellsch. d. Wiss. 1 2. Oct. 1 888.

S. 365—376. rait 1 Tafel,
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Die Studion beziehen sich auf folgende Ptlanzen:

1. Taxodium distichum. Im Gegensatz zu den iibrigen Coniferen verzweigt sich die

Pflanze regelmaBig sympodial. In jcdem Jahre verlrocknel der obere Zweigteil und

stoht dann seitlich durch mehrere Jabresperioden. Die Verlangerung des Zweiges

geschieht durch eine Knospe, die eLwa in der Mitte des jahrigen Gliedes aus einer

Bracteenachsel entspringt. Ein Teil der Schuppenbl&tter an den Hauptachsen triigt

die sterilenAstchen ; in denAchseln anderer entwickeln sich in dichte Schuppen ge-

hiillle Knospen, die zu Kurztrieben werden, welche denen von Larix und Ginkgo

HuBerlich ahnlich sind, aber sich weiter verzweigend ein verklirztes Sympodium

darstellen.

2. Sequoia sempervirens. Uber dichotomische Teilung der »Blutenziipfchen« und iiber

die serialen Knospen. Die dichotomische Teilung mannlicher Bliiten ist ahnlich,

wie bei manchen Lycopodien,

3. Luzuriaga radicans. Uber die sympodiale Zusatnmensetzung der vegetativen Zweige.

4. Myrsiphyllum angustifolium. Uber die Vcrzweigung der vegelativen Achsen. Dieselbe

ist wickelarlig.

5. Elvira bi/lora. Uber die Verzweigung der Pflanze und liber die Inflorescenz. Die

Bluteninflorcscenz besteht nur aus 3 kleinen Bluten; ein Bliitenboden ist nicht ent-

wickelt; die 3 Bluten, von denen nur die erste (mit zungenfdrmiger Blumenkrone)

reift, stehen in einer Wickel, ein in der Familie der Compositen einzig dastehendes

Verhalten. Die 3blutigen Bliitenstiinde ersten Grades sitzen in 2 vielz&hligen Reihen,

die groBen ilaehen Hiillblatter der Bliitenstiinde ersten Grades fallen zur AuGenseite

der ganzen Inflorescenz. Diese Inflorescenzen sind Doppelwickel. Das Verstandnts

der sehr eomplicierten Verhaltnisse kann man nur durch die Abhandlung selbst

gewmnen E,

Beccari, Odoardo: Le Palme incluse nel genere Cocos.

Kasc. VIII. 44 p. 8°. Tav. IX.

Malpighia. I

Nach den Studien des Verfassers muss das Genus Cocos in mehrere Genera getrennt

werden; d^urch weicht Verfasser erheblich von Drude s Bearbeilung der Palmen fur

die Natiirl. Pflanzenfamilien ab, was auch folgende Ubersicht zeigt:

Beccari.

Barbosa Becc.

Rhyticocos Becc.

Syagrus Mart.

Cocos L.

i. Subsen. Eucocos Drude.

Drude.

2.

3.

4.

»

»>

u

Glaziova Mart.

Arecastrum Drude

Rutin Becc.

Cocos L.

\. Subeen. Eucocos Drude.

2.

3.

4.

»

»

»

Syagrus Mart.

Arecastrum Drude.

Glaziova Mart.

Die beiden ersten Gattungen Barbosa und Rhyticocos sind im Gegensatz zu den

iibrigen durch das ruminierte EiweiB ausgezeichnet ; Syagrus wird als Gattung wieder

hergestellt ; Butia umfasst die Subsect. Micranthae der Gruppe Arecastrum bei Drude.

Die Arten dieser Gattungen sind folgende:

Barbosa Becc. 1. B. Pseudococos (Raddi) Becc. Brasilien.

Rhjtknros Becc. 1. Rh. amara ^Jacq.) Becc. Antillen

Sjagrns Mart. 1. S. cocoides Mart. Brasilien.

(
4*

}
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Corns L.
i

1. Subgen. Eucocos Drude. 1. C. nucifera L.

8, Subgen. GlaziovaUiude, 2. C.insignis Wendl., Brasil.; :i. It eddelliana Wendl.,

Brasil.; 4. graminifolia Drude, BrasiL; .

f
i. Drudei Becc, Brasil.; 6. aequatorialis

Barb. Rodrig., Brasil.; 7. Chavisiana Barb. Rodr. n. sp., Brasil.; 8. argrentea Engel.,

Columbian; 9. sancona (Karst.) Hook., Columbian; 10. Chiragua (Wendl.) Becc.,

Columbian; \\. Procopiana Glaz. , BrasiL, Argent,; 12. olerarea Marl., Brasi *5

13. picrophylla Barb. Rodr., Brasil.; 14. flexuosa Mart., Brasil.; 4 5. campestris

Mart., Brasil.; iS.petraea Mart., Brasil.; 17. comosa Mart., Brasil.; 18. corona In

Mart., Brasil.

3. Subgen. Arecastrum Drude. 19. Romanzoffiana Cham., Brasil.; 20. australis

Mart., Brasil.; 21. Datil Gris. et Dr., Argent.; 22. plumosa Hook, f., Brasil.;

23. acrocomioides Drude, Brasil.; 24. Geriba Barb. Rodr., Brasil.; 25. acaulis

Drude, Brasil.

4. Subgen. Butia Becc. 26. capitata Mart., Brasil.; 27. eriospatha (Mart.) Drude,

Brasil.; 28. leiospatha Barb. Rodr., Brasil.; 29. schizophylla Mart , Brasil.; 30. Jatay

Mart., Argentin., Brasil.

Zweifelhaft sind : C. botryophora Mart. (Brasil,), Orbignyana Becc. (Boliv., Brasil.),

orinocensis Spruce (Boliv,), speciosa Barb. Rodr. (Brasil.), pityrophylla Mart. (Boliv.),

crispa H.B.K. (Cuba), Balansae Naud. (Paraguay).

Aueh 3 fossile Arten werden erwiihnt. Pax.

Poisson, J.: Sur tin nouveau cenre de Celtidees. Association franca ise

pour Pavancement des sciences a Ton louse. 1887. 4 p. 8° mil

1 Tafel.

In der Gruppe der CeUideae kannte man bislier nur cine Gattung mil gefliigelten

Friichten, namlich Pteroceltis, bei welcher die Friichte ringsum gelliigelt sind. Poisson

heschreibt nun liier eine neue Gattung Samaroceltis aus Paraguay, bei welcher die Frucht

in einen langen Flugel ausgeht, wie bei vielen Malpiyhiaceen. Ein nocli auffallenderes

Merkmal dieser neuen Gattung ist die Geradliiufigkeit des Samens. Samaroceltis rham-

noides Poisson wurde von Bai.assa in der Umgend von Assumpcion in Paraguay entdeckt.

E.

Fritsch, C: Zur Phylogenie der Gattung Sali.r. — Verhandl. d. k. k. zool.

hotan. Ges. in Wien. XXXVIII. (1888), Silzun»sbei\, p. 55—58.
Kin Beilrag zur Pliylogenesc der Salicaceen. l>en Obergang zwischen den beiden

Gattungen derselben {Salix, Populus) vermiltelt Salix (Chamitea Kern.) reticulata L. und
die Salix-Gruppc Uumboldtianae Pax mit becherformigem Discus und zahlreichen Sta-

minen. Salix purpurea var. monadelpha ist cine regressive Form der Species, nicht ein

Ruckschlag (Neilreich) <\cs Bastardes Salix purpurea x viminalis. Ebenso ist Salix

Pokornyi Kern, eine regressive, sich dem Urtypus niihernde Form von Salix fragilis.

Ilieran kniipft Verfasser die Aufztfhlung mehrerer von ihrn beobachleter Abnormitiiten

der Salix purpurea. Kaonfeld.

Die BestaubungseinrichiuDgeh einiger Nyclaginaceen.Heimerl, A,:

Verhandl. d. k. k, zool. botan. Ges. in Wien. XXXVIII. (1888.)

Abhandl. p. 769—774. Fig. 1—3.
Verfasser findet nach Untersuchung der Anthese von Gxybaphus viscosus L'H^rit.,

Mirabilis Jalapa L. und Abronia umbellata Lam., dass diese Arten zuniichst auf Inseclen

belegung eingerichtet sind, jedoch bei denselben auch — in durchaus sicher eintretender

Weise — Autogamie erfolgen kann, Durch Kriimmung des Griflels wird niimlich bei
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Oxybaphus und Mirabilis der Narbenkopf gegen die Antheren gepresst; bei Abronia fallt

der kleinkornige Pollen auf den darunter befintl lichen Narbenkopf. Die Abhandlung

bringt auch iiber den Riesenpollen von Oxybaphus und die kleislogamen Nyctagineen-

bliiten Details. Kiionfeld,

Warming, E.: Familien Podostemaceae . Afhandling III. — Yidensk. Selsk.

Skrift., 6 Raekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd. IV. 8°.

S. 445—514. Tav. XVI—XXVII. — Kjoebenhavn 1888.

Diese Abhandlung ist die Fortsetzung der in den Jahren 1881 und 1882 erschienenen,

von welchen in den Bot. Jafarb. II. S. 361—364 und in Bot. Jahrb. IV. S. 217-223 ein

Auszug gegeben wurde. Da in nicht Linger Zeit die Bearbeitung der Podostemaceae in

den natiirlichen Pflanzenfamilien erscheinen wird, so beschriinken wir uns diesmal nur

auf eine kurze Inhaltsangabe der III. Abhandlung, zumal die Einzelbeiten ohne die Ab-

bildungen doch nur schwer verstUndlich sind, Es werden besprochen :
Podostemon

Miillerin. sp., P. Galvonis n. sp., P. Schenckii n. sp., P. distichus (Cham.), P. subulatus

Gardn., Mniopsis Saldanhana n. sp., Apinagia [Gardneriana Tul.?), Ap. Riedelii (Bong.),

Ligea Glazioviana n. sp., Lophogyne aculifera Tut. et Wedd,, Murera aspera (Bong.) Tul.

Hierauf folgen die Diagnosen der neuen Arten und ein Abschnitt iiber die systematische

Slellung der Podostemaceae, welchem wir Folgendes entnehmen:

Baillox hat im Jahre 1888 im IX. Bande derHistoire des planles die P. zu den Caryo-

phyllaceen gestellt, wfihrend Warming sie mil der Reihe der Saxifraginae (welche nach

Ansiehtdes Referenten tnit den Rosales zusammenfelll) in Verbindung bringt. Die tjber-

einstimmungen, welche Warming zwischen den Podostemaceae und mehreran Gattungen

der Saxifraginae constaticrt hat, sind folgende: Hypogynie und freies Gyniiceum, aus

2 Carpellen gebildetes Gyniiceum, zahlreiche Samenanlagen an dicker Placenta, welche

nur durch eine diinne Wand mit der AuCenwand verbunden ist, 2 freie Griffel, um-

gewendete Samen mit geradem Embryo und oline Nahrgewebe. Die BKite kann auf den

Saxifraginentxpus zuriickgefuhrt werden, der durch die eigentumliehe Lebensweise der

Podostemaceen entartet ist. Die eigeniiimliche Lebensweise hat zur Folge die Bildung

der Spatha, die Einsenkung der Bliiten in Hohlungen, die starkc Dorsiventralitat der

Sprosse, welche sich auch in der einseitigen Entwickelung der Bliiten iiuBert. Auch in

der Beschaffenheit der Vegetationsorgane erinnern die Podoslemaceen mehr an die

Saxifragaceen als an die Caryoph\llaceen ; die Blatter sind dick, oft tief eingeschnitten

und eeteilt, sie haben Scheiden und sehr entwickelte Nebenblatter; auch sind sie meist

dichasial verzweigt, jedoch mit den Eigentiimlichkeiten, welche von der Dorsiventralitat

der Sprosse herriihren. Nur die Anpassung an felsige linterlage in schnellflieBendem

Wasser hat Kigentunilichkeiten erzeugt, durch welche sie von den Saxifragineen ab-

weichen. *••

Fritsch, C: Dber die Gattungen der Cbrysobalanaceen. — Verhandl. d.

k. k. zool. botan. Ges. in Wien. XXXVIII. (1888.) SiUnngsber.,

p. 93—95.

In dieser vorlaufigen Mitteilung befiirworlet Verfasser die Einreihung der Cbryso-

balanaceen als eigene Familie zwischen die Rosaceen und Leguminosen. Er unter-

scheidet hierauf die drei Tribus: Chrysobataneae (s. str.), Lecoslemoneae, Stylobasieae

und ciebt einen Bestimmungsschliissel fur die 12 Gattungen der Cbrysobalanaceen:

Chrysobalanus L., Licania Aubl, (incl. Moquilea Aubl.), Grangeria Commers., Hirtellah.,

Couepia Aubl., Acioa Aubl. (= Griffonia Hook, f.), Parinarium Juss., Angelesia Korth.,

TDiemenia Korlh., Parastemon A. de Cand., Lecostemon Mog. etSesse, Stylobasium Desf.

Kronfeld.
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Hennings, S.: Erythrophloeum pubistamineum n. sp. — Gartenflora 1 889
7

Heft 2. 3 S. mit 1 Figur.

Die liier heschriebcne unci abgebildele, aus Angola stammende Pflanze isl den) E,

guineense nichl unahnlich
;
aber wesentlich (lurch die behaarteu Blatter und jungen Teile

dor Pflanze untcrschieden; die Blatter sind slumpf und ausgerandet, der Kelch isl liefer

geteilt, als bei E, guineense, und die Slaubblulter sind stark behaarl. E.

Rathay, E,: Die Geschlechtsverhallnisse der Rehcn und ihrc Bedeutung

fdr den Weinbau. Mit 2 lithogr. Taf. u. 18 Holzsohnilten. — Wien

1888. J? 3.60.

In wiinschenswerter Weise bringt diese Arbeit liber die complicierten Gesehlechls-

verhiiltnissc der Reben Aufklarung. Es wird in derselben auclt gezeigt, dass die voni

Praktiker seit langem als »abrohrend« oder »ausreifiend« gefiirchteten Sorten meisl

weiblich sind und zur Enlwiekelung der Beeren des Pollens mannlicher oder zwitteriger

Stocke bediirfen. Die fiir den Tlteoreliker und Praktiker gleich wichtige Arbeit entzieht

sich wegen der Full e von Bcohaehtungen, welche in derselben enthalten sind, einein

knappen Referale. Kronfeld,

Trelease, W.: Synoptical list of North American species of Ceanothus. —
California Academy of sciences 2, Sen Vol. 1. 1888. p. 100—118.

*

Eine Ubersicht liber die 32 Arten von Ceanothus nehst kriliscben Bemerkungen.
Neue Arten sind: C. Palmeri (Sudkalifornien), C. Parryi (Kalifornien), C. impresses

(Santa Barbara in Kalifornien). E.

Eliot and Trelease: Observations on Oralis. — Transactions of the St.

Louis Academy of science V. No. 1 . p. 278—291.

Eliot bespricht den Trimorpliismus der Bliilen von O.ialis Suksdorfii, Tkelease be-

spricbt Oxalis violacea, von welcber nur kurzgriflelige und langgriflelige Bliiten vor-

kommen, mittelgriflelige Bliiten aber fehlcn. E.

Radlkofer, L«: liber die Versetzung der Gattung Dobinea von den Aceri-

neen zu den Anacardiaceen. — Silzungsber. d. math.-physik. Klasse

d. K. bayr. Akad. d. Wiss. Will. III. (1888.) S. 385—395.

Die anatomische Untersuchung von Dobinea vulgaris Hamilt. inachte es dem Ver-
fasser zweifellos, dass die Pflanze zu den Anacardiaceen gehore, da sowohl unier dem
Hartbast der Rinde, wie auch an der Peripherie des Markes und in der primttren Rinde
Ralsamgiinge aufgefunden wurden. Ferner envies sicb die Samenanlage als eine vom
grundstandigen Funiculus herabhiingende; der Same zeigt sparliebes Endosperm und
ist nicht »ei\vei(3los«. Wahrsrheinlich isl der Slempel nur aus einem Carpell gebildet

und dann die Pflanze den Mangifereae zuzureclinen. E.

Derselbe: Uber die Versetzung der Gattung Henoonia Griseb. von den

Sapotaceen zu den Solanaceen. — Sitzungsber. d. math.-physik.

Klasse d. K. bayr. Akad. d. Wiss. XVIII. Ill, (1888.) S. 405—421.

Auch bei dieser Gattung wurde der Verfasser auf anatomisehem Wege zur richtigen

Erkenntnis ihrer systcmatischen Stelluug gefuhrt. Ein Querschnitt zeigte das Vor-
bandensein von innerem Weicbbast und von sogenanntem Krystallsand in besonderen
Zellen des diinnwandigen Parenchyms, welche Combination bis jetzt nur von Solanaceen

und Thymelaeaceen bekannt ist, Dagegen zeigt die Pflanze nirgends Milchsaflschlauche,



• a

Litleniturbericlit, — L Koch. 55

keine Spur von den bei den Sapotaceen zweiarmigen Haaren, viclmclirgegliederte ein-

rcihige Haareund Driisenhaare; ferner zeigt siewie Lycium naheder Epidermis an beiden

Seiten des Blattes Krystallsand in besonderen Zellen, endlich audi GefaBe mil einfacher

runder Durchbrechung und mit Holtiiplclu versehencs Holzprosenchym, wie die Atropeen,

Cestrineen und Salpiglossideen, und Hartbastfasern an der Grenze der primgren und

secundaren Rinde, wie bei Oestrum. Somil weisen die anatornischen Eigentiimlichkeiten

aufdie Verwandtschaft mit Oestrum bin. Der Same ist nicht, wie Grisebach falsehlich

angegeben gfinzlich eiweiCios. Auffallend ist der einfacherige Fruehtknolen, welcher

nur aus einem Fruchtblatt gebildet zu sein scheint. E.

1

Koch, L.: Zur Enlwickelungsgeschidite der Rhinanthaceen {Rhinanthus

minor Ehrh.). — Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. XX. L 37 S. mit

\ Tafel.

Verfasser bezeicbnet als nocli zu losende Fragen die, ob der Parasitismus der Rhi-

nanthaceen eineNotwendigkeit ist, ferner welche Ernahrungsvorgange den Parasitismus

begleiten, und endlich wie sich die Haustorien vom Beginn der Vegetationszeit bis zum

Schluss verhalten. Verfasser machte folgende Aussaaten : i) Nur Samen von Rhinanthus

in 6 Topfe mit bumoser Erde, 2) Samen von Rhinanthus und Grassamen in 6 andere

Topfe, 3) Samen des Parasiten in 6 Tdpfe mit alter Grasnarbe. — Das uberrasehende

Resultat war, dass im nachsten Fruhjahre in sttmtlichen Kulturen reichlicb

Keimung erfolgte. Wahrend der ersten 3 Woehen verhielten sich die jungen Pflftnzcheu

gleich, bis sie etwa 5 cm hoch waren, dann trat bei den ohne Nahrpllanzen gezogeneu

eiti Stilistand ein, die Blatter warden missfarbig — die Untersuchung ergab, dass die

naher bei einander stehenden vermi ttelst zahlreicher Haustorien unter ein-

ander und mit sich selbst in Verbindung getreten waren. Einzelne der

so in Verbindung stehenden Pflanzchen erreichten 8 cm Hdhe und entwickelten eine

Blute, aber nur Samen mit wenig Endosperm. Die isolierten Exemplare gingen ein,

woraus also erhellt, dass die Verbindung der Parasiten unter einander fur einzelne der-

selben von Nutzen ist.

Da in Tdpfe n Griiser sich nur kummerlich entwiekeln, so wuchsen audi die mit

den Graskeimlingen in Verbindung stehenden fthinanthus-Keimlinge nur langsam, er-

reichten aber 4 cm lldbe und gelangten zur Entwickelung von 4 -t Bliiten.

Die Haustorienentwiekelung erfolgt in der Weise, dass die Gewebe der Multerwurzel

local in den Haustorialhdcker ubergeben. Am Scheitel desselben sind die im Contact

mit der Nahrwurzel stehenden OberflacbenzeUen stark in tangent ialer Richtung gedehnt;

eine der Zellen zeigt eine leichte Ausstulpung der Membran und wachst unter fort-

gesetzter Verl&ngerung und Verbreiterung der Ausstulpung intercellular in die Nahr-

rinde ein. In ^n Wurzeln von Rhinanthus selbst entwickelt sich der eingedrungene

Zellteil zu einem bis gegen die NahrgefiiCbundel vordringenden Schlauch und leilt sich

vielfach quer und Uings. In der Graswurzel dagegeu verbreitert sich der basale Teil des

eindringenden Saugfortsatzes wesentlich, noch ehe er an die Endodermis der Nahr-

wurzel gelangt. Eine mit der Endodermis in Beruhrung tretende Obertlachenzelle des

Haustoriums durehbohrt die Endodermiszelle und entwickelt einen kleinen in das N&hr-

holz eintretenden Schlauch, der intercellular zwischen den Holzzellen vordringt. Bc-

ziiglich der weiteren Entwickelung des Haustoriums vcrwcisen wir auf das Original,

Hervorzuheben ist noch, dass Schnittserien dem Verfasser zeigten, dass seitens des ge-

samten Haustoriums ein Anschluss weder an die NUhrgefaGe, noch an den zugehdrigen

Weichbast besonders gesucht wird; wo eine solchc Beruhrung erfolgt, bleibt das Ge-

webe des Wirtes nicht intact. Wo GefaGe iiherhaupt crgrilTen werden, da gescbieht

das fast immer an der dem Centrum der Nahrwurzel zugekehrtcn Seile. Das Eindringen
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der liaustorien ist zun&chst von Quellungserschcinungen und Zersetzungserscheinungen

einzelner Contactzellen des NShrgefaGbundels begleilet, dessen GefaCe dem Parasiten

das mit Nahrsalzen beladene Wasser liefern. Es sebeint, dass das aufgenommene Roh-

material fur das Eiweifi sofort nach tier Aut'nalime durch die bauslorialen lnitialzellen

verarbeitet \vird,da in denZellen desHaustoriums sowobl im intramatriealen wie extra-

matricalcn Teil kleine Kdrncben

Vcrfasser fiir EiweiBkorper halt*

his stahehenformige Gebilde auftreten, wclche der

Verfasser hat ferner constatiert, dass von dem die

Nahrwurzel umwallenden Zellkorper einzelne Zellen wie Haare in die sich zersetzende

Rinde der Nahrwurzel hineinwachsen und neben dem Parasitisraus auch saprophytische

Ernabrung vorkotnmt. Gegen das Ende der Vegetationsperiode gewinnt der Sapro-

phytismus groGere Bedeulung, indem die Haustorien noeli fiir einige Zeit das tote Sub-

strat ausniitzcn E.

566, Tab. XIV.

Kerner, A. v.: Uber die Bestaubuiigseinrichlungen der Euphrasieen.

Verhandl. d. k. k. zool. botan. Ges. in Wien. XXXVIII. (1888.) Ab-

handl., p. 563

In dieser Abhandlung wird gezeigt, dass die osterreichischen Euphrasia-Arten, be-

treflend die Anthese, sich wesentlich verschieden ervveisen und die biologischen Eigen-

tiimlichkeiten selbst zur Charaklerisierung der einzelnen Species herangezngen werden
konnen. Gemeinsam ist den Euphrasia-Arten nur der Dmstand, dass schlieGlich Aulo-

gamie stattfindet, Euphrasia Odontites ist biologisch eine Bartsia, Euphrasia lutea der

Reprasentant einer eigenen Gattung, welche den Namen Orthanlha (Reiitham, als Unter-

gattung] zu fuhren hat. Kronfeld.

Kohler, E.: Die pf I an ze ngeogra phis c- hen Verhallniss e des Erz-
geb irges.

Schneeberg.

Das Gebiet gehort llo-

— 5. Bericht Uber das kgl. Scliullehrer-Seminar zu

1889. 8<>. 51 p.

Von den vier Kapiteln der Abhandlung (Begrenzung und Orographie des Gebietes,

Verbreitung der Grundgesteine und Besebaffenheit der Bodenkrume, klimatische Ver-
baltnisse, Flora) sei bier nur uber die beidcn lelzten referiert.

ristisch zur unteren (300-600 m) und oberen Bergregion (600 in kamtnhohe), erstreckt

sich abcr nichl zur eigentlich subalpinen, obwohl, wie audi in anderen niederen Ge-
birgen, einzelne subalpine Formen trotz geringerer Hohe sich finden. llohengrcnzen
fur Bncbe, Tanne und Fichle sind nieht zu erkennon. W&hrend die Fiehte im Harze
nur bis 1000 m hinaufgeht, findet sic sich im Erzgebirge bis zur inaximalen Erbebung
von 1240 m. Auch die Buche, haufig mit der Tanne und Fiehte untcrmischt, erreicht auf
der sudlichcn Abdacbung des Gebirges noch 800 m. Uberhaupt scheinen auf der boh-
mischen Seite die gemischten Buchen- und Nadclholzbestande vorzuherrsehen. Viel-

leicbt konnte man als ungefahre Grenze, bis zu welcher die Buche im sachsischen Erz-

gebirge aufsteigt, eine Meereshohe von 700—750 m annebmen; reine Buchenbestande
erreicben aber nur eine Meereshohe von 550— 600 m.— Das Gebirge entoprichl in seiner

mittleren Jabreslemperatur von 6,3° der von Klausthal oder Ghriatiania. Die Sudseite

mit ihreu heiGen Sommern und kallen Wintern besitzt mit dem Klima der bayerischen
Hocbebcne groGe Ahnlicbkeit, w&hrend der Kamm und der nordliche Abhang mcbr mil

— In dem der » Florae gewidmeten Abscbnitt werdenNorddeutschland iibereinstimmen.

die Vegelationsformcn (Wald, Wiesc etc.) besprocben und die fur dieselben charakte-
ristischen Arten aufgezahlt. Pllanzengemeinschaften sind nur beilfiufig crwiihnl, ihre

Auffindnng und die IJntersuchung ihrer gegenseitigen Beziehungen aber leider nieht zum
Endziel der Arbeit gemacbt. Der herrscbende Waldbaum ist die Fiehte; neben ilir

kommt die Buche in grbGeren Bestanden vor, Tanne und Kiefer nur zcrstreut; dagegen
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bedeckt die Sumpfkiefer (Pinus obliqua Sauter) ausgedehnte Moore des Kammes und geht

an einer Stelle bis 550 m herab. Unter den Laubholzern sind als Bewohner einiger

hochgelegener Moore bemerkenswert : Betula pubescens, auch in der Varietal carpathica,

und B. nana. Von den das Lnterholz bildenden Gestriiuchen finden sich Rosa canina,

Prunus spinosa
t
Crataegus Oxyacantha, Corylus Avellana nur in der mittleren, nicht in

der oberen Region. Der Haselstrauch scheint aber friiher auch in letzterer einheimisch

gewesen zu sein, wie die im Karlsfelder Torfstich (820 m) gefundenen Haselniisse be-

weisen. — Die Wiesen werden nach Thai-, Sumpf-, Berg- und Brachwiesen unter-

schieden; die Torfmoore (meist bis 6 m, im Kranichsee bei Karlsfeld aber bis 15 m
machtig) sind in Gehange- und Hochmoore zu trennen, je nachdem sie quelligem Boden

an Berglehnen oder vorzugsweise dem atmospharischen Wasser auf abflusslosem Gebiel

ihre Entstehung verdanken.

Der Aufziihlung der fur die obere und untere Region charakteristischen Arten, der

eine subalpine Flora andeutenden Formen, — ein Verzeichnis, welches im einzelnen viele

wertvolle Hohenangaben und Vergleiche mit anderen Gebirgsfioren enthalt — , sowie der

kurzen im Anschluss an die Anschauungen von Engler, Low u. a. gegebene Entwickelungs-

geschichte der Flora sei nur der folgende Satz entnommen : »Die gegenwartige Flora des

Erzgebirges enthalt keineeinzige, ihr eigentiimlich angehdrende Art, wenn auch einzelne

Arten, und unter diesen ganz besonders Thlaspi alpestre, durch ihr ausgebreitetes

Vorkommen gewissermaBen als Charakterpflanzen bezeichnet werden konnen. Es

setzt sich vielmehr bei uns die Flora einerseits aus Glacialpflanzen, die seit der dilu-

vialen Eiszeit zuruckgeblieben sind, andererseits aus in vorhistorischer und infolge

der Culturfortschritte auch in historischer Zeit eingewanderten Arten zusammen«.

Reiche.

Otto: Die Vegetationsverhaltnisse der Umgebung von Eisleben. — Beilage

zum Jahresbericht d. kgl Gymnasiums Eisleben. 1888. 4°. 35 p.

Die Abhandlung entspricht in Anlage und Ausfuhrung der Arbeit von A. Schulz :

Die Vegetationsverhaltnisse von Halle, und ergiinzt das Werkchen von Eggers iiber die

GefaCpflanzen Eislebens (vgl. p. 16 und 19 des vorliegenden Litteraturberichtes). Das

in Frage kommende Gebiet ist ein von NW nach SO gestrecktes Oval von 14 qkm

Flache und wird grdCtenteils vom Diluvium eingenommcn. Darauf folgen ihrer Aus-

dehnung nach Buntsandstein, Rotliegendes, Alluvium, Zechstein, Tertiar. Obwohl an

Flache sehr gering, bieten doch die Zechstein-Vorkommnisse wegen ihrer gunstigen

Lage und des kalkreichen Verwitterungsproduktes die Standorle fur eine mannigfaltige

und interessante Flora; tonangebend fur die Vegetation der Zechsteinhalden ist Alsine

verna. Auch die Bunlsanilsteinformation mit ihren steilen, aus Schieferletten bestehen-
i-

den Abh^ngen weist ergiebige Fundstatten auf. Im Diluvium herrscht der meist als

Kulturboden in Anspruch genommene LdC vor. Die fiir die einzelnen Bodenarten

charakteristischen Arten werden aufgezahll. — Der Florenkatalog umfasst 822 Arten,

deren Verteilung iiber die verschiedenen Bodensorten des Gebietes durch entsprechende

Zeichen angegeben wird. Daran schlieCen sich allgemeine Erorterungen iiber die Ab-

hangigkeit der Pflanzen von ihrer Unterlage, welche durch vielfache Vergleiche der urn

Eisleben gemachten Beobachtungen mit anderw&rts gewonnenen Erfahrungen wertvoll

sind. In der Entwickelungsgeschichte der Flora werden einige Pflanzen aufgezahlt, die

innerhalb einiger Jahrzehnte ihr Verbreitungsgebiet ausgedehnt haben (z. B. Centaurea

calcilrapa), die Beziehungen der einheimischen Flora zu der des benachbarten Harzes

und von Halle besprochen und schlieClich die Vegetationslinien einiger Pflanzen des

Gebietes angegeben. . ;^ Reiche.

Botanischc Jalirbueher. XI, Bd. (5)
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Israel: Schltissel zum Bestimmen der in der Umgegend von Annaberg-

Buchholz wildwachsenden Pflanzen (Phanerogamen und GefaBkrypto-

gamen). Dritte Auflage, bearbeitet von J. Ruhsam. Annaberg,

Rudolph und Dieterici. 1888. 8°. XVI. u. 191 Seiten. Preis Jf 2,80.

Das zum Gebrauch fur Schuler mit Bestimmungstabellen nach dem LiNNE*schen

und de CAKDOLLE'schen System und mit 200 gut gelungenen Abbildungen versehene Bucb
behandelt auf 190 Seiten die Flora des 500 qkm groCen Gebietes, welches von Annaberg

in nordsudlicher Richtung von Wolkenstein zum Fichtelberg, in westostlicher vom
Scheibenberg nach Marienberg sich erstreckt. Folgende, in Sachsen und Thliringen nur

strichweis vorkommende Arten sind auch um Annaberg gefunden : Barbaraea stricta,

Dianthus Seguieri, Saxifraga caespitosa, Hieracium Nestleri (wirklich? Standort: un-
kultivierte Orte, Graben!), Lysimachia thyrsiflora, Thesium alpinum, Th. intermedium,

Epipactis rubiginosa, Carex Buxbaumii. Im iibrigen Erzgebirge seiten, um Annaberg
local verbreitet: Helianthemum vulgar

e

, Cirsium acaule , Carlina acaulis , Euphorbia

Cyparissias, Colchicum auturnnale. Trollius und Astrantia fehlen entweder gSnzlich oder
gelangen doch nirgends zu der den Vegetationscharakter mitbestimmenden Bedeutung,

wie im ostlichen Erzgebirge. Das Verzeichnis enthait nicht Chaerophyllum temulum,

Hieracium umbellatum, Convolvulus sepium, Mentha aquatica, Salix cinerea, deren Fehlen
im Erzgebirge bislang unbekannt war und vielleicht mit Vorsicht aufzunehmen ist. Die

Acker- und Ruderalflora ist, von gelegentlichen Einschleppungen abgesehen, eine sehr
diirflige. Die achwarzfriichtigen Rubi sind unter R. fruticosus zusammcngefasst, — Das
fur den Schulzweck recht brauchbareBuch hfitte durch Hinzufiigungeines vergleiehend-

statistischen Capitels an allgemeinerem Interesse gewonnen. Reiche.

/

Jaennicke, W.: Die Sand flora von Mainz, Eine pflanzengeo-
graphische Studie. — Flora 1889. p. 93— 113.

Der Verf. schildert die Vegelation der westlich von Mainz sich ausdehnenden Sand-
felder und lichten Kieferwalder, eines unregelmaGig hugeligen Terrains vom Charakter
der Dunenlandschaft. Es ist durch das Vorkommen von sonst nicht in Deutschland ver-
tretenen Arien {Onosma arenarium, Armeria plantaginea) und das haufige Auftreten
anderer sonst zerstreuter Pflanzen ausgezeichnet, seine Vegetation tiberdies streng von
der der Umgebung geschieden. Es werden 77 daselbst vorkommende Arten aufcezahlt;
die Erorterung ihrer Verbreitung durch Europa und das Rheingebiet fiihrt zu dem Re-
sultat, dass alljiemein verbreitet %k%

% mitteleuropaisch 1%, sudosteuropaisch 40

siideuropaisch 27X, westeuropttisch 2X sind. Dabei ist der Reichtum an siiddstlichen

Formen zu beachten, welche ifi der Vorzeit in unserem Gebiete eine weitere Verbreitune
gehabt haben, gegenwiirtig aber sich mehr und mehr zuruckziehen. Nach Annahme
des Verf. ist die Besiedeltmg dieser Ortlichkeit mit suddstlichen Formen erfolgt, nach-
dem dieselbe von dem Tertiarmeer verlassen worden war. Reiche.

Petry, A.: Die Vegetations verbal tnisse des Kyffhii user-Ge-
birges. Halle, Tausch&Grosse. 1889. 4*. 55Seiten. PreiW/2.

Das behandelte Gebiet hat einen Inhalt von 75 qkm und gehort dem Rotliegenden
und der Zechsteiuformation an. Ersteres ist in Form loser Sandsteine, letztere in der
Hauptsache als Gyps vertreten

; von jungeren Bildungen ist fur die Vegetation wichtig
derLoG; ein Streifen am NW-Rand des Gebirges tra*t eine ausgesprochene Salzflora.

Der Wald bedeckt ungefahr die Halfte des Areals oberhalb der Isohypse von 260 m
;

Wiesen treten sehr zurtick, als Odland sind die siidlichen Abhange der Gypsberge zu
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betrachtcn. Der Wald bestand friiher durchaus aus Laubholz, worm die Buche domi-

nierte (bes. auf Kalk); neben ihr kommen in groBeren Mengen Eichen vor (vorzugsweise

Quercus sessiliflora, sparlicher Q. Bobur)) als Unterholz trcten auf Corylus, Viburnum

Lantana und Cornus Mas, letztere beide fur Kalkboden bezeichnend. Die Gesamtzahl

der im Gebiete wildwachsenden GefaBpflanzen betragt JM8, im Gebirge allein 859, also

36,%% bezw. B4,5X aller in Deutschland vorkommenden Arten auf kaum \ V2 Quadrat-

meile. Orchideen und Papilionaceen stehen als Bewohner trockener, kalkreicher Orte

im Vordergrund. — Die scharfe Scheidung, welche im Gebiete die Salz-, Kalk- und

Kieselflora aufweist, giebt dem Verf. Anlass zu einer liingeren Auseinandersetzung fiber

den Einfluss des Bodens auf die Verteilung der Pflanzen Erstellt sich auf Grand seiner

im Gebiete gemachten Erfahrungen auf die Seite derer, welche in der chemischen Be-

schattenheit der Unterlage den maBgebenden Faktor fur die Zusammensetzung der Flora

erblicken, entgegen den neuerlich von Schulz betreffs der Halophyten erhobenen Ein-

wanden (vgl. diese Zeitschr., Band X, Litteraturber. S. 16). Bemerkenswert erscheint,

dass auf trockenem Gypsboden manche sonst Feuchtigkeit liebende Gew&chse vor-

kommen : Parnassia palustris, Calamagrostris epigeios, sogar Phragmites communis I Vom
Sandboden treten auf G\ps gelegentlicb iiber die sonst als kieselhold oder als kalkfeind

betrachteten Rumex Acetosella, Gnaphalium uliginosum , Filago germanica und selbst

Helichrysum arenarium. 150 Arten sind bezeichnend fur Kalk-, 43 charakteristisch fur

kieselreiehen Boden. Was die Entwickelungsgeschichte der Flora betrifft, so liegt das

Gebirge zwar innerhalb des Verbreitungsgebietes des diluvialen Inlandeises, hat aber

bei dem Mangel feuchter, schattiger Standorte keine Glacialpflanzen bewahrt. Dagegen

ist es auBerordentlich reich an siidlichen und siidostlichen Formen, ja die 47 Arten,

deren Arealgrenze iiber das Gebirge lauft, gehoren samtlich dieser Kalegorie an; das

Kyffhauser-Gebirge erscheint demnach als ein letzter Sammelpunkt ostlicher und slid-

licher Arten. Seine Flora ist der von Thuringen und Bohmen sehr tthnlich. Der Grund,

warum die thiiringische Flora sich hier nochmals zusammendrangt, ist darin zusuchen,

dass das Gebiet zu den niederschlagSrmsten Mitteldeutschlands gehort, also den Steppen-

pflanzen gtinstig ist. Selbstredend sind aber diese klimatischen Verhaltnisse nicht die

letzten Ursachen des Vorhandenseins dieser pannonischen Flora, sondern deren Ein-

wanderung fallt in die postglaciale Periode der Steppenbildung im mittleren Deutsch-

land. Damals wanderte auch die Halophytenflora ein, und mit ihr die auf Pflanzen-

nahrung angewiesenen halophilen KSfer, welche noch heut im Gebiete sich finden.

Reiche.

Beckmann, C: Florula Bassumensis. — Abhandlungen, herausgegeben

vom naturvvissenschaftlichen Verein zu Bremen. X. Bd. 3. Heft.

S. 481—515.

Auf Grund iijShriger Untersuchungen veroffentlicht Verf. eine Flora (Artenkatalog

von 598 Nummern und Standorte) eines Gebietes von 10 km Umkreis urn Bassum, einem

sudwestlich von Bremen auf der hohen Geest (Diluvium) gelegenen Orte, Diese Flora

gewinnt als reine Geestflora besonderes Interesse im Vergleich zu der Flora von Bremen,

die bekanntlich auf Geest und Marsch sich angesiedelt hat; daher fehlen hier manche

dem Bremer Marschgebiete angehdrige Pflanzen, wie z. B. die Carduus- und Papaver-

Arten (sofern sie nicht zufallig und vorubergehend eingeschleppt sind); auCerdem noch

manche, auch um Bremen nicht haufige, in Mitteldeutschland weit verbreitete Formen,

wie z. B. Sitene inflata, Sherardia arvensis, Campanula patula, Lithospermum arvenseu.dL.

Die Charaklerpflanzen der nordwestdeutschen Tiefebene sind reichlich vorhanden, z. B.

Batrachium hederaceum, Corydalis claviculata, Hypericum pulchrum, Genista anglica,

Rubus Arrhenii, Helosciadium inundatum, Erica Tetralix, Ilex Aquifolium, Narthecium

5*
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ossifragum etc. Kiefer, Eiche {Q. pedunculata) und Buche trcten waldbildcnd auf, mit

eingesprengten Corylus, Carpinus, Betula alba u. a. Von den schwierigeren Gattungen

sind Rubus, Salix und Carex mit Angabe Hirer Zwischenformen und Bastarde ausfuhrlieh

behandelt. Eine groGe Anzahl einheimischer, plaitdeutscher Ptlanzennamen ist ange-

geben.

zahlen.

Diese »Florula« ist den erfreulichen Erscheinungen auf diesem Gebiete zuzu-

\ - Reiche (Dresden).

Krause, E.: Geographische Ubersicht Uber die Flora von
S c h 1 e s w i g - H o 1 s t e i n.

S. 114—115 mil Karte 6.

Petermaxn's Mitteil. XXXV. Heft 5
'

Die kurze Mitteilung dient zur Erliiuterung der Karte, welche im MaCstab von
-

1H 000 000 Schleswig-Holstein und das Mundungsgebiet der Elbe und Trave darstellt

und durch verschiedene Farben Aufscbluss uber die das Land besiedelnden Vegetations-

formen (Wald in seiner verschiedenen Zusammenselzung, Haide, Moor etc.) giebt. Den
Erlauterungen ist zu entnebmen, dass der Cbarakter der Flora mit Ausnahme des Siidens,

wo dstlicbe Formen in griiGerer Fiilie vorkommen, ein ausgeprSgt westlicher ist. Von
den Waldbaumen, die in der Reibenfolge Kiefer, Eiche, Buchc in das Gebict eindrangen,

ist die erstere durch das Laubholz fast ganz verdriingt, die Eichenwiilder sind sehr selten

geworden oder als kriippeliges, aber als Wohnort nordlicher und ostlichcr Formen
interessantes Buschholz (»Kratt«) entwickelt. Die Buche ist der zuletzt eingedrungene

Waldhaum
; in seinen Bestanden finden sich noch Eichen eingesprengt. Haide und

Hochmoor besitzen die in Nordwestdeutschland an den gleichen Standorten charakte-

ristischen Arten. Reiche.

Hoffmann, H,: Uber den praktischen Wert phanologisclier Beobachtungen.

— Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung. Frankfurt a.M, Aprilheft 1889.

8 S. in 4°.

Verf. erortert den Wert phanologischer Beobachtungen an Pflanzen vom praktischen

Standpunkte aus, namentlich in Hinblick auf die Forstkultur, den Ackerbau etc, Er zeigt

an mehreren Beispielen, wie sehr- die Phiinologie geeignet ist, den Forstrnann bei der

Beurteilung des Bodens zu unterstiitzen. Richlig betriebene phanologische Beobachtungen
konnen die thermometrischen Resultate erganzen, mitunter berichtigen oder selbst ent-

behrlich machen, denn an einer bestimmten Entwickelungsphase der Pflanze ist die

Summe der thermischen Faktoren mit einem Blick erkennbar, diese liefert also ein Re-

sultat, wozu sonst unzahlige Einzelbeobachtungen mit dem Thermometer erforderlich

waren. [st daher fur einen" Normalort (z. B. GieGen) der durchschnittliche Gang der

Temperatur durch eine entsprechende Zahl von Thermometerbeobachtungen bestimmt,

und sind die Phasen der zu solchen Untersuchungen geeigneten Pflanzenarten tabellariscl

zusammengestellt, so kann man dann aus den entsprechenden Entwickelungsdaten der-

selben Arlen fur jeden anderen Ort (Milteleuropas) die Temperaturverhaltnisse an-

naherungsweise wenigstens, bei einiger Erfahrung aber wohl ebenso genau wie durch
Thermometerbeobachtungen besttmmen, Der einigermaBen geubte Ph&nolog vvird dem-

• a 9 m t 1

nach bald duich Vergleichung Iibereinstimmender Phasen an zwei gegen die Sonne
gleich geleuenen Or ten zu beurteilen wissen, welcher der warmere und z. B. zur Anlage

eines Weingartens geeignetere ist. Bezuglich vieler Einzelheiten niuss auf die Schrift

selbst verwiesen werden.

i

.
r

Ihne, Egonr Uber die Schwankungen der Aufbitihzeit. Eine phiinologische

Untersuchung. — Botanische Zeitung 1889. Nr. 13. 4 S. groB 8°.

Die Untersuchung geht von der Thatsache aus, dass fiir jeden Ort in den verschiede-

nen Jiihren das Datum fiir jede phanologische Phase nicht das namliche ist, sondern
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dass dasselbe schwankt, und dass man zu Vergleichungen phanologischer Angaben ver-

schiedener Orte das Mittel aus vielen Jahren zieht. Die GroOe der Schwankung ist von

Jahr zu Jahr verschieden. Die mi t Here Schwankung fur die Aufbliihzeit einer

Species wird in der Weise berechnet, dass der Unterschied des Termins zwiscben dem

ersten und zweiten Beobachtungsjahre gesucht wird (Einzelschwankung), dann der

zwischen dem zweiten und dritten u. s. w.; alle Ditferenzen werden addiert und die

Summe durch die Anzahl der Einzelsehwankungen dividiert. Die groBte S ch wa n-

kung (Maximum) ist die groSte Einzelschwankung. — Es wurden fur die Aufbliihzeit

von Ribes rubrum, Prunus Padus, Syringa vulgaris und Sorbus aucuparia die mittleren

und eroCten Schwankungen an vielen (Men aus mindestens 15jahrtgen Beobachtungs-

reihen berechnet, und es ergab sich das unerwartete Endresultat, dass die mittlere

Schwankung der Aufbliihzeit fur die verschiedenen Species an den verschiedenen

Stationen die n&mliche oder nahezu die namliche ist. Dagegen weisen die grofiten

Schwankungen, wie es sich aus zahlreichen iibersichtlich zusammengestellten Angaben

ergiebt, nicht ganz die RegelmaBigkcit der mittleren auf. Fr. Krasan.

Hult, R.: Die alpinen Pflanzenformationen des nordlichsten Filmlands.

Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. XIV. 1887.

74 S. 8°. Helsingfors, J. Simelius Erben.

Diese Abhandlung ist eine Fortsetzung der frttheren Arbeiten des Verfassers

(I c. HeftS und 12 und Acta, T. IIIj, der sich die Aufgabe gestellt hat, einmal "die

Formationen der nordischen Vegetationen festzustellen und ihre Entwickelung zu ver-

folgen«, sodann zu untersuchen, »wo und unter welchen Bedingungen sich eine fremde

Formation in die Entwickelungsserien einer anderen Vegetation einzuscliieben vermag«;

er will so sufklaren, wie die ehedem iiber ganz Skandinavien verbreitete Glacialflora

allmahlich durch die jetzt herrschende verdrSngt worden ist.

Nach Charakterisierung des Klimas in der russisch-finnisehen Landschaft Enare

Lappmark (trockenes Continentalklima, schildert Verfasser den Vegetationscharakter

und die Fllanzenformationen ihrer alpinen Region. Bei einer Hbhe von kaum 600 m und

ganz sanfter Wdlbung sind die Huge! nur von der Flora der unteren alpinen Region be-

kleidet; vorherrschend ist die Cladina-Yovma t ion, von einer Cladonia- und Cetraria-

Matte mit eingestreuten Zwergslrauchern (bes. Betula nana und noch mehr Empetrum

gebildet. Die etwas feuchteren, seichten Erosionsrinnen der C/odi'na-Haiden

und die seltenen Bachufer tragen eine Betula-nana-Yormalion (Bodenschicht von Hypna-

ceen, Cladonien, Cetrarien mit eingestreuten Stauden, Zwergstrauchern und Grasern),

»eine alpine Abart der Hochmoore«. Die trockeneren, humusarmen Stellen sind grofien-

teils nackt, nur von Pflanzenkolonien eingenommen, aus denen sich folgende geschlossene

Formationen entwickeln: die Arctostaphylos-alpina-Yorm., Empetrum-Yorm. (mit Phyllo-

doce und einer Cetrarien- oder Lecideen-Matte), Juncus-trifidus-Yorm. (mit Cetrarien,

Cladonien, Azalea, Diapensia und einigen Stauden), Azalea-Form., Phyllodoce-Yorm
.
(mit

Empetrum und einer Cetrarien- und Lecideen-Matte), endlich in geringerer Ausdehnung

nigrum

von

und L. granulosa gebildet. Den sparlichen, wirklich feuchlen Boden bedeckt eine Salix-

herbacea-Yorm. (rein oder mit Grasern und Zwergstauden), eine Andromeda-hypnoides-

Form. (gewohnlich rein!, eine Agrostis-rubra-Yorm. (gewohnlich mit Nardus, Zwerg-

strauchern, Stauden und Cesia) und den feuchlen Grus eine Cesta-Form. (mit Anthelia

nivalis und Cephalozien), die noch selteneren nassen Felsen eine Andreaea-alpestris-

Form., wahrend die trockenen Felsen von einer Felsen-Lecideen-Form. (auGer den

Lecideen bes. die Vmbilicaria-Yorm.) eingenommen werden.

Die alpine Flora der ndrdlich von Enare gelegenen Hochebene von Utsjoki, die indes

bei einer Hohe von 200 m vorwiegend der Birkenregion angehort, wahrend ihre Hugel

.

•
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kaum bis 560 m reichen, stimmt groGenteils mil dcr von Enare uberein. Nur sind die

Phanerogamen reichlicher verlrelen an Individuen- wie Artenzahl; insbesondere trilt

noch eine Silene-acaulis-Form. auf trocknerem Boden hinzu; und die Cladina-Yorm. isl

durch Alectorien (mit mancherlei anderen Flechten) ersetzt.

Hiermil stimmt auch die Flora der Irockeneren Partien in der unteren alpinen
Region der westlich vom Tana-FIuss gelegenen norwegischen Finnmarken uberein. Je-

doch gewinnen in dieser sowohl wie namentlich in der oberen alpinen Region auf deni
Siidostabhang des bis iiber 1000 m ansteigendenRastekaisa dieFormationen des feuchten
Grusbodens und namentlich diejenigen der durch den schmelzenden Schnee berieselten
Slelien eine bedeutende Ausdehnung, mehr als 1/3 des Bodens bedeckend. Die ersteren
sind die Dryas-Form. (rosettblattrige alpine Stauden und Zwergstraucher), die Alchemilla-
vulgaris-Form. (Teppich von llypnaceen und Geblatt von Alch. vulg.) und die Festuca-
G cranium- Form. (Rasen kleinblaltriger Gramineen mil reichem Gekraut von vorwiesend
groCldattrigen Arten). Von letzteren giebt Verfasser an: die krauterfuhrende Leber-
moos-Form. (Teppich von Cesia, Anthelia, Cephalozia und Martinella mit buntem Gekraut
alpinerFormen), seggenfuhrende Zweigmoos-Form. (Teppich von Amblyslegien, Gehalm
von Seggen der Chordorrhiza-Form) , Sibbaldia-Vorm. (blutenreiche Alpenkrauter, Moos-
teppich wechselnd, hes. akrokarpe Formen), Alchemilla-alpina-Form. (der vorigen
gleichend, jedoch A. a. kraftiges, seidenglanzendes Geblatt liefernd). Auch die Forma-
tionen der Moore sind am Rastekaisa besser entwickelt, niimlich: Betula-nana-Form.
(mit Geblatt von Trollius, Geraniumuad anderen Stauden und einem von Flechten iiber-
zogenen Moosteppich), krauterfuhrende Weiden-Form. (mit Torfmoosteppich), Scirpus-
caespitosus-Vorm. (mit Lebermoosteppich) und Nardus-Form.

Nach einer ubersichtlichen Zusammenstellung der Hauptformationen erlautert Verf.
die Entwickelung deralpinen Pflanzenform. in jenenGegenden und zieht einen Vergleich
mit den entsprechenden Formationen in Skandinavien, Sibirien, dem arktischen Amerika
und ganz besonders den Alpen. Er findet, dass samtliche Formationen des trockeuen
Gruses (Empetreta lichenosa, Phyllodoceta lich., Microbetulela lick., Juncela lich., Cariceta
lich., Diapensieta pura, Azaletapura, Arbuleta alpina, Microsilenetapura, Cladineta pura,
Aleclorieta pura, Lecideta pura) sich auf neuem Boden ohne vorausgehende Formation
direktaus Colonien entwickeln kdnnen. In Enare uberwuchert indes die C/adJna-Form
schlieGlich alle iibrigen (von geringen feuchteren Stellen abgesehen), in Utsjoki jedoch
und besonders in den Finnmarken gedeiht dieselhe weniger gut, und auch die an ihre
Stelle tretende Alectoria-Form erringt, obwohl von saprophytischen Flechten unter-
stiitzt, nur ein beschranktes Ubergewicht, da die grofiere Feuchtigkeit die Zwergstraucher
lebenskraftiger und widerstandsfahiger erhalt. — An feuchteren Stellen entwickeln sich
dieselben Colonien und dazu noch verschiedene Moose; hier entstehen folgende An-
fangsformationen: Festuceta geraniosa, welche bald in Alchemilleta muscosa iibergehen,
Hepaticeta herbida, Dryadeta herbida, Microsileneta pura, Lecideta pura, Sphagneta myr-
tillosa. An ihre Stelle treten allmahlich Microsaliceta und Andromedeta, endlich ab-
schlieCend in den Finnmarken Dryadeta, in Utsjoki Axaleta bez. Microsileneta. Empetreta,
Phyllodoceta und Alectorieta bez. Cladineta. Die Forlentwickelung besteht tiberall in
einem (Jbergang von mehr hygrophilen zu mehr xerophilen Formationen. Mil welchem
Gliede der obigen Reihenfolge die Entwickelung einsetzt und abschlieCt, hangt teils davon
ab, welche der biologisch gleichwertigen Pflanzenformen an der betreffenden Stelle sich
gerade angesiedelt haben, teils von den lokalen Verhaltnissen. Die Reihenfolge selbst ist

iiberall constant, nirgends tntt eine riickgangige Entwickelung ein. Nieoenzu.

Cosson, E.: Illustrationes florae Atlanticae sen icones plantarum novarum,
rariorum vel minus cognitarum in Algeria necnon in regno Tunelano
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et imperio Maroccano nascentium , in Compendio florae Atlanticae

descriptarum. Parisiis 1882—88. 4°. 3 Fasciculi.

In den lateinisch geschriebenen Diagnosen, welche je \—t Quartseiten einnehmen,

tinden sich derOrt der urspriinglichen Besehreibung angegeben, die Exsiccatnamen sind

aufgefiihrt wie genaue Standorte mitgeteilt.

Die Tafein sind von Ch. Cuisin nach der Natur gezeichnet und von Lemercieh u. Co.

gestochen.

Fasc. 1—3. Ranunculus xantholeucos Coss. et Dr. (Sect. Leucoranunculus) , Ran.

rectirostris Coss. et Dr. (Sect, Euranunculus), Delphinium Mauritanicum Coss. (Sect. Con-

solida), Delph. Balansae Boiss. et Reut. (Sect Delphinellum) , Epimedium Perralderianum

Coss. (Sect. Rhizophyllum) , Papaver atlanticum Ball., Hypecoum Geslini Coss. et Krai.,

Platycapnos saxicola Wil Ik., Fumaria numidica Coss. et Dr. var. a (Sect. Petrocapnos],

Matthiola maroccana Coss., Cheiranthus semperflorens Schousb. , Arabis pseudoturritis Boiss.

et Heldr. (Sect. Turritella), Arabis Doumetii Coss. (Sect. Turritella), Morettia canescens

Boiss., Malcolmia aegyptiaca Spreng. (Sect. Grunobium), Sisymbrium Doumetianum Coss.

(Sect. Malcolmiastrum), Sisymbrium malcolmioides Coss. et Dr. (Sect. Malcolmiastrum) ,

Erysimum Kunzeanum Boiss. et Reut., Brassica scopulorum Coss. et Dr., Brassica dimorpha

Coss. et Dr., Br. aurasiaca Coss. et Krai. (Sect. Brassicaria), Br. setulosa Coss., Eru-

castrum leucanthum Coss. et Dr., Moricandia divaricata Coss. (Sect. Eumoricandia)
,
M.

Tourneuxii Coss. (Sect. Pseuderucaria), Henophjton Coss. et Dr. (prius Henonia) deserti

Coss, et Dr., Diplotaxis siifolia Kunze, Sinapsis procumbens Poir., Sinapsis indurata Coss.,

S. Aristidis Coss., Reboudia Coss. et Dr., Erucaria benachbart, erucarioides Coss. et Dr.,

Erucaria aegiceras J. Gay, Euanthrocarpus clavatus Delile , Hemicrambe fruticulosa Wehb,

Cossonia Dr. der vorigen Gattung sehr ahnlich, africana Dr., C. intermedia Dr., C. platy-

carpa Coss., Farsetia linearis Dene., Alyssum cochleatum Coss. et Dr., A. psilocarpum

Boiss., A, macrocalyx Coss. et Dr., A. granatense Boiss. et Reut., Koniga marginata

Webb, Draba hederaefolia Coss., Lepidium humifusum Requ>, L. acanthocladum Coss.

et Dr., Clypeola cydodontea Delile, FeMa glabrescens Coss., Savignya longistyla Boiss. et

Reuter, Biscutella radicata Coss. et Dr., fi. frutescens Coss., /6em orfora/a L., /. gibralta-

WcaL,, J. semperflorens I., Senebiera violacea Munby, S. lepidioides Coss. et Dr., /sa/*\s

Djurjurrae Coss. et Dr., /. aleppica Scop., Zt'lla macropfera Coss., Cram&e JfraKftit Coss.,

Kremeria cordylocarpus Coss. et Dr., Rapistrum bipinnatum Coss. et Krai., Ceratocnemum

rapistroides Coss. et Bal., Draba lutescens Coss., Lepidiwn subulatum L.
3
RjtidocarpusCoss.

gen. nov. neben £ruca zu stellen, moricandioides Coss., Randonia africana Coss., /teseda

tricuspis Coss. et Bal., /*. arafo'ca Boiss., fl. w'Mosa Coss., /i. e/ato Coss. et Bal., /i. ,4/-

phonsi Mull. Arg., Helianthemum metililense Coss., Frankenia Boissieri Reut., Polygala

Munbyana Boiss, et Reut., P. W^Mmwa Coss., P. Balansae Coss.

Die Tafein sind ausgezeichnet und geben meist die ganzen Pflanzen wieder oder

doch das Wurzelstuck und bliitentragende Telle; auf die Wiedergabe der Fruchte ist

besondere Sorgfalt verwendet. Die Zahl der einzelnen Zeichnungen bei den Pflanzen

betragt durchschnittlich liber 12.

Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. E. Roth, Berlin.

Post, George E.: Diagnoses plantarum novarum orientalium. — Journ. of

LiDn. Soc. Vol. XXIV. No. 164. p. 419—441.

Die Pflanzen sind in Syrien und den angrenzenden Gegenden Klein-Asiens ein-

heimisch. Zur Bestimmung wurden die Herbarien von Boissier in Genf und von Kew

herangezogen. Varielaten sind im Folgenden nicht angegeben worden, sondern nur neu

aufgestellte Arten.
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Hesperis aintabica mit der armenischen H. bicuspidata Willd. und unguicularis Boiss.

verwandt; Malcolmia aurantiaca der M. runcinata C. A. May benachbart; M. zachlensis
dito; Aethionema longistylum aus der Nalie von Ae. cordifolium DC; Ae. gileadense ver-
wandt mit Ae. clandestinum Del.; Dianthus aurantiacus zu D.judaicus zu bringen; Silene
Porteri verwandt mit S. Makmeliana; Linum rigidissimum bildet eine neue Section neben
Syllinum; Medicago Shepardi zu M. obscura Retz. zu stellen; Trifolium Candollei mit
T. alexandrinum verwandt; T. alsadami zu T. maritimum L. zu steilen; Astragalus
trachoniticus aus der Section Xiphidium; Bupleurum Boissieri aus der Nachbarschaft des
fl. tenuissimum L.; B. antiochium verwandt mit 0. rigidum L.; Pimpinella depauperata
aus der Section Tragium; Scaligeria capillifolia vom Aussehen des Carum setaceum Scbr.
— Bunium capillifolium Kar. et Kir.; Carwm brachyactis den C. Bourgaei Boiss und C.
Pestaloszae Boiss. benachbart; C. nudum mit C. e/e</a«s Fenzl verwandt; Chaerophyllum
oligocarpum zu CA. macrospermwm zu bringen ; Ferulago Amani mit F. slellata Boiss.
zusammenzustellen; F. Blancheana nahe mit F. thyrsoidea verwandt; F. ottrawtfcca der
F. si/naca Boiss. benachbart; francos melicocarpa

; Johrenia Porteri mit 7. /un#osa Boiss.
verwandt; Domcu* yordantcws ahnelt dem D. pulcherrimus

\ Galium cymulosum, Section
Eugalium, G. Platygalia verwandt mit G. valantioides

; G. lanuginosum aus der Gegend
des G. carnum; .4sper«/a dissitiflora aus Section Cynanchica, Brachyantha

; Erigeron
setiferum zu G. Jucfcert zu bringen; ^cW«ea Shepardi zu den Filipendula zu bringen;
&rrit«m ^mom unterscheidet sich von alien orientalischen Arten; Cenfawrea Do<M$» zu
C. Haussknechtii Boiss. zu bringen; C. trachonitica mit C. hellenica Boiss. et Sprun. ver-
wandt; Campanula Amasiae zu C. tanceoiata L. zu stellen; ^ncAusa Shattuckii mit 4.
JKHteri verwandt; Trichodesma Boissieri zu 7\ moHe zu bringen; Ker6ascwm Bart>«yt aus
der Sect. Lychnitidae

;
V. gileadense ohne Bliite und Fruchtl; F. gulebicum; Celsia Berneti

verwandt mit C. heterophylla; Scrophularia gileadense aus der Section Tomiophyllum,
Sparsifolia

;
Sait>m pwrpwrascens verwandt mil S. rubifolia Boiss.; iVepe/n trachonitica

verwandt mit N. betonicaefolia C.A.May.; N. Shepardi aus der Gegend der N. marifolia;
Teucrium auraniticum von den anderen Arten ganz verschieden ; Alopecurus involucratus
dem A. utriculatus iihnlich, zwischen Alopecurus und Cornucopiae die Mitte haltend.

E. Roth.

Brown, J, E.: The forest flora of South Australia. — Adelaide. 1882—88.
gr. folio. 8 Lieferungen.

Stehende Rubriken sind bei jeder Beschreibung ; Specific name, vernacular name,
local distribution, popular distribution, botanical description. Die Tafeln sind auf Stein
von H. B. gezeichnet, gedruckt von E. Spiller zu Adelaide mit bunten Farben.

Abgebildet sind:

Eucalyptus Gunnii Hooker, Banksia ornata Muller, B. marginata Cavanilles, Euca-
lyptus obliqua l'Heritier, Casuarina quadrivalvis Labillardiere, Eucalyptus Leucoxylon
Muller, und var. macrocarpa (rot- und weiCbliihend), var. pauperita, Eucalyptus cosmo-
phylla Muller, Acacia pycnantha Bentham, Eucalyptus corynocalyx Muller, Casuarina
distyla Ventenat, $ und £ , Eucalyptus capitellata Smitt, Eu. pauciflora Sieber, Dodonaea
lobulata Muller, Eremophila longifolia Muller, Hakea multilineata MeiOner var. grammato-
phylla Muller, Eucalyptus paniculata Smith, Eu. gracilis Muller, rot und weifi, Myoporum
insulare R. Brown, Melaleuca squarrosa Smith, Pittosporum phillyraeoides De Candolle,
-4cacm decurrens Willdenow, Bursaria spinosa Cavanilles, Acacia longifolia Willdenow
var. Sophorae Labillardiere, Eucalyptus odorata Beh., Dodonaea microzya Muller, Acacia
Spilleriana J. E. Brown, Eucalyptus viminalis Labillardiere, Eremophila oppositifolia
R. Brown, Eucalyptus hemiphloia Muller, Eremophila alternifolia R. Brown, Eucalyptus
piriformis Turczaninow, Acacia melanoxylon B. Brown, Callistemon coccineus Muller,
Exocarpus aphylla R. Brown, Casuarina quadrivalvis Labillardiere. E. Roth.
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Treub, M.: Nouvelles recherches sur le Myrmecodia de Java. — Annates

du jardin botan. de Buitenzorg VII. p. 191—212, tab. XX11I—XXV.

Verf. macht zunachst darauf aufmerksam, dass die in seinen friiheren Abhandlungen

als Myrmecodia echinata Gaudich. bezeiehnete Pflanze auch nicht, wie Beccari glaubc,

za M. tuberosa Jack gehdre; er nennt sie daher M. tuberosa Becc. Feroer berichtet

Verf. uber Culturversuche, welche er mit Myrmecodien gemacht. Zahlreiche junge

Keimpflanzchen, welche an ihren hypokotylen Achsen noch keine Spur von Lochern

zeigten, wurden in Porzellanschalen kultiviert und zeigten nach 3 Monaten alle an den

Knolten 1—2 zu inneren Hdhlungen fuhrende Miindungen, ohne dass Ameisen hinzu-

gekommen waren. Ferner wurden aus Samen gleichfalls junge Pflanzchen herangezogen,

welche Hbhlungen entwickellen. Ferner weist Treub noch einmal auf das Vorhandensein

der Lenticellen in den Gallerieen bin, welche dem Stengelteil der Pflanze die einzige

Mtiglichkeit eeben, mit der Luft in Communication zu treten, da Spaltdffnungen an der

AuBenflache fehlen. E.

Wettstein, R. v.: Uber die Compostten der bslerreichisch-ungarischen

Flora mit zuckerabscheidenden Hullschuppen.— Aus den Sitzungsber.

d.k. Akad.d.Wissensch.inWien. Math.-naturw. Klasse; Bd XCVII.

Abt. I. Juli 1888. p. 570—589.

Verf. heobachtete an den Anthodialschuppen von Jurinea mollis, Serralula lycopi-
-

folia (Vill.) = S. heterophyllaVesf., Serratula centauroides Host., Centaurea alpina und

einigen anderen verwandten Arten extraflorale Nectarien. (Delpino hatte solche nur fur

die Compositen Centaurea montana und Helianthus tuberosus, Rathay ferner fur Podo-

spermum Jacquinianum angegeben.) Auf experimentellem Wege beweist dann Verf., dass

die Anlockung von Ameisen zu den jungen Biiitenkdpfen fur dieselben von groBem

Werte ist, weil zerstdrende Kerfe durch die Ameisen in der That abgehalten werden.

Somit ist die Myrmecophilie fiir die genannten Arten zweifellos. Kronfeld.

f r

Hovelacque, Maurice: Recherches sur 1'appareil vegetatif desBignoniacees,

Rinanthacees, Orobanchees et Utriculariees. — 765 S. 8°. Paris,

1888. G. Masson.

Die hauptsachlichsten Ergebnisse der eingehenden und durch 651 Zeichnungen

veranschaulichten Arbeit sind folgende:

I, Bignoniaceae*

A. Die Stammstruktur zeigt bei Catalpa, Stenolobium, Ducoudraea und Amphicome den

gewdhnlichen Holzstammtypus der Dikotylen ; bei den ubrigen Bignoniaceae jedoch

dreierlei verschiedene Abweichunjzen von demselben, namlich 1) kreuzweis ge-

stellte Phloemwinkel (Bignonia , Melloa, Cuspidaria, Clystostoma, Amphilophiurn,

Pithecoctenium, Pandorea), 3j markumstandiges Mestom (Campsis), 3) flugelfdrmige

Auswuchse [Eccremocarpus, weniger bei Incarvillea).

Die Phloemwinkel entstehen durch die verschiedene Lokalisation des secun-

- daren Wachstums von Phloem und Xylem; einzelne Pariien der Cambiumzone

erzeugen viel Xylem und wenig Phloem, andere gleichzeitig das Umgekehrte.

Anfangs vermittelt eine leichte Schragstellung der Tangentialwande des Zwischen-

cambiums den Zusammenhang dieser Partien, spater eine besondere radial ver-

laufende Doppelzellreihe mit schragen Wanden, ohne dass je ein Abblattern und

Wiederzusammenwachsen in der Grenzzone zwischen dem Phloem des Winkels

und dem nebenliegenden Xylem stattfande, wie Mettenius glaubte, oder eine Neu-

bildung von Gewebe, wie Crlger angab. — Es lassen sich primare und secundare

*
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Phloemwinkel unterscheiden; erstere liegen in den Diagonalebenen, leiztere in den

Medianen. Am meisten ausgepragt sind beide bei Bignonia, die primaren sodann

in der obigen Reihenfolge der Gattungen immer weniger und spater; bei Pandorea

treten nur die secundaren auf. Hand in Hand mit der Ausbilduns: der Phloem-
winkel schreitet eine weitergehende Diflerenzierung des Leptoms, indem bei

Bignonia weite Siebrohren ausschliefJlich in den Winkeln, im randstandigen

Phloem aber nur enge Gitterzellen stehen, mit dem Ruckgang der primtiren Phloem-
winkel jedoch auch dieser Unterschied geringer wird. — Bei den Bignoniaceae mit

Phloem winkeln bewahrt das Parenchym desMarkes und der Strahlen seine Lebens-
fShigkeit auBergewohnlich lange und kann ein Folgemeristem bilden; aus diesem
gehen secundare, fast nach Zufall verteilte Mestommassen hervor, welche die pri-

maren und die normalen secundaren Gewebe derartig durchsetzen, dass haufig die

urspriingliche Anordnung vollstandig unkenntlich wird; dabei legt sich ihr Xylem
— Das markumstandige Mestom {Campsis)an das der durchwachsenen Partien an.

liegt immer vor den Blattspurstrangen und bildet zwei diametral entgegengesetzte

Bogen, die etwa bis an die Fortsetzungsbundel reichen. Es sind das nicht die

Enden der Blattspuren, wie Weiss glaubte, sondern verspatete Mestombildungen,
die sich an den vom absterbenden Mark frei gegebenen Stellen entwickeln, Sie

begleiten die Blattspurstrange bis zum Knoten, und wahrend diese hier austreten,

teilen sie selbst sich in je 2 Zweige; von diesen 4 Zweigen vereinigen sich wieder-
um je 2 und legeft sich an die Blattspuren des nachsthdheren Internodiums an. —Bei
alien Bignoniaceae enthalt das primare Phloem der Fortsetzungsbundel mehr oder
minder reichlichen Bast, desgleichen gewdhnlich das Phloem der Blattspurstrange,

namentlich in dem Internodium unterhalb der jeweiligen Abzweigungsstelle. Noch
wenig entwickelt sind diese primaren Baslfasern bei Campsis, machtiger schon bei

den Bignoniaceae mit regularer Stammstruktur, sebr machtig bei denen mit Kreuz-
struktur, und zwar mehr zerstreut in den dicken, mehr zusammengedrangt in den
dunnen Zweigen, deutlicher bei den Strauchern als bei den Baumen, noch mehr
bei der krautigen Incarvillea, auCerordentlich bei Eccremocarpus. Namentlich sind
hier die primaren Phloemgruppen der Fortsetzungsbundel ausnehmend umfang-
reich und in radialer Richtung sehr verlangert. Die aufiere Partie derselben wird
sklerenchymatisch, die innere bleibt parenchymatisch; sie erfiillen die groCen,
flugelformigen Verbreiterungen des Eccremocarpus - Stengels , hangen aber eben
durch ihre innere, parenchymatische Partie mit ihren Ursprungsbundeln
sammen. Eine ahnliche, nur breitere und weniger weit vorspringende AuCen-
lage begleilet die primaren Blattspurstriinge (d. h. die B. in ihrem oberen Verlauf,

alle im Internodium unmittelbar unter der Austrittsstelle). Jedenfalls stammen
diese Sklerenchym fasergruppen aus dem gewohnlichen Phloem, nicht
einer Art von »Pericambium«; ein solches giebt es bei den Bignoniaceae iiber-

haupt nicht.

Samtlichen Verschiedenheiten in der Organisation der Bignoniaceen-Stamme
liegt ein gemeinsamer Familientypus zu Grunde. Die Endknospe besteht aus einem
abgeplatteten Vegetationskegel und einigen Abschnitten. Die Blatter stehen in

zweizahligen, alternierenden Quirlen. Das unter dem Dermatogen liegende Me-
ristem ist kleinzellig und nicht in 2 Zonen diflerenziert; Specialmutterzellen fehlen.
Zuerst entwickeln sich die Biindel. — Der Querschnitt durch ein Internodium ist

zu-

aus

ein Sechseck, dessen 4 spitzere Winkel in die Diagonalebenen, die 2 stumpferen
in die Mediane fallen. In letzteren liegen die primaren Blattspurstrange. Alle Big-
noniaceae besitzen denselben GefaGbundelverlauf, namlich 4 stammeigene oder
Fortsetzungsbundel — je nach der Starke des Stammes einfach, doppelt oder drei-

fach — und 2 Blattspurstrange. Dazu kommen in der Transversalebene gelegene,
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bandformige, secund&re Bundel ohne Trachcen uod Primarfasern, ferner in

dickeren Stengeln (Incarvillea) ein primarer Holzstreifen, endlich zuweilen noch

Hilfsbiindel entweder zwischen den Fortsetzungsbiindeln und Blattspuren oder an

den Seitenflachen naho an den Fortsetzungsbiindeln. — An den Knoten gehen die

primaren Bundel ins Blatt ab, begleitet von den nachsten Asten der Fortsetzungs-

bundel. Bei Campsis spalten sich diese Aste erst im primaren Knoten ab von ihren

Fortsetzungsbiindeln, eher dagegen bei den Bignoniaceae mit Kreuzstruktur, wie

Stenolobium, Ducoudraea, Amphicome. Diese Aste sind doppelt oder dreifach bei

Catalpa. Bei Eccremocarpus bleiben jedoch die Fortsetzungsbundel ungeteilt. Bei

alien B. treten letztere oberhalb der Austrittsstelle der Biattspur mittels einer

breiten, gewohnlich tracheenlosen Mestombriicke in Verbindung, In deren Mitte

und zwar zumeist schon an dem secundaren Knoten machen sich die Bundel der

tertiaren Blatter bemerkbar. Die Achselknospe des primaren Blattes ist am Rande

der Offnung oberhalb der Austrittsstelle eingefiigt. Die im Stamm verbleibende

Partie der Fortsetzungsbundel breitet sich aus und teilt sich in je 2—3 Aste. Von

diesen vereinigen sich die der Transversalebene zunachst gelegenen mit einander

zu den Blattspuren der secund&ren Blatter, Die bei Campsis und bei den B. mit

Phloemwinkeln an einander stoBenden Bundel des Mestomringes im Stamm weichen

bei Catalpa mehr und mehr auseinander; bei den einjahrigen Pflanzen [Incarvillea

und Eccremocarpus) sind sie fast ganz von einander isoliert.

Die Epidermis der ganz jungen Bignoniaceen-Stamme ist mit abfallenden

Haaren von zweierlei Art bedeckt: Kopfchenhaare mil einem aus 4—8 Zellen ge-

bildeten Kopfchen und spitz kegelfdrmige Deckhaare, erstere fallen zuerst ab.

Amphilophium Mutisii besitzt verzweigte Haare mit kegelformigen Spitzen, Bignonia

Sonderi ausnehmend lange Deckhaare. Die Cuticula ist meist glatt, selten gestreift.

Die friih auftretende, erste Borkenlage, die das Abblattern verursacht, bildet

eine zusammenhiingende Zone unmittelbar unter der Epidermis. Die folgenden,

im allgemeinen bogenformig gekriimmten Borkenbl^tter isolieren die primaren

Bastfaserstrange und lehnen sich mit ihren R&ndern an die prim&re Borke an.

Spater geschieht das Abrinden der auGeren Bastregion vermittelst groCer zu-

sammenhangender Borkenbliitter. Nur sehr selten entsteht ein secundiires Par-

enchym. Die abgeblatterten Partien vergehen sofort oder fallen, wie bei Catalpa,

in diinnen Blattchen ab.

Das Rindenparenchym ist nur schwach differenziert, die Schutzscheide ge-

wohnlich nur undeutlich. Aufter in den Phloemwinkeln sind die Gitterzellen zu

mehr oder minder bedeutenden Gruppen vereinigt. Die Gitter der engen Zellen

sind einfach, diinn, zahlreich und liegen auf einer einzi^en, im allgemeinen kreis-

formigen Platte; die der Phloemwinkelelemente sind haufig complicierter. Die

Siebrdhren der Winkel sind weit und stammen meist ab von einer nicht geteilten

Cambiumzelle, wahrend die anderen zu mehreren auf einmal durch eine regel-

maCige Langsteilung einer ganzen oder einesTeiles einerCambiumzelle sich bilden.

Das secundare Phloem verl^uft gem schichtenweise; es wechseln Lamellen von

Hartbastfasern mit weichen Zonen. Die Sklerenchymb&nder der Winkel ordnen sich

in — natiirlich unterbrochene — concentrische Kreise, desgleichen die rand-

st^indigen Partien, ja selbst die im Phloem isoliert liegenden Fasern. Skleren-

chymatisch werden konnen auch die Bastparenchymzellen. In den regelmSCigen

holzigen St&mmen sind die im Alter gebildeten Gitterelemente weiter als die jugend-

lichen, und ihre Gitter complicierter. Die secundaren Holzgef&Be sind weit und

besitzen elliptische, an einander stoCende Tupfel. Die Xylemelemente besitzen

einen sechsseitigen Querschnitt. Die Xylemstrahlen sind im allgemeinen schmal,

verb reitern sich jedoch nach auCen ; die an die Phloemwinkel angrenzenden sind
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.. ; breiter als die ubrigen. Das primare Xylem derFortsetzungsbiindel ist weiter ent-

wickelt als das der Blattspurstrange, breiter und weniger scharf vorspringend. —
.

•
. . Das Mark gliedert sich gewohnlich in eine auGere Zone aus kleinen, mehr dick-

wandigen Zellen und in eine innere aus groGeren, mehr diinnwandigen Zellen.

Die Bignoniaceae besitzen in ihrem Stamm weder inneres Phloem noch Milchsaft-

schlfiuche. — Das Parenchym des Stammes fiihrt Kalkoxalat in Form von Prismen
mit octaedrischen Spitzen, von Octaedern, Nadeln, Krystallsand und Chiasto-

lithen.

B, Den Blattern der Bignoniaceae liegt gleichfalls ein gemeinsamer Bautypus zu Grunde,
der auf der Anordnung der Biindel beruht; die secundaren Besonderungen konnen
zur Bestimmung von Gattungen und Arten dienen. Im einzelnen giebt es ganz-
randige, eingeschnittene, zusammengesetzte mit oder ohne fliigelformige Aus-
breitungen und im letzteren Falle mit oder ohne Endranke, endlich 2- oder 3fach

zusammengesetzte Blatter.

Im typischen Stiel findet man oinen hinten (anten) stark convexen, vorn (oben) flachen

oder coneaven Mestomring, bestehendauseinem median hinteren und 4 lateralen, je

nach der Dicke des Stieles ein- oder mehrarmigen Biindeln, in den starken Stielen

auGerdem noch seitlichen Hilfsbiindeln. Bei Bignonia und ihrennachsten Verwandten
ist dieser Ring vollig geschlossen, bei Amphicome, Incarvillea und Eccremocarpus
bleiben die Biindel mehr weniger getrennt. Nach der Spitze hin verschwindet zu-

nSchst das primare Xylem
,
jedoch das primare Phloem und namentlich das

secundare Mestom erst, wenn der Stiel schon sehr diinn wird. — Inneres Phloem
fehlt im filatt ebenso wie im Stamm. Bei einigen Gattungen [Catalpa, Amphi-
lophium) erscheint allerdings noch Phloem und Xylem oder wenigstens ersteres

innerhalb des Mestomringes; das ruhrt jedoch von der Einkrummung der vorderen
RSnder her. — Die Fliigel des Blattstieles (Pithecoctenium, Pandorea, Campsis,
Ducoudraea, Stenolobium) enthalteo, in Parenchym gebettet, (lugelartige Aus-
breitungen der vorderen Lateralbiindel. Bei Catalpa liegen ebensolche MestomBugel
an dem Phloem des vorn gelegenen Mittelbandes; dieselben verlaufen in die ersten

Secundarnerven und bilden fast gleichzeitig 2—3 terti&re Nerven. — Beim Ein-
biegen in den Stamm plattet sich das Mestom von oben (vorn) nach unten (hinten)

ab, offnet sich vorn und bildet 3 Gruppen, deren mitttere den primiiren Blattspur-
strang bildet, wahrend die seitlichen sich entweder bald an die stammeigenen oder
Fortsetzungsbiindel anschliefien oder vorerst noch eine Strecke weit frei im Mestom-
ring des Stammes verlaufen. Die 5 Biindel eines Stielchens gehen immer aus
Armen der entsprechenden seitlichen Biindel und des Mittelbandes des Stieles

hervor, dessen restierende Anne in complicierteren Blattern alsdann unter ein-

ander communicieren. Bei den einfacheren Blattern (Pandorea jasminoides, Pithe-

coctenium) werden diese Anastomosen gleichfalls einfacher, bei Pandorea australis,

Amphicome und Eccremocarpus schwinden sie ganz. — Zwischen den Stielchen
besitzt der Stiel wieder denselben Bau wie unterhalb derselben. Der Stiel zeigt

keine Spur von Phloemwinkeln oder markumstandigem Mestom. — Die Ranken
gleichen in ihrer unteren Region dem Stiel. Weiter oben spaltet sich das vordere
Band, Kurz vor der Spitze verlieren sich die Biindel, zunachst die h&ufig geteilten

vorderen; haufig stehen Hilfsbiindel zwischen den seitlichen. Bei Melloa sind die

Ranken stark, in der Symmetrieebene abgeplattet und die Oflfnung des vorderen
Bandes durch Sklerenchym verschlossen,

des Stammes.
— Epidermis und Haare gleichen denen

Das Grundparenchym des Stieles ist meist wenig differenziert;

auGen eine mechanische Zone, die zuweilen den Stiel rings umgieht oder einen
hinteren Bogen bildet oder nur in den Winkeln auflritt, innen nur selten eine

Schutzscheide. — Die Blattstielchen gleichen dem Stiel. Der Mittelnerv besteht aus
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einem hinteren Mestombogen mit 3—5 GefaBen und einem vorn gelegenen Mestom-

band, an den Seiten event, gleichfalls mit GefaBen, nach der Spitze zu Gfter nur

aus Sklerenchym bestehend; beide tragen zur Bildung der Seitennerven beL

Die Blattchen sind fiedernervig, die secundaren Nerven ungleich; die groBten

der letzteren bilden am Rande groGe Biigen, auf ihnen ruhen kleinere, auf diesen

noch kleinere. Die Bundel anastomosieren reichlich, die Biindelenden sind faden-

formig, nicht angeschwollen. Unterhalb der groBeren Bundel liegt ein sehr groB-

zelliges Hypoderm, und die Biindel ragen weit iiber die Unterseite hervor. — Die

Epidermiszellen sind voluminos, die der Oberseite meist polygonal und oft mit

Cuticularleisten versehen, die der Unterseite mehr weniger gewellt, ihre Cuticula

gewohnlich glatt, nur an den Nerven mit Leisten versehen. Die Spaltoffnungen

liegeri besonders auf der Unterseite und haben groBe, oft punktierte, bei Amphi-

come arguta weit vorspringende SchlieBzellen. Ober- und Unterseite besitzen

kegelformige, meist einzellige, bei Bignonia Sonderi lange, vielzellige, bei Amphi-

lophium Mutisii verzweigte Deckhaare und meist kopfchenformige, bei Bignonia

Tweediana und Amphilophium Mutisii compliciertere, mehr schildformige Driisen-

haare, die gewtihnlich zwischen den Bundeln in Verliefungen stehen. — Der Blatt-

rand ist meist dick, oft mit einem diinnen Nerv oder mit Randbast versehen. —
— Das Assimilalionssystem ist gewohnlich in ein 2— 3schichtiges Palissaden- und

in ein etwa 3—5schichliges Schwammparenchym geschieden; nur Eccremocarpus

besitzt keine deutliche Palissadenschicht. Bei Campsis und Ducoudraea liegt

zwischen Palissaden- und Schwammparenchym eine Schicht besonders groBer

Zellen (eine Art von innerem Wassergewebe), bei Pandorea jasminoides unter der

hier kleinzelligen Epidermis der Oberseite ein ^schichtiges Wassergewebe, d. h. die

obere Epidermis ist 2schichtig. Es fehlen aber subepidermale oder verzweigte

Spicularzellen unci Steinzellen, wie Vesque dergleiclien fiir die Crescentieae und
Sesameae angiebt, ebenso audi Milchsaftschlauche und Nebenblfeitter, — Das Meso-

phyll von Clystostoma enthalt octaedrische oder briefcouvertahnliche Krystalle, das

von Amphilophium Vauthieri auBerordentlich zahlreiche — nach dem Rande hin

spftrlicher — , kleine, morgensternartige Druscn.

II. Hhinantheae , incl. Lathraea , die Verfasser besonders behandelt.

A. Im ober- wie unterirdischen Stengel und im Rhizom der Rhinantheae bildet das

Mestom einen bei Lathraea fast kreisrunden, bei den ubrigen Rhinantheae mehr
4kantigen Hohlcylinder, in dem sich (wie bei den Bignoniaceae) 6 resp. 8 Bundel

—

erkennen lassen, namlich 4 diagonal verlaufende Fortsetzungs- (oder stammeigene)
*

Bundel und die beiden vorn und hinten gelegenen prim&ren BlattspurstrSnge, wozu
in den Rhizomen und bei den entwickelteren St&mmen die secundaren Blattspuren

treten; es stehen namlich auch bei den Rhinantheae die Blatter im allgemeinen in

abwechselnden 2gliedrigen Quirlen (in der mittleren Stengelregion von Pedicularis

palustris und silvatica in einer unregelmSBigen Spirale und in der oberen Region

abwechselnd), und die Blattspuren entwickeln sich gewdhnlich erst in dem Inter-
> *

i

nodium unterhalb der Austrittsstelle, in den erwahnten Fallen aber schon im vor-

letzten Internodium und zwar aus einer Commissur der anstoBenden Rander der

Fortsetzungsbiindel. Die Grenz- und Bvindelstrahlen sind gleich schmal. Das

Phloem ist uberall gleich breit, das Xylem zeigt in der Median- und der Trans-

versalebene Einbuchtungen, indem die Fortsetzungsbiindel sehr viel entwickelter

und gefaBreicher sind als die Blattspuren. Das Phloem ist nur wenig differenziert,

das secundare vom primJiren kaum verschieden. Bastfasern kommen nur bei aus-

nahmsweise starken Rhinanthus- und ZaMraea-Stengeln und bei dem unterirdischen
*

Stengel von Bdrtsia alpina vor. Haufiger (Lathraea, oberirdischer Stengel von

Bartsia alpina) tritt eine gleichmaBige Verdickung der ganzenauBeren Phloempartie
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ein. Die Gitterzellen sind samtlich eng und gleich und stehen in kleinen, aus dor

Langsteilung je einer Procambium- oder Cambiumzelle hervorgegangenen Partien,

deren manchmal mehrere aneinander stoBen. — Die Cambiumzone ist bei Lathraea

breiter als bei den iibrigen Rhinantheae. — Das primare Xylem ist besonders aus-

gedehnt in dem nach der Mediane hin gelegenen Teil der Fortsetzungsbiindel. Die

Xylemstrahlen bestehen nur aus \ Zellreihe. Die Holzfasern sind eng und getupfelt,

die des secundiiren Holzes meist unverdickt. Die GefaBe sind eng bei den mehr
xerophilen Arten (Rhinanthus, Melampyrum, Euphrasia, Odontites), weit bei den

mehr hygrophilen {Pedicularis, Tozzia und besonders Lathraea); die weitesten liegen

immer in den Fortsetzungsbiindeln, die engeren in den Blattspuren, die indes vor-

nehmlioh nur Holzfasern besitzen. Die GefaBe stehen isoliert oder in Radialreihen

und tragen elliptische Tupfel. — Von innerem Phloem fehlt jede Spur.

Nur Pedicularis silvatica besitzt im unteren Stengel axile MestomstrSnge, mark-
umstandige kommen liberhaupt nicht vor. Das Mark besteht gewohnlich aus

groBen, getiipfelten, diinnwandigen Zellen; nur selten tritt eine diinne, periphere

kleinzellige Schicht auf (z. B. Lathraea). Esbildet gewohnlich einen Hohlcylinder,

der sich jedoch nach der Basis des Stengels mehr und mehr schlieCt; in den Rhi-

zomen (bes. Tozzia und Lathraea) reduciert sich das Mark auf wenige Zellen, er-

weitert sich hingegen in den Zweigen. Das was Chatin und Solms-Laubach in dem
unterirdischen Stengel von Pedicularis als Markstrahlen ansahen, resultiertlediglich

aus der eigentiimlichen Anordnung der dort sehr dicht gedrangten Blattspuren.

Das Rindenparenchym ist nur maBig stark und im allgemeinen kaum in eine SuBere
mehr collenchymatische und eine innere schutzscheiden&hnliche Partie differenziert.

deutlich ist das nur in den Rhizomen von Tozzia alpina; hingegen ist dasselbe bei

Lathraea breit, sehr reich an grobkorniger Starke und besitzt eine deutlicheSchutz-

scheide. Nie aber ist es vom Phloem durch anderweitiges Gewebe getrennt.

Die Rinde wird nicht abgeworfen. Nur bei blattlosen Rhizomen und unterirdischen
Stengeln vertrocknen zuweilen die aufieren Zellschichten oder ldsen sich ganz auf;

alsdann gehen die darunter liegenden tangentiale Teilungen ein und bilden so eine
freilich recht unregelmaCige, wellige Korkzone. — Die Epidermiszellen sind bei

Lathraea klein und ganz flach, bei den anderen MmattMeae langgestreckt-polygonal.
Es finden sich sehr kurz gestielte, kopfchenfdrmige Drusenhaare und (auCer bei

Lathraea) mehrzellige, pfriemelige Deckhaare.

Die Endknospe ist von veranderlicher Lange, zuweilen (z. B. Lathraea) sehr
lang, der Vegetationskegel elliptisch und wenig vorspringend, das Dermatogen
kleinzellig, das darunter befindliche Meristem nicht in eine periphere und centrale
Zone gesondert. Die Differenziation erfolgt nur langsam, in den Fortsetzungs-
biindeln sehr viel spater als in den Blattspuren.

Im Stamm wie in derWurzel der Rhinantheae fehlen jeglicheKrystallgebilde.

Verfasser fand ebensowenig wie Krause die von Radlkofer fur Lathraea angegebe-
nen Kernkrystalloide.

B. Ins Blalt geht typisch nur ein Mestombogen, nur bei Pedicularis silvatica und foliosa

in die untersten Blatter zuweilen noch zwei seitliche, nahezu centrale Biindel:
jener sendet sofort bei seinem Eintritt in das Blatt zwei oder vier etwas weniger
starke Seitennerven ab, weiter oben groBere und kleinere Secundarnerven. Die
grdBeren Nerven gehen zunachst bis an eine Randbucht, verzweigen sich da, den
stSrkeren Arm nach unten sendend, und laufen dann dem Rande parallel. Alle
Nerven communicieren mit einander in einem dichten Netzwerk, springen aber
nach auBen wenig vor, weit nur der Mitlelnerv einiger Pedicularis infolge eines
grofizelligen Hypodermes.

1
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Bei Pedicularis ist der Blattrand deutlich umgeschlagen, viel ausgeprSgter noch

bei den unterirdischen Schuppen von Tozzia; dies Verbalten leitet hiniiber zu der

helmlormigen gekammerten Hohlung der Lathraea-Bl&tlev. Einen analogen Fort-

schriit fand Referent bei der Ericaceengattung Cassiope.

Die Epidermiszellen der Oberseite sind polygonal oder wellig und gewohnlich

die Cuticula mit Leisten versehen, die der Unterseite sind gewellt, ihre Cuticula

glatt. Das Blatt besitzt kegelformige ein- bis raehrzellige Deekhaare (nur bei La-

thraea fehlend), kdpfchenformige Driisenhaare mit sehr kurzem Stiel und endlich

langs der Randnerven elliptische Driisen, die bei Rhinanthus und Pedicularis in

einer Art Furche liegen.

Das Mesophyll ist in Palissaden- und Schwammparenchym differenziert und

mit Krystallen versehen. Ein besonderes Wassergewebe fehlt, ebenso Neben-

blatter. Milchsaftschl&uche kommen auch in den Vegetationsorganen der Rhinan-

theae iiberhaupt nicht vor.

C. Die typische Rhinantheenwurzel besitzt keine Haare. Ihr Rindenparenchym ist

diinn, die innere Schicht als Scheide ausgebildet, das Biindel im allgemeinen bi-

polar, das Phloem nur schwach entwickelt. Bei Lathraea ist das Rindenparenchym

und Phloem starker, die Schutzscheide deutlicher ausgebildet. Die Hauptwurzel

kann sich secundSr noch betrachtlich vergrdCern, trotzdem bleibt die urspriing-

liche Epidermis erhalten; nur bei Pedicularis blattert sie ab, bei Odontites sogar

noch das aufiere Rindenparenchym; die Wurzelhaube blattert zellenweise ab. Das

Holz besitzt — auBer bei Pedicularis foliosa — gleichmaCig verdickte Zellen.

III. Orobanchaceae.
A. Im Stengel von Orobanche stehen etwa 25— 30 Biindel auf einem groCen Kreise

rings um das machtige Mark, bilden jedoch nicht einen geschlossenen Ring, sondern

bleiben getrennt oder anastomosieren seitlich, Ein Unterschied zwischen stamm-

eigenen Biindeln und BlattspurstrSngen ist nicht wahrzunehmen. Alle kdnnen ein-

mal zu Blattspuren werden. Es rucken alsdann — die Blatter stehen spiralig

mehrere neben einander liegende immer weiter nach auCen, und zwar nicht erst

in dem Internodium vor ihrem Abgang in das Blatt, so dass man auf einem Quer-

schnitt mehrere solcher Partien mehr weniger weit auCerhalb des erwahnten

Kreises liegen sieht. Ist nun eine solche Partie ins Blatt abgegangen, wo sie sich

bald wieder verzweigt, so nShern sich die zunachst liegenden Biindel mit ihren

Randern, oberhalb deren die Achselknospe sich einfiigt, und sie — oder auch

andere — teilen sich und stellen so die normale Zahl der Stammbundel wieder her,

Inzvvischen sind schon wieder andere Gruppen weiter nach auCen geriickt.

In der mittleren Stengelhohe ist die centrale Markpartie haufig zerrissen. Libri-

form fehlt ganz. Hingegen sind die peripherischen Markzellen sowie die der Holz-

markstrahlen und die die Tracheen umgebenden Primitivfasern sehr oft verdickt

oder steinzellenartig und bilden so einen inneren Stiitzcylinder. — Das primare

Xylem ragt weit nach der Achse hin vor. Die secundaren Holzelemente sind

schlank, stark verdickt und bestehen aus ziemlich kurzen Holzfasern und einigen

groCen Gefaf3en. — Das Phloem besteht aus breiten, den einzelnen Xylemgruppen

anliegenden Streifen, die aber nicht einen geschlossenen Ring bilden. Ihre auCere

Partie stoGt unmittelbar an das Rindenparenchym und ist oft etwas verdickt oder

wenigstens collenchymatisch; die innere enthalt die Gitterzellgruppen, von denen

das bei den Rhinantheae Gesagte pilt. — Das Rindenparenchym ist machtig, aber

kaum in zwei Partien differenziert. — Die Epidermis tragt kdpfchenformige, lang-

gestielte Driisenhaare,

In die oberen Blattschuppen tritt nur ein GefaCbiindel, das sich gleich an der

Basis in einen slarkeren mittleren und zwei seitliche Strange teilt; dieselben
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verzweigen sich noch mehrere Male, anastomosieren aber nicht Die basalen Blait-

schuppen besitzen nur einen Nerv, die Knospenblatter iiberhaupt keine GefaB-

biindel. Die Biindel treten auBerlich nicht hervor; sie liegen mitten in dem vollig

homogenen Mesophyll. — Die Epidermiszellen derOberseite sind englumig, die der

Unterseite noch kleiner, beide polyedrisch, die Guticula glatt. Spaltoffnungen

finden sich nur auf der Blattunterseite und am Stengel. — Haare wie am Stengel.

Der Stengel endet in ein Haustorium und tragt am Grunde ein Biindel von

Wurzeln, die bei Orobanche rapum in die Stengelbasis eingeschlossen bleiben ; der-

selbe verdickt sich nach unten hin immer mehr durch Dickenzunahme desMarkes,

des Mestomringes und des Rindenparenchyms. Dabei werden die Blatter so zahl-

reich, dass sie die ganze StengeloberflJiche besetzen. Dann vereinigen sich die

Biindel, biegen sich urn, werden mehr weniger central und miinden schlieBlich in

eineMestomscheide ein, in welcher die Wurzeln mit dem Haustorium in Verbindung

treten. 1st die basilare Stengelknolle sehr groB, so bilden diese inneren Mestom-

strange ein ziemlich complicierles System, das bei Orobanche rapum eine gewisse

RegelmiiBigkeit zeigt, namlieh mehrere innere, dem auBeren Mestomring concen-

trische Kreise,

Die Wurzelhaube ist diinn und blattert zellenweise ab; der Meristemkegel sehr

dick und nicht differenzierL Die Schutzscheide der Wurzel ist sehr schwach

ausgebildet. — Das GefaBbiindel ist bi-, tri- odor tetrapolar ; die primiiren Xylem-

lamellen stoBen nicht immer in der Achse der Wurzel zusammen. — Die Wurzeln

zeigen nur selten — hiiufiger bei Haustorien entwickelnden W.— und nur auBerst

schwaches secund&res Wachstum. — Krystallgebilde kommen in der ganzen Ptlanze

nicht vor.

Phelipaea, Epiphegus und Conopholis scheinen sich nur sehr wenig von Oro-

banche zu unterscheiden.

B. Bei Orobanche kommen 4 Arten von Haustorien vor, niimlich 1. aus einer Zelleoder

Zellreihe bestehende, 2. mehrreihige, 3. dicke unverzweigte, 4. dicke verzweigte,

letztere beiden bei weitem die verbreitetsten.

Ein einreihiges Haustorium entsteht, indem sich eine Epidermiszelle einer Oro-

banche-Vfurzel zu einem Haar verlangert, wobei sie sich auch teilen kann, zwischen

die Zellen der Niihrwurzel eindringt und bis zu deren Xylem hinwMchst. — Bei

einem mehrreihigen H, wachsen mehrere, unter einander in Zusammenhang

bleibende Epidermiszellen in derselben Weise. Gewohnlich bildet dann das unter

ihnen liegende Rindenparenchym ein Folgemeristem, welches jedoch nicht bis zur

Schutzscheide reicht und auch nicht in die Niihrwurzel eindringt. <— Wenn die

Orobanche mit der Niihrwurzel in breiter Verbindung steht, so verlangern und

teilen sich ihre im Centrum der Beriihrungszone liegenden Epidermiszellen der-

artig, dass sie eine Lage enger, radial geslreckter Zellen bilden. Das darunter

liegende Rindenparenchym, die Schutzscheide und das Pericambium bilden ein

also nicht bios Epidermiszellen, wie

in den ersten beiden Fallen — dringt in die Nahrwurzel ein, treibt deren Zellen

auseinander, ohne sie jedoch zu zerquetschen oder sonst zu zerstOren, wftchsl bis

zumXyiem derselben hin und zerkliiftet auch dieses mehr weniger. Dann dilferen-

zieren sich, zunachst vom Xylem der Nahrwurzel und spiiter von dem der Trag-

wurzel aus beginnend, kurze, etwas verdickte Tracheen; beide Partien verwachsen

mit einander und umgeben sich mit phloemartigen Zellen. Dieses Haustorium kann

nun entweder unverzweigt bleiben oder sich verzweigen und zwar vor oder nach

Erreichung des Xylems der Nahrwurzel; hangen die Zweige wenig mit einander

zusammen, so vereinigen sie sich in geringerer oder groBerer Hohe mit dem cen-

tralen Hauptstrang. Bei sehr dicken verzweigten Haustorien kann die mittlere

Folgemeristem. Diese gesamte Zellmasse
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wiiren, don Wirt wahrend des Eindringens des Haustoriums festzuhalten.

Partie ihres Slides eine Mestommasse von strahliger Struktur, ahnlich einem multi-

polaren Biindel, bildon. Das Haustorium hatte dann den morphologischen Wert
einer Wurzel. Dnd so giebt es unter diesen Haustorien alle nur denkbaren (Jber-

gange von einem Wurzelhaare bis zu einer Wurzel oder einem Wurzelcladodium.
Niemals wurden vom Parasiten Hafthaare ausgesendel, die bestimmt g.wesen

Bis-

weilen bildetsich bei verdickten Haustorien ein dieselben rings umgebenderWulst
durch Emporwuchern der rings gelegenen EpidermiszeNen, bisweilen auch des

darunter geiegenen Rindenparenchyms.

C. Die Haustorien der Rhinantheae (incl. Lathraea) gleichen in alien Punkten den ver-

zweigten oder nicbt verzweigten dicken Haustorien von Orobanche , nur sind sie

weniger dick, bei Lathraea noch am dicksten, insbesondere stellt die frei ver-

laufende mittlere Region des Hausloriumstieles nur eine diinne Mestommasse in it

einem einzigen Tracheenfaden dar, wahrend in der an das Xylem der Nahrpflanze

stoGenden Region sehr zahlreichc Tracheen liegen. Verfasser legt ihnen darum
im allgemeinen einen geringeren Wert bei als den einer Wurzel, halt sie fur einen

Thallus.

D. Sobald der Orobanche-Einhvyo die Nahrwurzel beriihrt, entwickelt er ein dickes,

spater sicli verzweigendes Haustorium und an dessen oberer —
liegender

— gewohnlich frei

Partie die sogenannte Primiirknolle, welche zu einem Wulst auf-

schwillt, an dessen Basis Wurzeln erscheinen, wahrend an der Spitze etwas spater

eine oder mehrere Adventivknospen sich endogen bilden und dann hervorbrechen.

Aus diesen gehen die Stengel hervor, die an Hirer Basis gleichfalls knollig an-

schwellen und die Blatter in unregelmaGiger Spirale trageu. Die ersten Blatt-

schuppen besitzen noch keine Biindel, die folgenden nur ein Mittelbiindel. Eigent-

liche Kotyledonen giebt es nicht,— Wenn die Primiirknolle nicbt entwickelt wird,
~

oder auch aus anderen Griinden entsteht eine secundare, die sich aber ganz wie

jene verhalt.

einen Thallus.

Das primiire Haustorium wie die Primarknolle halt Verfasser fur

Infolge der Einwirkung des Parasiten wuchern die Gewebe des Wirtes; alle

seine nicht verholzten oder verkorkten Zellen konnen sich neuerdings teilen und

so zu einem Folgemeristem werden.

IV. Utricular iaceae.

Die Vlriculariaceae stimmen unter sich uberein im Bau des Blutensehaftes, der mit

einigen Hochbliiltern versehcn und von den jeweiligen rein vegeta tiven Axenorganen sehr

verschieden ist. Derselbe enthalt einen vollig geschlosseneu Mestomcylinder mit

schlecht ausgepragten Grenzstrahlen, in dem sich Blattspurstr&nge nur durch ihi'e

Abzweigung kenntlich machen. Das vollig zusammenschlieGende Phloem besitzt aus
t

je einer Procambiumzelle hervorgegangene elementare Gitterzellgruppen, die sich zu

umfangreicheren Partien vereinigen; bei Utricularia sind die Zellen seiner auGeren

Zone, die Gitterzellen ausgenommen, gleichmaGig verdickt. Die GefaCe liegen in

losen Gruppen unregelmiiGig zerstreut lSngs der Innenseite des Phloemcylinders.

Dazu treten bei den Utricularien noch innere Leptom- oder Leptom-Hadromstr&nge,

die vor den Hauptholzmassen des Ringes liegen. — Das Mark, in welches die primaren

Tracheen weit vorspringen, besitzt in dem Schaft von Utricularia vulgaris und Pingui-

cula vulgaris eine groCe axile Hohlung, wiihrend es bei U, montana einen festen axilen

Strang bildet. — Das Rindenparenchym ist immer miichtig, bei U. vulgaris mit groGen,

radialen, hei U. montana mit kleinen Spalten versehen. — Die Epidermis tragt bei den

Utriculariaceae kleine, kopfchenformige Drlisenhaare mit ganz kurzem, einzelligem

FuG und einem bei U. vulgaris und P.vulg. zweizelligen, bei U. montana einzelligen

Botaniache Jahrbiiclier. XI. lid.
(6)
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Kopfchen, bei P. vulg. auGerdem noch solchc mit lantern, einzclligem FuG und breitem,

schildformigem, ausstrablig geordnetcn Zellen bestehendem Kopfchen.

Die Blatter stehen in einer bei U. montana und P. vulg. unregelmaBigen, bei U
vulgaris in einer 3

/B-Spirale* Der ins Blatt abgehende Mestombogen 1st auf eine variable

Strecke hin geschlossen. Die Blattnervatur ist ungefahr iiberall glcicb. Die Utricu-

larien besitzen keine, P. vulg. zablreiche diinne Wurzeln mit gemeinsamen Initialed

fiir die Haube und die inneren Partien, aber ohne secundiires Wachstum. Bei U. vul-

garis versehen die Wasserbliitter, bei U. montana die unterirdisehen die Function

von Wurzeln. — Die Utricularien besitzen Achselknospen nur in ganz geringer Zahl

an den Bliitenschaften, P. vulg. am ganzen Stamm, und zwar entvvickeln sich hier die

unteren zu Auslaufern, die oberen zu anderen unterirdisclien Stengeln, die oberslen

zu Blutenscbaften.

Die unterirdisclien Stengel von U. montana und P. vulgaris unterseheiden sich

von den beziiglichen Blutenscbaften nurdadureh, dass bei ihnen die GefaGbiindei sich

nicht zu einem geschlossenen Ring vereinigen ; auGerdem ist bei U. montana hier noch

das Rindenparenchym in 3 Hegionen geschieden, deren mittlere aus verdickten Zellen

besteht. Der horizontal schwimmende Stengel von U. vulgaris und ebcnso audi deren

Wasserbliitter sowie die unterirdisclien Blatter von U. montana und die Ausliiufer von

P. vulgaris besitzen einen einzigen axilen Mestomslrang mil cenlralen Tracheen, in

dessen Phloem die Zellen mit Ausnahme eines kleinen Sectors auf der Unterseite

gleichmaBig verdickte Wiinde zeigen. Das Rindenparenchym enlhall groGe

radiale Spalten. — Die Utricularien vermeliren sich vegetativ dadurch, dass entwcdcr

in den Btattvvinkeln der Wasser- resp. unterirdisclien Blatter sich Knospen entwiekeln

oder dass einzelne Blattzipfel direct in einen Stengel auswachsen, ersteres mehr bei

U. montana, letzteres mehr bei (/. vulgaris. Auch tragi, der Stengel der letzteren oft

Adventivstengel. — Jene Blatter sind auf die fiederig verzweigten Nerven reduciert;

die Verzweigungen besitzen ein sehr lange anhaltendes Scheitehvaehstum und kcinnen

sich auCer zu Stengeln auch noch in die bekannten Schlauche umbilden; bei l\ mon-
tana sind die Nerven derselben Ordnung sebr ungleich stark.

In den ganzrandigen Luftblaltern von V. montana und P. vulg. ist das Assimi-

lationssystem in Palissaden- und Schwammparenchym gesondert. Die Spaltoflnungen

stehen auf der Unterseite. Die Epidermiszellen der Oberseite sind polygonal und bei

U. montana papillos, die der Unterseite gewellt und glatt. Die sehr kurzen, bei P. vulg.

schildformigen Driisenhaare sind fast voilig in die Epidermis eingesenkt. — Der dem
Stengel analog gebaute Blattstiel von V. montana zeigt eine fast knollenformi^e An-
schwellung infolge einer Wucherung des iiu(3eren und inneren Farenchyms; es ist

dies ein Wasserspeicher.

Die Schlauche der Utricularien bilden sich als Aussackungcn der Scitenlappen der

unterirdisehen bez. Wasserbliitter, und zwar in folgender Weise : Die Spilze des

Lappens krummtsich nach oben, darunter und im Zusammenhang damit entsleht eine

Verbreiterung und gleichzeilig wuchert an der Basis das Gewebe empor, so dass das

Ganze eine oben offene Kanne darstellt. Nachher biegt sich der Rand einwiirts zu

einer seitlich mit der Kannenwandung in breiter Verbindung stehenden Rohre.

In alien untergetauchten bez. unterirdisehen Teilen der Utriculariaceac fehlen

natiirlich Spaltoflnungen. Ebenso fehlen uberall Milchsaftsehliiuche und Nebenbllillei

.

Kalkoxalatkryslalle besitzt nur U. montana.

Am Ende der Arbeit zieht Verfasser einen Vergleich zwisehen den Vegelalions-

organen der untersuchten Familien (insbes. bczliglich Phloem und Xylem des Stnmmes,
Blatt, Hauslorium). Er gelangt zu dem Schluss, dass bei dem gegenwiirligen Stand der

Untersuchung kein einheillicher Typus im Bau insbesondere des Stammes obzuwallen
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scheint, und verspricht, behufs Entscheidung dicser Frage seine Forschungen auf die

iihi'iuen Versonatae ausdehnen zu wollcn NlEDENZr.

Schmidt, Emil: Beilmg zur Kennlnis der Hoehblatter. — Pfogr. del

FRiRDRicH-\N
T

KRDER;schen Oberrealscbule. B. Gartner. Berlin 1889.

28 p. i f>u. 2 Tafeln. Jl 1 .—

.

Ankniipfend an die Lntersuchungen von Gobel trill Verfasser der Frage naher,

welehen morphologischen Wert die Hoehblatter besitzen. Kr untersucbt zunachst

I'll --wizen, dercn LaubbliiUer mit Sclieide oder Nebenhlallern versehen sind, und kon-
r r

slati'Tl, (hiss slots die Spreite dein Blallgrund gegeniiber shirk rcducierl isL. Je nacb
i

der Enlwickelungsslufe, auf welcber die Umhildung der Blatlanlage zuni Hocliblatt

stallfindet, zeigt letzleres noeh eine Gliedorung oder uiclit inehr. Dngegen erweisen sich

die Hochblatter solcber Pflanzen, deren LaubbliiUer keine Scheiden oder Nebenblatler

besilzen , mogen sie noch so seheidenahnlich ausschen, als eehle Aquivalenle ganzer

Bhtlanlagen.
\

Pax.

Wetterwald, X,: Blall und Sprossbildung bei Eupborbien und Cacleen,

Nova Acta d. Kais. Loop.-Carol, deulsrb. Akad. d. Nalurf. Bd. J>3.

p. 381 110. Taf. XVI—XX. in Coiiiih. bei W. En<;ki maw. Leipzig.

Verfasser zeigt, class die cactusarligen Euphorbia - Arlen Blatter besilzen, deren

Spreite sich nur wcnig enlwiekelt, wiihrend die Basis zu Warzen auswii list. Dure 1

1

Verschmelzen dieser Warzen entstelien Kanlen, welchc den eigentiimlichcn Habitus der

einzelnen Formen bedingon. Die Achselsprosse werden nicht selten auf die Blattbasis

oder die Aehse verschoben; l>ei einzelnen Arlen {Ku. Triucalli, f/lomerata, ylohosa, ana-

cantha) kommen 2 Vegetntionspunkte in der Blattachsel vor : der eine wSchst zu einem

Dornaus, wiihrend der andere naeli klirzerer oder liingerer Ruheperiode einen Heischigen

Zweig bildet.

Alio Caeteen besilzen Bliiller, freilicb ofl von mikroskopischer Kieinheit; in jeder

Bhillachsel entsteht ein Vegelationspunkt und zwnr unmittelbar an die Spilze an-

grenzend ; sie erzeugen Haarc und Biattanlagen , welelic sieh zu Dornen entwiekeln.

Blalthnsen und Achselvegelationspunkle haben bisweilen die Form von Warzen, welehe

der Ptlanze ein eharakteristisehes Aussehen verleihen. Bei Mamillaria entstelien in der

Achsel der Warzen Vegetalionspunkte, welehe die seillichen Sprosse erzeugen. Pax.

Raimann, Rudolf: Obor unverbolzle El omenta in der innerslen \\lemzonr

der Dikolyledonen. Sitzber. d. Kais. Aknd.d. Wiss. Wien, math.-

naliirw. Klasse. Bd. !>8. Abt. 1. p. 40— 75, Taf. I.

Der Verfasser untersuehte die analomischen Verhiillnisse von Aesculus, Tilia, Aristo-

hu'hia Sipho und Fttyus und gelangt dnbei zu folgenden Besullnten. Die innersle Xvlem-

zone erfiihrl ihre definitive Ausbiklung, zumal ihre Verholzung, spiiter als die auf das

Protoxylem folgenden Zonen ; ihrer Entstehung, (ieslalt und Besehafienheit nach sind

diese E'emenle gleich dem Gambiform im Weichbast, dabcr Verfasser fur sie den Namen
iotraxyliires Cambiform« vorschliigt. Trill nachtriigliche Verholzung ein, so bleibt

die eambiforme (iestall der Elemente erhalten ; da in dor Regel ihre Wandungen (lunn

und zart. bleiben, so lassen sie sich auch im verholzlen Zuslande von dem iibrigen

Gowebe leieht unterseheiden. Verfasser sprieht schlieBlich die Vermutung aus , dass

das intraxyliire Gambiform ein reducierles Organ vorslelle, eine Ansicht, welcbe Referent

sehon friiber iiulSerle, als er die entspreehenden Gewebe d^r Kuphorbiaveae als rudi-

menliiren Weirhbnsl be/eichnete. Pax

(0*)

/
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Correns, C. E.: Zur Anatomic und Enlwickelungsgeschichle dor extra-

nuptialen Nektarien von Dioscorea. Sitzber. d. Kais. Akad, d.

Wiss. Wien, malh.-physik. KI. Bd. 97, Abt. 1. Oct. 1888.

Im Rindenparenchym des Stengels, Blattsliels und auf der Unterseite der Blatter

linden sich beieinzelnen Dioscorea-A rten, nicht aber bei Testudinaria, eingesenkteDrlisen,

deren Entwicklungsgeschichte und Bau in vorliegender Albeit studierl werden. Sie ent-

slehep aus einer einzigen Epidermiszelle, die sich in das darunter befindliche Gewebe
einpresst. Die ersten Teilungen sind senkrecht zur AuCenwand; zulclzt ist die Druse ein

Korper von ellipsoidischer oder spindelformiger Gestall, deren Secretionsfliiche von einer

ununterbrochenen Cuticula liberzogen wird. An jedes Neklarium im Blatte legen sich

mehrere GefaCbundel an ; dieser Anschluss fehlt den Nektarien des Stengels. Das Leptom

solcher Biindel stefat durch Obergangszellen mit der Parenchymscheide, welche alio Nek-

tarien hesitzen, in Verbindung. Pax.

Mez, C: Lauraceae Americanos. Jahrb. d. Berliner botan. Gartens V

p. 1 556, 3 Tafeln. Berlin 1889.

Der Verfasser, welcher bereits in einer frliheren Arbeit (Morphologische Studien

liber die Lauraceae, Verhandl. des botan. Vereins d. Prov, Brandenburg 1888) liber die

genannte Familie eingehcnde Studien angeslellt hat, hat sich die hochst dankenswerte

Aufgabe gestellt, die amerikanischen Lauraceae monographisch zu beschreiben, und die-

selbe in einer Weise gelost, welche nur zu bedauem Veranlassung giebt, dass er nicht

auch die altweltlichen Formen dieser so schwierigen Familie in den Kreis seiner Unter-

suchungen zog, Er kommt dabei, indem er sich an Nees und Meissner anschliefit, zu

einer wesentlich anderen Einteilung der Familie, als sie fruher Bentiiam und Referent (in

Natiirl. Pllanzenfamilien. III. 1. p. 406) gewonnen hatten; und zwar beruht der Unter-

schied in der llauptgliederung der Familie, w&hrend die kleineren Gruppen weniger

davon beruhrt werden.

Bentham (Genera plantarum III.) hatte das Hauptgewicht darauf gelegt, dass die

Antheren des dritten Staminalkreises bald extrors, bald intrors sind, und in zvveiter

Linie die Zahl der Pollenfttcher als wichtigen Unterschied acceptiert. Referent konnte

sich nicht davon uberzeugen , dass die Extrorsttat resp. Introrsitat ein so wichtiges

Merkmal abgiebt, und demzufolge verwendete er dies Merkmal erst zur Abgrenzung

kleinerer Gruppen. Auch Mez teilt diese Ansicht, indem er darauf hinweist, dass die

extrorse Dehiscenz des dritten Staminalkreises biologisch begrlindet wird : zwischen dem
zweiten und dritten Staminalkreisc, an der Basis des lelzteren, liegen die Nektarien und
die Antheren offnen sich ja, wie bekannt, nach den Nektarien zu.

Referent hatte dagegen in der Anzahl der Pollenfticher jeder Anthere ein systema-

tisches Merkmal von hohem Werte erblickt und darauf seine Einteilung begrlindet. Es

war ihm nicht unbekannt, wie Mez (p. 504) zu vermuten scheint, dass Ausnahmen inner-

halb gewisser Gattungen vorkommen; Referent hat dies auf S. 108 seiner Bearbeitung

ausdrlicklich (durch gesperrten Druck noch besonders hcrvorgehoben) betont, trotzdem

glaubte er doch an der Wichtigkeit dieses systematischen Merkmals nicht zweifeln zu

diirfen; mit welchem Recht, wird gleich auseinandergesetzt werden.

Mez hat durch entwicklungsgeschichtliche und vergleichend-morphologische Unter-

suchungen gezeigt, dass die Lauraceen-Anlhere der Anlage nach vierf&cherig ist und bei

gewissen Formen durch Abort zweier FUcher zweifiicherig wird; er hat bei Persea und

Phoebe, von denen die meisten Arten vieifacherige Antheren besilzen, Species gefunden,

welche auch zweifiicherige Antheren aufzuweisen haben, und Verfasser hat andererseils

konstatiert, dass bei Endliclieria , welcher typisch zweifiicherige Antheren zukommen,
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auch vierfacherige Anlheren sich vorfinden. Aber priifen wir einmal den Wert und

die Bedeutung diescr Ausnahmen:

Persea (47 amcrikanische Arten) enthalt nur f> Arten (Subgen. Heterandra Mez), bei

denen die 6 iiuBercn Anlheren vierfacherig, die 3 Anlheren des drilten Slaminalkreises

zweifacherig sind; P. cuneata MeiBn. besitzt durchweg zweifacherige Antheren.

Phoebe (45 amer, Arten) enthalt 9 Alien, bei denen die Anlheren des drilten Kreises

zweifiichcrig, die 6 aufieren aber vierfacherig sind.

Endlicheria (23 Arten) besitzt nur eine Art, bei wclcher die Antheren des dritten

Kreises vierfacherig, die 6 iiuBern aber, wie gewohnlich, nur zweifacherig sind.

Demzufolge kann doch wohl nicht vcrkannt werden, dass diesen Ausnahmen cine

holie Bedeutung nicht zukommt. Bish e r sind es nur dre i Gattungon, wo sie be-

gegnen, und innerhalb dieser Gattungon sind es relativ wenige Arten, welchc

sich als Ausnahmefalle erweisen. Also der Artenzahl nacli spielen diese Ausnahmen

keine wichtige Rolle; selbst wenn man nur die drei betrellenden Gatlungen Persea,

Phoebe und Endlicheria berucksichtist und alle andern » normal « sich verhaltenden Gat-

lungen auBer Spiel lasst, so sind es nur 13 % der Arten jener Gatlungen, welchc vom
normalen Verhalten abweichen.

Aber der Wert diescr Ausnahmen wild noch durch einen andern Umstand herab-

gesetzt. Bei Persea und Phoebe sowohl, als anderseits auch bei Endlicheria ist es nur

ein einziger S ta mi nalk reis von den drei entwickelten Cyklen, welcher sich ab-

wcichend verhalt, wahrend die beiden auBeren Staminalkreise der Kegel gemaB gebaut

sind. Also selbst bei der Bestimmung durfle man kaum zweifelhaft werden, ob man die

in Rede stehenden Formen von Persea und Phoebe zu den Perseoideae mit vierfacherigen

oder zu den Lauroideae rait zweifacherigen Antheren zu ztihlen hat; Niemand wird doch

wohl diese Formen, weil sie sechs Staubblatter mit vierfacherigen und drei Staubblatter

mit zweifacherigen Antheren besitzen, zu den Lauroideae ztihlen wollen? Lnd die ver-

einzelte Form von Endlicheria wird doch Niemand zu den Perseoideae zahlcn, wenn

sie sechs zweifacherige und drei vierfticherige Antheren tragt. Weshalb dann , wie Mez

(p. 513) will, jede sich abweichend verhaltende Art der drei Gattungen zweimal, und

zwar unter verschiedenen Gruppen aufgezahlt werden miisste, kann Referent nicht ein-

sehen, und Jeder, der langere Zeit bolanische Bestimmungen betrieben und dadurch

einen Einblick in das Vorkommen der Formae abnormes jeder Familie gewonnen hat,

diirfte ihm hierin zustimmen.

Referent ist daher der Ansicht, dass die relativ geringe Zahl der Ausnahmen, welche

nur in drei Gattungen und nur innerhalb eines Staminalkreises vorkommen, den hohen

systematischen Wert der Pollenfacherzahl der Anthere keineswegs beeinlr&chtigen,

und halt daher an seiner Einteilung fest.

Was endlich Persea cuneata MeiBn. anbelangt, welche durchweg zweifacherige An-

theren besitzen soli, so fragt es sich doch sehr, ob in ihr eine wirkliche Persea vorliegt;

iibrigens mochte Referent auch denjenigen sehen, welcher nach dem von Mez gegebenen

Schliissel (p. 3 u. f.) diese Persea cuneata als eine Persea bestimmt.

Es kommt eben darauf an, welches systematische Merkmal man bei der primaren Ein-

teilung zu Grunde legt. Das System des Referenten beruht auf der FScherzahl der Anthere,

das System von Mez auf dem Bau der Inflorescenz ; die Folge davon ist, da sich die

groBeren Gruppen nicht decken, dass jedes System in dem andern »ein buntgewiirfeHes

Bild der Gattungsunordnung« erblicken muss (p. 504). Referent hat, weil er diePrimar-

einteilung auf die Anthere stUtzt, die Cassytheae folgerichtig zu den Lauroideae gestellt;

weshalb sie Mez (p. 504) mil den Lauroideae als gleichwertige Gruppe innerhalb des

Systemsdes Referenten betrachtethaben will, und wo in der ^Coordination derCassytheen«
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mit den Untergruppen tier Lauroideae ein logiseher Fehler liegen« soil, ist schwer ein-

zu Kehen,

Ubrigens ist gegen die Abtreniiung der Galtung Cassytha ids eine den iibrigen Lau-

raveac gegenuberstebende Gruppe, wie es Mkz gethan hat, nichts von Bedeutung einzu-

wenden; es hungt lediglich von dem suhjccliven Eimesseu des Einzclnen ab, wie er die

Gruppe behandelt wissen will. Die iibrigen Lauraceae teill Mez in Pcrseac (Inlloresecntia

pauniculata , exinvolucrata) und in Lilsaecae (Inll. raccmosa, involucrala) ; die weilere

Einteilung' beruht auf der Facherzahl tier AnUiere ; also hat audi Mkz hierin ein syste-

matisches Merkmal von Bedeutung erbliekl.

Erwiihnt mag werden, dass Mez auf Gopperlia cjeminiflora die neue Galtung Svsle-

iin-nn(l.i|i[iiir und auf Aydcndron verrucosum die neue Galtung Urbanudeiidroii griindet.

Die morphologisehen Angaben, welche anhangsweise ain Schluss des syslematischen
M

Teils gegeben werden, bieten manclies Interesse ; hervorgehoben mag daraus werden,

dass Mkz ebenfalls zu dem Resultat kommt, das Gynaceum sei syncarp.

Zum Schluss sei nur noch Folgendes von geringerer Bedeutung erwahnt: Mkz wider-

spricht (p. 501) der Angabc des Referenten, dass der Q Blutenstand von Ampelodaphne
i

ahrenformig sei. Referent belindct sich mit dieser Angabc mit Bkntham (Gen. plant.
T f

III. 153) in vollster Ubereinstimmung; er fasst den Ausdruek so, dass der Gesamthabilus

der Intloresccnz damit bezeichnel wird, keineswegs soil damit etwa ausgedruckt sein,

dass eine Ah re im morphologisehen Sinne gefasst vorliegt. — Dass bci Miscanteca die

beiden iiuCeren Staminalkreise milliliter slaminodial angegliedert werden, bestreitel

Mkz (p. 522), doch maeht audi Bkmilam (I. c. p. 155) diese Angabe; es ist daher die Be-

reclitigunc dieses Zweifels noch nicht erwiesen. Die Gatlunc Persea euthiilt zwei
Arten, deren driller Staminalkreis staminodial umgebildet ist. Auf Grund dieses ganz

vereinzelten Vorkommcns verlangt Verfasscr (p. 52fi) , dass Referent die Diagnose der

Cinnamomeac (»Bliiten mit ncun fertilen Staubbl2Utcrn«) iindern sollte; wenn untcr mehr

als 450 Arten nur zwei Ausnahmeialle bisher vorliegen, so ist ein zwingender Grund zur

Anderung nicht vorhanden; dasselbe konntc man erwidern durauf, was Mkz (p. 105;

iiber einzelne Oroea-Arten sagt. Hat ubrigens Mkz doch selbst der Persea cuncata wegen

seinen Bestimmuimsschliissel nicht modificiert. Pax.

Mannagott
- *

und den Bau dci

SchwinnnorgcHie von Nephuuu otemcea Lour. — (Verh. d k. k. zooL-

W Sitzber. p. 57—59).

Verfasser untcrsuchle die Schwimmorgane dieser Ptlanze (== Desinanthus nutans W.)

und kam gegeniibcr Rosanoff zu einigen abweichenden Details. So ist nach Verfasser

ein secundiiies Cambium zwisehen den beiden lUndenschichten nicht vorhanden, die

Zellen des Rindengewebes sind nicht rund, sondern sternformig u. s. w.

Kkonfku> (Wienj.

I. 239 S. mil 98 llolz-Goobol, K*: IMUmzenbiologiselio Srhildorungen.

schnillen und Tafel I— IX. N.G.Elwert, Marburg 1889. 8". ,// U.
Die Biologic als jtingste der botanischen Discipline!! hat durch die vorliegende

Arbeit schatzenswerte Bcreiehcrung crfahren. In ansprechender Form, unlerstutzt von
trelllichen lllustrationen, entwirft Verfasser eine Reihe von biologischen Schilderungen,

welche monographischen Essays gleichkommen. Das Buch glicdert sich in drei Kapitel:
» m

I. Succulenlen. II. Ubereinige Eigentumlichkeitfen der siidasiatischen Strandvegetation.

III. Epiphyten. Da diese Kapitel, wollte man knapp ihren Inhalt angeben, den Ruiz der

Darstellung einbiifien wiirden, so kann nur die eigene Lektiire derselben jedem Bo-
taniker dringend ans llerz gelegt werden.
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Aus tier Einleitung, wclclic Wesen und Mcthodik der Biologic zum Gegenslande

hat, seicn die folgenden wichtigen Punkte hcrvorgehoben, Der Biologic kommt die Auf-

abezu, die Beziehungen zwischen dem Bau und Leben der Pflanze aufzuhellen; was

der Morphologic cin »Glied«, das ist ihr cin bestimmtcr Arbeit dienendes »Organ«. Wenn

man von »Anpassungen« an die Lebensbcdingungen spricht, so ist dies »cin Sprachge-

brauch, welcher cine nicht bewiesene Voraussetzung enthiilt , die namlich , dass die

Pflanzen die Rihigkeit baben , ibre Organisation den Lebensbcdingungen anzupassen,

auf dieselben in bestimmtcr, fur die Pflanze nutzlicber Weise zu reagleren «'. Mit

Thatsachen, statt mit Voraussetzungen zu rechnen, miisste das Experiment in seine

Rechtc eingeselzt warden. Wenn die unterirdischen Organe von Wasserptlanzen Luft-

liieken euthalten, so seheinen sic biennit dem Schwimmen angepasst zu sein
;
allein

audi in feuchter Erde und in feucbter Luft bilden sich diese Riiume aus — sie baben

die Transpiration und den Gasaustausch herabzumindern. Ferner ist »a!le Anpassung

wenigstens bei hoheren Planzen — keinc direkte, sondern kommt dadurch zu stande,

dass die auCeren Bedingungen auf den Vegelationspunkt, das embryonale Gewebe, in

der Weise einwirken , class dieser nun anders gebaute Organe hervorbringU. Kultiviert

man beispielsweise Pontederia crassipes als Landpflanze, so kommen die Blatter ohne

Stielanschwellungen hcrvor, was nur durch einc Beeintlussung des Vegetationspunktes

erfolgt sein kann.

Bei der Betrachlung reichentwickelter Formenkreise, wie sie Sargassum darbiclet,

erkeniit man die Bedeutung der Arbeitsteilung fur die Ausgliederung der Pflanze. Wie

eine bestimmte Pflanzenform uberhaupt zu stande kommt, dies lUsst sicb auf drei Wegen

ermitteln. Diese sind: die Entwicklungsgeschichte, der Vergleich mit verwandten

Formen und die Ruckscblagserscbeinungen. Und zwar gehoren zur Entwicklungsge-

schichte nicht bios die Veranderungen in der Vegetationsspitze, sondern samtliche Aus-

gestaltungen, welcbe die Pflanze vom Ei bis zum Frucbtstadium annimmt; namentlieh

cinersind die Keimlinge von Belang. So lehrt der Keimling von Zilla myagroides

WUstcnpflanze mit verkiimmerten Blattern

Laubblattern abstammt. Kronfeld (Wien).

dass dieselbc von Cruciferen mit normalen

Wiesner, Julius: Biologic der Pflanzen. Mit eincm Anhang: Die

historischc Entwickelime der Botanik. (Elemente der vvissenschaft-

lichen Botanik, III. Bd). Alfred Holder, Wien, 1889. Gr. 8. JfS.

Bereits in dem zweiten Bande der Elemente der wissenschaftlichen Botanik hatte

der Verfasser der »Biologie« einen Abschnitt gewidmet. Nun tritt uns die » Biologic «

in der Neuauflage des Bucbes als ein selbstandiger Band entgegen, teilweise vollsttindig

umgearbcitct, teilweise erganzt und berichtigt und durch einen neu hinzugeftigten Ab-

selinitt erwcilert. Der Umfang, in welchem der Verfasser den Bcgriff »Biologie<« festhalt,

wird vielleicbt nicht ubcrall ungeteilte Zustimmung linden, so in Bezug auf die Einbe-

ziehung der Pflanzengcograpbie. Dem gegeniiber wird man aber zugeben miissen, dass

die Umgrenzung solchcr BegritTe je nacb dem Standpunkt, den man einnimmt, eine

wechselnde sein wird, und dass das wicbtigste dabei nicht der engere oder weitereUm-

fangist, den man dem Begriffe giebl, sondern die pracise F« ng und klare inhalts-

be-
u,,&"" v

)
— *••- — i

.

weist abcr der Verfasser von neuem seine seltene, durch Klarheit und Genauigkeit bei

aller Knappheit des Stiles gleich ausgezeichnete Darstellungsweise,

Die Biologic der Pflanzen im Sinne W iesner' s umgreift die Lehre von der Lebens-

weise, Erblichkeit, Vcranderlichkeit, Anpassung, Entstehung und naturlichen Verbrei-

tung der Pllanzen. litre Grenzen nacb dem Gebiete der Physiologie bin sind durch den

Charakler der Probleme und der Methode beslimmt. Der Physiologie fallen jene Fragcn

*
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zu, deren Losung heute bereits durch Anwendung dcr exakten naturwissenschaftlichen
Methode moglich ist, der Rest, die » vital isti9chen« Probleme, die erne vorwiegend
spekulative Behandlung erhcischen , bildcn den Hauptinhalt der Biologic. Der Fort-
schritt der Wissenschaft fiihrt nothwendig zu einer Erweiterunsr des Gebietes der Phv-
siologie und zu einer Einschrankung desjenigen der Biologic. Die Grenze zwischen
bei.Ien ist eine kUnstliehe und vielfach bios zeitliche. Mil scbarfer Botonung und zwar
mil vollom Reclite, weist der Verfasser auf die Gefahren bin, welche die spekulative
Methode naeh ihrem gauzen Charakter in sich birgt, wenn sie einmal den Bodcn der
Thalsachen verlasst.

Nachdem der Verfasser das Gebiet der »Biologic« umgrenzt und die auf demselbon
hcrrschende Methode cbarakterisierl hat, sucht er, von einigen groBcn und allgemcinen
Gesiehlspunklen ausgebend, das Wesen der organischen Welt zu beleuchten. Aus dem
kurzen, aber ideenreichen Abschnitt dieses Teiles der Einleitung seien besonders seine
Entwickelungen iiber die innereOrdnung undllarmonie der Organismen, das Gesetz von
dcr mechanischen Coincidenz im Organismus und der Versuch einer Erklarung der An-
passung als einer Erscheinung, die auf einer tief im Organismus begrundeten Eigenliim-
lichkeit dessclbcn beruht, bervorgehoben. Entschiedcn wen del sich dcr Ver-
I'a sser und wir miissen ihm dafiir besonderen Dank wissen gegcn die neucr-
lich versuchte Belebung dcr Thcoric von der Lcbcnskraft und die
Einfiihrung des I nstinklbegri i'fcs

nutzloscr Annahmen.
in die Pfla nzenwcl t als yanzlich

Das Buch glicdert sich, von der Einleitung abgesehen, in vicr Absclinilte (1) Das
Leben des Individuums. 2) Die biologischen Vcrhaltnisse dcr Fortptlanzung. 3) Die
Entwickelung der Pflanzcnwelt. 4) Die Verbrcitung der Pllanzen) und einen Anhang

:

Die historischc Entwickelung der Botanik. Davon ist, gegenuber der ersten Auflage, der
vierte Abschnitt ganz neu hinzugekommen, der erste wurde vollstandig umgearbeitct,
die bciden andcren ersebcinen toils berichtigt, teils erweitert. Aus dem reichen lnhaltc
des ersten Abschnittes, den zu zcrgliedern hier zu wcit fiihren wiirde, sei nur dcr ncu-
e.ngcfiihrte Begrifi »kl inomorphie«, als dcr ..Gesammtheit allcr durch die Lage be-
wirklcn, durch die Schwerkraftwirkung allein nicht zu erklarcnden Gcslallungserschei-
nungenc bervorgehoben. Mehr als im ersten lag im zweiten Abscbnitte die Versuchung
viele Einzclheiten zu bringen und damit die Gefahr einer Beeintrdchtigung der ijber-
sichllichkeit der Darstellung nahc. Aber audi hier hat es dcr Verfasser vcrstanden,
unmer nur bci der Hauptsache zu bleibcn, so dass die Details nicht so sehr urn ihrer
selbst wdlen, sondcrn als Illustration zu allgemeincn Salzcn dem Lescr enlgegentreten.
Zuglcich sind sic mil jener slrengcn , nuchternen Kritik ausRcwal.lt, die das oberste
Kennzcichen wahrer Wissenschaftlichkeit ausmacht. Im driltcn Abschnittc haben im
Anschlusse an die kritische Darstellung der Hauplpunktc des Darwinisrnus Nftgelis und
Wcissmann's Ideen iibcr die Ursachen der Transformation eine entspreehendc Beach-
lung gclundcn. Die Behandlung dcr Elcmcnte der allgemcinen Ptlanzcngeograpbie von
scilen ernes so bedeutenden Physiologcn muss schon an und fur sich unsere Aufmerk-

Wie nicht anders zu erwarlen, richlcl er seiu llauptaugenmcrk vor
allcm auf jene Seitc der Pflanzengeographie, welche in crstcr Linie auf physiologischcn
und b.ologischen Verhttltnissen beruht, oder mit anderen Worten auf jenen Faktorcn
welche den Charakter dcr .Vegetation., bedingen. In grofien und markanten Satzen
wurden in iibcrsichtlichcr Wcisc Klima und Bodcn behandelt und mit Nacbdruck wird
dabei der Einlluss dcr Konkurrenz dcr Organismen auf die Vertcilung der Ge-
wachsc betont. Die erstcren allein wurden auch neben der Vorgeschichtc der Floren
n.cht hinreichen, jene zu erklaren, da die Plasticitat der meisten von ihnen viel groCer
ist, als sie in der Verteilung an und fur sich erscheint. Auch hier fehlt es nicht an

samkcil erregen.

.

>
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neueti und fruchtbaren Ideen, so fiber den Einlluss der Lichtintensitat und die An-

passung der Gewachse an den Boden.

Das zweite Kapitel behandelt die Vegetationsformen und die Vegetalionsformationen,

wobei der Verfasser im wesentlichen der Darstellung Gkisebach's folgt, das dritte die

Arealc der Sippen (vom Standpunkte der Monophylie der Arten), das vierte endlich die

Principien der pflanzengeographischen Systematik. Hier kommen die wichtigsten der

bisher aufgestellten Systemc, jene von Schouw, Grisebach, Engler und Drude zur Dar-

stellung. Eine Karte zeigt die Anordnung der Vegetationsgebiete nach Grisebach und

der Florenreiche nach Drude. Bemerkenswert ist die Betonung der teils vergessencn,

toils iibersehenen Vcrdienstc Schouw's urn die Pflanzengeographie.

Ein retches Notenregister verweist den Leser teils auf Litteralurquellen, teils bringt

es ausfuhrende, erlauternde oder kritische Bemerkungen, die im Text ohne Slorung des

Zusammenhanges und seiner Ubersichtlichkeit niclit hatlen gebracht werden konnen.

0. Stapf.

Wittich, Chr.: Pflanzen-Areal-Studien. Die geographische Vcrbreitung

unserer bekannteslen Straucher. (Inaug.-Diss. 1889, Sonderdruck

der GieBener Gesellsch. 1889, mit Taf. III).

Es werden von folgenden zehn PHanzen eingehende slalistische Angaben iiber ihre

Vcrbreitung zusammengetragen und in kleinen Kiirtchen graphisch dargestellt: Acer

campestre, Alnus incana, Berberis vulgaris , Buxus sempervirens, Calluna, Clematis

I'italba, Cornus mas, Daphne Mezereum, Empetrum, Genista tincloria. Das Material ist

gut und seheint bei der alphabetischen Anordnung weiter fortgesetzt werden zu sollen.

Doch macht es immerhin, zumal auch in einer Dissertation, einen wenig befriedigenden

Eindruckj die Arealc descriptiv ohne hervortretende leitende Idee zusammengetragen

zu sehen, derm auch die der slatistischen Methode gewidmete Begriindung auf den

ersten Seiten ist scliwach. Wenn Ghisebach, der als Beispiel citiert wird, jemals Pilan-

zenareale zusammenstellte, so geschah dies nie ohne die Absicht, irgend eine allgemeinere

GesetzmaBigkeit fur Klima und Ptlanzcnverbreitung oder ahnliches abzuleiten oder ein

Beispiel dafiir zu bringen. Die hier hervortretende Richtung der Pflanzengeographie

versucht vielfiiltig, Grisebach mit Engler's oder des Beferenten Arbeiten in Gegensatz zu

slellen; allein unsere Arbeiten schlieBen sich in ihrer allgcmcincn Tendenz, wenngleich

von ver&nderten Grundsatzen geleitet, weit inniger an Grisebach's Vegetation der Erde

als Forlselzung an, als die vom Verfasser dafiir gehaltenen. Drude.

• •

Krause 5 E.: Geographischc Ubersieht der Flora von Schlcswig-Holstein.

(Petkrmann's Geogr, Milleilungen 1889, Heft V, mit Karte Taf. 6).

Der nur zwei Seiten eulhaltende Text ist im wesentlichen Erlauterung der die haupt-

sachlichsten Vegelalionsformationen der Elbherzogtumer und des angrenzenden Elh-

unterlauf-Gebietes darslellcnden Karte in Flachencolorit. Deutlich hebt sich in ihr der

haidige Hohenriicken, westwarts fast nur durch den Marschstreifen begrenzt, aus dem
Buehen- und Eichenbedeckten Osthange heraus und das iiber die Verbreitung der Kiefer

(vergl. diese Jahrb. XI. p. 12JJ), Eiche und Buche Gesagte ist von Interesse. Reichere

Einzclheiten folgen unzweifelhaft in den jetzt im Erscheinen begriffenen Publikationen

von Prahl's Flora von Schleswig-llolstein, Drude.

Rostock, ML: Phanerogamenflora vou Haulzen und Umgegend, nebsteincm

Anhange : Verzeichnis Oberlausitzer Kryplogamen. Sitzungsber. u.

Abhdlgn. d, naturw. Gesellsch. »Isisc< zu Dresden. 1889. Abhdlg. 1.

22 Seiten.
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Die Arbeit isl ein Arteukatalog mil Angabe der Slandorte und dv* llauligkeils^mdes

der Verbreilung. Von den krittschen Gattungen ist liubus, von den Algen sind die

Desmidiaceae am ausfuhrlichstcn behandelt.

Aus dem Verzeichnissc isl ersichllich, dass im Gebicte einerseitsPflanzen der Berge

und Vorberge sich linden [Polygonalumvcrticillatuui, Thalictrum aquilegifolium, Astranlia

major, Circaea alpina, Senecio crispatus, Cirsium heterophyllum etc.), dass aber anderer-

seils nueh die innerhalb Saehsens fur die Ebene charaklcristiachen Formen niclit

mangeln (Ornithogalum umbellalum, Chenopodium hybridum, Euphorbia Cypurrissias,

Lalhyrus tuberosus, Veronica triphyllos], Es hat dies darin seinen Grand , dass die

Eruptivberge der Lausitz ziemlich schrotT aus dem Aachen Lande sich erhebcn, und es

unterscheidet sich dadurch die Lausitz von den Vorbcrgen des Erzgebirges, auf welchen

bei der allmaiilichen Steigung des Bodens die Vercinigung von ausgesproehener Berg-

uiul Ebeneuflora niclit statlhat. Von seltenen Ptlanzen des Gebietes sind zu erwahnen:

Potamogelon nilens, Juncus tenuis (slellenweise hiiufig), Gladiolus paluster und G. imbri-

catus, Epipogon aphyllos, Alsine tenuifolia, liubus lusalicus, Trifolium striatum, Valeriana

sambncifolia etc. Rkiciie.

Saelan-Kihlman-Hjelt: Herbarium Musei fennici (Edilio 11)* L Planlae

Vascularcs. Uelsingfors 1889. (156 S. 8<> mil 2 KarLen.]

Unler diesem Titel liegt eine sehr compendiusc und in ihrer kurzen geographischen

Siguatur erschopfende Verbreilungsstalislik der (innlandischen Flora (GefaCpllanzen;

vor, welche bei der von den mitleleuropaischen Waldungen bis zum arktischen Tundra-

Gcstade sich erstreckenden Lage des Gebietes, welches zudem ostwiirts in einer Linie

Onega-See bis Kola erweitert wurde, ein groBes Interesse I'iir den europatschen Floristcn

beansptuehl. Die Metliode der Darstellung erinnert an Hoffmann's Nachtrage zum
MiLtelrheingebiety Oder in anderer Art an Watson's Darstellung der Verbreitung in der

groGbrilannisehen Flora. Das ganze Gebiet von Aland und Uelsingfors bis zum Enare-

See und Eismeergestade ist, der Landesnaturcnlspreehend und niclit etwa nach gleichen

Flachcnraumen schematisiert, in 30 kleine Provinzen abgeteilt, welche auf einer in Folio

beigegebenen Karle plastisch hervortreten und in deren Abgrenzung naliitTtch ein gutes

MaC von Landes- und Florenkenntnis enthalten isl. Im Text erscheinen nun diese Pro-

vinzen in einem, dem geographischen Umriss ungefiihr enlsprechenden Rahmen ftir jede

rtlanzenart; das Feblen in den Provinzen wird (lurch hingesetzten Punkt, das Vor-

kommen dutch hingesetzte Provinzsignatur ausgedriickt, und man erhalt auf diese

Weise eincn llberbtick liber die gesamten Vegetationslinien, welche man auf der Karte

genauer verfolgen kanu. An den auCerslen (irenzen des Vorkommens geniigt dies kurze

Ycrfahren am wenigslen und es ist daher im Text noch eine besondere Ergiinzung hinzu-

gefugt, indem die Fundorte der betreffenden Species in den Grenzprovinzcn namenflich

atifgefiihrt, audi kritische Bemerkungeu hinzugefugl sind.

Die Einleitung, in schwedischer und franzdsischer Sprachc, entwickelt den Morgan
der Forschungen, welche schon 1852 in der ersten Ausgabe dieser Museumlistc mil

878 GefaCpllanzen cine hubsche Vollstandigkeitaufwiesen und zurersten kartographische

Darstellung I inlands in pflanzengeographischen Provinzen fiibrten. Die Geschichle der
sveiteren Entdeckungen wird darao gekniipft; es ist riihmlich bekannt, welche Au-
strengungen die Botaniker Finlands, sich in der Gesellschaft pro Fauna et Flora Fennica
vcreinigend, seitdem urn die Liisung ihrer tloristischen Aufgaben gemacht haben.

Drude.

Stebler et Schroter: Die Alpen-FuUerpdanzon. — 192 S. u. 10 in Farben-

I r

D

II

druck ausgefubrle Tafeln. K. J. Wvss, Born 1881). %v. 4° Jl 6.

In alien alpwirtschaftlichen Schriften wird die Vorziiglichkeit des Alpenheu s , sein

Aroma und der hotae Futterwert der Alpenptlanzen hervorgehoben. Ein Werk abur, in
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welchem die wichMgsleo Alpenfutlerptlanzen abgebildet unci nach ilirer alpwirlscbaft-

lichen Bedeutuni* hin ausfiihrlieh behandelt wcrden Milt bis jelzt ganzlicb.

b

Urn diese Liicke auszufiillcn unci audi den Alpwirten unci Allen, die sich fur alp-

wirlschaftliche Botanik interessiereo, ein Lehrmiltel in die Hand zu geben, baton es die

Verfasscr unternommen, in einem drilten Band des im Auflragc des schweizerisehen

Landwirtsdiaftsdcpartements herausgegebenen Werkes liber »die besten Fulterpflanzcn«

die Alpcnlutterpflanzen zu bespreehen. Das Material hierzu sammelten sie wiihrend

einer Reihe von Jahrcn unter Unlerstutzung cles schweizerisehen Landwirtsehafts-

departements, toils auf zahlreichon alpwirlschafllich-bolanischen Sludienreisen in den

Alpen, teils durch Anstellung von Kullurvcrsuchen auf den Versuchsfeldern cler eid-

enossisdien Samcnkonlrolstation in Zurich und auf der I'urstenalp. Die meisten An-

gaben des Werkes beruhen also auf eigener Beobachlung der Verfasser.

DasWerk zerl'allt in zweiTeile: Im ersten allgemcinen Toil werden bespruchen ;

Die Bewirtschaftung der Alp und die Verbesserung ihres Ptlanzenbestandes, die Mattel)

und Weiden der Alpen (Kegioncnciuteilung \ die Wiesenpllanzen der Alpen, das Alpen-

klima). Im zweiten speciellen Teile sind sodann 33 der wicbtigsten Alpenfutlcrpilanzen

besdirieben und auf 1G Tafeln abgebildet. Die Besprediung jeder einzelnen Art um-

tasst folgende Untertitcl: Benennung, Geschidite, alpvvirtsehaftlidier Wert, botanische

Beschreibung, Abarten, geographische Verbrcitung, Slandorte, llohenvcrbreitung,

Klima,Bodcn, Bodenerschfipfung, Dungung, Bewasserung, Wuchs, Entwickelung, Fatter-

wert, Nutzung, Samcngewinnung, Same, Kultur, Krankheiten, verwandte Arten, Er-

klarung der Tafel. Am Scbluss beiindet sicli erne Tabelle, in welcher die Resultate der

dicmiscben Untersuchungcn iibcrsicbllicli zusammengestellt sind. Die meisterhaft aus-

gefuhrten Abbildungen enthalten vorerst ein in nalurlicher Farbe und GroBe ausge-

luhrtes llabitusbild, wobei ganz besonders Rucksichl auf die Bestoekung genommen ist.

Nebstdein enthalt jede Tafel ausfuhrliche Detailzeichnungen iibcr den Bau der Blliten,

der Irudite und des Samens, der Blatter, cles Blattbautchens u. s. f. tjberbaupt ist jede

Pllanze in nlpwirischaftlicher und bolaniseher Beziehung in er?diopfender Weise be-

handelt, soweit der Zweck des Werkes es erheischt und die notigen Daten vorlagen.

Unter den 33 Arten sind H Grfiser. Dann folgt das Reich der buntfarbigen Alpen-

futlerptlanzen.

Das Work ist in erster Liuie fiir die Alpwiite geschrieben, urn sie mit den Alpen-

lulterpflanzen bekanut zu machen und sie in Stand zu selzen, die Alpmatten und Weiden

besser zu beurleilen und den Wiesenbestand zu verbessern. Es ist dasselbe aber audi
i

fur den Landwirt des Tieflandes sehr lehrreich. Der Botaniker von Fach findet darin

eine groBe Znhl von neuen Beobachtungen und wertvollen Zusanunenslellungcn, die

namentlich fiir die Kenntnis tier Grundbedingungen der Pflanzenformationen in der

alpinen Region von Nuizen sind.

Die Uulerstiitzung von Seite des sohwcizerisdien Landwirtschaftsdepartements cr-

moglicht es, das umiaugreidie Werk zu dem oben genannten bescheidenen Preise ab-

zugeben. E.

Fritsch, Carl: Auffindung der Waldsteinia ternata (Staph.) innci-halb des

deutschen Florengcbietes. — (VerhaodL d. k. k. zool.-botan. Ges.

Wion 1889. Sitzber. p. 69—70).

HniNKK in Wolfsberg (Kuriitcn) fand am t'uBe der Koralpe eine Ptlanze, welchc

Verf. mit Datibarda ternata Stephau (1806) identificirle und welche mit der sieben-

burgischen Waldsteinia trifolia (Kochel) Koch synonym ist, Waldsteinia ternata ist nun

aus Japan, Sibirien, Siebcnbiirgen sowie KBrnten bekannt und stellt nach Verf. in

ihrem sporadischen Vorkommen eine aussterbende Art dar. KROMeld (Wien).
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Bearbeitung tier von J. A. Knapp imBeitrag zur Flora von Persien.

Jahre 1884 in der Provinz Adserbidschan gesammelten Pflanzen.

I. Labiatae von Heinrich Braun (rnit 1 Taf.), II. Salsolaceae,

III. Amarantaceae, IV. Polygonaceae von Carl Rechinger.

(Verhandl. d. k. k. sool.-botan. Ges. in Wien 1889, Abhandl. p. 213

248, Tab. VI.)

Die vorliegenden beiden Arbeiton cnthalten den Anfang der Bearbeitung, vvelelie

diedera Botan. Museum der Wiener Universitat UbermitteUen Plantae Knappianac —
d. s. die von J. A. Knapp auf der durcli Dr. J. E. Polak im Jahre 1884 ausgerlisteten

Expedition gesammelten Ptlanzen nunmehr erfahren soli. Von Labiaten, welche
H. Braun bearbeitete, sind in der Ausbeute 72 vorhanden. llierunter von neuen Species,
beziehungweise Varietaten : Thymus Kotschyanus Boiss. et Hohenacker var. intercedens,

Nepeta Wettsteinii, Marrubium ballotaeforme. Ausfiihrlichere Erorterungen iiber Syno-
nymik, Stellung zu den Verwandten u. s. w. sind den Menthen, dann der Calaminlha
intermedia Baumg. , Ziziphora persica Bungo (von Boiss. falschlieh zu Z. lenuior L. ge-
stellt), Nepeta nuda L. beigegeben. — C. Rechinger bestimmte weiter 38 Salsolaceae,

2 Amarantaceae, 21 Polygonaceae in der KNAPp'schcn Ausbeute, samtlich bereits publi-
cierte Arten.

Stapf, O.; Beitrace zur Flora von Persien. II. Verhandl. d, k. k. zool.-

botan. Ges. Wien 1889. Sitzber. p. 205—212).

Aufluhrung von 35 Pflanzen, welche Tii. Strai'ss bei Sultanabad sammelte. Von
friiher aufgestellten Species identificiert Verf. seine Corydalis persica und verticillaris rait

Corydalis rutacfolia D. C, Lathyrus inconspicuus Beck rnit Lathyrus erectm Lag., Prangos
brachyloba Stapf et Wettst. mil Prangos uloptera I). C. var, brachyloba Boiss., Echino-
spermum saxatile Wettst. rnit Echinospermum barbatum Lehm. , und ziehl seine Urtica
xyphodon als Form zu Urtica dioica L. Kkonfeld (Wien).

Reinke, J.: Algenflora tier westlichen Ostsee, deutschen Anteils. Kinc

systematiscb-pflanzongeographische Studie. — Scp.-Abdr. aus dem
VI. Ber. dor Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in

Kiel. Berlin 1889.

Diese Arbeit, welche eine der hervorragendsten Leislungen der letzten Jahre auf
dem (iebiete der Algen ist, hat sowohl in systematischer wie in pflanzengeographischer
Hinsicht ein bedeutendes Interesse. Das in der Uberschrift genannte Gebiet, dessen
Vegetation friiher nur wenig bekannt war, wurde vom Verfasser im Laufe von einigen

Jahren syslematisch durchforscht, und ist somit eines von den in botanischer Hinsicht
am besten untersuchten Meercsgebieten geworden.

Verfasser behandelt zuerst die Lebensbedingungen der Algen im Gebiete und die

Die groCte Bedeutung fur die Verteilung der Algen inner-
halb des Gebietes hat die Bodenbeschaffenheit, und im allgemeinen lasst sich sagen :

»fester Meere sgrund ist bevvachsen, beweglicher Meeresgrund ist unbewachsen«. Die

Littoralregion ist fast imrner bewachsen; Sandboden ist oft in geringer Tiefe dicht mil
Seegras bewachsen, und an dem Seegrase haften dann viele Algen. Auf sandigein Boden,
welcher nicht mit Seegras bewachsen ist, kommen gewohnlich nur vereinzelte Algen, an
Steinen und Muscheln befestigt, vor. In grolSeren Tiefen ist der Boden fast immer be-

wachsen, wo Steine und Muscheln vorkommen, und selbst fast reiner Sandboden kann
mitunter dicht mit Algen bewachsen sein. Auf Schlickboden kommt dagegen niemals

Ursachen ihrer Anordnumi.



Littftratnrbericht. — J. Reinke, 85

Algenvegetation vor; der Schlick »scheint den Pflanzen positiv seh&dlich und verderblich

zu sein«. Der Schlick wirdzum grot3en Teil aus verwesenden Resten von Algen gebildet,

welche aus den bewachsenen Strecken durch die Meeresstromungen nach den tiefer ge-

legenen Regionen gefiihrt werden. Verfasser ist der Ansicht, dass die vollstandige Ver-

wesung dieser organischen Massen mit der Zufuhr von Tier- und Pflanzenresten nicht

gleichen Schritt halt, und er nimmt daher an, dass in friiheren Zeiten ejn groGerer Teil

des Bodens mit Vegetation bedeckt war, als in der Gegenwart.

Der Salzgehalt des Meereswassers, welche r bekanntlich eine groBe Bedeutung hat

fiir die Vertcilung der Algen, ist in der westlichen Oslsee nach derTiefe sehr verschieden;

das Oberflachenwasser besitzt nur elwa den halben Salzgehalt des Nordseewassers,

wlihrend der Salzgehalt des Wassers der griiCeren Tiefen sich demjenigen der Nordsee

nahert. Beispielsweise wird angefiihrt, dass Desmarestia aculeata, welche bei Helgoland

litoral wlichst, in der Kieler Bucht nur in Wasser von niehr als \% Meter Tiefe gefunden

wurde, was nach dein Verfasser nur durch den groBeren Salzgehalt in diesen Tiefen

erklart werden kann.

Der Eintluss der Wellenbewegung ist fiir die Vertcilung der Algen in der Ostsee

sehr gering, dagegen haben die Stromungen eine groBe Bedeutung, indem sie die Ver-

tcilung des salzreicheren und salzarmeren Wassers bedingen. Aber audi durch die

Versorgung der Algen mit NahrslofTen, von welchen einige in auGerst geringen Quanti-

tiiten vorhanden sind, sind die Meeresstromungen von groGer Bedeutung. Die Tempe-
ratur scheint keinen Eintluss auf die Verteilung der Algen in der Ostsee zu haben; viele

derselben fructificieren eben im Winter. — Der verniinderte Salzgehalt der Ostsee mfl

bekanntlich eine Verkiimmerung der Algenspecies hervor, was besonders in der iist-

lichen Oslsee hervortritt, aber audi in der salzreicheren westlichen Ostsee werden vide

Formen nicht so kraftig entwickelt wie in der Nordsee.

lin speciellen Teile werden siimtliche im Gebiete gefundene Alien aufgefuhrt, mit

Ausnahme der Bacillariaceae und der pelagischen griinen und blaugriinen Algen. Uber-

raschend ist die grofie Anzahl von neuen Gattungen und Arten, welche im Gebiete ge-

funden wurde. Besonders eingehend werden die Phaeophyceae behandelt; nicht nur wird

eine betrachtliche Anzahl von neuen Formen beschrieben, sondern es wird audi eine

Fulle von entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen mitgeteilt, und endlich wird

auf Grund dieser Untersuchungen ein neues System fiir die Phaeosporeae aufgestellt, wo-
bei jedoch nur die im Gebiete vorkommenden Formen beriicksichtigt werden. Diese

Ordnung wird in zwei Familien, Ectocarpaceae und Laminariaceae geteilt, und die erste

derselben in folgende Gruppen getrennt: Sphacelarieae, Ectocarpeae, Myrionemeae, Ela-

chisteae, Asperococceae, Punctarieae , Scytosiphoneae, Ckordeae, IHctyosiphoneae
}
Desma-

restieae und Chordarieae.

Die neuen Gattungen und Arten sind folgende:

1. lihodophyceae : Hhodochorton chantransioides n. sp., Harvcyella n. g. Schmitz et

Reinke (auf Choreocolax mirabilis Reinsch).

2. Phaeophyceae: Ascocyclus balticus n, sp., Ascocyclus globosus (Syn. Microspongium

glabosum Rke.), Microspongium gelatinosum n. g. et sp., Halothrix n. g. (auf Ecto-

carpus lumbricalis Kutz,), Leptonema fasciculatum n. g. et sp., Symphoricoccus

radians n. g. et sp., Desmotrichum scopulorum n. sp., Kjellmania sorifera n. g.

et sp., Scytosiphon pygmaeus n. sp., Gobia n. g. (auf Cladosiphon balticus Gobi).

3. CMorophyceae : Protoderma marinum n. sp. , Pringsheimia scutata n. g. et sp.,

Cladophora pygmaea n. sp., Epicladia Fluslrae n. g. et sp. t Phaeophila Engleri n.

sp., lilastophysa rhizopus n. g. et sp., Chlorochytrium dermatocolax n. sp., Chlamy-

domonas Magnusii n. sp.

4. Cyanophyceae: Lyngbya persicina n. sp. •
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i

1m lelzten Abschnilt giebt Verfasser einige »Andeutungen zu einer Gesehichle der

Flora der weslliclicn Ostscea. Er vcrgleicht diese Flora mil dcnjenigen anderer Meeres-

gebiele, incletn er sich jedoch auf die Hhodaphyceae und die Pltaeophyceae nls die besl-

bekanuten Gruppen beschriinkt. Endemisch sind l.'i Arten a der Flora ; da viele

dieser Artcn jedoch sefir klcin sind und void Verfasser erst untersehieden , so isl es

wahrseheinlich, dass einige derselben auch auGerbalbdesGcbict.es vorkommcn werden
;

Verfasser nimmt dennoch -an, dassungcfahr dielliilfle, also 6^ wirklicrli endemisch sind,

Gemeinsain milder europaisch-atlantischcn KUste bis zuin Polarkreis— die »allantische«

Rejhe — sind 33 Arlen (26 %). 29 Arten (22,7 %) gehOrcn i\cr » subarklischen« Reihe,

welche im ndrdliehen Alia nt ik bis zuin arklischen Norwetren vorkommen. 16 Arlen

(4 2,5 X) gehoren der » hcmiarklischen« Reihe, welche weiler in das nordliche Eismeer

hineindringen, »ohne aber irn eigentlicben gronlandischen Meere das Burgerrechl zu er-

reichen«, I^icbt weniger als 32 Arlen (25 %) werden endlich zur »arklisclicn« Reihe

gerechnet, welche auch irn gronlandischen Meere wachsen,

Verfasser slellt demniichst fest, dass die jelzige Flora der Ostsee aus geologischen

Griinden erst nach der zweiten Glacialzeit eingewandert sein kann, und zwar aus der

Nordsee, Urn aber die Zeit der Einwanderung der einzelnen ElemcnLe niiher zu be-

slimmon, versucht Verfasser ersl die Zeit der Entslehung der mitlelatlantischen Flora

zu bcstimmcn. Von den Geologen wird angenommen, dass in dem crsten Toil der Terliar-

periode eine Landbriicke exislierte, welche sich vonSchoWand iiber die Shetlands, Fiiroer

und Island nach Nordamerika streckte, und Has nllanlische Meer vom arklischen Ocean

Irennle. Ein Vergleich der miltelallantischcn Arlen Amerikas und Europas zeigi nun

cine auffallende i bereinslimmung (abgesehen von dcnjenigen Arlen, welche 1 auch im

artisehen Ocean vorkommen) , welche eben nur durch die Annahme einer solchen

Landbriicke erklSrt werden kann
,
und Verfasser nimmt an, dnss diese gemcinsamen

millelallanlischen Arten eben in diesem ersten Teil der Terliiirperiode entsbmden sind.

Nordlich von der Landbriicke entwiekolte sich gleichzeitig eine specifiscb arktische

Flora. Als spiiler die Landbriicke durehbroehen wurde, Ira I alimiihlich eine Misohung

dieser beiden Floren ein, welche spiiler, wahrend der Kiszeil, noch inniger geworden
sein muss, als die ganze Meeresflora gegen Siiden getrieben wurde. »l)ie miUelntlnntische

Flora Nordamerikas und Europas, speciell auch die der Nordsee, war daher am Ende
der Eiszeit im Grofien und Ganzen die gleiche wie heule: eine Mischung altaflantiseher

und arktischer Elemcnte... Am Ende der zWeiten Kiszeil muss die Ostsee siiGes Wasscr
enlhalten liaben, allmiihlich isl sie aber (lurch Einslromung von Nordseewasser salz-

reicber geworden. Anfangs konnlen nur die Fonnen einwandern, welche den zeringsten

Anspruch an Salzgehalt slelllen und welche auch heule in der Oslliehen Ostsee vor-

kommen. Als der Salzgehalt groBer wurde, konnlen audi andere Formen einwandern,
es muss aber angenommen werden, dass die arklischen Formen friiher einwanderlen als

die atlantischen, weil das Oslseewasser liingere Zeit durch das Sehmelzwasser <les Eises

eine niedere Temperalur behiett Einige von diesen arklischen Alien, welche sich noch
heule in der Ostsee linden, sind spiiler in dev \ordsee verschwunden oder sehr sellen

geworden, was sich dadurch erkliirl, dass die Oslsee cincn mehr subarklischen Charakler

bewahrt hat.

Von den endcmisi hen Arlen sind einige noch durch zahlrciche (Jhergangsformen

mil verwandten Arten verkniipfl; selbst zwischen gen*'riseh verschiedenen Arten, wie
z. B. Halorhiza va</a, Stilophora tuberculosa und St. rhizodes kommen noch heule Millel-

formen vor, welche fur das relativ junge Aller dieser Arten ein Zeugnis abgeben.

Hosknmm.k.

Reinke, J., in Verbindung; mil Dr. F. Schiitt und P. Kuckuck: AlLis

deut seller Meeresuluen. Im Auflrage des kiil. IVeuB. Minislcriunis
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fur Landwirtschafl, Domiinen und Forslen hernusgegeben im Inler-

esse der Fischerei von der Konnnission zur wissenschafllichen Unler-

suchungderdeuischenMeere. 4. Heft. Taf. 1—25. Parey, Berlin 1889.

Fol. Jt 30.—.

Dieses Work, welches sich der vorstehend besprochenen Arbeit anschlieBt, wird

von den Phykologen mit Fronde bogriiBt werden. Jedcr Botaniker, weleher sich mil

Syslematik beschaftigt, weiB die Bedeulung guter Abbildungen zu schatzen. (lerade

auf dcm Gebiete der Meeresalgen , wo die auBere Form oft scbr variabel und wenig

charaklerislisch ist, und wo viele feinere Struklurvcrhaltnis.se, welche svstematiseh

wichtig sind, mit dem Tode veriindert werden, ist es von besonderer Wichtigkeil, sorg-

faltige, nach dem Leben ausgefiihrte Abbildungen zu haben , aber eben solclie Abbil-

dungen exislicren nur in beschranklem MaBe, abgesehen von den prachtvollen Abbil-

dungen von Tiuiket und Rokni.t. Ks ist daher iiuBerst willkommen, dass im vorltegen-

den Werke eine Anzahl von neuen odor unvollstandig bekannten Ostseealgen, welche in

der Ostsecflora des Herausgebers besprochen worden sind, in meisterhafler Wcise bild-

lich dargestellt worden sind. Samtliche Abbildungen sind nach dem Leben iiuBerst

sorglaltig von den Herren Schutt und Kuckuck gezeiehnet, Ms werden sowohl Uabitus-

bilder wie eingehendc Analysen dargestellt, mit besonderer Sorgfalt ist der Zellinhall

der lebenden Pilanzen wiedergegeben. Jeder abgebildelon Art ist cine kurze beschrei-

bung mitgogeben. #

Folgende Pilanzen werden abgebildet : Halothrix lumbricalis (Kiilz.), Symphoricoccus

radians Rke., Kjellmania sorifera Rke., Asperococcus echinatus (Mert.) var. fiUformis Rke.

,

lialfsia verrucosa (Aresch.), H. clavala ( Carm.), Microspongium gelatinosum Rke\, Lep-

tonema fasciculatum like., Desmotrichum undulatum J. Ag.), 1). bulticum Kiilz., I), sco-

pulorum Rke., Scytosiphon pygmaeus Rke.
t

Ascocyclus ocellatus (Kiilz.), A. reptans [Cr.j,

A. balticus Rke., A. foecun&us (Stromf.) var. scrialus Rke., A. globosus Rke., Eclocarpus

sphaerirus (Derb. el Sol.) , E. Stilophorae Ct\, E. repeiis Rke., E. ovatus Kjellm. var.

arachnoidcus Rke., Ilhodochorlon chanlransioides Rke., Anlitftamnion boreale (iobi f.

baltica, lllastopkysa rhizopus Rke., Cladophora pygmaea Rke., Epicladia Ftustrae Rke.,

Pringsh e im ia scuta ta Rke.

Man muss wiinschen, dass sich fur die Fortselzung dieses Werkes, welches fur das

Sludium der Meeresalgen im allgcmeinen und der nordeuropaischen im besonderen von

hervorragender Bedeutung ist, koine llindernisse in den Weg stellon mogen.

Rosenvinge.

Oetker, August: Zeigt der Pollen in don Inlerableilungen dor Pilanzen-

fa mi lien charaklerislische Untersehiede? — Inaim. -Dissert, von

Freiburg i. B. Berlin 1888. 8°. 95 p.

Seit Linnf: kennt man die Geschlechtlicbkeit dev Pflanzen, seit neuerer Zcit hat man

sich aber ersl mit der Gestalt des Pollens beschaftigt. Hugo v. Moiil, Fritzsche, Schacht

und andere Forscher wand ten diesem Kapilel ihre Forschungen zu und es wurde bald

festgestellt, dass der Pollen bei den einzelnen Pilanzen eine verschiedene Gestall babe,

aber nirgends linden sich Notizen dariiber, ob der Pollen in den einzelnen oft scharf

ausgepragten Unterabteilungcn <\cv Familie irgend welche charakterislische Verschieden-

heiten aufweise.

Verfasser suchlc dieseLiicke auszufiillen und unlersuchle den Pollen bei einer Reihe

Vertreter folgender Familien:

Liliaceae
(
TuUpaceae\ Asphodvleue, Smilaceae, Mclanthaceac, Amaryllidcae (Amarylleae,

Narcisscav), Irideac (zeigt die groBten aller untersuchten Pollenkorner), Juncaceae,

Typhaceae, Araceae, Vyperaceae, (iraniineac, Orchidene (Mala.rideae, Ophrydeac, Neoltieae,
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Arethuseae)
,
Alismaceae (Alismeae), Cupulifcrae, Juglandeae, Salicaccae, Polygoneae, Cheno-

podiaceae, Caryophylleae (Arenarieae, Cerastieae, Sileneae), Hanunculaceae (Clematideac,

Anemoneae, Ranunculeae, Helleboreae
}
Paeonieae), Berberideae , Magnoliaeeae, Nymphaea-

ceae {Euryaleae, Nupharinae), Papaveraceae, Fumariaceae, Cruriferae (Pleurorhizeae,

Notorhizeae, Orthoploceae, Spirolobeae) , Violaceae, Malvaceae (Malveae
9
Sideae), Balsamina-

ceae, Polemoniaceae, Saxifragaceae (die Pollenkorner gleichen sich wie die der Cruet-

feren ungemein), Grossularieae, Geraniaceae, Oxalideae, Linaceae , liutaceae [Ruteae,

Diosmeae, Aurantieae), Aceraceae, Potygaleae, Euphorbiaceae [Euphorbieae, Acalypheae,

Crotoneae), Sapindaceae, Buxaccae, Aquifoliaceae, Crassulaceae, Umhelliferae (Ortho-

spermae, Campyiospermeae), Cornaceae
f

Thymelaeeae , Rosaceae (Roseae, Potentilleae,

Pomeae, Polerieae), Papilionaceae (Podalyrieae, Loteae, Vicieae, Hedysareae, Mimosaceae),

Ericaceae {Ericeae, Andromedae), Primulaceae, Oleaceae (Oleineae, Fraxineae), Gentianeae

CMronieae, Mmyantheae), Convolvulaceae , Boragincae Heliotropeae, Anchuseae, Cyno-
glosseae, Hydrophylleae), Solanaceae (Sicotianeae, Datureae, Hyoscyameae, Solaneae,

Cestrineae), Scrophularieae {Verbasceae, Digitaleae, Gratioleae, Veroniceae, Rhinanthcae)
,

Labia tae [Ocimoideae, Menthoideae
, Hormineae, Scutellariae

, Nepeteae , Lameae,
Prasieae), Campanulaceae (Lobeliaceae, Campanuleae) , Rubiaceae, Caprifoliaceae (Sambu-
ceae

t
Lonivereae), Valerianaceae, Dipsacaceae

, Compositae [Tuhuliflorae, Liguliflorae).

Als Resultat der Untersuchungen bei den oinzelnen Familien wie Ordotingen ergiebt

sich nun, dass man die vom Autor gestellte Frage weder mit Ja noch mit Nein beant-

vsorten kann. OberaH sind Anpassungen zu verzeiclmen, welche es ermoglichen, die

besten Bedingungen fiir eine moglichst zahlreiche Nachkommenschaft zu schaffen.

Auf der einen Seile stehen die groBen, durch eine gleiche Bildung fast aller BlUlen-

leile gekennzeichneten Familien der Compositcn, Vmbelliferen , Cvuciferen und andercr

mit einem gleichen Pollen fiir eine jede derselben; auf der anderen Seile, nicht minder
zahlreich, das lleer derjenigen Pflanzen, welche sich wolil mehr oder weniger leicht in

einzelne Familien unterbringen lassen, bei denen sich abcr der Miitenstaiib ohne Riiek-

sicht auf solche Familienbande entwickelt hat, wie es fiir das Forlkommen einerjeden
einzelnen Art am vorteilhaftesten erscheinU

Das erkennt man so recht in denjenigen Familien, in denen einige Arten, wie bei

den Hanunculaceae die ThaUctrum-, bei den Compositae die Artemisia-krten von dem
allgemeinen Insektenbesuch ausgeschlossen sind und im Zusammenharme hiermit ihren

Hlutenstaub ganz anders geslaltet halien. E. Roth, Berlin,

Lauterbach, C: Unlcraurhungcn ttber Bnu und Knlwickcliine der Secret-

behaiter bei den Gacteen unler BcrUcksichligung der allgemeinen

anatomisehen Verhiillnisse derselben. Inaug. -Dissert, von Heidel-

1889). 8". 34 p. 2 Tafeln. (Sep.-Abdr. aus Bot. Cenlralbl.berg

Bd. XXXVII).

Den Secretbehiillern der Cacleen hat zuerst Schleidkis in seinen Beitriigen zur Ana-
lomie der Cacteen seine Aufmerksamkeit zugewandt, dem 0. Harting folgte, ohne woiterc
Aufschliisse zu geben. Dk Bary hat vvohl diesen Gegenstand in seiner vergleichcnden
Anatomie der Vegetationsorgane der Phanerogamen und der Fame erw&hnt, halt aber
neue Untersuchungen fiir wiinschenswert, urn Klarheit in die Beobachtungen zu bringen.

Verfasser suchte nun diese Frage zu losen und unlersuchle die Verbreitung und
Entwickelung der Secretbehalter in der gesamlen Familie, deren Material er seiner

eigenen Sammlung entnahm. Meist dienten ein- bis zweijtfhrige, vollig ausgebildete

Sprosse oder Triebe als Objekte.
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Lauterbach kommt zu foleender Einteilune der Familie:

1. Nur Krystallzellen vorhanden.
»

a. UnregelmaBig verteilt: Anhatonhtm, Mammillariae longimammac, crinitae, hetera-

canthae p. p., subsetosae, stelligerae, M. elephantidens Lem., Rhipsalis paradoxa L.

b. Erne zusammenhiingende Schicht unterhalb der Epidermis bildcnd, indem in jeder

ZelledesHypoderma je ein Einzelkrystall oder eine Krystalldruse liegt: Pelecyphora,

Astrophytum, Echinocactus z. g. T.

2. Milchsaftfiihrende Gauge und Krystallzellen vorhanden. Mammillariaceae centrispinae

und angulares; M. nigra Ehrenb., rhaphidacantha Lem., macromeris Engelm.,

Leuchtenbergial

3. Schleimzellen und Krystallzellen vorhanden.

a. Krystallzellen unregelmaCig verteilt: Malacocarpus , Echinocactus Ottonis Lehm,,

Houvillei Lem.; Echinopsis, Pilocereus, Cereus, Echinocereus, Phyllocactus, Epi-

phyllum, Hhipsalis, Pfeiffera, Lepismium, Peireskia.

b. Krystallzellen einc zusammenhangende Schicht unter der Epidermis bildend

:

Mammillaria macrolhele Mart., Melocactus, Opuntia, Peireskia subulata Mhlpf.

Es ergiebt sich mithin, dass Kalkoxalatdrusen fiihrende Krystallzellen alien Cacteen

zukommen. In jeder Krystallzelle ist nur eine Druse vorhanden. Milcbsaflfiihrende

Gange finden sich bei einem Teile der Mammillarien. Dieselben entstehen durch Des-

organisation vonZellgruppen und sind mithin als lysigene lntercellularen zu betrachten.

Die Mehrzahl der Cacteen enthalt Schleimzellen, welche als Behalter aufzufassen sind,

deren Secret durch Verwandlung des Plasmas der betrefienden Zellen entsteht. Die

Zellwand nimmt an dessen Bildung keinen Anteil. Das anatomische Verhalten stimmt

im GroCen und Ganzen mit der Einteilung von Salm-Dyck uberein, liisst jedoch im Ein-

zelnen viele Widerspriiche her vortreten. E. Roth, Berlin.

Knoblauch, Emil: Anatomie des llolzes der Laurineen. — Inaug.-Dissert.

von Konigsberg i. Pr. Regensburg 1889. 8°. 66 p. 2 Tabellen

1 Tafel.

Die Arbeit sollte Aufklarung daruber verschaffen, ob und inwieweit sich vom Bau

des Holzes des Stammes der Laurineen Merkmale hernehmen lassen, die geeignet waren,

die Familie der Laurineen in anatomischer Hinsicht mit besonderer Rucksicht auf den

Bau des Holzes zu charakterisieren.

Verfasseruntersuchte zudiesem Zwecke 33 Arten dergenannten Familie und kommt

zu dem Resultate, dass eine Unterscheidung von Gattungen nach der Anatomie des

Holzes sich aUS dem untersuchten Material nicht herleiten lasst. Nichtsdestoweniger

ist eine Ubereinstimmung der Arten von Cinnamomum, Persea, Nectandra, von denen

mehrere Species untersucht wurden, unverkennbar. Gruppen innerhalb der Familien

lassen sich nach der Anatomie des Holzes nicht unlerscheiden, weder 2 Triben, wie sie

Bentham und Hooker als Perseaceae und Litsaeaceae aufstellen, lassen sich anatomisch

halten, noch die 4, in welche Meissner und Baillon die Familie in Perseaceae, Crypto-

caryeae, Oreodaphneae und Litsaeaceae einteilen, anatomisch begriinden,

Jedoch lassen sich fur alle untersuchten Arten gemeinsame anatomische Merkmale

als anatomische Diagnose des llolzes der Laurineen aufstellen : Die GefaCe in den Jahres-

>

ringen sind von etwa gleicher Weite (nur bei Sassafras in dem Frtihjahrsholze sehr weit,

dagegen im Herbstholz sehr eng, sonst nur bei einigen Arten im Herbstholz wenig

enger), mit bloGem Auge noch wahrnehmbar, meist einzeln stehend. Die sich beriihren-

den GefaGe bilden im Querschnitt GefaCgruppen (Ketten), seltener sind die Gruppen

unregelmaCig gefiigt. Die Querwande sind meist rundlich oder rundlich bis langlich,

durchbrochen, daneben erscheinen sie aueh ofters leiterformig, in seltenen Fallen nur

Botanische Jahrbiicher, XI. Bd. (?)
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Iciterftfrmig gebaut. Die GefiiBe zeigen gegeneinander dictate, rundliche deutlich behofte

Poren, gegen die Holzparenchym- und Markstrahlzellen zahlreiche groBere Poren von

wechselnder Form, unter denen besonders rundliche und liingliche schwach behofte

und rundliche deutlich behofte Poren auftreten, die oft in einander iibergehen. — Holz-

parenchynizellen zeigen sich in verschiedener Reichlichkeit und in verschiedenen Lagen;

sie sind stets vorhanden als gefaBumgebende und markstrahlanlehnende, meist auch als

markstrahlverbindende Holzparenchymzellen, bei wenigen Arten iiberdies in tangentialen

Binden. — Holzprosenchymzellen sind sowohl diinn- wie dickwandig vorhanden, regel-

maBig oder unregelmiiBig radial angeordnet, bisweilen gefachert. — Die Markstrahlen

sind kenntlich, von cinerlei Art, meist 1—3reihig gestellt, oder \—4reihig, scltener

1—5reihig angeordnet, mit liohen kurzen Kantenzellen versehen, denen sich iihnlich

hohe kurze Mittelzellen und radial gestreckte niedrige mittlere Markstrahlzellen an-

schlieBen. Die Markstrahlen sind einander sehr genahert, so dass in der Breite der

Holzstrahlen, deren Schmalhcit fiir dasLaurineenholz bezeichnend ist, meist 1—20 Holz-

prosenchymzellen oder \—3, gewohnlich aber nur I GefiiB sfehen. Holzparenchymzellen

und Markstrahlzellen werden bei vielen Arten in geringerer oder groBerer Zahl zu weiten

dunnwandigen, porenfreien Secretzellen (Olzellen) ausgebildet, eine dem llolze vieler

Laurineen bis jetzt allein zukommende und beianderen Familicn lusher noch nicht beob-

achtete Eigenschaft. Diese Olzellen sind diinnwandig, porenfrei, weit und mit einem

Inhalt an atherischem 01, das auch noch mit Harz gemischt auftritt, angeflillt, dessen

Inhalt bellgelb bis intensivgelb gefarbt ist und stark lichtbrechende Eigenschaften zeigt;

seltener ist er gelb und Irlibkdrnig oder braunlich. Diese Olzellen sind im Gegensatz

zu den verkorkten Harzzellen der Rinde der Laurineen nicht verkorkt, und meist erst

neuerdings bekannt geworden, mit Ausnahme derjenigen am Wurzelholz von Sassafras

officinale. Am reichsten an Olzellen erwics sich das Ilolz von Oreodaphne Leucoxylon,

welches auf einem 122qmm groBen tangentialen Schnitt 510 Olzellen aufwies. Jiingeres

Holz war in geringerem MaBe mit Olzellen versehen wie alteres; das 01 der Zellen be-

E, Roth, Berlin.

London 1889. 8<>. XI.

dingt den Wohlgeruch der llulzer der Laurineen.

Baker, J. G,: Handbook of the Bromdiaceae. —
und 243 Seiten.

DasHandbuch derBromeliaceen reiht sich an das von demselben Verfasser verfasste

liber die Amaryllideen an, dem sich eines tiber die Irideae noch anschlieBen soil.

Als Material benutzte Baker vor allem die lebenden Pflanzen zu Kew, deren Zahl

sich in manchen Jahren auf 150—200 Arten belief, dann die Sammlungen zu Kew und
im British Museum, dann die von Ebuard Morren zu Liittich, welcher lange Jahre ais

erster Kenner dieser Abteilung gait und vortrefTliche Abhihiungen besaB. Ferner standen

dem Verfasser die Bromeliaceen des Berliner Bot. Museums zur Yerfugung und bei

einem kurzen Besuch in Paris die Schiitze des dortigen Museums.
1883 vermochte Bentham noch nicht die llalfte der jetzt von Baker beschricbenen

Arten, welche sich auf ungefahr 800 Species belaufen, zu veroffentlichen, wozu nicht

wenig die neuerdings in Neu-Granada und in Ecuador gemachten Sammlungen bei-

getragen haben.

' Die Zahlen hinter den Gattungen bezeichnen die Zahl der angegebenen Arten.

Tribe I. Bromelieae. Ovary inferior. Fruit indehiscent. Leaves nearly always spine

*. margined.

X Petals united in a distinct tube, which is usually as long as the calyx-limb.

1. Karatas (Plum.) Adans. 36. Inflorescence a central capitulum. Leaves sessile.
: Stipmas twisted. Tropischcs Ainerika.

t

t

2. Greigia Regel. 3. Inflorescence a lateral cluster. Leaves sessile. Stigmasshort

not twisted. — Temperiertes Chile.
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t. Distiacanthus Hort. 2. Inflorescence a central capitulum. Leaves petioled,

with a broad blade. Stigmas linear. — Columbia, Amazonenstromthal.

XX Petals tree or joined only at the very base

f Sepals united in a distinct tube above the cyathiform apex of the ovary,

I. Inflorescence capitate.

4. Crypthanthus Otto etDietr. {PholidophyUum Vis.) 12, Capitulum central. Petals

white, preading widely. Leaves sessile Brasilien, Guvana.

5. Disteganthus Lemaire. 1. Capitulum lateral. Petals yellow, preading widely.

Leaves petioled. — Guyana. . .

6. Qrtcjiesia Regel. 2. Capitulum or spike central. Petal-blade small. Leaves

sessile. Fruit small. — Uruguay und Sudbrasilien.

7. Ochagavia Philippi. 4. Capitulum central. Petal-blade small. Leaves rigid,

lanceolate. Fruit small, compressed. — Juan Fernandez.

II. Inflorescence a central panicle or spike. .

8. Fernseea Baker. 1. Petals little longer than the sepals. Stigmas long, twisted.

Leaves ensiform. JMittelbrasilien.

9. Honnbergia E. Morren et Andr6. 1 . Petals much longer than the petals, spreading

only at the tip. Leaves petioled, oblong, without spines. — Neu-Granada.

40. Portea K, Koch. 3. Petals much longer than the mucronate sepals, spreading

widely. Stigmas long, twisted. Leaves lorate or ensiform, spine edged.

Brasilien,

! »

4 I
Sepals free quite or nearly to the cyathiform apex of the ovary.

X Stigmas short not twisted.

\ 4 . Ananas Adam [Ananassa Lindley). 3. Inflorescence terminal on a short peduncle,

strobiliform. Fruits concrete with the bracts into a large fleshy syncarpium.

— Tropisches Amerika.

12. Acanthostachys Klotzsch. 2. Inflorescence spicate, strobiliform, lateral on a Ion a

stem. Fruits non concrete. Centralbrasilien.

4 3. Bromelia L. e. p. (Agallostachys Beer), 6. Inflorescence a dense panicle. Leaves

numerous, ensiform. Fruits large, pulpy, distinct. — Tropisches Amerika.

44, Rhodostachys Phil. [Ruckia RegelJ. 7. Inflorescence a central capitulum. Fruits

large, pulpy, distinct. Leaves numerous, ensiform, — Temperiertes Chile und

Argentinien.

4 5. Aracococcus Brong. 4. Inflorescence a lax panicle. Leaves few-lorate. Berry

the rize of a small pea. — Guyana und Thai des Amazonenstromes.

XX Stigma long, twisted.

4 6. Streptocahjx Beer. 8. Inflorescence panicled. Sepals mucronate, much twisted.

Petals much longer than the sepals, not scaled at the base. — Brasilien und

Guvana.

17. Aechmea Ruiz et Pavon. 428. Inflorescence panicled or spicate. Sepals and

flower bracts usually coriaceous and mucronate. Petals usually not much

longer than the sepals, scaled at the base. — Tropisches Amerika,

4 8. Billbergia Thunbg. 40. Inflorescence panicled or spicate. Sepals and flower

bracts not mucronate. Petals much longer than the sepals, scaled at the base,

with filaments attached to their base. — Desgleichen.

4 9. Quesnelia Gaudich. (Lievena Regel). 12. Inflorescence spicate, usually strobili-

form. Sepals obtuse. Petals twice as long as the sepals with stamens attached

half-way up. — Brasilien und Guyana. •

Tribe II. Pitcairnieae. Fruit a 3 valved capsule. Seeds not furnished with a funiculus

that splits up into five threads. Leaves with or without prickles.

X Capsule free only near the tip. . .

(7*j

« V*
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20. Brocchinia Schultes fil, 8. Petals not longer than the sepals. Leaves lorate,

glabrous, entire. — Guyana und Brasilien.

21. Bakeria Ed. Andrd, \. Petals much longer than the sepals. Leaves ensiform.

acuminate, lepidote. — Columbia,

XX Capsule free, except near the base.

22. Pitcairnia L'Hgrit. 4 30. Petals much longer than the sepals. Capsule septici-

dally 3valved. Tropisches Amcrika.

XXX Capsule entirely superior.

23, Puya Molina (Pourretia Ruiz et Pavon). 4 4. Capsule loculicidallv 3 valved.

Stvle Ions, entire. Chile, Anden von Peru und Columbia.

XXXX Capsule septicidally 3valved. Styles short,

24. Coltendorfia Schultes fil. f>. Flowers hermaphrodite. Leaves long, thin, entire.

Brasilien und Argentinien.

25. Dyckia Schultes fil. (Encholirion einbegritlen). 34. Flowers hermaphrodite.
Leaves thick, rigid, margined with hooked pungent prickles, — Brasilien,

Uruguay, Argentinien,

26. J/ecA/iaKlotzsch. 7, Flowerssubdioicous. Leaves as i n Dyckia. — Mexiko, Texas.

Tribe III. Tillandsieae. Fruit always a Svalved entirely superior capsule. Seeds furnished

with a long funiculus that breaks up into filiform threads. Leaves always without
marginal prickles,

X Corolla gamopetalous,

27. Sodiroa Andre. 7. Calyx with a long tube. Leaves spaced out.

Columbia.
Ecuador,

28. Caraguata Lindl. (einbegriflen Schlumbergeria E. Morren). 39. Calyx with a short

tube. Leaves rosulate. Anthers free. Westindien, Guyana, Anden.
29. Guzmania Ruiz et Pavon. 5. Calyx with a short tube. Leaves rosulate. Anthers

syngenesious. — Tropisches Amerika.

XX Corolla polypetalous.

30. Catopsis Griseb. {Pogospermum Brong.; Tussacia Klotzsch). 4 5. Appendage of

the seeds large and flattened; funiculus short. — Tropisches Amerika.
3 1

.

Tillandsia L. {Renealmia Plum] L.). 323. Appendage of the seeds a small mucro;
funiculus long. Tropisches und subtropisches Amerika.

Die Einteilung der einzelnen Genera, soweit es durch eine groBe Anzahl von Arten
notwendig wird, ist folgende:

4. Karatas (Plum) Adans zerfallt in Karatas 6 und Nidularium Lemaire 30.

17, Aechmea Ruiz et Pavon in Aechmea 2, Ilohenbergia Schultes fil. (Hoplophytum Beer)

34; Pironneava Gaudich. 20; Androlepis Brong. 10; Lamprococcus Beer 5; Platy-

aechmea Baker \ 4 ; Pectinaria Benth. 4 ; Pothuava Gaudich. 1 9 ; Chevaliera Gaudich. 9

.

Macrochordhim De Vries. 3
; Canistrum E. Morren 6.

4 8. Billbergia Thunb. zerfallt in Billbergia 27, Libonia Lemaire 1, Helicodea Lemaire 7.

22. Pitcairnea L'H6rit. zerfallt in Pitcairnea 75, Cephalopitcairnia 2, Phlomostachys
Beer 6, Neumannia Brongn. 12, Schweideleria E. Morren ined. 2, Pepinia Brongn. 2,

Melinonia Brong. 7, Puyopsis 2-2.

25. Dyckia Schultes fil. zerfallt in Dyckia 21, Prionophyllum K. Koch 9, Navia Mart, I,

Cephalonavia 1, Encholirion Mart. 1.

28. Caraguata Lindl. zerfallt in Caraguata 27, Massangea 1, Schlumbergeria 10. 4 zweifel-
hafte Art,

31 Tillandsia L. zerfallt in Strepsia 4, Diaphoranthemia 18, Phytarhiza Vis. 2o, Platy-

stachys Beer non K. Koch 4 08; Pseudo- Catopsis 29 ; Anoplophytum Beer 18, Pityro-

phyllumUeev 4, Allardia Dielr. 45, Wallisia Regel 3, Tn^eaLindley 98, Cyathophora
K. Koch 10, Conostachys Griseb. 9. E, Roth, Berlin.
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Presl.

Lojacono, C. Pojero : Flora Sicula o descrizione delle plante vascolari spon-

tanee o indigenale in Sicilia.YoU. Parte \ . Polypetalae.— Thalamiflorae.

Palermo 1886—88. 4°. 234, XV Seiten, 20 Tafeln (falsch gezahlt).

Der Verfasser giebt auf 24 Seiten zunachst eine allgcmeine Einleitung in die Vege-

tation des behandeiten Gebietes und teilt den Charakter der Flora und ihre Beziehungen

zu den nachsten Gebieten mit, welche ihm Yeranlassung zu interessanten Zusammen-

stellungen geben. Wir finden eine Lisle der in Sieilien endemischen Gewtiehse, welche

sich auf -138 belaufen; Abkiirzungen wie r., fr., rr., frequ. geben uns Aufschluss uber

die Haufigkeit der einzelnen Arten, andere wie niont., litt., alp., coll. iiber ihren allge-

meinen Standort; derartige Angaben fchlen bei Echium virescens Jan. und Allium acre

Eine zweite Aufzahlung umfasst die Species, welche Sieilien mit Calabrien und

dem sudlichen Italien aufweist; es sind 91 Nummern, welche dieselben vorhin ange-

gebenen Abzeichen fiihren, wieauch die folgenden Listen. Eine andere zahlt 42 Pflanzen

auf, welche Sieilien mit Griechenland und dem Archipelagos gemeinsam besilzt; eine

vierte fiihrt uns 37 Gewachse vor, welche von Sieilien aus nach dem pyrenaischen Ge-

biet nach Portugal und den Balearen hiniiberstreichen ; die folgende setzt sich aus

23 Species zusammen, welche nur in Sieilien und Sardinian zu finden sind, wiihrend die

Flora Siciliens mit derjenigen von Nordafrika 20 endemische Arten aufweist; zugleich

auf Malta finden sich Orsinia camphorata Bert., Erica sicula Guss., Crucianella rupestris

Guss. und Euphorbia Bivonae Steud ; Nvman giebt Orsinia wie die Crucianella auch noch

von Lampedusa an.

Was die specielle Einrichtung der Flora anlangt, so ist sie von anderen nicht als

verschiedenzu betraehten; die Diagnosen sind in lateinischer Spraehe abgefasst, etwaige

Bemerkungen italienisch geschrieben.

Neu aufgestellt resp. bemerkenswert finden sich Ranunculus Vespertilio
,

Lojacono zu R. coenosus Guss. stellt und mit R. saniculaefolius* sic. in scfaed. Herb.

Tin. (non Viv.) kennzeichnet ; R. foeniculaceus ist eine dem R. Drouetii nahe stehende

Form, welcher ein neuer Name bei dem schon herrschenden Gewirre in dieser Section

hatle erspart werden konnen; als R. vUifolius finden wir R. lanuginosus (J Constantino-

politanus Ten. (von d'Urv., nee Bory et Chaub.), R. palustris L.??; R. Marchesini Loj.

ist schon friiher veroffentlicht und dem R. isthmicus Boiss. nahestehend; Furharia nemo-

rosa, eine Form zwischen F. flabellata Gasp, und capreolata L. stehend, nicht gleich

F. pallidiflora Jord., F. ambi&ua = capreolata L. (3 11. roseis Guss. Herb. = speciosa Tin.

in Herb. H. Pan. Tod. exs. 834. — Fur Jonopsidium albiflorum Dur. wird Pastorea albifl.

den

Loj. gesetzt. Arabis elegans Tin. ined. in Herb. II. Reg. Bot, Pan. wird veroffentlicht,

eine der A. sicula Stev. benachbarte Art. — Brassica Tinei Loj. wird mit B. Botteri Vis?

sammengestellt, welches Nyhan nur von Dalmatien angiebt. — Silene Porcari Tin.

ined. in Herb. Reg. Pan,, der Heliosperma Tommasinii Grsb. am nachsten verwandt.

Dianthus aeolicus = D. rupicula Loj., vielleicht Form von I). rupicula Biv.; Cerastium

busambarense C. hirsutum siculum Guss. C. arvense L. B glandulosum Guss.

Geranium Perreymondi Shuttl. ined. in Roux Cat. Prov. Barbey Cat. raisonn£ Veg. He de

Sard. = G. bohemicum auct. ilor. merid. (non L.)

Am Schlusse einer jeden Familie giebt Lojacono eine Reihe Pflanzen an, welche

seinem Ermessen nach aus der Flora Siciliens zu streichen sind, teilweise weil sie keine

eiiienen Arten bilden, wie z. B. Linum piligerum Presl, was auch z. B. von Nyman nicht

mehr als Species gerechnet wird, teils weil sie gar nicht europ&ischen Ursprungs sind,

wie z. B. Althaea Ludwigii L., welches subtropisch ist.

Abgebildet sind folgende Arten ;

Thalictrum calabricum Spreng., Ranunculus coenosus Guss., jR. Vespertilio n. sp.,

R. dubius Freyn. var. heterophyllus macranthus Tod., R. rupestris Guss., R. fontanus
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Presl, fl. Marchesini n. sp., Cwsus Skanbergii Loj., ifraM* longisilujua Presl, Erodium
Soluntinum Tod., Hesperis Cupaniana Guss., Dianthus contractus Jan. forma contracta

genuina et evoluta, Barbarea sicula Presl, B. bracteosa Guss. , Cisfw* (lorentinus Lam.,

Sinapis virgata Presl, Brassica rupestris Raf., Br. macrocarpa Guss., Saponaria deprcssa

Biv. Linum punctatum Presl.

Ein Appendix bezieht sich hauptsachlich auf Angaben in Tornabene, Flora sicula,

Flora aetnea; P. G. Stroul, Flora der Nebroden, Flora des Etna. E. Roth , Berlin.
R

• _

Flora Brasiliensis. Fasciculus CVI. Caricaceae
1
exposuit Hermanus comes

a Solms-Laubach. 23 p. 3 Tafeln.

28 Arten sind durch das tropische Amerika von Mexiko und Ostindien bis in das

Gebiet der argentinischen Republik bekannt, wclche sich auf 2 Genera verteilen.

Corolla calyci alterna, Stamina libera 4. Carica L. 4 8 Arten.

,, ,, opposila ,, ima basi connata 2. Jacaratia Marcgr. 4 Arten,

Als neue Species ist aufgestellt Cm :ca platanifolia aus den Peruanischcn Anden, bis-

her nur von Pavon und Ruiz gesammelt, zwischen C. gossypiifolia Gris. und gracilis

(Regel) Solms siehend.

Die conservierenden Fruchte von Carica Papaya L. sind bekannt; viele anderer
Arten sind essbar, und wird deren Wohlgeschmack gelobt.

Abgebildet sind
: Carica Papaija L. form. Eupapaya form. Corrcae; Icaratia

dodecaphylla A. DC., digitata (Poepp.) Solms, heptaphylla (Veil.) A. DC, sovvie kleinere

Zeichnungen von Icaratia spinosa (Aubl.) A. DC, Carica gossypiifolia Grisb., heterophylla

Poepp. et Endl., Goudotiana Triana et Planch., monoica Desf. E. Roth, Berlin.

Fasciculus CV. Moringaceae, exposuit Ignatius Urban. 3 p. 1 TafeL

Die Stellung der kleinen Familie ist auch heute noch unsicher. In der Flora Bra-
siliensis folgen sie den Guttiferae. Linne, DC stellten sie zu den Leguminosen, mit

denen sie im auBeren Habitus viele Ahnlichkeit besitzen, doch sind die inneren YerhSltnisse

der Bluten ganz anders beschaffen. R. Brown schuf die Moringaceae als Familie und slellte

sie und nach ihm die verscbiedensten Autoren zu den Bignoniaceae, Capparidaceae,

Coriariaceae, Polygalaceae, Resedaceae, Rutaceae, Sapindaceac, Violaceae; mil der Ietzteren

Familie ist wohi sicher auch ein Zusammenhang vorhanden. Grisebach stellte sie aus

demselben Grunde zu den Capparidaceae. Dulzellius wollte sie in die Nalie der Bigno-

niaceae bringen.

Urspriinglich ist Moringa oleifera L. in Ostindien. in den Waldern des Himalaya
einheimisch, jetzt wird der Bauin uberall in den tropischen Gegenden seiner Schonheit

wegen kultiviert; Bifltter und Bluten verzehrt man als Kohl ; die Samen ahneln in ihrer

Jugend Bohnen und Erbsen an Geschmack; in futterarmen Gegenden ernahrt man das

Vieh mit dem Laub, welches es begierig frisst. Die Samen sind, wie der Name schon
•

angiebt, dlhaltig; das 01 zeigt den besonderen Vorzug, nicht ranzig zu wcrden und das
• m

fluchlige 01 vieler Liliaceae zu binden.

Eine Tafel zeigt die 1'ilanze. E. Roth, Berlin.

Fasciculus CV. Napoleonaceae, exposuit Aug. Guil. Eichler. 3 Seiten.

t Tafel.

Auch die Stellung dieser Familie ist sehr streilig.

Desfontaines glaubte Beziehungen zu den Symploceae, Brongniart zu den Memecyleae

und Rhizophoreae, R. Brown zu den Symploceae und Rafflesiaceae, Lindley zu den Cant-

panulaceae und Sphenocleaceae, Endlicher zu den Ebenaceae und Columelliaceae
y Jussieu

und Meissner zu den Passifloraceae, Cucurbitaceae und Loasaceae zu flnden; Le Haout
und Decaisne wolllen sie zu den Combretaceae stellen, Masters ihnen eine Stelle in der
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Gegend der Calycanthaceae, Granateae, Nymphaeaceae anweisen. Bentham, Hooker wie

Plawchon suchten ihre Zugehorigkeit zu den Myrtaceae zu zeigen. Miers bearbeitete die

Familie zuletzt und glaubte, Omphalocarpus sei zu den Sapotaceae zu setzen (was be-

kanntlich seine Richtigkeit hat), Asteranthus zu Rhododendron zu Ziehen.

Eichler vereinigt trotz der schwerwiegenden Unterscheidungsmerkmale beide Gat-

tuneen in einer Familie und giebt folgende Diagnosen:

Asteranthus*

Calyx multidentatus,praeflorationeapei'ta;

Napoleona.

Calyx 51obus, praefloratione valvata; co-

corolla rotata 20—25 dentata et -plicata; rolla rotata, 30—40dentata et -plicata;

corona staminodialis nulla; stamina OO, corona duplex, exterior e segmentis subu-

subquadriseriata, libera, omnia ferttlia,

antheris inlrorsis dithecis longitrorsum

birimosis.filamentis filiformibus; ovarium

latis liberis 60—70, interior segmentis 40

60 ligolatis inferne connatis, utraque

basin versus cum antherarum vestitiiis;

semi-inferum, 5—8 loculare, ovulis pro lo- stamina 20
;
coronam tertiam formantia,

culo 4pendulis; stylus filiformis, stigmate (ilamentis ligulatis basi inter se et cum

pa rV o 5 Slobulato. corona secunda connatis, apice inflexis,

aliis anantheris, aliis (5—10) antheriferis,

antheris extrorsis monothecis longitrorsum

Irimosis; ovarium inferum, 51ocuIare,

ovulis pro loculo 2—-4 descendentibus;

stylus brevis crassus, vertice discoideo

dilatatus 5gonus, sulcis 5 a centro ad an-

gulos currentibus ibidemque giandula stig-

matosa terminatis.

Im System glaubt Eichler die Familie nur zu den Sympetalen stellen zu konnen;

vielleicht reihe sie sich an die Mesemhrianthemeae und Cactaceae an.

In Brasilien kommt Asteranthus brasiliensis Desf. vor, als dessen Heimat Afrika gait,

bis Spruce diesen Irrtum richtig stellte. Cher die etwaigen Eigenschaften des Baumes

ist nichts bekannt.

Die Pflanzc ist absebildet. E. Roth , Berlin.

Fasciculus XVI. Loasaceae, exposuit Ign. Urban. 27 p. 5 Tnfeln.

Ungefahr 120 Arten bewohnen Amerika von den Vereinigten Staaten bis nach Sud-

brasilien und Argentinien; die einzige Kissenia flndet sich in Sudafrika und in Arabien.

Die brasilianischen Gattungen teilt Urban folgendermaCen ein:

A. Stamina 5, staminodia nulla. Ovarium lovulatum. llerbae

setulis biuncinatis scandentes 1. Gronovia L. 1 Art,

B OO Ovarium pluri-

co
a. Flores 4 men. Staminodia subulata apice incrassata vel

antheram cassam gerentia.

ot. Calycis tubus turbinatus usque oblongo-linearis spi-

raliter tortus. Stamina 4 1 4, staminodia 6 10 2. Sclerothrix Presl 1 Art.

p. Calycis tubus globulosus, semiovatus raro turbinatus,

.... 3. Klaprothia H.B.K. 1 Art.

b. Flores 5— 7 meri. Staminodia exteriora in squamam

v —

rectus. Stamina 4 2—28, staminodia 16—20

neclariferam oppositisepalam coalita.

a. Capsula teres apice dehiscens 4. Loasa Adans. 3 Arten.

8. » spiraliter torta, longiludinaliter dehiscens . 5. Blumenbachia Schrad.

. *

*

7 Arten.
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Als neu finden sich Blumenbachia Arechavaletae aus Uruguay, ausSectio2 Cajophom;
BL Eichleri von Biumenau in Brasilien als Samen importiert aus der Sectio 3 Gripidea.

Die Familie kann man nach den Staminodien in 3 Abteilungen scheiden.

«. staminodiis episepaiis nullis vel petaloideis: Grtmovia (2 Arten) , Cevallia (1), Peta-
lonyx (1), Eucnide (4), Mentzelia (c. 30), Sympetaleia (t).

2. staminodiis episepalte subulatis, saepe antheram cassain gerentibus: Sclerothrix(i),

Klaprothia (4).

3. staminodiis episepaiis in squamam nectariferam connatis: Loasa [c. 50), Blumen-
bachia (c. 30), Kissenia (1).

*

Uber einen etwaigen Nutzen der Loasaceen ist nichts bekannt. Bei uns werden
manche Arten ihrer Schdnheit wegen angepflanzt, doch ptlegen dieselben durch die
Ungunst der Witterung stets bald wieder einzueehen.

Abgebildet sind Sclerothrix fasciculata Presl, Loasa parviftora Schrad., Blumenbachia
Eichleri Urb., BL scabra Urb.

f
BL urens Irb., Bl. Hieronymi Urb. E. Roth, Berlin.

Blytt, A.: The probable cause of the displacement of beach-
lines, an attempt to compute geological epochs. With two additional

notes and a table. — Chria. Vid. Selsk. Forh. 1889. Nr. 1. Christiania

(Jacob Dybwad). 1889. 92 p. 8°.

Wenn man die in den verschiedenen geologischen Perioden stattgefundenen Ver-
schiebungen der Strandlinien betrachtet, bekommt man, wie von Stss und anderen
hervorgehoben wurde, den Eindruck, dass die Verschiebungen in hoheren und nlederen
Breiten in entgegengesetzter Richtung stattflnden ; es sieht aus, als ob die Erde ab und
zu unter hoheren Breiten anschwillt, unter niederen einsinkt. Die Sache lasst sich kaum
allein durch selbsttindige Bewegungen des Meeres erklaren, wie Siiss will; sie ist viel-
mehr wohl nur durch Verschiebungen der t'esten Erdkruste erklarbar. Denn die alten
Meeresspuren liegen in so verschiedenartiger Hohe, dass die Verschiebungen nicht
durch ein Zuriickweichen des Meeres erklarbar sind.

Solche Verschiebungen der Strandlinien sind kaum durch die allgemein angenotmnerie
Contractionshypothese erklarbar. Sie werden aber durch eine andere Hypothese ver-
standlich. Diese, die zuerst von Kant herruhrt, und die von den bedeutendsten Physikern
der Gegenvvart als richtig anerkannt wird, lehrt, dass die Erdrotation durch die Reibung
der Flutwelle immer mehr und mehrrverzogert wird, so dass vorvielen MiUionen Jahren
der Tag viele Stunden kurzer war als jetzt. Ware nun die Erde fliissig, dann wurde sie

sich der Kugelform immer mehr und mehr niihern; die Abplattung miisste mit der
Cenlrifugalkraft abnehmen. Die Erde ist aber nur leilweise fliissig. Es muss sich das
Meer natiirlich sofort nach der geringsten Anderung in der Tageslange richten. So lange,
als die feste Erde nicht ihre Form andert, wird das Meer in hoheren Breiten steigen und
in niederen sinken. Es ist aber, wie H. Si-encer und G. II. Darwin hervorheben, Grund
anzunehmen, dass auch die plastische, aber nicht absolut starre Erde den durch die
Vcrlangerung des Tages hervorgebrachten, immer wachsenden Spannungen zuletzt nach-
geben muss. Wenn dies geschieht, wird also eine neue Verschiebung der Strandlinie
statttinden, aber im entgegengesetzten Sinne der vorigen. Wahrend das Meer langsam
und unmerklich sich der veranderten Tageslange anpasst, wird die feste Erde ihre Form
mehr unregelmaCig und ruckweise andern mit zwischenliegenden Ruhepausen, in wel-
chen neue Spannungen angehauft werden. Es ist also in diesen ungleichzeitigen An-
passungen des Flussigen und Festen eine Ursache vorhanden, die sowohl positive wie
negative Verschiebungen der Strandlinie bewirken kann.

Man weiC, dass wahrend der Erdbeben Verschiebungen nicht allein von losen
Alluvialmassen, sondern auch im festen Felsgeriiste der Erdkruste vorkommen. Wenn
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sie nicht haufiger beobachtet worden sind, mag der Grund einfach dariii liegen, dass

die Verschiebungen gewohnlich von geringem Betrage waren. Erdbeben sind aher eine

sehr haufige Erscheinung. Und es ist ein natiirlicher Gedanke, dass viele dersogenann-

ten sacul&ren Verschiebungen der Strandlinie ihrem Wesen nach nicht verschieden

waren von den plotzlichen Verschiebungen, die einigemal bei Erdbeben beobachtet

wurden ; dass zahllose kleine, vielleicht jede fur sich unmerkbare Verschiebungen (oder

Erdbeben) sich im Laufe von Jahrtausenden bald zu einem Sinken, bald zu einein

Steigen des Festen summieren, je nachdem die Spannungen negativ oder positiv sind.

Man hat herausgefunden, dass Erdbeben besonders in unserem Winterhalbjahre,

und also im Perihel der Erde, stattfinden, dass sie in denSyzygien haufiger vorkommen

als in den Quadratures dass selbst ein niedriger Luftdruck von hiiufigeren Erdbeben

begleitet wird. Solche kleine Anderungen der Kriifte sind an und fiir sich kaum im

Stande, ein Erdbeben zu schaffen; sie wirken nur auslosend fur Spannungen, die durch

andere Ursachen (z. B, die VerlSngerung des Tages) in der Erdfeste hervorgerufen sind.

Die Fiutwelle iindert sich etwas mit der Erdbahnexcentricitat, sie steigt und sinkt

ein wenig mit dieser. Lberdies andert sich der Abstand der Sonne im Perihel sehr be-

deutend fmit mehr als einer Million Meilen); audi die Sturmfluten, wahrscheinlich auch

die atmospharischen Storungen werden bei groCer ExcentrieiUit starker. Mit groBer

Excentricitat wachst somit die innere Spannung etwas schneller, weil die Fiutwelle

groBer ist und die Rotation etwas rascher verzogert wird. Ebenso wirken die Spannung

auslosenden Kriifte bei hoher Excentricilat zeitweise viel gewaltsamer. Es sind also

Griinde vorhanden fiir die Annahme, dass Erdbeben haufiger und starker werden

miissten, mit anderen Worten, dass die feste Erde besonders dann ihre Form andern

wird, wenn die Excentricitiit der Erdbahn einen hohen Wert hat.

Die Verschiebungen der Strandlinie sind bald groBer, bald kleiner. Seit der spateren

Terti&rzeit hat unter mittleren und hoheren Breiten ein sehr ausgedehntes und merk-

bares Steigen aller Continente stattgefunden. Diese groBen Verschiebungen derStrand-

linien, wobei die alten Tertiarbecken fiir lange Zeiten liber das Meer gehoben wurden,

bewirken groBe Llicken in der Schichtenreihe, Wenn z, B. unter hoheren Breiten ein

ehemaliger Meeresboden mit seinen Sedimenten hoch gehoben wird, wird es lange Zeit

dauern, bis das immer steigende Meer seinen alten Boden bedeckt und die Bildung von

marinen Schichten wieder anfangen kann. Es sind wahrscheinlich solche groBe

Steigungen die Ursache, dass wir zwischen geologischen Formationeu scheiden konnen.

AuBer diesen sjroBeren Verschiebungen eiebt es aher auch kleinere, wodurch die

Scheidung der geologischen Stufen bedingt wird. So ist in den europaischen Tertiar-

becken die Schichtenreihe von vielfach ^echsclnden marinen und SiiBwasserbildungen

zusammengesetzt. Die marinen Schichten sind aber gewohnlich Seichtwasser- oder

gar Strandbildungen. I'm einen solchen Wechsel zu erklaren, brauchen wir natlirlich

keine groBen Verschiebum-'en der Strandlinien anzunchmen. Wenn aber ein tieferes

Becken durch Damme vom Meere geschieden ist, ist nur eine geringe Verschiehung der

Strandlinien notig, urn den Damm wechselweise trocken zu legen oder zu iiberfluten.

In dieser Weise HeBe sich sogar dasWechseln machtiger Tiefwasserbildungen aus sliBem

und salzigem Wasser durch ganz unbedeutende Verschiebungen der Strandlinien

erklaren.

Die Curve fiir die Erdbahnexcentricitat ist berechnet worden fiir 3 250 000 Jahre

in der Vorzeit und etwas mehr als 1 Million Jahre in der Zukunft. Es zeigt die Curve

die bemerkenswerte Eigentumlichkeit, dass der mittlere Wert der Excentricitat in langen

Perioden steigt und sinkt unter vielen untergeordneten Oscillationen. Die Curve wieder-

holt sich selbst mit wunderbarer RegelmaBigkeit, Die berechnete Curve zeigt drei

solche Cyclen. In jedem solchen Cyclus steigt und sinkt der Mittelwert einmal unter

-
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10 Oscillationen, und der Mittehvert ist fiir Hunderttausende von Jahrcn vicl groBer, als

fur andere. Jeder Cyclus dauert ungefahr 1 1/2 Millionen Jahre; jede von den 16 Oscilla-
•

Pracessionen der Aqui-
1

tionen eines Cyclus dauert 80

—

100 000 Jahre und zeigt 4—

noctien.

Es ist nun annehmbar, dass die groBen Verschicbungcn der Strandlinien besonders

dann stattfinden werden, wenn die Excentricit&t einen hohen Mittehvert durch langere

Zeitraume aufweist, und dass eine jede von*den 16 Oscillationen eines Cyclus an beson-

ders schwachen Stellen der ErdoberflUche kleineren Verschiebungen entspricht, dass

also ein geologischer Cyclus von 16 Stufen gebildet wird.

Referent hat in fruheren Abhandlungen darzuthun vcrsucht, dass die Pracession der
-*

Aquinoctien eine klimatische Periode bewirkt, die sich in vielen Yerhaltnissen spiegelt,

und die besonders in einem Wechsel von mechanischen und chemischen Sedimenten

ihren Ausdruck iindet. In regnerischen Zeiten, wenn die Fliisse schwellen, werden

Schlamm, Thon, Sand u. dgl. abgeselzt an vielen Orten, wo in trockenen Zeiten nur

chemisch gefiillte Sedimente, wie Kalk, Kieselkalk, Eisensteine u. s. w. sich bilder..

Dass diese Wechsellagerung, die in alien geologischen Formationen eine gewohnliche

Erscheinung ist, durch eine viele Jahrtausende dauernde Periode hervorgerufen wird,

liisst sich daraus schlieBen, dass die Fossilien von Schicht zu Schicht Seidell wechseln,

dass fiir jede Stufe die Zahl solcher Wechsellagerungen gewohnlieh nu eine geringe (in

den Tertiiirstufen 4—5) ist und selbst fiir ganze Epochen keine groBe wird* So zeigt

z. B. die ganze oligocane Epoche nur etwa 30 solche Wechsellagerungen, und fiir Miociin

und Plioc&n ist die Zahl noch geringer.

Indem wir also annehmen, dass die periodischen Anderungen der Excentrieilat

Verschiebungen der Strand 1 in ie hewirken, kleinere und groBere, je nachdem die Ancle-

rung kurze oder lange Zeit daucrtc, und dass die Pracession der Aquinoctien eine klima-

tische Periode bediogt, die sich in der Wechsellagerung spiegelt, sind wir im Stande, die

Excentricitatscurve mit den geologischen Schichtenreihen zu vergleichen.

Eine solche Vergleichung der europaischen Tertiarformation rnit der Curve der

Excentrieilat zeigt nun, dass die Tertiarformalion zweien Cyclen entspricht; der erslc

ist das Eocan, der zvveite die jiingere Tertiarzeit (Oligociin bis Pliocan). Jeder dieser

Cyclen hat 16 kleinere Oscillationen der Strandlinie, jede dieser Stufen hat 4—5 Wech-
sellagerungen. Und zwei groBere Verschiebungen sind benierkbar; erstens im EocUn
eine Uberflutung ; die Strandlinien wiclien am Ende der Eociinzeit wieder zuriick. Im
Oligociin und Miocan steigt das Meer wieder, im Pliocan weicht der Strand wieder

zuriick. Somit ist eine auffiillige Ahnlichkeit vorhanden zwischen den astronomischen

Perioden und den Schichtenreihen. Es ist unwahrscheinlich, dass eine solche Ahnlich-

keit nur zufallig sein solltc. So diirften wir denn mit nicht geringer Wahrschelnlichkeit

aussagen konnen, dass die Tertiarzeit vor .3 250 000 Jahren ihncn Anfang hatle, dass sie

bis vor 350 000 Jahren dauerte, und dass die Eiszeit 1

—

300 000 Jahre hinter uns lient.

Referent versucht zu zeigen, dass die Verzdgerung der Rotation groB genug ist, urn
*

die stattgefundenen Anderungen zu erkliiren. Zwar weiC man nicht genau, wie schnell

die Tagesl&nge vvachst. Aber aus einer von Sir W. Thomson ausgefiihrten annahernden
Berechnung wird eine Verliingerung des Tages urn 10 Sekunden in 100 000 Jahren als

wahrscheinlich angenommen. Das giebt fur J*/2 Millionen Jahre ein Steigen der Polar-

gegenden von 16S m und ein Einsinken der Aquatorialzone urn den halhen Betrag. Fiir

die ganze Tertiarzeit diirften diese Zahlen also mindestens verdoppelt werden.
GroBe Anderungen in der Lage der Strandlinien linden im Laufe der Zeiten nur

selten statt* Sie sind die Folge von Spannungen, die sich durch Zeitraume angehauft

haben, die ganzen Cyclen der Curve entsprechen. GroBe Uberflutungen der nordlichen

Meere finden statt, wenn die Erde am meisten von der zu der Achsendrehung passen-

den Form abweicht. Erinnert man sich noch dazu, wie unbedeutend die seit der Kreide-
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zeit stattgefunclenen Anderungcn im Verhaltnis zur ganzen Erde sind, und dass Kr&fte

die auf eine groBe Masse wirken, an besonders schwachen Stellen lokal starker wirken
konnen, so scheint es dem Referenten gar nicht unwahrsche'inlich, dass die angefuhrten

Krafte zureichond sind, um die bekannten Thalsachcn zu erklaren.
_

Zuletzt werden die groBen Anderungen des Klimas besprochen. Diese waren beson-

ders im hohen Norden bemefkbar und scheincn an den Klisten des atlantischen Meeres
groBer gewesen zu sein, als am stillen Ocean. So war das milde Klima im TertiSr, wie

es scheint, ausgesprochener am atlantischen Meere, und dort war auch die Eiszeit viel

intensiver, Diese groBen Schwankungen des Klimas sind wohl bauptsachlich durch geo-
#

graphische Anderungen erkl&rbar. Das atlantische Meer ist in der Gegenwart often gegen

Norden, und der warme Meeresstrom reiclit bis an die Gestade Spitzbergens und Nowaja
Semlias hinauf. Der stille Ocean ist aber nordw&rts durch das seichte Beringsmeer und
die enge BeringsstraBe vom Eismeere abgeschlossen. Der machtige Einfluss dieser Ver-

h&ltnisse zeigt sich im Veiiauf der Isolhermen. Dieselben biegen im nordatlantischen

Meere weit gegen Norden hinauf, wiihrend sie an der BeringsstraBe mit denBreitengraden

parallel Iaufen.
*

Der Eiugang vom Eismeere zu den zwei groBen Oceanen wird durch vulkanische

Linien begrenzt. Die Vulkanlinie Alaska-Aleuten schlieBt den stillen Ocean gegen Nor-

den ab, und die vulkanische Linie Hebriden-Fiiroer-Island lauft von Europa nach Gron-

land hinuber.
i

Solche vulkanische Linien sind aber schwache Telle der Erdkruste, wo wir mit

Recht groBere geographische Anderungen zu erwarten haben als sonst. Hef. zei.ut nun,
•

wie relaliv kleine Anderungen eingreifende Anderungen im Klima des ganzen Polar-

beckens hervorzurufen im Stande sind. Stande das Eismeer in ebenso offener Verbindung

mit dem Stillen Ocean als mit dem atlantischen Meere, so ist nicht zu bezweifeln, dass

die Polargegenden ein weit niederes Klima haben wiirden. Und wenn die unterseeische

Briicke, die Europa mit Gronland verbindet, Liber das Meer gehoben wiirde, dann wiirde

aus dem nordatlantischen Meere gewiss ein Eismeer werden und die Eiszeit wiirde

wahrscheinlich in Europa und Nordamerika zuriickkehren. Ptlanzengeographische und

zoogeographische, teilweise sogar rein geologische Grande sprechen da fur, dass solche

Anderungen stattgefunden haben, dass die Verbindung zwischen dem Eismeer und den

groBen Oceanen bald often, bald geschlossen waren. Heferent glaubt deshalb, es ware

der Miihe wert, die Frage genau zu priifen, ob nicht vielleicht die Verzogeruog der Ro-

tation durch die Flutwelle eine zureichende Kraft ist, um die wichtigsten geologischen

Thatsachen zu erklaren. A. Blytt.

Krasan., F.: Cher die Vegetationsverhallnisse und das Klima der Tertiarzeit

in den Gegenden der gegenwartigen Steiermark. 20. Jahresber,

des zweiten Staats-Gymnasiums in Graz pro 1889, p. 3—32, 8°,

Gestutzt auf die in der Schausammlung des Grazer landschaftlichen Joanneums

aufgestellten Pilanzenfossilien aus dem Tertiar von Parschlu g und Ra doboj und das

reichhaltige Material aus der steirischen Tertiarilora, welches das Grazer phyto-palaeon-

tologische Institut und das k. k. naturhistorische Hofmuseum in AVien beherbergt, be-

spricht Verfasser in systematischer Folge eingehend die bis jetzt als sicher bestimmt zu

betrachtenden Gattungen und Hauptarten der Tertiarflora Steiermarks, erwahnt ihre

damalige Verbreitung und vergleicht damit die gegenwiirtige Verbreitung der ihnen zu-
4

niichst stehenden recenten Formen. Besonders eingehend schildert Verfasser die dem

mittleren Mioc&n angehorenden Funde von Leo ben. AuBer den uberhaupt im Miocan

von Europa so auBerordentlich hiiufigen Pilanzenfossilien, wie Taxodium distichum Rich.,
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Glyptostrobus europaeus A. Br., Populus mxdabilis Heer, Myrica lignitum Ung., Cinna m
ft

momum Scheuchseri Heer, C. polymorphum A. Br., Liquidambar europaeum A. Br., Podo-

gonium Knorrii A. Br., Acer trilobatum A. Br. verdienen folgende hervorgehoben zu

werden: Ceratozamia sp., CaUitris Brongniarti Endl., Widdringtonia Ungeri Endl.,

Glyptostrobus Ungeri Heer, Sequoja Couttsiae Heer, S. Tournalii Brongn.
y

S. Langsdorfii

Brongn., Pinus stenoptera Ett., P. Palaeo-Cembra Ett,, P. praesilvestris Ett., P. Laricio

Poir.; ^rw?irfo Goepperti Heer, etwa 5 Smtfao>-Arten, Sa&aJ mayor Ung.; mehrere Myrica-

Arten (auch in Schonegg bei Wies und Parschlug zwischen Bruck und Miirzzusehlag),

namentlich Myrica lignitum ling., etwa 5 Jtefcdo^Species, ^Jwms Kcfersteinii Gopp., -d.

gracilis Ung., 6 zu der Sammelspecies Quercus Palaeo-llex Ett. vereinigte und 5 weiterc,

bcsonders nordamerikanischen Arten nahestehende Eichen , Fagus Feroniae Ung.,

Planera Ungeri Ett., i3 mit tropischen Arten verwandte Ffctts - Species , Platanus

aceroides Gopp., Populus latior A. Br., P. Geinitzii Ett., 41 Lawn/s-Arlen , Diospyros

brachysepala A. Br., Porana oeningensis Heer, /tea; sp., Rhamnussp., Vitis teutonicaX. Br.,

Juglans acuminata A. Br. und andere ./., Carya sp., Pterocarya sp., Engelhardtia Brong-

niarti A. Br., Rhus-, Ailanthus-, Cassia-, Acacia-Avten und andere, bcsonders Iropische

Leguminosae. — Auch hier flnden wir also eine Bestatigung der den Ptlanzengeographen

ja liingst bekannten Thatsache, dass die in der Jetztwelt recht scharf gescliiedenen

Florenelemente der nordlichen gemiiCigten, subtropischen und tropischen Gebiele

wahrend der Miocanperiode auf engem Raume bunt durcheinander gemischt wuchsen,
ein einziges — Engler's »paliiarktisches« — Florenelement bildend. Was a her den
Fachmann besonders interessiert, ist die ausdriickliche Hervorhebung der Thatsache,

dass auch die fur die heutige a us t ra I isc lie Flora charak t eristis chen
Formen noch im Miocan von Leoben vorkommen, namlich Casuarina-Arten,

Wie C. Sotzkiana Ung., die im alteren Tertiar haufig ist, Pimelea, Pomaderris, Myrtaceae
(Eucalyptus-Avien — E, oceanica Ung. auch schon im alteren Tertiar — , Eugenia- und
Callistemon- Species) und namentlich Proteaceae, deren V

rorkommen ja bekanntlich be-

sonders angezweifelt worden war. Je tiefer wir in den Schichten hinabsteigen, je alter

diese also werden, um so deutlicher, entschiedener und reichlicher tritt dieses austra-

lische (resp. auch sudafrikamsehe) Florenelement auf. So existieren von llanksia in den
mittelmiocanen Schichten von Leoben Blatter und Samen, drei sicher unterscheidbaren

Arten angehorig, nebst Andeutungen anderer. Die verbreitetste (und schon im alteren

Tertiar an vielen Orten nachgewiesen) ist B. longifolia Ett., die auch noch in den ober-
miocanen Ablagerungen von Parschlug auftritt; ferner haben sich in Leoben Samen von

2 llakea-Arten, ein gut erhaltenes Grevillea-Blitt sowie Blatter und Fruchte von Persoonia

gefunden, endlich ein Blatt und ein mit dem Griffel versehenes Friichtchen von Protea

europaea Ett., der P. grandiflora Thbg. vom Capland nahe stehend, sowie Samen, die

man auf die siidchilenischeGattung Embothrium bezieht. Im oberen Miocan stirbt dieses

australische Florenelement aus, wahrend die e oca ne Flora von Sotzka (hier auch
Araucaria Sternbergii) sogar einen vorwiegend a u s tra 1 i schen Cha-
rak ter triigt.

Nach diesen phytopaliiontologischen Funden bestimmt Verfasser die mitllere Jahres-

temperatur fiir die Zeiten, als ein breiterMeeresarm vom mittellandischen Meere durchs
jetzige stidostliche Frankreich liings der Rhone iiber die nordliche Schweiz, Schwaben,
Bayern, Ober- und Niederosterreich bis Ungarn reichte und das Murthat einen Busen
des pannonischen Meeres bildete. Fiir das obere Eocan, welches bei Sotzka und in der
unteren Stufe von Sagor (an der steirisch-krainischen Grenze) ausgebildet ist, veran-

schlagt sich hiernach die mittlere Jahrestemperatur auf 24—26° C., fur die obere Stufe

von Sagor, die dem OligpcSn oder unteren Miocan zugerechnet wird, auf 21—23° C, fur

das mittlere Miocan von Leoben auf 20—21° C. und fur das obere Miocan von Parschlu*
auch bei Koflach, Trofaiach und Goriach wie bekanntlich auch bei Oningen ausge-
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bildet — auf 18— 20° C. In demselben Mafie, als die EigenwSrme der Erde teils aus-

gestrahlt, teils zur Leistung mechanischer x\rbeit —• in der Auflurmung riesiger Gebirgs-

massen — verbraucht wurde, starben in der Steiermark die Megathermen mehr und

mehr aus und entwiekdle sich das Florenelement der gemaGigten Regionen an ihrer

Statt. Von diesen erwiihnt Verfasser noch besonders die Wintereiche, Quercus scssili-

flora Sab, und die Sommereiche, Q. pedunculated Ehrh., bei denen er wiederholt bei Be-

schadigung durch Frost und InsektenfraG Atavismuserscheinun<>en beobachtete, denen

zufolgeererstere fur einendirekten Nachkommen von bereits imTertiar in der Steiermark

existierenden Eichen halt, wahrend letztere auf solche nordamerikanische Formen hin-

weise, ftir welche sich in der steirischenTertiarflora kein Analogon iinde, und daruni erst

spater in die Steiermark eingewandert sein diirfte.

Der Abhandlung selbst ist eine fur Laien berechneie Einleitung vorausgeschickt.

Niedenzu.

Beck, Dr. G. Ritter v. : Schicksale und Zukunft der Vegetation Nieder-

dsterreichs. — Vortrag, gehalten im Verein ftir Landeskunde von

NiederOsterreich. 1888. 40 S. 8°.

Die nicht sehr zahlreichen, aber doch die Hauptperioden sett dem palaozoischen

Zeitalter repraseniierenden Funde bestatigen auch fur Niederosterreich die bekannlen

phytopalaontologisehen Thatsachen; — auch hier finden wir aus dem Tertiar V ro-

te aceen (Hdkea, Dryandroides) erwahnt. Jedoch die aus den mehr oder minder deut-

lichen Jahresringen tertiarer Holzer zu erschlieCende Unterbrccbung der Vegetationszeit

und die allzu groCe Vermengung tropischer Formen mitden Vertretern von jetzt winter-

harten Gattungen bringen Verfasser zu der »Vermutung, dass die Flora am Strande

der neogenen Sufiwasserbecken vers chie den gewesen sei von jener der

benachbarten Hdhen, dass eine derartige Mengung in Wirklichkeit

kaumbestanden, sonde r n erst bei derSedimentbildungstattgefunden

habe.« — Von der Tertiarflora erhielten sich in der Diluvialzeit nur die tertiaren Hoch-

yebirgspflanzen; sie stiegen in die Ebene hinab, vermischten sich dort mit der vom

Norden einwandernden tertiaren arklischen Flora und riickten zusammen mit diesen

nach der Glacialepoche wieder ins Hochgebirge empor, in den tieferen Regionen — bis

auf kleine Stellen im Vorgebirge — verdrangt von dem vom Pontus her zurtickkehrenden

alten, wenn auch etwas veranderten, gemaCigten Florenelement. Gegenwartig dringt,

begiinsligt durch die heiGen und trockenen Sommer, von Ungarn her die europaische

Steppenflora ein, wie beispielsweise fur Lepidium perfoliatum und Xanthium spinosum

nachgewiesen wird. Den nachhaltigsten und schlimmsten Eintluss aber iibte der Mensch

aus durch maBlose Rodung der Walder, die eine Verringerung und groBere Unregel-

niaGigkeit der Niederschlage und damit zugleicb auch eine Entwertung des Bodens nach

sich zog. Abnahme der atmosph&risehen Niederschlage und Erhohung der Sommer-

warme begiinstigen somit ein weiteres Vordringen der pannonischen Steppenflora.

NlEDENZr.

I

Johow, Friedrich: Die chlorophyllfreien Humuspflanzen nach ihren bio-

logischen und anatomisch-entwickelungsgeschichtlichen Verhaltnissen.

— Prwgsheim's Jahrb. fUr wiss. Bot., Bd. XX. Heft 4, S. 475—525,

mit Taf. XIX—XXII. Berlin 1889.

Verf, beschreibl zuniichst zwei neue Saprophyten, die Burmanniacee Gymnosiphon

trinitatis und die Triuridacee Sciaphila [Eusciaphila) Schwackeana und giebt dann eine

ijbersicht der bekannten»Holosaprophyten«, d. h. der chlorophyllfreien Humusbewohner,
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und ihrer geographischen Verbreilung; es werden erwiihnt: aus der Familie der Orchida-

ceae 17 Gattungen mit 70 Arten, Burmanniaceae 10 Gattungen mit 42 Arten, Triuridaceae

2 Gattungen mit 4 9 Arten, ferner Pyrola aphylla, 9 zu den Monotropeae gerechnete

Gattungen (?) mit 9—11 Arten und endlich von der Familie der Gentianaceae 4 Gattun-

gen mit 21 Arten. Am reichsten an Holosaprophyten sind die Tropen Asiens und
Amerikas, arm hingegen Afrika und Australien, wahrend dieselben in der kalten Zone
ganzlich fehlen

; sie wachsen vornehmlich in feuchlen und schattigen Waldern, einige

Orchidaceae und Burmanniaceae auch auf feuchten Savannen ; beziiglich der Herkunfl

des als Unterlage dienenden Humus sind sie im allgemeinen wenig wShlerisch,

Bei weitem das groBte Interesse bieten Kapitel IV und V, welche den Habitus und
die fiuCcre Gliederung, bez. die Anatomic von Wurzel und Spross behandeln. Ersteren

cbarakterisieren der Mangel rein vegetativer, oberirdischcr Sprosse und entwickeller

Laubblatter, die Verfarbung oder Buntfarbung des Bliitenschaftes und seiner Blatl-

schuppen und die merkwiirdige Ausbildung deseigentlichen Vegetationsorganes, nftmlich

des Wurzelsystemes bez. des dasselbe vertretenden Rhizomes.

Nur die Triuridaceae, einige Burmanniaceae und 3 Orchidaceae besitzen ein cin-

faches oder verzweigtes, gar nicht oder schwach verdicktes Rhizom mit Faserwurzeln,

alle ubrigen abnorme Formen, welche sind: 1. einc einfache, ungeteilte Rhizomknoile
ohne Wurzel, 2. eine solehe mit Wurzeln, 3. ein knollig-verzweigtes oder knollen-

trngendes Rhizom mit sparlichen Wurzelfasern, 4. ein verzweigtes, »korallenformiges«

Rhizom oder Wurzelsystem, 5. fleischige, gebuschelte Wurzeln, die einen vogelnest-

oder morgensternartigen Complex bilden, 6. dunnere, zu einem dichten Kniiuel ver-

wobene Wurzeln, 7. Ubergange zwischen den vorgenannten Formen. Sonach ist fur die

meisten Holosaprophyten eine sehr geringe Oberflachenentwickelung des Wurzelsystems
charakteristisch. Es steht dies in einem ursachlichen Zusammenhanc mit der ei^entum-b lll,l/ Kl ^ L e, r
lichen Erscheinung, dass entweder — und zwar allermeist — in den Zellen der Epi-
dermis bez. der subepidermalen Schichten dichte Kniiuel von Pilzhyphen liegen oder —
so bei Hypopithys — die Wurzelspitze mil einem pseudoparenchymatischen Hyphen-
geilecht vollig ubersponnen ist (»Mycorhiza«). Verfasser »vermutet, dass die Mycorhiza
nicht allein den Humusstickstoff zu assimilieren bestimmt ist, sondern uberhaupt die

Aufgabe hat, die in Verwesung begriffenen vegetabilischcn Beslandteile des Bodens fur

die Ernahrung der Pflanze zu verwertcn«. — Mit Ausnahme von Sciaphila Schwackeana
(vielleicht auch S. Spruceana) fehlen alien Holosaprophyten entwickelte W'urzelhaare.
Der Centralcylinder der Wurzel weicht — mit Ausnahme von Neottia Xidus avis und
Sciaphila caudata — stets von dem normalen Typus ab, sei es infolge von Reductions,
besonders der Gel'afiteile, oder infolge ver&nderter Gruppierung derXylem- und Phloem-
gruppen (Neigung zum concentrischen GefiiCbundeltypus mit centralem Xylem) oder
endlich infolge einer von vornherein unvollkommenen Dififerenzierung bez. einseitigen

Ausbildung der Procambiumelemente. Dagegen ist die Wurzelrinde bei alien Holosapro-
phyten m&ehtig entwickelt und besleht meist aus groCen, regelmaCig im Kreise oder
radial angeordneten Zellen. In der Ausbildung des Hautsystemes und der Endodermis
herrscht groBere Mannigfalligkeit; innerhalb der letzteren besilzen die einschlagigen
Mouocotylen eine deutlich unterschiedene Pericambiumschicht (Peric^kel van Tieghem's),

bet den Dicotylen geht sie unmerklich ins Phloem iiber. — Die bunte Farbung des
Bliitenschaftes ruhrt bei Wullschlaegelia von Haaren her, bei den iibrigen Holosapro-
phyten entweder von dem farbigen Zellsaft in den peripherischen Zellen des Grund-
parenchymes oder von Chromatophoren, die nach Verfassers Ansicht »metamorphosierte
bez. reducierte Chlorophyllkorper darste)len«. Die Abwesenheit des Chlorophylles be-
dingt den Mangel an Spaltoffnungen und weiteren IntercellularrJiumen. Sonst ist be-
zuglich der Anatomie des Sprosses noch besonders erwiihnenswert die zuweilen recht

weit gehende Reduction des mechanischen und wohl auch des Leitungssystemes. — Im
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letzlen (VI.) Kapitel behandelt Verfasser die Embryologie, die jedoch besser in der Ab-

handlurvg selbst and an der Hand der instruktiven Abbildungen nachgelesen wird. Nur

sei crw&hnt, dass — soweit bekannt alle Holosaprophyten (gerade wie die meistcn

Parasiten) sehr kleine und mit rudimentaren, ungegliederten Embryonen versehene

Samen besitzen, dass sie jedoch nicht durchweg sehr zahlreicbe, vielmehr z. B. die

Nikdenzu.Triuridaceae sogar nur sparliche Samen aufweisen.

Schenck, Dr. Heinrich: Uber das Aiirenchvm, ein dem Kork homologes

Gewebe bei Sumpfpflanzen. Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot.
?

Bd. XX, Heft 4, S. 526—574, mit Taf. XXIII—XXVIII. Berlin 1889.

An den submersen oder im nassen Sand oder Schlamm steckendcn Teilen von ge-

wohnlich vcrholzten Sprossen oder Wurzeln gewisser amphibischen oder Wasserstauden

oder -striiucher entwickeit sich aus dem Phellogen (bei den Niihrw urzeln der Jussiaeen

aber audi und bei den »aerotropisehen « Wurzeln derselben sogar ausschlieClich direct

aus dem Rindenparenchym) ein Gewebe, das nach Ursprung und Lagfe dem Kork ent-

spricht, nach Form und Function aber sehr von demselben abweicht, und das vom Ver-

fasser als »Aer en chvm « bezeichnet wird. In seinem anatomischen Bau lassen sich

2 Typen unterscheiden. Bei Epilobium hirsutum, roseum, palustre, Hernia myrtifolia,

Hypericum brasiliense, Cleome spinosa, Lycopus europaeus, 2 Hyptis-Arlen, Mimosa cinerea,

Neptunia oleracea, Sesbania marginata und aculeate, Lotus uliginosus und den Wurzeln

von Cicuta virosa und Phaseolus multiflorus (wenn in Nahrlosung kultiviert) strecken sich

alle aus dem Phellogen nach auCen abgegebenen Zellen mehr weniger in radialer Rich-

tung, runden sich ab und losen sich bis auf geringe Beriihrungsslellen von einander los,

so dass ein System communicierender lntercellularriiume entsteht. Bei Lythrum Salicaria

u. virgatum, Cuphea aperta, Balsamonau* ingrata, Xesaea verticillata, Hhynchanthera dicho-

toma u. cordate, Acisanthera variabilis, Caperonia heteropekiloides, Jussiaea peruviana,

pilosa, suffruticosa, octonervia, longifolia, elegans, repens, natans etc. u. Oocarponjussiae-

oides entsenden nur einzelne der im ubrigen etwas in der Liingsrichtung des Organes

gestreckten Zellen aus der Mitte ihrer auBercn Tangentialwande Ausstulpungen nach

auBen, welche gewiihnlieh sehr viel (bis 16) inal langer werden, als die Zelle sonst dick

ist; somit erscheinen diese Zellen im Radialschnitt wie ein mit dem Kopf nach innen

liegendes |— , bez. bei Hhynchanthera, Acisanthera und Caperonia wie ein liegendes -i-,

da bier audi nach der Achse des Organes bin eine freiiich sehr viel kiirzere Ausstiilpung

abgeht; bei letzteren Gattungen sowie bei Jussiaea und Oocarpon reicht die Ausstulpun

audi nicht liber die ganze Breite der Zelle. Die FuBstiicke (Querbalken) dieser Zellen

bleiben im Zusammenhang mit den ubrigen derselben Schicht angehorigeu, nicht radial

verlangerten Zellen, die indes kleine Intercellularen zwischen sich lassen, und bildeu

mit diesen rings urn das Organ' coaxiale Hohlcylinder, welche mit einander durch die

rustbalkenarligen Ausstulpungen in Verbindung slehen und die durchlocherten Tren-

nungswiinde der sehr viel voluminoseren, bohlcylindrischen Intercellulanaume bilden,

die ihrerseits von den Rustbalken durchsetzt werden. Letztere liegen bei Jussiaea und

ir

Oocarpon unregelmaCig zerstrcut, bei den ubrigen Gattungen in genauen Radialrcihen.

Die Zellwiinde in diesem Gewebe sind durchaus diinn und fast stets unverkorkt; nur
# •

bei Hypericum brasiliense, Acisanthera variabilis und zuweilen auch sonst — so bei

Lythrum am Ubergang von den hygrophytischcn zu den aerophytischen Stellen— schiebt

sich dann und wann eine verkorkte Schicht ein, was an dieZusammensetzung des Koikes

erinnert und somit das Aerenchym eigenllich als das Analogon des Phelloids v. Hohnel's

erweist. Im Zellinnern findet sich eine diinne Schicht von Wandplasma, ein Zellkern,
*

Leucoplasten (sehr selten mit etwas Starke), eine sehr bedeutende Menge klaren Zell-

saftes, nie aber Luft. Das Phellogen selbst geht gewohnlich aus dem Pericambiuin
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(Pericykel van Tiegheh's) hervor, jedoch bei den Stengeln von Lotus uliginosus aus der

innersten, bei denen von Caperonia heteropetaloides, Ses bania marginata und aculeata und

den Wurzcln der letzteren Art aus der zweiten oder dritten und bei den Stengeln von

Mimosa cinerea aus der subepidermalen Lage des Rindenparenchymes. — Immer wird

die Epidermis und in den meisten Fallen die ganze prim&re Rinde einschl. des Skleren-

chymringes, abgesprengt; und damit tritt das In tercel lul a r system des Aeren-
chyms in directe Verbindung mit dem umgebenden Medium; die Luft

liaftet j edoch so fest in dem Gewebe, dass das Wasser niclit in das-

selbe eindringt. Vermittelst des Aerenchymes umgeben sich also diese hygro-

phytischen Pflanzenteile mit einem Luftmantel, dessen Volumen das ilirige haufig mehrere

Male ubertrifft; der hierbei wesentlich in Betracht kommende SauerstofTgelialt dieser

Luft, die jedenfalls zur Atmung dient, scheint zu wechseln. Die Hauptfunction des

Aerenchymes kann also nach Verfassers Ansicht nur in der Erleichterung der Atmung

der betreffenden Pflanzenteile liegen. Die Function eines Schwimmorganes (so nach

Rosanoff bei Neptunia oleracea, "floating tissue« nach Scott und Wager an den Wasser-

wurzeln von Sesbania aculeata, »vessies natatoires« nach Martins bei Jussiaea repens,

grandiflora und natans) komme ihm nur als eine, sich ja allerdings von selhst ergebende

Nebenfunction zu. Analoga zu diesem Aerenchym flndet Verfasser in den hyper-

trophischen, weiClichen Lenticellen an den hygrophytischen Teilen z. B. von Salix

viminalis, Eupatorium cannabinum etc., die durchaus das Ansehen eines eng umgrenzten

Aerenchymes von der Form wie bei Epilobium besitzen, ebenso in dem weiClichen Ge-
• *

webe an den submersen Stengelteilen von Artemisia vulgaris, endlich eine Ubergangs-

form zwischen normalem Kork mit Aerenchym an den »aerotropischen« Wurzeln des

Mangrovebaumes Sonneratia, von Gobel naher beschrieben. Niedenzu.

Fliche, M. P.: Un reboisement, etude botanique et forestiere. — Annales

de la Science agrononuque francaise et etrangere. Tome I, 1888.

Nancy. 52 S. 8 «.

In der Landschaft Niederburgund, etvva 15 km westlich von Sens (Yonne), in der

Feldmark des Ortes Theil liegt auf einem von kleineren Einschnitten durchfurchten

Plateau zwischen zwei tieferen Thalern in einerSeehohe von 4 72

—

205 m ein iiher 300 ha

groCer Wald, dessen einzelne Bestandteile sehr verschiedenen Alters sind ; nur ein nicht

ganz 4 ha messendes Gebiet mag von dem ehemaligen Urwalde abstammen, alles andere

war ehemals Wiese oder Ackerland ; 4 Stiicke von zusammen 66 ha waren schon vor

dem Jahre 1 743, \ 3 andere sodann bis \ 780 und die zwischen- und umliegenden FJachen

wurden in den ersten 30 Jahren unseres Jahrhunderts wleder bepflanzt. Der Untergrund

ist ein mit einer wenigstens 1 m dicken Schicht tertiliren Lehmes oder Sandes bedeckter

Kreidekalk, der an den Abh&ngen stellenweise zu Tag(^ tritt und sich zuweilen mehr

weniger mit dem Sand und Lehm vermischt. DiesenWald hesuchte Verfasser alljahrlich

seit einigen Jahrzehnten im Fruhjahr und Herbst, beobachtete die Holzgewachse und

Staudenausnahmslos, die Krauter wohl audi fast vollzahlig, im ganzen 387 Arten, unter-

suchte, soweit notig schien, Proben des Bodens aus den alteren und jiingeren Bestanden

makroskopisch, mikroskopisch und chemisch-analytisch und kommt so zu folgenden

Resultaten

:

1, Die urspriinglichen Anpflanzungen,hauptsachlich Birken,und iiberhaupt alio fremden

Nutz- und Zierbaume werden tiberwuchert von den einheimischen Eichen, Hain-

und Rothuchen; nur auf magerem Boden, der den anspruchsvolleren Fagalcs nicht

zusagt, leisten Kiefern und Birken erfolgreichen Widerstand ; eine Ausnahme machen

allein die Kastanie und die unechte Acacie, deren letztere sicli im Walde aber nur

nach Verfasser in Frankreich nicht einheimisch —durch Schiisslinge, erstere

auch durch Samlinge fortpflanzt.
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2. Straucher und Stauden and audi die meisten Krauter unteiiiegen, sobald ihnen

die erstarkenden Biiume mit ihrem Laubdach das Licht verkiirzen.

3. In Neupllanzungen verschwinden schon im ersten Jahre die Cerealien und die

Ackerunkrauter, wie Klatschmohn, Kornblume und Kornrade; sie werden ersetzt

durch die Brachpilanzen ; aber schon im zweiten Jahre werden auch diese von den

kraftigen, geselligen Stauden iiberwuchert, denen sich sehr bald Straucher bei-

gesellen, bis schlieGlich die heranwachsenden Baume alles bis aufeinzelne, Schatten

liebende Arten und kiimmerliche Reste der ubri^en verdrangen,

A. In den Schlagen und dem I—2jfihrigen Spross stellt sich die Licht liebende, ge-

sellige Staudenvegelation und ebenso auch eine groCe Anzahl Birkensamlinge wieder

ein, urn sehr bald wieder unter dem dichten Laubdach begrabcn zu werden.

5. Auf Kohlenplatzen linden sich Ruderalpflanzen, an zufiillig freien Platzen auch wohl

Ackerunkrauter, in Lichtungen Schlehen, Ginster und Wachholder, docli alles dies

nur voriibergehend ; auch hier obsiegt sehr bald der einhcimische Laubwald.

6. Die Flora des Hochwaides und der alien, mehrjahrigen llaue zeigt sehr charakte-

ristische Unterschicde je nach dem Alter des Waldes; sowohl an Arlen iiber-

haupt, wie besonders an einjUhrigen Gewachsen wird der Wald
u m soreicher, j e mchr e r an Alter zuniramt. So b e s i t z t der j u n g e

,

erst am Anfang dieses Jahrh under ts gepflanzte eigentlicJie Wald
nur 57 Arten und darunter nur 6 einjahrige, also \$%, dagegen
der alte Hochwald (aus der Zeit vor 1743) 188 Arten, worunter 68

einjahrige, d. h. 36X. Und zwar sind die dem alten Hochwald allein eigen-

tumlichen einjahrigen grofienteils solche Gewachse, die, wie die Hieracien und

andere Compositen, sich doch sehr leicht, zumal liber so kleinc Gebiete, verbreiten.

Der Untergrund kann dieses Deficit in dem jungen Wald nicht versehulden; denn

im alten wie im jungen giebt es ganz ubereinstimmend die oben ervvahnten ver-

schiedenenBodenarten. Yerfasser iindet den Erklarungsgrund fur diese weit grdCere

Heichhaltigkeit der Flora des alten Waldes in dem groGeren Gehalt an humosen und
assimilierbaren mineralischen Substanzen, in der Auflockerung des Bodens durch

Wiihlmause und Maulwiirfe und der den Regenwurinern zu verdankenden volligen

Homogenit&t des Bodens, in dem sich keine deutlich erkennbaren Spuren eines

eigentliehen Wurzelwerkes mehr vorfinden, endlich in der schiilzenden Moosdecke,

welchc durch Aufspeicherung des Regenwassers den Boden miirbe erhalt und die

Keimung der auffallenden Samen begtinsligt; alio diese VorzUge fehlen fast vtillig

dem jungen Waldo.

7. Sehen wir von der ja allerdings sehr einschneidenden Thatigkeit des Menscben ab,

da die meisten seiner — absichtlichen wie unabsichtlichen — Aussaaten auch nur

unter seinem Schutz gedeihen, so iiuGern sich in dem untersuchten Gebiet als die

liauptkrafte bei der Verbreitung der Arten die Vogel und der Wind, hauptsachlich

erstere, da von den fur Verbreitung durch den Wind angepassten Baumen (Pinus,

Bctula, Acer) und Stauden bez. Krautern [Epilobium, Compositae) die verwehten

Samen zwar keimen, die jungen Pflanzen aber wegen der klimatischen und ander-

weitigen Verhaltnisse nur in beschranktem MaCe sich weiter entwiekeln kcinnen,

Am weitesten verwehl der Wind feilspanartige Samen, ihnen folgen die mil

llaarschopf oder Fedeikrone versehenen und diesen die gelliigelten Samen und

Friichte.

8. Lberhaupt ist die definitive Sesshaftigkeit einer Art nicht abhiingig von ihrer Ver-

breitungsfahigkeit; so haben die langsam vorriickenden Fagales die leicht sich ver-

breitenden Birken und Kiefern dennoch — bis auf die mageren Stellen — im alten

Wald schon vollig und im neuen groBenteils verdr&ngt

Uotaniache Jalirbuuher. XI. Bd.
(8)
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9. Aus derStudie ergeben sichhauptsachlich zwei beachtenswerteWinke fiir die Forst-

wirtschaft. Erstlich ist es fehlerhaft, Moose und Gestrtipp (Juni-

pcrus, Genista, Prunus spinosa etc.) auf gleiche Stufe zustellen

mit den Ackcru nk rauter n und darum auszurotten; beide ver-

bessern den Boden, bercitcn ihn fiir den Wald vor, fiirdern die

Keimung d e r S a m e n und s e h ii t z e n , w i e an mehreren B e i s p i c 1 e n

gczeigt wird, die aufschieBenden Bfiumchen; sin d diese erstarkt,

so verschwindet das Gestriipp von selbst; das Moos aber leistet

noch weitere Dienste. Sodann gedeiht de r Wald dann am besten

und regencriert sich audi ohne Zuthun des Mcnschen von selbst,

wenn er die Arten und in dem Verhaltnis e nth a It, wie sie in der

j ewe ili gen 6 eg end einhei misch und eben den beziigl ichen Wachs-
tumsbedin gungen am besten angepasst sind; und eben dieses

Verhaltnis stellt sich in einem sich selbst iiberlassenen W a 1 d

e

immcr \v i e d e r her.

In einem Anhang bringt Verfasser ausfiihrliehe Notizen uber Melampyrum arrertse L.,

das, seit etwa 3 00 Jahren als Ackerunkraut eingeschleppt, im ostlichen und centralen

Frankreich sich vollig eingebiirgert hat und seit nunmehr 2;>—30 Jahren auch auf Angern,

trockenen Wiesen und freien Stellen im Walde, wie z. B. in dem studierten ChampftMu,

besonders auf Wurzeln von Festuca duriuscula zu finden ist, Niedenzu,

Jacob, G.: UntersuchuDgen uber zweiles oder vviedcrholles Bliihen.

Inaug.-Dissert. GieBen 188*9. 41 Seiten.

Die Arbeit hat zum Gegenstand, an folgenden 5 Siitzen, welche durch entsprechende

Beispiele belegt werden, die iiblichen Grundsatze der Pflanzenphiinologie darzulegen:

I. Frost zur Zeit der ersten Bliite: Es bliihen nachtrfiglich einzelne Exemplare, welche

zur (normalen) Blutezeit noch zuriick waren ; Verspiitung des zweiten Biiihens gering.

II. Stoning durch Trocknis zur Zeit der ersten Bliite: zweiles Bliihen infolge starker

Regengiisse; Verspiitung der zweiten Bliite gering. — III. Herbst: zweites Bliihen in-

folge starker Regen, etwa im Oktober, nach kurz vorausgegangener Trocknis.— IV. Krste

Bliite normal; weiterhin liefert der Sommer ausnahmsweise einen groBen Wiirme-

uberschuss, dessen Resultat ein spates stellenweises zweiles Bliihen ist; also Anticipation.

V. Verfriihles Bliihen im December, wenn derselbe mild ist, anstatt im Februar oder

Marz des nachsten Jahres. Fu. Khasan.

Stapf, Dr. Otto: Die Arten der Gattung Ephedra. — LVI. Band der Denk-

schriften der matheni.-naturwissenschaftl. Klasse der Kaiserl. Akad.

der Wissenschaften.

Wien 1889,

112 S. 4° mit 1 Karte und 5 Tufcln.

VorliegOTde, ganz vortrefl'liche Arbeit wird dem Analoinen nicht minder wie dem

Systematiker willkommen sein. Verfasser zeigt, dass »eine durchgreifende Unter-

scheidung der Arten nach der Tracht ganz unmoglich ist. Einzelne derselben, wie E.

americana und E.fragilis, zeigen nach dieser Richlung eine wahrhaft protcusartige Viel-

gestaltigkeit. Nur wenige folgen immer einem und demselben Typus, wie E. nebro-

densis, equisetina, altissiina, pedunculated* Dazu kommt die geringe Zahl und die Dn-

sicherheit der sonstigen morphologischen Merkmalc. Aus diesem Grunde und mit

Riicksicht auf das reichiiche Untersuchungsmaterial — Verfasser verfiigle iiber fast alle

wichtigeren EpAerira-Sammlungen — entschloss sich Verfasser, es mit der »anatomisclien

Methode« zu versuchen, obwohl schon Bertram) (Anatomic comparee des tiges et des

feuilles chez les Gnetac6es et les Coniferes* Annates des sciences naturelles. 5. ser.
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t. XX. 1874) zu dem Ergebnis gekommen war, dass deranatomische Bau der Ephedren

nur ganz unzureicbende und unzuverl&ssige Artunterscheidungsmerkmale liefere.

Das schlieGliche Resultat seiner sorgfaltigen Untersucbuog war dasselbe. Der ana-

lomische Bau zeigt bei den verschiedenen Arten dieselbe Einfdrmigkeit des Grundplanes.

wie der morphologische Aufbau, und andererseits wieder innerhalb derselben Art audi

die gleiclie Plasticitat gegenuber auBeren Lebensbedingungen. Darum eriibrigt sich hier

ein weiteres Verfolgen der vom Verfasser eingeliend geschilderten, vielfach allerdings

schon bekannten, anatnmischen Verhiiltnisse. Urn so willkommener diirfte zur Correctur

der gerade in der Gattung Ephedra so schwierigen und da rum audi so hiiulig falschen

Bestimmungen demjenigen, welcbem die Monographie selbst nicht zur Hand ist, eine

genauere Wiedergabe der hauptsachlichsten morphologisch-systematischen Einzel-

lieiten sein,

C. A. Meyer batte in seincm »Versuch einer Monographic der Gattung Ephedra*

die Form des Tubillus, d> b. des halsartig auswachsenden inneren Integumentes der

Samenanlnge, fur ein Merkmal von groCer Bestandigkeit und Zuverliissigkeit angesehen

und batte darnach, ob derselbe gerade oder gedreht ist, Hauptgruppen, darnacb aber,

ob der Saum des Tubillus zungenformig vorgezogen oder tellerformig erweitert ist,

Untergruppen unterschiedem Verfasser erkennt letzteres Merkmal als innerhalb der-

selben Art veranderlich, ersteres zwar als constant, jedocb als ungeeignet fiir die Be-

griindung groBerer natiirlicber Gruppen; er unterscheidet nach der F ruch tb ildu ng

3 Sectionen und innerhalb dieser wiederum »Tribus« in folgender Weise

:

Sectio I. Alatae. Galbuli maturi sicci, bracteis dorso indurato excepto vel fere ex toto

membranaceis, lateraliter in alas productis, liberis vel subliberis.

Tribus I. Tropidolepides. Bracleae galbuli maturi dorso demum crassiuscule

indurato.

\. E. alata Dene. Alae bracfearum galbuli maturi latissimae, quam pars dorsalis

indurata 2—3plo latiores; semina in collum plus ininusve distinetum producta,

saepe fere lageniformia, 7— 14 mm longa.

3. Alenda, westl. Nordafrika.

a. Decaisneiy ostl. Nordafrika.

2. E. strobilacea Bunge. Alae bractearum galbuli maturi latae apicem versus pro-

ductae, quam pars dorsalis indurata apice recurva elliptica vel oblonga paulo

vel vix latiores; semina ellipsoidea, in eollum non attenuata, ad 6 mm longa,

I'ersien, Turan.

3. E. Przeivalskii Slapf sp. n. Alae bractearum galbuli maturi latae, lateraliter pro-

ductae, quam pars dorsalis indurata apiee incurva anguste oblonga i—2,5plo

latiores, semina ovata in collum non attenuata, 4— 5 mm longa.

asiatiscbes llochland.

Central-

Fribus II. Habrolepides. Bracteae galbuli etiam demum dorso vix vel baud indu-

ratae, fere ex tolo membranaceae.

4. E. trifurca Torr. Galbulus unillorus, maturus turbinatus, magnus, ad 12 mm
longus, bracteis latissime el tenuissimc alutis, alis integris, Semina in collum

sensim producta. Gemmae terminales demum purtgentes*

mexiko, Colorado.

Arizona, Neu-

5. E. Torreyana Wats. Galbulus unillorus raro bi- vel triflorus, maturus obovato-

turbinatus, magnus, saepe ad 10 mm longus, bracteis latissime alatis, alis ero-

sulis; semina in collum sensim producta. Gemmae terminales acutae, non

pungenles. Ncumexiko, Utah.

6. E> multiflora Philippi sp. n, Galbulus biflorus, bracteis scariosis exterioribus

breviter unguiculatis, interioribus obovatis, sensim in basin attenuatis; semina

ovata, obtusa. Gemmae terminales conicae
1
haud vel vix pungentes.— Atacama-

Wiiste.

(8*)
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Seclio II. As area.

Tribus TIL Asarca. Galbuli maturi sicci, bracteis duriusculis, vix membranaceo-

alatis, semina solitaria exserta basi tantum arete vel laxe involucrantibus.

7. E, californica Wats. Galbulus uniflorus, maturus sphaerieus, magnus, 8—9 mm
in diametro, bracteis cordato-rotundatis duriusculis, lateraliter sensim in alas

breves productis, alis integris; semen ovato-globosum. — Siidkalifornien.

8. E. aspera Engelmann, Bracteae galbuli maturi siccae, parum auctae, latere basin

versus productae auriculatae, auriculis a dorso coriaceo-induralo parum di-

stinctis, submembranaceis. — Nordmexiko bis Nordkalifornien und Nevada.

Sectio 111. Pseudobaccatae. Galbuli maturi bracteis non alatis, etsi saepe anguste

membranaceo-marginatis, demum in omnibus carnosis.

Tribus IV. Scandentes. Frutices semper vel saepc quidem scandentes aut sub-

scandentes, tubillo initio quidem, plerumque vero semper recto.

9. E. altissima Desf. Antherae 1 vel 3 sessiles, minimae; (lores feminei solitarii vel

rarius bini. Dispositio spicularum mascularum thyrsoidea vel paniculoidea,

rarius depauperata, spiculis laxe glomeratis, dispersis. — Marokko bis Tunis,

a, Algcrica, p. mauritanica.

10. E. foliata Boiss. Antherae 3 vel 4, galbuli feminei biflori. Spicae masculae

plerumque in glomerulis, rarius subsolitariae, pedunculis valde elongatis et valde

inaequalibus in^identes,

Y-
polylepis.

?

11. E. Alte C. A. Mey. Antherae 4, rarius 3 vel 5, galbuli feminei biflori vel oblite-

ratione alterius tloris uniflori. Spicae masculae subsolitariae vel paucae glome-

ratae pedunculis fasciculatis longitudine valde variis, rarius sparsis suffultae.

Cyrenaica und Syrien bis Somaliland.

12. E. fragilis Desf. Antherae 6 vel 5, rarius 4; galbuli feminei biflori vel uniflori,

primoeloniiato-ovati, Spicae masculae plerumque in glomerulis densis sessilibus,

rarius inaequaliter pedunculatae-fasciculatae. Galbuli breviter fasciculali pe-

dunculis incurvis. — Mittelmeergebiet (excl. Stidfrankreich und Ilalien). a. Des-

fontainii, [4. campylopoda.

Tribus V. Pachycladae. Frutices mediocres, vix 1 m alliores, ramulis valde rigidis

crassis; spicis masculis dense glomeratis, glomerulis interdum magnis, sessilibus.

Tubillus contortus.

13. E. pachyclada Boiss Antherae sessiles dense glomeratae. Galbuli feminei

bracteae basi tantum vel ad r/^ nee ultra connatae. Semina (vix matura) bracteas

longe superantia, utrinque valde convexa, si duo adsunt, apicibus valde diver-

irentibus. I ra n

.

14. E. sarcocarpa Aitchison. Antherae longiuscule stipitatae. Galbuli feminei brac-

teae exteriores basi tantum, interiores ad !
/3 connatae. Semina ovato-trigona,

facie plana, baud vel vix divergentia, breviter exserta. — Thai des Heri-Kud.

15. E. intermedia Schrenk. Antherae plerumque sessiles, dense glomeratae. Galbuli

feminei bracteae ad 2/3, vel ultra medium saltern connatae. Semina brevissime

exserta, sectione transversa planoconvexa.— Centralasien, Turkestan, Nord- und

Mittel-Iran. a, Schrenkii, $ glauca, y. tibetica, 8. persica.

Tribus VI. Leptocladae, Frutices humiles vel mediocres, ramulis rigidulis, raro

subflexuosis, tenuibus; spicis masculis varie dispositis. Tubillus contortus vel

rectus.
1

16. E. helvetica C. A. Mey. Frutex humilis, raro ad V2 m altus exacte habitu E.

distachyae; tubillus semper contortus. — Urn die West- und Centralalpen.

17. E. distachya L. Frutices humilis vel humillimi, erecli vel e basi breviter vel

longe prostrala ascendentes. Spicae masculae solitarine glomeratae vel sub-
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racemoso - paniculatae. Galbuli feminei braclcae seminibus binis breviores.

Tubillus rectus. — Sporadisch von Spanien bis in die sibirische Polarregion.

Subvar. rnonostachya, Linnaei, tristachya.

18. E. monosperma C. A. Mey. Frutex humillimus, rarissime 1 dm excedens. jSpicae

masculae solitariae vel paucae glomeratae sessiles. Galbuli feminei fructiferi

bracteae semen solitarium, rarius semina bina obtegentes.

Amur und llnangho.

Turkestan bis zum

19. E. Gerardiana Wall. Frutex buniillimus, ramulis abbreviatis, gemmis termi-

nalibus plerumque basi constrictis brevibus. Spicae masculae solitariae vel

paucae glomeratae, sessiles. Galbuli feminei uni- vel billon bracteae intimae ad

i/
3 vel vix ad medium connatae, semina semper, interdum longe exserta. —

Himalaya, Afghanistan, Tibet, a. Wallichii, $. saxatilis, 7. sikkimensis.

20. E. nebrodensis Tinev. Frutex erectus ramis tenuibus rigidis plerumque strictis.

Spicae masculae solitariae vel paucae glomeratae sessiles. Galbuli feminei uni-

flori bracteae intimae ad 1

/3 connatae. Mittelmeerisebiet und weitcr ostlich bis

Labul. a. Villarsii, j3

21. E. equisetina Bge. Frutex habitu E. nebrodensis, sed ramulis plerumque crassio-

ribus glaucis. Spicae masculae solitariae vel perpaucae glomeratae sessiles.

Galbuli feminei uniOori bracteis intimis ad 2
/3

connatis, lubo exserto.— Turkestan

bis Nordwestchina.

TribusVII. Antisyphiliticae. Bracteae galbuli feminei maturi carnosae, anguste

membranaceo-marginatae, marginibus baud productis. Flores plerumque bini.

22. E. neradensis Wats. Bracteae galbuli feminei maturi laxae, subpatulae, tenuiter

carnosae, baud ultra V3 connatae. Hamuli rigidi.

Siidkalifornien und Mexiko.

Nordncvada und Utah bis

23. E. antisyphilitica Berlandier. Antberae stipitatae, raro una vel altera sessiles.

Bracteae galbuli feminei maturi carnosae, arete imbricatae, ad Va~V2 rarius

ultra connatae. — Nordostl, Mexiko, Texas, Neumexiko.

24. E. Americana llumb. et Bpl. Frutex habitu valde vario, ramulis plerumque

strictis tirmiscrassiusculis. Antberae sessiles, arcle glomeratae. Galbuli bracteae

arete imbricatae, demum valde carnosae, cum paucae adsunt, ad 1/3—% cum

plures, turn intimae ad 2
/3—% connatae. — Anden von Ecuador bis Patagonien.

a. Humboldtii,
f»,

alpina, y. rupestris.

25. E. gracilis Philippi sp. n. Folia setacea ad 1,7 cm longa. Galbuli bracteis binis

laxe imbricatis basi tantum vel ad 1/3 connatis. Hamuli graciles. — Anden von

Chile.

26. E. Tweediana C. A. Meyer. Frutex subscandens, ramis flexuosis. Antherae 6—8.

Bracteae galbuli feminei ad medium vel ultra connatae, Tubillus limbo bre-

vissime ligulato vel subtruncato. — Uruguay, Argentinien.

27. E. triandra Tulasne. Frutex subscandens erectus raro arborescens. Spicae mas-

culae ob bracteas exacte decussatas tetragonae ; antberae ternae. Tubillus rectus

vel plus minusve tortus. Siidbrasilien bis Argentinien.

28. E. ochreata Miers. Frutex foliis ad vaginas superne infundibuliformiterampliatas

reductis. Rami crassiusculi. — Argentinien.

Den vorerwahnten gesellen sich noch drei nicht genugend bekannte Arten hinzu,

namlich 29. E. lomatolepis Schrenk, 30. E. dumosa Miers und 31. E. frustillata Miers.

Eine grOfiere Karte zeigt die Verbreitung der Sectionen, 3 kleinere Beikartchen die

der Arten von den drei altweltlichen Tribus der Pseudobaccatae. Die Gattung findet sich

in alien. Wusten- und Steppengebieten mit Ausnahme des Caplandes, Neuhollands und

des wustesten Teiles der Sahara, und zwar finden sich in den Steppengebieten besonders

die Pseudobaccatae, in den wusten, tierarmen Gebieten die Alatae, erstere der Verbreitung

*
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durch Tiere, letztere der (lurch den Wind angepasst. Drei Tafeln veranschaulichen die

morphologischen Cbaraktere, zwei weitere endlich die anatomischen Verhaltnisse.

Eine hier besonders dankenswerte Sorgfalt ist auf die Ermittelung der Synonyma und
auf die Angabe der Exsiccaten und ihrer Standorte verwendet. Wozu uns indes Ver-
fasser zwingt, den Autor der von ihm anerkannten Species erst im Litteraturverzeichnis

aufzusuchen, statt ihn, wie ublich, hinter die Speciesbezeichnung an die Spifze der
Diagnose zu setzen, ist nicht recht ersichtlich. Niedenzu.

Si

Mueller

logic, literary and geographic annotations. — Fourth Supplement for

1886, 1887 and 1888. 8 S. 4°. Melbourne 1889.

Durch die in diesern Supplement enthaltenen Erganzungen zu dem bekannten
Systematic census of Australian plants und den frttheren Supplementen stellt sich die

Zahl der in Australian bekannten GefaBpflanzen auf 8909. Davon kommen in West-
australien 3559, in Siidaustralien 1904, in Tasmania!) 1030, in Victoria 1904, in Neu-
Sud-Wales 3-260, in Queensland 371 1, in Nordaustralien 1977 Arten vor. — In der Flora

Australiens waren nur 7837 Arten aufgefiihrt worden, in der ersten Ausgabe des Census
1071 Arten mehr als in dieser. Filr alle pflanzengeographischen und systematischen
Studien, welche die extratropischen Lander der sUdlichen Hemisphare sowie die ost-

asiatische und siidasialische Flora betreffen, ist es daher unbedingt notwendig, nicht

bios die Flora australiensis, sondern audi den Census und die Supplemente nachzu-
schlagen. Eine neue Ausgabe des Census ist iibrigens bereits gedruckt
und von dem Verfasser an einzelne Botaniker bereits versendet wor-
den. Diese neue Ausgabe wird fur pfla n zengeog raph ische Studien
von noch groGerer Bedeul ung dadurch, dass neben dem Namen jeder
auch auBerhalb Australiens vorkommenden Art durch ein beige-
setztes E., As., Afr., Am., P. ihr Yorkommen in Europa, Asien, Afrika,
Amerika, Polynesien angedcutet ist E.

Ders.: Records of observations on Sir William Mac Gregorys highland-plants

from New-Guinea. 45 S. 4°. 1889.

zudringen.

Nachdem mehrfachReisende iiber die hohenGebirge inNeu-Guinea berichtet batten
und nachdem Engender und Deutsche auf dieser groBen Insel FuB gefasst batten, war
es der sehnliche Wunsch der Pflanzengeographen, recht bald etwas tiber die Flora der
hoheren Gebirgsregionen jener Insel zu erfahren. Leider war es unsern deutschen
Botanikern, welche Neu-Guinea besuchten, nicht vergonnt, in jene hohen Hegionen vor-

Erst dem Gouverneur von Brittish Neu-Guinea, Sir William Mac Gregor
gelanges mil Aufwendung bedeutender Mittel, die Owen Stanley's Ranges zu besuchen
und zu erforschen, welche allerdings von den iminnern Neu- Guineas gelegenen Gebirgen
noch urn einige Tausend FuG iibertroffen werden. Aber schon die Ausbeute, welche Mac
Gregor von den Stanley's Ranges aus der Hohe von 8000—13000' mitbrachte, ist vom
hdchsten Interesse

:

Es wurden folgende 80 Ptlanzen gesammelt:
Ranunculus amerophyllus F. v. Mull., Mount Victoria, verwandt mit fl. Muelleri von

den australischen Alpen, sowie mit den sundaischen Arten Kjavanicus und A. diffusus.
Drimys piperita Hook, f. Mount Knutsford , bisher bekannt vom Kini Balu auf

Borneo urn 11000 '.

Ranges.

D. hatamensis Beccari. Musgrave Range. Gipfel der Owen Stanley's Ranges.
Hypericum Macgregorii F. v. Mull. Auf den hiichsten Punkten der Owen Stanley's
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Elaeocarpus lutescens F. v. Mull. Musgrave Range, 8000 '.

Sagina donatioides F. v. Mull. Gipfel der Stanley's Ranges.

Drapetes ericoides Hook. Mount Musgrave und Stanley's Ranges, bisher bekannt

vom Kini-Balu.

Rnbus Macyregorii F. v. Mull. Mount Victoria, erinnert habituell an R. fragarioides

und R. Thompsons

R. diclinis F. v. Mull. Mount Knutsford und Mount Musgrave.

Potentilla teuconota D. Don. Owen Stanley's Ranges, 8000—13000'.

Metrosideros Regclii F. v. Mull. Mount Musgrave, 7000—8000'.

Epilobium pedunculate Cunningli. Owen Stanley's Ranges.

Helicia Cameronii F. v. Mull. Mount Knutsford.

Galium javanicum Blume. Kamm der Owen Stanley's Ranges
;
audi auf Java.

Mikania scandens Willd. Mount Musgrave.

Anaphalis Mariae F. v. Mull. Mount Knutsford, ahnlich der A. lanata von Neu-

Seeland.

Aster Kernotii F, v. Mull. Mount Musgrave.

Vittadinia Alinae F. v. Mull. Mount Victoria.

V. macra F. v. Mull, Gipfel des Mount Victoria.

Myriactis bellidiformis F. v. Mull. Gipfel des Mount Victoria.

Lagenophora Billardieri Cassini. Gipfel der Owen Stanley's Ranges.

Ischnea elachoglossa F. v. Mull. Gipfel der Owen Stanley's Ranges. Nach dem Autor

verwandt tnit Nananthea perpusilla.

Senecio haplogynus F. v. Mull. Gipfel des Mount Knutsford.

S. erechthitoides F. v. Mull. Kamm der Owen Stanley's Ranges, sehr ahnlich dem

S. radiolatus F. v. MULL von den Chatham-lnseln.

Taraxacum officinale G. H. Weber. Mount Knutsford.

Vaccinium acutissimum F. v. Mull. Mount Musgrave.

V. Helenae F. v. Mull. Mount Victoria.

V. Macbainii F. v. Mull. Mount Knutsford.

V. arnplifolium F. v. Mull. Mount Musgrave.

F. amblyandrum F. v. Mull- Gipfel der Owen Stanley's Ranges.

V. parvulifolium F. v. Mull. Mount Musgrave, 7000—8000'.

Gaultiera mundula F. v. Mull. Gipfel des Mount Victoria.

Rhododendron gracilentum F. v. Mull. Mount Musgrave, 8000—9000', verwandt mil

Rh. papuanum Becc.

Rh. Lowii Hook. f. Mount Musgrave, bisher auf dem Kini-Balu auf Borneo.

Rh. phaeochitum F. v. Mull. Mount Musgrave. Verwandt mit Rh. rugosurn.

Rh. spondylophyllim F. v. Mull. Mount Knutsford.

Rh. culminicolum F. v. Mull. Mount Victoria.

Styphelia montana F. v. Mull. Mount Victoria, bisher bekannt von den Gebirgen

Australians, wahrscheinlich audi identisch mit St. Tamaiamaiae und Leucopogon

Colensou

Decatoa Spencerii F. v. Mull. Mount Knutsford etc., eine neue Ga thing der Epacrida-

ceae, verwandt mit Throchocarpa.

Gentiana Ettingshausenii F. v. Mull. Kamm der Owen Stanley's Ranges, verwandt

mil Arten des Himalaya.

Alyxia semipallescens F. v. Mull. Gipfel des Mount Musgrave.

Veronica Lendenfeldi F. v. Mull. Gipfel des Mount Victoria, verwandt mit V.

Hookeriana.

Euphrasia Brownii F. v. Mull. Mount Victoria, bisher bekannt von den Gebirgen

Australiens.
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Trigonotis Haackei F. v. Mull. Mount Victoria.

Tr. oblita F. v. Mull. Kamme der Owen Stanley's Ranges.

Myosotis australis R. Brown. Gipfel der Owen Stanley's Ranges.

Phyltocladus hypophyllus Hook, f. Mount Musgrave, bisher bekannt vom Kini-Balu
auf Borneo.

Libocedrus papuana F. v. Mull. Mount Victoria etc.

Uendrobium psychrophilmn F. v. Mull. Gipfel der Owen Stanley's Ranges, in Moos
eingebettet.

Sisyrinchium pulchcllum R. Br, Kamme der Owen Stanley's Ranges.

Korthalsia Zippelii Blume. Owen Stanley's Ranges,

Astelia alpina R. Br. Mount Knutsford, auch in Australien,

Carpha alpina R, Br. Gipfel der Owen Stanley's Ranges, auch in Australian.

Scirpus caespitosus L. Gipfel der Owen Stanley's Ranges.

Gahnia javanica Zollinger, Kamme der Owen Stanley's Ranges, auch auf Java und
Sumatra.

Schoenus cumulus Y.\: Mull Mount Victoria etc., verwandt mit dem siidameri-
kanischen Schoenus laxus.

Carex fissilis Boott Owen Stanley's Ranges, 9000', auch in Queensland.
Uncinia riparia R. Br. Mount Knutsford.

U. Hookerii Boott. Mount Knutsford,

Agrostis montana R. Br. Hochste Gipfel der Owen Stanley's Ranges, auch in
Australien.

Aira caespitosa L. Mount Knutsford.

Danthonia penicillata F, v. Mull. Hochste Erhebungen der Stanley s Ranges.
Festuca orina L. Ebenda.

F. pusilla Banks et Soland. Ebenda.

F. oreoboloides F. v. Mull. Ebenda.

Equisetum debile Roxb, Mount Knutsford.

Lycopodium clauatum L. Owen Stanley's Ranges.

L. Selago L. Hochste Erhebungen der Stanley's Ranges.
L. scariosum G. Forster. Mount Knutsford, auch in Australien.

L. volubile G. Forster. Mount Musgrave, auch in Australien.

Gleichenia dicarpa R. Br. Mount Knutsford, auch in Australien.

Gl. flagellars Spreng. Mount Knutsford und Mount Musgrave.
Schizaea dichotoma Smith, Mount Musgrave.

Hymenophyltum tunbridgense Smith, Gipfel der Stanley's Ranges.
Cyathea Macgregorii F. v. MU11. Mount Knutsford,

Polypodium punctatum Thunb. Mount Victoria. .

/\ trichopodum F. v. Mull, Mount Victoria.

Aspidium aculeatum Swartz. Mount Musgrave und Mount Knutsford.
Taenites blechnoides Swartz. Mount Knutsford.

Vittaria elongata Swartz. Mount Musgrave.

Dawsonia superba Greville, Owen Stanley's Ranges.
Von diesen 80 Pflanzen scheint beinahe die Halfte endemisch zu sein, 2 gchoren

17 verwandt mit himalayischen Arten,m 7

neuen Gattungen an. Von den iibrigon sind

niimlich Hypericum Macgregorii, Sagina donatioides , Rubus Macgregorii, Anaphalis Marine,
Myriactis bellidiformis

, Vaccinium parvulifolium, V.amblyandrum, V.Helenae, V. Macbainii,
Gaultiera mundula, Rhododendron gracilentum, Rh. spondylophyllum , M. culminicolum,
Rh. phaeochiton, Gentiana Ettingshausenii, Trigonotis Haackei und T. oblita. Einige von
diesen erinnern allerdings auch an sundaische Arten, namentlich mehrere Ericaceen.
Wiihrend namentliol) dure!) tetztere gegeniiber Australien der malayisehe Charakter
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auch noch in den oberen Regionen Neu-Guineas gewahrt wird, macht sich anderseits

ein Vorherrschen von altoceanischen Typen, von australischen, neuseeliindischen, sub-

antarktischen Ptlanzen geltend! Hierher gehoren einmal mehrere endemische Arten:

Ranunculus amerophyllus, Metrosideros liegelii, Rubus diclinis, Aster Kernotii, Vittadinia

Alinae, V. macra, Veronica Lendenfeldii, Libocedrus papuana, Phyllocladus hypophyllus
f

Schoenus curvulus, Festuca oreoboloides. Dazu kommcn nun noch zahlreiche Arten,

welche die Gebirge Neu-Guineas mit den Landern Altoceaniens gemeinsam haben: Epi-

lobium pedunculare , Galium australe, Lagenophora Billardieri, Styphelia montana, Eu-

phrasia Brownii , Myosotis australir, Sisyrinehium pulchellum, Astelia alpina, Carpha

alpina, Carex fissilis, Uncinia riparia, U. Hookeri
9
Agrostis montana, Danthonia penicitiata,

Festuca pusilla
f
Lycopodium scariosum, Gleichenia dicarpa, Dawsonia superba. Sodann

haben die Gebirge Neu-Guineas 4 Arten mit denen Borneos gemein: Drimys piperita,

Urapetes ericoides, Rhododendron Lotvii, Phyllocladus hypophyllus; davon gehoren 3 auch

altoceanischen Typen an.

Yerfasser macht noch cine Bemerkung liber das Finisterre-Gebirge, welches von

Zoellek bestiegen wurde. Daselbst erstreckt sich die Waldvegetation bis zu den 11000'

hohen Gipfeln
;
auch auf den Owen Stanley's-Gebirgen hort die Waldvegetation bei

11500 ' auf. E.

Schenk, A.: Palaeophytologie, 8. Lief.. Dicotylae (mit 36 Abbildungen) in

Zittels Handbuch der Palaontologie, S. 669—764. — R.Oldenbourg,

Munchen und Leipzig 1889. Jl 3,60.

So wie Oswald Heeh auf dem Krankenbett noch die wertvollsten Abhandlungen

iiber fossile Pflanzen vollendete, so ist auch der geehrte Yerfasser dieses kritischen

Werkes, in welchem viel Spreu vom Weizen gesondert vvird, durch schweres Leiden an

das Belt gefesselt, dennoch unausgesetzt thatig und wie sich aus dieser Lieferung er-

giebt, bald dem Abschluss des Werkes nahe. Die Lieferung cnthalt die Pomaceae, die

Leguminosae, die sogenannten Hysterophyten und von den Sympetalae die Bicornes,

Primulinae, Diospyrinae und Contortae. So viele der von Phytopal&ontologen gegebenen

Deutungen undBenennungen auch als zweifelhaft hingestelltwerden, so bleibt doch nocli

eine recht ansehnliche Zahl von fossilen Pflanzenresten iibrig, liber welche man besser

unterrichtet ist; man wird sich cben bei vielen fossilen Floren vorlaufig mit der Er-

mittlung des allgemeinen Vegetationscharakters begniigen mlissen. E.

Deflers, A : Voyage an Yemen, Journal d'une excursion botanique faite

en 1887 dans les montagnes de PArabic heureuse, suivi du catalogue

des plantes recueillies, d'une lisle des principales especes cultivees

avec leurs noms arabes et de nombreuses determinations barometri-

ques d'altitude. Paris 1889. 8°. Paul Klincksieck, 242 Seiten, 6 Taf.

Aus der Einleitung entnehmen wir, dass die weite Ebene der Arabia felix eine

durchsclmittliche Breite von etwa 200 km aufwcist, welche sich in die Lange von

4000 km erstreckt. Sechs Provinzen teilen sich in dieses Gebiet in ungleicher Wcise,

naeh dem roten Meere zu liegen Asyr und Yemen, welche sich zu 30 00 m Hohe erheben.

Trotzdem der Handel in jener Gegend schon seit unvordenklichen Zeiten bliiht, wissen

wir im GrolSen und Ganzeri sehr wenig von der Fauna wie Flora dieser Landerstriche.

Es folgt dann eine Aufzahlung der Forscher, welchen wir eine botanische Ausbeute

verdanken, wahrend von S. 19—106 die weitschweifigeSchilderung der Reise des Autors

sich flndet, worauf bis S. 222 die gesammelten Pflanzen aufgefiihrt werden.

Die Namen wurden haupfsachlich im Herbarium des Mus6 d'histoire naturellc de

Paris festgestellt, wo namentlich Fbanciiet und Poisson thatige Beihulfe leistetcn.
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* Vcrfasser hat nach seinen Angaben unsere Kenntnis der dortigeo Flora ungemein

bereiehert, wie er denn auch eine groGe Roihc ncuer Arten aufstellt, auf welche hier

nur Riicksicht genommen werden kann. Die Diagnosen sind lateiniseh abgefasst, sonstige

Bemerkungen franzosisch geschrieben.

Silene yemensis nahe verwandt mit S, flammulaefolia Steud., Aspidopterys yemensis

nahestehend der Caucanthus edulis Forsk., Geranium yemense aus der Abteilung des

G. favosum Hochst. ex herb. Schi.upek; Berchemia yemensis von alien bekannten Arten

dieser Gattung unterschieden; Crotalaria squamigera erinnert an Cr. albicaulis Franchet;

Tephrosia data, Art a us der Section Ihissonia DC, zu T. noctiflora Bojer zu stellen ; Abrus

Bottae vom Habitus des Ah. Schimperi HoehstctL; Vigna variegata; Mesembrianthemum

Harazianum aus der Section papulosa DC, und der Unterabteilung barbata DC; Daucus

yemensis
;
Galium Kahelianum ahnelt dem G. yemense kotschy; Phagnalon Harazianum

dem PA. persicum Boiss. sehr ahnlich; Senecio Surname-, S. Harazianus; Cichorium

Bottae; Lactuca yemensis aus der Nahe der L. virosa L.; Jasminum gratissimum mit

durchdringendem angenehmen Geruch; Tylophora yemensis zeigt eine nahe Verwandt-

schaft mit T. heterophylla Rich.; Leptadenia ephedriformis von den anderen Species der

Gattung leicht zu unterseheiden; Ceropegia septum; C. rupicola; Boucerosia penicillata

gegriindet auf ein Ilerbarexomplar und Blatter in Alcohol; B. cicatricosa; vielleicht

giebtes noch mehrere neue B dort, docli reichte das Material zu genauen Bestimmungen,

wie auch bei anderen Pflanzen teilweise, nicht aus; Heliotropium Bottae sehr ahnlich

dem H, coromandelianum Lahni (//. ovalifolium Forsk.) und dem H. cinerascens Steud.;

Cynoglossum Bottae; Ipomoea gossypina zeigt eine gewisse Ahnlichkeit mit /. racemosa

Roth; Evolvulus'l yemensis auf nicht ganz ausreichendes Material gegriindet, aus der

Verwandtschaft des E.alsinoide$h.\ Verbascum yemense aus der Section Lychnitis Benth.,

subsectio Blattarioidea ; Celsia Bottae aus der Abteilung Arcturus; Alectra arabica;

Hypoestes radicans nach dem Habitus, der Bliite und denSamen zu der Gattung Dicliptera

Juss. hinneigend, aber wegen der einfacherigen Antheren doch wohl zu Hypoestes zu

stellen; Lavandula canescens aus der Sect. Chaetostachys, und doch der L. atriplicifolia

Benth. sehr ahnlich; Teucrium yemense aus der Section Polium Benth.; Loranthus

arabicus aus der Section Tapinostemma Benth. et Hook.; Euphorbia variegata now spec?

aus der Section Esula nebst mehreren anderen auf unzureichendem Material sich

griindend
; dito bei Mercutialis, Fiats; Pouzolzia arabica der P. mixta Solms ahnclnd;

liicomelta arabica; Crinum yemense dem Cr. abyssinicum Hochst. verwandt; Kniphofial

Sumarae; Aloe tomentosa
; Scilla (?) yemensis ;

Pennisetum yemense.

Was nun die folgenden Abschnitte anlangt, so teilt Deflers die kultivierten Pflanzen

in Obstbaume (28), Ptlanzen mit ausgebreiteter Kultur (4 3), Gemusegewachse (30),

Medicinal- und Schmuckpflanzen (21).

Die Abbildungen weisen an Abbildungen ganzer Pflanzen nur die von Aspidopterys

yemensis auf, dagegen die einzelner Teile von derselben Art, Crotalaria squamigera,

Boucerosia cicatricosa, Heliotropium Bottae, Hypoestes radicans, BicorneUa arabica.

283 Arten will Deflers als neu fur die angegebene Gegend gefundeu haben, wobei

sich seine Sammlungen nur bis zu den Characeen einschlieBlich erstrecken.

Die angefiihrte Litteratur umfasst allein 2y2 Seiten. E. Roth, Berlin.

Beccari, O.: Malesia. vol. III. fasc. IV. p. 169—280. tav. 36—42.
Florenz-Rom. Tipogr. del Fratelli Bencini. Scttembre 1889.

Dieser vierte Teil des dritten Bandes des fur die Kenntnis der hinterindischen

Ptlanzenwelt so wichtigen Werkes besteht aus zwei Abhandlungen, wovon die cine die

malayischen Bombaceen, die andere neue asiatische Palmen behandelt; die Tafeln fiir

die Bombaceen waren groStenteils schon dem vorhergehenden llefte beigefiigt, wahrend
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dieses Heft 4 Tafeln von neuen sehr interessanten Formen aus der Familie der Triuri-

daceae enthalt, dancben 2 Tafeln Palmen [Pritchardia) und 1 Tafel Hombaceae.

Die beschriebenen Palmen stammen meist aus der malayischen Halbinsel und wur-

den gesammelt teils durch Herrn ki nstler, der fiir den bolanisehen Garten von Calcutta

sammelte, teils durch den Pater Scortechixi, der leider nach Sjahrigem eifrigem Sammeln

an den Folgen der Anslrengungen 1886 starb. Bearbeitet sind in diesem Heft nur die

Arecineae und Coryphineae; wichtig sind die Sammlungen speciell noch fiir die Identi-

fication und Vervollsttindigung der Beschreibung der Palmen von Griffith. Eine neue

Pinanga stammt von den Sammlungen von Forbes in Sumatra, eine andere von Vidal

geschilderte von den Philippine!!, die stattlichste Art der ganzen Gattung [Pinanga Manii

Becc. sp. ik) von den Nikobaren, 4 andere neue Artec aus den eben erwiihnten Samm-
lungen von der malayischen Halbinsel , eine neue Nenga und 2 neue Varietaten von

Nenga Wendlandiana ebendaher. Eine sehr interessante neue Arenga (Engleri Becc.)

slammt aus Formosa und den Liukius; da man fruher nur Blattabschnittc hatte, war sie

manchmal fiir Arenga saccharifera gehnlten worden. Referent hat diese Palme sowohl

in Formosa als auf den sammtlichen Liukius vielfach gesehen, und mochte der Beschrei-

bung des Yerfassers nur noch hinzufligen, dass sie eine Charakterpllanze der genannten

Gegenden 1st, und sich schon auCerlich von Arenga saccharifera dadurch unterscheidet,

dass sie, soweit Referent gesehen hat, immer stammlos ist. 3 neue Iguanura-Avien wer-

den von der malayischen Halbinsel beschrieben, ebcnso 5 neue Licuato-Avlen, sowie

eine von dem Gartendirektor in Hongkong gesammelte und nach ihm L. Vordiana ge-

nannte Art aus Siid-China. Zuin Schluss noch die prachtige, bis 100' hohe, schon cha-

rakterisierte Livistonia Kingiana Becc. sp. n. von der malayischen Halbinsel, nach dem

Direktor des botanischen Gartens in Calcutta benannt.

Von den Bombaceae werden nur die Durioneae behandelt, da die 2 einzigen son-

stigen Arten der Advent ivtlora Malesiens angehoren, niimlieh Eriodendron anfractuosum

DC. und Bombax malabaricum DC. Von ersterer Pflanze ist ein Holzschnitt der Wurzel-

oder besser der Stammleisten beigefiigt, die groftteLeiste setzt 10 m oberhalh des Bodens

sich am Stamme an, was in der That audi fiir tropische Verhaltnisse enorm ist.

Von den 8 Gattungen, welche Masters unterscheidet, streicht Beccari die Gattung

Dialycarpa, die zu Brownlowia gezogen werden muss, wKhrend Camptostemon, welcher

die ViDAL'sche Gattung Cuming ia einzuordnen ist, vermutlich mehr nach den amerika-

nischen Matisinae hinweist; es bleiben mithin, da Labia zu Durio gezogen wird, 5 Gat-

tungen der Durioneae; aber wiihrend sie bei .Masters nur 17 Arten batten (wovon Bec-

cari's Sammlung 8 geliefert hatte), belauft sich die Zahl jetzt auf 29, d. h. CuUenia 1 Art,
i

Durio 14 Arten, Iioschia 4, Neesia 7, Coelostegia 3; unter diesen Arten ist nur eine nicht

malayischc, niimlieh CuUenia excelsa W. aus Ceylon und Sudindien
;
von den Durio-

Alien sind, wenn man von der kultivierten Durio zibethinus L. absieht, nur 2 aus der

malayischen Halbinsel und eine aus Sumatra, sowie noch eine Varietat von D. testu-

dinarium Becc, auf Pulo Pinang, alle andern Arten (12) sind aus Borneo. Von den

4 /Josc/ua-Arten sind 3 aus Borneo, 1 aus Sumatra und der malayischen Halbinsel, von

den 7 Neesia sind 5 aus Borneo, 1 aus Java, 1 von der malayischen Halbinsel, von Coe-

lostegia ist 1 aus Borneo, I aus Sumatra und 1 von der malayischen Halbinsel. AuCer

dem bekannten Durio zibethinus L., dessen Nutzen ausfuhrlich besprochen wird (merk-

wiirdigerweise hat sich Beccari trotz seines langen Aufenthaltes nicht recht an die Frucht

gewohnen konnen), liefern noch 3 andere Arten, graveolens Becc, gratissimus Becc und

dulcis Becc schmackhafte Fruchte, und wiirden die Arten deshalb des Anbaues in den

Tropen wert sein.

In der Einleitung zu diesem Abschnitt wird die Morphologic, speciell der Bliiten-

bau und die Fruchte besprochen ; interessant ist die Untersuchung des Arillus von Durio t
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welcher nach Beccari, da aus Erweiterung der Mikropylengegend des auCeren Integu-

mentcssowieev.auch des Funiculus hcrvorgehend, alsArillodiumaufgefasstwerden muss.

Die Yet wand tschaft der Durioneae weist vorallem auf die Matisienae, eine amerikanische

Subtribus der Bombaceae bin, docb sind auch nahe Beziehungen zu den Sterculiaccae

und den Tiliaceae (namentlich durch Yermittlung der Gattung Brownlotvia) vorhanden.

Fiir die Entwicklung der Durioneae selbst werden drei Moglichkeiten erwogcn; namlich

einmal die Gattuugen nacb der Specialisierung und Insektenanpassung der Bliiten sowie

dem Schutze der Samen geordnet, zweitcns nach dcm Vorhandensein und Fehlen des

Albumens, und drittens die Moglichkeit beriicksicbtigt, dass frlihere Anpassungcn

wieder verloren gegangen, und durch Atavismus wieder in gewissen Beziehungen Nor-

malverhaltnisse cingetrcten seien. Die erste Anordnung wiirde auf die Tiliaceae fiihren;

bei der zweiten wiirde ein Ankniipfungspunkt mangeln, die dritte leitet auf natiirliche

Weise zu den Stercitliaceae liber; deshalb wird diese Anordnung bcfolgt.

Noch ein anderer kleiner Abscbnitt istzu erwahnen, da in demselben dieWichtig-

keit des griindlichcren Eingehens auf die verschiedensten Details bei systematisch-bio-

logischen Arbeiten erortert wird. Die Classification der Gew&chse sei eben nach den

herrscbenden Gesichtspunklen nicht mebr allein das zu erstrebende Ziel, sondern die all-

gemeine Kenntnis derselben, das Verstfindnis ihrcr verschiedenartigsten Beziehungen zu

einander und zu der Umgebung; deshalb sei auch das frlihere Axiom kurzer Diagnosen

nicht aufrechtzuerhalten, sondern man mvisse eben alles hereinziehen, wobei man Neigung

zur Variation erwartet, bei Pflanzen aus fernen Gegenden aber mogliehst vieles beriick-

sichtigen. Die Durioneae seien nun besonders geeignet, auf verschiedene Fragen hin

Licht zuwerfen. Speciell erkennt man aus ihrer Verbreitung und ihren Verwandtschafts-

verhaltnissen untereinander das groCe Alter der Flora Borneos ; Borneo ist einer der weni-

gen Punkte, wo die Flora sich von der Mioc&npcriode her fast unveriindert erhalten hat,

daher die Fiille der endemischen Arten und ihre eigenartige Verteilung in Gattungen*

Gerade die Durioneae sind ganz si>eciell Borneo angepasst: Borneos Riickgrat besteht

groCtenteils aus Urgeslein und alien Schichten, und die grofien Ebenen sind Alluvialab-

lagerungen ; dass Borneo in der Tertifirzeit sich unterm Meeresspiegel befand, ist nicht

wahrscheinlich
; daher und weil fast gar keine vulkanischen Storungen vorliegen, die

ruhige Entwickelung der Pflanzenwelt.

Referent mochtedoch dem gegeniiber auf ein neues geologisches Werk liber Borneo
von Posewitz verweisen, wonach im Gegenteil der bei weitem groGere Teil Borneos aus

Tertiar besteht, also zur Tertiiirzeit doch unter Wasser gewesen sein muss, und auch
Beccaiu's Reisen, die auf der Karte eingetragen sind, bertihren nach derselben nur zuni

kleinen Teile die alten Schichten. Beccari mcint, der groOe Erfolg seines Sammelns
wttre eben dem Umstande zuzuschreiben, dass er an erster Stelle bei der Wahl seines

Aufenthaltes diese geologischen Verhaltnisse beriicksicbtigt habe. Ich glaube, ein so

energischer und kenntnisreicher Forscher wiirde in jeder abgeschlossenen und bisher

unerforschten Gcgend Sudasiens Erfolg habcn. Ich verweise nur auf Jcnguuhn, Horsfield

und Zollinger, die doch gerade in theoretisch unglinstigen Gegenden gesammelt haben

;

in Java reiht sich ein Vulcan an den andern, und doch ist die Flora so reich ; von

Sumatra will ich gar nicht sprechen. Aus der gemiiCigten Zone inochte ich dagegen

Japan heranziehen, ein Land, das ja eine so unruhige Entwickelung hatte wie kaum ein

zweites, und das doch eine interessante und altertumliche Flora besitzt; merkwiirdigcr-

weise gerade einige der interessantesten Pflanzen direct an dem beruhmten Fuj i ama
wachsend; ferner das kaum eine Quadratmeilc groBe vulcanische Juan Fernandez mil den

iuteressanten baumformigen Compositen. Es beweist dies nur, dass abgeschlossene Lage

von groCerer Bedeutung ist, als geologische Ungestortheit, vorausgesetzt natlirlich, dass

das Gebiet nicht gleichzeitig ganz untergetaucht oder ganz durch Eruptionen verwustet
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wird, was aber bei so grofien Arealen wie die meislen genannten Inseln ja kaum in Frage

kommen kann. Warburg.

M
Land.— Beiheft zu den Nachrichten uber Kaiser Wilhelms-Land und

den Bismarck-Archipel 1889. Berlin, Asher & Go. 437 S. 4°.

Preis 4,50 Jf.

Genannter Arbeit liegen die Sammlungen zu Grunde, welche Dr. Hollrung in den

Jahren 1886 und 1887 in KaiserWilhelms-Land, besonders bei Finschhafen, Constantin-

hafen und Hatzfeldhafen anlegte. Die von ihm heimgebrachten Pflanzen, die durch

reicbes Spiritusmaterial wesentlich erganzt werdeo, sind, wie Referent sich wiederholt

uberzeugte, vorzliglich priipariert und mit rlihmenswerter Vollstandigkeit gesammelt,

was bei den ungewohnlichen Schwierigkeiten, welche die Witterungsverhaltnisse dem

Trocknen und dor Conservierung entgegenstellen, besonders anerkannt werden muss.

AuCer dem Standort und der Sammelzeit hat Hollrung auch die Namen der Eingeborenen

notiert und den Pflanzen an Ort und Stelle gemachte Beschreibungen und Zeichnungen

beigefiigt.

Unterstiilzt durch die Monographen Beccari, Cogniaux, Englkr, Grunow, Hennings,

Kuhn, Radlkofer, Solms-Laubach u. A., bearbeitete Dr. Schumann die HoLLRUNGSche

Sammlung; das Ergebnis dieser Arbeit ist in einer Aufzahlung der bisher in Kaiser

Wilhelms-Land beobachteten Pflanzen niedergelegt. Die Zahi derselben ist 630, was

wohl nur einen geringen Bruchteil der wirklich dort vorkommenden Arten bedeutet.

Neu beschrieben werden 8Gattungen: Antiaropsis K. Schum. {Moraceae); Tripetalum

K. Schum. {Clusiaceae)] Herzogia K. Schum. [Rutaceae), die jedoch, wie der Autor dem

Referenten mittcilte, nur eine monstrdse Evodea hortensis darstellt und daher eingezogen

werden muss; Melio-Schinzia K. Schum. (Meliaceae); Combretopsis K. Schum. (Olaca-

ceae)\ Schizosiphon K. Schum. 1
)

(Caesalpiniaceae); Calycacanthus K. Schum. [Acantha-

ceae)\ Pachystylus K. Schum. {Rubiaceae) und 405 Arten, die folgenden Gattungen ange-

horen : Lyngbya, Cladophora, Chrysymenia, Sarcodia, Nemalion, Polyporus, Cladoderris,

Gymnopteris , Arthropteris , Cycas , Araucaria , Gnetum, Actinophloeus, Calyptrocalyx,

Linospadix, Arenga, Calamus, Pandanus, Rhaphidophora ,
Oxytenanthera, Fimbristylis,

Globba, Tapeinochilus, Amomum, Alpinia, Phrynium, Dendrobium, Spathoglottis, Sarco-

chilus, Cleisostoma, Habenaria, Piper, Pipturus, Artocarpus, Antiaropsis, Pisonia, Stephania,

Myristica, Uvaria, Goniothalamus, Casearia, Ockrocarpus, Tripetalum, Durandea, Evodea,

Dysoxylum, Melio-Schinzia, Canarium, Santiria, Semecarpus, Dracon torn elum, Toechima,

Lepidopetalum, Harpullia, Combretopsis, Salacia, Yentilago, Euphorbia, Antidesma, Mallo-

tus, Macaranga, Momordica, Terminalia, Lagerstroemia, Allomorphia, Dissochaeta,Astronia,

Eugenia, Barringtonia, Pygeum, Mucuna, Schizoscyplms, Hansemannia, Arislolochia, Loran-

thus, Sarcolobus, Alyxia, Cerbera, Tabernaemontana, Premna, Yitex, Calycacanthus,

Mussaenda, Urophyllum, Randia, Coffea, Pachystylus, Psychotria. Am zahlreichsten ver-

treten sind die Papilionaeeae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Filices und Gramineae, auffallig

ist die geringe Anzahl (8) der Compositae. Neben vielfachen Erganzungeti zu den von •

Schumann bereits fruher in Engler's Jahrbuchern IX. i 89 IT. beschriebenen Hollrung-

schen Pflanzen linden sich mehrfach wertvolle Notizen iiber Morphologic und Biologic,

so bei Tapeinochilus, Myristica u. a. Taurert (Berlin),

1 ) Nach personlicher Mitteilung des Autors ist dieser schon verwendete Name durch

Schizoscyplms zu ersetzen.


