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Vorwort. 

Dafi es wiinschenswert ist, eine zusammenhangende Darstellung der bis jetzt bekannt gewordenen 

Uberreste fossiler Palmenstamme zu crhalten, wird, glau.be icli, jeder empfunden haben, der einen solchen 

zu untersuchen hatte und es vergeht kaum ein Jahr, in clem nicht ein neuer Fund bekannt wiirde. Schon 

der Umstand, dafi bei Aufstellung einer neuen Art me eine Abgrenzung derselben gegen alle schon be- 

kannten Arten versucht wird, hochstens ein oder zwei ahnliche angefiihrt und durch ein oder das andere 

Merkmal unterschieden werden,  lftfit vermuten, in wie iibler Lage man sich dabei befindet. 

Das liegt weniger daran, dafi Diagnosen und Beschreibungen in sehr verschiedenen Schriften zer- 

streut sind, so hinderlich das zuweilen ist, als daran, dafi sie oft so allgemein gehalten und so unvollstandig 

sind, dafi man fiber viele selbst wichtige Punkte im unklaren  bleibt. 

Es drangte sich mir daher schon, als ich auf Grand dreier, von Goppert erhaltener Bruchstilcke 

monokotyler Stamme aus der Braunkohle meine kleine Arbeit de trunco Palmarum fossilium, Vratislaviae 

1850, verfafite, die Uberzeugung auf, dafi nur durch eine Vergleichung der den Beschreibungen zu Grunde 

liegenden Originale eine brauchbare Zusammenstellung wiirde gewonnen werden konnen. 

In dieser Absicht wendete ich mich im Jahre 1855 an linger, der damals Professor in Graz war, 

mit der Bitte, mir einige Diinnschliffe fossiler Palmenholzer auf kurze Zeit zu leihen. In wirklich grofi- 

herziger Weise sendete er mir alle, die er besafi, nicht nur von den in Martius genera et species Palmarum 

1845 von ihm beschriebenen und abgebildeten, sondern audi von den zwei dort nur kurz charakterisierten 

Arten, wie Fasciculites Fladungi Ung. und F. Sardus Ung. und vier nur benannten Fasciculites 

densus, F. stellatus, F. astrocaryoides und F. ceylanicus, von denen er erst spiiter in den 1850 er- 

schienenen genera et species plantarum fossilium eine Diagnose, aber niemals eine Abbildung veroffent- 

licht hat. Der Wert dieser Sendung ist dann noch durch einen, fur uns sehr bedauerlichen Umstand erhoht 

worden. Als ich ihn einige Jahre spater bat, mir zur Erganzung meiner ersten Beobachtungen 

einige der Diinnschliffe noch einmal zu leihen, teilte er mir mit, dafi er die ganze Sammlung, fiir die er 

daheim kein Interesse gefunden, nach Paris verkauft hatte. Jemand, der aufierhalb Frankreichs wolmt, wird 

sie daher so leicht nicht mehr zur Einsicht erhalten. 
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io8 Gustav Stenzel. 

Mit gleichem Entgegenkommen schickte mirWatelet von den zwei in der Description des plantes 

fossiles du Bassin de Paris 1866 aufgestellten Arten dem Palmacites axonensis und P. arenarins, 

stattliche Bruchstiicke, an deren von M oiler in Wedel in Holstein hergestellten Diinnschliffen der Ban 

dieser Stamme ausgezeichnet hervortritt, wahrend Watelet die Stiicke nur nach ihrem aufieren Aussehen 

beschrieben und abgebildet hatte. 

Die Originale der Arten in Cottas Dendrolithen wurden mir durch die grofte Gefalligkeit des Vor- 

standes des Berliner Museums, Prof. Dames, zuganglich, die kleineren von Cotta als Dubletten zuriick- 

behaltenefl Abschnitte im Dresdener Museum durch dessen damaligen Leiter, Geheimrat B. G e i n i t z, der 

mir mit nie ermudender Bereitwilligkeit audi die des von ihm benannten Palmacites Boxbergae, des Palmo- 

xylon palmacites, sowie die dort aufbewahrten Stiicke und On'ginalschliffe von Palmoxylon variabile 

Vater, mitteilte. 

Die aller vier von Vater entdeckten Arten: von Palmoxylon variabile, P. radiatnm, P. sclero- 

ticum und P. parvifasciculosum erhielt ich durch Herrn Prof. Stolley aus der geologischen 

Sammlung der technischen Hochschule zu Braunschweig; einige Abspriinge von P. Ouenstedti 

Felix durch Herrn Prof. K o k e n aus dem Tiibinger mineralogisch-geologischen Museum und ahnliche 

Abschnitte von P. microxylon (Corda) durch den Direktor am k. k. naturhistorischen Hofmuseum in 

Wien, Herrn Th. Fuchs, die wenigstens ausreichten, um die Artgleichheit beider Vorkommnisse 

festzustellen. Vollstandiger konnte ich die von Schenk aufgestellten Arten vergleichen. Herr Geheim- 

rat Pfeffer vertraute mir die in der geologischen Sammlung des Leipziger botanischen Gartens 

aufbewahrten Stiicke von P. Liebigianum und P. Blanfordi zur Beniitzung an, die Schlagint- 

weit aus Ostindien mitgebracht hat; von Herrn Prof. v. Zittel erhielt icli ein schemes Querbruch- 

stiick des nach ihm benannten verkieselten Palmenholzes aus der libyschen Wiiste, von Herrn Prof. 

Felix Diinnschliffe aller Schenkschen Arten, audi die, welche aus dessen Sammlung in die seinige iiber- 

gegangen sind, die jetzt sicher an fossilen Holzern und namentlich Diinnschliffen eine der reichhaltigsten ist. 

Aus dieser hatte er die grofte Freundlichkeit, mir auch die prachtvollen in Mexiko von ihm selbst ent- 

deckten Stiicke nebst Dunnschliffen von P. cellulosum Knowlton, sowie von dem, von ihm als cf. stella- 

tum beschriebenen P. astron und den anderen von ihm aufgestellten Arten und Formen, wie P. Quenstedti, 

P. integrum,  P. molle, P. Kuntzii zuganglich zu machen. 

Dadurch bin ich in den Stand gesetzt worden, alle bisher bekannt gewordenen, sicher zu unter- 

scheidenden Arten — nur bei P. oligocaenum Beck aus der Braunkohle von Boma und dem fast 

sagenhaft gewordenen P. Withami (Unger) war ich auf die veroffentlichten Besclireibungen und 

Abbildungen bescbrankt — an den Originalen zu untersuchen. Dazu kommen die bis dahin noch nicht be- 

kannten Arten, von denen ich die ersten vor vielen Jahren von Goppert, dann von Watelet in Paris, 

spater von Herrn Praparator M oiler in Wedel in Holstein, Herrn Prof. Con wentz in Danzig und durch 

dessen Vermittlung aus dem geologischen Landesmuseum in Berlin, dem geologischen Museum der Uni- 

versitat Lund und durch Herrn Prof. Wichmann dem der Universitat Utrecht, dann von Herrn 

Prof. Nathorst in Stockholm und Herrn Prof. Felix in Leipzig erhalten habe, wie das bei den einzelnen 

Arten angefiihrt werden wird. 

Nur durch dies vielseitige Entgegenkommen, fiir welches ich an dieser Stelle meinen warmsten 

Dank ausspreche, ist es mir moglich gemacht worden, einen Uberblick fiber das ganze Gebiet der fossilen 

Palmenhijlzer zu gewinnen und alle Arten nach einem gemeinsamen Plan zu bearbeiten ; die Gewebe bei 

einer jeden in gleicher Reihenfolge aufzusuchen, nach den gleichen Gesichtspunkten zu betrachten, das 

Mafi ihrer Veranderlichkeit zu bestimmen und dadurch eine erfolgreiche Vergleichung der verschiedenen 

Vorkommnisse moglich zu machen. Dementsprechend habe ich dann auch die zur richtigen Auffassung der 

Formen unentbehrlichen Abbildungen nach einheitlichen Gesichtspunkten entworfen. Bei einer zwei- bis drei- 

maligen Vergrofterung eines Querschnitts — und dieser kommt hier fast allein in Betracht — liiftt sich 

kein bezeichnendes Bild des inneren Baues gewinnen. Erst eine etwa zehnmalige Vergrofierung lafit die 

Verteilung der Faserleitbundel (Gefafibiindel), ihre Grofte, ihre Gestalt und die ihrer wichtigsten Bestand- 

teile sowie der etwa zwischen ihnen zerstreuten Faserbiindel deutlich unterscheiden. 
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Dies tritt mis lebhaft vor Augen, wenn wir ein Stiick aus dem aufieren Stammteil des Palmoxylon 

Fladungi [III, 41]1) oder von P, densum [III, 44] neben einem solchen von P. mississippense [XXI, 256] oder 

P. ceylanicum b) Licbigianum [XX, 244] betrachten, aber nicht weniger, wenn wir das AuGere eines 

Stammes, wie das von P. antiguense b) integrum [I, 1] neben das Innere desselben Stammes halten [I, 2]. 

Soil dieser Zweck aber ganz erreicht werden, so miissen alle Figuren, die miteinander verglichen 

werden sollen, im gleichen Mafistabe ausgefiihrt werden. Einzelheiten, die sich bei schwacherer Vergrofie- 

rung nicht ausfiihren lassen, konnen 25mal, 5omal, lOOmal vergrofiert dargestellt werden, aber auch hier 

ist,   der Vergleichbarkeit wegen,   das Einhalten dieser einfachen Zahlenreihe sehr wiinschenswert. 

Endlich habe ich den Versucb gemacht, die ihrem inneren Bau nach ahnlichen — und insofern 

verwandten Arten — in Gruppen zusammenzustellen, um so einen fafilichen Uberblick iiber die bekannten 

Formen zu gewinnen und bei Bearbeitung neuer Funde die Stelle aufzufinden, welche sie unter den schon 

beschriebenen Arten einnehmen. Dadurch wird zugleich eine zutreffende und sichere Abgrenzung gegen 

diese moglich gemacht werden. 

Auf diesem Wege konnen wir, wie ich glaube, eine gute Grundlage fiir die Erkenntnis dieser in 

mehr als einer Beziehung ausgezeichneten Pflanzenreste gewinnen. 

") Hier wie weiterhin bezeiclmen die in eckigen Klammern [ ] stehenden romischen Ziffern die Tafeln, die ara- 
bischen die Figur dieser Abhandlung. 

14* 
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Einleitung. 

Die Palmen haben durch ihren stattlichen und dabei ganz eigenartigen, dem Nordlander fremd- 

artigen Wuchs, durch den sie das Landschaftsbild weiter Gegenden bestimmen, wie durch die hohe Be- 

deutung, die nicht wenige von ihnen fiir den Haushalt der Natur, wie fur den der Menschen besitzen, von 

jeher die Aufmerksamkeit derer in hohem Grade auf sich gezogen, die sie in ihren Heimatlandern kennen lernten. 

Es ist daher nicht zu verwundern, dafi man aufgefundene fremdartige Versteinerungen mit Vorliebe 

von Palmen hergeleitet und auch manches Fremdartige ihnen zugerechnet hat. Das ist nicht nur bei Blattern 

und Friichten,  sondern auch  bei Stamm- und Wurzelstiicken bis in die neueste Zeit geschehen. 

Gerade bei diesen letzteren ist das um so erklarlicher, als eine scharfe Abgrenzung derselben selbst 

jetzt noch nicht moglich ist. Adolphe Brongniart1) bemerkte 1822: Da der Bau dieser Stamme einer der 

wesentlichen Charaktere der monokotyledonen Gewiichse ist und die baumartigen Monokotyledonen grofitenteils zur 

Familie d'er Palmen gehoren, so sind diese Fossilien allgemein als Palmenholzer bezeichnet worden, obwohl 

sie ebensogut Stammstiicke von Dracaena, Yucca, Pandanus und anderen baumartigen Monokotyledonen 

sein konnten, denn bis jetzt wttfite ich nicht, dad man im Bau der Stamme eigentiimliche Charaktere 

gefunden hatte, durch die man die Baume dieser verschiedenen Familien voneinander unterscheiden konnte. 

In ahnlicbem Sinne hat sich Hugo Mohl ausgesprochen und das gilt mit geringer Einschrankung noch 

heute, so grofie Fortschritte die vergleichende Anatomie der Gymnospermen und der Dikotyledonen in 

diesem langen Zeitraume gemacht hat. Hofmann2) behauptet zwar, dafi fossile Palmenholzer sehr wohl 

als solche charakterisiert sind; leider verschweigt er nur, den anderen baumartigen Monokotyledonen gegen- 

iiber, wodurch ? 

Es war daher gerechtfertigt, wenn Brongniart die fossilen Holzer, die ihrem inneren Bane nach 

zu den Monokotyledonen gehorten, unter dem Namen Endogenites vereinigte, welcher der damals herr- 

schenden Ansicht tiber die Art ihres Wachstums entsprach, und dafi Anton Sprengel3) ihn fiir die zwei 

von ihm bestimmten Palmenholzer annahm. Cotta ersetzte ihn durch die Bezeichnung Fasciculites*), die 

von Unger,5) der die durch Gotta ohne hinreichenden Grund davon abgetrennten Perfossus-Arten damit 

vereinigte, beibehalten wurde. Auch ich habe mich ihrer in dem Sinne bedient, daft darunter alle Stamme 

verstanden werden sollten, die ihrem inneren Bau nach zu den Monokotyledonen gehorten, als ich drei 

Braunkohlenholzer beschrieb, 6) von denen zwei vielleicht nicht von Palmen herriihren; und nicht obgleich, 

sondern weil auch solche Reste zu den Fasciculites gehoren, hatte man diesen Namen recht wohl bei- 

behalten konnen. 

Dann aber hatte man diese »Gattung« nur in die Klasse der Monokotyledonen im allgemeinen, nicht 

aber in die Familie der Palmen bringen diirfen und hatte damit auf ihren Anteil an den Schliissen ver- 

zichten miissen, die man aus dem Vorkommen dieser Pflanzenfamilie in den sie bergenden Erdschichten 

ziehen kann. Nun stimmt aber der Bau von vielen dieser Stammstiicke so sehr mit dem lebender Palmen 

iiberein, dafi an ihrer Zugehorigkeit zu diesen doch nicht zu zweifeln ist. 

1) Brongniart, Ad.: Classification, p. 211; ders.: Prodrome, p.  117. 
2) Hofmann: Foss. Holzer, S. 175. 
3) Sprengel, Anton: Commentatio, p. 39—42. 

*) Cotta: Dendrolithen, S. 45. 
5) Unger in Martius, p. LVI. 
6) Stenzel: De trunco Palm. (1850, p. 3), Stenzel: Zwei Beitrage, S. 471. 
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Dies mag auch der Grund sein, weshalb fiir sie der Name Palmacites vielfach bis in die neueste 

Zeit festgehalten worden ist. Zuerst von Schlotheim1) und zum Teil auch von Sternberg2) fiir Ab- 

driicke von Palmblattern gebraucht, wurde er von Brongniart;i) fiir Palmenstamme tiberhaupt vor- 

geschlagen, jedoch, da der innere Bau keine sichere Unterscheidung von denen anderer Monokotyledonen 

moglich machte, tatsachlich nur auf solche angewendet, deren A ufieres gut genug erhalten war, ran eine 

Bestimmung der Familie zu gestatten. linger4) bat ausdriieklich nur diese letzteren so benannt, wabrend 

Cor da,5) naeh ihm Schimper'1) und neben manchen anderen noch neuerdings Saporta7) alle Reste 

fossiler Palmenstamme bieher gerecbnet haben. 

Ware der Ausdruck nur in diesem Sinne und nicht von anderen fiir noch andere Teile der Pflanze 

gebraucht worden, so wiirden wir seine Ersetzung durch einen anderen nicht gerechtfertigt finden. Bei der 

tatsachlich auf diesem Gebiete herrschenden Vervvirrung aber haben wir noch am eliesten Aussicht, zu einer 

festen Namengebung zu gelangen, wenn wir den Vorschlagen folgen, die Sclienk 1882 zuerst bei den, von den 

Gebriidern Schlagintweit gesammelten Holzern8) angewendet und spater in den »fossilen Holzern der 

libyschen Wiiste« '•') und im zweiten Bande von Zittels Handbuch der Palaontologie10) weiter ausgeftihrt 

hat, zumal diese seitdem von denen, die iiber diese Versteinerungen gearbeitet haben, fast durchweg an- 

genommen worden sind. Danach werden alle vermutlich von Palmen herriihrenden S t am m reste als 

Palmoxylon bezeichnet; fiir das, was von nicht oder nicht sicher zu diesen gehorenden monokotyledonen 

Stammen auf uns gekommen ist, wird der unbestimmte Name Fasciculites verwendet. Bei dieser Gattung 

wiirden dann verbleiben: 

1. Fasciculites bacillaris (Brongniart). 

Massen gleichartiger, parallel nebeneinander liegender,   fadenformiger,  straffer oder   leicht   hin   und 

her gebogener,  etwa   '/„   mm dicker holziger Stabchen. 

Endogenite bacillaire Brongniart: Qassific, p. 211 (1S22). 
Fasciculites fragilis G6pp et Stenzcl in: Stenzel. De trunco palm., p. 17, Tab. I, Fig. 6 (nach der Natur) (1850). — 

Dasselbe in: Zwei Beitr., S. 499, Taf. LI, Fig- 6 (gleich der vorigen\ 
Endogenites helveticaUnger in: Genera et spec, p. 340(1850). — Bronn; Lethaea geogn., 3. Bd., p. 121, Taf. XXXV, 

Fig. 3 (nach der Natur) (1856). 
Palmacites helveticus Heer: Flora tert. Helvetiae, I, p. 94, Taf. XL, Fig. la, lb (nach der Natur) (1855). — IK 

p. 169. — Schimper: Traite, II, p. 511 (1872). — Braunkohlenlager der oberen Tertiarformation von 
Horgen am Ziiricher See(Brongn., End. bac); Kapfnach bei Horgen (Heer, fl. tert., I, p. 94, Palm, he]v.). — 
Chatillens bei Oron, n.-o. Lausanne (dgl. Ill, p. 169). — Lobsann im Elsafi (Bronn. L. geogn. Endogen. helvet.) 
— Liblar bei  Koln (Brongn., End. bac.)11). — Voigtstedt bei Artern in Thiiringen (Stenzel: Fasc. fragilis). 

Die hier angefiihrten Vorkommnisse stimmen miteinander so sehr iiberein,  dafi wir sie unbedenklich 

in eine Art vereinigen,   die   den   ihr   zuerst   von Brongniart gegebenen Namen bacillaris erhalten mufi. 

I) Schlotheim: Petrefaktenkunde, S. 393. 
-) Sternberg: Versuch, IV, S. 34 (Palmacites caryotoules). 
8) Brongniart, Ad.: Prodrome, p.  117 —120. 
4) Unger in Martius, p. LVI, §  II. 
5) Cor da: Beitrage, S. 39. 
s) Schimper: Traite, p. 507. 
7) Saporta: Etudes, ill Annales des sciences nat., IV« seric; Bot. Tom., XVII, p. 223. — T. XIX, p. 14 u. a. O. 
s) Sclienk: Schlagintweit, S. 355. — Schenk: Perfossus, S. 486. 
8) Schenk in Zittcl, Beitr. z. Geo), u. Palaont. d. libyschen WOste, Bd.  Ill,  1883, S. 6 
10) Schenk in Zittel, II, S. 885. 
II) Bei Liblar scheinen PalmenhOlzer jetzt nicht mehr vorzukommen. Web er (Tertiarflora, S. 159) sagt sogar, 

es sei von dort nichts derart bekannt geworden. Xach den genauen Angaben von Brongniart ist aber gar nicht 
daran zu zweifeln, dafi fruher dort ganz bedeutende Reste in Braunkohle verwandelter Palmenstamme vorgekommen 
sind. Ist doch auch von den in der Braunkohle von Liblar einst in grofiercr Zahl gefundenen merkwtirdigen Palmen- 
fruchten, der Burtinia Fmijasii (Brongn.), seit so langer Zeit keine mehr zu Tage gekommen, dafi Liblar als ihr Fund- 
ort in Zweifel gezogen worden ist, bis sich em Exemplar von dort im Bonner Museum vorgefunden hat. 
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Bei alien machen die, in oft ziemlich umfangreichen Platten nah nebeneinander liegenden und vereinzelt 

von anderen gekreuzten rundlichen Fasern, deren Zwischenraume mit etwas erdiger Braunkohle ausgefiillt 

sind, durchaus den Eindruck, dafi sie, vielleicht etwas naher aneinander gerlickt, im iibrigen sich noch in 

ihrer ursprttnglichen Lage befinden. Aufien matt und dunkelbraun, zeigen sie auf der Bruchflache eine 

glanzend schwarzbraune, sprode Pechkohle, in der man keine organische Struktur mehr auffindet. Gleich- 

wohl lafit ihr Aufieres wie ihre Ubereinstimmung mit den ahnlichen Gebilden von Fasciculites Hartigii 

und Palmoxylon geanthracis keinen Zweifel, dafi sie die verkohlten Faserteile (Bastkorper) von Faserleit- 

biindeln (Gefafibiindeln) sind, deren Holz und Siebteil mit dem Grundgewebe, vollstandig zerstort, die sie 

verbindende erdige Braunkohle geliefert haben. Bald straff wie die von Lobsann, bald flach hin und her 

gebogen wie die von Horgen, Liblar und Voigtstedt sind sie meist nur Y2 tHtn dick, doch auch etwas 

dicker wie die von Liblar und liegen in der Kegel in breiten aber nicht sehr dicker] Schichten auf dichter 

Braunkohle auf. Doch hat Brongniart darauf aufmerksam gemacht, daft auch diese aus denselben 

Stabchen entstanden ist, die an der, wohl dem Innern des Stammes entsprechenden Oberflache locker und 

deutlich voueinander unterschieden, weiterhin ganz allmahlich unkenntlich und der dichten Braunkohle 

ahnlich werden. 

Feine Faden sind in alien diesen Vorkommnissen nicht zwischen den sie zusammensetzenden 

Stabchen vorhanden; es lagen also zwischen den Gefafibiindeln keine Faserbiindel. 

An diese voneinander nicht wesentlich unterschiedenen Vorkommnisse schliefien wir noch drei 

ihnen ahnliche, aufierlich durch die Art der Erhaltung, verschiedene Formen an, die auch vielleicht nicht 

von derselben Pflanzenart herruhren, aber zu unvollstandig bekannt sind, um sie mit Sicherheit einer anderen 

zuzurechnen. 

Vom Riethof im Reppischtal hinter dem Albis hat Heer1) als Palmacites helveticus einen Ton- 

stein beschrieben, der von einer Menge Rohrchen durchzogen wird, die mit einem schwarzen Pulver 

erfiillt sind. Er betrachtet diese als Reste ganz verkohlter Gefafibiindel eines Palmenholzes, dessen Grund- 

gewebe verwittert und durch die spater erhartende Tonmasse ersetzt worden ist. Dieses Holz kann wohl 

von derselben Art herriihren, wie der nicht weit davon bei Horgen am Ziiricher See in der Braunkohle 

gefundene Fasciculites bacillaris. Da aber nicht einmal die Dicke der Rohrchen angegeben ist, bleibt das 

ganz zweifelhaft. 

Noch mehr gilt das von dem als Findling bei St. Gallen vorgekommenen, von K e 11 e r3) ebenfalls zu 

Palmacites helveticus Heer gezogenen »tonigen Fels« von 16 cm Durchmesser, der von zahlreichen Rohren 

durchzogen ist, deren verschiedene Weite und gegenseitiger Abstand deutlich zu erkennen sind. Keller 

nimmt ubereinstimmend mit Heer3) an, dafi diese Rohrchen die Stellen seien, welche die Gefafibiindel 

eingenommen hatten. Das kann auch der Fall sein. Noch wahrscheinlicher aber ist es, dafi sie nur dem 

Faserteil oder Bast dieser letzteren entsprechen, wie bei Palmoxylon (Perfossus) angulare oder I1, lacunos., 

und es ist keineswegs ausgeschlossen, dafi ein Diinnschliff noch das Grundgewebe und das Leitbiindel er- 

kennen liefien. Es ware daher sehr zu wunschen, dafi eine solche Untersuchung stattfande; aber selbst 

eine genaue Darstellung der Gestalt, Grofie und Verteilung der »Rohren« konnte vielleicht ausreichen, die 

Stelle zu bestimmen,  die das Stuck unter den  Arten von Palmoxylon  einnimmt. 

Vielleicht gehoren hieher auch die von Long hi1) im Tertiar von Bolzano im Bellunesischen ge- 

fundenen Abdriicke mit tiefen, den Fibrovasalbundeln entsprechenden, teils straffen, teils hin und her 

gebogenen Furchen, die eine gewisse Ahnlichkeit mit Palmacites helveticus Heer haben. 

2. Fasciculites groenlandicus Heer. 

Gleichartige nebeneinander liegende,   straffe,  etwa  1 mm dicke,  walzenrunde Faden,  mit Querreihen 

dunklerer Flecke gezeichnet. 

J) Heer: Flora tert., I, p. 94. 
2) Keller: Beitrage, S. 8. 
3) Heer: Flora tert, Bd. I, p. 95. 
4) Longhi: Contrib., p. 142. 
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Fascicnlites groenlandicus Heer, Flora arct., Vol. I, p. 85, Tab. XLIV, Fig. 23 und 23 b — Fasci- 

culites groenlandicus ? White and Schuchert Cretac. series., p.  347. 

Schichten der Kreideformation von Kome in der Bucht von Omenak (Umanaks-Fyord) an der 

Nordkilste der Halbinsel Nugsuak an der Westkiiste von Nordgronland (70% ° n. Br.) nach Heer a. a. O. 

Nicht weit davon bei Kook (Kome) von White und Schuchert gefunden. 

Die oben angeftihrten Verschiedenheiten warden zu geringiugig sein, um diese Stiicke von Fasci- 

cnlites bacillaris zu trennen, wenn nicht ihr Vorkommen in den bedeutend alteren Schichten der mittleren 

Kreideformation hinzukame. Bei dem, Heers Angaben zu Grunde liegenden Stiicke bedeckt eine Masse 

schwarzer, verkohlter, dicht aneinander liegender Stabchen eine 9 cm breite Flache.1) Sie lassen nichts 

weiter erkennen,  als unter dem Mikroskop  Querreihen dunkler Flecke (Fig.  23 b). 

White und Schuchert liaben unter den an mehreren Stellen derselben Kiiste unter Ablageruno-en 

holzartiger Braunkohle (Lignit), nach brieflicher Mitteilung des ersteren, nicht selten Platten von etwa 20 cm 

Breite gesehen, die mit den oben angeftihrten Angaben und den Abbildungen von Heer so ubereinstimmen 

daft an ihrer Zugehorigkeit zu dessen Fascicnlites groenlandicus nicht gezweifelt werden kann. 

Wenn gleichwohl die Art a. a. O. mit einem »?« angefiihrt ist, so bezieht sich das daranf, dafi, 

White diese zerdriickten Bruchstiicke von Stammen viel zu unvollkommen erhalten scheinen, als dal?> 

man sie mit irgend einer Wahrscheinlichkeit zu den Palmen oder iiberhaupt zu den Monokotyledonen 

rechnen konnte. 

Soweit kdnnen wir indes, wie ich glaube, nicht gehen. Wenn diese Reste iiberhaupt von Pflanzen 

herriihren, was audi White annimmt, so bleibt kaum eine andere Annahme iibrig, als dad sie verkohlte 

Stammstucke baumartiger Monokotyledonen seien. Zweifelhaft bleibt, welcher Familie sie angelioren und 

das mahnt uns zur Vorsicht, wenn wir aus ihrem Vorkommen in so liohen Breiten Schliisse auf das Klima 

herleiten wollen,  das zur Zeit ihrer Ablao-erung dort geherrscht liaben mag. 

3. Fasciculites Hartigii Gopp. et Stenzel. 

Massen von fadenformigen, etwas platt gedruckten, '/2 — I mm breiten Btindeln mafiig dickwandiger 

Prosenchymzellen laufen, die aufieren ziemlich parallel, die inneren fast in gleicher Zahl schrag nach rechts 

und nach links aufwarts, einander durchkreuzend. 
Fasciculites Hartigii Gopp. et Stenzel in Stenzel. De trunco palm., p. 11, Tab. 1, Fig. 4, 5; 

Tab. II. - Dess.: Zwei Beitr., S. 485, Taf. Lt, Fig. 4, 5; Taf. LII (gleich den vorher angeftihrten). - 

Goppert: Braunkohlenform. S. 462.   —   Weber:  Tertiarform.  S. 229, 267,  287. 

Falmacites    helveticus.    Engelhardt:    Braunkohlenform.    S.   48,   Taf.    XII,   Fig.    14    (b linteus) 

Taf. XIV, Fig.   1. 
In der gemeinen Braunkohle des oberen oder Hauptbraunkohlenflozes in der Gotthelfgrube bei 

Muskau (G Op pert, Glocker); bei Voigtstedt bei Artern in Thiiringen (Goppert); Friesdorf 

am Piitzberge bei Bonn (Weber); Giefimannsdorf bei Zittau;   Grimm a in Sachsen  (Engelhardt). 

Die Stiicke von anderen Fundorten bediirfen noch einer genaueren Untersuchung ; so die von Sal z- 

hausen in der Wetterau, nach Tasche (S a lzh an s e n, S. 92), ebenso von Rockenberg in der Wetterau. 

nach Ludwig (in Jahresber. d. Wetterauer Ges. for die ges. Naturk. zu Hanau, 1853-1855, S. 73); 

denn in seiner Rhein. Wetterauer Tert., S. 86, fiihrt der letztere nur Fasciculites gcaiithracis Gopp. et 

Stenzel an ;  endlich an der H a a r d t. 
Als ich vor 50 Jahren die mir von Goppert zur Bearbeitung ubergebenen monokotylen Braun- 

kohlenholzer miteinander verglich, iiel mir das dann als Fasciculites Hartigii bezeichnete Stuck durch die 

Reo-elmafSigkeit auf, mit der die schrag nach rechts wie nach links in ziemlich gleicher Zahl verlaufenden 

Fasern sich kreuzten. Ich habe seitdem viele Langsschnitte und Langsbruchfiachen lebender und fossiler 

Palmenholzer gesehen, aber bei keinem etwas Ahnliches gefunden. Mnfi man audi berucksichtigen, dafi 

durch weit fortgeschrittene Verwittterung   und   das dadurch bedingte   starke Schwinden   des Grundgewebes 

') Heer: Flora arct. 1, Tab. XLIV, Fig. 23. 
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mehr Bilndel zugleich sichtbar werden, so wurde die Zahl der aufsteigenden die der nach aufien aus- 

biegenden immer weit liberwiegen. Ich bin daher auch jetzt noch der Meinung, dad eine solche Kreuzung 

der Fasern wie bei F. Hartigii nur durch eine starke, teils nach rechts, teils nach links gerichtete 

tangentiale Biegung hervorgerufen werden kann, wie wir sie nicht annahernd so stark bei den Palmen,1) 

wohl aber bei anderen baumartigen Monokotyledonen finden, wie beispielsweise die gute Abbildung eines 

der Lange nach durchschnittenen Stammes vom Yucca bei Lestiboudois sehr anschaulich zeigt.2) 

Eine unerwartete Stiitze hat diese Auffassung durch das priichtige Stiick aus der Gegend von 

Grimma gefunden, das Engelhardt3) von dem damaligen Assistenten Menzel in Zwickau erhalten hat. 

Hier laufen die aufieren, dicht aneinander liegenden Biindel gerade oder nur wenig schief aufwarts, die 

inneren aber schrag nach rechts und links und haben, indem sie sich regelmaftig kreuzen, das Ansehen 

eines grofimaschigen Netzes, wie bei dem von mir abgebildeten Stiick, nur wegen der besseren Erhaltung 

eines noch regelmafiigeren als dort. 

Engelhardt zieht nun zwar daraus den SchluG, dad der innere Teil F. Hartigii, die 

aufiere Schicht unverkennbar F. geawthracis sei, den wir spater als Palmoxylon geanthracis zu 

beschreiben gedenken; dafi daher diese beiden nur eine Art seien, das ist schon dadurch ausgeschlossen, 

dafi hier die, bei der letzten Art auch im verkohlten Zustande ganz deutlichen Faserbiindel zwischen den 

»Gefafibiindeln« fehlen. Mir scheint die Sache einfacher zu liegen. Auch bei baumartigen Stammen von 

Yucca nehmen den Umfang gerade aufstrebende, gedrangte, dickere Gefafibiindel ein, wahrend das Innere 

von weit voneinander abstehenden, sehr schief verlaufenden und sich regelmaftig kreuzenden Biindeln 

durchzogen wird. 

Die Ahnlichkeit ist so in die Augen fallend, dad gerade dieses Stiick dafiir spricht, in F. Hartigii 

eine eigene, wahrscheinlich nicht zu den Palmen gehorige Art zu sehen. 

Das Zusammenvorkommen der verschieden gerichteten Biindel an einem und demselben Stiicke 

schliefk zugleich den Gedanken aus, als konnten die Flatten sich kreuzender Biindel von den seitlichen 

Scheidenteilen grofier Palmblatter herriihren, in denen diese Fasern ofter zu einem ganz ahnlichen Netzwerk 

verflochten sind. Unwahrscheinlich wurde eine solche Annahme freilich schon dnrch die Dicke mancher 

Flatten gemacht. 

Nicht so bestimmt wie von F. geanthracis ist unsere Art von F. bacillaris unterschieden, da 

ihre aufteren Bundel wie bei dieser parallel nahe aneinander liegen. Da sie aber dann bei beiden der 

gleichen Gegend des Stammes angehoren wurden, so ware es schon auffallend, dafi sie bei den Stiicken 

des F. bacillaris von alien Fundorten soviel diinner waren, als bei F. Hartigii; noch mehr Gewicht 

aber wurde darauf zu legen sein, daS bei Kapfnach, am Riethof, bei Lobsann und Liblar nirgends neben 

den gleichlaufenden Biindeln von F. bacillaris auch die gekreuzten von F. Hartigii gefunden worden 

sind;    es mochten   daher   beide Vorkommnisse   kaum von denselben Baumen herstammen.4) 

>) Vergl. Mo hi: Verm. Sehr., S. 168. 
2) Lestiboudois: Etudes; pi.  17, fig.  I.   — Vergl. auch Me n eghini: Riecrche; Tav. V, E (Dracaena Draco). 
8) Engelhardt: Braunkohlenform. Taf. XIV, Fig. I. 
*) Beck (Mittweida, S. 759) bemerkt zwar, daft die drei von mir unterschiedenen Arten aus der BraunkoMe 

iiberhaupt nicht auseinander gehalten werden konnen. Wie unbegriindet dieses abspreehende Urteil ist, daftir fiihre ich 
nur an, daft von alien, die sich seit linger mit fossilen Palmenholzern beschiiftigt haben, das Vorhandensein oder 
Fehlen von Faserbiindeln zwischen den »Gefaftbi'mdeln« als etwas jeder Art Eigentiimliches betrachtet worden ist. War 
Beck andcrer Meinung, so muftte er dies begriinden. Er bemerkt aber selbst, dafi das fossile Palmenholz (von Palma- 
cites Daemonorhops) auch in dem Vorkommen von einzelnen Sklerenchymbtindeln im Innern des Stammes mit dem 
von Plectocomia libereinstimmte und betrachtet noch spater ihr Vorhandensein bei Palmoxylon oligocaenum als einen 
ausreichenden Unterschied von P. variahile Vater. Diese Bundel habe ich nun bei Fasciculites geanthracis 
in der Uberschrift der Gruppe, in der Diagnose und in der Abbildung deutlich angegeben, wahrend Beck sie gar 
nicht erwahnt. Man kann sich das kaum anders erklaren, als daft er die Abhandlung, tiber die er sein Urteil abgibt, 
gar nicht angesehen hat. Ebenso unhaltbar sind seine Bemerkungen iiber die ganz eigene Art der Kreuzung der Bundel 
bei F, Hartigii, die mit dem regellosen Durcheinanderwerfen von Gefaftbundeln, wie er sie z. B. Oligocaen 
von Mittweida, Taf. XXXI, Fig. 9, abbildet, gar keine Ahnlichkeit hat. 
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Tedenfalls sind die fadenfOrmigen Teile, aus denen die Stiicke des F. Hartierii fast eranz bestehen, 

denen von F. bacillaris Brong. gleichartig und unterstutzen die Deutung der letzteren als bastartige 

Strange, welche die Leitbiindel begleiteten. Denn wahrend sie bei F. bacillaris in ganz strukturlose Pech- 

kohle verwandelt sind, kann man bei unserer Art noch deutlich erkennen, dafi sie aus ziemlich dick- 

wandigen Prosencfrymzellen gleichmSfiig zusammengesetzt sind. Bei F. bacillaris ziemlich drehrund, sind 

sie hier etwas zusammengedruckt, im Querschnitt niernformig, die flache Einbiegung, in der das ganz 

verwitterte, mit dem Grundg-ewebe in erdige Braunkohle verwandelte Leitbiindel geleg-en hat, dem Innern 

des Stammes zugewendet, so daft die schiefe Richtung der Biindel, wie wir oben angenommen haben, auf 

ihrer Kriimmunp- nicht in einer radialen,  sondern in einer tangentialen Flache berubt. 

b) linteus. 

Vielleicht gehort zu derselben Art das andere der von E n ge 1 h a r d t1) beschriebenen Stiicke aus 

der Ober-Lausitz. Es besteht, ahnlich wie die eben behandelten, aus einer Reihe von Faserleitbtindel- 

Schichten, von denen sich immer die eine nach links, die andere nach rechts wendet, so dafi sie sich 

iiberall unter Winkeln von 5obisC>5° kreuzen. Aber der Abbildung nach liegen die Biindel jeder Schicht 

nahe, oft dicht aneinander, wahrend sie bei der Hauptform durch erhebliche Zwischenraume voneinander 

getrennt sind. Sie sind auch, wie bei dieser, platt gedriickt, aber nur ]/4 bis 1/2 mm breit, bei einer Dicke 

von Yio ^is Va mm> wahrend sie dort meist eine Breite von i;i bis I mm und dariiber haben. Da sie indes 

die Hauptmerkmale mit Fasciculites Hartigii gemein haben, betrachten wir das Stuck, das immerhin bei 

weiteren Nachsuclmngen der Aufmerksamkeit wert erscheint, nur als besondere Form, die wir nach ihrer 

Ahnlichkeit mit einem leinenen Gewebe als i>linteus<. bezeichnen; ist doch der grofite Teil des mehrere 

Ellen langen Stiickes von Kindern als schwarze Leinwand zerzupft worden. Auch mag hieher eine Braun- 

kohlenplatte aus Zittau im geologischen Museum zu Dresden zu rechnen sein, die 10 cm lang, 7 cm breit, 

aber nur so dick ist, wie ein starker Pappdeckel und aus zwirnfadendicken, deutlich schiefgekreuzten 

Fasern  besteht. 

4. Palmacites Daemonorhops (Linger). 

Flachgedriickte    Schichten   gleichartiger,   parallel     nebeneinander liegender,    fadenformiger,   straffer 

oder leicht hin und her gebogener, etwa % — l mm dicker, aufien gewolbter,  innen flacher oder eingedriickter 

holziger Stabchen;   an   der  glatten  Aufienflache   der Schichten   mit   einzelnen   oder   in  Biischeln zusammen- 

stehenden,   l/a—4 cm langen Stacheln; daneben zuweilen mit kurzen Stacheln besetzte  Blattstielenden. 

Palmacites Daemonorhops Heer: Bovey Tracey,  1862, p.  1056, pi. 55, Fig. 7—15: pi. 62. — Schenk:   Braunk,  1869, 
S. 375. - Beck: Mittweida, S. 757, Taf. XXXI, Fig. 8—II, 13. 

Palaeospatha  Daemonorhops  linger:    Sylloge,   1861, I,  p. 9,  Taf.  II,   Fig.  9-12. 
form., 1870, S. 30, Taf. IX, Fig. 2—3. 

Chamaerops teutonica Ludwig: Rhein. Wetterauer Tert., 1859—1861, S. 86, Taf. XX, Fig. 2, 3, 3«, b; Taf. XXII, Fig. 5. 

Fundorte: Bovey Tracey in Devonshire (Heer), Laubach in der Wetterau (linger), Salzhausen, 

Bergwerksammlung, Hessenbriicken (Ludwig). An vielen Orten in Sachsen, wie bei Altenbach, Zeititz, 

Brandis, bei Wurzen, Beyersdorf, Kreuselwitz bei Grimma, Mittweida (Beck), Skoplau, Meuselwitz bei 

Altenburg (E n g el h ar d t). 
Die Art ist nicht auf den inneren Ban des Stammes gegriindet, sondern auf dessen Aufieres, auf 

Blattstiele und deren rankenformige Enden und daher in der Gattung Palmacites geblieben. 2) Wir haben 

daher hier nur anzufiihren, was liber den Ban des Innern bekannt geworden ist. Nach Heer besteht dieses 

aus verkohlten, bis I mm dicken, oft aber viel diinneren, parallel nebeneinander liegenden Stabchen, die 

aufien gewolbt, innen flach oder etwas eingednickt sind, die also jedenfalls nur den Faserteil der Langs- 

bundel darstellen, an dessen innerer Seite einst das Leitbiindel gelegen hatte.    Er vergleicht sie daher mit 

Engelh ardt:    Braunkohlen- 

') Engelhardt: Braunkohlenform. S. 48, Taf. XII, Fig. 14. 
-) XTach Gardener: Bournem.  ser., p.  153,   sind die Stacheln die eines   Kaktus, was nach ihrer Untersuchung 

durch Schenk ausgeschlossen erscheint. 
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denen von Fasciculites bacillaris von Kapfnach. l) Uiesen sind auch die von Beck2; angefiihrten — von 

einer Beschreibung ist kaum die Rede — und ihrem aufteren Aussehen nach abgebildeten »Gefa6biindel« 

ahnlich. Die in der oberen Schicht (Fig. 9) abgebildeten, offenbar durch aufiere Einwirkungen regellos 

durcheinander geworfenen Biindel tragen nichts zu unserer Einsicht in den Bau des Holzes bei und Fig. 10 

ist einem entrindeten von aufien gesehenen Stammstiick mit den Austrittstellen der nach den Bliittern 

gehenden Kreuzungsbiindel so ahnlich, dafi die gleichmafiig verteilten Liicken wenigstens ebensogut von 

solchen, wie von Stachelbiindeln herruhren konnen. Nirgends aber ist, so wenig wie bei den von Heer 

beschriebenen Resten etwas von feinen, zwischen den Langsbiindeln zerstreuten Faserbtindeln zu sehen. Wir 

glauben daher die von (Beck S. 759) beschriebenen und Tafel XXXI, Fig. 12, in einem hundertfach ver- 

grofierten Querschnitt abgebildeten Bruchstiicke nicht hieher, sondern zu Palmoxylou geanthracis rechnen 

zu miissen. 

Die drei ersten von uns angenommenen Arten und nach dem Bau des Innern auch die vierte konnen 

also bei den Fasciculites in Sinne Schenks belassen vverden. Von ihnen ausgeschieden aber miissen vier 

von Unger5) hieher gezogene Arten werden, die Cor da als Palmacites beschrieben hatte. 

Von diesen gehSrt wahrscheinlich wenigstens zu den Monokotyledonen der merkwiirdige, aber 

ratselhafte Rest, denCorda als Palmacites intricatus*) bezeichnet hatte. Die nach alien Richtungen durch- 

einander gescblungenen Faden mit einer Gruppe von Gefaften im Innern machen aber am ehesten noch 

den Eindruck eines Wurzelgeflechtes, keinesfalls den  eines Stammstiickes. 

Fasciculites varians Unger dagegen, den Corda5) als Palmacites varians beschrieben hatte, 

aus dem oberen Planerkalk von Kutschlin bei Bilin in Bohmen, ist in der folgenden Zeit, zuletzt noch 1890, 

als Palmoxylon varians von Schenk6) unter den wenigen, ihm aus der Kreideformation bekannten Palmen- 

holzern angefuhrt worden. Dagegen hat O. F ei s t m an tel7) schon 1872 auf das Bestiromteste behauptet, 

dafi der Cordasche Palmacites varians gar keine selbstandige Art sei, sondern als verkieselte Luftwurzel- 

geflechte zu Protopteris Sternbergii gehore und Velanovsky8) hat sie geradezu Tempskya varians 

genannt. Nun ist doch mit Sicherheit anzunehmen, dafi beide nur auf Grund einer Untersuchung des 

Cordaschen Originals ein solches Urteil werden ausgesprochen haben und wir konnen den ohnehin nur 

mangelhaft erhaltenen Rest bis auf weiteres nicht wohl zu den  Palmen  zahlen. 

Ganz sicher ist dies, schon wegen ihres Ursprungs aus der Steinkohlenformation, bei den von 

Corda im Spharosiderit von Radnitz in Bohmen aufgefundenen als Palmacites carbonigenus !l) und 

P. lepfoxylon10) beschriebenen Stricken der Fall. Noch ehe Linger11) im Jahre 1850 beide zu Fasci- 

culites brachte, knupfte Brongniart13) an den Zweifel, ob sie iiberhaupt Reste monokotyledoner Pflanzen 

seien, die Vermutung, sie mochten eher mit Medullosa clegans Cotta verwandt sein, 1S) eine Ansicht, der 

sich auch spatere, wie Grand' Eury1"1), S olm S- Laubach18), Schenk16) und andere angeschlossen haben. 

v) Siehe oben S.  12. 
2) Beck: Mittweida, S. 758, Taf. XXXI, Fig. 9, 10. 
8) Unger: Genera et sp., p. 337 • 339. 
4) Corda: Beitr., S. 43, Taf. XXIII. 
'••) Corda in Reufi: S. 87, Taf. XLVIT, Fig 7-9. 
6) Schenk in Zittel: II, 885. 
') Feistmantel: Baumfarn, S. 27. 
H) Velenovsky: Fame, S. 25. 
*) Corda: Beitrjige, S. 40, Taf. XIX, Fig. In, 2; Taf. XX, Fig. I—8. Dafi diese Art zuweilen als Palmacites 

carbonigerus angefuhrt wird, beruht darauf, dafi, offenbar nur durch Druckfehler, der Name im Index und unter Tafel 
XIX so geschrieben ist, wahrend unter Tafel XX und sechsmal im Text carbonigenus steht. Gewifi hat Corda ausdrticken 
wollen, dafi diese Reste aus der Kohle herrtiliren, nicht aber, dafi sie Kohle fiihren. 

'») Corda: Beitr., S. 41, Taf. XX, Fig. 9-17. 
") Unger: Genera et sp., p. 337. 
12) Brongniart: Expos, chron., p. 294. 
13) Brongniart: Tableau, p. 90. 
14) Grand' Eury: Flore carbon., p. 130. 
1B) Solms-Laub ach: Einleit., S. 164 
") Schenk in Zittel: II, 883. 
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Endlich haben wir noch einige merkwiirdige Vorkommnisse zu erwahnen,  die eine gewisse Ahnlichkeit 

mit Palmenholz haben, wahrscheinlich aber gar nicht pflanzlichen Ursprungs sind. 

So hat Eichwald1) als 

Fasciculites ambiguiis 

aus dem neokomen Sandstein von Kline bei Moskau ein Bruchstiick beschrieben, der Lange nach durch- 

zogen von 2 mm dicken, runden, ziemlich nahe aneinander gelagerten Stabchen mit dunkler Aufienschicht, 

die an einer Seitenflache als parallele Langsrippen deutlich hervortreten. Er bezeichnet diese Gebilde zwar 

als Gefafibiindel; was er aber iiber deren Bau angibt, dafi die Gefafie in grofier Zahl in ihnen vereinigt 

seien und dafi sie zwiscben sich einen kleinen Raum lassen, ura ein zelliges Gewebe aufzunehmen, ist so 

unbestimmt, dafi man daraus nicht einmal die Uberzeugung gewinnt, daft wirkliche Zellen und Gefafie be- 

obachtet worden sind. An eine Palme wird man nach dem, was iiber die Beschaffenheit der Stabchen 

angefuhrt ist, nicht denken ; der Querschnitt (Fig. 76) jihnelt dagegen so sehr dem weiter unten besprochenen 

von Palmacitcs Reiclii, dafi man sich der Vermutung nicht erwehren kann, das Stiick mochte gar nicht von 

einer Pflanze herstammen. Vielleicht gibt aber die dunkle Aufienschicht der Stabchen uns einen Fingerzeier, 

wo wir einmal lioffen konnen, eine Erklarung dafiir zu linden, wie diese ratselhaften Gebilde entstanden 

sind,  denn das  von  B.  Geinitz2)  als 

Palmacites Reiclii 

bezeichnete Stiick aus dem Quadersandstein von Dittersbach in der Sachsischen Schweiz zeigt auch nicht 

einmal eine Andeutung organischen Stoffes mehr. Der feinkornige weifie Sandstein wird von 2 mm dicken, 

rundlichen Stabchen der Lange nach durchzogen, die durchschnittlich kaum um die Halfte ihres Durch- 

messers voneinander abstehen und ganz aus einem, ihrer Umgebung ahnlichen, rein weifien Sandstein be- 

stehen. Weder eine polierte Schlifflache lafit, bei auffallendem Lichte betrachtet, noch ein Diinnschliff bei 

durchfallendem, etwas von pflanzlichem Bau erkennen; es ist das Stiick daher wohl dem sogenannten 

Scolithus-Sandsteine gleichzustellen, obvvohl dieser sonst der viel alteren cambrischen Formation angehort. 

Hieher glaube ich  endlich 

Palmacitcs dubius Caspary3) (nee Corda) 

rechnen zu miissen, der, wenn es ein fossiles Palmenholz ware, zu den Fasciculiten zu stellen sein wiirde. 

Das im Diluvium von Langfuhr bei Danzig gefundene graubraun verkieselte Stiick zeigt aufien unregel- 

mafiige Langsstreifen, die aber aus unterschiedslosen kleinen, von einer kornigen Masse begrenzten Viel- 

ecken bestehen, die weder einen Faserteil, noch einen Gefafi- oder Siebteil unterscheiden lassen und schwerlich 

iiberhaupt ptlanzliche Zellgebilde sind. Wahrscheinlich darf man sie nur als eckigkornige Absonderungen 

betrachten, ebenso wie die den Kaum zwischen ihnen einnehmenden, etwas grofieren und dunkleren, unregel- 

mafiig vieleckigen Zeichnungen, die ebenfalls nur durch licbtbraunlich kornige Massen gegeneinander ab- 

gegrenzt werden. Sie sehen an einzelnen Stellen den fiinf- bis sechseckigen Zellen eines Grundgewebes 

ahnlich genuo-, konnen aber trotzdem reclit wohl nichts weiter sein als die Absonderungsflachen von 

Gestein, das sich um die iiberall verteilten kleinen Quarzkristalle gesammelt hat. Da aufierdem das Stiick, 

wie es scheint, keine Spur von organischer Substanz enthalt, ist sein pfianzlicher Ursprung nicht einmal 

wahrscheinlich. 
Scheiden wir alle diese Vorkommnisse aus, so bleibt uns die Gattung Palmoxylon im Sinne Schenks. 

Ehe   wir   aber   zur   Betrachtung   derselben   und   ihrer Arten   ubergehen,   miissen   wir   uns   iiber   die 

Bezeichnung der Gewebe 

verstiindigen,  da diese seit den grundlegenden Arbeiten Ungers,  der hierin fast durchweg H. Mohl gefolgt 

ist, mancherlei Veranderungen erfahren hat. 

') Eichwald: Lethaea ross., p. 70, pi. V, Fig. 7 a—c. 
2) Geinitz:   Quadersandstein,   S. 270. — Geinitz:    In  Isis   Jahrg.    1S70,   S.    150,  Taf.   II,   Fig.   I   a,   h. — 

Geinitz: Ebenda, Jahrg. 1885, S. 7. 
3) Caspary:  a) foss. Holzer,  S. 45 (K/.   —   b) Dies. v. Triebel.   S. 96 (84).   —  Schenk:  in Zittel,   II,  890. 
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Das Zellgewebe, das den Raum zwischen den GefaGbiindeln erfiillt, wurde von Unger kurz 

Parenchym genannt. Parenchymatische Zellen gibt es aber auch innerhalb der Biindel, z. B. um die Ge- 

fafie; diese einfache Benennung reicht daher nicht aus. Sie ist durch Grundgewebe oder Grundparenchym, 

tela fundamentctlis, ersetzt worden. Nur der Kiirze wegen werden wir es, wo eine Verwechslung ausge- 

schlossen erscheint, einfach als Parenchym bezeichnen. 

Weniger einfach gestaltete sich dies bei den aus sehr verschiedenen Geweben zusammengesetzten 

Gefafibiindeln. Dass diese Benennung eigentlich nur einen der drei Hauptteile des ganzen Biindels be- 

zeichnet, konnte man wohl noch gelten lassen; denn nur selten findet man fiir einen neuen Begriff ein 

denselben erschopfend wiedergebendes Wort. Als man aber erkannte, dafi der als Bast betrachtete Teil 

dem anerkannten Bast der Dikotyledonen und Gymnospermen nicht entspricht, mufite er audi anders benannt 

werden; wir werden ihn im folgenden als Fas er teil bezeichnen. Auch stent er nicht in so engen Be- 

ziehungen zu den beiden anderen Teilen, dem Holz- oder Gefafiteil und dem Siebteil, wie diese zueinander, 

soweit auch die Ansichten iiber das Mafi seiner Zusammengehorigkeit mit ihnen noch auseinander gehen. 

Nur diese bilden eigentlich das »Gefafibiindel«; daher wurde es iiblich, nach dem Vorgange von Nageli, 

das ganze Biindel als Fibrovasalstrang oder Fibrovasalbiindel  zu bezeichnen. 

Dagegen wurden von einem anderen Gesichtspunkte aus Einwendungen erhoben. Casp ar y wies darauf hin, 

dafi der grofiere Teil der Monokotyledonen keine eigentlichen Gefafie mit durchbohrten Querwanden zwischen 

den iibereinander stehenden Gefafizellen besitze, nicht wenige, namentlich in ausgewachsenem Zustande, 

iiberhaupt keine Gefafie fuhrten. Mit Lebhaftigkeit betonte er, daft es unlogisch sein wiirde, ein Gewebe 

nach einem Bestandteile zu nennen, den es gar nicht enthielte, und schlug dafiir den Namen Leitbuncle 1 

vor.1) Dieser ist auch bei den fossilen Palmenholzern hier und da angewendet worden; aber wenn es schon 

nicht berechtigt war, den sklerenchymatischen Faser- oder Bastbeleg ohne weiteres dem Gefafibiindel zu- 

zurechnen, so ist derselbe noch weniger ein Teil des Leitbiindels. Wir werden also auch hier, wenn wir 

das ganze Biindel meinen,  es als F a s e rl e i t biind e 1 bezeichnen  miissen. 

In eiuer Beziehung wiirde es ja erwiinscht sein, verschiedene Benennungen gebrauchen zu konnen, 

um bei oft wiederkehrenden Begriffen Abwechslung in die Darstellung zu bringen. Dadurch erkliirt es sich 

vielleicht, dafi z. B. Schenk bald von Gefafibiindeln, bald von Holzbiindeln, Fibrovasalbiindeln, Fibrovasal- 

strangen, Leitbiindeln spricht. Doch scheint es mir viel wichtiger, dafi man bei jedem Ausdruck sogleich 

weifi, was darunter verstanden werden soil. Das ist aber nur zu erreichen, wenn dieselbe Sache stets durch 

dasselbe Wort ausgedriickt und mit demselben Worte derselbe Begriff verbunden wird. Ich werde mich 

daher im folgenden stets des hier angenommenen Ausdrucks bedienen. 

An jedem Faserl eitb iindel unterscheiden wir noch verschiedene Strecken, die, worauf wir weiter 

unten noch einmal zuriickkommen miissen, so verschieden gebaut sind, dafi sie auf den Querschnitten als 

verschiedene Biindel erscheinen. Als solche bezeichnen wir sie auch der Kiirze wegen. Wir nennen die von 

unten nach oben der Stammachse annahernd gleichlaufenden Strecken L an gsb tin d el, fasciculi fibro- 

ductores communes; die schrag nach aufien aufsteigenden, zwischen den Langsbiindeln hindurch nach den 

Blattern verlaufenden Strecken Kreuzungsbiindel, fasciculi fibro-ductores in folia exeuntes; die zwischen 

beiden liegenden Bogen Ub ergan gsb iindel, fasciculi fibro-ductores transitorii. 

Wie das Faserleitbiindel selbst, so sind auch seine Bestandteile verschieden benannt und diese Be- 

nennungen mehrfach in verschiedenem Sinne genommen worden, so dafi die Mannigfaltigkeit der Ausdriicke 

manche Zweideutigkeit zur Folge gehabt hat. Als seine nachsten Bestandteile betrachten wir das Leitbiindel 

und den Faserteil. Unter dem Leitbiindel verstehen wir mit Gaspary und nach dem Vorgange von 

Vater2) nur noch Ungers Holzkorper (corpus lignosum) mit dessen »eigenen Gefafien* (vasa propria, 

fasciculus vasorum propriorum). 

Diese letzteren, jetzt Siebrohren genannt, bilden mit ihren Begleitzellen den Siebteil, die pars 

cribrosa, des  Leitbiindels. 

') Gaspary: Gefafibtindel, S. 454. 
2) Vater: Phosphoritl. S, 826. 
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Dagegen liegt kein geniigender Grund vor, den anderen aus Gef alien und Holzzellen zusammen- 

gesetzten Teil des Leitbiindels, Ungers Holzkorper, corpus lignosum, im engeren Sinne als Xylem oder 

als Gefafiteil {pars vascularis) zu bezeichnen. Gegen die letzte Benennung spricht das, was C a sp a ry gegen 

»Gefafibiindel« geltend gemacht hatte, die oft gar keine wirklichen Gefafie enthalten. Bei den Palmen sind 

wohl die Querwande der iibereinander stehenden Gefafischlauche durchbrochen, aber es ist doch wiinschens- 

wert, fiir ihre Gewebeteile keinen anderen Namen zu gebrauchen, als fiir die der iibrigen Monokotyledonen. 

Wir behalten daher fiir den Gefafie fuhrenden Teil des Bundels den Ausdruck Holzteil {pars lignosa) 

bei und fiir die, die Gefafie begleitenden Zellen den der Holzzellen, cellulac lignosae, da die Verschieden- 

heiten ihres Baues an den fossilen Holzern sich fast nie mehr nachweisen lassen. 

Fiir die F a se r b ii nd el, fasciculi fibrosi Ungers, die sparer bald isolierte Faserbundel, bald 

Sklerenchymbiindel, Sklerenchymstrange oder, nach Vater, was sachlich am richtigsten sein wiirde, iso- 

lierte Baststrange genannt worden sind, habe ich der Kiirze wegen den alter) Ausdruck Faserbundel bei- 

behalten, der noch den Vorzug hat, dafi er schon auf den ersten Blick auf ihre Verwandtschaft mit dem 

Faserteil der Faserleitbiindel hinweist. Die haufig an ihrer Aufienflache ausgebildeten Stegmata habe ich 

als Kranzzellen und danach die Faserbiindel in diesem Falle als fasciculi Jibrosi coronati, die, denen 

sie fehlen, als fasciculi fibrosi Midi bezeichnet. 

Der leichteren Ubersicht halber stellen wir im folgenden die fiir die Gewebe des Stammes ge- 

brauchten Ausdriicke, mit Einschaltung der hauptsachlichsten sonst fiir sie angewendeten,  zusammen : 

I. Grundgewebe, tela fundamentcdis — (parenchyma). 

II. Faserleitbiindel (fasciculifibro-ductores1) [Gefafibiindel, fasciculi vasorum; Fibrovasalstrange;   Fibro- 

vasalbiindel; Holzbiindel;  Leitbiindel] 

Ihre verschiedenen Strecken sind: 

1. Langs bun del (fasciculi fibro-ductores communes). 

2. Ubergan gsbiindel  (fasciculi fibro-ductores transitorii). 

3. Kreuzungsbiin del (fasciculi fibro-ductorcs in folia cxeuutes). 

4. Teilun gsbiindel (fasciculi fibro-ductores se dividentes). 

5. V e r s c h m e 1 z u n g s b tin d e 1 (fasciculi fibro-ductores coalescentes). 

6. W urzel ver sorg ende B iinde 1 (fasciculi fibro-ductores radices alentes). 

Ihre  Teile sind: 

a) Faserteil (pars fibrosa). 

[Bast, liber; Bastteil,  pars librosa;   Bastkorper,   corpus   libri s.  corpus   librosum; 

Bastbiindel,  Bastbeleg]. 

b) Leitbiindel (fasciculus i/uctor); besteht aus  dem: 

* Siebteil (pars cribrosa). 

[Eigene   Gefafie,   vasa   propria;    fasciculus   vasorum  propriorum;    Siebpartie; 

Phloem]. 

** Holzteil (pars lignosa). 

[Holzkorper,  corpus lignosum; Xylem;  Gefafiteil,  pars vasculosa). 

Er besteht aus den Gefafien, vasa,  unci Holzzellen,  ccllulae ligni. 

III. Faserbiindel (fasciculi fibrosi). 

[Isolierte Faserbundel; Sklerenchymbiindel; Sklerenchymstrange; isolierte Baststrange]. 

Anhang : Kranzzellen  (stegmata). 

») Dieser Ausdruck ist kiirzer und sprachlich mehr berechtigt, als Casparys conductores in: Monatsber. d. 

K. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1862, S. 454. Aquae ductus heifit es bei Cicero; aquam ducere audi sonst fiir: Wasser 

leiten, Wasser zusammenleiten. 
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Schatzung der Merkmale. 

Gehen wir nun daran, nach der mannigfaltigen Ausbildung dieser Gewebe die verschiedenen Arten 

fossiler Palmenholzer zu unterscheiden, so miissen wir zunachst zusehen, ob diese aus einem Stamme oder 

vielleicht von einem Kolbenstiel oder selbst einem Blattstiel herriihren. Denn diese sind dem Stamme 

so ahnlich gebaut, dafi man die gewohnlich entrindeten StUcke keineswegs oline weiteres unterscheiden 

kann, zeigen aber doch einzelne Abweichungen, so dafi es wohl vorkommen konnte, dafi Blattstiel- und 

Stammstiicke von derselben Pflanze als gesonderte Arten betrachtet wiirden. 

Natiirlich kann es sich nur um kleinere Stucke handeln, aber doch um solche, wie sie oft genua: 

zur Bestimmung eines fossilen Palmenholzes ausreichen miissen. 

Vater,1) der diese Frage zuerst aufgeworfen hat, nimmt zwar an, dafi ein Stiick von Palmoxylon 

parvifasciculosum, das in seinem Bau dem Blattstiel von Chamaerops excelsior ahnlich ist, von einem 

solchen wohl nicht herstamme, da es ohne Rinde 55 mm dick ist. Indes hat Lesquereux2) bei Golden, 

unweit Denver, im Staate Colorado, Nord-Amerika, in der Braunkohle Sabalblatter von aufierordentlicher 

Grofie gefunden, deren Blattstiele bis 3" (= 7J/3 cm) im Durchmesser hatten. So dicke Blattstiele wie 

diese, bei der Umwandlung in Braunkohle vielleicht noch etwas breit gedriickte, sind nun wohl eine Selten- 

heit; indes konnten ahnliche bei den machtigen, mehrere Meter langen Blattern mancher lebenden Palmen 

immerhin vorkommen. 

Kolbenstiele aber, iiber die wir leider wenig unterricbtet sind, mochten ofter eine solche Dicke er- 

reichen; selbst abgesehen von denen der endstandigen grofien Bliitenkolben der Sagopalme und der viele 

Meter hohen von Corypha umbraculifera. Bei 5—6 cm dicken Bruchstiicken wiirde jedenfalls ihre Her- 

kunft von  Blatt- oder Kolbenstielen nicht ohne weiteres ausgeschlossen sein. 

Nun konnten mit Stammstiicken verwechselt werden wohl nur die eigentlichen Blattstiele unterhalb 

der Spreite und von den Kolbenspindeln die unteren noch unverastelten Stucke. Diese tragen keine seit- 

lichen Organe, daher gehen hier die Faserleitbiindel gleichlaufend nebeneinander her, nirgends von schief 

nach oben und aufien gewendeten gekreuzt, wie wir sie bei Stammstiicken auf dem radialen Langsbruch 

sehen und auf dem Querschnitt daran erkennen, dafi sie von ihm nicht rechtwinklig, wie die gewohnlichen 

Biindel, sondern schrag getroffen worden sind, sowie daran, dafi sie in Grofie, Gestalt und innerem Bau 

von diesen abweichen. 

Das Vorhandensein solcher, die anderen kreuzender Biindel wiirde jeden Zweifel dariiber aus- 

schliefien, von welchem Teil der Pflanze ein Stiick herstammt. Das ist von hohem Werte gegeniiber den 

anderen anatomischen Merkmalen: 

Erst ens sind die Leitbiindel der Kolbenstiele, wie der Blattstiele nicht nur nach vorn von einem 

starken Faserteil umgeben, sondern auch hinten zieht sich um sie Mohls annulus prosencliymatosus 

posterior herum, eine weniger dicke, aber sonst der vorderen ahnliche Faserschicht, die seitlich entweder 

mit der vorderen zusammentrifft und mit ihr eine geschlossene Scheide um das Leitbiindel bildet, wie bei 

alien Kolbenspindeln3) und in einigen Blattstielen4) oder jederseits von ihr durch einen Streifen Parenchym- 

zellen getrennt bleibt, wie in den meisten der letzteren.5) 

Zweitens weichen bei den Blattstielen in der Regel, bei den Kolbenstielen oft die beiden Seiten 

des Siebteils   auseinander.     Die Mitte der vor diesem   liegenden  Flache des Faserteils tritt leistenartig vor, 

*) Vater: Phosphoritlg., S. 830. 
2) Lesquereux: Lignit. form, p. 548. 
3) Mo hi in Martius: p. XXXI, § 87, Tab. L, Fig. I. (Phoenix dactylifera). — Micheels: Axes ffuctiferes. 

Leider hat Micheels auch nur die letzten, unmittelbar Bliiten und Friichte tragenden Auszweigungen der Kolben- 
achsen untersuchen konnen und wir sind auf die Vermutung beschrankt, dafi die unverastelten Kolbenstiele ahnlich 
gebaut sein werden. 

*) Kny. Leitbund., S. 98, Fig.  1  (Rhapis flabelliformis). 
5) Mohl in Martius: p. XXII, § 60; Tab. K, Fig. 3 (Sagus Rufjia); — Fig. 4, 10 (Chamaerops humilis); — 

Fig. 9 (Phoenix dactylifera). 
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so daft die Mitte des Siebteils noch als ein schmaler Streifen die beiden Seitenteile desselben verbindet 

oder sie springt so weit vor, daft sie den Holzteil erreiclit und den Siebteil in zwei ganz getrennte 

Halften teilt. 

Drittens flieften bei den Kolbenspindeln — wahrscheinlich audi in deren Stielen — bald ein- 

zelne Faserleitbundel, bald ganze Reilien derselben seitlich zusammen, so dafi sie bei manchen Arten eine 

Art Scheide, i.  On.  einen geschlossenen  Ring um die Mitte bilden. 

Alle diese Strukturverhaltnisse kommen audi bei den fossilen Palmen vor. Eins oder das andere 

ftir sicli wiirde noch kein grosses Gewicht haben ; wo mehrere derselben zusammentreffen, wiirden sie aber 

auf Blatt- oder Kolbenstiele hinweisen, wenn nicht andere Umstande dem entgegen treten. So hat Pahnoxylon 

sardum [XXI, 266 — 271] bald einen unvollstandigen, bald einen vollstandigen, immer nur diinnen hinteren 

Prosenchymbogen; bei P. scleroticum [XXII, 277, 279] ist er stark und schlieftt sich beiderseits 

an den Faserteil an; bei P. parvifasciculosum1) und P. radiatum2) stellt er eine schmalere, sonst unterschieds- 

lose Fortsetzung des letzteren dar. Alle drei aber betrachten wir schon des ganz einfachen Siebteils wegen 

als Teile von Stammen, obgleich dadurch ihre Zugehorigkeit zu ein em Blattstiel nicht schlechthin aus- 

geschlossen wird. 

Bei Pahnoxylon astron fXVUT, 208—213] lassen die bis 12 cm dicken Stiicke den Gedanken an 

einen solchen gar nicht aufkommen und bei P. astron, b) radicatum [XVIIf, 214, 219], beweist die mit 

Wurzeln dicht bedeckte Aufienfiache, dafi wir einen Stamm  vor uns haben. 

Bei P. remotum [IX, S3—85; VIII, 82] hinwiederum erscheint der Siebteil durch eine vor- 

springende Leiste des Faserteils eingedriickt, vielleicht geteilt. Dieser liegt aber hier nur vor dem Leit- 

biindel und Verteilung wie sonstiger Bau der Langsbiindel machen seine Blattstielnatur sehr unwahrscheinlich. 

Am auffallendsten ist das Vorkommen von zwei oder drei seitlich verschmolzenen Langsbundeln im 

aufieren Teile von P. variabile [XVI, 189, 193], wie es sonst nur in den Kolbenspindeln gefunden 

wird; aber gerade hier liegen zwischen ihnen so ausgepragte Kreuzungsbtindel, dafi wir die Stiicke nur 

von  einem  Stamme herleiten konnen. 

Dies gilt sonach von fast alien im folgenden zu Palmoxylon gerechneten Holzern mit Sicherheit 

von  einigen wenigen,  wie   P. scleroticum  und  P. parvifasciculosum,  mit iiberwiegender Wahrscheinlichkeit. 

Stamm: AuDeres und Inneres. 

Wollen wir nun fossile Palmenholzer, die sicher von einem Stamme herriihren, miteinander ver- 

gleichen, so miissen wir beachten, dafi sowohl die Verteilung wie die Beschaffenheit der Gewebe in den 

verschiedenen Teilen eines und desselben Stammes sich oft so erheblich veriindert, dafi man ein einzelnes 

Stuck aus der Mitte zu einer ganz anderen Art zahlen wiirde, als eines aus dem Umfange, dafi wir daher 

nur Stiicke aus derselben Gegend des Stammes miteinander vergleichen konnen. 

Das fallt hier um so mehr ins Gewicht, als wir nur wenige Stiicke kennen, die von der natiirlichen 

Auftenfiache bis in die Mitte des Stammes reichten. 

In dem in seinem ganzen Umfange erhaltenen Palmoxylon angulare ist der innere Bau bis auf die 

ungefahren Umrisse der Faserleitbundel zerstort. An dem unteren Stammende von P. crassipes 

scheint ebenso, wie es an dem prachtvollen Block von P. iriarteum der Fall ist, die Rinde nur 

noch zwischen den Wurzelansatzen e'rhalten zu sein, bei diesen alien durch die zahlreichen sie durchziehenden 

Wurzelansatze stark veriindert. 

Das wiirde fiir die Unterscheidung der Arten kein grofier Verlust sein, da die meist diinne Rinde 

wenig bezeichnende Eigentumlichkeiten darbietet. Aber auch von dem, von der Rinde umschlossenen Haupt- 

teil des Stammes, den wir im Gegensatz zur Rinde als dessen Kern bezeichnen konnen, sind uns fast 

immer nur Bruchstucke erhalten, bald von mehr nach aufien, bald von mehr nach der Mitte liegenden 

Stellen.    Hier handelt es sich zunachst   darum,   die Gegend,   der sie   angehoren,   zu   bestimmen.     Die Ver- 

!) Vater: Phosphoritl., Taf. XXVII, Fig. 2, 3. 
-) E ben da, Fig. 4. 
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gleichung ausgedehnterer Stiicke zeigt, daft wie bei den lebenden Palmen auf die von diinnen Faserbundeln 

durchzogene Rinde die auJJerste Schicht des Kernes folgt, mit Faserbundeln und oft noch gefiifilosen 

Faserleitbiindeln (aufierste, fasciculi fibro-dnctores externi). 1st schon zwischen dieser und der Rinden- 

schicht keine scharfe Grenze vorbanden, so geht sie noch stetiger in die auftere Schicht iiber, in der die 

Faserleitbundel (aufiere, 'fasciculi fibro-ductores exteriores) am dichtesten zu stehen pflegen. Seltener erhalt 

sich diese Anordnung bis in die Mitte des Stammes, wie bei der ausgesprochenen kokosartigen Form Mohls; 

in der Regel geht sie bald rasch, bald sehr allmahlich in die der mittleren Schicht iiber, indem die Faser- 

leitbundel, die wir als mittlere oder Z wis c henbiin d el (fasciculi fibro-ductores inter medii) bezeichnen, 

weiter auseinander riicken, bis sie, nach der Mitte des Stammes hin am weitesten voneinander abstehen: 

inn ere Faserleitbundel (fasciculi fibro-ductores interiores). 

Dadurch werden wir nun auch in den Stand gesetzt, bei solchen, die nur Teile einer Schicht 

enthalten, diese zu bestimmen. Die dunne unmittelbar unter der Rinde liegende, aufierste Schicht mit 

ihren sehr kleinen Faserleitbiindeln ist fur sich allein niemals erhalten, desto hauiiger die auftere Schicht. 

In dieser liegen die Faserleitbundel entweder gedrangt oder doch nicht weit, hochstens um den eigenen 

Durchmesser voneinander entfernt. 

Bei alien oder doch bei der groften Mehrzahl liegt der Faserteil nach derselben Seite, und zwar 

(mit Ausnahme von P. didymosolen und ofter ganzer Streifen von P. cellulosum [XV, 169, 170], wo sie 

umgekehrt orientiert sind) nach vorn, nach dem Umfange des Stammes hin. 

Von diesen beiden Arten sind so umfangreiche Stiicke erhalten, daft kein Zweifel dariiber bleibt, 

nach welcher Seite hin die Rinde, nach welcher die Mitte de^ Stammes lag. Wo die Querflache dazu nicht 

grofi genug ist, wird zwar die Lage der meisten Langsbiindel in der Regel zur Beantwortung dieser Frage 

geniigen; doch kommen iihnliche, wenn auch weniger ausgedehnte Stellen, wie bei P. cellulosum, 

auch anderwarts vor; dann sind wir auf die stets nach auften verlaufenden K r euz ungs b iindel angewiesen. 

Die gewohnlich orientierten Langsbiindel haben den gewohnlichen Bau, wo dagegen der Faserteil nach der 

Seite gewendet ist, pflegt er radial gestreckt, oder wenn man will, tangential zusammengedriickt zu sein, 

und das in derselben Richtung flacbgedriickte Leitbundel eng an seiner breiten Seitenflache anzuliegen. Er 

iiberwiegt an Grofie das oft sehr kleine Leitbundel, das haufig nur ein mittelstandiges grofteres Gefafi 

oder eine Gruppe von solchen,   seltener   wenige rechts und links stehende,   nicht sehr grofie Gefafte   fiihrt. 

Die nach den Blattern ausgehenden, von den iibrigen meist sehr verschiedenen Faserleitbundel 

kreuzen diese unter einem so groften Winkel, daft sie von einem Querschnitte des Stammes sehr schief, 

zuweilen fast der Lange nach durchschnitten werden. 

Im Inner n des Stammes dagegen liegen die Faserleitbundel n i e eigentlich gedrangt, wenn auch 

einzelne, ofter mehrere in bogenformigen Reihen geordnete, einander seitlich genahert sind. Durchschnittlich 

stehen sie wenigstens um den eigenen Durchmesser, ofter um das Vielfache desselben voneinander ab. Die 

Faserteile sind ziemlich gleichmaftig nach alien Seiten hin gerichtet, ohne dafi sie oder die an ihnen Hegenden 

Leitbiindel deshalb in ihrer Gestalt erheblich voneinander abweichen. 

An Grofie tibertrifft zwar der Faserteil das Leitbiindel bei manchen Arten um das Mehrfache, wenn 

auch bei weitem nicht so sehr, als bei den aufieren Biindeln einiger Arten; ofter aber kommt er dem Leit- 

biindel kaum gleich oder bleibt, was man im aufieren Teile des Stammes nicht findet, weit hinter diesem 

zurtick. Der Holzteil fiihrt zwei grofte Gefafte rechts und links von der Mitte, jedes derselben oft durch 

eine Gruppe eng aneinander liegender Gefafte ersetzt; dahinter meist noch eine ganze Anzahl mittlerer 

und kleiner. 

Nach den Blattern ausbiegende Biindel sind hier von den iibrigen wenig verschieden, nicht 

merklich schief vom Querschnitte getroffen (Ubergangsbiindel). 

Endlich wird ein Grundgewebe aus groften, diinnwandigen Zellen oder mit zahlreichen groften 

Liicken auf ein Stuck aus der Mitte des Stammes schlieften lassen, wiihrend dichtes Parenchym mit dick- 

wandigen Zellen mehr dessen aufieren Schichten eigen ist. Die zwischen den aufieren und inneren in einer 

bald nur schmalen bald ziemlich breiten Zone Hegenden mittleren oder Zwischengewebe halten 

zwischen diesen in alien Stiicken die Mitte,   bald   mehr   den   einen,  bald   mehr   den anderen naher stehend. 
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Erst vvenn man sich eine Ansicht dariiber gebildet hat, welcher Gegend des Stammes ein Stuck 

angehort, kann man daran gehen, die Beschaffenheit der einzelnen Gewebe zur Erkennung der Art zu 

beniitzen,  der es angehort.     Das zeigt sich gleich bei dem 

I. Grundgewebe. 

Dieses scheint bei jeder Art so bestandig, bei verschiedenen Arten so verschieden zu sein, dafi es 

vielleicht die beste Grundlage fur eine naturgemafie Anordnung derselben abgeben wiirde. Leider kennen 

wir es, selbst abgesehen davon, dafi es oft unvoUkommen erhalten, zuweilen ganz zerstort ist, wie bei 

Palmoxylonpunctatum [X, 92J, bei den meisten Arten mir aus dieser oder jener Gegend des Stammes und 

konnen nicht wissen, wie es an anderen Stellen beschaffen war. Denn wie es bei der lebenden Geonoma 

simplicifronsv) zwischen den aufieren genaherten Faserleitbiindeln aus kleineren, oft quergestreckten 

Zellen besteht, in der Mitte des Stammes aber aus vielmal grofieren vieleckigen oder rundlichen Zellen,2) 

so linden wir es ganz ahnlich bei dem fossilen Palmoxylon antiguensc [II, 26]. Sehen wir bei Mauritia 

armafa ;i) aulkn kleine, dicht aneinander schliefiende, innen dagegen sternformige Zellen um grofie Lucken 

herum, so liegt bei dem fossilen Palmoxylon Fladungi (Ung.) aufien!l) zwischen den gedrangten Faser- 

leitbiindeln dichtes (liickenloses), innen zwischen den weit voneinander abstehenden dagegen grofiliickiges 

Gewebe ; 5) bei Cocos botryophora '') sind im aufieren Stammteil die Zellen des Grundparenchyms dickwandig, 

innen, wie bei den iibrigen lebenden Arten, diinnwandig. Mag es daher bei vielen Arten von aufien bis 

innen nur geringe Verschiedenheiten zeigen, so beweisen diese Beispiele doch, dais wir aus seiner Be- 

schaffenheit in einer Gegend des Stammes nicht ohne weiteres auf semen Ban im allgemeinen schliefien 

konnen. Ein Vergleich desselben von einer Stelle mit dem einer gleichwertigen eines anderen Stiickes dagegen 

kann sehr wertvolle Anhaltspunkte zur Erkennung einer Art abgeben. 

Gleichformi g, aus lauter wenigstens annahernd gleichen Zellen zusammengesetzt, was bei den 

lebenden Palmen die Kegel bildet, ist das Grundgewebe, audi wenn wir vereinzelte, ohne erkennbare Regel auf- 

tretende Verschiedenheiten aufier acht lassen, nur sehr selten. Am nachsten kommt ihm ein Gewebe aus 

lauter vieleckigen Zellen, wie wir der Kurze wegen die isodiametrischen nennen wollen, wie das von 

Palmoxylon AschcrsonP) oder das freilich nur stellenweise erhaltene von P. Partschii (Ung.)8); 

das aus fast gleich grofien sternformigen Zellen bestehende von P. cellulosum9) und das aus 

lauter stark gestreckten von P. aslron. 10) Gestreckt (protensae, dongatae) nennen wir mit Mohl 

diese Zellen, nicht, wie es auf den ersten Blick am natiirlichsten erscheint, zusammengedriickt, da bei ihnen 

eine Dimension die beiden anderen iibertrifft, wahrend durch Zusammendriicken einer vieleckigen Zelle 

eine tafelformi«e mit zwei grofieren und einem kleineren Durchmesser entstehen wiirde. Sehr deutlich sieht 

man das auf einem Langsschnitt von P\ lacunosiim [VI, 66], wo die eine Liicke umgebenden Zellen 

von der Seite o-esehen [/>'], wie im Querschnitt des ganzen Stiickes von oben, langgestreckt, in ihrem eigenen 

Querschnitt \p"] vieleckig oder rundlich erscheinen;  ahnlich bei P. confertum [XI, 111, p' und p"\. 

Bei den meisten fossilen Palmen ist das Grundgewebe 1111 g leichf or mi g, indem nur die von den 

Faserleitbiindeln und Faserbiindeln entfernten Zellen sich frei, meist grofi und vieleckig, nicht selten Lucken 

umschliefiend, ausgebildet haben — wir bezeichnen dies als freies Grundgewebe, parenchyma libcnim — 

wahrend die den Faserleitbiindeln,  oft auch den Faserbundeln   naben  Zellen   von   den  freien   erheblich   ver- 

') Mohl in Martius: p. VI, § 10,  Tab. A, Fig. 3c. 
-) Ebenda: c, f. 
3) Ebenda: p. VI, § 11,  Tab. C, Fig. 2; F, Fig. 10. 
4, Corda: Beitr., S. 39, Taf. XVIII, Fig. 2 (als Palm. Partschii Corda). 
6) Fbenda: Fig. 4. 
6) Mohl in Martius: p. V, § 8,  Tab. A, Fig. 4. 
') Schenk: Lib. Wiiste, Taf. 11, Fig. 4. 
•) Linger in Martius: II. Tab., geol. Ill, Fig. 4. 
9) Felix: Mexiko, Taf. Ill, Fig. 3. 
10) Felix: Mexiko, S. 48,  Taf. Ill, Fig. 5 (als P, cf. stellatum bezeichnet). 
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schieden,   namentlich   oft   in   verschiedener   Richtung   gestreckt   sind:   gebun denes   Gewebe, parenchyma 

annexum. 

Als TJbergangsstufen vom gleichformigen zum ungleichformigen Grundgewebe konnen wir 

erstens ein solches betrachten, das zwar aus lauter vieleckigen, aber sehr verschieden groften Zellen besteht. 

So finden wir rings um die Faserleitbiindel in der Zwischenschicht des Stammes von Palmoxylon antiguense 

[II, 26, p1] kleine, nur wenig verbreiterte Parenchymzellen; diesen schliefien sich groftere an, auf die bald 

sehr grofte vieleckige folgen, aus denen hier der Hauptteil des Grundgewebes besteht. So geringfiigig, 

wie diese Verschiedenheit zuerst erscheinen mag, ist sie doch nicht; denn um die Faserleitbiindel im Stamm- 

innern von Oenocarpus minor zeigt uns die von Molil gegebene Abbildung1) kleine, von ihnen entfernt 

aber sehr grofte, ebenfalls vieleckige Zellen, wlihrend bei Kunthia montana 2J das Grundgewebe des lnnern 

aus lauter sehr grofien Zellen besteht, 

Zweitens ist dieses zwischen zwei nahe aneinander gertickten Faserleitbiindeln fast stets aus ge- 

streckten Zellen zusammengesetzt, so verschieden auch diese tibrigens gestaltet sein mogen. Nur selten 

richten sie sich rechtwinkelig gegen die Wande der Faserteile, wie wir das bei Gconoma simplicifrons3) 

finden, unter den fossilen Palmenholzern zwischen den an ft er en Faserleitbiindeln von Palmoxylon anti- 

guense und P. astron und h) radicatunt; vereinzelt auch bei P. confertum [XI, 110, p"]. Desto haufiger 

strecken sich diese Zellen parallel den Wanden der Faserteile, an die sie sich mit breiten Flachen an- 

legen: so besonders ausgepragt bei P. integrum [I, 9, //], P. sardum [XXI, 267, //], P. mississippense 

[XXI, 256, p'], P. palmacites.4-) Da lebende Palmen ganz regelmaftig das gleiche Verhalten zeigen, auch 

wo das Grundgewebe sonst gleichformig vieleckig ist, so werden wir dasselbe audi hier diesem anreihen, 

selbst da, wo an weniger engen Stellen ganze Ziige von gestreckten Zellen an der Auftenflache des 

Faserteils sich hinziehen, wie bei P. variabile [XVII,   197, p\. 

Als wirklich ungleichformig werden wir ein Grundgewebe erst betrachten, wenn ohne solche 

aufiere Einwirkung bestimmte Zellgruppen sich verschieden von anderen ausgebildet haben. Das tritt uns 

aunachst da entgegen, wo neben vieleckigen freien Zellen in der Nahe der Biindel Gruppen von schwacher 

oder starker gestreckten Zellen eine bestimmte Richtung angenommen haben. 

a) Beinahe so regelmaftig, wie zwischen nahe aneinander liegenden Faserleitbiindeln, findet eine 

Anlagerung gestreckter Parenchymzellen um den Faserteil herum statt. Von da, wo dieser an den Holzteil 

grenzt, wenden sich rechts und links anfangs wenig gestreckte Zellen des Grundgewebes schrag nach vorn 

auften, so bei Palmoxylon arcnarium [XIV, 144, p'], P. speciosum [V, 52> P'] '•> ihnen folgen 

starker gestreckte, mit ihren breiten Seiten dem Faserteil anliegende und umgeben diesen bald mehr, bald 

weniger vollstandig. Die so um inn gebildete Hiille ist daher als S trang sc h ei d e bezeichnet worden, 

und der Umstand, daft bei P. speciosum ihre 2—3 Zellschichten \p"; p"] fast ganz von dem 

kornigen Inhalt des iibrigen Grundparenchyms frei sind, spricht dafiir, sie als eine besondere Gewebeform 

aufzufassen. Eine solche Verschiedenheit ist aber sonst nicht vorhanden und ihre wechselnde Dicke, ihre 

haufige Unterbrechung durch andere Zellen wie bei P. confertum [XI, 110, />"], namentlich aber 

ihr oft stetiger Ubergang in das umgebendc Parenchym — wie bei /'. antiguense jll, 26, p], selbst bei 

P. speciosum am Grunde [V, 52, p'"\, wie am vorderen Rande des Faserteils [/>IV] — zeigen, daft es sich 

nur um  eine wenig bestandige Abanderung des  Grundgewebes handelt. 

Eine ahnliche Gestaltung desselben finden wir auffallender Weise nicht um die, aus ahnlichen 

Zellen wie der Faserteil zusammengesetzten Faserbiindel. Diese sind dagegen, wie der ganz verschieden ge- 

baute Holzteil des Leitbiindels, bei manchen Arten mit gestreckten, strahlig von ihnen abstehenden Zellen 

umgeben. 

J) Mohl in Martius: Tab. C, Fig.  I. 
2) Ebenda: Tab. D, Fig.  1. 
') Mohl in Martius: p. V, § 10, Tab. A, Fig. 3, c. 
4) linger in Mart: Tab. geol. Ill, Fig. 6. — Felix: Westind   Taf. IV, Fig. 1. {Palmoxylon tenerum). 
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b) Nur urn die Faserbiindel sehen wir solche, und zwar kurzgestreckte, zuweilen nur undeutlich 

strahlige bei Palmoxylon Cotlae,1) wo das freie Parenchym ebenso wie das um den Holzteil vieleckig ist; 

langgestreckte bei P.  deu.sum [IV,  46,  48]. 

c) Umgekehrt ist das freie Parenchym wie das um die Faserbiindel vieleckig, um den Holzteil 

dagegen ein Kranz von kiirzer oder langer gestreckten, strahlenformig von ihm abstehenden Parenchym- 

zellen bei Palmoxylon stellatum [XIX, 223, p\ 224, p; 229, p], Bei vielen Biindeln sind diese 

langer gestreckt und ibre Strahlen werden noch durcb eine oder selbst zwei weitere Reihen ahnlicher Zellen 

verlangert [XIX, 223, //'], bei manchen aber sind sie nur kurz gestreckt [224, 229, p], am langsten 

noch die seitlichen, wahrend die nach hinten liegenden wenig von denen des iibrigen Grundgewebes ab- 

weichen. Wir erwahnen das besonders deshalb, weil diese vonviegende Streckung in tangentialer Richtung 

der vom Holzteil ausstrahlenden Zellen  sich bei anderen  Arten noch viel auffallender zeigt. 

d) Sowohl um den Holzteil, wie um die Faserbiindel strablig angeordnet sind verlangerte 

Parencbymzellen bei Palmoxylon ovatum [XV, 159, p], wo sie unregelmafiig kurz gestreckt in vieleckigem 

Grundgewebe liegen; bei P. speciosum [V, 52, p] etwas mehr verlangert in einem Gewebe von 

teils vieleckio-en, teils schwach, teils starker gestreckten Zellen; bei P. didymosolen starker verlangert in 

einem almliehen unregelmaftigen, wenn auch vorwiegend gestrecktem Grundgewebe [XII, 132, p] mit vielen 

kleineren und weniger grofien vieleckigen Zellen vermischt. 

e) Treten hier schon die letzteren sehr zuriick, so sind endlich freie wie gebundene Zellen des 

Grundgewebes gestreckt, und zwar nur wenig bei Palmoxylon. confertum [XI, no, ill, p] am 

Faserteil angedriickt, vom Holzteil und den Faserbiindeln kurzstrahlig abstehend; dagegen langgestreckt 

bei P. Fladungi CJng. [Ill, 43, p] im aufieren Teil des Stammes am Faserteil anliegend, von dem schmalen 

Holzteil facherformig ausstrahlend. Bei diesen Arten ist es nur noch die verschiedene Richtung des ge- 

bundenen Gewebes, die sie von dem gleichformigen Gewebe des bei diesem angefiihrten P. astron unter- 

scheidet. 
Fine noch grofiere Mannigfaltigkeit wird dadurch erreicht, dafi diese Verschiedenheiten nichl nur 

bei dichtem, d. h. liickenlosem Grundgewebe, parenchyma continuum, sondern auch bei luckigem 

vorhanden sein konnen, wie es sich bei den inneren und den nach aufien an sie grenzenden »Zwischen- 

schichten-< des Stammes bei einigen Arten ausgebildet hat. Aus den aufieren Schichten desselben ist bisher 

kein wirklich liickiges Gewebe bekannt. 
Mohl lafit ein Parenchym mit Interzellulargangen, die zu deutlichen aber noch sehr kleinen Hohl- 

niumen erweitert sind, nicht als liickiges gelten. Wir folgen ihm darin und werden das von Palmoxylon 

germanicum [IX, 91] nicht im eigentlichen Sinne als ein solches bezeiclmen. Ebenso wiirden wir die zahl- 

reichen kleinen dreieckigen leeren Kaume in Parenchym von P. porosum [XII, 126, /, I] nur als 

Interzellulargange erwahnen. Nun folgen aber etwas weiter vom Holzteil entfernt mittlere und grofiere, 

sonst ahnliche Stellen [/' /"], die doch wohl von Liicken herriihren mochten, obgleich sie ihrer Grofte und 

selbst ihrer Gestalt nach auch Zellen sein konnten. Ganz ahnliche Bildungen beobachten wir bei P. 

remotum [VIII, 82, /, V I"]. Ob diese Stellen von eigenen Wanden umgeben sind, lafit sich an den 

Versteinerungen nur selten sicher entscheiden. Wo sie aber leer sind, wahrend die umgebenden Zellen ver- 

schieden gefarbten oder gestalteten Inhalt fiihren; wo ihre Wande nach aufien gebogen sind, wo sich endlich, 

wie hier Zwischenstufen zwischen ihnen und den kleinen dreieckigen Interzellulargangen finden, werden 

wir eeneigt sein sie fiir Liicken zu erklaren. Nur wo zwei solche Stellen zusammenstoften und doch durch 

eine Zellwand getrennt sind, konnen es keine Liicken sein und das wird dann auch von den iibrigen alm- 

lichen Stellen gelten. 
Diese Zweifel fallen weg, wenn die Liicken gleichmafiig verteilt und dann leichter zu erkennen 

sind. Wo sie am vollkommensten ausgebildet sind, wie bei Palmoxylon cclliilosnm,-) liegen ihre abge- 

rundeten Ecken in   den Buchten der   sie   begrenzenden   sternfOrmigen Zellen,    ahnlich wie bei der lebenden 

Jj Unger in Mart: p. 14, tab. geol. Ill, Fig. 5- - Felix: YVestind., Taf   V, Fig   4. 
2) Felix: Mexiko, Taf. Ill, Fig. 3. 
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Mauritia at'-mata.1) Sind diese Zellen gestreckt, so sind sie in der Regel straff oder wenig gebogen und 

da, wo zwei oder mehr zusammentreffen, liegen hier die Ecken der Liicken. Bei P. Blanfordi2) 

liegt zwischen zwei Liicken nur eine Zellage; ebenso bei P. lacunosum3) und der Form ano- 

•mahtm,i) bei denen manche Zellen durch seitliche Fortsatze einen Ansatz zur Bildung der Sternform zeigen ; 

in der inneren Gegend von P. Fladungi (Ung.)5) sind die sehr unregelmafiigen Liicken auch wohl 

nur durch eine, ofter aber durch mehrere (2- 4) Lagen von langgestreckten Zellen getrennt. Bis auf 

die Liicken im Farenchym schliefien sich alle diese Arten mit gestreckten Zellen an die letzte der oben an- 

genommenen Gruppen mit ungleichformigem Gewebe an, indem verlangerte Zellen am Faserteil anliegen, 

vom Holzteil, und wo solche vorhanden sind,  von den Faserbiindeln  strahlenformig abstehen. 

Dieses Vorkommen gestreckter Zellen bei einer ganzen Reihe von Arten in abgegrenzten 

Gruppen an bestimmten Stellen ist noch besonders beachtenswert darum, weil es bei den lebenden Palmen 

nicht vorkommt. Wie wir angefiihrt haben, sind sie bei diesen regelmafiig nur in den engen Zwischenraumen 

zwischen nahe aneinander liegenden Faserleitbiindeln und auch hier nur maftig verlangert; zuweilen strecken 

sich Keihen von Zellen zwischen je zwei der weit voneinander abstehenden Faserleitbiindel im vieleckig 

grofizelligen Parenchym, wie bei Oenocarpus minor/') so daft sie in diesem gewissermaften ein sternformig 

verteiltes Netz schmaler Zellstreifen bilden ; ganz vereinzelt tritt wohl einmal ein Kranz strahlenformig ge- 

streckter Parenchymzellen um das Faserleitbiindel wie bei Lcopoldinia pulchra1) auf. Dieser zieht sich aber 

hauptsachlich gerade um den Faserteil, weniger ausgepragt um den Holzteil herum, tiberall durch mehrere 

Reihen vieleckiger Zellen, mit eingestreuten Faserbiindeln von den Faserleitbiindeln getrennt. Er hat also 

nur eine entfernte Ahnlichkeit mit den in Rede stehenden Bildungen fossiler Arten. Bei keiner lebenden 

Palme zieht sich, wie bei vielen von diesen um jeden Holzteil ein dichter Halbkreis, um jedes Faserbiindel 

ein geschlossener Kreis solcher Zellen, um jeden Faserteil eine Lage ihm enganliegenden Parenchyms. 

Es ist also eine in friiheren Zeitraumen, namentlich in der Tertiarzeit, ziemlich weit verbreitete Form des 

inneren Baues des Stammes verloren gegangen und es ist klar, daft wir nicht ohne weiteres alles, was wir 

von diesem Bau bei lebenden Palmen beobachten, auf die fossilen iibertragen diirfen, sondern zuweilen ge- 

notigt sind, die Regel aus der Beobachtung der fossilen Holzer selbst herzuleiten. 

Ahnliches wiederholt sich im Bau der anderen Gewebe und lafit darauf schlieften, daft auch Blatter, 

Bliiten und Friichte trotz aller wesentlichen Ubereinstimmung doch erhebliche Abweichungen von denen der 

lebenden Palmen gezeigt haben mogen. 

Endlich ist die Dicke der Zellwandungen im Grundgewebe mancher Arten bemerkenswert. Jeden- 

falls scheint sie nach dem, was man aus ihrer Vergleichung an verschiedenen Stellen der Stiicke vermuten 

kann, weder durch Quellung erheblich vergroftert, noch durch die Wirkung des Wassers vor der Ver- 

steinerung verringert worden zu sein — nur bei Palmoxylon scleroticum9) hat Vater die Verdickungs- 

schicht oft undeutlich nach innen begrenzt gefunden — wahrend die Festigkeit der Wande durch liingere 

Aufweichung oft so gelitten hat, daft diese verbogen, zuweilen so, daft sie ganz zusammengefallen sind, 

wie bei P. filigranum.'r) So dickwandig, wie viele Zellen des Faserteils, namentlich an der Grenze 

des Leitbiindels, wo das Lumen bis auf eine punktformige Stelle geschwunden ist, sind die Parenchym- 

zellen nie; man kann annehmen, daft bei ihnen der Hohlraum immer noch den halben Durchmesser ein- 

nimmt;    nur bei dem danach auch benannten P. scleroticum10) oft etwas weniger,  oft dagegen  weit mehr. 

J) Mohl in Martius: p. VI, § 11, Tab. C, Fig. 2; Tab. F. Fig.  10. 
2j Schenk in Zittel: S. 886, Fig. 427. 
3) Unger in Martius: Tab. Ill, Fig. 1. 

4j Ebenda: Taf. Ill, Fig. 2. 
5) Cor da: Beitr., Taf. XVIII, Fig. 4 (als P. Partschii). 
e) Mohl in Martius: p. VI, § 10, Tab. C, Fig.  1, ee. 
7) Ebenda: p. IV, § 6, Tab. C, Fig. 4, c c. 
") Vater: Phosplioritl. S. 829. 
9) Stenzel: Palm, filigr., S. 86, Taf. XI, Fig. 5. 
10) Vater: Phosphoritl. S. 831, Taf. XXVII, Fig. I. 
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Mohl hat dickwandiges Parenchym nur bei wenigen Palmen, wie bei Cocos botryophora1) und 

Diplothemiurn caiidesccns beobachtet und auch bei diesen nur in der aufieren Gegend des Stammes. Das 

mag auch fiir die fossilen Palmenholzer gelten. Fiir die uns erhaltenen Stiicke des eben erwahnten Palmoxylon 

scleroticum, des P. radiatum'2) und P. variabile, b) belgicum [XVII, 199, 200) geht das aus dem 

ganzen Bau derselben ohne weiteres hervor. Das Dresdener Stiick von P. variabile stammt nach der 

Veranderung seiner Faserleitbiindel von aufien nach inn en [XVI, 195] aus dem aufieren Teil der 

»Zwischenschicht« her. Xur bei P. parvifascicvlosum 3) deutet die verschiedene Orientierung der 

Faserleitbiindel auf das Innere des Stammes hin. Indessen kommt, wo dieselben nicht sehr gedrangt 

stehen, eine solche Ungleichheit der Orientierung auch wolil in den aufieren Schichten vor, wie bei P. 

anfiguense, b) integrum [I, 1), so dais wir auf die Wandverdickung der Parenchymzellen gestiitzt, 

wohl das Aufiere oder die aufiere Zwischenschicht als die Ursprungsstatte der Stiicke annehmen durfen. 

Jedenfalls ist diese Verdickung ein wertvolles Merkmal fiir die wenigen Arten, welche sie besitzen. 

Eine hieher gehorige Erscheinung verdient bei ferneren Beobachtungen einige Beachtung. Weniger 

im eigentlich dtinnwandigen Grundgewebe als da, wo die Zellwande so derb sind, daft sie ihre Steifheit 

unverandert behalten haben, liegen zwischen ihnen bei mehreren Arten vieleckige Stellen mit gleichmaftig 

verteilten dunklen Punkten, die man bei starkerer Vergrofterung unter giinstigen Umstanden als hellere, von 

einem feinen, dunklen Ringe umgebene Punkte erkennt, die rund oder langlich, zuweilen selbst unregelmaftig 

king vorgezogen sind, Formen, die wohl nur durch Zusammenfiiefien mehrerer rundlicher Stellen entstanden 

sind, wie bei P. remotuni [VII, 81]. Man hat den Eindruck, als waren diese Stellen Zellwande, nur schwach 

verdickt,  aber doch so,  daft die nicht verdickten Stellen als Poren  erscheinen. 

Dann sollte man aber erwarten, daft nicht nur die zufallig in dem Querschnitt liegenden horizontalen 

Querwande, sondern ebenso die Langswande dieselben Poren zeigen wiirden. Nun kann ich mich nicht erinnern 

sie auf diesen gesehen zu haben; auch linden sie sich immer an kleinen Zellen, die zwar einzelnen der 

benachbarten Zellen ahnlich, von den meisten aber verschieden sind; so bei P. rcmotum [VIII, 82, s', 

s", s'"}, P. porosum [XII, 126, p"\ s, s], um weniger ausgepragte Bildungen bei P germanicmn [IX, 91], 

P. spcciosum [V, 52], P. arcnarium [XIV, 144] und P. variabile, b) belgicum | XVIII, 207J nur kurz zu 

erwahnen. Das legt uns die Vermutung nahe, daft wir aus diesen Vorkommnissen doch nicht auf eine 

Tiipfelung aller Zellwande schlieften durfen.b Ob aber nur einzelne derartige Zellen eingestreut sind, oder 

langere Reihen von solchen iibereinander stehen, oder langs verlaufende Giinge, deren Querscheidewande 

nur poriis sind, dariiber laftt sich nach den bisher gemachten Beobachtungen nichts sagen; und doch 

konnte   das Vorkommen soldier Gewebeteile   fiir einzelr.e Arten bezeichnend sein. 

II. Die Faserleitbiindel. 

Die Faserleitbiindel zeigen nicht nur im aufieren Teil des Stammes, in den Zwischenschichten und 

im Innern so grofte Verschiedenheiten in ihreni gegenseitigen Abstande, in ihrer Dicke wie in ihrem Bau 

— man vergleiche diese Gegenden nur bei Palmoxylon antignense [I, 14 (Aufieres); 15 (Zwischenschicht); 

16 (Inneres)] — daft man ein Stiick, das nur aus einer von diesen herstammte, unbedenklich als eine beson- 

dere Art betrachten wtirde. Fast ebenso verschiedene Formen findet man oft in einer und derselben Gegend, 

namentlich in den mittleren Schichten miteinander vermischt und eine alle diese gleichmaftig berticksichtigende 

Diagnose wird so allgemein, so unbestimmt, daft das fur die Art Bezeichnende nicht deutlich hervortritt. 

Um eine bessere Einsicht in diese Verhaltnisse zu gewinnen, muft man dreierlei auseinanderhalten : 

1. Die von unten nach oben — dies ist die fiir unsere Darstellung bequemere Auffassung — vom 

Umfange des Stammes so allmahlich nach der Mitte zu auf steigenden B tin del, daft sie der Achse bei- 

nahe parallel laufen; wir bezeichnen sie deshalb als Langsbundel oder, da ihnen auf jedem Querschnitt 

die weit iiberwiegende Mehrzahl von alien angehort, als gewohnliche Faserleitbiindel {Fasciculi jibro- 

ductores communes). Sie werden vom Stammquerschnitt fast rechtwinklig getroffen. 
n) Mohl in Martius: p.  V, § 8, Tab. A, Fig. 4, 
") Vater: Phosphoritl. S. 831, Taf. XXVII, Fig. 4. 
3) Eben da: S. 830, Taf. XXVII, Fig. 2. 
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2. Die Strecken, in denen diese sich nach aufien umbiegen, um weiterhin nach den Blattern 

hin zu laufen, nennen wir Ubergangsbiindel Fasciculifibro-ductores transitorii). Sie werden vom Stamm- 

querschnitt nur wenig schief getroffen, nahern sich aber in ihrem  Bau dem  der Kreuzungsbiindel. 

3. Die von da schrag aufwarts, zuletzt manchmal fast wagrecht auswarts nach den Blattern ver- 

laufenden Strecken, die daher die Langsbiindel kreuzen, bezeichnen wir deshalb als Kreuzungsbiindel 

{Fasciculi fibro-ductores in folio exeuntes). Unter dem Ausdruck »Blattbiindel<-, der sich durch seine Kiirze 

empfiehlt, konnte man aufier diesen auch die beiden vorigen Formen verstehen, etwa im Gegensatz zu 

stammeigenen Bijndeln. Sie werden vom Stammquerschnitt schrag, im aufieren Telle zuweilen fast der Lange 

nach getroffen. 

Gewifi bezeichnen diese Ausdriicke nicht verschiedene Biindel, sondern nur verschiedene Strecken 

von solchen. Sie haben aber den Vorzug einer sonst schwer erreichbaren Kiirze, eiu Vorzug, den bei 

haufiger Wiederholung Schreiber wie Leser so wohltuend empfinden, dad sie dariiber eine geringfiigige Unge- 

nauigkeit wohl in den Kauf nehmen, die noch dazu unschadlich ist, wenn die Bedeutung, in der die Aus- 

driicke verstanden werden sollen,  vorher angegeben worden  ist. 

Diese Formen finden sich bei alien Arten. Die Langsbiindel sind durch den ganzen Kern des 

Stammes verbreitet; die Ubergangsbiindel linden sich zwischen ihnen zerstreut im Innern und in der Zwischen- 

schicht, sparsam im Aufiern, da einzelne aufsteigende Biindel, noch ehe sie das Innere erreicht haben, sich 

nach aufien biegen; die Kreuzungsbiindel in der Zwischenschicht und noch zahlreicher im Aufiern. Ihnen 

schliefien wir drei weitere, nur hier oder da beobachtete,  an. 

4. Teilungs biindel nennen wir solche, die sich eben in zwei einander gleiche oder doch gleich- 

wertige spalten oder aus zwei solchen entstehen, derea horizontale Achseu einen deutlichen Winkel mit- 

einander bilden. 

5. Versch m elzungsb tin d el solche, die parallel nebeneinander liegen und seitlich ineinander fiiefien. 

6. Wurzelversorgende Biindel solche, mit deren Leitbiindel sich von den Wurzeln her- 

kommende Gefafigruppen vereinigen. 

I. Bei den gewohnlichen oder Langsbiindeln fallt mis schon bei Betrachtung des Liings- 

bruches eine, soviel ich gefunden habe, bei jeder Art bestandige Verschiedenheit auf, indem sie entweder 

straff durch das Grundgewebe verlaufen, wie das namentlich, doch keineswegs ausschliefilich bei denen 

mit dickem Faserteil der Fall zu sein pflegt, wie bei Palmoxylon remotum [VII, 79], P. Boxbergae 

[VII, 75, 76] oder schlaffer, leicht und unregelmaftig hin und her gebogen, wie die weicheren Biindel 

mit schwacherem Faserteil und starker entwickeltem Leitbiindel, wie bei P. vasculosum [II, 29] 

oder P. arenarium  [XIII,   138]. 

Bezeichnend fiir jede Art ist ferner die Verteilung der Biindel. Bald sind sie iiber die ganze 

Flache des Querschnittes eines Stammes gleichlormig zerstreut, wie bei den kokosartigen Stammformen 

Mollis; so bei Palmoxylon didymosolen. In der Regel aber stehen sie im Innern etwas weiter voneinander 

ab, als im aufieren Teile, ohne dafi der Unterschied, da der Ubergang sehr allmablich zu sein pflegt, sehr 

in die Augen fiele, wie bei P. variabile [XVI, 195], wahrend er deutlicher hervortritt, wenn man 

zwei weiter auseinander liegende Stellen nebeneinander stellt, z. B. bei P. speciosum [VI, 55, 56] 

oder I', variabile, b) belgicum [XVII, 200, 201]. Nur lafit sich dariiber nicht oft etwas Sicheres 

angeben, da die grofie Mehrzahl der Stiicke einen so kleinen Umfang hat, dafi wir aus den gerirgen, von 

einer Seite zur anderen beobachteten Veranderungen nur mit einiger Walirsclieinlichkeit einen Schluft auf 

die ziehen konnen,  die weiterhin erfolgt sein wiirden. 

Bei einer kleinen Zahl endlich sind die Faserleitbiindel im aufieren Teile des Stammes einander 

auffallend genahert, ja dicht gedrangt; wahrend sie wenig weiter nach innen auseinandertreten und innen 

um das Mehrfache ihres eigenen Durchmessers voneinander abstehen; eine Anordnung, die der entspricht, 

die wir bei der von M o h 1 als Mauritia ahnlich bezeichneten Stammform antreffen und die sich in ausge- 

zeichneter Weise bei Palmoxylon Fladungi (Unger) *), ahnlich audi bei P. antiguense, b) integrum [I, 1] 

wiederfindet. 

') Siehe auch Cor da: Beitr., Taf. XVIII, Fig. 2, 4 (als P. Partschii). 
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Diese Verschiedenheiten lassen sich durch so allgemeine Ausdriicke, wie: Faserleitbiindel »sehr 

zahlreich« oder »sparsam« nur so unvollkommen wiedergeben, daft danach eine Vergleichung einer Art mit 

einer anderen kaum moglich ist. Das fiihrt uns dazu, nach einem bestimmten Ausdruck zu suchen. Ich habe 

das durch Angabe der Menge von Faserleitbundeln auf 1 cm- des Querschnittes zu erreichen gesucht. 

Hier tritt es uns zuerst hindernd entgegen, wie es sich bei Grofien- und Gestaltverhaltnissen dann mehrfach 

wiederholt, dafi wir nicht Bildungen von mathematischer Regelmafiigkeit vor uns haben, sondern organische 

Gebilde, die durch mannigfache Einwirkungen bald nach dieser, bald nach jener Richtung abgeandert worden 

sind. Es werden daher diese Zahlen immer nur Mittelwerte sein, urn welche die wirklichen Zahlungen auf 

und ab schwanken. Hat man Stellen aus derselben Gegend des Stammes vor sich,  so sind diese Schwankungen 

lien um   l/4,   ja urn meist nicht sehr grofi ; stammen sie nur aus  einer ahnlichen Gegend,  so konnen die Zal 
1/a des Mittelwertes von diesen abweichen,  so  daft die  grafite noch einmal so grofi sein kann als die kleinste. 

Dann konnte man geneigt sein, diese Zahlen uberhaupt fiir wertlos zu halten; das ist aber doch 

nicht der Fall. Selbst wemi bei verschiedenen Stricken von P. lacitnosum [VI, 64, 65] auf 1 cm- zwischen 

J 5 und 45 Langsbiindel kommen, so trennt sie doch ein weiter Zwischenraum von denen des P. palmacites 

[XX, 253] mit 60—115, von P. microxylon (Quenstedti) [XV, 162] mit 160—200 oder von P. mississippense 

[XXI, 256] mit 300 Langsbiindeln in demselben Raum. Auch wird man die Veranderung in deren Ver- 

teilung bei einem und demselben Stiicke auf keine andere Weise so gut veranschaulichen konnen, als wenn 

man z. B. bei P. speciosum [VI, 55, 56] anftihrt, dafi an dem erhaltenen Bruchstiicke im inneren Teile nur 

15, im iiufieren auch nur 21 auf 1 cm- kommen, wahrend bei P. iriarteum [XII, 127, 128] innen 17, 

auften aber 50; bei P. variabiles b) belgicum [XVII, 200, 201] innen 260, auften fiber 300; bei P. anti- 

guense, b) integrum [I, 1, 2) innen nur 50, dann 150, auften 200 im Flachenraum eines Quadratzenti- 

meters  eingeschlossen sind. 

So werden diese Zahlen iiberall da, wo die Faserleitbiindel annahernd gleich dick sind, einen guten 

Anhaltpunkt zur Vergleichung geben. Ist dagegen ihre Dicke verschieden, so werden wir eine noch an- 

schaulichere und fiir die Beurteilung des Stammbaues noch richtigere Vorstellung von der Verteilung der 

Faserleitbiindel erhalten, wenn wir angeben, wie weit diese voneinander abstehen, wobei wir am besten 

sagen, nicht wie weit ihre Mittelpunkte voneinander entfernt sind, sondern ihr iiufierer Umrift; und indem 

wir diesen Abstand nicht fiir sich messen, sondern mit der Dicke der angrenzenden Faserleitbiindel ver- 

gleichen. 

Diese Verhaltniszahl weicht von der Zahl der Biindel auf gleichem Flachenraum natiirlich um so 

melir ab, je verschiedener die Dicke derselben ist. So sind 20 Faserleitbiindel auf 1 cm- des aufieren 

Stammteiles bei P. Fladungi (Unger) [III, 41] nur durch so schmale Streifen Grundgewebe voneinander 

getrennt, daft deren Breite nur einen kleinen Bruchteil des Durchmessers der Biindel betragt, wahrend in 

der gieichen Gegend von P. antiguense, b) integrum [I, 1] auf demselben Flachenraum 200 der viel dunneren 

Biindel verbaltnismafiig noch nicht einmal so nahe aneinander liegen. Umgekehrt sind 20 Biindel im In- 

nern von P. iriarteum [XII, 127, 128] iiber I cm- so zerstreut, dafi sie oft um mehr als ihren doppelten 

Durchmesser voneinander abstehen. 

Gerade die gedrangtere oder entferntere Lage der Faserleitbiindel ist aber fur die Eigenart eines 

Falmenholzes wenigstens ebenso bezeichnend, wie die Zahl derselben im gieichen Raume; aufierdem lafit 

sie auch die Verschiedenheit ihrer Verteilung im Aufieren und Inneren desselben Stammes besonders an- 

schaulich hervortreten. 
Auch hier stofien wir auf dieselben, ja auf noch grofiere Schwankungen, wie bei der Zahlung der 

Faserleitbiindel auf einen Quadratzentimeter des Querschnittes; bald treten bei weiter voneinander abstehenden 

Biindeln wie bei P. antiguense [I, 15, /</], P. arenarium [XIII, 140, /</] oder P. stellatum [XIX, 223, fd\ 

einzelne so nahe aneinander, dafi sie sich fast beriihren; bald liegen bei mehr genaherten Biindeln ganze 

Reihen in tangentiale Bogen gestellter Biindel dicht nebeneinander, wahrend die benachbarten weit aus- 

einanderweichen, wie bei P. Cottae [XIII. 135, fd\ fd"; fdnl-fdlv]; P. variabile [XVI, 195, fdl—fdn]; 

P. ovcttum [XIV, ISA, fd1-fdn; fdm—fdIV]; P. fiHgranum [X, 107, fdI—fdn] und /'. texense [VI, 61, 

f(p -fd11; fdm—fdiv].    Wollte man hier   die Grenzen   des Abstandes   dadurch   bestimmen,    dafi   man   den 
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grofiten und den kleinsten angabe, so wiirden die verschiedenen Gruppierungen alle innerhalb derselben 

liegen. Will man fur diese einen bezeichnenden Ausdruck haben, so mufi man zunachst gerade die aus- 

nahmsweise grofien und kleinen Abstande ausscheiden und von den ubrigen einen Mittelwert nehmen, den 

man ja dann durch Angabe der Besonderheiten erganzen kann. 

Die Zahl der Biindel auf einem bestimmten Flachenraum und ihren gegenseitigen Abstand konnte 

man gemeinsam ausdrilcken, wenn man angabe, den wievielten Teil des Raumes die Faserleitbiindel, den 

wievielten das Grundgewebe einnimmt. Da man annehmen konnte, dafi jedes Faserleitbiindel den Raum 

als ein gleichformiger Faden durchzieht, so wiirde es geniigen, den Flachenraum zu berechnen, den sie auf 

einem Querschnitt einnehmen und ihn mit dem des Grundgewebes zu vergleichen. Bei der verschiedenen 

Gestalt der Biindel wiirde aber auch diese Berechnung, wenn sie einigermafien zuverliissig sein sollte, sehr 

umstandlich sein, noch mehr die jedesmalige Anwendung der Angabe auf ein neues Vorkommen ; sie wiirde 

auch so wenig Anhaltspunkte fiir  die  unmittelbare Anschauung bieten, dafi sie sich kaum einbiirgern wiirde. 

Einen Teil dieser Aufgabe miissen wir gleichwohl losen, wenn wir die Dicke, den mittleren Durch - 

messer der Faserleitbiindel bestimmen wollen, denn wir bediirfen derselben nicht nur bei der Vergleichung 

verschiedener Arten, sondern auch verschiedener Gegenden desselben Stammes. 

Von den drei Richtungen, nach denen dessen Gewebe ausgedehnt sind, werden wir die mit seiner 

Achse gleichlaufende, von unten nach oben gehende als Hohe bezeichnen, wie bei den Zellen des Grund- 

gewebes, des Holzparenchyms. Nur wo diese Ausdehnung die anderen mehrere Male ubertrifft, liegt es 

nahe, sie Lange zu nennen, wie bei den Faserzellen, den Siebrohren, auch wohl bei den einzelnen Gefa.fi- 

zellen, obwohl bei den letzteren, deren senkrechte Erstreckung oft kurz genug ist, besser durchgehend nur 

von ihrer  »Hohe«  gesprochen wird. 

Noch unsicherer ist die Benennung der beiden wagrechten Durchmesser. Den durch die Mitte des 

Leitbiindels und des Faserteiles gehenden, bei der gewohnlichen Anordnung dieser Teile, wo das erstere 

nach der Mitte, der letztere nach dem Umfange des Stammes hin liegt, zugleich radialen, bezeichnen wir 

als Tiefe, ahnlich, wie man die Ausdehnung eines Wohnzimmers von vorn nach liinten, vom Fenster bis 

zur gegeniiberliegenden Wand, eines Schrankes, eines Blockes seine Tiefe nennt. Breite ist dann der 

darauf rechtwinklige Durchmesser, der in der Regel, wenn der Faserteil nach aufien, das Leitbiindel nach 

innen zu liegt, tangential gerichtet ist. 

Breite gerade den fiir gewohnlich radialen Durchmesser zu nennen, wie es Caspary v) bei alien Zellen 

und GefafJen tut, scheint mir keinesfalls dem Sprachgebrauche gemafi zu sein. 

Das Mittel aus den beiden auf dem Querschnitt leicht festzustellenden wagrechten Durchmessern, der 

Tiefe und der Breite,  konnen wir nun als die (mittlere)  Dicke des  Faserleitblindels betrachten. 

Nun wissen wir ja seit den grundlegenden Arbeiten von H. M o h 1 fiber den Ban des Palmstammes, 

dafi jedes Faserleitbiindel in seinem Verlaufe von der Blattnarbe nach dem Innern und von da steil abwarts 

wieder nach dem Umfange des Stammes zu, nicht nur seine Zusammensetzung, sondern auch seinen Durch- 

messer ganz erheblich andert. Das hat an sich fiir die Betrachtung der fossilen Palmenholzer, bei der es uns nicht 

auf  die   Erklarung   des   Tatbestandes,   sondern   nur   auf   diesen   selbst   ankommt,   keine   grofie Bedeutung. 

Die meist sicher zu unterscheidende Strecke vom Innern des Stammes bis zur Blattnarbe, die wir 

als Kreuzungsbiindel bezeichnet haben,  muli in jedem  Falle fiir sich behandelt werden. 

Von den steil absteigenden aber, die wir lieber als steil aufsteigende, gewohnliche oder Langs- 

biindel betrachten, liegen an jeder Stelle des Querschnittes gleichartige und daher ziemlich gleich dicke 

Biindel. Konnen wir daher nur die Gegend des Stammes bestimmen, aus welcher das Stuck stammt, so 

lafit sich die Dicke der Langsbiindel recht wohl mit der anderer Arten aus derselben Gegend ver- 

gleichen ; namentlich wenn man einzelne auffallend diinne oder besonders dicke ausscheidet und nur von 

den ubrigen  den Mittelwert sucht. 

Der Wert dieser Angaben wird wohl eingeschriinkt, aber nicht aufgehoben durch zwei in neuerer 

Zeit gemachte Beobachtungen.    Zunachst hat Eichler2) nachgewiesen,   dafi   die   oft sehr bedeutende Ver- 

') Caspary: Fossile Holzer «., S. 35. 
2) Eichler: Verdickung.    S, 501—509. 
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dickung der Palmenstamme in ihrem unteren Teile dadurch bewirkt wird, daft die Faserleitbiindel durch Zu- 

nahme ihres Faserteiles bis lYamal so dick werden, als sie im oberen Teile des Stammes sind; noch mehr 

dadurch, daft das Grundgewebe groftmaschiger wird und infolgedessen die Faserleitbiindel weiter ausein- 

ander riicken. 

Umgekehrt fand ich die Faserleitbiindel am Grunde des Stammes bei P. iriarteum [XII, 129] sehr 

viel diinner als wenige Dezimeter hoher [XII, 127, 128] ohne daft ihre Zusammensetzung sich geiindert 

hatte. Daft sie weiter voneinander abstehen, beruht hier auch nicht auf einer weiteren Ausdehnuno- der 

Zellen des Gruiidgewebes, auch nicht darauf, daft die Biindel weiter auseinander geriickt waren, sondern 

nur darauf, daft infolge ihrer starken Verjiingung die Zwischenniume zwischen ihnen grofter ge- 

worden sind. 

Es steht daher diese Erscheinung bis jetzt vereinzelt da. ') Jedenfalls aber werden Verschiedenhei- 

ten in der Dicke der Faserleitbiindel wie die von Eichler an lebenden und von mir bei einer fossilen Palme 

in verschiedenen Hohen an demselben Stamme beobachteten, allein iins nicht bestimmen diirfen, auf ver- 

schiedene Arten zu schlieften. 

Auch sie halten sich indes in gewissen, nicht zu weiten Grenzen und wer die Faserleitbiindel im 

aufteren Teile von P. Fladungi (Unger) [III, 41] neben denen von P. astrocaryoidcs [XVI, 185] oder P. 

mississippense [XXI, 256] sieht, wird nicht zweileln, daft Biindel von der Dicke der ersten Art bei den 

beiden anderen niemals vorkommen werden, jedenfalls nicht in der gleichen Gegend des Stammes, und wir 

werden unter den geltend gemachten Einschrankungen von diesen Merkmalen einen niitzlichen Gebrauch 

machen konnen. Fiir die kurzen Angaben in den Diagnosen der Arten konnen wir uns dabei folgender 

Ausdriicke bedienen : 

Fasciculi fibro- ductores   crassissimi (maximi) etwa 2 mm (l'") dick:   P. Fladungi, fasciculi 

exteriorcs [III, 411. 

„ crassi (magni) etwa  1 l/s mm (8/5'") dick:  P.   Cottae [XIII, 135]. 

,, crassiores (majores) etwa  1 mm CI2'") dick: p- didymosolcn [XIII,  133,  134]. 

tenuiores (minores) etwa % mm (x/8'") dick : p- palmacites [XX, 253]. 

tenues {parvi) etwa  'j.mm ('//") dick: P. iriarteum [XII,  129]. 

tenuissimi {minimi)  etwa  ljt mm (77"
r) dick:  P.  mississippense [XXI,  256]. 

Erne ahnliche Veranderlichkeit   zeigt   die  Gestalt der Faserleitbiindel,    die am klarsten im   Quer- 

schnitte ausgepragt ist,  von dem wir daher in der Kegel die beziiglichen Angaben hernehmen werden.   Unci 

doch   laftt sich bei den  gewohnlichen Biindeln jeder Art eine  Grundform heraus erkennen, von der nur hie 

und da Abweichungen vorkommen und die uns daher ein wertvolles Mittel   darbietet,   die Eigentiimlichkeit 

der Art aufzufassen. 
Der Querschnitt zeigt uns zwei Hauptformen, die schon Anton Sprengel benutzt hat, urn die 

zwei ersten, nach dem inneren Ban ihres Stammes aufgestellten Palmenarten voneinander zu unterscheiden. 

Entweder sind namlich Faserteil und Leitbiindel in einem drehrunden, im Querschnitt fast kreisformigen oder 

eirunden Faden vereinigt wie bei P. palmacites [XX, 253] oder sie liegen nicht mit ihrer ganzen Breite 

aneinander an und es bezeichnet daher jederseits eine tiefere oder flachere, meist aber scharfe Furche die 

Grenze zwischen ihnen, wie bei P. didymosolen [XIII, 133]. Diese Biindel hat Sprengel gemini, Unger 

didymi genannt. Beide Ausdriicke werden richtiger fiir Zwillingsbundel, d. h. solche gebraucht, die aus der 

VerschmelzuniT zweier Biindel entstanden sind, wie wir solche auch bei vorweltlichen Palmenholzern, wie 

bei P. antique use [I, 20-24], P- vasculosum [II, 31, 37]> P- overturn [XIV, 157] und P. mississippense 

[XXI, 264, 265] linden. In den Diagnosen behalten wir lingers eingebiirgerten Namen »didymi« bei, 

iibersetzen es aber mit  »gezweit«. 
Bei der iiberwiegenden Mehrzahl der Arten ist die eine oder die andere dieser Gestalten ausgepragt 

genug, urn zu deren Erkennung zu dienen, bei einigen jedoch wird die Furche zwischen Faserteil und 

Leitbiindel   so   flach,  daft sie sich bei manchen Biindeln bald an der rechten,  bald an der linken Seite fast 

l) Vergl. das weiter unten bei Beschreibung des P. iriarteum Ausgefuhrte. 
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ganz ausgleicht und statt eiaes scharfen Einschnittes nur eine flache Bucht iibrig bleibt, so dafi wir diese 

Biindel nur noch als subdidymi, als schwach oder undeutlich gezweit bezeichnen konnen, wie bei P. variabile 

[XVI,  195 — XVII,  197]; und b) belgicum [XVII, 200, 202 — XVIII, 207];  P. porosum [XI,  118,  120]. 

Gerade bei diesen Arten finden vergleichsweise erhebliche Schwankungen im Umrifi der Biindel 

iiberhaupt statt, wahrend dieser bei den rundlichen bei jeder Art ziemlich bestandig ist, bei den gezweiten 

allerdings nur, wenn man einerseits die unwesentlichen Abanderungen ausscheidet, die durcb die Art ihrer 

Erhaltung, anderseits die wesentlicheren, die durch ihre verschiedene Lagerung bedingt werden. Wo 

namlich die vorderen grofien Gefafie des Leitbiindels sehr diinne Wande hatten und bei langerer Aufweichung 

vor der Versteinerung seitlich zusammenfielen, folgten die ihnen anliegenden Holzzellen nach, der ganze 

Gefafiteil sank zusammen und verlor seine urspriingliche rundliche Gestalt. Dadurch wurde die eine Seite der 

Furche zwischen Faserteil und Leitbiindel flach, ja hohl und die Furche selbst verschwand zuletzt ganz. 

Schritt vor Schritt konnen wir diese Veranderung bei P. didymosolen verfolgen. Wahrend an der frischeren 

Stelle des Sttickes in der Cottaschen Sammlung des Berliner wie des Tiibinger Museums [XIII, 133] die 

gezweite Gestalt der Faserleitbtindel ebenso deutlich ist wie in der Abbildung Cottas in den Dendrolithen, 

sind bei dem des Dresdener Museums [XIII, 134] die Gefafiteile teils noch rundlich, teils aber seitlich ein- 

gesunken  [a],  doch nach hinten abgerundet,  endlich fast plattenformig [6]. 

Ist dagegen der Gefafiteil nicht von der Seite, sondern von hinten nach vorn zusammengedruckt 

so liegt er wie eine oft ziemlich diinne Platte an der flachen Breitseite des Faserteiles [g]. Das findet hier 

wie bei dem sehr ahnlichen P. Cottae [XIII, 135] an verschieden orientierten, vorzuglich aber doch bei 

den Bundeln statt, wo der Gef&fiteil nicht wie gewohnlich nach der Mitte des Stammes hin liegt, sondern 

nach aufien oder nach der Seite. In diesem Falle riihrt die zusammengedruckte Form des Leitbiindels, wie 

sie sich auch bei anderen Arten findet, oft nicht nur vom Zusammenfallen der Gefafie und Holzzellen her, 

sondern wenigstens ebenso sehr von der Beschrankung des Ranmes durch nahe liegende andere Biindel, ist 

also nicht eine Wirkung der Vorgange bei der Versteinerung, sondern des von verschiedenen Umstanden 

beeinflufiten Wachstums der Faserleitbtindel selbst,  das die Gestaltung ihrer einzelnen Teile vielfach bedingt. 

a) Faserteil. 
Ahnliche Schwankungen zeigen die einzelnen Teile des Faserleitbi'mdels, die grofiten der 

Faserteil nicht nur bei verschiedenen Arten, sondern auch bei einer und derselben Art. 

Wenn man den grofien, im Querschnitt verkehrt eiformigen Faserteil mit der flachen Bucht am Grande 

bei den aufieren Bundeln von P. antiguense, b) integrum [I, 1] neben den ganz kleinen, schmalen, halb- 

mondformigen der inneren [I, 2] sieht, konnte man versucht sein, der Beschaffenheit des Faserteiles jeden 

unterscheidenden Wert abzusprechen. Darin wiirde man aber docli zu weit gehen; denn erstens ist diese 

Verschiedenheit nur bei wenigen Arten so grofi. Schon bei P. Fladmigi (Unger), dessen aufiere 

Faserleitbtindel [III, 41]') den Charakter des von Mohl als Mauritia-ahnlich bezeichneten Stammes am 

ausgepragtesten zeigen, sind die Faserteile der inneren Biindel zwar viele Male kleiner als die der aufieren, 

aber immer noch mehrere Male so grofi als die Leitbiindel, an denen sie anliegen, auch im Umrifi von 

denen der aufieren Biindel weitaus nicht so verschieden wie bei P. antiguense und b) integrum. Bei der 

grofien Mehrzahl der bekannten Arten ist der Unterschied noch geringer; so bei P. didymosolen, von dem 

wir den Querschnitt eines ganzen Stammes, mit Ausnahme seiner aufiersten Schichten, kennen. Dann zeigt 

gerade das Beispiel von P. antiguense, b) integrum, dafi in einer und derselben Gegend des Stammes der 

Faserteil bestandig genug ist. Hat man diese nach den oben angegebenen Merkmalen festgestellt, so l&fit 

sich auch der Faserteil mit den gleichartigen Stellen von anderen Arten recht gut vergleichen. Immerhin 

zeigen auch die Faserteile in derselben Gegend eines Stammes noch manche Verschiedenheiten. Wo sie 

nicht wie gewohnlich an der Aufienseite des Leitbiindels liegen, sondern schrag oder ganz seitlich, 

sind sie viel weniger tief, oft ganz flach, in der Richtung des Stammradius in die Breite gezogen, wie bei 

P. microxylon (Quenstedti) [XV, 162, fd111; 364]; P. densum [III, 44, fdl,fdn]', P. lacunosum [VI, 64, fd] 

oder P.  Cottae [XIII,   135 fd1, fd11],   wahrend diese Verschiedenheit bei anderen Arten,   wie P. filigranmn 

>) Vergl. Corda:  Beitr., Taf. XVIII, Fig. 2, 3 (als P. Partschii). 
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[X, 106, fdm, fd*v], ja an anderen Stellen derselben Art, wie bei P. lacitiiosum [VI, 65, fd1, fd11; vergl. 

mit 64 fd]  viel weniger hervortritt. 
Noch auo-enfallioer sind die Gestaltsveriinderungen, welche die Faserteile dadurch erleiden, dafi ihnen 

durch benachbarte Faserleitbiindel der Raum zur Entwicklung beschrankt wird oder wie man es kurzer, 

aber nicht o-anz treffend ausdriickt, durch gegenseitigen Druck. So sehen wir einzelne vorn eingedriickt bei 

P. aniiguense, b) integrum [I, I, fd] oder von der Seite plattgedrtickt [I, 1, fd1]; bei P. confertum [XI, 

tog, fd], P. variabile [XVI, 195, fd1, fd11], endlich in der verschiedensten Weise beeinflufit bei den gedrangten 

Biindeln   von   P. microxylon (Quenstedti)   [XV,   162];   P. densum [HI, 44]   und   bei   P. cellulosum   [XVI, 

I72 178].  Welche Einwirkung die Faserteile durch ihre Lage gegen das Leitbiindel oder durch angrenzende 

Bundel erfahren haben,  lafit sich indessen leicht erkennen. 
Sehen wir von diesen ab, so schwanken an demselben Stiicke die Verschiedenheiten in nicht zu 

weiten Grenzen urn eine Grundform, die fiir denselben Stammteil einer Art bestiindig, bei den verschiedenen 

Arten   aber   so mannigfach ist,  daft wir sie der Anordnung des groftten  Teiles derselben zu Grunde legen. 

Zu diesem Zwecke nehmen wir drei Hauptformen des Faserteiles an. die wir nor nach seinem Grunde 

oder seiner hinteren Flache unterscheiden, in der das Leitbiindel an ihm anliegt, denn diese lafit trotz 

mancher Schwankungen bei alien Bundeln der gleiehen Gegend jeder Art eine Grundform erkennen, wiihrend 

der iibrige Faserteil die mannigfachsten Gestaltungen zeigen kann,  wie bei P. cellulosum  [XVI, 172—178]. 

1. Der Faserteil ist am Grunde beiderseits abgerundet. 

a) Der Grund ist flach, bei P. filigntnum [X, 107] oder mit breiter, seichter [X, 106] oder etwas 

tieferer Bucht mit abgerundeten Randern, am haufigsten bei nierenformigen Faserteil, bei P. didymosolen 

[XIII,   133], P.   Cottac [XIII,  135], P. lacunosum [VI, 64, 65]. 
/;) Ist die Bucht dao-eo-en schmal, wie es vorwiegend bei tieferen, langlich rnnden Faserteilen der 

aufieren Langsbiindel gefunden wird, wie bei P. crassipes [X, 94, 99], so ist sie nach vorn auch nur schmal 

abgerundet und wenn sie sich hier so zusammenzieht, dafi sie in eine, wenn auch etwas abgestumpfte 

Ivante ausgeht, wahrend ihre aufieren Rander breit abgerundet sind, so geht der Umrifi des Faserteiles in 

den herzformigen liber, wie bei P. Fladungi [III,  41]; bei breiter Bucht bei P. geanthracis. 

2. Die Bucht des Faserteiles ist k a n t i g begrenzt. 

a) Ist sie flach, ja fast eben, so treten die Kanten wenig hervor, wie bei manchen Bundeln von 

P. variabile [XVII, 197, 6], ja die Grenze ist auch wohl abgerundet [a] und wir erkennen dies als eine 

ausnahmsweise Bildung nur aus der Vergleichung mit anderen Bundeln desselben Stiickes, wo die Kanten 

deutlicher sind  [XVI,   195]:  oder mit anderen Stricken derselben Art [XVI,   189—191]. 

b) Ist die Bucht tief, verjiingt sich aber nach vorn, so treffen ihre Rander oft ebenfalls unter so 

grofien Winkeln mit der Seitenffache des Faserteiles zusammen, dafi die Kanten nur eben kenntlich oder, 

wenigstens scheinbar, abgerundet sind, so bei P. Aschersoni [XX, 232, fd11] oder P. Zitteli [XX, 235, fd**], 

Auch hier betrachten wir die Bundel, bei denen die Kanten scharfer ausgebildet sind, als die mafigebenden. 

Wird die Bucht nach vorn ganz schmal oder geht in eine Kante aus, so ist der Grund pfeilformig, was 

besonders deutlich hervortritt, wenn die Rander scharfkantig oder selbst in Schneiden vorgezogen sind, wie 

bei vielen Bundeln von P. astrocaryoides [XVI, 185] oder P. cellulosum [XVI, 174—178], was aber auch 

auf weniger ausgepragte Formen, wie P. speciosum [VI, 55 — 56] ausgedehnt werden mufi, wie viele Bundel 

[VI,  57; V, 52]  erkennen lassen. 
Ist da"-eo-en die Bucht breit, nach vorn abgerundet, so ist der Faserteil im eigentlichen Shine 

mondformig, so bei P. Aschersoni [XX, 232] und P. Zitteli [XX, 237—241], wobei die Tiefe der Bucht 

vorn ganz Flachen bis zum  Halbkreisformigen und noch dariiber hinaus schwankt. 

3. Der Faserteil umgibt das Leitbiindel ringsum s c h eid e nf 6 r m i g. 

Der Ubergang von der vorigen zu dieser Form, die nur eine Besonderheit derselben darstellt, ge- 

schieht dadurch, dafi sich gegeniiber von dem mondformigen, das Leitbiindel vorn umziehenden Faserteil 

auch an seinem hinteren, nach der Mitte des Stammes hin liegenden Rande ein hinterer Bogen ausbildet, 

wie bei P. sardum [XXI, 267, z], der sich. den Randern des halbmondformigen vorderen Teiles niihert, 

bis er an der einen oder der anderen Seite mit ihnen  verschmilrt [XXI, 270J  und endlich  mit ihm zu einer, 
17* 

download unter www.biologiezentrum.at



134 Gustav Stenzel. [28] 

das ganze Leitbiindel umschliefienden Scheide wird. [XXI, 266, fd—fdu; 269.] Auch bei dem wahrscheinlich 

ebenfalls aus der oberen Kreide stammenden P. astron [XVIII, 208—213, h] und noch ausgepragter bei 

den aufieren Langsbiindeln von P. astron, b) radicahim [XVIII, 217. 218, Ji] ist dieser hintere Bogen fast 

iiberall zu erkennen. 

Man sieht, dafi diese Grundform bei einer und derselben Art, wie die vorige Form, ja mit dieser 

vermischt vorkommen kann. In der Regel aber ist der scheidenformige Faserteil bei alien Btindeln desselben 

Stiickes gleichformig ausgebildet und es scheint dieser, sonst den Blattstielen und Kolbenspindeln eigene 

Bau namentlich bei der Mehrzahl der altesten, aus der Kreideformation stammenden Palmenholzer, wie 

P. parvifasciculosutn,1) P. scleroticum [XXII,  277, 279],2) P. radiatum [II,  28[3) bestandig zu sein. 

Auch die im ganzen viel gleichformigeren Z ell en des Faserteiles zeigen sowohl in ihrer Grofie 

wie in der Verdickung ihrer Wande mehrfach bestandige Eigenheiten. Die Grofie der Zellen an sich steht 

zwar in einer gewissen Beziehung zu der des ganzen Faserteiles. So nehmen einige und dreifiig der grofien, 

mit kleineren gemischten Faserzellen der stattlichen Biindel des P. speciosum | V, 52] gleichen Raum ein 

wie der ganze, mehr als 400 Zellen enthaltende Querschnitt des Faserteiles der zierlichen Biindel von 

P. mississifipen.se [XXI, 261]. Dagegen haben die Faserteile eines und desselben Stiickes an denselben 

Stellen gewohnlich gleichgrofie Zellen, deren Durchmesser fiir die Art bezeichnend ist. Mannigfaltig ist da- 

gegen ihre Grofie an verschiedenen Stellen eines und desselben Faserteiles. Bald sind sie alle von gleichem 

Durchmesser wie bei P. antiguense, b) integrum [I, 9]; P. variabile [XVII, 197) und b) bdgicum [XVII, 

206]; P. mississippense [XXI, 261]; bald — und dies ist bei einigen der eben genannten Arten schon an- 

gedeutet — sind die am inneren, dem Leitbiindel zugewendeten Rande liegenden Zellen sehr viel kleiner 

als die im aufieren Umfange, in die sie ganz allmahlich iiberzugehen pflegen, wie bei P. remotum [VIII, 82], 

P. vascirfosum [III, 40]. Dies ist der bei weitem haufigste Fall; doch fehlt es selbst nicht an Arten, bei 

denen die Zellen des aufieren Umfanges wieder etwas kleiner sind, als in der Mitte des Faserteiles, wie bei 

P. densum [IV, 46] und P. ovatum [XIV,   154]. 

Von grofierer Bedeutung fiir das Leben der Pflanze und daher auch fiir die Beurteilung fossiler 

Holzer, als diese immerhin geringen und in ziemlich weiten Grenzen schwankenden Verschiedenheiten ist 

die Verdickung der Wande. Wohl wissen wir aus Mollis Untersuchungen1), dafi bei einer und der- 

selben Art die Faserteile der aufieren Biindel dickwandige, die der inneren diinnwandige Zellen haben 

konnen. Das sind aber seltene Ausnahmen und in jeder bestimmten Gegend des Stammes pflegen die 

Faserteile einander in dieser Beziehung zu gleichen. Meist sind alle Zellen derselben stark verdickt, die 

kleinen, dem Leitbiindel anliegenden bis nahe zum Verschwinden des Lumens ; ahnlich oft auch die iibrigen. 

Wo aber die nach der Mitte und noch mehr nach dem aufieren Rande hin liegenden viel grofier sind, ist 

es in der Regel auch ihr Lumen, so dafi sie dann, bei immer noch dicken Wandungen, einen weiten 

Hohlraum haben, wie wir das bei P. vasculosum [III, 40]; P. remotum [VIII, 82] sehen. Bei P. densum 

[IV, 46] nehmen diese Zellen mit groGerem Lumen und nur noch mafiig verdickten Wanden mehr als zwei 

Drittel des ganzen Faserteiles ein. Bei einigen Arten, wie bei P. antiguense [II, 26] und P. stellatum [XIX, 229I 

sind schon die mittleren Zellen schwach verdickt und gehen nach dem Rande hin in ganz diinnwandige 

tiber. Hier lassen die regelmafiigen, ganz allmahlichen Obergange keinen Zweifel dariiber, dafi diese Zellen 

von Anfang an ihre jetzige Beschaffenheit hatten. Bei P. antiguense, b) integrum [I, 9] dagegen, bei dem 

alle Zellen des Faserteiles diinnwandig' zu sein scheinen, ist die Mfiglichkeit nicht ausgeschlossen, dafi die 

Verdickungsschichten vor der Versteinerung durch beginnende Verwesung bei langerer Einwirkung des 

Wassers zerstort worden sind. Es liegt diese Annahme ran so naher, als die uns noch erhaltenen Faser- 

leitbtindel dieser Art dem aufieren Teile eines Stammes angehort haben, in dem wir sonst nie diinnwandige 

Faserzellen antreffen. Auch kann man geltend machen, dafi bei P. didymosolen bald einzelne unter den 

gewohnlichen dickwandigen Zellen,   bald die eines   ganzen Faserteiles   nur   noch   die   diinne, urspriingliche 

1) Vater: Phosphoritholzer, S. 830, Taf. XXVII, Fig. 2, 3. 
2) Ebenda: S. 829, Fig. I. 
•'•) Ebenda: S. 831, Fig. 4. 
4) Mo hi in Martius: p. IX, § 20; Tab. A, Fig. 1.    Astrocaryitm vulgare. 
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Zellwand zeigen, wahrend der Innenraum mit einer gleichformigen Masse erfiillt ist [XII, 132, pf,}. Daft 

alle Zellen der Faserteile von P. antiguense, b) integrum die gleiche Besehaffenheit haben, bleibt immerhin 

auffallend, wenn man auch geltend machen kann, daft gleiche Zellen unter gleichen aufteren Einwirkungen 

auch die gleichen Veranderungen erfahren sollten. Jedenfalls miissen diese hier andere als gewohnlich 

gewesen sein, denn in der Regel nimmt da, wo wir sie mit Sicherheit verfolgen konnen, die Verwitterung 

solcher Zellen einen anderen Gang. Zuerst lockert sich der Zusammenhang der noch unveranderten Zellen 

in der Mitte des Faserteiles, wie bei P. variabile [XVII, 197]; ganze Reihen noch zusammenhangender Zellen 

losen sich durcli schmale Spalten voneinander bei P. variabile, b) belgicum [XVII, 206], dann werden 

die Wandungen der Zellen undeutlich, P. vasculosum [III, 40], indem nicht nur die Verdickungsschichten, 

sondern ebenso auch die aufierste Zellwand offenbar einer fortschreitenden Zersetzung unterliegen. Das 

Lumen ist nur noch schwach, wie bei /;. ovatum [XIV, 158, a] oder gar nicht mehr [b] kenntlich oder 

laftt sich nur noch aus einem Rest des undurchsichtigen Stoffes erschlieften, mit dem es angefiillt war [g]. 

Ebenso wird der Umrift der Zellen nur noch aus der ebenfalls dunklen Ausfiillung der Interzellulargange 

an den Kanten derselben [/;] erschlossen, den man sogar leicht mit der des Lumens verwechseln kann. 

Auf diese Weise sind gewift auch die gleichmafiig verteilten dunklen Punkte und kurzen Striche in Un gers 

Zeichnung des Faserteiles bei P. Cottae, d) Partschii zu erklaren. Aber wir sehen nichts von dem 

zierlichen Xetz von dirnnen Zellwanden, wie es den Ouerschnitt des Faserteiles bei P. antiguense, b) integrum 

[I, 9]  tiberzieht. 

Schreitet die Zersetzung noch weiter vor, ehe die Versteinemngsmasse erstarrt ist, so entstehen 

kleinere, dann grofiere Liicken, wie bei P. armarium [XIV, 144, pf, pf1]. In alien Abstufungen sind diese 

ausgebildet bei P. tenue. Hier nehmen oft zwei grofte Hohlramue die beiden Seiten des Faserteiles ein, bald 

in offener Verbindung mit dem leeren Raume, der vielfach an die Stelle des zerstorten Grundgewebes 

getreten ist [XIV, 149, /, I1], bald ringsum noch von schmalen Streifen undeuthchen Fasergewebes umgeben 

[146, I, I1]; oder es sind drei ebenmafiig verteilte [147, /, /\ lu], oft natiirlich auch ganz regellose Liicken 

entstanden. Solche fehlen auch bei P. Blanfordi nicht; aber mit merkwiirdiger Regelmafiigkeit ist hier 

der ganze Faserteil leer, bis auf einen ganz schmalen Rand und einen strukUuiosen Mittelstreifen, der sich 

vora Grunde bald bis nach vorn [VII, 73], bald nur bis in die Mitte [72J, bald nur eine kurze Strecke weit 

verfolgen laftt. Aber eine dunkle Farbung setzt sich von ihm aus meist bis nach vorn bin fort und die 

beiden groften, langlich runden, mit weiftern Chalzedon erfiillten Liicken machen in dem dunklen Gestein 

zuerst tauschend den Eindruck zweier grofier, nebeneinander liegender Gefafte. Auch bei P. porosum 

[XII, 126] sind meist nur noch die auftersten Zellreihen erhalten ; bei P. Boxbcrgae ist sehr seiten bloft 

die Mitte des Faserteiles leer, ofter sehen wir noch, wie bei der vorigen Art, ein bis zwei Reihen dickwandiger 

Zellen am Rande, oft fehlen auch diese und es ist, wie regelmaftig bei P. lacunosum, nur eine grofte 

Liicke da,  aus der wir auf die urspriingliche Gestalt und Grofte des Faserteiles  schliefien miissen. 

Eine Vergleichung dieser Reihe von Erhaltungsstnfen zeigt uns nun auch, daft die nahe liegende, 

schon von Unger1) fiir P. lacunosum ausgesprochene Vermutung, daft Zerstorung eines einzelnen Gewebes 

auf die urspriingliche Diinnwandigkeit seiner Zellen schliefien laftt, nicht allgemein zutrifft. 

Eine sehr merkwiirdige Erscheinung bleibt es immerhin, dafi hier oft die zartw andigen Parencbym- 

zellen des Holzteiles und des Grundgewebes bei der Verkieselung wohl erhalten geblieben sind, wahrend 

unmittelbar daneben die dickwandigsten Faserzellen zerstort worden sind. Wahrscheinlich sind die zarten 

Zellwandungen leichter und daher rascher von der Versteinerungsmasse durchdrungen und dadurch vor der 

weiteren Zersetzung geschiitzt worden, wahrend die dicken, sklerenchymatischen Wande der Faserzellen dem 

Eindringen der Versteinerungsmasse so lange Widerstand leisteten, bis ihr Zusammenhang sich lockerte und 

sie nach und nach vermorschten und zuletzt ganz zerlielen. 

b) Das Leit blind el ist, ahnlich wie der Faserteil, bei manchen Arten in den aufteren Lagen des 

Stammes erheblich anders  gebaut als in den inneren,  bei anderen ist der Unterschied nur gering. 

Oft ist es in den aufteren Schichten sehr klein, viele Male kleiner als der Faserteil, so dafi es nur 

in   einem   ganz   schmalen  Ausschnitt   an   dessen  Innenftache   anliegt,   wie   bei   P.   Pladungi   [III,   41-43]; 

') Unger in Martins: p. 58, § 16. 
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P. microxylon [XV, 162, 163]. Dann pflegt es von der Seite zusammengedriickt, plattenformig zu sein. Am 

haufigsten aber ist es rundlich, freilich, wie wir schon oben angefiihrt haben, namentlich durch Zusammen- 

sinken bei der Versteinerung oft sehr entstellt, etwa der halben Breite der Innenflache des Faserteiles anliegend, 

die dort eben oder in der Mitte seicht rinnenformig eingedriickt ist, am den vorderen Teil des Leitbiindels 

aufzunehmen; so bei P. lacunosum [VI, 64, 65]; P. didymosolen [XIII,   133]. 

Verbreitert sich das Leitbiindel nach vorn so weit, dafi es dem Faserteil fast in dessen ganzer 

Breite anliegt, wie bei vielen Biindeln von P. arenarium [XIII, 140—142; XIV, 144] und von P.porosum 

[XI, 116—120; XII, 123, 124, 126] oder selbst so, dafi es den Faserteil mit seinen fliigelartig vorspringen- 

den Randern zum Teile umfafit, wie bei P. ovatum [XIV, 154—156; XV, 159], so stellt dies eine dritte, 

ziemlich bestandige Grundform dar. Allerdings miissen wir bemerken, dafi die Zellen des Leitbiindels, wie 

zuweilen ringsum, so besonders da, wo es zu beiden Seiten an den Faserteil grenzt, gegen die des Grund- 

gewebes oft so wenig scharf abgegrenzt sincl, dafi man zweifelhaft bleibt, welche von ihnen dem Grund- 

gewebe, welche dem Holzteil angehoren; so bei P. antiguense [If, 26, x]; P. arenarium [XIV, 144, x]\ 

P. variabile [XVII,  197, x\. 

Wo dagegen der Faserteil mit vorspringenden Kanten das Leitbiindel mehr oder weniger weit 

umfafit, behalt dieses seine rundliche Gestalt mit geringen Abanderungen bei. 

Der S i e b t e i 1 des Leitbiindels ist fast immer zerstort; zuweilen aber ist sein zartes Gewebe tiber- 

raschend gut erhalten, wie bei P. antiguense [II, 26, pc], P. sardum [XXI, 267, 268, pc], ohne jedoch 

bemerkenswerte Besonderheiten zu zeigen. Nur seiten neigt er dazu bin, in zwei seitlicb von der Mitte 

liegende Halften auseinander zu weichen, wie bei P. stellatum [XIX, 229] und, wie wir schon erwahnt 

haben, nach der an seiner Stelle entstandenen Liicke zu urteilen, bei P.  remutum  [ VIII,   82;   IX,   83,   84]. 

Unvergleichlich mehr Anhaltspunkte fur die Beurteilung der Beziehungen der fossilen Palmenholzer 

zueinander bietet der Holzteil. Seine Gestalt und Grofie entspricht der oben besprochenen des ganzen 

Leitbiindels, wenn wir uns den kleinen Siebteil von diesem weg denken, zeigt daher ahnliche Eigenheiten 

wie jenes.  Ganz anders mannigfach ausgestaltet sind aber seine Gewebe. 

Die Holzzellen, die den ganzen Raum desselben zwischen den Gefafien und um diese herum aus- 

fiillen, bald wenig holier als breit, wie bei P. antiguense [II, 27, pi], in senkrechte Reihen geordnet, mit 

wagrechten Scbeidewanden ; bald bedeutend hoher, bei P. densum [IV, 51, pi]; P. astrocaryoides [XVI, 

187, pi]; wahrend man sie bei P. sardum [XXI, 276, pi] in langgestreckte Zellen mit spitzen Enden iiber- 

gehen sieht, wie sie, nach der Anordnung der Spalten in der Wand mancher grofien Treppengefafie zu 

vermuten [ebenda y1], an diesen unmittelbar angelegen haben. Im Querschnitt sind sie vieleckig, in der Nabe 

der Gefafie etwas plattgedriickt, die innersten diesen mit breiter Fliiche anliegend und von da nach aufien 

in konzentrische Bogen geordnet, die durch andere vielfach gestort, sich bis an das umgebende Grund- 

gewebe verfolgen lassen. Die aufierste Schicht halt zwischen den Zellen des letzteren und den iiufieren Holz- 

zellen zuweilen die Mitte, so dafi man sie wohl als eine Scheide um diese betrachtet hat, doch lafit sie sich 

fast nie mit einiger Sicherheit ringsum verfolgen. 

Dieser Bau wiederholt sich im wesentlichen bei alien fossilen Palmenholzern. Dagegen zeigen sie 

bestandige Verschiedenheiten in der Wand ihrer Holzzellen. Bei den einen — und dies ist die grofie Mehr- 

zahl — sind diese Wande diinn oder nur schwach verdickt. Bei manchen von diesen sind sie in den 

der Mitte des Stammes zugewendeten Randzellen derbwandig, wie bei P. antiguense [II, 26, pi]-; bei wenigen, 

z. B., wie wir schon oben bemerkt haben, bei P. sardum [XXI, 267, z], so stark verdickt, wie die des 

Faserteiles; ahnlich bei P. tenue [XIV, 145—149]. Bei P. mississippense [XXI, 262, pi] ist es die Zellgruppe 

zwischen den mittleren und den kleineren Gefafien ; bei P. Pladuugi (Unger) [III, 43, pi] '), P. speciosum 

[V, 52], P. Jiligranum2) sind es alle Holzzellen, ebenso bei P. radiatum3) und P. scleroticum4*), ohne doch 

mit denen  des   an   sie   grenzenden Faserteiles oder der mit   diesem   zusammenhangenden Leitbundelscheide 

') Cord a: Beitrage, Taf. XVIII, Fig. 5—8 
2) Stenzel: Palm, filigr. Taf. XI, Fig. 5, 6. 
3) Vater: Phosphoritl. Taf. XXVII, Fig. 4. 

*') fiber diese vergl. das waiter unten bei der Beschreibung der Art Angefuhrte. 
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zusammenzufiiefien.  Sie sind von diesen durch ihre  geringere Grofie   unterschieden   und   deutlich gegen sie 

abgegrenzt. 

Die von den Holzzellen umgebenen Gefafie endlich nehmen unser Interesse wenigstens ebenso 

sehr durch ihre zwar sehr verschiedene, oft aber doch wundervolle Erhaltung in Anspruch, wie durch ihre 

Ausbildung bei den einzelnen  Arten. 

In der Regel fiihrt, wie wir dies bei dem in grofierer Ausdehnung erhaltenen Querschnitt von 

P. porosum [XII, 123, 124, 126; XI, 114—120] sehen, der winzige Holzteil der aufiersten Faserleitbiindel 

nur ein medianes Gefafi. [XI, 114, 115; XII, 123,fd1]: Diesem schliefit sich in den immer noch kleinen 

Holzteilen der nach innen folgenden aufieren Biindel, den grofiten des Stammquerschnitts [XI, 116—120; 

XII, 123, fdlj; 124 —126] oft noch ein zweites Gefafi eng an, oder wir iinden hier zwei getrennte grofie 

Gefafie rechts und links von der Mitte, deren jedes audi wohl durch eine Gruppe dicht aneinander liegender 

grofierer und mittlerer Gefafie ersetzt wird. Hinter diesen treffen wir dann gewohnlich zwischen Holzzellen 

zerstreut einige mittlere und kleine an. Noch weiter nach der Mitte bin tretcn in dem noch grofieren Holz- 

teil die seitlichen Gefafie weiter auseinander; die Zahl der mittleren und kleinen nimmt oft bedeutend zu. 

Alle diese Formen konnen, wie bei den lebenden Palmen, so audi bei den fossilen, in einem und 

demselben Stamme vorkommen, danach liegt die Vermutung nahe, sie konnten nichts zur Charakteristik der 

Arten beitragen. hides verhalten sich diese darin doch nicht gleich : die besonders liaufig erhaltenen aufieren 

und noch die weiter nach innen liegenden Zwischenbiindel fiihren bei einigen vorherrschend ein medianes 

Gefafi oder eine dieses vertretende Gefafigruppe,  andere zwei getrennte seitliche Gefafie. 

So ist in den aufieren Biindeln von P. dcnsum [III, 44; IV, 46, 47] ein medianes Gefafi vor- 

herrschend; ahnlich auch bei P. variabilc, b) belgicum [XVII, 200, 202]. In den der Gegend der Zwisclien- 

biindel angehorigen von P. speciosum [V, 52; VI, 55—58] und P. Aschersoni [XX, 232] und b) Schwein- 

furthi [XX, 233, 234] ist es weitaus tiberwiegend ; ebenso selbst bei P. stellatum [XIX, 223 — 228; 229], 

obgleich das Stiick, nach der sehr verschiedenen Orientierung der Langsbiindel zu schliefien, schon mehr 

aus dem Innern des Stammes herriihrt. Bei P. antlguense [I, 14. 17], wie bei P. antiguense, b) integrum 

[I, 1, 3, 4, 9], dagegen sehen wir schon in den aufieren Leitbiindeln zwei seitliche grofie Gefafie. 

In manchen Fallen hat also auch dieses Merkmal unterscheidenden Wert. 

Aiinliches gilt von der Grofie der Gefafie. In demselben Leitbiindel sind oft alle Zwischenstufen 

von den duntien Spiralgefafien in seinem hinteren Elide, die nicht dicker sind, als die sie umgebenden Holz- 

zellen bis zu den vide Male so grofien Treppengefafien unmittelbar hinter dem Siebteil vorhanden, und zwar 

bei den verschiedensten Arten. Dagegen erreichen diese grofien Gefafie bei jeder Art nur einen gewissen 

Durchmesser, der als Grenzwert zu ihrer Bestimmung beitragen kann. Bei den lebenden Palmen fand 

V o h 1')  die grofiten derselben 

bei Bactris mitis bis V11 ,nm im Durchmesser, 

bei   Ocnocarpus minor bis  l/8  mm, 

bei  Corypha frigida bis iiber  lj6 mm, 

bei Mauritia vinifera bis  % mm und alle iibrigen Palmen iibertreffend 

bei  Calamus Draco fast  7s mm  dick- 

Nun treffen wir bei fossilen Palmen a h nl i c h e U n g 1 e i c h h e i t e 11 an.  So haben die g r o fi t e n Gefafie 

bei P. oligocaenum ljn mm im  Durchmesser, 

bei  P.   Kuntzii, P.  confertum '/u ""»> 

bei P.  belgicum  ljia mm, 

bei P.  mississippense  % mm, 

bei P.  Boxbergac,  P.  ovalum   J/; mm, 

bei P. sardum % 7"'"' 
bei P.  antiguense, P.  didymosolcn und vielen anderen  Arten  '/B mm, 

bei''F. germanicum und P. speciosum iiber  iji mm. 

>) Mohl in  Martins: § 25, p. XI;  - Verm. Selir. S.  142. 
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Diese Verschiedenheiten sind so grofi, daft sie gewifi nicht durch zufallige auftere Einwirkungen, 

sondern durch die Eigentiimlichkeit des Wachstums der verschiedenen Arten bewirkt und fur diese daher 

bezeichnend sind. Das gilt selbstverstandlich nur, wo diese Gefafie in hinreichender Zahl haben gemessen 

werden konnen. Das ist beispielsweise bei dem zuerst genannten P. oligocaenum nicht der Fall gewesen, 

das auch hier nur wegen des auftergewohnlich geringen Durchmessers seiner » grofien« Gefafie angefi'ihrt 

ist. Dann wird man auch nie aufier acht lassen cliirfen, daft in Stricken aus dem Innern des Stammes die 

Gefafte grofter zu sein pflegen, als in denen aus dessen aufieren Schichten. Endlich wird die Bestimmung 

des Durchmessers derselben durch ihre Erhaltung erschwert. Wahrend namlich die hinter ihnen liegen- 

den kleineren Spiral- und Ringgefafte so feste Wandungen haben, daft sie mit ihrem runden Hohlraum und 

auften scharfkantigen Umrift in ihrer urspriinglichen Gestalt erhalten sind, sehen wir die nahe hinter dem Siebteil 

liegenden grofien Gefafte oft zusammengesunken und flach gedriickt, wie wir schon oben an dem Beispiel 

von P. didymosolen gezeigt haben. Sonderbar muten tins schon die von der Seite zu eckigen Gestalten 

zusammengedriickten Gefafie von P. stellatum an [XIX, 225, v], noch mehr die bis zu diinnen Platten 

[226, v, 227, v] breitgedriickten, die rechtwinklig vom Faserteil abstehen oder an ihn angedriickt sind, wie 

[228, v] oder P. speciosum [VI, 59, v]. Sind sie aber noch mehr, wie schon in dem letzten Leitbiindel, 

regellos gefaltet, die ausspringenden Kanten der einen in die Buchten der anderen gedrjingt, so erhiilt man 

im Querschnitt so verworrene Bilder, daft man zuweilen erst bei genauerer Betrachtung die einzelnen Gefafte 

herausfindet, wie bei P.mississippense [XXI, 262, v; 263, 7;]; P. astrocaryoides [XVI, 186, v] und P. fili- 

granum.1) Den urspriinglichen Durchmesser solcher Gefafte kann man nur ermitteln, wenn man die Lange 

ihrer verbogenen Wandung ausmiftt, sie als den kreisformigen Umfang des Gefafies betrachtet und dessen 

Durchmesser berechnet. 

Einen Schluft auf die Beschaffenheit der Gefafie wird man aus den verschiedenen Graden ihres 

Verfalles nur mit Einschrankung machen diirfen. Sieht man doch an ein und demselben Stiicke von 

P. stellatum neben unveranderten solche in alien Stufen des Zusammenfallens [XIX, 224, 228], Selbst ihr 

auffallender Unterschied von den kleinen Gefafien beruht wohl nur zum Teile darauf, daft diese dickere und 

festere Wande haben. Denn die letzteren werden auch bei gleicher Beschaffenheit leichter nachgeben, wenn 

sie einen grofien, als wenn sie einen kleinen Raum umschliefien. Manchmal ist indes das Verhalten der 

beiderlei Gefafie so verschieden, dafi wir die Annahme nicht gut von der Hand weisen konnen, es mochten 

die grofien Gefafte schwachere Wande gehabt haben. Diese konnten vielleicht noch nicht ihre voile Festig- 

keit erlangt haben, da sie sich erst nach den engeren Ring- und Spiralgefafien ausbilden, und wir namentlich 

aus den Beobachtungen Strasburgers an Cocos flexuosct*) wissen, dafi ihre Ausbildung nur langsam 

fortschreitet. Immerhin war sie }/2 m unterhalb der Spitze des 12 m hohen Stammes beendet, und die Wahr- 

scheinlichkeit, dafi unsere Stiicke gerade aus dieser Strecke stammen, ist nicht sehr grofi. Es mogen daher 

die Wande mancher grofien Gefafie dauernd etwas weniger fest bleiben als die kleineren. 

Der Ban aller dieser Gefafie ist, soweit unsere Kenntnis derselben reicht, so iibereinstimmend, 

dafi er kaum etwas zur Unterscheidung der Arten beitragen wird. 

Die vorderen grofien Gefafie sind Treppengefafie mit senkrechten, kiirzeren Reihen 

schmaler Spalten, wenn sie an schmalen und niedrigen Holzzellen, mit langeren Reihen, wo sie an gestreckten 

Zellen oder an kleineren Gefafien anlagen. Diese Spalten sind deutlich als solche zu erkennen bei 

P. antiguense [II, 27, v1], P. densum [IV, 51, v1], am schonsten bei P. sardum [XXI, 276, v1, v11], wahrend 

sie z.  B.  bei P. stellatum [XIX,  230, v1] nur als einfache feine Querstreifen erscheinen. 

Fur die Artunterscheidung ohne Bedeutung, aber merkwiirdig wegen ihrer aufierordentlich schonen 

Erhaltung sind die Querscheidewande zwischen den iibereinander stehenden Zellen, aus denen die 

grofien Gefafie entstanden sind. Sie liegen in diesen schrag, wie es scheint etwas weniger stark geneigt, 

wie bei den lebenden Palmen. Sonst sind sie, wie bei diesen, leiterformig durchbrochen, mit wagrechten 

radialen Sprossen, wie bei P. antiguense [II, 27, s]; P. densum [IV, 49, s], P. stellatum [XIX, 229, s\, 

wo nur der untere Teil in dem Querschnitt liegt;   P. sardum [XXI, 268, s;   276, s];   oder   die Lcicher  in 

') Stenzel: Palm, filigr. S. 85; Taf. XI, Fig 5, g; 6, g, 
2) Strasburger: Leitungsbahnen, S. 380. 
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diesen Wanden sind hoher und weniger gleichmafiig iibereinander gestellt [XXI, 274, 275, 276, s1] bis nur 

noch zwei ungleich grofie abgerundete Durchbrechungen iibrig bleiben [XXI, 268, s1; 272, 273], an deren 

Rande wohl noch einige ganz kleine sich anschliefien. Wo sich dann die von der durchbrochenen Scheide- 

wand iibrig gebliebenen Streifen noch gabeln, erscheint diese durch ungleich grofie und ungleich gestaltete 

Locher ganz unregelmafiig durchbohrt. Dazu tritt hier noch ein auffallender Umstand, der sich gleichwohl 

mit vollkommener Sicherheit beobachten lafit. Die Locher und demgemafi audi die zwischen diesen iibricr- 

gebliebenen Streifen der beiden Zellwande, aus denen jede Scheidewand besteht, fallen hier oft, vielleicht 

sogar in der Kegel, nicht genau aufeinander. Bald tritt nur der Rand des einen fiber den des anderen etwas 

heraus, wie bei P. sardnm [XXI, 268, s1; 275, s\ 276, s1], bald aber laufen die streifenformigen Reste der 

einen Zelle schrag oder selbst quer iiber ein Loch in der anderen hinweg, wie bei P. stellatum [XIX, 231] 

und an zahlreichen Stellen  von P. sarditm  [XXI,  273, s;  274, s;  276  an beiden Scheidewanden], 

Diese bei mehreren fossilen Arten festgestellte, vielleicht alien eigene Erscheinung ist 11111 so auf- 

fallender, als H. Mohl ahnliches nicht in den grofien Gefafien im Stamme der leb en den Palm en gefunden 

hat, wo die Locher in den beiden Zellwanden jeder Scheidewand genau aufeinander fielen, sondern nur in 

den von Wurzeln.1) Diese Art der Durchbohrung der Querwande gestattet einen weniger vollkommenen 

Austausch des Inhalts der Gefafizellen; die fossilen Palmen haben daher in diesem Punkte eine weniger 

hohe Stufe der Ausbildung erreicht als die lebenden. 

Die den anderen grofien selten unmittelbar anliegenden, meist hinter ihnen in gesonderte Gruppen 

vereinigten oder zwischen den Holzzellen zerstreuten mittleren und kleinen Gefafie sind Spiral- und 

Ringgefafie. Die mittleren haben nach ihrer Anlage keine erhebliche Streckung mehr erfahren; die Win- 

dungen ihrer Spiralbander liegen noch ziemlich nahe aneinander; bei den iiltesten und engsten sind diese 

oder die sie vertretenden Ringe um so weiter auseinander gezogen, je mehr das Gefafi nach ihrer Anlegung 

noch in die Lange gewachsen ist. Das sehen wir in den weiteren [XVI, 187, vl\ und engeren [vn] Spiral- 

gefafien von P. astrocaryoides, an den nahe hinter dem grofien Treppengefafi [XIX, 230, v] liegenden 

Spiralgefafien [vl, v11} bei P. stellatum ; in einer ganzen Reihenfolge von eng gewundenen Spiralgefafien 

bei P. antiguense [II, 27, vn] durch solche und Ringgefafie mit weiten Windungen [7;111] zu solchen, deren 

weit auseinander gezogene Ringe keinen deutlichen Zusammenhang miteinander haben. Man glaubt, ein gestern 

hergestelltes Praparat aus dem Holze einer lebenden Palme vor sich zu sehen und nicht aus dem tausende 

von Jahren alten  Bruchstiick des Stammes  einer langst ausgestorbenen Art. 

2. Ubergangsbiindel. 

Mit den bisher besprochenen, die weit iiherwiegende Mehrzabl bildenden Langsbiindeln stimmen 

die sparsam zwischen ihnen zerstreuten anderen Biindel in den Grundziigen ihres Baues wohl iiberein, zeigen 

aber doch so erhebliche Verschiedenheiten,  dafi sie eine eigene Betrachtung erfordern. 

In der Gegend, in der das steil nach innen aufsteigende Langsbiindel sich nach aufien umbiegt, 

um mit creringerer Steigung nach eincm Blatte hin zu laufen, ist sein Ban demselben noch ahnlich. Der 

Faserteil ist oft etwas kleiner, das Leitbi'mdel aber stets grofier, seine vorderen Gefafie treten weiter aus- 

einander, sind auch wohl zahlreicher als gewohnlich; statt eines median en Gefiiftes finden wir z w ei, oft 

auch mehr late rale; als ein Ubergangsbiindel gibt es sich aber erst bestimmt zu erkennen, wenn 

der Holzteil nach hinten nicht einfach abgerundet, sondern in der Mitte, wo er zugleich eine grofiere Anzahl 

kleiner Gefafie enthalt, deutlich vorgezogen ist. So linden wir es im Innern des Stammes von P. antiguense 

[I, 15, t\ 18] und bei P. arcnarium [XIII, 143I mehrfach unter den iibrigen Bvindeln. Da wir aber wissen, 

dafi nicht alle Langsbiindel bis nahe zur Mitte des Stammes aufsteigen, sondern manche sich schon vorher 

nach aufien biegen, so kann es uns nicht iiberraschen, auch zwischen den Biindeln der Zwischenschichten, 

vereinzelt selbst zwischen denen der aufieren Schicht, Ubergangsformen  anzutreffen,  wie bei P. antiguense, 

..   ,. vTT    TOK    T    V\a    2—4   aus   der  Wurzel   von   Diplothemium   maritimum.  —  Bei l) Mohl  m  Marfcus:   p.   X.11,   tab.  J,   rig-   '   1 ,       ,. ,     ..   ,.     -c-     ,   • 
Gillain, Palmen- und Pand.-Wurzeln suchen wir vergebens nach n.hcren Angaben uher d.ese n.erkwurOhge Erschemung, 
die ihm ganz entgangen zu sein schcint; selbst die unUlare Angabe (S 47), dal, d.e gro.en Poren der Gefafiwandungen 
von Liltona JZL durch Leitern durchhrochen sind, ist wohl kaum auf deren Querscheuiewande zu bez.ehen. 

Beitriige zur Paliioutologie Osterreich-Ungarns, Bd. XVI. 18 
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b) integrum [I, 1, t; 5] und P. confertum [XI, 109, t], Auch bei P. densum, bei dem das Leitbiindel in 

der Regel etwa so tief wie breit ist und nur ein grofies GefS.fi oder eine mittelstandige Gruppe von zwei 

bis drei derselben enthalt, wird man einzelne mit tieferem Leitbiindel, mit rechts und links auseinander 

tretenden grofien Gefafien und einer Anzahl kleiner dabinter als Ubergangsbiindel ansehen diirfen [III, 44, t}\ 

ebenso bei P. Aschersoni [XX, 232—234, /]. Nur indem man diese von der Charakteristik der gewohnlichen 

Biindel ausschliefit, kann man ftir das Eigenartige derselben einen festen Ausdruck linden. 

3. Kreuzungsbiindel. 

Schon mit blofiem Auge erkennt man auf dem radialen Langsbruch eines Stiickes die nach den 

Blattern auswarts verlaufende Fortsetzung der Ubergangsbiindel daran, dafi sie schrag zwischen den Liings- 

biindeln hindurch gehen; bald straff wie diese, doch steil nach oben und aufien gewendet, wie bei P. Box- 

hergae [VII, 75, e] oder bei P. speciosum [VI, 53, e]; weniger steil bei P. lacunosum, c) axonense [VII, 67, e] 

oder stark geneigt, wie bei P. gcrmanicum [IX, 87, c, e]; bald wieder sind sie schlaffer, wie bei P. porosum 

[XI, 112, e], bei P. vasculosum [II, 29, e), wo sie zugleich sehr schief, oder bei P. arenarium [XIII, 138, e], 

wo sie leicht gebogen verlaufen. Auf der der Rinde zugekehrten Bruchfiache dagegen sieht man nur ihren 

rundlichen Querbruch zwischen den senkrechten, ihnen zu beiden Seiten ausweichenden Langsbiindeln zahl- 

reich und ziemlich regelmafiig verteilt heraustreten,  so bei P.  Boxbergac [VII,  76, e]. 

Sind sie nur sparsam vorhanden, so lafit das auf einen Stamm mit langeren Stengelgliedern schliefien ; 

wo sie dagegen in grofier Zahl und nur noch wenig gegen die Horizontale geneigt, sich zwischen den 

ubrigen durchdrangen, wie bei P. palmacites [XII, 253, e, c], wird man wohl nicht fehlgehen, das Stiick 

einem Stamme mit dicht iibereinander stehenden Blattern zuzuschreiben. 

Der inner e Bau der Kreuzungsbiindel ist nur zuweilen deutlich zu erkennen, weil wir daftir fast 

ganz auf Querschliffe des Stammes angewiesen sind, auf denen die fast durchweg langgestreckten Zellen 

oft so schief durchschnitten werden, dafi ihre wahre Gestalt nur schwer zu ermitteln ist. Jedenfalls er- 

scheinen alle Teile radial in die Lange gezogen, doch in sehr verscliiedenem Mafie, je nach dem Winkel, 

unter dem das Biindel getroffen worden ist. Immerhin haben sich bei einer Anzahl von Arten genug brauch- 

bare Beobachtungen machen lassen, um die wesentlichen Verhaltnisse  des inneren Baues zu erkennen. 

Danach ist ihr Faserteil dem der Langsbiindel almlich, sehr oft kleiner, namentlich weniger tief; 

ihr Leitbiindel dagegen viel grofier, nach hinten weit vorgezogen; hinter den vorderen grofien 

Gefafien, von ihnen durch einen Querstreifen von dem Grundgewebe ahnlichen II o 1 z- 

zellen getrennt, eine Gruppe zahlreicher kleiner Gefafie. Die vorderen Gefafie treten entweder in zwei 

seitliche Gruppen weit auseinander oder sie ordnen sich' in eine nur durch schmale Spalten unterbrochene 

Querreihe. 

A. Zwei seitliche vordere Gefafigruppen finden sich bei der grofien Mehrzahl der Arten. 

Bei ihnen unterscheiden wir nach der Ausbildung von Zweigbiindeln am Holzteil und nach der Griifie des 

Faserteiles noch einige  besondere Formen: 

a) Bei einfachem, nur von vorn nach hinten gegliederten  Holzteil kann 

*) der Faserteil etwa so groft sein, wie der der  Langsbiindel. 

Flier lafit sich die Umbildung der letzteren durch die Form der Ubergangsbiindel hindurch bis zu 

der der ausgesprochenen Kreuzungsbiindel manchmal stufenweise verfolgen. So haben wir schon oben von 

den Langsbiindeln von P. densum [111, 44] und ihrem Leitbiindel mit einem medianen Gefafie [IV, 47] 

ausgehend, als erste Umbildung eines mit einer medianen Gruppe von Gefafien [48] betrachtet, deren zwei 

grofite seitlich standen, durch mittlere und kleinere miteinander verbunden. Dann treten die vorderen Gefafie 

weiter auseinander, sind kleiner als sonst und oft durch je eine Gruppe nur mittelgrofier Gefafie [IV, 50, vl, vxi] 

ersetzt. Vor allem aber liegt eine Anzahl zerstreuter kleinerer Gefafie [49, v. 50, vm] im hinteren Teile des 

Holzteiles so weit riickwarts, dafi dieser einen verschmalerten Vorsprung hinter dem breiteren vorderen Teile 

bildet, der um so mehr heraustritt, je mehr zwischen beiden eine sie trennende, dem Grundgewebe ahnliche 

Zellschicht [49 p, 50 p] sich entwickelt. Zuletzt beginnen die beiden Seiten des Siebteiles sich in getrennte 

Gruppen zu sondern [50, pc, pc1],  die grofien Gefafie hinter ilim  \v\ vn\   treten weit   auseinander   und   am 
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hinteren Rande des Holzteiles treten Zellen mit verdickten Wanden [x] auf, die dazu bestimmt sind, den 

angrenzenden Holzteil als Faserteil zu begleiten, wenn er sich spater loslost, um als selbstandiges Faser- 

leitbundel in den  Blattstiel einzutreten. 

Ihm schliefien sich die noch ziemlich steil aufsteigenden unci daher vom Querschnitt fast rechtwinklig 

getroffenen Kreuzungsbiindel von P. microxylon (QuenstedU) [XV, 162, e] und P. spcciosiim [VI, 55 c; 60] 

an, wo sie den Ubergangsbiindeln noch nahe stehen; ferner P. ceylanicum [XX, 242, e]; P. filigranum [X, 

107, e] und mit besonders scharfer Sonderung der hintereinander liegenden Abschnitte P. mississippense 

[XXI 256 <?; 262, 263]. Nach der Grofie des Faserteiles gehoren wahrscheinlich audi P. porosum [XII, 

123, e; 124, e, e!] und P. palnmcites [XX, 253, e] hieher; ihr Holzteil ist aber so schief, manchmal fast 

der I ane-e nach  durchschnitten,  dafi sein Ban nicht deutlich zu erkennen ist. 

* * Der Faserteil kleiner als der der Langsbiindel. 

Noch nicht sehr grofi ist der Unterschied bei denen im aufieren Stammteil von P. germanicum 

[IX 88 el wo er, zum Teil weil er schrag durchschnitten ist, sehr tief, aber viel schmaler ist als bei den 

gewohnlichen Biindeln ; ebenso bei denen ans derselben Gegend des Stammes von P. antiguense [I, 14, e]; 

audi der Bau des Holzteiles bei den aufieren [I, 19] wie bei den inneren [18] beider Arten ist in der 

Reo-el der einfachste. Das gilt auch von den durch ihre Kleinheit viel mehr auffallenden Kreuzungsbundeln 

von P. antiguense, b) integrum [I, I, e], die denen von P, didymosolen fast vollstandig gleichen. Bei diesem 

[XIII, 134, el, bei dem ihm auch sonst nahe stehenden P. Cottae [XIII, 135, e] und P. vasculosum [II, 31, e], 

wie auch bei P arenarium [XIII, 140, e] hat der flache Faserteil oft an der eingedruckten Innenflache eine 

vorspringende Leiste, die den Siebteil in eine rechte und eine linke Halfte spaltet, wie wir ihn in den 

Blattstielbiindeln, welche die unmittelbare Fortsetzung unserer Bundel sind, zu fmden gewohnt sind. 

b) Als den Anfang zur Bildung eines zusamm engese tz t en Hols teil es konnen wir es be- 

trachten, wenn die vorderen, nahe hinter dem Siebteil liegenden grofien Gefafie sich vermehren und in 

zwei seitliche Gruppen auseinander weichen, wie wir das bei P. confertum [XI, 109, t] stufenweise verfolgen 

konnen. Mehr nach innen sehen wir ein t) b er ga n gs b iin d e 1 [*], dessen Faserteil dem der anderen Bundel 

nichts nachgibt. Die beiden vorderen Gefafigruppen treten nach aufien wenig hervor, die kleinen Gefafie 

hinter ihnen sind in dem nach hinten wenig vorgezogenen, eiformigen Anhang zerstreut, der nur schwach 

gegen den vorderen Teil abgegrenzt ist [XI, no]. Weiter nach aufien [109, e\ e*) ist der Teil mit den 

kleinen Gefafien weit vorgezogen, schmal; die beiden Gruppen der grofien Gefafie grenzen sich gegenein- 

ander ab und treten seitlich weit vor [e•]. Ganz ahnliche Bundel trifft man bei P. porosum an [XI, 121], 

wo man vor jeder Gruppe grofier Gefafie ihren eigenen Siebteil erkennen kann [XII, 124, e] und P. didy- 

mosolen [XIII, 133, e], Hier sehen wir nicht weit davon drei Faserleitbiindel, dicht nebeneinander, gleich 

gerichtet, das grofite in der Mitte, jederseits von einem viel kleineren begleitet, so dafi sich die Vermutung 

aufdrangt, diese beiden mochten Biindel sein, die sich tiefer unten von dem mittleren abgezweigt haben, 

und weiter, dafi die sich schon gegeneinander abgrenzenden Gefafigruppen, jede mit ihrem Siebteil bestimmt 

sind, weiter nach oben zu solchen selbstandigen Seitenbiindeln zu werden. Dasselbe wiirde dann auch wohl 

von'den drei in ganz ahnlicher Weise nebeneinander gelagerten Biindeln von P. Fladungi [III, 42] gelten. 

Weiter nach oben weichen diese Bundel vielleicht auseinander und lassen sich dann nicht mehr unter den 

anderen heraus erkennen. 

c) Holzteil zusammengesetzt. 

Der einfachste Fall der Bildung seitlicher Bundel am Holzteil wurden die im Vergleich mit den 

Sie umgebenden aufierordentlich kleinen von P. iriarteum [XII, 127, e] sein, wenn der lang ausgezogene 

Holzteil besser erhalten und die seitlichen Neubildungen   an   ihm mehr   als   nur schwach angedeutet waren. 

Bei P. variabile,   b) bdgicum  fmden sich   aufier Kreuzungsbundeln   mit   langer oder kurzer vorge- 

TT , , .. rv\^TT   0^0   n-  mi    p-  206   API, ferner solchen  mit  sich nach   rechts   und   links   ab- zogenem Holzkorper [XVII,  200,  e,  201,  1,  ^u! 1'J ji 
sondernden grofien Gefafien [200, e; 201, e],   auch solche,   bei  denen   ohne   erkennbare   Regel   verteilt   am 

Rande Neubildungen mit Gruppen mittlerer und kleiner Gefafie zerstreut sind [XVII,  204,  205],   von denen 

die vorderen   vielleicht   aus   der Zerteilung   der grofien Gefafie hervorgegangen   sind,   die undeutlich   sind 

oder sranz fehlen. 
18* 
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Dieselbe Vielgestaltigkeit zeigen die Kreuzungsbundel der Hauptform, a) verum des auch in dieser 

Beziehung von Vater mit Recht P. variabile genannten Holzes, wie eine Vergleichung der Bundel mit 

einfachem Holzteil [XVI, 195, e, e1; 196] mit solchen wie [XVI, 195, en, em] mit mehreren zum Teile nur 

noch lose zusammenhangenden Gefafigruppen zeigt. 

Dariiber hinaus geht, sowohl in der Vielgestaltigkeit der Kreuzungsbundel wie in der Zusammen- 

setzung einzelner unter diesen, nur P. astrocaryoides. Hier trifft man auf solche mit einer einfachen Gruppe 

grofier diinnwandiger Gefafie [XVI, 186, v1] hinter dem Siebteil wie bei vielen der gewohnlichen Faser- 

leitbiindel [XVI, 185, fd]; hinter diesen aber noch eine Gruppe derbwandiger, zum Teil fast ebenso grofier 

Gefafie [XVI, 186, wTI], um die weiter nach hinten noch mehrere Bundel mittlerer unci kleiner Gefafie ge- 

lagert sind; diese stehen nur noch in so losem Zusammenhange mit den iibrigen, dafi man zweifelhaft sein 

konnte, ob sie mit diesen iiberhaupt ein Ganzes bilden. In der Tat sind die am weitesten nach hinten ge- 

legenen offenbar schon im Begriff, sich als eigene Bundel abzulosen. Indes ist der Faserteil, der sich an 

ihrem Aufienrande zu bilden anfangt, nur eben angedeutet, ein Siebteil ist auch noch nicht deutlich zu er- 

kennen, wir haben daher noch keine selbstandigen  Bundel vor uns. 

Wie wir far die einfachen Kreuzungsbundel bei lebenden Palmen an Astrocaryum vxdgare [III, 45, e] 

ein Beispiel haben, so finden wir solche auch fur die zusammengesetzten Bundel bei Geonoma sitnplicifrons,1) 

Lepidocaryum gracile2) und zwischen den aufieren Biindeln bei Corypha cerifera,3) wahrend weiter nach 

innen ein einfaches Kreuzungsbundel getroffen worden ist.4) Von iiberraschender Ahnlichkeit mit den von 

den iibrigen besonders abweichenden von P. astrocaryoides sind die im Innern des Stammes von Corypha 

frigida,5) wahrend hier weiter aufien ein einfaches Kreuzungsbiindel liegt. So linden wir, oft bis in die 

kleinsten anatomischen Einzelheiten bei den fossilen Palmenholzern den Bau der lebenden vorgebildet. 

B. Vordere Gefafie in einer Querreihe. 

Dagegen scheint eine auch bei den fossilen Palmen auf wenige Arten beschrankte Bildung bei den 

lebenden nicht mehr vorzukommen: daft sich namlich die vorderen Gefafie in grower Zahl in eine Querreihe 

ordnen, die wohl durch schmale Spalten in zwei bis drei Gruppen geteilt ist, ohne dafi doch durch diese der 

Eindruck verwischt wiirde, dafi die Gefafie ein einheitliches Ganzes darstellten, das auch wieder viel zu breit 

ist, um als eine mediane Gruppe  aufgefafit  zu werden. 

Eine Hinneigung zu dieser Bildung kann man bei P. sarditm darin erblicken, dafi bei den Uber- 

gangsbiindeln [XXI, 266, t; 271] die grofien Gefafie zwar noch in zwei bis drei deutlich geschiedene 

Gruppen gesondert, aber fast alle langs gerichtet sind. Indes enthielt der aus der Mitte des Stammes ge- 

nommene Diinnschliff Ungers kein eigentliches Kreuzungsbundel, aus dem Bestimmteres hatte ersehen 

werden konnen. Ahnlich sind bei P. astron die grofien Gefafie in zwei getrennte Gruppen zusammengestellt, 

doch nur in der einen alle langs gerichtet, in der anderen wie gewohnlich ohne Regel zusammengehauft 

[XVIII, 213, v] oder sie sind in eine einzige Querreihe geordnet [212, v\. Bei weitem am ausgepragtesten 

zeigt sich diese Gestaltung bei P. ceylanicum, b) Liebigianum, wo sie schon bei Langsbiindeln zuweilen 

angedeutet ist [XX, 249]. Bei den Kreuzungsbiindeln stehen hier die vorderen Gefafie nur selten noch in 

zwei deutlich gesonderten, seitlichen Gruppen [XX, 250], in jeder aber langs gestreckt nebeneinander, bis 

zu 16 in einer kaum unterbrochenen queren Reihe [251, 252]. Diese ist, wo die Gefafie noch ihren rund- 

lichen Querschnitt bewahrt haben, so lang, dafi sie seitlich iiber den grofien Faserteil hinaus reicht. Die 

hinter ihnen zerstreuten kleinen Gefafie sind von denen der anderen Arten nicht verschieden. 

Die bald an einer, bald an beiden Seiten der hinteren Gegend des Holzteiles auffallend haufig an- 

zutreffenden sehr kleinen und einfachen Faserleitbiindel [252, z, z1] sind,  wie, die vorher erwahnten ahnlichen, 

]) Mo hi in Martius: Tab. A, Fig. 3. 
") Ebenda: Tab. B, Fig. 1. 
3) Ebenda: Tab. B, Fig. 4, /. 
4) Ebenda: Tab. B, Fig. 2,/ und rechts von diesem. 
5) Ebenda: Tab. D, Fig. 3, k, k; Tab. F, Fig. 6, 7, 
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wahrscheinlich Zweige des Kreuzungsbiindels, die, weiter unten von ihm abgehend, eine Strecke neben ibm 

herlaufen, um dann ihren eigenen Weg nach dem Blatte hin zu verfolgen, wie etwa die verschiedenen feinen 

Biindel [244, z, z1]. Dasselbe gilt gewifi auch von den gleichen Seitenbiindeln von P. astron [XVIII, 212 z\ 

213, z], wie auch von den auffallend kleinen, sonst den sie umgebenden Langsbiindeln ahnlich gebauten 

Faserleitbiindeln, die sich bei dieser Art ziemlich entfernt von den nachsten Kreuzungsbiindebi iinden. Von 

gleicher Natur sind gewift auch die vorbinl) angefiihrten gedreiten Biindel von I', didymosolen und 

P. Fladungi. 

4. Teilungsbundel. 

Wenn sich von einem Kreuzungsbiindel kleinere Teile seitlich ablosen, so sind diese Abzweigungen 

ihm nicht gleichwertig; teilt sich aber ein Langsbiindel in zwei, wenn nicht einander gleiche, doch gleich- 

wertige Teile, oder was fiir unseren Zweck dasselbe bedeutet, legt sicli ein solches an ein anderes an, um 

sich mit ihm zu einem einzigen zu vereinigen, so betrachten wir diese als Teilungsbiindel. Tatsachlich 

geschieht das hier so, daft beide nicht parallel nebeneinander liegen, sondern daft ihre Achsen einen 

Winkel bilden, unstreitig deshalb, weil das eine sich nach einer mehr nach auften oder mehr nach innen 

liegenden Geo-end hinwendet — oder, wenn man will, aus ihr herkommt — so daft die Teilung bald beim 

Leitbiindel  anfangt, bald beim Faserteil. 

Bei P. texense sehen wir auf dem radialen Langsbruch [VI, 63] zwei Faserleitbundel, von denen 

eins sicli nach unten [fdx], das andere nach oben [fdJ1] in dieser Weise teilt, oder, wenn man will, wo zwei 

solche in eins verschmelzen. Einem solchen Vorgange mogen die Querscbnitte von Teilungsblind ein 

ihren Ursprung verdanken,   von denen die   vollstandigste Reihe   bei  P.  antigueitse aufgefunden worden ist. 

Gehen wir von dem einfachen Faserleitbundel aus, so kiindet sich dessen beginnende Teilung da- 

durch an, daft der Faserteil an seiner Innenseite eine vorspringende Leiste bildet, die im Querschnitt einen 

vortretenden Zabn darstellt [I, 20], durch den der Siebteil in zwei ganz getrennte Halften gespalten wircl, 

wahrend die vorderen groften Gefafte in eine rechts und eine links liegende Gruppe auseinander gedrangt 

werden, wie das auch bei Kreuzungsbiindeln zu gescbehen pflegt. Dagegen ist hier der Gefafiteil hinten tief 

ausgebuchtet; die eine Seite enthalt hinter drei groften Gefafien noch eine Anzahl kleiner, die andere viel 

kleinere nur zwei grofie Gefafte, sie kann, da eine ahnliche Ungleichheit sich auch bei mehreren der fol- 

genden Stufen zeigt, wohl als der Beginn zur Bildung eines Astes an dem starkeren Biindel betrachtet 

werden — oder umgekehrt als Anlehnung eines schwacheren, unteren Biindelendes an ein gewohnliches 

Biindel. Dringt die ausspringende Leiste des Faserteiles weiter vor, so trennt sie das ganze Leitbiindel in 

zwei ungleiche Teile [1, 21 |, die hides noch beide nach dem Innern des Stammes hin gerichtet sind. Erst 

wenn er sich nach auften zusammenziebt und sich dafiir weiter zwischen die zwei Leitbiindel hin einschiebt 

[1, 22], drangt er diese schriig zur Seite und wenn er nach innen zwischen ihnen heraustritt, liegt das eine 

Leitbiindel nach rechts, das andere nach links gewendet: zwei Faserleitbundel mit am Riicken ver- 

sehmolzenen Faserteil [I, 23; 14, fdm]; dieser zeigt auch wohl an einer Seite eine Furche, als Zeichen 

einer beginnenden Spaltung [I, 24, x] und wenn wir damit zwei mit ihrem Faserteil eng aneinander 

liegende Biindel vergleichen [I, 25; auch wohl 15, a], so kann man sich der Annahme nicht erwehren, daft 

sie aus der Spaltung eines einfachen hervorgegangen seien. 

Nachdem wir so bei P. antiguense eine fast luckenlose Reihe von Teilungsbttndeln aufgefunden 

haben — nur fiir die Spaltung des Faserteiles vermissen wir noch eine Mittelstufe zwischen der seichten 

Bucht [1, 24] und der durchgehenden Teilung [I, 25] —werden wir bei anderen Arten vereinzelt gefundene 

Formen richtig beurteilen konnen. So stimmen zwei bei P. vasculosum beobachtete Biindel fast ganz mit 

zweien von P. antiguense iiberein: ein noch wenig verandertes [II, 37] mit [I, 20]; ein zweites schon stark 

umgestaltetes [II, 31, x; 38] mit [I. 22], so daft wir das erstere unbedenklich fiir ein sich erst zur Teilung 

anschickendes balten, wahrend diese im zweiten schon weit vorgeschritten ist; in einer Beziehung sogar 

weiter als bei P. antiguense, indem audi der Faserteil an einer Seite anfangt sich zu spalten. Nur die 

Anfangsstufen  der Teilung sind bis jetzt beobachtet worden bei   P. mississippense [XXI, 264,  265] ; ja sie 

') Seite 141 (35). 
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wiirden ohne eine Vergleicbung mit denen von P. antiguense kaum als solche erkannt worden sein. Vielleicht 

aber sind Btindelpaare, deren Faserteile dicht aneinander liegen, wie [XXI. 256, fd], die Endglieder einer 

solchen Reihe. Der doppelte Faserteil, jederseits mit eigenem Siebteil vor unverandertem einfachera Holzteil 

bei P. ovatum [XIV, 157] ist vvahrscheinlich ein Schritt zur Spaltung des ganzen Biindels in umgekehrler 

Reihenfolge: vom Faserteil  beginnend und dann erst den Holzteil trennend. 

5. Verschmelzungsbundel. 

Sieht man die Teilungsbiindel als hervorgegangen aus der Vereinigung zweier vorher selbstandiger 

Biindel an, so stehen ihnen die, von uns als Verschmelzungsbiindel bezeichneten sehr nahe; nur fliefien bei 

diesen von zwei oder mehr parallel nebeneinander liegenden Faserleitbiindeln die Faserteile seitlich so 

zusammen, daft an ihrem Grunde die zu ihnen gehorigen Leitbiindel getrennt nebeneinander liegen und, 

so weit unsere Beobachtungen reichen, auch weiterhin getrennt verlaufen, ohne sich in ein einfaches 

Faserleitbiindel zu vereinigen. In dieser Art haben sich von den aufteren Langsbiindeln von P. variabile 

zwei [XVI. 193] oder drei [XVI, 189, x] so vereinigt, daft nur schwache Einbiegungen vorn die Grenze 

der einzelnen Faserteile bezeichnen. 

Aus dem Stamme lebender Palmen sind solche Verschmelzungen nicht bekannt; die haufig in den 

Blattstielen, regelmaftig in fast alien Kolbenspindeln auftretenden, haben aber insofern ein anderes Aussehen, 

als bei ihnen jeder Faserteil als eine Sklerencbymscheide sein Leitbiindel rings umgibt und es daher von jeder 

Annaherung an das benachbarte abschlieftt. Der Annahme, daft das Bruchstiick von P. variabile — der ein- 

zigen Art, bei der solche Verschmelzung bisher beobachtet worden ist — einer Kolbenspindel oder einem 

Blattstiele angehore, ist schon durch das Vorhandensein zahlreicher Kreuzungsbiindel [XVI, 189, c, e1] aus- 

geschlossen. 

6. Wurzelversorgende Biindel. 

Endlich mtissen wir die ganz eigentiimliche Gestaltung der aufteren Langsbiindel am Grande des 

Stammes erwahnen, die vielleicht iiberall in alinlicher Weise sich ausgebildet haben, bis jetzt aber nur bei 

zwei Arten hat nachgewiesen werden konnen. Wo namlich Biindel von Gefaften mit den sie begleitenden 

Zellen aus den Wurzeln in den Stamm eingetreten sind und sich hier an die Leitbiindel der aufiersten Langs- 

biindel seitlich ancrelegt haben, sind diese so stark verbreitert worden, daft der Faserteil dieser Umanderunn- 

nachfolgend sich am Grunde breit abgeflacht hat und dennoch von dem Leitbiindel noch iiberragt wird. 

Dies tritt am klarsten bei P. crassipes hervor, wo man die Wurzel-Gefaftbiindel bald bis zu den Faser- 

leitbiindeln zuriickverfolgen [X, 93, z. B. fdnl; 96], bald wenigstens die cladurch bewirkte Umgestaltung 

durch Vergleichung aufterer Langsbiindel [X, 95, IOI, 102] mit weiter nach innen liegenden [X, 94, 

103—105] erkennen kann. 

Ein Vergleich mit diesen verschiedenen Biindeln fiihrt uns dann weiter dazu, die langlichen oder 

selbst dreieckigen aufteren Biindel mit sehr breitem flachen Grunde und an diesem anliegende ebenso breite 

Leitbiindel bei P.astron, b) radicatum [XVIII, 216, fdnI, fdlv] als wurzelversorgende anzusehen, auch wenn 

hier ihr Zusammenhang mit den wenig weiter nach aufien ansitzenden Wurzeln noch nicht beachtet worden 

ist. Ihre grofie Verschiedenheit von den weiter nach innen folgenden Biindeln mit schmalem Leitbiindel 

am Grunde des groften, rundlichen  Faserteiles macht diese Auffassung fast zur Gewiftheit. 

III. Faserbiindel. 

Zu einer ganz besonderen Bedeutung fur die Anordnung der fossilen Palmenholzer sind durch 

Unger die Faserbiindel gelangt, indem er nach deren Vorhandensein oder Fehlen alle Arten in zwei 

Abteilungen brachte; und diese einzige bis heute versuchte Einteilung seitdem in Geltung geblieben ist. 

Wir werden weiter unten versuchen, sie durch eine naturgemaftere zu ersetzen und meinen auch — diesmal 

in Ubereinstimmung mit Unger — daft derselbe Umstand zur Abgrenzung einer Art nicht ausreiche. 

Mo hi hatte namlich gerade bei Leopoldinia pulchra nach einem Stamm, in dem diese Faserbiindel an- 

nahernd in solcher Menge vorkamen,   wie bei vielen fossilen Arten,   einen   anderen gesehen,   in   dem   diese 
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ganz fehlten.1) Mit  Recht zog Unger daraus den Schlufi,  daft diese Verschiedenheit nur dann zur Trennung 

von Arten verwendet werden diirfe,  wenn noch andere Merkmale diese Trennung rechtfertigten. 

Gewifi werden wir nur ungern auf diese Verwertung der Faserbiindel verzichten; denn ihr Vor- 

bandensein oder Fehlen wiirde den eigenartigen Bau der Wurzeln von P. iriarteum fiir diese eine Art 

ausgenommen — das einzige sein, was eine wirklich scharfe Trennung gestattete. Bei alien anderen 

Merkmalen handelt es sich um eine mehr oder weniger unci es fehlt nicht an Zwischenformen und Ubergangen. 

Gleichwohl kann uns der Beobachtung Mollis gegeniiber audi nicht die Erwagung irre machen 

daft derartige Faserbiindel jetzt nur bei Arten der westlichen Halbkugel gefunden werden,2) einige Calamus, 

eine Plectocomiec') und eine rohrartige Pinanga von Manila ausgenommen,4) wahrend sie alien iibrigen 

Arten der alten Welt fehlen. Indes war dies Merkmal in friiheren Zeitraumen der Erdbildung noch weniger 

auf eine Halbkugel beschrankt. Von den uns bekannten fossilen Arten der ostlichen Flalbkugel fiihrte 

sogar die grofiere Halfte Faserbiindel, nur etwa zwei Fiinftel derselben waren davon frei, wahrend auf der 

westlichen Halbkugel schon damals em noch grofierer Teil solche ausgebildet hatte, und sie nur etwa dem 

fiinften Teil derselben fehlten ; oder wenn wir nur die Arten mit Faserbundeln ins Auge fassen, gehorten 

fast ebenso  viele der ostlichen wie der westlichen Halbkugel an. 

Dao-eo-en bietet die Verteilung, die Grofie und der Bau der Faserbiindel schatzenswerte Eigen- 

tiimlichkeiten, die wir um so mehr zu beriicksichtigen Ursache haben, als sie bei den fossilen Palmen 

von grofterer Bedeutung gewesen zu sein  scheinen,  als sie es heute sind:  so fiir deren Festigkeit. 

Nicht nur, daft zwei Drittel der Arten solche Biindel besitzen, so sind diese auch fast stets viel 

zahlreicher als bei den lebenden Palmen. Um dieses Verhaltnis bestimmt ausdriicken zu konnen, fehlen uns 

fiir die letzteren ausreichende Beobachtungen, aber ein Blick auf die bekannt gewordenen Querschnitte lafit 

den Unterschied deutlich genug erkennen. Selten sind sie in fossilen Flolzern so sparsam wie zwischen den 

dicht gedriingten Faserleitbiindeln der iiufieren Stammschicht von /'. dcnsnm, wo auf zehn der letzteren 

nur ein Faserbiindel kommt [III, 44]; bei P. confertum drei [XI, 109], wahrend zwischen den ebenso dicht 

stehenden von P. microxylon {Quenstedti) [XV, 162] fitnfzehn. bei den etwas weniger gedriingten von 

P. fUigranum [X, 107] dort gegen hundert Platz gefunden haben. Wo die Faserlcitbiindel weitlaufiger 

stehen, sind auf 10 derselben 20, 40, 60 Faserbiindel haufig. Auch hier, wie bei vielen vorher besprochenen 

Merkmalen, unterliegen diese Zahlen grofien Schwankungen; aber in der aufieren Schicht von I', densum, 

P. confertum oder P. variabile, b) belgicum werden wir gewifi me eine auch nur annahernd so grofie 

Fiille derselben antreffen wie bei P. fUigranum. So grofie Verschiedenheiten haben daher doch etwas fiir 

die Art Bezeichnendes. Das tritt uns nicht weniger auffallend entgegen, wenn wir die Menge der Faser- 

biindel fiir sich auf einem begrenzten Teil des Querschnitts aufsuchen. Da berechnen wir fiir 1 cm- bei 

P. densum 10, bei P. confertum 35, bei P. microxylon [Quenstedti] 330, bei P. fUigranum nicht weniger 

als   1400 derselben. 
Die Dicke der Faserbiindel hat manches Ahnliche mit der der grofien Gefafie, doch schwankt sie 

innerhalb noch weiterer Grenzen. Bei wenigen Arten ist sie ziemlich gleichformig, so bei P. confertum, 

wo sie meist zwischen \ und \l- mm liegt, oder bei P. parvifiscicitlositm zwischen x/io und V12 mm'i 

gewohnlich sind die starkeren einundeinhalb bis zweimal so dick als die diinnen, wie bei P. didymosolen 

(]/7 —1/11 mm), bei p- antigiteitse (V4— Vs mm)\ bei P- antiguense, U) integrum aber liegt ihr Durch- 

messer zwischen '/, und lju mm, bei P. fUigranum sogar zwischen '/. und V40 mm. Fiir letztere 

Arten ist gerade dieser grofie Spielraum bezeichnend. Fiir die iibrigen wird man entweder auch die Grenz- 

werte angeben oder den Mittelwert aus einer moglichst grofien Zahl von Messungen nehmen, wobei man 

doch die GroiJe der Abweichung nach der einen und nach der anderen Seite nicht wird aufier acht lassen diirfen. 

In ihrem Baue stimmen sie im wesentlichen mit denen der lebenden Palmen, wie mit dem Faserteil 

der Faserleitbiindel der fossilen iiberein, indem sie aus lang zugespitzten Prosenchymzellen mit bald mehr, 

bald   weniger   verdickten Wandungen   zusammengesetzt   sind;   nur sind ihre Zellen  kleiner,  oft  viel  kleiner. 

") Mohl in Martius: pag. XVIII, § 48, Nota II; — Verm. Schr. S.  155. 
") Vergl. Mohl in Martius: pag. XVIII; Verm. Schr.  155. 
8) Beck: Mittweida, S. 759. 
i) Schenk: Lib. Wiiste, S. 7. 
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Dagegen zeigen sie beinahe bei der Halfte (zvvei Funftel) der Arten, die iiberhaupt Faserbiindel 

fiihren, eine auffallende Eigentiimlichkeit, die den lebenden Palmen iiberhaupt fehlt, indefn ihre Auftenflache 

mit nahe aneinander stehenden, innen abgeflachten, sonst beinahe kugeligen, derb-, aber nicht dickwandigen 

Zellen [stegmata) besetzt ist; diese bilden im Querschnitt um sie herum einen zierlichen Kranz, weshalb 

wir sie audi als Kranzzellen bezeichnet haben.1) So sehen wir sie bei P. antiguensc, b) integrum [I, 10] 

oder P. astrocayyoid.es [XVI, 186], wogegen sie der Langsschnitt bei P. confertum [XI, ill] zu beiden 

Seiten der Faserzellen, vollig verschieden von diesen, zeigt, wahrend sie von ihnen im Querschnitt zuweilen 

nicht so sicher unterschieden werden konnen, namentlich wo sie weniger gut erhalten sind. Dieser Bau 

gibt solchen Faserbiindeln eine gewisse Selbstandigkeit gegentiber denen der lebenden Palmen, wie ander- 

seits den Faserleitbiindeln der fossilen, um deren Faserteil wir so gestaltete Kranzzellen nicht finden. Nur 

einmal ist mir das bei einem sehr kleinen Faserleitbiindel von P. iriarteum'") begegnet, das ganz das An- 

sehen hatte, als ware es aus der Umbildung eines Faserbiindels hervorgegangen. Eine solche mag audi 

ofter stattfinden, mit dem Auftreten des Leitbiindels aber mag der Faserteil in der Kegel den ihm zu- 

kommenden Bau annehmen. 

Uber ihren Wert zur Unterscheidung der Arten haben wir noch kein sicheres Urteil. Es scheint 

wohl, als waren sie bei der einen bestandig da und fehlten bei der anderen durchweg. Um dessen gewifi 

zu sein, miiftten aber doch bei einer moglichst groften Zahl von Stiicken alle vorhandenen Faserbiindel — 

und es sind deren meist sehr viele da — daraufhin noch einmal sorgfaltig gepriift werden, da sie keines- 

wegs immer so deutlich hervortreten wie in den eben angefiihrten Beispielen und namentlich bei ungiinstiger 

Versteinerung leicht iibersehen werden konnen. Auch ist es nicht ausgeschlossen, daft sie bei sehr diinnen, 

nur aus einer geringen Zahl von Zellen zusammengesetzten Faserbiindeln nicht zur Ausbildung kommen, 

wahrend sie an starkeren derselben Art gut  entwickelt sind. 

Aber auch wo sie fehlen, sind die Faserbiindel in der Regel gegen das sie umgebende Grundgewebe 

scharfer abgegrenzt, als bei den lebenden Palmen. Nur seiten treten, wie bei diesen, die aufteren Zellen 

etwas aus dem rundlichen Umrift des Biindels heraus und greifen so in die des angrenzenden Paren- 

chyms ein, wie wir bei P'. filigranum8) finden; in der Kegel ist die Auftenflache glatt abgerundet, wie 

bei P. arenarium [XIV,  144]. 
So weichen die Faserbiindel der fossilen Palmen von denen der lebenden durch ihre gleichmafiige 

Verteilung unter die Arten auf der ostlichen und der westlichen Halbkugel, durch ihre oft grofiere Dicke, ihre 

zuweilen erstaunliche Menge, am auffallendsten durch ihre haufige Bekleidung mit Kranzzellen ab; durch 

ihr Vorhandensein oder Fehlen, wie durch das der Kranzzellen, geben sie scharfe, wenn auch nicht in jedem 

Falle durchgreifende  Unterscheidungsmerkmale der fossilen Arten an die Hand. 

Nach diesen Vorbemerkungen wir uns wenden zu den einzelnen Arten der Gattung: 

Palmoxylon Schenk. 
Caudices structura cum externa turn interna palmacea e parenchymate contexti, fasciculis percurso 

fibro-ductoribus undique dispersis, nee strata concentrica nee plexus articulorum formantibus, e parte fibrosa 

in exterioribus certe fasciculis fasciculum ductorem pluries superante, e parte cribrosa minore et e parte 

lignosa constantibus vasa anteriora aut bilateralia aut mediana gerente. — Radices structura Palmarum 

viventium. 
Palmoxylon Schenk. Schlagintweit: 1882; S. 355. 
Endogenites Brongniart. Classific. 1822; p. 209—211. 
Endogenites z. Teil. Sprengel. Comment. 1828; p. 39. 
Palmacites z. Teil. Brongniart. Prodr. 1828; p. 117—120. — Corda, Beitr. 1845; S. 39. — Schimper. 

Traite II. 1872; p. 507-510. — Schenk in Botan. Zeitg.  1880; S. 658. 
Fasciculites et Perfossus Cotta Dendrol. 1832; S. 45. 
Fasciculites Unger in Martius (1845); p. LVI. 

*) Siehe oben S. 119 (13). 
2) Stenzel: Palm, iriart. S. 9; Taf. I, Fig'. 9. 
8) Stenzel: Palmox. filigr. S. 86; Taf. Xf, Fig.  5, sill, SVI. 
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Diese Definition, die Schenks Auffassung vom Umfange der Gattung Palmoxylon entspricht, 

schliefit die nicht zu den Palmen gehorenden monokotyledonen Stamme nicht mit voller Sicherheit aus wie 

schon eingangs angefuhrt worden 1st.1) Doch ist die Bemerkung Mohls2), daft der Faserteil der Faser- 

leitbiindel im Stamme der Palmen so machtig entwickelt ist, wie bei keiner anderen Familie der Monoko- 

tyledonen, seitdem mehrfach bestatigt worden; jedenfalls fehlt ein starker Faserteil keinem Faserleitbundel 

der aufieren oder der Zwischenschicht eines Palmenstammes und wir haben daher dieses Merkmal unter 

die fiir die Sammelgattung Palmoxylon aufgenommen. 

Dagegen haben wir in der folgenden Darstellung die nicht zahlreichen Stamme bei Seite gelassen, 

die man nur nach ihrer aufieren Beschaffenheit mit einiger Sicherheit zu den Palmen rechnen kann; da 

ich keine Gelegenheit gehabt habe,  diese zu vergleichen, hatte ich nur schon Bekanntes wiederholen konnen. 

Umgekehrt schliefien wirhier unbedenklich die P aim en wurzeln an, da die meisten ohnehin gar 

nicht getrennt von ihrer Stammen behandelt werden konnen. Es wiirde daher unsere Einsicht in diese Reste 

nur erschweren, wenn man sie in eine eigene  Gattung bringen wollte. 

Von den hieher gehorigen Resten hat zuerst im Jahre 1828, als von einer Bestimmung fossiler 

Holzer nach ihrem inneren Baue noch wenig die Rede war, Anton Sprengel in seiner Commentatio de 

psarolithis zwei Arten aus der Cottaschen Sammlung mit richtigem Blicke unterschieden und als Endogenites 

Palmacites mit im Querschnitt eiformigen »Rohrchen«, wie er die Faserleitbundel nannte, und als E. Di- 

dymosolen mit einem kleineren drehrunden (dem Holzteil) und einem grofieren, von jenen durch eine tiefe 

Furche abgegrenzten (dem Faserteil oder Bast), zwei Formen, die wir als die Vertreter zweier grofierer 

Gruppen fossiler Palmenholzer betrachten konnen. 

Beide hat Cotta 1832 in den Dendrolithen als Fasciculites palmacites und F. didymosolen be- 

schrieben und abgebildet, ohne gerade viel neues zu bringen und hat als Perfossus angularis und P. 

punctatus zwei Arten dazugefiigt, die leider von anderen nicht leicht zu unterscheiden sind, weil von ihrem 

Gewebe nur wenig erhalten ist. 
Zu dem jetzigen Stande unserer Kenntnis der fossilen Palmenholzer hat erst Franz Unger in 

dem urn 1845 ausgearbeiteten zweiten, der Geologie gewidmeten Abschnitt von Marti us, genera el spe- 

cies Palmarum den Grund gelegt. Er als Botaniker hat zuerst auf die Verteilung der »Gefafibundel« durch 

den Stamm, ihre gedrangtere oder entferntere Stellung, ihre Grofie und ihre Zusammensetzung Riicksicht 

genommen; an vortrefflichen Dunnschliffen hat er unter hinreichender Vergrofierung alle einzelnen Gewebe, 

das die Gefafibundel verbindende, vielgestaltige Parenchym, wie defen samtliche Bestandteile, bis zu den 

Verdickungsschichten mit den sie durchsetzenden Porenkanalen, den Wandungen der Spiral- und Treppen- 

gefafie und den bis dahin ganz iibersehenen  »eigenen Gefafien«  sorgfaltig untersucht. 

Zweitens hat er eine grofie Zahl von Arten unterschieden, so daft fast jede Gruppe derselben unter 

ihnen einen Vertreter findet und hat die erste Einteilung in Arten mit und in Arten ohne   Faserbundel 

eingefiihrt. 
Uber das hier Gegebene ist Unger dann nicht wesentlich hinausgegangen. 

Dagegen hatte Cor da 1845, zu der Zeit als Unger seine Abhandlung fiir das Martiussche 

Palmenwerk abgeschlossen, aber noch nicht veroffentlicht hatte, seine wertvollen »Beitrage zur Flora der 

Vorwelt« herausgeo-eben, die spater von einem Berliner Buchhandler ein neues Titelblatt mit der sachlich 

ebenso unpassenden wie dem bescheidenen Sinne Cordas' zuwider laufenden Aufschrift: Flora protogaea 

und der Jahreszahl 1867 erhalten hat. In diesem Werke sind drei verkieselte Palmenholzer, als Palmacites 

microxylon, P. Partschii jetzt gewohnlich als P. Fladungi, Unger bezeichnet und P. dubius der zu F. 

palmacites (Sprengel) gehort, unter hinreichender Vergrofierung betrachtet und die einzelnen Gewebe be- 

schrieben und o-ezeichnet. Wenn seine Darstellungen auch hinter den erst spater veroffentlichten Ungers 

erheblich zuruckstehen, konnen wir ihn doch als den betrachten, der die neue, vollkonimenere Weise der 

Untersuchung angebahnt hat. Diese ist dann in den folgenden Jahrzehnten auf eine Reihe neuer Funde an- 

gewendet worden, ohne dafi gerade neue Wege waren eingeschlagen worden. 

1) Vergl. oben S. no (4). 
2) Mo hi in Martius, XIV, § 34. — Dess. Verm. Schr., S. 148. 

Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns, Bd. XVI. 19 
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1828. 

Wir heben aus diesen nur hervor, dafi Vater in seiner mit ebenso viel Sachkenntnis wie scharfem 

Urteil ausgefiihrten Bearbeitung der fossilen Holzer der Phosphoritlager des Herzogtums Braunschweig vier 

Arten beschrieben hat, die teils nachweislich, wie P. parvifasciculosttm, teils wahrscheinlich, wie P. radiatum, 

P. scleroticum und P. variabilc aus der oberen Kreide herstammten, wie das von der Rohlfschen Expe- 

dition unweit der Oase Dachel gesammelte P. Zitteli Schenk1), wahrend die drei anderen von diesem be- 

schriebenen Arten P. Aschersoni aus dem Niltal unweit Kairo2) und die beiden ostindischen Arten, P. 

Liebigianutn und P. Blanfordi wahrscheinlich dem Tertiar angehoren.3) Ganz besonders aber hat Prof. 

J. Felix die Kenntnis der fossilen Palmenholzer gefordert, indem er nicht nur eine Reihe schon bekannter 

Arten an neuen Stiicken untersucht, sondern audi in seinen Studien Liber fossile Holzer mis mit mehreren 

ausgezeichneten Formen wie "P. crassipes, b) Kuntzii und P. antiguense, c) molle und in den fossilen 

HSlzern Westindiens mit P. antigueuse, b) integrum und P. Quenstedti (= P. microxylon Corda) bekannt 

gemacht hat und indem er P. astron41), dann P, astrcm, b) radicatum mit ausgezeichnet erhaltenen Wurzel- 

ansatzen, P. angiorhizon und P. tenue in Mexiko entdeckt und von dort prachtvolle Blocke des durch 

Knowlton nach Stiicken aus Louisiana sehr unvollstandig beschriebenen P, cellulosum mitgebracht hat. 

Wie dadurch die Zahl der sicher umgrenzten Palmoxylon-Arten auf 44, mit Hinzurechnung der ein- 

zelnen Formen auf 55 angewachsen ist, wird am besten die folgende Ubersicht zeigen, in der die in unsere 

Bearbeitung angenommenen Namen vorangestellt, die, unter denen sie aufgestellt worden sind, in Klammern 

hinzugefiigt sind. 

confertum [Fasc. c] Stenzel. 
germanicum [Fasc. g.] Stenzel. 
antiguense, b) integrum [Palmox   int.]  Felix. 
parvifasciculosum Vater. 
radiatum Vater. 
scleroticum Vater. 
variabile Vater. 
oligocaenum Beck. 
cellulosum Knowlton. 
filigranum [Palmac. f.] Stenzel. 
astron [P. cf. stellatum] Felix. 
iriarteum Stenzel. 
mississippense Stenzel. 
ovatum Stenzel. 
porosum Stenzel. 
remotum Stenzel. 
speciosum Stenzel. 
tenue Stenzel. 
texense Stenzel. 
vasculosum Stenzel. 
Aschersoni, b) Schweinfurthi [P. Schw., Schenk in lit.]. 
astron, b) radicatum Stenzel. 
Cottae, 6) arctum Stenzel. 

„       c) libycum Stenzel. 
lacunosum, b) anceps Stenzel. 
variabile, b) belgicum Stenzel. 
angiorhizon Stenzel. 
macrorhizon Stenzel. 

1832. 

1845. 

1850. 

1866. 

1870. 

1880. 

1882. 

1882. 

1883. 

1884. 

1886, 

1888 
1892 

1893 

1897 

1903 

didymosolen [Endogen. d.] Sprengel. 
palmacites [Endog. p.] Sprengel. 
angulare [Perfossus a.]   Cotta. 
punctatum [Perfossus p.] Cotta. 
microxylon [Palmacites m.] Corda. 
Fladungi [Palmacites Partschii] Corda; [Fasciculites 

Fladungi Unger]. 
1845/50. antiguense [Fascicutites a.] Unger. 

Cottae [Fasciculites C] Unger. 
Cottae d) Partschii [Fasc. P.] Unger. 
crassipes [Palmacites cr. | Unger. 
lacunosum [Fasc. 1. und F. anomalus] Unger. 
sardum [Fasc. s.] Unger. 
Withami [Fasc. W.] Unger. 
astrocaryoides [Fasc. a.] Unger. 
ceylanicum [Fasc. c] Unger. 
densum [Fasc. d.] Unger. 
stellatum [Fasc. St.] Unger. 
geanthracis [Fasc. g.] Stenzel. 
arenarium [Palmacites a.] Watelet. 
lacunosum, 6) axonense [Palmac. axon.] Watelet. 
Boxbergae [Palmac. B.] Geinitz. 
Aschersoni [Palmac. A.] Schenk. 
Zitteli [Palmac. Z.] Schenk. 
Blanfordi Schenk. 
ceylanicum, b) Liebigianum [Palmox. L.] Schenk. 
crassipes, b) Kuntzii [Palmox. K.] Felix, 
antiguense, c) molle [Palmox. molle | Felix. B 

Anordnung der Arten. 
Der einzige Versuch,  die fossilen Palmenholzer   nach   ihrem   inneren  Bau   zu ordnen,   hat Unger5) 

gemacht,    indem er sie in Arten   mit   Faserbiindeln   und   ohne   diese teilte,    und darin sind ihm alle 

*) Schenk: Lib. Wiiste a) S. 658; — b) S. 5—6. 
2) Eben da. 
3) Schenk in Zittel: II, S. 886 u. 888. 
4) Felix: Mexiko, S. 47 als P. cf. stellatum. 
5) Unger in Martius: II. Geol., p. 56, §  12. 
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spateren Bearbeiter dieser Reste gefolgt. Zum obersten Einteilungsgrunde derselben ist dieses Merkmal 

gleichwohl wenig geeignet, das, wie wir gesehen haben, Unger selbst nicht einmal zur Trennung zweier 

Arten ausreichend fand. Denn wir erhalten dadurcb zwei Gruppen, in die mehrfach Formen verteilt und 

dadurch weit voneinander entfernt werden mtissen, die in ihrem ganzen sonstigen Bau einander ahnlich 

sind. So miifite, urn nur ein paar Beispiele anzuftihren, P. Cottae Unger in eine andere Abteilung ge- 

bracht werden als P. Partschii Unger und P. Cottae, c) libycum, die miteinander so nahe verwandt sind, 

dafi wir sie als Formen einer und derselben Art betrachten. Ahnlich steht es mit P. variabile und dem ihm 

jedenfalls aufierordentlich nahe stehenden, b) belgicum; mit P. astron und b) radicatum, mit P. Blanfordi 

und P. lacunosum. Da ferner in jede der beiden Abteilungen so viele Arten kommen wtirden, dafi wir fur 

sie doch nach weiteren Einteilungsgriinden suchen mtifiten, so ist es gewifi vorzuziehen, sie nach Merk- 

malen zu ordnen, die einen grofieren Anteil an dem gesamten Charakter der Arten haben als die 

Faserbiindel. 
Auch auf diesem Wege — dariiber konnen wir uns nicht tauschen — werden wir zu keiner wirk- 

lich naturlichen Anordnung der fossilen Palmenholzer gelangen. Hat doch Mo hi durch seine, an einem 

umfangreichen Material ausgefuhrten Untersuchungen festgestellt, dafi der innere Bau des Stammes in keiner 

festen Beziehung steht zu den auf Bliiten und Fruchte gegriindeten Gattungen oder anderen Abteilungen 

der Familie und die sparlichen Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Palmen von spateren Beobachtern 

haben kein anderes Ero-ebnis o-ehabt.1) Noch weniger diirfen wir hoffen, dafi die mehrfach von den heutigen 

abweichenden fossilen Holzer einen Schlufi auf die naturlichen Gattungen gestatten werden, von denen sie 

herstammen. Das einzige Palmoxyloii iriarteum lafit sich durch den von alien ubrigen abweichenden Bau 

seiner Wurzeln der mit dem, nur der lebenden Gattung Iriartca eigenen, entschiedene Ahnlichkeit hat, 

mit Zuversicht als einen nahen Verwandten der letzteren bezeichnen. 

Es kann daher nur unsere Aufgabe sein, die in ihrem ganzen inner en Bau einander ahn- 

lich en Bruchstucke ohne Riicksicht auf die natiirliche Verwandtschaft der Pflanzen, der en tjber- 

reste sie sind,  in Gruppen zusammenzustellen. 
Dabei lassen wir uns von den Erwagungen leiten, die Mo hi2) zur Aufstellung seiner vier Formen 

des Stammbaues bestimmt haben, obwohl wir von diesen selbst nur einen beschrankten Gebrauch machen 

konnen. Von der Stammform, die er als Calamus-artig bezeichnet hat, kennen wir keinen Rest mit er- 

haltenem inneren Bau ; auffallend wenige von der MmrzY/a-ahnlichen Form. Nur von P. antiguense wissen 

wir, dafi die aufieren Langsbundel gedrangt stehen, einen grofien Faserteil und ein kleines Leitbiindel haben, 

die inneren dagegen weit voneinander abstehen und ihr sehr kleiner Faserteil von dem grofieren Leitbiindel 

weit ubertroffen wird; aber auch bei ihm ist in der geringen Dicke selbst der aufieren Langsbundel und in 

deren nicht raschem, sondern ganz allmahlichem ijbergang in die diinnen inneren, die Eigenart der Mauritia- 

ahnlichen Stammform nicht zur vollen Geltung gekommen. Von den ubrigen hieher gezogenen Arten kennen 

wir die inneren Langsbundel iiberhaupt nicht, konnen aber bei der Ahnlichkeit von P. vasculosum mit der 

Zwischenschicht von P. antiguense, der von P. deusum mit der aufieren des lebenden Astrocaryum vulgare 

' uad der von P radiatum mit der von Ocuocarpus minor und Corypha frigida mit grofier Wahrscbein- 

lichkeit   annehmen,   dafi   sie   mit   der  von   P.  antiguense im wesentlichen   iibereingestimmt   haben   werden. 

Der Gecmcwja-ahnlichen Stammform gehort wahrscheinlich nicht der aufieren Gestalt, sondern nur 

dem inneren Bau nach nur P. Fladungi an. Dem der vorigen Form fast in alien Stricken gleich, weicht 

es fast nur dadurch von ihm ab, dafi die inneren Langsbundel in ihrem gegenseitigen Abstand wie in ihrer 

Dicke nicht so sehr von den aufieren verschieden sind wie dort, indem auch bei ihnen der viel kleinere 

Faserteil doch noch grofier ist als das Leitbiindel. Ja, durch den raschen Ubergang der aufieren Schicht 

in die innere pragt P. Fladungi die Mauritia-ahnliche Grundform scharfer aus, als alle uns bekannten 

fossilen Arten. Nur urn nicht fur die einzelne Art eine besondere Gruppe zu bilden, schliefien wir sie den 

ihr sonst nahestehenden der folgenden Ubergangsgruppe an. 

>) Vergl. besonders Vater: Phosphoritl.   S. S27. 
2) Mo hi in Martius: p. IX, § 19—22. 
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Zahlreich sind dagegen die Kokos-artigen Holzer, wenn wir darunter diejenigen verstehen, deren 

Langsbiindel durch den ganzen Stamm gleichmafiig verteilt sind, um weniger als den eigenen Durchmesser 

voneinander abstehen, uberall gleich dick und gleich gebaut sind. So finden wir sie bei P. didymosolen. 

Meist aber riicken auch hier die aufieren Bundel etwas naher aneinander als die inneren, die, wie bei 

P. tenue in der Mitte zum Teil um den eigenen Durchmesser voneinander entfernt sind; ihr Faserteil wird 

weniger tief, ihr Leitbiindel etwas grofier als bei den aufieren. 

Doch sind diese Verschiedenheiten nicht so bedeutend, dafi wir solche Arten deshalb nicht zu den 

Kokos-ahnlichen rechnen sollten, auch wenn sich das Mafi der zulassigen Verschiedenheit nicht mit mathe- 

matischer Scharfe angeben lafit. 

Das gilt ebenso von der in noch grofierer Mannigfaltigkeit vorkommenden Mittelbildung zwischen 

den Mauritia- und Geonoma-ahnlichen Holzern einerseits unci den Kokos-artigen anderseits, die wir als 

Coryftha-artige bezeichnen wollen. Bei ihnen stehen die aufieren Langsbiindel merklich naher aneinander 

als die inneren, bei vielen sehr genahert, bei manchen gedrangt, wenn auch nicht so dicht wie bei den 

Mauritia-ahnlichen ; nach innen riicken sie aber nicht plotzlich, sondern ganz allmahlich weiter auseinander, 

doch auch hier bald nur um den eigenen Durchmesser, bald etwa doppelt so weit voneinander entfernt und 

in ihrer Dicke wie in ihrem  Baue nicht wesentlich von den aufieren abweichend. 

Fur die Zusammenstellung der ahnlichen Arten innerhalb dieser drei Abteilungen gibt uns der Bau 

der lebenden Palmen keinen Anhalt; wir stellen daher die fossilen danach in Gruppen zusammen, wie der 

Faserteil der Langsbiindel mit dem Leitbiindel verb und en ist, da diese sich in den oft sehr zahl- 

reichen Biindeln derselben Art im allgemeinen bestandig zeigt. Bei der Beweglichkeit der Formen ist auch 

diese nicht in alien Langsbiindeln — von den Ubergangs- und Kreuzungsbiindeln miissen wir bei der 

Gharakteristik ganzer Gruppen uberhaupt absehen — gleich s c h a r f ausgepragt; wir miissen damit zu- 

frieden sein, wenn sie bei der grofien Mehrzahl derselben bestimmt vorhanden ist. 

Danach gewinnen wir folgende Ubersicht iiber die Arten fossiler Palmenholzer, denen wir die wenigen 

nur fiir sich bekannten Wurzeln anschliefien. 

ihr    Faserteil 
A. Mauritia-ahnliche Stamme; 

aufiere    Langsbiindel1)    gedrangt 
mehrmals grofier als ihr Leitbiindel. 

inn ere Lg.1) weit voneinander entfernt;   ihr Faserteil 
kleiner als ihr Leitbiindel. 

I. Gruppe: Antiguensia. 
1. antiguense, a) verum, b) integrum, c) molle. 
2. vasculosum. 
3. densum. 
4. radiatum. 

B. Corypha-ahnliche Stamme. 
a. Lg. gedrangt oder sehr genahert; Faserteil viel grofier 

als Leitbiindel. 
i. Lg. etwas weiter voneinander entfernt als a.; Faser- 

teil grofier als Leitbiindel. 
II. Gruppe: Cordata. 

a. Lg.; Faserteil i. Qu. am Grunde herzformig. 
5   Fladungi. 
6. geanthracis. 
7. angulare. 

III. Gruppe: Sagittata. 
a. Lg.; Faserteil i. Qu. am Grunde pfeilformig, 

8. speciosum. 
9. microxylon. 

Palmoxylon. 
10. cellulosum. 
11. astrocaryoides. 

IV. Gruppe: Complanata. 
a. Lg. Faserteil am Grunde flach, beiderseits abgerundet. 

a) Lacuno sa. 
12. texense. 
13. lacunosum, «) verum, 6) anceps, c) axonense. 
14. Blanfordi. 
15. Boxbergae. 
16. punctatum. 
17. remotum. 
18. germanicum. 

b) So lid a. 
19. fuigranum. 
20. confertum. 
21. crassipes (mit Kuntzii). 
22. porosum. 
23. iriarteum. 

C.   Kokos-iihnliche Stamme. 
a. Lg. und i. Lg. gleich verteilt, genahert, gleich gebaut 

und gleich grofi. 

V. Gruppe: Reniformia. 
ii. Lg. Faserteil nierenformig. 
24. didymosolen. 

r) Der Kiirze wegen sind im folgenden mit ii. Lg. die aufieren, mit i. Lg. die inneren Langsbiindel bezeichnet. 
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25. Cottae, a) verum, b) aretum, c) libycum, d) Partschii. 
26. arenarium. 
27. ovatum. 
28. oligocaenum. 
29. tenue. 
30. Withami. 

VI. Gruppe: Lunaria. 

a. Lg. Faserteil mondformig;  kein hinterer Skleren- 

chymbogen. 
31. stellatum. 
32. Ascliersoni. 
33. variabiles a) verum, 6) belgicum. 

34. Zitteli. 
35. palmacites. 
36. mississippense. 
37. ceylanicum, a) verum, 6) Liebigianum. 

VII. Gruppe; Vaginata. 
Lg. Faserteil mondformig; mit dem hinteren Skleren- 

chymbogen, eine unvollstandige oder vollstandige 
Scheide bildend. 

38. sardum 
39. astron, a) verum, b) radicatum. 
40. scleroticum. 
41. parvifasciculosum. 

D. Radices Palmarum. 
VIII. Gruppe: Radices. 

42. angiorhizon. 
43. macrorhizon. 

E. Species incertae sedis. 
Wichmarmi. 
Cossoni. 
vestitum. 
Lausonianum. 

I. Gruppe: Antiguensia. 

Palmoxyla parenchvmate continuo ; fasciculorum f ibro - duct orum exteriorum confer- 

torum parte fibrosa magna fasciculum ductorem magnitudine pluries superante ; intermedi0rum approxi- 

mators parte fibrosa mediocri reniformi, fasciculum ductorem vix aequante; interior urn late distantium 
, . 1    n       s  i»no«  minima    a  fasciculo ductore pluries superata. multo minorum parte fibrosa- lunari minima, a wsutmu t ? 

Conspectus specierum. 

Fasciculi fibro-ductores cum exteriores turn interiores vasa (2) bilateralia includentes; 
•   , <.•    J:I 1 „«;  loto rpniformis   cellulis posticis pachytichis,  ceteris lepto- mtermediorum partis iibrosae, basi late-remiornns, ecu        t f      J > 

tichis; fasciculi fibrosi varii  
„     .    ,. -,      j • *.„,moJ4,- Tjaw (1 O bilateralia includentes; partis fibrosae, Fasciculi fibro-ductores mtermedii vasa ^2    5) ""« r 

,,       .       „ ,. ., „„i,,,+ioh;« • fasciculi fibrosi nudi; parenchymatis cellulae basi late-reniformis cellulis omnibus pacnyticnis , lasucuu um ,1 

pleraeque elongatae parallelae  ,' 
Fasciculi fibro-ductores exteriores vasa (1-3) mediana includentes; partis fibrosae, 

basi reniformis cellulae posticae valde, anticae modice incrassatae; fasciculi fibron ooronat. 
.    • „„  /-,     -3^  mpHiana includentes; partis iibrosae, Fasciculi fibro-ductores exteriores vasa (1—3;  mecnana mu ,1 , 

i- •     „,+;-.   nsllnlap valde incrassatae radiatae; fasciculi fasciculum ductorem exiguum ubique cmgentis,  cellulae vaiue 

fibrosi nnlli, parenchymatis cellulae modice incrassatae  ^^^^ 

1. P. antiguense (Unger) [I,  1-25; H, 26, 27]. 

P parenchymatis continui liberi cellulis polyedricis vel paulo elongatis, satis magnis, leptotichis; 

fasciculis f ibro-due tori bus tenuibus, exterioribus confertis didymis e parte fibrosa magna, basi 

lata reniformi et fasciculo ductore pluries minore; intermedin approximate e parte fibrosa minore reni- 

formi et fasciculo ductore majore compositis; interioribus late distantibus multo minoribus, parte fibrosa 

minima lunari fasciculi ductoris multo majoris partem anticam cingente; parte omnium fasciculorum hgnosa 

duo plerumque vasa ampla continente; fasciculis fibrosis  copiosis. 
Als Fasciculites anilguensis hat Unger ein fossiles Palmenholz zuerst nach Dunnschhffen aus der 

»Zwischenschicht« zwischen dem Aufiern und dem hier sehr verscluedenen Innern ernes Stammes beschneben. 

Erganzt konnten seine Angaben von Prof. Felix nach beinahe vollstand.gen Querscheiben derselben 

Art werden. Aber auch ein, von demselben als Pahnoxylon integrum bezeichnetes Stuck, das auch einen 

Teil des Umfangs eines Stammes enthielt, wie ein anderes, von ihm P. molle genanntes, aus der Stamm- 

mitte stimmt so' wesentlich mit P. antiguense iiberein, dafi ich nicht glauben kann, daft sie von verschiedenen 

Pflanzen herriihren. Gleichwohl fehlt es nicht an einzelnen Verschiedenheiten, die holier oder germger ge- 

schatzt werden konnen und nicht einfach iibergangen werden durfen. Mein alter, verehrter Lehrer Goppert, 

antiguense. 

vasculosum. 

densum. 

radiatum. 
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der wegen der Leichtigkeit, mit der er neue Arten aufstellte, mancherlei zuweilen auch berechtigte An- 

fechtungen erfahren hat, aufierte einmal: »Wo ich etwas Besonderes finde, publiziere ich es gern als eigenc 

Art, damit es nicht in Vergessenheit kommt. Bringe ich es zu einer schon bekannten Art, so kummert sich 

niemand mehr darum.« Goppert kannte die Menschen und wufite, wie menschlich es auch in der Wissen- 

schaft oft zugeht. Ich glaube ihm wenigstens so weit folgen zu sollen, als ich da, wo die Zugehorigkeit 

zu der gleichen Art nicht vollstandig gesichert ist, die verschiedenen Formen unter ihrem bisherigen Namen 

innerhalb der Art erhalte. In demselben Sinne habe ich auch die an den Originalen von jeder derselben 

von mir gemachten Beobachtungen fiir sich mitgeteilt, damit man ersehen kann, nicht nur, worin sie von- 

einander abweichen, sondern auch, inwieweit sie miteinander iibereinstimmen; denn dadurch allein gewinnt 

man einen Mafistab, nach dem man ihre Artberechtigung beurteilen kann. 

Wir bezeichnen sie mit a), b), c), nicht mit a, t3, y, um die Mifideutung auszuschliefien, als handle 

es sich hier um Varietaten einer Palmenart. Hier wie spater soil damit nur ausgedrtickt werden, dad die 

fossil en Stammbruchstiicke in den Hauptpunkten iibereinstimmen, nur in geringeren voneinander abweichen. 

Daraus einen Schlufi auf die Beschaffenheit der Pflanzen zu ziehen, von denen sie herriihren; dazu sind 

wir bei dem gegenwartigen Stande der vergleichenden Anatomie der Palmen noch nicht in der Lage. 

Wir verfolgen nun die drei unter P. antiguense vereinigten Formen nach der Zeitfolge, in der sie, 

und zwar P. antiguense hauptsachlich auf die »Z\vischenschicht«, P. integrum auf die aufiere, P. molle 

auf die innere Gegend des Stammes gegriindet, aufgestellt worden sind, indem wir in der Diagnose derselben 

zu den fur P. antiguense allgemein geltenden Merkmalen nur hinzufiigen, was jede dieser Formen Be- 

sonderes zeigt. 

*) P. antiguense (Unger) a) verum [I, 14—25; II, 26, 27]. P. parenchymatis intermedii 

liberi cellulis polyedricis magnis ; fasciculis fibr o - ductoribus . . . . intermediis approximatis, parte 

fibrosa minore reniformi, cellulis interioribus pachytichis, reliquis leptotichis; fasciculo due tore paulo 

majore duo plerumque vasa ampla et complura parva includente; interioribus latius distantibus, multo 

minoribus, parte fibrosa exigua, reniformi-lunari; fasciculo ductore, prioribus simili, pluries majore; fasci- 

culis fibrosis exterioribus raris, interioribus crebrioribus, crassis,  coronatis. 
Fasciculites antiguensis Unger in Mart. (1845), p. LVIII, § 17; tab. geol. II, Fig. 5, 6, 7. 
Palmacites antiguensis Schimper. Traite II. (1872), p. 512. 
Palmoxylon antiguense Felix. Studien (1882), S. 76   — Felix: Westind. (1.883), S. 22, Taf. IV, Fig. 5. 

Fundort: Insel Antigua. 

(*) Sammlung von Unger: Quer- und Langsdunnschliffe; zum Teil von Prit chard in London, 

jetzt in Paris. — *) Sammlung von Professor Felix in Leipzig. — *) Mineral.-geolog. Museum in Dresden; 

Abschnitt von demselben Stuck. — Sammlung von Dr. Kuntze in  Leipzig.)1) 

Die schonen Querscheiben von Prof. Felix und im Dresdener Museum sind im Innern braunlich 

weifi verkieselt, nach aufien in Leberbraun iibergehend, woran sich im Umfang, scharf abgesetzt, eine 

schmale unregelmafiig begrenzte weifie Schicht anschliefit. Es sind langlich runde, 9 cm lange, 4 cm breite 

Flatten. Diesen Umrifi verdanken sie, wie die Erhaltung ihrer Gewebe beweist, nicht einer Zusammen- 

driickung des Stammes, sondern seiner ungleichmafiigen Abrollung, vor, vielleicht auch nach der Ver- 

steinerung. Denn es fehlt ringsum nicht nur die Rinde und die unter ihr liegende Faserschicht, sondern 

hochst wahrscheinlich auch der grofite Teil der aufieren Schicht von dicht gedrangten, grofien Faserleit- 

biindeln, so dafi wir nur die »Zwischenschicht« an einigen Stellen bis in die aufiere hinein, und das Innere 

vor uns haben. 

Das G run d gewebe ist ohne Lucken, iiberall dunnwandig, so dafi es im Innern vielfach zerrissen, 

stellenweise ganz zerstort ist. Es ist im allgemeinen vieleckig; zwischen den mehr nach aufien liegenden, 

genaherten Faserleitbiindeln ofter in Reihen etwas quer gestreckter Zellen, 1J/2—2mal so lang als breit, 

die schmalen Seiten nach den Biindeln hin gerichtet.2)    Wo   diese   weiter   voneinander   abliegen,   wie man 

r) Ich habe die Sammlungen, aus denen ich Stiicke oder Dunnschliffe selbst habe  beniitzen konneni hier, wie 
bei den folgenden Arten, mit einem Stern (*) bezeichnet. 

-) Vergl. oben, S. 124 (18). 
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das namentlich an dem wunderschonen Querschliff, den Unger von Pritchard in London erhalten hatte, 

sehen kann,1) lagen ahnliche Zellen wenig grofier, als die aufiersten Holzzellen rings um das ganze Faser- 

leitbiindel diesem breit an [II, 26, p1}; ihnen folgten nach aufien ein oder mehrere Reihen immer grofierer 

die in die fiinf- bis sechseckigen, auch wohl rechteckigen grofien freien Parenchymzellen iibergingen, ge- 

wohnlich ^IO—Ve mm lm mittleren Durchmesser, einzelne noch etwas dariiber. Grofiere Zellen reichen auch 

wohl bis an das Biindel selbst heran, wie an das von Unger2) abgebildete, fast von alien Seiten und an 

das bei Felix3) an einer Stelle des Faserteiles. Sie liegen, wie der Langsschnitt zeigt, in senkrechten 

Reihen ubereinander, weniger hoch als breit, und wiirden sich durch ihre Tafelform auch da von den an- 

grenzenden Zellen des Langsbiindels unterscheiden lassen, wo sie diesen im Querschnitt ahnlich sind, wie 

namentlich in der Bucht, in welcher der Faserteil jederseits mit dem Holzteil zusammentrifft. Die kleinen, 

dickwandigen Zellen des ersteren [II, 26, pf1] grenzen diesen zwar auch im Querschnitt scharf gegen das 

Leitbiindel ab, und wenn man diese Grenzlinie nach aufien verfolgt, wird man nur bei einer oder der 

anderen Zelle iiber ihre Zugehorigkeit zum Faserteil in Zweifel sein. Dagegen wird man bei einer Gruppe 

grofierer, jene Bucht ausfullender [x] schwanken, ob man sie dem Holzteil oder dem Grundgewebe zu- 

rechnen soil. Im ersten Falle wiirde der Umrifi des Langsbiindels eiformig, wie er auch meistens genannt 

wird, im zweiten gedoppelt sein. Ein Langsschnitt, der gerade diese Zellen trafe und die Frage entscheiden 

konnte, ist nicht leicht zu erlangen; im Querschnitt schienen mir diese Zellen, nach Grofie und Gestalt 

denen des Grundgewebes ahnlicher zu sein. Dazu kommt die noch mehr ausgesprochene gedoppelte Gestalt 

vieler weiter nach aufien Iiegender, sehr ahnlicher Langsbundel, wahrend der einfache Umrifi der weiter 

nach dem Itinera folgenden auf einer ganz veranderten Gestaltung des Faserteiles beruht. Zellgruppen an 

derselben Stelle bei anderen Arten stimmen aufier durch Gestalt und Grofie auch durch die Dicke ihrer 

Wande und durch ihren Inhalt mehr mit dem Grundgewebe iiberein, so dafi wir diese Langsbundel richtiger 

als gedoppelte, didytni, glauben auffassen zu miissen. 

Ihre Verteilung ist ungleichmafiig. Vergleicht man die Ubersicht aus dem Innern des Stammes 

[I, 16] mit der aus dem aufieren Umfang des uns erhaltenen Stiickes von P. antiguensc [14] und beide 

mit denen der ungefahr entsprechenden Gegenden von b) integrum [I, 2 und I, 1], so wird man die oben 

gemachte Annahme berechtigt finden, dafi bei der ersten die ganze aufiere Lage dicht gedrangter Langs- 

biindel verloren gegangen ist, die wir zum Teil wenigstens bei b) integrum noch vor uns haben. Wir 

rechnen daher den ganzen aufieren Teil unseres Stiickes zu der hier sehr breiten Zwischenschicht, deren 

aufiere Halfte [I, 14] durch den iiberwiegenden Faserteil der Biindel sich den aufieren Stammschichten 

annahert,  wahrend sie nach innen ganz allmahlich und ziemlich unregelmafiig in die innere iibergeht. 

Fiir diese Annahme spricht es auch, dafi die zwischen den aufieren Langsbtindeln gerade nach 

aufien strebenden Kreuzungsbiindel [I, 14, e] den kleinen Faserteil und den weit nach hinten ausgezogenen 

Holzteil haben, wie wir es auch sonst nahe am Umfang des Stammes finden, ebenso, dafi die dem Rande 

des Stiickes nahen Langsbundel [I, 14 fd] meist nach aufien gerichtet sind, wahrend doch mehrere nur 

schrag nach vorn [fd1], einzelne selbst seitwarts {fd11} gewendet sind; dafi sie endlich von denen neben 

ihnen oft um den halben, von denen nach hinten oder vorn um ihren ganzen Durchmesser abstehen. Daher 

kommen hier nur etwa 70—90 Langsbundel auf I cm2 und dies Verhaltnis andert sich nur wenig bei den 

weiter nach innen liegenden Zwischenbiindeln [I, 15]: und selbst in der Mitte des Stammes [I, 16] finden 

wir im Durchschnitt noch 50—60, stellenweise aber auch 70 auf dem gleichen Raume. Wenn die letzteren 

gleichwohl viel lockerer zu stehen scheinen, so liegt das nicht nur daran, dafi sie um den anderthalbfachen 

bis doppelten Durchmesser voneinander entfernt sind, sondern auch an ihrer Kleinheit. Sind die aufieren 

etwa  %  mm dick,  so  die inneren nur  V2  
mm oder weniS daruber. 

' Noch bestimmter spricht sich die Veranderung von aufien nach innen im Baue der einzelnen Langs- 

biindel aus. Die aufieren [I, 17] haben einen verkehrt eirunden Umrifi, mit breitem Faserteil und viel 

schmalerem rundlichen Leitbiindel;  der Faserteil hinten aus mehreren Reihen dickwandiger Zellen zusammen- 

') Dgl., S. 124 (18). 
2) Unger in  Martius: Tab. geol. II, Fig. 6. 
3) Felix: Westmd., Taf. IV, Fig. 5, rechts oben. 
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gesetzt, auf weiche etwas grofiere mit rasch abnehmender Wanddicke folgen; doch bleiben sie bis vornhin 

so derb, dafi man wohl annehmen kann, dafi die verloren gegangenen aufieren durchweg dickwandig waren. 

Der Holzteil fiihrt zwei seitliche grofie Gefafte, von denen ofter eins, seltener beide durch zwei aneinander 

liegende etwas kleinere ersetzt sind; hinter ihnen hie und da noch ein paar kleine Gefafie. 

Weiter nach inn en [I, 15] treffen wir auf etwas weiter von einander entfernte, etwas kleinere, 

viel mehr aber dadurch ausgezeichnete Liingsbiindel [II, 26], daft ihr Umrifi eirund ist, indem der Faserteil 

viel kleiner ist, als das grofiere Leitbiindel. Der Faserteil besteht audi hier iiber dem letzteren aus 

mehreren [II, 26, pf1] oder wenigeren1) Lagen kleiner dickwandiger Zellen, die nach aufien ziemlich rasch 

in grofiere iibergehen, die noch diinnwandiger sind, als die von b) integrum, und die den grofieren Teil 

des Faserteiles einnehmen. Bei diesen Btindeln ist der S i e b t e i 1 [26, pc] ausgezeichnet schon erhalten, 

8—15, meist 12, in zwei Querreihen geordneter diinnwandiger, grofier abgerundeter 1/25 mm breiter Zellen. 

Der rundliche, nach hinten in der Mitte ofter ein wenig hervortretende Holzteil entha.lt zwei grofie, 1js mm, 

auch bis 1/5 mm breite Gefafie, die ofter durch ein grofieres mit einem kleineren ersetzt werden. Es sind 

netzformige Gefafie [II, 27, vl] oft mit schon erhaltenen Querscheidewanden [sfi]2); hinter ihnen meist noch 

eine Anzahl kleiner Spiral- und noch kleinerer Ringgefafie, von Yia — ^o mm im Durchmesser [II, 27, v11 vln]3). 

Sie sind innen von diinnwandigen kleinen [26, pi; 27 pi], aufien, namentlich nach hinten [26, pi1], von 

etwas dickwandigen Holzzellen umgeben. 

So finden wir das Leitbiindel bis in die Mitte des Stammes. Dagegen erfahrt der Faserteil hier 

noch eine weitere Veranderung. Zunachst ist er da, wo er mit dem Leitbiindel zusammentrifft, nicht mehr 

beiderseits abgerundet oder abgestumpft, wie bisher, sondern in scharfe Kanten vorgezogen II, 16, fd1]; 

dann flacht er sich zu einem schon ziemlich niedrigen Halbmond ab [fd11] und dieser geht zuletzt in die 

schmale Sichel iiber \fdIU], weiche die ganze vordere Halfte des Leitbiindels umfafit: Formen, die hier nur 

bei einer kleineren Anzahl von Langsbiindeln erreieht werden. 

Die Teilungsbiindel, wie sie hier unter den Langsbiindeln zerstreut sind [I, 14, fd111; 20—25], 

haben wir schon frilher betrachtet; *) sie scheinen dieser Form allein eigen. Dagegen sind die Kreuzungs- 

biindel denen der beiden anderen Formen ahnlich. Im Innern finden sich nur Ub ergan gsbiindel5) mit 

weiter als gewohnlich nach rechts und links auseinander tretenden Gefafien [I, 18], bei denen der Holzteil 

verbreitert ist, um dann schmaler etwas nach hinten vorgezogen eine ganze Anzahl von kleinen Gefafien 

auszubilden; gewohnlich sind aber schon hier statt der beiden groften Gefafie zwei weit getrennte Gruppen 

grofier Gefafie da [I, 15, t, t], wie in den unter den weiter nach aufien liegenden Langsbiindeln schrag 

auswarts verlaufenden eigentlichen Kreuzungsbiindeln [I, 14, e; 19], die im iibrigen audi nur einen ein- 

fachen,   nur viel weiter nach hinten ausgezogenen Holzteil   mit   vielen   zerstreuten kleinen Gefafien   haben.1') 

Die .Faserb iin d el7) sind zwischen den aufieren genaherten Zwischenbiindeln nicht zahlreich, nur 

etwa 20 auf 1 cm2, so dafi nur 2—3 auf zehn Faserleitbiindel kommen. Weiter nach innen, wo diese weiter 

auseinander riicken, werden die Faserbiindel etwas zahlreicher, 50, 70, an einzelnen Stellen iiber loo auf 

1 cm2, einundeinhalb, selten mehr als doppelt so viel, als Faserleitbiindel. Sie gehoren zu den dickeren, 

im Mittel 1/e mm, doch wie gewohnlich innerhalb weiter Grenzen, hier zwischen V9 bis gegen l/t mm und 

mit einer oft sehr zierlichen Lage von Kranzzellen umgeben. 

** P. antiguense, b) integrum (Felix) [I, 1—io|. 

P.  antiguense   parenchymatis   externi   liberi   cellulis   polyedricis,   interni   saepius   paulo  elongatis; 

fasciculis fibro-ductoribus exterioribus confertis didymis,   e parte  fibrosa magna   basi reniformi et fasciculo 

ductore pluries minore compositis; fasciculis intermediis et interioribus P. antiguensis veri; fasciculis fibrosis 

crebris mediocoibus coronatis. 

>) Felix: Westind., Taf. IV, Fig. 5. — Vergl. S.  134 [28] 
2) Vergl. oben S. 138 [32]; 139 [33] 
3) Vergl. Ebda 

") Vergl. oben, S.   143 [37] 
6) Vergl. oben, S. 139 [33] 
6) Vergl. oben, S.   141 [35] 

') Unger in Mart: Tab. II, Fig. 6. 
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P. integrum  Felix:  Westind. (1883), S.  24,  Taf.  V,  Fig.  2. 

P.   Cottae Felix:  Studien, S.  78. 

Fundort:  Kuba. 

(* Samml, von Prof.  Felix in  Leipzig. — Stadt.  Samml. in Chemnitz.) 

Das Stammstiick, dessen Benutzung, wie die der dazu gehorigen Diinnschliffe ich der ausgezeich- 

neten Gefalligkeit des Herrn Prof. Felix in Leipzig verdanke, war eine 1 ]/2—3 cm dicke Scheibe von 

7 X 8x/2 cm Durchmesser, der nur die Rinde, stellenweise die aufiersten und ein kleiner Teil der aufieren 

Faserleitbiindel zu fehlen schienen. Sie war also ein wenigstens annahernd vollstandiger Querschnitt des 

Stammes; davon ist der Name der Art hergenommen. Die Grundmasse ist ein hell braungrauer Kiesel mit 

gleichfarbigen Faserleitbiindeln, die jedoch zum Teil audi schwarz versteinert sind. Umgekehrt ist ihr Faser- 

teil auf einer Strecke des Eandes weifilich, durch eine feine braune Linie gegen das Grundgewebe abge- 

grenzt. An dieser polierten Querflache sind die meisten folgenden Beobachtungen bei auffallendem Lichte 

gemacht,  durch die Dunnschliffe spater erganzt   worden. 

Das Grundgewebe ist dicht, iiberall diinnwandig und ziemlich gleichformig, vieleckig [I, 9, p; 10, p]. 

Nur in den eno-en Raumen zwischen den genaherten aufieren Langsbundeln sind seine Zellen wie gewohnlich 

gestreckt, mit den breiten Seiten der Faserteilen anliegend [I, 9, pl\; um das Leitbiindel aber, wie weiterhin, 

vieleckig, im aufieren Teile bis '/s mm> 'm inneren bis V7 mm lm Durchmesser: die grofiten am weitesten 

von den Biindeln entfernt. Seltener sind sie ein wenig gestreckt, wie: 1/b mm lang und nur l/s mm breit, 

die schmale Seite den Biindeln zugewendet. 

In diesem Grundgewebe sind die Faserleitbiindel sehr ungleichmafiig verteilt. Obgleich die am 

weitesten nach aufien und wahrscheinlich am gedrangtesten stehenden grofienteils, wie es scheint, verloren 

gegangen sind, stehen die aufieren Langsbundel [I, 1] noch so dicht, dafi oft nur schmale Streifen 

Parenchym aus 2—3 Reihen kleiner, flacher Zellen sich zwischen ihnen hinziehen [I, 9, p1]1); hier kommen 

bis 200 auf 1 cm'2. Weiter nach innen treten sie etwas mehr auseinander, so dafi derselbe Raum nur noch 

150 umschliefit; in der Z wise hens chicht stehen sie schon um ein Viertel bis um die Halfte des eigenen 

Durchmessers voneinander ab,8) um dann ziemlich rasch in die weit voneinander entfernten inneren 

Biindel [I, 2] iiberzugehen. 
Bei den aufieren Langsbundeln [I, i] ist der Faserteil durchweg nach aufien gerichtet, nur ganz 

vereinzelt nach der Seite Oder selbst nach innen [wie I, 1 unweit e\. Ebenso schwankt ihre Dicke nur 

wenig, bei den meisten zwischen 8/8 und 3/4 mm, indem die breiteren dafiir gewohnlich weniger tief sind. 

Desto mannigfaltiger ist ihre Gestalt, die hauptsachlich durch den grofien Faserteil bestimmt wird, an 

den sich das viel kleinere Leitbiindel in einer flachen Bucht so anlegt, dafi beide durch eine nicht tiefe, 

aber doch deutliche Furche gegeneinander abgegrenzt werden [T, I, 3, 4, 9], weshalb man diese Langsbundel 

immerhin als gedoppelte (didymi) bezeichnen kann. Der Faserteil selbst ist -- er erinnert darin an den 

ebenso vielgestaltigen von P. variabile — vorwiegend breit eirund [I, l, fd11; 4]- bald aber in der Mitte 

vorgezogen oder langlich [I, /#], haufiger noch verbreitert, nierenformig [3], ja in der Mitte flach oder 

selbst eingedriickt [I, fd] mit unregelmafiig abgerundeten Ecken. Gewifi sind manche diesei Gestalten aus 

den Hindernissen zu erklaren, welche ihrer freien Ausbildung durch die angrenzenden Biindel entgegengesetzt 

worden sind; aber keineswegs alle. Sie haben daher doch etwas fur die Art Bezeichnendes. 

Die Zellen des Faserteiles sind ziemlich gleichformig: die inneren wenig grofier als die aufieren 

und alle gleichmafiig diinnwandig [I, 9], wie audi Felix anfangs3) angenommen hatte, wahrend er sie 

spater*) dickwandig mit punktformigen Lumen abbildet. In der Tat ist aber das grofie Lumen von der 

Wand durch eine, namentlich in heller Versteinerungsmasse deutliche Linie scharf abgegrenzt. Ein ofter 

in der Mitte der Ausfiillung bemerkbarer dunkler Fleck kann nicht wohl das Lumen der Zelle sein, da er 

nicht fest umschrieben, sondern allmahlich in die hellere Umgebung abgetiint ist.  In dieser sieht man nirgends 

') Vergl. Felix: Westind., Taf. V, Fig. 2, unterer Teil 
2) Felix: Ebenda, oberer Teil. 
3) Felix: Studien, S. 78 (als P. Cottae). 
4) Felix: Westind., Tat. V, Fig. 2. 
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konzentrische Zuwachsstreifen, noch sie strablig vom Lumen aus durchsetzende Porenkanale. Endlicb wiirde 

auch die haufige wellenformige Verbiegung der Zellenwand bei einer Verdickung derselben bis zu fast ver- 

schwindendem Lumen kaum zu stande kommen. Danach konnen wir diese Zellen unbedenklich als dtinn- 

wandige ansehen. 

Eine andere Frage ist die, ob dies ihr urspriinglicher Zustand ist oder ob die Verdickungsschichten 

erst bei der Versteinerung aufgelost und fortgewaschen worden sind, wie das von Felix2) als wahrscheinlich 

bezeichnet worden ist.1) Dafi die Zellwande vielfach verbogen, bier und da sogar zusammengefallen sind, ist 

dieser Annahme giinstig; indes wilrden ursprtinglich dUnne Wande bei geringer Aufweichung sich nicht 

anders verhalten haben. Dagegen spricht entschieden ftir dieselbe, dafi Felix nach einer brief lichen Mit- 

teilung eine kleine Stelle gefunden hat, wo ilim die Sklerenchymfasern noch dickvvandig zu sein schienen, 

obwohl er sich nicht verhehlte, dafi konzentrische Kieselringe und Verdickungsschichten von Sklerenchym- 

fasern oft schwer zu unterscheiden sind. Finden sich vielleicht noch ein paar solche Stellen, so konnen wir 

recht wohl annehmen, dafi auch die iibrigen Zellen der Faserteile der aufieren Langsbundel von P. integrum 

urspriinglich dickvvandig waren. Dafiir lafit sich auch geltend machen, dafi bei dem, jedenfalls der gleichen 

Grundform angehorenden P. antiguense, a) verum die Faserteile der am weitesten nach aufien liegenden 

Langsbundel derbere Zellwande haben als die der Zwischenschicht, es daher sehr unwahrscheinlich ist, dafi die 

noch weiter nach aufien liegenden des P. integrum diinnwandiger sein sollten. Auch bei denjenigen leben- 

den Palmen, deren Faserteile fast durchweg diinnwandig sind, wie bei Astrocaryum vulgar e?i) und Mauritia 

armata*) haben doch die aufiersten dickwandige »Bastzellen«, Trifft dies fur P. integrum zu, so fallt der 

einzige triftige Grund fort, es von P. antiguense zu trennen ; denn in allem iibrigen sind die untersuchten 

Stiicke beider nicht gleich,  aber doch nur in untergeordneten Punkten voneinander abweichend. 

An diesen grofien Faserteil legt sich in einer flachen Bucht das mehreremal kleinere, gewohnlich 
i/i mm breite, 1/!i — 1/i mm tiefe, rundliche Leitbiindel an, dessen Siebteil nirgends deutlich erhalten 

ist. Hochstens deutet eine aus der Mitte des Faserteiles hervortretende Leiste auf eine Zweiteilung desselben 

hin. Im Holzteil nehmen, von vvenigen dunnwandigen Holzzellen umgeben, die zwei grofien Gefafie 

Pi 9; v] gewohnlich 1/6, nicht selten 1/6 mm im Durchmesser, den grofiten Raum ein. Fast niemals findet 

sich statt ihrer ein mittelstandiges Gefafi [I, I, fd'], ofter dagegen statt jedes der beiden zwei; audi wohl 

eine geschlossene Gruppe von drei, selten mehr, etwas kleineren Gefafien, die zusammen etwa den Raum 

eines grofien einnehmen. Auffallenderweise behalt das Leitbiindel diesen Bau bis in die Mitte des Stammes 

unverandert bei, wahrend bei anderen Arten zu den zwei grofien Gefafien in der Regel noch mittlere und 

kleine hinzutreten. Wo dies der Fall ist, zeigt schon der weit nach hinten ausgezogene Holzteil, dafi wir 

tjbergangsbiindel vor uns haben [1, I t, 5], die weiter nach aufien in die viel kleineren Kreuzungs- 

b tin del mit breitem, aber niedrigem Faserteil und weit vorgezogenem, iibrigens einfach gebautem Holzteil 

mit mehreren Gruppen kleiner Gefafie [I,   1, e] tibergehen. 

Die Faserbiindel endlich sind zahlreich. Selbst zwischen den aufieren, einander nahestehenden 

Langsbiindeln haben oft noch 160 auf 1 cm'1 Platz gefunden, obwohl hier auf zehn der ersteren nur acht 

Faserbiindel kommen. Im Innern dagegen liegen in dem gleichen Raume bis 200 derselben und wegen der 

hier nur sparsamen Langsbundel kommen auf zehn derselben oft iiber 40 Faserbiindel. Ihre Dicke schwankt 

zwischen Y25 unc^ V7 mm'i Dei ^er Mehrzahl liegt sie zwischen 1jli und 1ji0 mm. Sie bestehen aus sehr 

kleinen Zellen und sind von einem nicht selten sehr zierlichen Kranze von grofieren runden Zellen, stegmata, 

umgeben [I, 10], deren Stelle man ofter nur durch einen hellen Hof angedeutet sieht, wesbalb sie wohl 

Felix nicht besonders erwahnt hat. 

Wie bei P. antiguense a) verum so ist auch bei b) integrum das I n n e r e des Stammes, das wir 

bisher nur einige Male kurz beriihrt haben, von dem aufieren Teile desselben auffallend verschieden. Bei 

genauerer Betrachtung findet man jedoch, dafi Grundgewebe, Leitbiindel und Faserbiindel daran nur geringen 

1) Felix: Studien;  a. a. O. 
2) fiber die Griinde ftir und gegen diese Ansicht vergleiche das oben S. 135, (29) Ausgefiihrte. 
3) Mo hi in Martius: Tab. A, Fig. I. 
4) Mo hi in Martius: Tab.  C, Fig. 2. 
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Anteil haben, und daft die Verschiedenheit fast allein durch die Verteilung der Langsbiindel und durch die 

Veranderung ihres Faserteiles liervorgerufen wird. Die Faserleitbiindel sind namlich hier so zerstreut, dafi 

sie um das Zwei- bis Sechsfache ihres eigenen Durchmessers voneinander abstehen [I, 2] und dafi 

daher nicht, wie weiter nach aufien 150 — 200, sondern nur 40 — 70 innerhalb eines Quadratzentimeters liegen. 

Noch auffallender wird die Verschiedenheit dadurch, dafi sie so klein sind, dafi ihre Tiefe nur ^3—Vs mm, 

ihre Breite noch weniger betragt, so dafi ihre Dicke nur zu 2/5 mm angenommen werden kann. Diese Ver- 

ringerung gegeniiber den aufieren Langsbtindeln riihrt aber allein von dem Schwinden des Faserteiles her, 

der nur noch als kleiner Halbmond [I, 6, 8] oder selbst nur als eine schmale Sichel [I, 7] das Leitbiindel 

vorn umfafit, das, noch ein wenig grofier als bei den aufieren Biindeln, hier die Gestalt des ganzen Langs- 

btindels bestimmt. Dieses hat, da keine Einschniirung zwischen Faser- und Holzteil mehr da ist, einen ein- 

fachen, rundlichen oder eirunden, oder wenn der letztere durch Zusammensinken der Gefafie schmaler und 

tiefer oder breiter und flacher geworden ist, langlichen Umrifi. 

Blicken wir auf die beiden oben besprochenen Formen zuriick, so ist es vor allem die gleiche Ver- 

anderung der Faserleitbiindel vom Anfang bis zur Mitte des Stammes, die uns den Gedanken an ihre Zu- 

sammengehorigkeit nahe gelegt hat. Aber wenn wir die Annahme gelten lassen, dafi der Faserteil der 

aufieren Btindel von b) integrum ursprtinglich dickwandig gewesen ist, so sind auch die einzelnen Gewebe 

so ahnlich, dafi ihre Verschiedenheit innerhalb der Grenzen bleibt, in denen sie auch bei einer und derselben 

Art schwankt. 

So ist es auffallend, wieviel allmahlicher bei P. antiguense a) verum die aufieren Bundel in die 

inneren tlbergehen, wieviel wenigere daher hier bis zu einem schmalen sichelformigen Faserteil herabgehen; 

wie oft dagegen hinter den zwei grofien Gefafien noch kleinere liegen, die bei b) integrum so gut wie 

ganz fehlen; dafi bei diesem innen etwa 40, durchschnittlich nur V12 mm dicke Faserbundel auf zehn Langs- 

bttndel kommen, bei a) verum nur gegen 20, etwa '/o mm dicke. Gleichwohl wird bei den grofien Schwan- 

kungen, die diese Merkmale auch sonst zeigen und angesichts der ungleich wichtigeren Stiicke, in denen 

beide einander gleichen, kaum jemand auf Grand dieser Abweichungen eine Artverschiedenheit annehmen. 

***) P. antiguense, c) molle (Felix) [I, 11—13]- 
P. antiguense, parenchymals . . . interni cellulis cum polyedricis turn elongatis e fasciculis ductoribus 

radiorum instar excurrentibus, fasciculis fibro-ductoribus.. . internis late distantibus exiguis, parte 

fibrosa minima lunari, fasciculi ductoris pluries majoris, bina vasa magna continentis partem anticam cingente; 

fasciculis fibrosis creberrimis tenuibus nudis. 
P. molle Felix. Studien (r882); S. 71, Fig. 4. - Felix: Westfnd. (1883); S. 23; Tat. II, Fig.  11. 

Fundort: Insel Antigua. 
(*) Sammlung von Prof. Felix. -- Phytopalaeontol. Samml. des Botan. Instituts zu Leipzig.) 

Das Stammstiick, auf das die Art begriindet ist und das ieh durch die Freundlichkeit des Herrn 

Prof. Felix in Stand gesetzt worden bin, zu vergleichen, ist eine unregelmafiig langlichrunde, 8 cm 

lange, 5% cm breite Platte. Etwas fiber die Halfte, namentlich das Innere, ist blauer Chalcedon und 

etwas kristallinischer Quarz; das namentlich im Umfang auf grofiere Strecken erhaltene Holz ist braunlich- 

gelb, grau und rot verkieselt. Es scheint trotz der Zerstorung seines Innern seinen ursprLinglichen Platz 

behauptet zu haben und da es, wie der innere Bau zeigt, der Mitte des Stammes angehort hat, mufi dieser 

einen noch erheblieh grofieren Umfang gehabt haben. 
Das dichte Grundgewebe besteht aus diinnwandigen, ziemlich grofien vieleckigen oder wenig 

verlangerten Zellen von etwa x/7 mm im Durchmesser; durch dasselbe ziehen sich oft von einem Faser- 

leitbiindel, namentlich von dessen Holzteil nach einem anderen, Streifen stiirker gestreckter Zellen, Vs bis 

selbst V8 mm lang und nur den dritten Teil so breit, die schmalen Seiten immer einem Faserleitbiindel 

zugekehrt. So sieht man sie besonders, wo diese in einem flachen Bogen geordnet etwas naher aneinander 

stehen wie gewohnlich. Das Ganze erinnert an die noch regelmafiiger von den Langsbundeln ausstrahlendeu 

Reihen gestreckter Zellen im Grundgewebe des Innern bei  Oenocarpus minor.1) 

J) Mohl in Martius: p. VI, § 10, Tab.  C, Fig. I. 
20* 
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Die Langsbtindel sind nach alien Seiten gewendet and im allgemeinen gleichmafiig verteilt, 

etvva um das Vierfache ihres eigenen Durchmessers voneinander entfernt, so dafi durchschnittlich nur 45 

auf 1 cm2 kommen; doch schwankt diese Zahl an verschiedenen Stellen zwischen 20 und 70, da ofter eine 

Anzahl im flachen Bogen einander etwas naher stehen oder je zwei nahe zusammenrticken,1) bis sie sich 

fast beruhren, so dafi man glauben mochte, jedes solche Paar sei durch Teilung eines einfachen Biindels 

entstanden.2) Im Langsbruch, auf dem diese als schmale Streifen ziemlich straff von unten nach oben, einige 

schrag, verlaufen, konnte man zufallig wohl einmal auf eine solche Teilung stofien. 

Im Querschnitt sind sie rundlich [I, n, 12, 13], wenig tiefer als breit, 2/s mm dick, Der sehr kleine 

Faserteil liegt vorn an dem vielmal grofieren Leitbundel als eine kurze, ofter in der Mitte fast nieren- 

formige Sichel, deren dunkle Zellen so undeutlich und von den Holzzellen dem Aussehen nach so wenig 

unterschieden sind, dafi man zweifelhaft bleibt, wie weit sich ihre Rander vielleicht um das Leitbundel 

herumziehen. Der S i e b t e i 1 ist unkenntlich ; auch von dem H o 1 z t e i 1, der fast das ganze Faserleitbiindel 

bildet, sind nur die beiden grofien Gefafie, von 1j6 bis l/fi mm oder wenig dariiber im Durchmesser, 

gut erhalten. 

Im Querschnitt etwas langlichrund [I, 13] oder die einander zugekehrten Wande abgeflacht [I, 12] 

ist zuweilen eins, seiten beide durch eine Wand, vielleicht die schiefe Querwand zwischen zwei ubereinander 

stehenden Gefafizellen — in zwei ungleiche Teile geteilt, so dafi dann drei auch vier grofie Gefafie neben- 

einander liegen. Nur ganz vereinzelt wird das eine der beiden durch eine Gruppe von mehreren kleinen 

ersetzt [I, II, v]. Felix gibt hinter den beiden grofien Gefafien noch mehrere sehr kleine an, doch habe 

ich diese nicht hinreichend sicher unterscheiden konnen. 

Wie zu erwarten, sind weder Uber gangs- noch K r e uz un gs b tin d e 1 vorhanden. 

Dagegen sind die Faserbiindel aufierordentlich zahlreich; man kann auf I cm2 zwischen 320 

und 580 rechnen durchschnittlich nicht weniger als 450, so dafi auf zehn Faserleitbiindel 100 Faserbiindel 

kommen. Sie sind rund, V20—V10 mmi durchschnittlich aber nur \% mm dick. Schon mit der Lupe sind 

sie als schwarze Punkte zu erkennen; aber auch bei starker Vergrofierung erscheinen sie nur als dunkle 

Flecke, in denen man kaum hie und da zelligen Ban zu erkennen glaubt. Kranzzellen sind nirgends zu 

unterscheiden. 

Vergleichen wir auch hier die Ubersichtszeiehnung von P. antiguense, c) mollc [I, 11] mit der ihr 

entsprechenden des Innern von P. antiguense, b) integrum, so springt ihre Ahnlichkeit so in die Augen, 

dafi man keinen Anstand nehmen wttrde, sie von einer Palme derselben Art herzuleiten. Bei genauer Unter- 

suchung finden wir aber doch einige Verschiedenheiten. Erstens zeigt das Grundgewebe von b) integrum 

nur schwache Ansatze von Streifen verlangerter Zellen von Leitbiindel zu Leitbundel, wie sie bei c) mollc 

deutlich hervortreten. Indes ist dies nur eine gradweise Verschiedenheit, die wohl in zwei sonst gleichen 

Stammen vorhanden sein kann. 

Zweitens treffen wir bei c) molle in demselben Raum, wie auch auf die gleiclie Zahl von Langs- 

btindeln mehr als noch einmal so viel Faserbiindel. Dies ist auffallend genug, kann aber doch auf Recbnung 

der grofien Schwankungen gesetzt werden, denen diese Zahlen auch sonst unterliegen. Ubertrifft diese doch 

bei P, antiguense, b) integrum die bei a) verum gewohnlicbe beinahe ebenso sehr. 

Drittens sind die Faserbiindel bei P. molle diinner, x/20—'/io m»h durchschnittlich aber nur lj1% mm; 

doch liegen diese Zahlen innerhalb der bei P. antiguense, b) integrum beobachteten, von 1L,6 bis lL mm, 

und der mittlere Durchmesser ist von diesen wenig verschieden, aber erheblich kleiner als bei P. antiguense, 

a) verum. 

Viertens —• und das ist der erheblichste Punkt — habeu sie bei c) molle keine Kranzzellen. Mog- 

licherweise konnte dies der schlechten Erhaltung der Faserbiindel zugeschrieben werden. Gerade die derberen 

Gewebe, wie das des Faserteiles, sind hier oft in eine undeutliche kohlige Masse verwandelt; ahnlich auch 

die Faserbiindel und selbst bei P. antiguense, b) integrum sind die Stegmata an manchen Stellen undeutlich, 

•) Felix: Westind. Taf. II, Fig. 11. 
2) Vergl. /•'. antiguense [I,  15, fd; 25]. 
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an manchen ganz unkenntlieh. Das wiirde aber kaum bei alien den zahlreichen Faserbiindeln von P. molle 

zutreffen; endlich konnen sie an so besonders diinnen, in jedem Querschnitt nur aus einer kleinen Zahl 

von Zellen bestehenden Faserbiindeln keinen Raum zur Ausbildung gefunden haben.') 

Endlich scheint der innere Teil des Stammes mit seinen diinnen Langsbiindeln, mit ihrem sichel- 

formigen Faserteil hier eine ungleich grofiere Ausdehnung gebabt zu haben, als bei P. aniiguense, a) vcviim 

und b) integrum, was auf einer grofieren Dicke des Stammes oder auf der geringeren Breite der bei diesen 

For men besonders stark entwickelten Zwischenschicht beruhen kann. 

Das Zusammentreffen dieser Eigenheiten kann man wohl als ausreichend zur Aufstellung einer be- 

sonderen Art betrachten; da aber keine von ihnen dies entschieden verlangt, so halten wir es fur richtiger, 

P.  molle den beiden anderen Formen von P.  aniiguense als dritte  anzuschliefien. 

Das so umgrenzte P. aniiguense konnen wir nur zu den Mauritia-Shnlichea Stammen rechnen. 

Freilicb, wer dabei an die macbtigen Langsbundel im aufieren Umfang bei Asirocaryum, Kunthia, Oeuo- 

carpus oder Maiiritia denkt, dem werden die vergleichsweise diinnen aufteren Biindel von P. aniiguense 

dazu wenig zu passen scheinen. Wenn man aber die aufSerordentliche und ungleich wichtigere Veranderung 

derselben vom Umfang bis zur Mitte des Stammes ins Auge fafit, so wird man die wesentliche Uberein- 

stimmung und die Verschiedenheit von alien anderen Gruppen von Palmenholzern nicht verkennen; nur in 

einem Punkte nicht: in dem raschen, fast plotzlichen Ubergang der auReren Biindel in die inneren beiden 

genannten lebenden Palmen. Hierin steht P. aniiguense dem Lepidocuryum gracile'-) mit seinen nur mittel- 

groften, sehr genaherten, nur hie und da eng aneinander gedrangten aufieren Langsbiindeln nahe, die nur 

ganz allmahlich nach innen auseinander treten und sich in die inneren umgestalten. Diese aber sind, wie 

bei den oben angefuhrten Manritia-Uhnlichen Stammen, sehr klein, mit halbmondformigem Faserteil. Auch 

das Grundgewebe ist,  wie bei P. aniiguense,  von aufien bis innen ziemlich  gleichformig. 

2. P. vasculosum (Stenzel) [II, 29—39; III, 40]. 

P. parenchymatis . . . intermedii continui cellulis leptotichis, elongatis, raris polyedricis; fasciculi's 

fihro-duclorUnts , . . intermediis minoribus, approximatis, ovatis; partis fibrosae basi late reniformis 

cellulis pachytichis, fasciculo ductore illam fere aequante vel paulo superante rotundato, 2—5 vasa bila- 

teralia majora et complura minora eontinente; fasciculis fibrosis crebris, mediocribus, nudis. 

Fasciculites vasculosis Stenzel in der Sammlung von DQnnschliffen von Moller in Wedel (Hol- 

Stein).  — Schenk in  Zittel II, S.  884. 

Pahnoxyion vasculosum Schenk in Zittel II,   8.  888. 

Fundort: Vauxbain. 

(*)  Sammlung des Verf.) 
Von Watelet in Paris erbielt ich ein im Querbruch dreieckiges Bruchstttck mit Seitenkanten von 

5, 5Va, 6 cm und l/2—2 cm hoch [II, 29, LSngsbruch], als: Palmacites Sables du Sernonnais-Vauxbain; 

also vermutlich dem Eozan des Pariser Beckens angehorig. 
Es ist braunlich grau verkieselt und hat ganz das Ansehen eines krystallinischen Sandsteines, ant 

dessen Bruchflache man zahllose, feine, glanzende Punkte sieht, wohl von winzigen Quarzkrystallen; durch 

ein zweites kleineres Stiick zieht sich an einer Stelle ein  Ouarzgang hindurch  [II,  30,  a}. 

Sie gehoren dem Inneren eines Stammes an. Schon an dem Langsbruch sieht man zwischen den 

diinnen, flach gebogenen Langsbiindeln und feinen Faserbiindeln nicht nur auf einer Flache Kreuzungs- 

biindel sich nach rechts aufien biegen [II, 29, e], sondern auch auf einer anderen, beinahe rechtwinklig 

gegen diese geschlagenen Flache nach links; auch im Querschliff waren von 13 Kreuzungsbimdeln [wie II, 

3L t] wohl sieben gleich gerichtet und keines gerade entgegen; aber sechs wichen doch rechts und links, 

einige bis zu einem rechten Winkel clavon ab.    Auch  die Langsbiindel  sind nach  den verschiedenen  Seiten 

hin gewendet [II, 31],  auffallend viele den Kreuzungsbiindeln  gerade entgeg en.  Ihr renseitiger Abstand ist 

]) Vergl. oben S. 146, (40). 
s) Mo hi in Martius: Tab. D, Fig. 1. 
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oft so groft, wie ihr eigener Durchmesser.   Vermutlich haben  wir also einen Teil der inneren Zwischen- 

schicht vor tins. 

Das Grundgewebe ist dieht und besteht aus diinnwandigen Zellen, aber von verschiedener Cestalt 

und Grofie [II, 39j. Die freien Zellen sind gestreckt; in der Regel Y7— V5 intn lang, den dritten Teil so 

breit, mehrere nebeneinander. Wo sie ihre Richtung andern, liegen grofie, dreieckige Zellen, mit 1—3 

abgestutzten Ecken [p, p\. Um die Faserbiindel [II, 39, f; III, 40 /] liegen kleine, ebenso unmittelbar urn 

den Holzteil, dann aber grofie [III, 40, p] vieleckige Parenchymzellen, so daft er nicht von einem Halbkreis 

strahlig abstehender Langzellen umgeben ist; nur zuweilen stehen rechts und links gestreckte Zellen von 

ihm ab, vom Faserteil aus an Lange regelmafiig abnehmend, so dafi hinten wie gewohnlich kurze Zellen 

an ihm anliegen — ein sehr zierliches Bild. Am Faserteil liegen wie gewohnlich plattgedriickte Zellen in 

1—2  Reihen an und gehen nach auften allmahlich in die gestreckten des   freien Grundgewebes  iiber. 

Die, wie schon erwahnt, nach alien Seiten hin gewendeten Langsbiindel sind beinahe gleich- 

mafiig verteilt. Auf dem grofiten Teile der noch vorhandenen Querfiache [II, 31] sind sie durchschnittlich 

um etvva 2/3 ihres Durchmessers voneinander entfernt, 70 auf I cm2. Ihr Querschnitt ist langlieh-eiforroig, 

da das Leitbundel breit er ist als der Faserteil [II, 33—35]; zwischen beiden ist eine bald deutliche 

[III, 40], bald nur schwache Einschniirung, die namentlich an einer Seite sich offer ganz ausgleicht, so dafi 

man diese Biindel nur unvollkommen gezvveit nennen kann [II, 31, flul\. In der Regel o'7 — 0-9 mm tief, 

aber nur 1j2— 2/;j mm breit, sind sie im ganzen nur 3/4 mm dick, gehoren also zu den kleineren Faser- 

leitbiindeln. An einer Seite des Sttickes jedoch stehen sie etwas weniger weit voneinander ab ; ihr Leitbundel 

ist etwas schmaler, auch wohl nur ebenso groft oder selbst etwas kleiner als der Faserteil [II, 36] und wir 

konnen daher annehmen, dafi sie noch weiter nach auften noch mehr zusammengeriickt und ihr Leitbundel 

sich noch mehr zusammengezogen haben wtirde. 

Der Faserteil [III, 40, pf] ist nierenformig, meist nur 1ji mm, seiten gegen 1/2 mm tief, 1/2—
2/g mm 

breit; am Siebteil mit 2—3 Reihen sehr kleiner Zellen mit punktformigem Lumen; dann folgen grofiere, 

im Querschnitt vieleckige (Y36 mm), noch dickwandige aber mit deutlichem Hohlraum, nach aufien grofie 

(bis '/- mm), oft radial gestreckte mit dicker Wand, in der man oft mehrere Verdickungsschichten unter- 

scheiden kann,  aber groftem  Lumen. 

Die Mitte des Faserteiles ist oft zerstSrt, nicht seiten der ganze Faserteil, weshalb man am Langs- 

bruch oft Rinnen statt der Langsbiindel sieht; aber auch wo er besser erhalten ist | III, 40, pf] sieht man im 

Querschnitt in seinem Innern einen schwarzen, den Zellgrenzen folgend zackig gebrochenen queren Streifen 

sich hinziehen, von dem die Auflockerung des Faserteiles begonnen hat und von dem sich ahnliche Spalten 

zwischen den auseinander weichenden Zellen nach vom und hinten erstrecken. Das drehrunde, nur vorn 

bald wenig, bald stark abgeflachte Leitbundel ist fast stets etwas breiter als der Faserteil und stets 

grofier als dieser; wenn auch bei einzelnen Biindeln nur wenig; in der Regel ist es 11j.i—21/2mal so 

grofi. Vorn legt es sich mit so breiter Flache an den Faserteil an, und dessen flache am Siebteil anliegende 

Bucht ist so schmal, dafi seine diese begrenzenden abgerundeten Ecken von den Flanken des Leitbtindels 

auf einer oder auf beiden Seiten umfafit werden  [II,  31, fd1; 32]. 

Der Siebteil ist oft so gut erhalten, wie kauni bei einer anderen Art. Er bildet zwischen Faser- 

teil und Holzteil eine querovale Gruppe, nicht seiten mit einer nach innen, zwischen die zwei grofien Ge- 

fafie vorgezogenen Kante, so dafi er im Querschnitt dreieckig erscheint [II, 321. Er besteht aus 8—13 

grofien, bis :/20 mm breiten runden Zellen, von denen bald mehrere dicht aneinander liegen, bald alle 

durch wenige mittlere und durch viele sehr kleine Zellen voneinander getrennt werden. Sie sind sehr diinn- 

wandig und daher viele zerstort; nicht wenige aber vortrefflich erhalten, was neben den gelockerten oder 

zerstorten dickwandigen Zellen des  Faserteiles einen eigentiimlichen Eindruck macht  [III, 40, pc\. 

Der Holzteil enth3.lt zwischen seinen derbwandigen Zellen, deren Wande nicht gerade dick, aber 

doch so fest sind, dafi sie oft ihre scharf begrenzte Gestalt bewahrt haben, wenigstens zwei getrennte 

grofie Gefafie, 1j1—
1/e mm, einzelne bis 1/6 mm im Durchmesser. An diese schliefit sich aber meist einer- 

seits [III, 40; II, 31, fd] oder jederseits jIX, 31, fd1] noch ein etwas kleineres an, so dafi in der Regel 

drei bis fiinf grofiere Gefafie in zwei einander in der Mitte   genaherten Gruppen vorn einen Aachen Bogen 
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bilden. Zu diesen gesellt sich aber fast ohne Ausnahme noch eine grofiere Zahl   kleinerer und sehr kleiner 

Gefafie hinzu, die sich bald den vorderen dicht anlegen [II, 34; — III, 40, v], bald aber hinter diesen in 

gr5fierer Zahl zwischen den Holzzellen verstreut sind, von denen die kleineren im Querschnitt sich oft 

wenig unterscheiden [II, 34], 25 und daruber. Von diesem Gefafireichtum hat die Art ihren Namen er- 

halten da nicht nur die grofien nach innen, sondern audi die etwas kleineren weiter nach aufien liegenden 

LangsbUndel einander darin nichts nachgeben. 

Ausgebildete K r euz un g sb iin cl el sind bier im Innem des Stammes nicht zu erwarten ; die 

Ubergangsbiindel sind von den gewohnliclien Langsbiindeln nicht sehr verschieden [II, 31, t\ ihr Faserteil 

schmaler, die grofieren Gefafie weiter auseinander geruckt, die Gruppe der kleineren weiter von ihnen ent- 

fernt in dem nach hinten vorgezogenen Holzteil. 

Die Tcilungsbiindel [II, 37, 38] sind denen von P. antiguense so ahnlich, dafi wir sie im An- 

schlufi an diese oben schon besprochen haben.1) 

Die Faserbiindel [II, 31; 39, /; m> 4<>, /] sind so zahlreich, dafi vier bis fltaf auf ein Faser- 

leitbiindel kommen, 300 und mehr auf I cmK Ihr Durchmesser schwankt zwar zwischen i/1B-V» mm> be" 

tragt aber in der Regel !/u—V10 mm- Die kleinen' ziemlich dickwandigen Zellen sind oft undeutlich. Bei 

mehreren grofieren Faserbundeln schienen einzelne Randzellen aufien starker verdickt zu sein, so dafi sie 

das Ansehen von Kranzzellen hatten. Mehrfach aber waren mehrere weiter nach innen liegende ihnen so 

ahnlich, dafi auch sie wohl keine Stegmata waren und die Faserbiindel iiberall keine Kranzzellen hatten. 

Die Ahnlichkeit von P. vasculosum [II, 31] mit der Zwischenschicht des P. antiguense [1, 15] m 

der fast eben so lockeren und nach alien Seiten gerichteten Stellung, der fast ebenso geringen Grofie der 

LangsbUndel, der Kleinheit des nierenfSrmigen Faserteiles vor dem grofieren Leitbiindel mit semen zwei bis 

fltaf vorderen Gefafien ist so in die Augen fallend, dafi wir wohl vermuten konnen, seme aufieren Langs- 

bUndel mochten, wie bei P. antiguense, gedrangt gestanden, einen grofieren Faserteil und cm kleineres 

Leitbiindel gehabt haben.  Darauf deutet ja auch die geringe,   aber unverkennbare Veranderung der Langs- 
1 ••   -, , ,'      n      i-        -7     T u oft   Woiht Hao-po-en     ob von der Zwischenschicht,    die   wir   bisher   allem bundel nach aufien lirn.    Zweilelhaft   bleibt aagegen,    uu 

j-     T ••      1 ••  A*\   oJno   ahnliche  Veranderung   erfahren   haben,   wie   die   von kennen,   weiter   nach   innen   die   Langsbundel   erne   annucne   vciauu       s 

T>        ,. r- 11 • i, A        V„,M,R   ,,nn   Watelet   vollstandigere Stammstiicke   in   einer   der P. antiguense.    Sollten nicht aus dem Nachlafi   von    waieiu & 
r,    • ,      j A;    -ur Hip Nitnr dieses schon erhaltenen Bruchstiickes vollstandigere Panser Sammlungen vorhanden sem,  die ubei   die JNatur uicscs 
A     1      a      1      -> T,-    J 1 •        1 r n      •r M  nm hpsfen  an P. antiguense und mit diesem an die Mauntia- Auskunft geben? Bis damn schhefien wir es am oesren *u J-• »     & 

ahnlichen Stamme an. 
Von der ihm aufierordentl.ch nahe stehenden Zwischenschicht   von P.  antiguense   unterscheidet   es 

sich  durch die gestreckten Zellen des  Grundgewebes, durch die bis an dessen vorderen Rand dickwandigen 
rr 11       IT-       \ • , J   r -n        y^m  ,„•.,-,  Faserbundeln ohne   Kranzzellen.    Der letzte Umstand legt Zellen des Faserteiles und die grofiere Zahl von V aserounuem 

1      r»   •   1 1 • i j- ,,,-,,1    P   innlle   anfehoren mochte.    Indes   bietet   uns uns die Vermutung nahe, dafi es der Zwischenschicht von   1 . vwtie   angenoren 
T At      1 •• •  „,,  ctiini/p    noch   die   innere   bei P. vasculosum   eine weder die aufiere Grenze   der zu   dieser Art gehongen Stucke,   nocn   uie   um<= 

,    TT, J        • A ,+ ;,-,  rli'o   nndere betrachten konnte und die weit aus- Mittelbildung dar, die man als Ubergang der emen Art in die   anucre 
,.    ,      ,   »   .• „  „„J  Mittpl-Furona machen es unwahrscheinlich,  dafi beide einander liegenden Fundorte:    die Insel Antigua und Mittei-fiuropd iu«tw.i 

von derselben Palmenart herriihren sollten. 

3. P. densum (Unger). [HI, 44; - IV> 4^-51]. 

•    • . •     •      n  i,-o i0,iTfiriVliic; liberis cum Dolvedricis turn valde elongatis, P. harenchymaHs extenons contmui celluhs leptoticms noons cum t    y .,     . 
,•  .•       r      •    T   ;;i,„„ ,u,rtnrihns exterioribus confertis magnis ovato-subdidymis, circa fasciculos hinc inde radiatis; fascicuhs fibro-ductorious exrenun & . .'       .    , 

.    „, -r „„n„iu intprinribus valde, exterioribus modice mcrassatis; iasciculo partis fibrosae permagnae,  basi remformis celluhs mterionous vaiuc, 
, ,   .       . .„,.„,,    2tnpdianacontinente; fasciculis fibrosis raxiscxa.ssiscoronaXis. ductore pluries mmore vas magnum unum, raro 2—3 meaiana couuuc     ,7 j 

T,      .    ,,,      , IT ;„  M-,r)-    r,   T5C  8 22 (nur Name und FundortX - Ders.   Genera   et  spec. (1850), Fascicuhtes densus Unger m Mart., p. L.A, § 11 Uuu 

P- 337 (Diagnose). 
Palmacites densus Schimper. Traitc, II. (1872), P- 512. 
Palmoxylon densum Schenk in Zittel, II. (1890), S. 887. 

J) Siehe oben S. 143, (37)- 
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Fundort: Westindien, Tertiarformation. 

(* Sammlung von Unger: I Quer- und I Langsdiinnschliff, beide von Prit chard in London 

erhalten ; jetzt in Paris.) 

Von dieser Art kennen wir nur die Ungerschen Diinnschliffe, beide aus dem Aufiern des 

Stammes. Das zeigt die mit der der Kreuzungsbundel tibereinstimmende Richtung fast samtlicher Langs- 

biindel nach auften, ihre gedrangte Stellung, ihr, das Leitbiindel vielmal an Umfang iibertreffender Faser- 

teil und das vorwiegend dem Auftern des Stammes eigene Vorkommen nur eines medianen groften Ge- 

fafies. Nur auf den aufteren Stammteil erstrecken sich daher unsere bisherigen Beobachtungen, auf die 

Beschaffenheit des Innern werden wir aus dem, was diese uns an die Hand geben, nur einige Schluft- 

folgerungen herleiten konnen. 

Das Grundgewebe ist diinnwandig und ohne Liicken, sonst aber sehr ungleichformig: zwischen 

eng aneinander liegenden Langsbiindeln, wie gewohnlich kleine Zellen, etwas gestreckt mit breiter Flache, 

namentlich dem Faserteil anliegend [IV, 46, •/>], die des freien Gewebes, wie schon die um den Holzteil, 

vieleckig, grafter, V2o~Vir» mm >m Durchmesser [IV, 46 pl; 51, pl], hier und da aber lang gestreckt, bei 

einer Breite von 1ji0 mm bis iji mm lang [46, pu; '51, />1TJ, die schmale Seite den Faser- oder Faserleit- 

biindeln zugewendet, so daft sie strahlenformig von einzelnen derselben ausgehen. Vieleckige wie gestreckte 

Zellen stehen oft in senkrechten Reihen iibereinander. 

Die Fa serl ei tb iindel sind innerhalb des vorhandenen Diinnschliffs ziemlich gleichmaftig verteilt, 

etwa 100 auf I cm2. Doch zeigt eine aufmerksame Vergleichung der aufteren Gegend mit der inneren, 

daft sie auften etwas gedrangter stehen und diese Veranderung innerhalb einer so kleinen Strecke liifit ver- 

muten, daft sie bald weiter auseinander treten und pfejien die Mitte nur weitlaufio- zerstreat sein werden. 

Auften aber sind sie so dicht aneinander gedrilngt, daft oft nur Raum fiir wenige Schichten des Grund- 

gewebes zwischen ihnen bleibt und sie einander in ihrer Ausbildung so beschninken, daft die eiformige, 

fast ganz durch den Faserteil bestimmte Grandform mannigfach abgeitndert ist, bald in der Mitte nach vorn 

vorgezogen, bald rundlich oder nierenformig mit schwach am Grunde vortretendem Holzteil. Sie haben 

durchschnittlich I mm im Durchmesser, die aufteren ein wenig mehr, die inneren weniger — wahrscheinlich 

sind also in der Mitte des Stammes sehr kleine Langsbiindel zerstreut gewesen. Die wenigen kleinen und 

sehr kleinen Bilndel, die zwischen die gewohnlichen eingesprengt sind [III, 44, fdxn] lassen wir bei diesen 

Angaben bei Seite. 

Der Faserteil ist bei den Langsbiindeln unseres Stuckes fast ausnahmslos nach auften gerichtet. 

Er hat die Gestalt des ganzen Biindels, nur daft er am Grunde eine flache Bucht mit abgerundeten Randern 

hat, in welcher sich das Leitbiindel an ihn anlegt. Seine gleichformigen Zellen sind dickwandig [IV, 46, pf], 

vom Siebteil bis gegen die Mitte so, daft das winzige Lumen fast verschwindet. Hier kann man oft die 

iibereinander gelagerten Verdickungsschichten noch unterscheiden, stellenweise audi die sie vom Lumen 

aus durchziehenden Porenkanale. Nach dem Umfang zu wird das Lumen grofier, laftt aber immer noch 

eine mafiige Verdickungsschicht iibrig. 

Das rundliche Leitbiindel legt sich an die flache Bucht des Faserteiles mit breiter Flache an, die 

noch breiter erscheint, als sie eigentlich ist, wenn man die Zellen im Winkel zwischen beiden dem Holz- 

teil zurechnet, weil man sie nicht bestimmt von denen des Grundgewebes unterscheiden kann, wie wir dies 

bei P. antiguense ausgefiihrt haben. Das ist audi der Grand, weshalb auch in unserer Ubersichtszeichnung 

[III, 44] viele Faserleitbiindel nur schwach oder gar nicht mehr gezweit erscheinen und daft Unger1) 

von fasciculis vasoriim sectione horizontali ovato-oblongis, reniformibus, rarius didymis spricht. 

Die Grofie des Leitbiindels nimmt bei manchen Schwankungen von den aufteren Langsbiindeln nach 

den inneren etwas zu, im Durchschnitt von J/3 mm bis zu 2/5 mm im Durchmesser, und da der Faserteil 

in dieser Richtung etwas kleiner wird, so ist dieser bei den aufteren Biindeln 7—I4mal, durchschnittlich 

iomal, bei den inneren nur 3 — 7, im ganzen  etwa fiinfmal  so groft. 

l) Unger: Genera et species, p. 337. 
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Sehr schon ist oft der Siebteil erhalten [IV, 46, 48, pc] grofie, rundliche, zartwandige Zellen, ein 

lialbes Dutzend in den aufieren, bis zehn und etwas dariiber in zwei Querreihen in den inneren Biindeln 

um sie herum und zwischen ihnen oft noch kleine Geleitzellen erkennbar. 

Der Holzteil enthalt, im Gegensatz zu den zwei getrennten grofien Gefafien, selbst in den aufiersten 

Langsbiindeln bei P. anttguense, nur eins [IV, 47, v], das haufig durch eine mittelstandige Gruppe von zwei 

[IV 46] oder drei [III. 44, y] fest miteinander verbundenen, etwas kleineren Gefafien ersetzt wird. An diese 

grofien, netzformigen  Gefafie [IV,  51, v1],  mit leiterformig durchbrochenen Querscheidewanden [IV, 49, sp], 

die  1/ 1/   mm, gewohnlich   l/6  mm im  Durchmesser haben,  legen sich nicht selten,  sowohl nach vorn wie 

nach hinten, ganz kleine, wahrscheinlich Spiralgefafie, in verschiedener Zahl eng an [IV, 46], ohne dafi da- 

durch ihr Charakter als einer m itt el s t an di ge n Gefafi gruppe aufgehoben wiirde und dieser erhalt 

sich auch gelegentlich noch bei den Ubergangsbiindeln [IV, 48] und selbst bei ausgesprochenen Kreuzungs- 

biindeln [49], obwohl hier mehrere mittlere Gefafie zwischen die beiden grofien eingeschaltet sind. Erst in 

einzelnen der mehr nach innen liegenden Langsbiindel treten die grofien Gefafie ein wenig auseinander und 

das mag in den noch weiter nach der Mitte des Stammes hin liegenden in noch hoherem Grade der Fall 

gewesen sein. 

Obergangsbttndel   [III, 44 *5   IV> 481   von   den Langsbiindeln   nur   durch   das etwas grofiere 

und namentlich nach hinten weiter vortretende Leitbiindel mit einer   ganzen Gruppe mittlerer zwischen den 

zwei grofien Gefafien und dahinter einer Anzahl kleiner verschieden, linden sich hier, in der aufieren Stamm- 

schicht naturlich  weniger als K r e u z u n g s b ti n d e 1 [III, 44, *],  die samtlich nach aufien gerichtet sind,  emen 

etwas kleineren Faserteil,  aber ein weit nach hinten ausgezogenes Leitbiindel haben.   >vur bei wemgen von 

diesen ist der Siebteil noch einfach  [IV, 49 M  dahinter eine mittelstandige  Gruppe von Gefafien,  die nur 

etwa  illtmm im mittleren Durchmesser erreichen und weiter nach hinten noch mehrere Gruppen zerstreuter 

kleiner Gefafie; gewohnlich ist der Siebteil in eine rechte und linke Halfte geteilt [IV,  50, pc, pd]; ahnlich 

die grofien Gefafie in zwei Gruppen,   die so weit auseinander treten,   dafi der Holzteil hier auffallend breit 

ist [III, 44, e, *].    Derselbe   verschmalert   sich aber rasch in  eine weit nach hinten vortretende,   im Quer- 

,    • r       •       m x -j.    • ,        =«#•,,ter   nnrh  wohl zu mehreren aneinander liegenden kleineren schmtt zungenformige Platte mit vielen zerstreuten, aucn wum z.u & 

/-. c-n ,,• j-    r- t*n      i••        „„j;„»„     nnr   wenisr von oben   nach unten   verlangerten   Holzzellen Gefafien.     Die   um   die Gefafie   dunnwandigen,    nur   wenig   vim 
TTTT ,,i      i , •  <. T7  A    o    r,«ft»   7,i    werden   etwas dickwandig   [IV,  50, x) und strecken [IV,  51, pi]  nehmen  am hinteren Ende an  Uroiie   zu,   weiucn   ^« &    L     ,  j ,    j 

......     ,.   T .. „«>;+fli4.iti   wpnii  die hinteren Gefafigruppen sich als selbstandige sich auch wahrscheinlich in die Lange,  um weiteinm, wenn uie sit 

Biindel abtrennen,  deren Faserteil zu bilden. 
„.    „ , ,   ,  rT„     r    n     -A    •cA»i,  Hpn  dicht   o-edrangten Faserleitbiindeln so sparsam, Die  Fas erb tin del [IV,  46, /]   smd zwischen uen uicm   „cuiu s t- 

,0 • r     r     J      , i r  ,   „„,„2 n„r 7Plin  Faserbiindel   kommen.     Kundlich   oder   wenig dafi nur   ems   auf zehn der letzteren,   auf   I   cm- nur zenn rasciuu & 

langlichrund   sind   sie   ohne   die   Kranzzellen   »/«  bis   et-as   Uber  ^  •m>   im   Mittel   etwa  ^   Wm ^' 

Diese umgeben die kleinen dickwandigen Faserzellen in einem oft sehr zierhchem Kreise. 

rT , .    ,   .   ,-, , -,    ,  RO„P pines  dem Innern des Stammes angehorenden Stiickes Hatten wir bei P. vasculosum aus dem liaue ernes  uem muv 
r  -,• 1      ,   • ,• 1     TI     1   a   i. -i J      X   rt=«,  o,-i,ii(.fspn   miissen,   so   ist  hier   umgekehrt   das   letztere auf die wahrschemhche  Beschaffenheit des Aufiem scmieisen   muswu,   su 6 

1   , ,     ... ,.,.,      \„i„ifc„„„l-tp fflr Vermutungen iiber das Innere des Stammes.    Hiebei bekannt und gibt uns nur sparhche AnnaltspunKte mr   veumui   B 

, ,-      1 , f.., rfo   XVmlirriWpii  mit dem   lebenden Astrocaryum vulgarc   zu Hilfe,   die kommt uns die oben schon ausgefuhrte AnnlicnKeii mu UCUJ & 
...       ,  , . , ,      J,, A0„   Mni/yjt>'/7.-%hn\ichen Holzern   zu rechnen.    Das   nur   geringe, entschieden dafiir spricht,   P.  densum zu   den  Mauritia anmicucu ^ g       & , 

, , »       •       J   * „<-„„  rie^ T ano-shiindel nach innen,  die Verkleinerung des  Faserteiles, aber doch unverkennbare Ausemandertreten der Langsounaei um-u , & 

.,. ,    , • T- fa   ,„J  jaa o-lPirri7eiti0-e   schwache Anwachsen des Leitbiindels, wodurch es namentlich dessen germgere   Iiete und das gieicnzeiu^e   own 

• , .       , , ,      • n i___  „„r nnrh  fiinfmal kleiner ist als dieser,  das, wenn auch vereinzelte, nicht mehr zehnmal   wie aufien,  sondein nur nocn luminal BJCI 

Auftreten zweier getrennter grofier Gefafie an Stelle des ein en medianen,   alles legt die Vermutung nahe. 

dafi die Langsbiindel   in   cler Mitte   des Stammes diinn   waren,    weit   voneinder   abstanden,    emen   klemen 

r       ^ .1        5    •     T   
;*i 1. J 1      :* » ,.«,- ..nnpimnder oetrennten grofien Gefafien gehabt haben.    Dariiber frei- baserteil und em Leitbundel mit zwei vonemanaer geucuuwu 0 

lich,  ob dieses grofier als der ganz kleine Faserteil gewesen ist,   wie bei den   Mn,r^«-ahnlichen,   oder ob 

der letztere es noch am Umfang iibertroffen hat, wie bei den  G.ono^-ahnlichen Stammen, bleiben wir m, 

TT • ,    . ,,       ,.     A,.f ^^r.u^nh]  711  der ersten Gruppe,   weil sie mit den eben behandelten mehr Ungewissen und stellen die Art gleicnwoni zu uci  cioicu 11   1 

X,   ,. ,,   .. , ,        ..    , ._  „„_ ;„  APr 7weiten Gruppe  vereinigten;    dann   auch   wegen   ihrer   iiber- Ahnhchkeit hat,    als mit den von uns in ciei  zweucn UI«H &      ) o 

Beitrage zur Paliiontologie Oesteireich-UDgarns, Bd. XVI. 
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raschenden Ahnlichkeit mit Astrocaryum vulgare. Bei der Vergleichung eines Querschnitts des letzteren 

[III, 45] mit dem von P. densum [III, 44] springt die Ubereinstimmung beider in allem, was wir anfangs 

dafiir angeftihrt haben, daft dieser dem Auftern des Stammes angehore: in der Verteilung, der Orientierung, 

dem Baue der Langs- wie der Kreuzungsbiindel, in die Angen; selbst die vielleicht nur zufallige Einmischung 

einzelner ganz kleiner Biindel [III, 44, fdnl; 45 fdm] nnd sparsamer Faserbiindel ist bei beiden die gleiche, 

so daft wir darin wohl eine Stiitze fur die Zugehorigkeit des P. densum zu den Mauritia-ahnhchen Holzern 

sehen diirfen. 

4. P. radiatum Vater [II, 28]. 

P. parenchymatis .... exterioris continui cellulis modice incrassatis, polyedricis, baud radiatis; 

fasciculis fibro-ductoribus .... exterioribus confertis, crassioribus, extremis oblongis, ceteris teretibus; 

parte fibrosa cellulis modice incrassatis texta undiqne radiatis, fasciculum ductorem multo minorem, 

vasa 1—3 mediana continentem, vaginae instar anticae pluries crassioris quam posticae, cingente; fasci- 

culis fibrosis nullis. 
P. radiatum Vater. Phosphoritl. (1884); S. 831; Taf. XXVII, Fig. 4. 

Fundort: In Phosphoritknollen der marinen unteroligozanen Sande von Helmstedt bei Braunschweig 

auf sekundarer Lagerstatte; wahrscheinlich aus dem Untersenon herstammend. 

(*) Sammlung der technischen Hochschule zu Braunschweig.) Das von Vater entdeckte, 33 min 

breite Bruchstiick dieser Art hat nahe unter der Rinde gelegen,   die jedoch selbst nicht   mehr   erhalten  ist. 

Das dichte Grundgewebe bestebt an den, bei der gedrangten Anordnung der Langsbundel sehr 

sparlichen, freieren Stellen aus vieleckigen ^5:—]/ii mm breiten Zellen mit mafiig verdickten Wanden. Nalier 

an den Biindeln und daher uberall in den schmalen Zwischenraumen zwischen ihnen, sind sie gestreckt und 

liegen ihnen nicht selten mit breiten Wanden an. Dabei stehen die Fa s erleitb undel in dem uns erbaltenen 

Teile des Stammumfangs so gedrangt, daft sie nur um 1ji—
3/10 ihres Durchmessers voneinander abstehen 

und etwa 200 in 1 cm8 liegen. Von der unmittelbar unter der Rinde liegenden Fas ers chic lit sind nur 

wenige sehr kleine Langsbundel vorhanden [II, 28, x], radial gestreckt, 1j3—
i/2 mm tief, aber nur halb so 

breit, so daft ihr mittlerer Durchmesser noch nicht  i/3  mm betragt. 

Ihnen folgen mehrere Reihen viel dickerer aufterer Langsbundel, von langlichrundem Umrifi, 

stellenweise durch die sich ganz nahe an sie herandrangenden Nachbarbiindel abgeplattet [28 fd], %—I mm 

tief und halb so breit, sind sie etwas iiber 1/2 mm dick. Ihr Gewebe ist bei der Versteinerung unkenntlich 

geworden; die Stelle des Leitbiindels ist nur durch einen kleinen dunklen, ihrem Innenrand genaherten 

Fleck angedeutet. Auf sie folgen nach innen zu mehr rundliche, bis n/10 mm dicke Biindel [fdl\) 

deren zum Teile ebenso wenig wie bei den vorhergehenden, znm Teile aber aufterordentlich schon erhaltener 

inneren Bau von Vater eingehend dargestellt worden ist. 

Der ihre ganze Gestalt bestimmende Faserteil umschlieftt das vielmal kleinere Leitbiindel so 

stetig, daft keine Abgrenzung des vorderen, zwei bis dreimal dickeren Bogens, der dem mondformigen Faser- 

teile in den Biindeln der Gruppe der »Lunaria« entspricht, von dem viel diinneren hinteren Bogen wahr- 

nehmbar ist. Uberall finden wir in ihm die gleichen, maftig verdickten, scharfkantig-vieleckigen Zellen in 

einer bis zwei Reihen um das Leitbiindel sehr kleine, weiter nach auften viel groftere, stark radial gestreckte, 

nach dem Umfang zu wieder kleinere isodiametrische. Die grofien mittleren im Qnerschnitt 1/le—1/10 mm 

tiefen und nur den dritten Teil so breiten, vom Leitbiindel allerseits strahlenformig nach dem Umfang 

gerichteten Zellen geben dem ganzen Leitbiindel ein so eigenartiges Aussehen, daft Vater davon den Art- 

namen hergenommen hat. 

Von dem ganz kleinen, im Innern liegenden Leitbiindel sehen wir statt des winzigen Siebteiles 

vorn eine Liicke; dahinter ein medianes, nur ^10 mm breites GefSft, haufig zwei, auch wohl drei en<r 

aneinander liegende, sich gegeneinander abflachende Gefafte, die man wohl richtiger als eine mediane 

Gruppe auffaftt, nicht aber als seitliche Gefafte. Die wenigen sie umgebenden Holzzellen sind so dick- 

wandig, wie die ihnen ganz ahnlichen kleinen Zellen des Faserteiles. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 
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Dafi so dicht gedrangte Langsbiindel, wie die von P. radiatum, den Stamm nicht bis in die Mitte 

erfullt haben, ist sicher. Sie gehoren zumeist nur dessen aufterer Schicht an. In dieser finden wir auch 

bei lebenden Palmen ganz ahnliche Btindel, bei denen der Faserteil das sehr kleine Leitbiindel auch nach 

hinten in einem schmalen Bogen umgibt, wie vereinzelt bei Astrocaryum vulgare1) und Oenocarpus minor-), 

zahlreicher bei Coryplia frigida*), die alle der Mauritia-ahnlichen Stammform angehoren oder nahe stehen. 

Dieser zahlen wir daher auch Palmoxylon radiatum bei. Denn bei Cocos botryophora4-), bei der diese Aus- 

bildung der aufieren Langsbiindel sich am weitesten nach innen erstreckt, nehmen diese an Dicke von aufien 

her, dem Charakter des kokosartigen Stammes entsprechend, langsam zu, so dafi sie sich nicht wohl mit 

unserem fossilen Holze vergleichen lassen. 

II. Gruppe: Cordata. 

Palmoxyla fasciculorum fibro-ductorum exteriorum confertorum v. valde approximatorum parte fibrosa 

magna,  basi  fasciculum   ductorem  pluries minorem incisura,   media acute angulata,   lateribus rotundata ex- 

cipiente; interiorum latius distantium, multo minorum parte fibrosa fasciculum ductorem magnitudine   paulo 

superante. 
Gonspectus specierum. 

Fasciculorum fibro-ductorum exteriorum pars fibrosa oblonga, basi incisura angusta 

fasciculum ductorem excipiens; vasa mediana; interiorum pars fibrosa reniformis; vasa bila- 

teralia; fasciculi fibrosi nulli         Fladungi. 

Fasc. fibro-ductorum pars fibrosa ovata, basi latecordata, e cellulis tenuibus (Vg,, miu 

latis) texta; fasc. fibrosi sat numerosi geanthracis. 

Fasc. fibro-ductorum exteriorum pars fibrosa rotundato-triangularis basi sagittato- 

cordata ; interiorum reniformi-cordata; fasciculi fibrosi nulli "  angulare. 

5. P. Fladungi (Unger) [III, 41—43]- 

P parenchymal exterioris continui, interioris lacunosi   cellulis elongatis leptotichis;  fasciculorum 

fibro-ductorum exteriorum confertorum crassissimorum parte fibrosa maxima e cellulis valde mcrassatis texta 
.       n ,far;„,»m  qncrnsta incisura recipiente;   vasis   magms   medianis fasciculi   ductoris   multoties minons partem antenorem angusta musui. t , & 

,,,.,. • ,   t- , •      •    f-„.  f„„,;,„/,innn interiorum   late distantium multo minorum   parte   fibrosa cellulis lignosis pachyticlns cmctis; fasctcutorum imerwrwm 1 
.   r     •    , , 1 • „.n  mninr;,   pt comDlura parva includentem   magnitudine paulo reniformi fasciculum ductorem teretem bina vasa majoia et compium t & 1 

superante;  fasciculis fibrosis nullis. .»._*• r v   0 
TT o •     / o.,\ ,Q-  I'TIIIT APT Name')    — Unarer  in   Martius: p. LA. b 22 Fasciculites Fladungi Unger:  Synopsis  (18451,  p. 187   (nur acr i>,ame> u    B 1 

(mit Diagnose). — Unger: Genera et spec. (1850), p. 338 (dgl.). 
Palmacites PaHscUi Corda: Beitr. (1845), S. 39, Taf. XVIE). ^   ,      , 

_,   ,       . „  ,.      1Tr   ..  A   /Too,s   0 ,* Tnf TV Fie: 2 aus dem Aufiern des Stammes). — benenk Palmoxylon Fladungi Felix: Westmd. (1883), S>. 2t>, iai. iv, ri„. 
in Zittel: S. 887, Fig. 428 (aus dem Innern.) 

Fundort unbekannt. . . 
/ N  r, , r,„ ircr        „„  TT,in-«»r   iet/t in Paris.  —  Hof-Naturahenkabmet in Wien. — (*) Sammlung von Diinnschhffen von  Unger, jetzt 111  r«*no 

*)  Geolog.  Museum in Dresden). . . 
Unger  hat  diese   .species   in  honorem  Fladungi de cognitione gemmarum ojrhme merttt« be- 

nannt und  1845 in seiner Synopsis  piantarum fossilium nur mit dem Namen veroffentlicht.   In demselben 

T ,      ,        •    r*      i     • D •+ K  ^ ,«r Flnra der Vorwelt als Palmacites Partscfm genau beschneben Jahre hat sie Corda in semen Beitragen zur Mora aer voiwci 
,,,.,,       „ ,       TT •        •     .  TolC   nrnbl  schon beendeten,   vielleicht schon gedruckten,   aber und abgebildet.  Dann hat Unger in  seiner  1845  WOIU scnon 

x) Mo 111 in Martius: tab. A, fig. I. 
-) Mo hi in Martius: tab. C, fig. I. 
3) Mohl in Martius: tab. D, fig. 3- 
*) Mohl in Martius; tab. A, fig. 4. 
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noch nicht veroffentlichten1) Bearbeitung der fossilen Palmen in dem grofien Palmenwerk von Marti us 

sie als Fasciculites Fladungi mit einer ausreichenden Diagnose versehen. Sie wiirde also von Rechts wegen 

den Cordaschen Namen Partschii erhalten miissen. Dann waren wir aber gezwungen, fitr die von Un ger 

mit dem Namen Partschii bezeichnete Art einen neuen Namen zu suchen, was, da der Name Fladungi 

sich seit lange eingebiirgert hat, zu unerwunschten Verwechslungen fiihren wiirde. Da aufierdem der 1845 

veroffentlichte blofie Name spater durch Unger einen sicheren Inhalt bekommen bat, so scheint es doch 

das Beste, ihn beizubehalten. 

Die mir bekannt gewordenen verkieselten Stiicke und Diinnschliffe dieser Art stimmen miteinander 

in ihrem ganzen Aussehen, namentlich in der bellgelben Grundfarbe mit den teils noch helleren, teils in 

einem ziemlich scharf begrenzten Streifen dunkelbraunen, oft fast schwarzen Faserteilen so iiberein, dafi sie 

wohl  von einem und demselben Blocke entnommen sind. 

Das Grundgewebe ist insofern gleichformig, als es durchweg aus langgestreckten T/5—1/4 mm 

langen und dabei nur Y22 — ViB mm breiten ziemlich diinnwandigen Zellen besteht, welche dem Faserteil 

mit breiten Seiten anliegen [III, 43, p], vom Holzteil aber strahlig abstehen [//], eine Anordnung, die sich 

oft noch durch mehrere Lagen fortsetzt [p11]- Zwischen den aufieren gedrangten Langsbiindeln dicht, 

weichen sie weiter nach innen mehr und mehr auseinander und bilden zwischen den dort weiter vonein- 

ander entfernten Biindeln Liicken, die von 3 bis 6, auch wohl noch mehr, an ihren Enden zusammenstofienden 

Langzellen umgeben und voneinander durch Zwischenwande getrennt sind, die gewohnlich aus 2—5 

Zellschichten gebildet werden. Manche sind nicht viel kleiner, als die zwischen ihnen zerstreuten Faserleit- 

biindel — iiberhaupt ist ihr Bau so eigenartig, wie wir ihn bei keiner fossilen oder lebenden Palme 

wiederfmden.2) 

Die Faserleitbii ndel liegen im aufieren Teile8) [III, 41] ziemlich dicht, stellenweise gedrangt 

aneinander und sind dabei so dick, dafi manchmal nur 12—17, gewohnlich 30 auf I cm2 kommen. Sie 

sind im Umrifi deutlich gezweit, nach aufien gestreckt, gewohlich 11/2 bis iiber 2 mm tief und nur 

1 — IYJ tntn breit. 
Der stets nach aufien liegende Faserteil dieser aufieren Biindel iibertrifft das winzige Leitbiindel 

an Grofie so sehr, dafi er die Gestalt des Bundels fast allein bestimmt. Er ist langlich-eiformig oder langlich- 

rund, am Grunde mit einem ganz schmalen, bald spaltenformigen [III, 41, d], bald weniger tiefen Aus- 

schnitt [d1] fiir das Leitbiindel, so dafi man seinen Querschnitt am Grunde herzformig nennen kann. Auch 

Cor da4) bezeichnet seinen Umrifi als langlich, »oft herzformig eingeschnitten« ; doch entspricht von den 

28 von ihm abgebildeten Faserteilen nur einer dieser Angabe; einen so breiten und flachen Ausschnitt 

zur Aufnahme des Leitbiindels, wie er ihn in seiner Fig. 5 abbildet, habe ich an den von mir benutzten 

Stiicken nur einmal gefunden; auch nicht eine fast unmerkliche Vertiefung an dieser Stelle, wie in der Ab- 

bildung von Felix, der iibrigens angibt, dafi der Faserteil »oft einen buchtenformigen Einschnitt hat, in 

welchem wahrscheinlich der . . . Siebteil und ein Teil des Xylems gelegen hat«. Ich kann daher die von 

ihm, wie von Corda abgebildeten Faserteile nur fiir Ausnahmen halten und glaube, den fiir die Art gerade 

sehr bezeichnenden, im Querschnitt herzformigen Grund des Faserteiles mit dem schmalen Einschnitt 

als die Regel festhalten zu diirfen. 

Seine an der Grenze gegen das Leitbiindel kleinen, weiterhin sehr grofien, radial etwas gestreckten, 

bis */i5 mm dicken Zellen sind sehr schon erhalten. Ihre drei, oft verschieden gefarbten Verdickungsschichten 

werden von den, von dem nur noch ganz kleinen Lumen ausgehenden Porenkanalen so regelmafiig durch- 

zogen, dafi der ganze Faserteil wie mit zierlichen Spinnennetzen bedeckt erscheint. Gleich schon sieht man 

das bei keiner anderen Art, weshalb Unger es selbst als Merkmal in den Artcharakter aufgenommen hatte. 

r) In der 1845 erschienenen Synopsis plantarmn fossilium nennt in der Ubersicht der Literatur Unger selbst 
seine Arbeit: de palmis fossilibus in opere inedito cl. Martii ^genera Paltnarum*. Ebenso in der Literature* nostri 
aevi, p.  CI in dem nicht vrjr 1845, wahrscheinlich erst 1847 erschienenen Heft seiner Chloris protogaea. 

2) Corda: Beitr. Taf. XVIII, Fig. 4. — Schenk in Zittel; S. 887, Fig. 428. 
3) Felix: Westind. Taf. IV, Fig. 2. — Corda a. a. O. Fig.  1—3, 

*) Corda: Beitr. S. 40. 
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Das sehr kleine Leitbiindel — bei einigen aufieren Langsbiindeln war es mehr als hundertmal 

kleiner als der Faserteil — ist langlich, von den Seiten zusammengedriickt, oft geradezu plattenfSrmig und 

iiegt bald nur mit dem Siebteil [III, 43], bald fast vollstandig [III, 41, d], in der Kegel etwa zur Hiilfte in 

dem schmalen Einschnitt des Faserteiles, wahrend der Holzteil mehr oder wenmer frei heraustritt. 

Der Siebteil ist meist zerstort und nur durch eine leere Stelle angedeutet, ofter aber sind von 
,un 3—7 grofie, rundliche zartwandige Zellen ganz deutlich zu erkennen. Umzogen sind diese noch von 

wenigen Schichten dickwandiger Holzzellen, die sich von den angrenzenden, audi nur kleinen Zellen 

des Faserteiles nur durch ihre noch geringere Grofie unterscheiden. Abnliche Holzzellen mit fast nur punkt- 

formigem Lumen sehen wir audi im Holzteil [III, 43, pi] :) namentlich im Umfang deutlich, wahrend die 

Gefafie von diinnwandigen, leider sehr undeutliclien Holzzellen umgeben zu sein scheinen. In der Re^el 

ist nur ein groftes medianes Gefafi da, im Querschnitt oft langlichrund, 1j7 —1/6 mm im Durchmesser, mit 

schragen, leiterformig durchbrochenen Scheidewanden, von denen 2—6 horizontale Sprossen sich mehrfach 

erkennen lieften. Wo der Querschnitt eines solchen Gefaftes gerade durch die Scheidewand gegangen ist, 

sieht man das untere Ende des oberen, dem oberen des unteren Zellschlauches dicht anliegen und hat schein- 

bar zwei Gefafie vor sich.*) In einzelnen Fallen treten aber 2—3 selbstandige, etwas weniger grofie Gefafie 

hintereinander auf [43, vV ohne dafi dadurch der Charakter ihrer medianen Stellung beeintrachtigt wiirde; 

und in einem und dem anderen Biindel liegen hinter dem grofien noch einige mittlere und kleine Gefafie. 

Zwischsn diesen gewohnlichen Faserleitbtindeln sieht man ziemlich gleichmafiig zerstreut einzeln 

auffallend grofie, 2x/a mm, vereinzelt bis 4 mm tiefe und halb so breite Biindel, die ofter noch von zwei 

kleinen begleitet werden [III, 42]. Diese Anordmmg erinnert sehr an die, welche wir bei P. didymosoleu3) 

gefunden und nur als aus der Teilung ernes F as er 1 e i t b ii 11 d e Is hervorgegangen haben ansehen konnen. 

Ob wir das grofie mittlere Biindel als ein Kreuzungsbiindel werden betrachten dttrfen, ist zweifelhaft- 

Dafiir spricht, daft das Leitbiindel bei ihm tiefer als bei den tibrigen ist und 2—3 grofie Gefafie getrennt 

nebeneinander und dahinter noch mehrere mittlere und kleine fiihrt; ebenso, daft andere Kreuzungsbiindel nicht 

vorhanden sind. Dagegen werden sie vom Querschnitt so wenig schrag getroffen, daft man davon bei der 

Betrachtung von oben nichts bemerkt. Indes steigen einzelne Kreuzungsbiindel audi bei anderen Arten mit 

straffen Langsbiindeln in den aufieren Stammschichten so steil aufwarts, daft der Querschnitt sie beinahe 

rechtwinklig trifft. 
Von den aufieren Langsbiindeln kann man nun den Ubergang in die von ihnen sehr verschiedenen 

inner en stufenweise verfolgen, so in den von Cord a gegebenen Abbildungen Fig. 2, 3 und 4 seiner 

Taf. XVIII: der Faserteil wird kleiner, wahrend das Leitbiindel seine Grofie beibehalt, so dafi es in dem 

zugleich grofiliickig gewordenen Grundgewebe des Innern nicht mehr wie in den aufiern Biindeln, urn 

das Hundert-, dann Fiinfzig- und Dreifiigfache, sondern nur noch urn das Vier- bis Fiinffache von dem 

Faserteil iibertroffen wird. Daher kommt es auch, dafi diese kleinen Langsbiindel, obgleich von ihnen nicht 

viel weniger in dem gleichen Raume verteilt sind als von den aufieren, viel weiter, namlich urn ihre 

doppelten Durchmesser voneinander abstehen. Da zugleich ihr Faserteil mehr an Tiefe als an Breite ab- 

genommen hat, ist er nierenformig geworden ; an seiner flachen Bucht liegt das rundliche Leitbiindel, das 

an Grofie eher zu- als abgenommen hat, mit ziemlich breiter Flache an. Dieses fiihrt ofter zwar noch eins, in 

der Regel aber 2-3 getrennte grofie Gefafie und mehrere kleine dahinter. Fas erb tin del fehlen hier wie 

im aufieren Teile. 
So werden nicht nur die inneren Langsbiindel, sondern das ganze Innere so ahnlich einer Reihe 

der spiiter folgenden Arten der Gruppe »Comflanatai, von denen uns nur Stiicke aus dieser Gegend er- 

halten sind, dafi wir dadurch in den Stand gesetzt werden, diese richtig zu beurteilen. 

P. Fladungi ist durch die aufierordentliche Dicke der tiefen und verhaltnismafiig schmalen Faserteile 

seiner aufieren Faserleitbiindel, die nach innen in raschem Ubergang durch vielmal diinnere ersetzt werden, 

!) Cor da: A. a. O. Fig. 5-8. 
2) Corda: A. a. O. Fig. 9. 
3) Vergl. oben S.  145 (35)- [XIII, 133 cH] und S. 143 (37)- 
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wie durch das ganz eigenartig grofiliickige Grundgewebe des Innern von alien anderen Arten verschieden. 

Den schmalen oft spaltenformigen Einschnitt zur Aufnahme des sebr kleinen Leitbiindels, das einzelne 

mediane Gefafi in diesem, die stark verdickten Holzzellen und das selbst im aufieren Stammteil aus lauter 

langgestreckten  Zellen bestehende Grundgewebe:   jede   dieser Eigenheiten   teilt   es   nur mit wenigen Arten. 

6. P. geanthracis Goppert et Stenzel. 

P. parenchytnate . . .; fasciculorum fibro-ductorum cxteriurum crassiorum parte fibrosa magna e 

cellulis tenuibus {lf&Q mm) modice incrassatis texta, fasciculum ductorem pluries minorem in incisura lata 

triangulari lateribus rotundatis recipiente; fasciculis fibrosis mediocribus dispersis. 
Fasciculites geanthracis Gopp ct Stenzel, in Stenzel: De trunco Palm. (1850), p. 6; tab. I, Fig. I—3. — 

Dess : Zwei Beitr. (1850), S. (475), II; Taf. LI, Fig. I—3 (tab. I, Fig, 1—3 der vorhergehenden Dissertation). — Schenk 
in Zittel: II. (1890), S. 890. 

Pahnacites Daemonorhops zuin Teile Beck: Mitweida (1882), S. 759, Taf. XXXI, Fig. 12 '(rmt. AusschluG 
aller iibrigen). 

Fundort: Voigtstedt bei Artern in Thiiringen. — Salzhausen in der Wetterau.1) — Ob die eben- 

daber von Ludwig angefilhrten und abgebildeten Stticke 3) hieher gehoren, lafit sieh nicht mit Sicherheit 

beurteilen.  —   Mittweida in Sachsen. 

(*) Samml.  Goppert.) 

Das aus den Braunkoblenlagern von Voigtstedt stamrcende Stuck ist selbst ganz in Braunkohle 

verwandelt. An der Stelle des Grundgevvebes wie der Leitbiindel linden wir strukturlose erdige Braunkohle, 

die aus ihrer Zersetzung hervorgegangen sein mufi; nur die Faserteile der Faserleitbiindel und die Faser- 

bi'mdel sind zu schwarzer Pechkoiile geworden und in ihrer aufieren Beschaffenheit und ihrem inneren Baue 

nach so gut erhalten,  dafi man die  Art mit ziemlicher Sicherheit von  anderen unterscheiden kann. 

Daft das Stiick dem aufteren Teile des Stammes angehort hat, erkennt man daraus, dafi die ziemlich 

zab.lreicb.en Kreuzungsbiindel   nicht   mehr   steil ansteigen,   sondern   scbon  stark   nach   aufien   gebogen   sind. 

Die 1 mm oder wenig darunter dicken, im Querschnitt rundlichen Langsbiindel 8) sind ziemlich straff, 

bier und da aber etwas zur Seite gebogen, was vielleicht durch ihre Aufweichung bei der Verkohlung bewirkt 

worden ist. Der allein gut erbaltene Faserteil hatte unstreitig den bei weitem grofiten Anteil an ihrer 

Zusammensetzung. Er war im Querschnitt rundlich, zuweilen von etwas breiterem, nierenformigen, gewobniich 

aber eiformigen Umrifi, am Grunde mit einem dreieckigen, mit ziemlich scharfer Kante ins Innere ein- 

dringenden Einschnitt,4) so dafi der Querschnitt als langlich-, seltener als breit-eiherzformig bezeichnet 

werden kann. Eine ahnliche Gestaltung finden wir nur noch bei den Langsbiindeln von P. speciosum, 

P. aiigulare und bei den Ubergangsbiindeln von P. microxylon (Quenstedti) [XV, 162, c1, en; 165]; sie 

schlieflt sich an die der Langsbiindel der letzten Art und an die von P. Fladungi an, ist aber durch ihre 

starke Erweiterung nach dem Urnfang des Faserteiles bin und deren abgerundete Rander von beiden be- 

stimmt verscbieden. 

Die Zellen des Faserteiles sind um die Spitze des Einschnittes sehr klein, 1/60 mm, und radial ge- 

streckt, vielleicht durch seitlichen Druck; weiter nach vorn folgen etwas dickere Zellen ; aber auch sie sind 

auffallend diinn, ]/80 — 1/i6 mm dick-, diinner als bei den meisten anderen Arten, namentlich bei den ihm 

ahnlichen P. speciosum und mit noch viel diinneren vermischt. Sie sind dickwandig, so daft der Durch- 

messer des Lumens nur etwa halb so grofi ist als der der Zelle ;5) sie sind gegen die sie umgebenden 

Zellen durch eine dunkle Linie scharf abgegrenzt. An diese schliefit sich die Haupt-Verdickungsschicht, bei 

durchfallendem Lichte hellbraua,   aber matt und daher bei auffallendem Lichte dunkel6) und an diese nach 

1) Goppert: Verzeichn., S. 153. 
2) Ludwig:  Rhein.-Wetterauer Tert., S„ 86, Taf. XXI, Fig. 2; 2 a—c. 
3) Stenzel:  Zwei Beitr., Taf. LI, Fig. 2. 
') Ebenda: Fig. 2, a~b. 
'•') Ebenda: Fig. 3. 
n) E bend a: Fig. 2. 
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dem Lumen   hin   eine   diinne,   undurchsichtige,   bei   durchfallendem  Lichte fast   schwarze,   auf dem Bruche 

glanzende, daher von oben gesehen,  helle Lage.  Porenkanale sind in  beiden  nicht mehr aufzufinden. 

Die Stelle des kleinen Leit blind els in dem dreieckigen Ausschnitt des hier etvva 20mal so 

grofien FaserteilesJ) nimmt unregelmafiig rissige erdige Braunkohle ein. Sie ist nach auften durch eine 

schwach gebogene Linie2) scharf begrenzt, Indes mag der Holzteil, ehe er bei der Verkohlung zusammen- 

fiel, etwas aus dem Umrift des Faserteiles herausgetreten sein, obgleich, da wir auftere Langsbiindel vor 

una haben, gewift nur wenig. 
Die Faserblindel, die sich ziemlich zahlreich zwischen den Langsbundeln als feine Faden hin- 

ziehen, waren, mit denen anderer Arten verglichen, docli von mittlerer Dicke. 

Wahrscheinhch gehort hieher, wie audi Schenk vermutet,8) das in Braunkohle verwandelte Holz, 

das Beck4) als Palmacites Daemonorhops Heer beschrieben, wenigstens der Teil, dessen mikroskopische 

Struktur er abgebildet hat.8) Auch bei diesem ist das Grundgewebe, sowie der Siebteil und die Holzzellen 

des Leitbiindels zerstort; dessen Gefafte sind dagegen erhalten; ebenso der durch seitlichen Druck nach 

hinten »schwalbenschwanzartig ausgezogene« Faserteil, in dessen Bucht wenigstens der vordere Teil des 

Leitbiindels gelegen haben mag. Halbmondformig mochte der Faserteil ursprunglich nicht gewesen sein, 

sonst warden die nach hinten vorspringenden Kanten scharf, nicht wie hier, abgerundet gewesen sein, was 

mehr dafiir spricht, daft er im Umrift eiformig, am Grande tief herzformig gewesen ist, wie bei P. gean- 

thracis. Auffallend ist nur die Kleinheit der Langsbiindel. Nach den von Beck abgebildeten wiirde man 

ihre Tiefe auf 1j3 — 2/g mm schatzen. Diese mochte, da sie seitlich zusammengedrtickt sind, dabei nicht 

merklich verandert worden sein; ihr mittlerer Durchmesser bei gezweitem Umrift mit eiformigem Faserteil 

mochte aber ursprunglich nicht viel tiber l/a mm hinausgegangen sein, noch etwas kleiner als bei den 

diinnen inner en Biindeln von P. antiguense, a) verum oder c) mollc. 

Das wiirde sich zum Teile daraus erkkiren, dafi der Faserteil bei dem zuerst als P. geanthracis be- 

schriebenen Stiicke in seiner urspriinglichen Gestalt und wohl auch annahernd in seiner ursprunglichen Dicke 

erhalten ist; denn seine Zellen haben im Querschnitt noch den gewohnlichen vieleckigen Umrift: die dicke 

Wand und das Lumen gleichen denen von frischen Zellen. Bei dem hieher gezogenen Stiicke von P. daemo- 

norhops dagegen ist der Faserteil stark und unregelmafiig breit gedriickt, also offenbar sehr zusammen- 

gefallen;  er hat bei der Verkohlung sicher viel von  seiner Dicke verloren. 

Dann aber riihren die letzten Langsbiindel wahrscheinlich nicht, wie die von P. geanthracis, aus 

dem Umfang, sondern aus der Mitte des Stammes her, wo wir viel diinnere Langsbiindel erwarten durften; 

denn ihr Faserteil ist kaum doppelt so groft als ihr Leitbundel, das hier weit aus dem Einschnitt desselben 

heraustritt und das vorn zwei seitliche grofiere, wenn auch nur l/i0 
mm breite Gefafte und dahinter eine 

ganze Anzahl mittlerer und kleiner enthalt. Durch diese beiden Umstande liefte sich die geringe Dicke der 

Langsbiindel wohl erklaren. 
Dann wiirden wir in unserer Annahme eine sehr erwiinschte Erweiterung unserer Kenntnis von 

P. geanthracis sehen. Ihr wiirde nur noch entgegenstehen, daft das von Beck mikroskopisch untersuchte 

Stack nach ihm derselben Art angehort wie die anderen, von ihm zu Palmacites daemonorhops gezogenen 

Holzer/') deren Langsbiindel, obschon an sich diinn genug, doch viel dicker sind und keine Faser- 

biindel  zwischen sich haben. 

Das letzte ist ja, wie wir oben ausgefiihrt haben,7) kein Merkmal, das die ZugehiJrigkeit zu der- 

selben Art schlechthin ausschliefien wiirde, aber bei fossilen Holzern wiirden wir auf dasselbe doch nur 

verzichten,  wenn wir dazu gezwungen wiiren.  Das ist hier nicht der Fall;  denn  die wenigen Eigenschaften, 

') Ebenda: Fig. 2, a, b, d. 
2) Ebenda: Fig. 2, a—h. 
8) Schenk: Libysche Wiiste, S.  16. 
4) Beck: Mittweida, S. 759. — Vergl. auch oben, S.  115 (9). 
•') Ebenda: Taf. XXXI, Fig.  12. 
*) Vergl. P. daemonorhops, S. 115 (9\ f, 
') Vergl. S.  144 (38), 1 
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die wir von den beiderlei Langsbiindeln kennen, sind ganz unzureichend, ihre Artgleichheit darzutun, and 

ebensowenig wissen wir, ob das von Beck mikroskopisch untersuchte Stiick mit solchen, die nachweisbar zu 

Palmacites daemonorhops gehoren, im organischen Zusammenhang stand. Das Zusammenliegen in demselben 

Lager ist dafiir noch kein Beweis, und gerade im vorliegenden Falle sind Stammbruchstticke, mit Stacheln be- 

setzte Hautstticke, einzelne Stacheln, Blattstiele und kurzstachelige Ranken, meist jedes fur sich, bald nahe 

beieinander, bald weit getrennt gefunden worden. Daher bleibt die Zugehorigkeit dieser interessanten Reste zu 

P. geanthracis solange nur eine Vermutung, bis gliickliche und mit Sachkenntnis benutzte Funde uns iiber 

das noch Zweifelhafte Gewifiheit verschaffen. 

Es ist uns wenig genug von P. geanthracis erhalten; darunter ist aber gerade die sehr bezeich- 

nende Gestalt der Faserleitbundel, die es nur mit P. speciosunt gemein hat. Deshalb reihen wir es mit 

dieser in die Gruppe der Cordata unter die Corypha-ahnWchen Holzer ein, da dem auch sonst nichts ent- 

gegensteht. Daft es von P. speciosum nicht nur durch die geringere Dicke seiner — vermutlich aufteren — 

Langsbundel, was nicht viel zu bedeuten haben wiirde, sondern auch durch die viel geringere Dicke der 

Zellen seines Faserteiles abweicht, haben wir schon angefiihrt. Dazu kommt aber noch der Fundort. Es ist 

gewift wenig wahrscheinlich, daft auch in der Tertiiirzeit dieselbe Palme in Trinidad und in Mittel-Europa 

gewachsen sein sollte. 

7. P. angulare (Cotta). 

P. parenchymate; .... fasciculorum fibro-ductorum exteriorum crassiorum approximatorum 

parte-fibrosa magna, transv. s. oblonge ovata, basi sagittato-codata; fasciculorum intcriorum pluries mi- 

norum parte fibrosa tr. s. reniformi, basi cordata fasciculum ductorem minorem excipiente; fasciculis 

fibrosis nullis. 

Perfossus angularis Cotta. Dendrol. (1832), S. 51; Taf. X, Fig. 1—3. 
Fasciculites perfossus Unger in Mart, p. 59, § 20. 
Palmacites perfossus Schimper Traiti (1872), p. 51 r. 
Palmoxylon angulare Schenk, Perfossus (1882), S. 486. 

Fundort: In dem tertiaren Sandstein von Altsattel unweit Karlsbad. (* Kgl. geologisches Museum 

in Berlin.) 

Das 1826 von Heinrich Cotta, dem alteren, bei Altsattel gefundene grau verkieselte Stiick ist 

einer der vollstiindigsten Reste eines fossilen Palmstammes, denn der 5 cm hohe, langlich runde, 6 und 

4x/2 cm dicke Kern ist noch von der x/2 cm dicken Rind ens chi cht umgeben. Diese ist leider ganz. 

strukturlos und bei ihrer ganz ungewobnlichen Dicke nur daran als Rinde zu erkennen, daft ihre Auften- 

flache mit rundlichen, mehrere Millimeter breiten Narben bedeckt ist, die wohl nur von Wurzeln herstammen 

k5nnen Diese miissen, da wir nach der Richtung der Langsbundel am unteren Ende des Stiickes nicht den 

untersten Teil des Stammes vor uns haben, ziemlich hoch an demselben entsprungen sein, wie wir das 

ahnlich bei P. astron, b) radicahim beobachten. 

Auch im Kerne ist das pflanzliche Gewebe so gut wie vollstandig verschwunden und nur die wie 

bei dem Fasciculites bacillaris, vom Riethof am Albis1) an Stelle der Faserteile der Langsbundel ge- 

tretenen hoblen Raume, wegen deren C o 11 a fiir das Stiick die Gattung Perfosstis gebildet hatte, geben 

uns immerhin schatzbare Anhaltspunkte zur Beurteilung der Art. Danach lag unter der Rinde eine etwa 

3—4 IBM dicke Scbicht genaherter, sehr diinner Langsbundel, in der man doch wohl die Faserschicht er- 

blicken muft, die nach der Annahme von Schenk fehlt; dann folgen schnell an Grofte zunehmend die 

dicksten Biindel, die 1%— 2 mm tief und etwa halb so breit gewesen sein mogen; dann nehmen sie nach 

der Mitte des Stammes hin allmahlich wieder ab, so daft sie zuletzt wieder fast so klein sind wie unter 

der Rinde, doch immer noch etwas grofter als dort. 

Der Umrift der aufteren Faserteile ist eiformig, offer nach anften vorgezogen, aber niemals, wie 

man nach Cottas Darstellung und dem danach von ihm gebildeten Artnamen vermuten konnte, in einen 

eigentlichen Winkel; sie sind nach vorn immer abgerundet.    Am Grunde dagegen sind sie herzformig,   mit 

') Siche oben S.  r T2 (6). 
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einem dreieckigen Ausschnitt zur Aufnahme des jetzt zerstorten, bei den aufieren Btindeln aber gewifi nicht 

weit aus ihm heraustretenden Leitbiindels. Aber auch hier sind die beiden Kanten des Faserteiles nicht so 

scharf hervortretend, wie bei mehreren Biindeln in der Abbildung von Cotta, sondern etwas abgerundet 

so dafi man auch den Grand des Faserteiles im Querschnitt nicht eigentlich pfeilformig, sondern hochstens 

pfeilherzformig nennen kann. Die nur sehr undeutlichen kleinen inneren Faserteile scheinen flacher, von 

mehr nierenformigem Umrifi,  sonst aber  ahnlich gewesen zu sein. 

In dem Wenigen, was wir an der Art beobachten konnen, stimmt sie mit P. speciosum und P. 

geanthracis im wesentlichen iiberein ; nur sind die grofien Langsbiindel zu beiden Seiten des Einschnittes 

nicht breit abgerundet, sondern in stumpfe Kanten vorgezogen und es fehlen die Faserbiindel. Dafi bei P. 

geanthracis der Faserteil gut erhalten, das Leitbiindel allein bis zur Unkenntlichkeit verwittert ist, wiirde 

sich dagegen  nach anderweitigen Erfahrungen durch  die Art der Versteinerung erklaren lassen. 

III.  Gruppe: Sagittata. 

Palmoxyla fasciculorum fibro-d itctorum exteriorum confertorum v. valde approximatorum parte 

fibrosa magna basi fasciculum ductorem pluries minorem incisura media acute angulatfi, lateribus angulatis 

haud raro in aciem productis, excipiente; intcriorum latius distantium minorum parte fibrosa fasciculum 

ductorem paulo superante. 

Bei der letzten zu den *Cordata* gerechneten Art, dem P. angulare, sind die R&tider der Bucht 

am Grande des Faserteiles bei den aufieren Langsbiindeln so weit vorgezogen, dafi ihr Umrifi dem der 

»Sagittata« nahe kommt, dock sind diese Kander hier abgerundet. Wo sie dagegen nach hinten, wie die 

Mitte der Bucht nach vorn, in eine scharfe Kante ausgehen, wird der Querschnitt pfeilformig. Diese 

Form ist ausgepragt bei vielen Langsbiindeln im Aufiern von P. microxylou und P. cellulosutn, bei einigen 

bis ins Innere, wo sie bei P. astrocaryoides noch vorlierrscht. Haufig dagegen sind diese Kanten nicht so 

weit' vorspringend, ihr Winkel wird grofier, so dafi sie fiir das Auge zuriicktreten und beinahe abgerundet 

erscheinen. So werden wir sie sparer bei den »Lunaria* finden, denen sie sich dann auch durch Abrundung 

der Bucht nahern. Von diesen scheidet sie aber die gedrangte Anordnung der aufieren Langsbiindel und 

das zahlreiche Vorkommen des im Querschnitt pfeilformigen Umrisses bei diesen, wahrend ihr weiter Ab- 

stand in der Zwischenschicht bei   P. speciosum ebenfalls auf ein   Gory^fca-ahnliches Holz hinweist. 

Conspectus specierum. 

Fasciculi fibro-ductores intermedii late inter se distantes crassi; pars fibrosa basi 

lunari-sagittata e cellulis magnis pachytichis texta; fasciculi ductoris cellulae lignosae pachy- 

tichae vas medianum cingentes ; parenchymatis solidi cellulae pleraeque elongatae circa partem 

lignosam utrinque radiatae; fasciculi fibrosi coronati speciosum. 

Fasciculi fibro-ductores exteriorcs conferti crassiores; parte fibrosa fasciculum ductorem 

exiguum in angustl, fissura, marginibus acutis terminata condente; vasa mediana; fasc. 

fibrosi crebri nudi;   parenchymatis   continui   cellulae circa partem lign. protensae radiatae   .   microxylou. 

Fasc. fibro-duct. exteriorcs conferti, crassi; parte fibr. incisura plurimorum acutangula, 

rariorum rotundata marginibus angulatis fasc. ductorem pluries minorem excip.; vasa bila- 

teralia; fasc. fibr. nulli; parenchyma lacunosum, haud radiatum cellulosum. 

Fasc. fibro-d. exteriorcs conferti, intermedii approximate tenues; parte fibr. in angusta 

plerumque fissura, marginibus acutis terminata, fasc.-duct, excip.; vasa mediana; fasc. fibr. 

copiosi coronati; parenchyma continuum   . astrocaryoides. 

8. P. speciosum (Stenzel) [V, 52 bis VI, 53—60]. 

P. parenchymatis intermedii continui cellulis leptotichis hinc inde polyedricis, plerisque protensis, 

juxta partem lignosam patentibus; fasciculorum fibro-ditctorum . . . intermediorum strictorum, latius inter 

se distantium crassorum,   parte  fibrosa magna e cellulis magnis valde incrassatis texta, basi lunari-sagittata, 
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fascicidum ductorem pluries minorem sinu triangulo recipiente, vase mediano cellulis lignosis pachytichis 

circumdato; fasciculis fibrosis satis crebris,  crassis, coronatis. 

Fasciculites speciosus Stenzel in der Sammlung von Diinnschliffen von M oiler in Wedel, Hol- 

stein.  — Schenk in Zittel, II, S. 884. 

Palmoxylon speciosum Scnenk in Zittel, II, S.  888. 

Fundort:  Insel Trinidad.  (* Sammlung des Verf.) 

Das Stuck stammt nach Angabe des Herrn Praparator M Slier in Wedel in Holstein, dem ich die 

Mitteilung desselben verdanke, von der Insel Trinidad in Westindien. Dort wird neben Braunkohlenlagern 

mit Lignit bei Erin und La Brea verkieseltes Holz im Ton gefunden,1) was auf ein tertiares Alter des- 

selben hindeutet. Es ist ein weifier, opalahnlicher Kiesel, mit flach muschligem, wachsglanzenden Bruch, 

aber quarzhart. Es ist durchscheinend, namentlich die Faserleitbiindel, daher erscheinen diese auf dem Quer- 

schliffe etwas dunkler braunlich, im durchfallenden Lichte aber heller als das Grundgewebe. Der Querschliff 

[VI, 54] liegt an dem Stiicke an dem radialen Langsbruch [VI, 53] unten, und wie hier audi das nach 

links aufsteigende Kreuzungsbiindel  [e]  zeigt, liegt die innere Seite nach  b,   die aufiere nach a hin. 

Wie die weit iiberwieffend, gleich den Kreuzungsbiindeln, nach aufien gewendeten Langsbiindel 

[VI, 55, 56] schliefien lassen, ruhrt das Stuck nicht aus dem Innern, wie anderseits ihr weiter nach aufien 

langsam abnehmender Abstand vermuten lafit, auch nicht aus dem Aufiern des Stammes her. Wir haben 

also nur einen ziemlich umfangreichen Abschnitt aus der Zwis ch enschich t vor uns und sind fur die 

iibrigen  Gegenden auf Vermutungen  beschrankt. 

Das freie Grundgewebe besteht fast ganz aus langgestreckten Zellen [V, 52]; die grofien 

Y6— 1/i mm lang und nur den vierten Teil so breit. Wo diese aus verschiedenen Kichtungen zusammen- 

treffen, liegen einzelne kurze, selbst vieleckige Zellen [pul]. Solche umgeben auch unmittelbar den Holzteil 

der Langsbiindel, An diese schliefien sich aber beiderseits freie, grofie, tangential gestreckte Zellen an, 

wahrend die nach hinten liegenden meist kiirzer und breiter sind. Nur hinter dem Holzteil der Kreuzungs- 

btindel zieht sich oft ein formlicber Schweif gestreckter Zellen, 5—6 Lagen tief, in der Richtung nach der 

Stammitte hin. Ahnliche Zellen liegen am Faserteil der Langsbiindel in 2—3 Lagen an [Z*11!-2) Alle diese 

Zellen haben ziemlich diinne, aber doch derbe Wandungen und sind grofitenteils mit einem kornigen, 

namentlich  an den Wanden angehauften Inhalt erfiillt. 

Die Faserleitbiindel sind ziemlich gleichmafiig verteilt; doch liegen sie in der aufieren Gegend 

des Querschnittes [VI, 54, a; 55] etwas naher aneinander, nur um den eigenen Durchmesser voneinander 

entfernt, so dafi nur 21 auf 1 cm2 kommen, so wenige, wie nur selten bei fossilen Palmenholzern; wahrend 

weiter nach innen [54, b; 561 nur 15 in demselben Raume liegen und sie daher, da sie aufierdem etwas 

kleiner sind, um den doppelten Durchmesser voneinander abstehen; denn die mittlere Dicke betriigt bei den 

aufieren l'/4, bei den inneren nur I mm. Diese langsame Anderung lafit jedenfalls erkennen, dafi wir 

P. speciosum trotz seiner straffen und dicken Langsbiindel vveder zu der Mauritia-, noch zur Gconoma- 

iihnlichen Stammform zahlen konnen; denn bei diesen findet der Ubergang aus den dicken und gedrangten 

aufieren Langsbiindeln in die inneren rasch, fast mochte man sagen plotzlich, in einer schmalen Zwischen- 

schicht statt. Wir rechnen es daher zu der viel verbreiteten Zwischenform der Corypha-almlichen Stamme, 

indem wir vermuten diirfen, dafi die Langsbiindel weiter nach aufien noch naher aneinander geriickt waren, 

wahrend sie in der Mitte noch weiter voneinander abstanden, kleiner waren, einen flacheren Faserteil und 

ein  grofieres Leitbttndel gehabt haben mogen. 

Die Langsbiindel sind gezweit, doch ist die Furche zwischen Faserteil und Leitbttndel sehr 

ungleich ausgepragt, indem ihr Bau sich rait ihrer Orientierung in ahnlicher Weise a'ndert, wie wir das 

auch bei anderen Arten finden. Wo der rundliche Faserteil nach aufien hin liegt, wie das die Kegel ist 

[V,  52 |,  oder gerade nach  innen  [VI, $$,/(&],  hat er am Grunde einen tiefen, beinahe dreieckigen Einschnitt, 

r) Zinken, C. F.: Ergiinzungen zu der Physiographic der Braunkohle.   Halle  1871.   S   217. 
of the geol. of Trinidad by S. P. Wall a. Stawkins. London  i860. 

'') Siehe oben, S   124 (18). 
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in den er die vordere Halfte des Leitbiindels aufnimmt. Die Ran der dieses Einschnittes sincl dann meist 

scharfkantig, selbst in Schneiden ausgehend, so dafi, wenn er auch nach vorn in eine Kante ausgeht, der 

Faserteil am Grunde im Querschnitt regelrecht pfeilformig ist [V, 52j. Je schiefer aber das Biindel 

liegt, desto mehr ruckt die Spitze des Einschnittes nach der Seite [VI, 55-./rfI'l> dest0 flacher wird er und 

bei seitwarts gerichteten Bundeln geht er in eine vorn abgerundete Bucht iiber 155, ftfm ; 571. Dabei wird 

gleichzeitig der Rand stumpfkantiger und der Querschnitt sieht dann einem herzformigen ahnlich. Bei 

genauerem Zusehen aber erkennt man immer noch eine, wenn auch unscheinbare Kante, in der die Bucht 

mit der AufienrUiche des Faserteiles zusammentrifft, so dafi dieser nicht als herzformig, sondern als mond- 

formig bezeichnet werden kann. 
Der Faserteil der das Leitbiindel an Umfang weit iiberwiegt, ist bei den aufieren Zwischen- 

bundeln  durchschnittlich   1% mm  dick,  bei  den  inneren  nur   9/10  mm. 

Uber dem Siebteil liegen zunachst 1-3 Lagen sehr kleiner Zellen mit dicker Wand und winzigem 

Lumen [V, 52, /;/]. Auf diese folgen bald grofiere, oft in ausgepragt radiale Reihen geordnet und von innen nach 

aufien etwaa gestreckt, bis zu den aufiersten und grOfiten, unter denen einige bis »/« •m tief werden bei 

einer Breite von i/lg mm\ am haufigsten sind solche von Vio"'/»« mittlerem Durchmesser. Ihre Wand ist 

wohl noch so dick, wie bei den kleinen Zellen und lafit bei giinstiger Beleuchtung audi wohl noch mehrere 

Schichten erkennen ; ihr Lumen aber ist so grofi, daft sie nur noch sehr maftig dickwandig erscheinen. Bei 

einigen, namentlich im Umfang, ist dasselbe leer, gewohnlich aber mit einer blaftbraunen Masse gleichformig 

ausgefullt. liberall  sind  die Ecken durch  deutliche  Interzellulargange abgerundet. 

In der Bucht des Faserteiles liegt die vordere Halfte des rundlichen, nur etwa -/5 mm breiten 

Leitbiindels, das bei den aufieren Zwischenbiincleln ebenso groft wie bei den inneren, aber, weil dort 

der Faserteil grofter   ist,   7—13-,   durchschnittlich   Sinai   kleiner   ist als  dieser,   bei   den   inneren  3—9-,   im 

Mitfel 5mal. 
Sein Siebteil ist selten deutlicb erhalten; dann sind seine Zellen klein, nicht grofter als die kleinen 

Zellen des Faserteiles vor ihm  oder die anstofienden  Holzzellen. 
Ganz anders der Holzteil; er lafit in mehr als der Halfte der Langsbtindel nur ein grofies 

medianes bis % mm breites Gefafi erkennen, in etwa einem Viertel zwei solche test aneinander liegende 

|V, 52] und fast ebenso oft eine geschlossene mediane Gruppe von 3 bis 9 Gefafien [VI, 55, /dm; 57], 

unter denen ein paar grofie, dann mittlere und kleine zu sein pflegen ; hinter diesen findet man nur selten 

noch ein paar selbstandige ganz kleine Gefafie. 
Umgeben werden   die Gefafie   von kleinen Holzzellen   mit wenig  verdickten Wandungen;   diese 

, , ,     j        n~.r„_~   Aac-    tr^l^+eilpa   in    1 1   Reihen  etwas  grofierer,   bald mehr,   bald weniger gehen aber   nach   dem  Umfang   des   iioizteues   in   2     j   ,vuuu *= ' => 
,. , ,.        TT ,      ,,       ..i„-    ,i;„   rtUr*  I.!.;,,•,  vnrn   an   sie o-renzenden Zellen   des  Faserteiles   so   ahnlich dickwandiger Holzzellen uber,   die   den klemen vorn   an   sic b'^-" 
sind, dafi man im Querschnitt die Grenzen zwischen beiden nicht sicher anzugeben vermag, Dem ist auch 

wohl zuzuschreiben, dafi in einem rundlichen Langsbiindel nach einer Seite hin em grofies rundes Gefafi 

lag, [am almlichsten dem: [VI, 57], mn das sich an der anderen Seite der Faserteil herumzog, der aber 

hi'das das Gefafi umgebende Gewebe so unmerklich flberging, dafi es ganz das Ansehen hatte als lage 

dieses nicht an,  sondern im  Faserteil, rings  von ihm umgeben. 
Wo, von den vorderen groften Gefafien getrennt, hinter ihnen noch eine grofiere Zahl von mittleren 

und kleinen'liegt, haben wir U b er g a n g sb tin d el [VI, 55. *\ 56, (| vor uns, die durch starkere Entwicklung 

des Holzteiles nach hinten in Kreuzu n gsbiin d el [VI, 55; e; 60] iibergehen. Sind die gewBhnlichen Uber- 

gangsbundel von den Langsbtindeln wenjg verschieden, so nehmen sie unter den aufieren Einwirkungen bei 

der Versteinerung Offer sonderbare Gestalten an. So findet man ein wohlerhaltenes Leitbiindel mit nur einem 

grofien Gefafi an einem breiten, von vorn nach hinten zusammengedriickten Faserteil rechtwinklig abstehend 

[VI, 58] oder zugleich das Leitbiindel mit zwei medianen grofien Gefafien in gleicher Richtung breit ge- 

drti'ckt,' einem ebenso veranderten Faserteil flach anliegend [59]. Die eigentlichen K r e uz un g s b ii n d e 1 

[55,  e; 60] sind ebenfalls nur wenig scbrag vorn Querschnitt getroffen, indem sie,  wie das zwischen dicken, 
.j.      r ..      1 ..    , 1 1    ,„not  r^fnnrlpn  win!   Is.1   el    ziemlich steil aufsteigen,   um sich wohl erst kurz straffen Langsbundeln  auch sonst getunaen wnu   LDOI  

vh   /jl^ & 

vor dem Austreten in ein Blatt stark nach  aufien zu kriimmen. 
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Die Faserbiindel endlich  |V,  52, f fL] VI,  55,  56]   sind insofern zahlreich,    als auf 10 Langs- 

biindel etwa 60 kommen,    wahrend   in   1  cm2 im   aufSeren   Teile   nnr  115,    weiter   nach   innen   80,   durch" 

schnittlich   100 liegen.    Sie gehoren zu den dickeren, indem sie /10" -1/,;  Pint breit sind.     Sie bestehen aus 

kleinen dickwandigen Zellen, an die sich aufien bald regelmafiig ringsum, bald mit kleineren oder grofieren 

Unterbrechungen Kranzzellen anlegen. Vielleicht sind diese Liicken nur scheinbar, indem einzelne Stegmata 

undeutlich,  andere ganz unkenntlich sind. 

Nach dem Baue der einzelnen Faserleitbtindel wiirden wir P. speciosum in die Gruppe der Lunaria 

in die Nahe von P. stellatunt stellen. Bei diesem waren aber, wie wir annehmen diirfen, die Langsbiindel 

ziemlich gleichformig iiber die ganze Querflache des Stammes verteilt und auch im Innern nur um den 

eigenen Durchmesser voneinander entfernt. Bei P. speciosum sind sie nur in der aufteren Gegend des uns 

erhaltenen Stiickes ahnlich verteilt, in der inneren liegen sie schon um den doppelten Durchmesser vonein- 

ander ab. Beide Stellen gehoren der Zwischenschicht an; es ist daher, wie wir schon oben ausgesprochen 

haben, anzunehmen, dafi die Biindel im Innern des Stammes noch erheblich weiter auseinander geriickt, 

und wie ihre Veranderung auf der kleinen uns bekannten Flache annehmen lafit, noch bedeutend diinner 

waren, mit kleinerem Faserteil und grofierem Leitbiindel. Daher zahlen wir sie nicht zu den Kokos-ahnlichen 

Holzern, wie die Lunaria, sondern zu den Corypha-ahn\ichen. Unter diesen stehen sie mit der tiefen Bucht 

im Faserteil den Sagittata dadurch am nachsten, dafi die Rander dieser Bucht eckig, offer scharfkantig 

sind und wo sie nach vorn in eine, wenn auch meist etwas abgerundete Kante ausgeht, der Grund pfeil- 

formig ist. Nach dieser ausgezeichneten Form haben wir die Gruppe benannt, obwohl sie vornehmlich bei 

den aufieren Langsbiindeln hervortritt, bei den weiter nach innen, wie hier in der Zwischenschicht liegenden, 

durch innere Abrundung der Bucht, der mondformigen naher kommt. 

Von dem ihm nahe stehenden P. microxylon ist es durch die straffen, dicken, weit voneinander 

abstehenden Langsbiindel verschieden, deren Faserteil nirgends eine schmale, spaltenformige Bucht fiir das 

plattenformige Leitbiindel zeigt, ferner durch die dickwandigen Holzzellen und durch Kranzzellen um 

die Faserbiindel. 

Von P cellulosum trennt es schon das dichte, nirgends ltickige Grundgewebe die medianen grofien 

Gefafie und die zahlreichen Faserbiindel ; wahrend P. astrocaryoides durch seine ganz diinnen, genaherten 

Langsbiindel mit grofitenteils diinnwandigem Faserteil und die zarten rundlichen Zellen des Grundgewebes 

ihm am fernsten steht. 

9.   P. microxylon (Corda) [XV,  160—168]. 

P. parenchymatis continui cellulis leptotichis liberis raris polyedricis, plurimis elongatis, circa partem 

fasciculorum lignosam radiatis; fasciculorum fibro-ductorum crassiorum exteriorum confertorum parte fibrosa 

maxima, e cellulis valde incrassatis texta, fasciculum ductorcm exiguum in angusta fissura marginibus acutis 

terminata cum totum turn dimidium condente; intcrmediorum et interioruni paulo latius inter se distantium 

parte fibrosa fasciculum ductorem mediocrem incisura triangulari vel semicirculari, marginibus angulatis 

terminata continente ; vas medianum,  raro complura includentem; fasciculis fibrosis mediocribus crebris nudis. 
Palmacites microxylon Corda: Beitr. (1845); S. 48; Taf. XXI. 
Fasciculites Cottae z. T. linger: Genera et sp. (1850), S. 335. 
Fasciculites didymosolen z. T, Stenzel: De trunco Palm. (1850), p. 8. — Ders. Zwei Beitr. (1850); S. 479. 
Palmoxylon Quenstedti Felix: Westind. (1883); 8. 25; Taf IV, Fig. 4. — Know] ton. Pitlmoxylon (1889), 

p. 90; pi. XXX, Fig. I. 

Fun dor t: Insel Antigua (Quenstedt). — Im Pliozan (vielleicht Miozan) von Rapides Parish in 

Louisiana (Kn owl ton). 

(* Sammlung von Professor Felix in Leipzig. — * Palaontologiscb.es Museum in Tubingen. — 

* K. K.  Naturhist. Hofmuseum in Wien.  — Nationalmuseum in Washington). 

Das Original von P. microxylon (Corda) befindet sich im Hof-Naturalienmuseum in Wien; es ist 

ein 6 cm hohes,  5 X 4 cm breites Stuck,1)   das rotlichgelb, nur an einer Seite weifi  verkieselt ist und dort 

*) Corda: Beitr. Taf. XXI, Fig. 1 ((juerschnitt), Fig. 2 (radialer Langsschnitt). 
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von den schwarzen Faserteilen der Langsbiindel durchzogen wird. Vier kleine Abschnitte desselben, welche 

mir durch die Gefalligkeit des Herrn Museumsdirektor Th. F11 c h s zuganglich gemacht worden sind, liefien 

durch die vollige fjbereinstimmung des Gesteins, wie durch den ganz bezeichnenden Ban der Faserleit- 

biindel sogleich erkennen, daft sie derselben Art angehorten, wie P. Quenstedti im geologischen Museum 

zu Tubingen. Auch von diesem konnte ich, dank der Freundlichkeit des Herrn Professor Koken, einige 

kleine Bruchstiicke vergleichen, die es hcichst wahrscheinlich machten, daft alle diese, Wiener wie Tiibinger 

Stucke sogar von ein und demselben Block herriihrten. Von dem Tiibinger Stucke ist auch der schone 

Quer-Diinnschiff des Herrn Prof. Felix genommen und die von diesem 1883 auf ihn gegriindete Art 

P.   Quenstedti, mufi zu dem  von Cor da schon  1845  aufgestellten P. microxylon gezogen werden. 

Das diinnwandige dichte Grundgewebe habe ich nur an dem Dannschliff des Herrn Prof. 

Felix aus dem aufteren Telle des Stammes beobachten kbnnen. Hier hat es sich zwischen den nahe an- 

einander stehenden Faserleitbiindeln nur an wenigen freien Stellen zu annahernd vieleckigen, Vse-Vso mm 

breiten Zellen ausbilden konnen. In der Nahe von Bundeln sind diese Zellen fast iiberall verlangert, 

V8— Vs mm lanS und nur den fi-inften Teil so breit. An den Faserteilen liegen sie mit breiten Seiten an, 

nur urn die wenigen etwas aus dem Umrift hervortretenden Holzteile sind sie, so weit der Raum es ge- 

stattete,   strahlenformig angeordnet. 

Cor da1) bildet nun freilich alle Zellen schmal rechteckig nicht nur urn den Holzteil der meisten 

Langsbiindel und urn die Faserbundel, sondern auch, und zwar unmittelbar, urn den Faserteil strahlig ab- 

stehend ab, eine Anordnung, die sich Reihe Writer Reihe bis zum nachsten Biindel fortsetzt. Ich glaube aber 

nicht, daft diese sehr auffallende Anordnung eine Eigenheit des Wiener StUckes ist, denn wenn ich auch 

von diesem, wie von den kleinen Tttbinger Stiicken, nur Bruchflachen oder rauhe Schnittflachen habe be- 

obachten konnen und diese eine genauere mikroskopische Untersuchung nicht gestatteten, so glaube ich doch 

an einzelnen Stellen so viel erkannt zu haben. daft das Grundgewebe von dem des oben angefiibrten Diinn- 

schliffs nicht wesentlich verschieden war. Sichere Auskunft iiber dasselbe in den verschiedenen Gegenden 

des Stammes konnen wir aber erst von der Beobachtung von Diinnschliffen oder wenigstens von polierten 

Flachen erwarten. 
Die Verteilung der F aser lei t biindel im Stamme konnen wir an den kleinen, bis jetzt genauer 

untersuchten Bruchstiicken nicht von auften bis mnen zusammenhangend verfolgen, aber doch durch Ver- 

kniipfung derselben mit geniigender Sicherheit erschlieften. 

Die Rinde ist iiberall verloren gegangen. Bis dicht an sie heran raufi das eine, 3 cm breite Tii- 

binger Bruchstiick gereicht haben; denn zu aufterst liegen in demselben dicht nebeneinander feine, rund- 

liche Langsbiindel mit einem winzigen schmalen Ausschnitt in dem schwarzen Faserteil fiir das helle 

Leitbiindel. Auf sie folgen nach innen regelmaflig verteilte, an Dicke rasch zunehmende Biindel, die stetig 

in die dicksten, am gedrangtesten stehenden ubergehen, die wir als die aufieren Liingsbiindel betrachten. 

Dieser Gegend gehort der schone Diinnschliff an, dessen Benutzung ich Flerrn Prof. Felix verdanke 

und von dem ein Teil in der Umriftzeichnung [XV, 162 in x\\ wiedergegeben ist. Hier sind die Langs- 

biindel ziemlich gleichmaftig verteilt und so gedrangt, daft sie nur urn einen kleinen Teil ihres Durch- 

messers voneinander abstehen; in I em'- liegen durchschnittlich 180 Langsbiindel, im aufteren Teile 200, 

im inneren 160. Hire Gestalt und Grofte ist die des Faserteiles, in dessen Umrift das Leitbiindel ganz 

oder bis auf einen kleinen Teil eingeschlossen ist. Dieser ist vorwiegend langlich, wie bei P. confertum, 

eiformio- seiten rundlich [XV, 162, fd1}, alle diese Gestalten dadurch mannigfach abgeandert, daii die an- 

einander grenzenden sich gegenseitig in ihrer Ausbildung gehemmt haben, so daft sie bald hier, bald da 

abgeflacht, selbst eingedriickt erscheinen. Sie sind 2/s—"'/« mm dick' bis : mm tief und nur halb oder 

3/a  so breit.  Seine Zellen sind so dickwandig-,  daft nur ein winziges, fast punktformiges Lumen iibrig bleibt. 

Was ihn aber vor alien Arten auszeichnet, auch vor dem des ihm darin am meisten ahnlichen 

/'. Fladungi Ung., ist seine Verbindung mit dem Leitbiindel. Wahrend dieses bei den iibrigen bisher be- 

trachteteu Arten, wie auch bei der Mehrzahl  der spateren dem  am Grunde nierenformig abgerandeten Faser- 

J) Cor da: Beitr., Taf. XXT, Fig. 3-5. 
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teil in einer flachen, bald breiteren, bald schmaleren Bucht anliegt, ist es hier bei den regelrecht nach 

aufien gerichteten Biindeln in einer engen, !/s— 7s vom Durchmesser des Faserteiles tiefen Bucht verborgen 

[XV, 163], deren Rander nicht abgerundet sind, so dafi sein Querschnitt herzformig ware, sondern kantig, 

selbst wie eine Schneide vortretend, um das Leitbundel bis zu seinem Austritt von beiden Seiten zu decken, 

so dafi man seinen Querschnitt am Grunde pfeilformig nennen kann. Einen solchen Spalt fiihren zu- 

weilen auch die Faserteile, die nicht nach aufien, sondern nach der Seite gerichtet sind [XV, 162, fdu] ; 

gewohnlich liegt aber bei diesen ein der Spalte gleicher Raum, der LiLnge nach einer Seite de< Faserteiles 

eingedriickt, diesem an, wahrend die andere Breitseite frei an das Grnndgewebe grenzt [XV, 162, /dm ' 

164J,1) so dafi das Leitbundel auch hier eine diinne, radial gerichtete Platte ist, nur dafi diese mehreremal 

so breit, als tief ist. Zwischen diesen beiden Formen sehen wir bei den schrag nach aufien gewendeten, 

noch ofter bei den einseitig nach hinten vorgezogenen Faserteileu mancherlei Mittelbildungen, die sich doch 

unschwer auf die Grundform zuriickfiihren lassen. 

Unter diese aber mischen sich hie und da erheblich abweichende Biindel, die den Ubergang zu den 

im Innern vorherrschenden machen, indem der fur das breiter entwickelte Leitbundel bestimmte Spalt sich 

nach aufien erweitert, so dafi sein Querschnitt zu einem gleichschenkligen oder selbst gleichseitigen Dreieck 

wird [XV, 162, x, y, z\ 165]. Hier sind diese Biindel wohl als Ube rgan gsb iindel zu betrachten, wie 

der weit nach hinten ausgezogene Holzteil mit zerstreuten kleinen, hinter den zwei vorderen grofien Ge- 

fafien, und ihre Ahnlichkeit mit den Kr e uz un g sb tin del n [162, ej vermuten lafit. Die Gestaltung ihres 

Faserteiles aber wiederholt sich bei manchen der inneren Langsbiindel. 

Etwas weiter nach innen [XV, 160] treten die Langsbiindel ein wenig auseinander. Wahrend an 

den dichtesten Stellen 180 in 1 cm'2 stehen, linden wir hier nur noch 160—140 in dem gleichen Raume. 

Ihre Faserteile haben sich freier ausbilden konnen, sind daher meist abgerundet; was aber viel auffallender 

ist: nur ein Teil derselben zeigt den bei den vorigen fast ausschliefilich herrschenden schmalen, spalten- 

formigen Einschnitt fur das Leitbundel [160, fdy fd1]; dagegen wird der vorher nur ausnahmsweise auf- 

tretende, auf dem Querschnitt dreieckige [160, fd11, fd111] immer mehr vorherrschend. Vereinzelt erweitert 

er sich schon hier zu einer bogenformig abgerundeten Bucht [160, fdlm], wie sie F elix2) und Kn o wl t o n3) 

abgebildet haben. Beide, namentlich der letztere, stellen die Rander desselben zutreffend als Kanten clar. 

Beschreibung und Abbildungen von C o r d a aber, nach denen samtliche Faserteile am Grunde eine tiefere 

oder flachere, beiderseits breit abgerundete Bucht zur Aufnahme des Leitbiindels haben und daher nieren- 

formig sind, wie die von P. didymosolen, P. Cottae und vielen anderen, geben kein richtiges Bild von dem 

ganz eigenartigen Bau unserer Faserleitbiindel. Dies gilt selbst von den grofien Langsbundeln im Innern 

des Stammes, die Cord as Bildern noch am nachsten kommen [XV, 161, fd]. Von diesem Innern haben 

wir freilich nur durch zwei Plattchen Kunde, die nicht mit den Stricken aus dem Aufiern zusammenhangen, 

aber doch durch die Ahnlichkeit der Versteinerungsmasse und noch mehr durch die von mehreren ihrer fiir 

unsere Art besonders bezeichnenden Faserleitbiindel ihre Zusammengehorigkeit mit ihnen aufier Zweifel stellen. 

Das eine, ein 2"6 cm'2 grofies quer geschlagenes Plattchen von dem Tiibinger Stiick, gehorte der 

Zwischenschicht an, denn von seinen Langsbiindeln lagen nur 90 in 1 cm'2, balb so viel wie an den 

dichtesten Stellen der Aufienschicht und sie standen, da sie auch etwas diinner waren als diese, meist nur 
2/3 mm dick, viel weiter voneinander ab. Nur wenige hatten im Faserteil nur einen breiten Spalt fiir 

das Leitbundel [XV, 166]; bei anderen war er noch mehr verbreitert, die nach innen oder vorn 

liegende Kante stumpf und seitlich verschoben [167]; zuletzt verliert er seine dreikantige Grundform unci 

geht in eine im Querschnitt halbkreisformige Rinne iiber | 168]. Auch hier liegt der grofite Teil des Leit- 

biindels im Umrifi des Faserteiles. Nahern sich nun in dem allem diese Biindel denen der Mitte des Stammes, 

so liegen doch unter ihnen vier Kreuzungsbiindel in einer schiefen Linie iti gleichen Zwischenraumen gleich 

— unstreitig nach aufien — gerichtet und ebenso die Mehrzahl der Langsbiindel,  wenn auch nicht wenige 

r) Vergl. oben S.  132 (26). 
2) Felix: Westind., Taf. IV, Fig. 4. 
3) Knowlton: Palmox., pi. XXX, Fig. I. 
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sich seitwarts oder nach iunen wenden.  Dies Stuck stammt also  wohl  aus dem inneren Teile der Zwischen- 

schicht her. 

Von der mittleren Gegend des Stammes gibt uns, wie wir annehmen diirfen, ein Bild die ix/2 cm 

breite, gegen I cm tiefe, aber nur I a/2—4 mm dicke Querplatte von dem Wiener Original, denn trotz ihrer 

rauhen Flachen erkennt man auf dem weifien Grunde deutlich die schwarzen Faserteile der Langsbiindel 

[XV, 161], ofter wenigstens die Umrisse der Leitbiindel und die zahlreichen Faserbiindel. Man ersieht dar- 

aus, dais die Langsbiindel weniger zahlreich sind, als an den dichtesten Stellen des Aufteren, aber mit 140 

in 1 cm2 den nur wenig von diesen nach innen liegenden [XV, l6o] gleich kommen und, was immerbin 

auffallend ist, die der inneren Zwischenschicht des Tiibinger Stiickes, bei dem an der gerade beobachteten 

Stelle nur 90 Langsbiindel auf dem gleichen Raume gefunden wurden, nicht unerheblich iibertrafen. Aber 

das sind gewifi nur zufallige Schwankungen von einer Stelle zur anderen. Dagegen sind hier die Faserteile 

nach alien Seiten hin gerichtet, ofter noch eiformig, mit schmalem Spalt far das etwa zur Halfte aus ihm her- 

austretende Leitbiindel [XV, 161, f<P\ fd111]; gewohnlich dagegen breit nierenformig mit flacher Bucht, die 

aber nicht mit abgerandeten Randern in die Auftenftache des Faserteiles iibergeht, sondern durch eine Kante 

gegen diese abgegrenzt ist. Nur bei weniger. Biindeln, und audi da meist nur an einer Seite, gehen beide 

so allmahlich ineinander fiber, daft der Grund des Faserteiles eigentlich nierenformig wird, wieihnCorda 

durchweg abbildet. So linden wir ihn namentlich bei einigen der auffallend grofien Biindel [XV, 161, fd}. 

Neben diesen liegen vereinzelt sehr kleine Langsbundel [161, fd1]; ausgesprochene Kreuzungsbiindel aber 

fehlen, wie es bei einem Stiicke aus der Mitte des Stammes nicht anders zu erwarten war. 

In dessen aufterem Teile herrschen also Langsbiindel vor, deren Leitbiindel als eine schmale Platte, 

wenigstens vorn, in einem engen Spalt des tiefen Faserteiles liegt, wie bei P. Fladungi, in deren inneren 

Langsbundeln es sich verbreitert,   so daft es oft breiter als tief,   in einen eben  so  breiten,   oft flachen  Aus- 
i j      -1-       i -i      r     t-       •„ uai   Aa„   innorwi  Biindeln   iener Art.     Wiihrend  aber dort auf die grofien schnitt des Faserteiles liegt,   wie  bei   den   inneren  DUUHWU   JV & 

j •• ••  n iv   J 1   •      „„„i,Q„,  VX7O/-VIOP1  die viel kleineren,   weit   voneinander   abstehenden   folgen, gedrangten  aufteren Bundel in raschem  Wecnsei uie vici MWUV      , r,     > 
•   j  1    •   n       • i        v „     Da-Joi   7,mr  merklicb     aber    nicht  gerade  erheblich  kleiner und  stehen sind bei P. microxylon die inneren  Bundel zwai   merKucu,    au^. B 

.,,,,,        • . •        1,, ,1,      Mit   dieser    o-erino-eren Verschiedenheit   hangt   es wohl zu- auch nicht   bedeutend weiter   voneinander ab.    Aiit   uiesei    gen n ^ 5 
,  n   1   •       1..,  f 1       TTI •+of+«nrlfft     sondern daft sich schon unter die aufteren Biindel mit sammen,    dais  kein  plbtzhcher  Llbergang  statttinclet,    sonuein 

,.    r..     . ,-,.      ,   ...  .    j      r?„oa,.+0;i  ,niriip mit erweitertem dreikantigen, unter diese weiter nach innen spaltenformigem  Emschmtt  m  denbaserteu soicne mu eiwcn.cn. & 
. ,        .,   n , c.. :„„L._   ,,„J   allmahlich vorherrschend werden,   ohne   doch die anderen solche mit flachem bogenformigen mischen   una   aumauncn , 

„ ... „ u,„. i-nnnpii d'lbei'  P microxylon nicht wie P. Fladungi zu den Geonoma- bormen ganz auszuschheften.   —   vvii   Konnen uanei  J. . mn-f^j & 
...    ,.  ,        „.„ , A„r]orn   „„•:„-,   Po  ais  eine  diesen nahestehende Form,   der Mittelform zwischen ahnbehen Stammen rechnen, sondern mussen  es ais cine 

diesen  und  den  Kokos-ahnlichen,   betrachten. 
Uber den Bau der einzelnen Teile der Langsbundel haben sich bis jetzt nur an dem Felixschen 

Diinnschhff aus dem Aufiern des Stammes brauchbare Beobachtungen anstellen lassen, wahrend fur seine 

inneren Gegenden an den rauhen Flachen der Tiibinger und Wiener Stiicke fast nur die allgememen Um- 

risse haben ermittelt werden konnen. 
Der Faserteil besteht am Innenrande aus kleinen, im iibrigen aus ziemhch grofien, sehr dick- 

wandigen  Zellen mit kleinem   Lumen. 
' Die plattenformigen Leitbiindel, die ganz [XV, 160, fd; 163] oder mit direr vorderen Halfte 

[XV 160 fd") in dem Spalt des Faserteiles liegen, lassen nur zuweilen die Spur ernes zusammengetallenen 

Gefaftes als schwarzen Streifen erkennen [XV, 163], wie auch Corda meist nur ein grofies Gefaft ge- 

funden hat Das lafit darauf schlieften, daft die Art, wenigstens in den aufteren Langsbundeln, em medianes 

grofies Gefaft gefiihrt hat. Die breiteren, weiter aus dem Faserteil heraustretenden aufteren [XV 165] und 

die dreikantigen [XV,   167]  oder rundlichen  [XV,   168] inneren  Leitbiindel   enthalten mehrere grofte Gefafte, 
•       • .„ , ,••   J-,„ n^rm-nt*   puff   aneinander erertickt,    so daft  ihre mediane doch,  wie es scheint,    meist  in   erne   mittelstandige Gmppe   eng   anemanutr gcruvi  , 

Stellung bis ziemlich weit nach innen zu iiberwiegen  scheint. 
Als Ob er gangs bun del konnen wir wohl einige in der aufteren Stammschicht ziemhch ste.l auf- 

stei.ende Faserleitbundel betrachten, die den in der Zwischenschicht vorherrschenden mit vorn dreieckigem, 

nach binten zungenformig vorgezogenem  Leitbiindel    [XV,   163, *,  v, s;   165]    ahnlich sind,    aber zwischen 
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den vorderen grofieren und den dahinter liegenden kleinen Gefafien eine Querschicht des eigentiimlichen 

Gewebes ausgebildet haben [162 e|, wie wir es ofter bei eigentlichen Kr eu z un gsbiin d eln finden. Solche 

sind nur sparsam in der aufieren Stammschicht, und zwar vom Querschnitt unter sehr spitzem Winkel ge- 

troffen. In der Zwischenscbicht dagegen haben wir oben schon vier nicht weit voneinander liegende 

Kreuzungsbiindel erwahnt, die mit ihren kleinen dunklen Faserteilen nach aufien gerichtet ein helles, schmales, 

aber mehreremal so tiefes Leitbundel hinter sich haben und einen sehr zierlichen Anblick gewahren. Im 

Innern selbst scheinen sie zu fehlen. 

Von den uberall zerstreuten aber ungleichmaBig verteilten F as er blind eln liegen in der aufieren 

Gegend des Stammes etwa 200—300, in der inneren 400 in 1 cm2. Sie sind von mittlerer Dicke um VJO 
mm '•< 

die starkeren erreichen   */8—
l/6  mm,  die schwacberen gehen  bis   1/l:,  mm herab.  Sie sind ohne Kranzzellen. 

10. P.  cellulosum Knowlton [XV,   169 —171;  —  XVI,   172—184]. 

P. par enchy malts liberi lacunosi cellulis leptotichis paululum elongatis v. stellulatis; fasciculis 

fihro-ductorilnis crassis, exterioribus confertis elongatis v. obovatis, interioribus approximatis, teretiusculis; 

parte fibrosa e cellulis pachytichis texta, fasciculorum exterioruin incisura plurimorum acutangula, rariorum 

rotundata, marginibus ornnium angulatis, fasciculum ductorem pluries minorem excipiente, vasa bilateralia, 

cellulis lignosis pachytichis circumdata continentem; interiorum parte fibrosa lunari fasciculum ductorem 

fere aequalem excipiente; cellulis lignosis leptotichis; fasciculis fibrosis nullis. 
P. cellulosum Knowlton: Palmox. (r888); p. 89; pi. 30, Fig. 2. — Felix: Mexico; S. 46, 3). Fossile HOlzer 

von Tlacolula; Taf, IK, Fig.  I—3. 
Fundorte:  Rapides Parish in  Louisiana. — Tlacolula bei  Oaxaca in  Mexiko. 

(Nationalmuseum in Washington.  —  * Sammlung von  Prof. Felix in Leipzig.) 

Aus Schichten bei Rapides Parish in Louisiana, die gevvohnlich als miozan betrachtet, von dem 

Finder der hier in Betracht kommenden Stiicke, Johnson, aber zum Pliozan gerechnet werden,1) erhielt 

das Nationalmuseum zu Washington 1886 mehrere gelblichgrau verkieselte Palmenholzer: einige bis nahezu 

20 cm breit, 7—12 cm hoch. Sie gehoren teils zu P. Quensledti Felix (= P. -nticroxylou Cor da), teils 

zu P. cellulosum Knowlton. Es wird nicht angegeben, auf welche der beiden Arten sich die Gnifien- 

angaben beziehen; die Stiicke aber, bei denen man auf dem Langsbruch die »Fibrovasalbundel« ihren un- 

regelmafiigen oder wellenformigen Verlauf durch den Stamm nehmen sah, gehorten jedenfalls der letzteren 

Art an. 

Da ich einen von diesem Vorkommen zur Anfertigung etwas umfangreicherer Diinnschliffe in Aus- 

sicht gestellten Abschnitt nicht erhalten liabe, sind wir fiir seine Kenntnis auf die sparlichen, durch die 

Abbildung eines Langsbiindels mit umgebendem Grundgewebe erlauterten Angaben Kn owl tons ange- 

wiesen. Das Langsbiindel gehort, wie seine langliche Gestalt, sein kleines Leitbundel und dessen dick- 

wandige Holzzellen erkennen lassen, dem aufieren Teile des Stammes an, wahrend der abgerundete Umrifi 

des Faserteiles und der weite Abstand des Bilndels von den ihm zunachst liegenden mehr nach innen weist, 

also auf die aufiere Gegend der Zwischenschicht. 

Eine vollstandigere Kenntnis der Art verdanken wir daher erst den von Prof. Felix3) nach Europa 

gebrachten Stiicken. Im oberen Tale von Tlacolula, unweit Oaxaca im siidlichen Mexiko, fand dieser einen 

Sandstein, der einem nicht weit davon »diskordant von einem kompakten cretaceischen Kalkstein iiber- 

lagerten glich, und der daher wohl selbst der Kreideformation angehorte, obwolil er keinesfalls alter als 

cenoman ist«.:!) In ihm entdeckte er zahlreiche verkieselte Holzer, der Mehrzahl nach Palmen, unter ihnen 

stattliche Blocke unserer Art. Der grofite, 8 cm hohe, 16 X 12 cm breite, ist teils hellgrau, teils schwarzlich- 

grau verkieselt, durch und durch mit deutlich erhaltener Struktur, einer der schonsten Reste eines fossilen 

Palmenstammes, die wir kennen. Er enthalt die Mitte und einen Teil der aufieren Schichten und kann, da 

Rinde und Faserschicht fehlen, wohl einem 30—40 cm dicken Stamme angehort haben.  Ein zweites, 3 — 5 cm 

r) Vergl. die Bemerkungen am Schlusse der Beschreibung dieser Art. 
*) Felix: Mexico, S. 29. 
*) Vergl. die Bemerkungen am Schlusse der Beschreibung dieser Art. 
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holies, 7X8 cm breites, vierkantiges Stiick, grau, mit schwa, rzlichen Wolken und Streifen, riihrt aus dem 

Innern, wahrscheinlich desselben Blockes her. Dies gilt vielleicht auch von einem dritten, langlich runden, 

5—6 cm hohen, 7X XI cm breiten, grofienteils rotlich und weifilich grau, nur an einzelnen Stellen dunkel 

verkieselten Stiick aus der aufieren Gegend des Stammes. Etwas abweichend im Ansehen wie in der Grofie 

und Verteilung der Langsbiindel sind ein paar weniger umfangreiche Stticke, die gleichwohl auch hieher zu 

gehoren scheinen. Doch werden wir der Beschreibung der Art fast ausschliefilich das zuerst genannte grofite 

Stiick zu Grunde legen und die immerhin bemerkenswerten Verschiedenheiten des Vorkommens von Louisiana 

dabei anfiihren. 

Diese finden sich nur im Grundgewebe, das im iibrigen bei beiden Formen die gleiche Aus- 

bildung zeigt. Es besteht aus diinnwandigen, horizontal verlangerteii, in senkrechten Reihen tibereinander 

stehenden Zellen, die nur um den Faserteil der Faserleitbundel in einer bis zwei Schichten dicht aneinander 

liegen und daher in den engen Spalten zwischen zwei nahe zusammengeriickten Faserteilen, wie sie im 

Aufieren des Stammes vorherrschen [XV, 169], ein dichtes Gewebe bilden. An alien freieren Stellen ist 

dasselbe von so zahlreichen Liicken durchsetzt, dafi je zwei derselben nur durch eine einfache Schicht von 

Zellen getrennt sind, die sich um sie herum kriimmen oder kurze Seitenarme treiben, durch die sie sich 

einer unregelmafiigen Sternform nahern. Bei den Stiicken aus Louisiana sind nun, nach der Abbildung von 

Knowlton,1) die Liicken meist so grofi, oft selbst viel grofier, als die grofien Gefafie; die sie trennenden 

Zellen zwei- bis dreimal so lang. als deren Durchmesser. Bei den Stiicken von Tlacolula dagegen bleiben 

sie kurz und die weitesten Liicken viel kleiner als die grofien Gefafie der nahen Langsbiindel. 8) Dies ist 

hier so regelmafiig der Fall, dafi wir diese auffallende Verschiedenheit nicht iibergehen diirfen, obwohl sie 

zur Arten-Trennung um so weniger berechtigt als wir nicht wissen, ob sie bei clem Vorkommen von 

Louisiana bestandig ist. 

Ebenso auffallend ist es, dafi bei den Holzern von Tlacolula das liickige Gewebe den Holzteil des 

Leitbiindels unverandert umgibt, ohne die strahlige Anordnung der Zellen, wie wir sie in Knowltons Ab- 

bildung sehen. Diese ist sonst bei Arten, die sie iiberhaupt besitzen, bestandig. Daruber aber erfahren wir 

hier nichts. Auch ist sie hier nicht so regelmafiig durchgebildet. wie sonst. Einzelne Liicken und um diese 

herum gekrummte Zellen reichen bis an die Holzzellen heran; auch beruht die allerdings auffallige Bildung 

vielleicht hauptsachlich auf der grofieren Lange der Parenchymzellen, die deshalb weiter vom Holzteil ab- 

stehen; und es ist nicht imwahrscheinlich, dafi sie bei Vergleichung weiterer Langsbiindel ihre Bedeutung 

verliert.  Dariiber kann erst eine etwas ausgedehntere Untersuchung der Stiicke aus Louisiana Aufschlufi geben. 

Die Faserleitbundel sind nicht ganz gleichmafiig verteilt. Im Umfange stehen sie so dicht, 

daft sie oft nur durch   diinne,   aus  wenigen   Zellschichten   besteliende   Platten   des   Grundgewebes   getrennt 

sind [XV,   169]; hier liegen 60—So in   1  cm2; im Innern 30—50,  durchschnittlich wenig iiber 40, obgleich 

Oft genug Reihen von 4 bis 5 dicht nebeneinander stehen. Hier sind sie gleichmafiig nach alien Seiten ge- 

wendet; in der aufiersten Schicht dagegen kehren, wie gewobnlich, fast alle ihren Faserteil nach aufien. 

Auffalle'nderweise aber wenden in dem breiten Raume zwischen beiden viele, an nicht wenigen Stellen 

die iiberwiegende Mehrzahl der Langsbiindel ihren Faserteil nach innen [XV, 169, 170], ohne dafi sie sich 

in ihrer gedrangten Anordnung oder in ihrem Baue erheblich von den noch weiter nach der Rinde zu 

liegenden unterschieden. Namen'tlich kehren die neben den immer nach aufien gewendeten Kreuzungs- 

biindeln [XV, 169, e,r clr] verlaufenden fast alle ihren Faserteil gerade umgekehrt nach innen, ahnlich wie 

wir das oben bei P. microxylon angefiihrt haben. Darin nahert die Art sich dem P. didymosolen, bei dem 

aber die ungewohnliche  Orientierung der iiufieren Biindel bis an die uns erhaltene Aufienflache reicht. 

Der Verlauf der Langsbiindel ist schlaff, leicht bin und her gebogen, viel weniger straff, als man 

bei ihrer Starke erwarten wiirde; denn wenn auch manche diinnere zwischen ihnen verlaufen, so sind doch 

weitaus die meisten liber 1 mm dick; die iiufieren namentlich i«/,-a mm tief, bei einer Breite von 
a/8-lV2  «m   und   auch   die   gleicbformigeren   inneren Bundel   1 -1 %  mm  click.     Ihr sehr mannigfaltiger 

*) Knowlton: PaltHOX., Fig. 2. 
2) Felix: Mexico. Taf. [II; Fig. 3. 
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Umrifi [XV,  169- -171 XVI,   172—179] laftt sich meist   auf den verkehrt-eirunden zuriickfiihren,   indem 

zwischen Faserteil und Leitbiindel nur eine so flache Furche liegt, dafi man das Ganze nur eben noch 

als gezweit bezeichnen kann. 

Hire Vielgestaltigkeit beruht zum grofiten Teile auf der des Faserteiles. Wo die aufieren 

Biindel, bei denen das kleine Leitbiindel ganz zuriicktritt, gedrangt stehen, geht sein Umrifi aus dem 

langlichrunden [XVI, 174—176] x) einerseits in den eiformigen, bald nach vorn in eine Spitze verschmalerten 

[172], bald aus verbreitertem Grande unregelmafiig eckigen [173], bald in ganzen Streifen der aufieren 

und der Zwischenschichten in den verkehrt eirunden, oft vorn abgestutzten [178], oder schmalen lang vor- 

gezogenen [177] iiber — Formen, zu denen noch die vielfach abgeanderten der seitwarts oder schrag ge- 

richteten Faserteile hinzutreten. 

Kaum weniger vielgestaltig und fiir uns von ungleich grofierer Bedeutung ist bei diesen Biindeln 

die Bucht am Grunde des Faserteiles zur Aufnahme des Leitbiindels. Es wiederholen sich hier fast alle 

Formen, die wir bei P. microxylon angetroffen haben, nur in ungleicher Haufigkeit. Selten finden wir hier den 

dort herrschenden schmalen und tiefen Einschnitt mit vorspringenden scharfen Randern [XVI, 175], der 

das ganze Leitbiindel in sich aufgenommen hat; ofter einen schmalen, aber weniger tiefen Einschnitt, aus 

dem das letztere etwa zur Halfte heraustritt [176—178], oder eine nach aufien erweiterte, dreikantige Bucht, 

in der nur der vordere Teil des Leitbiindels liegt. Bei alien aber sind die Rander des Einsclinitts nicht 

abgerundet, sondern kantig, so daft der Grand des Faserteiles im Querschnitt pf eil f o r m i g erscheint, 

weshalb wir unsere Art in die Gruppe der Sagittata bringen. An anderen Stellen riickt auch bei 

aufieren Langsbiindeln die vordere Kante des Einschnitts zur Seite, wird stumpfer und rundet sich mehr 

und mehr ab, so dafi hier das Leitbiindel in einer, im Querschnitt halbkreisformigen, bei seitwarts liegendem 

Faserteil oft sogar flachen Bucht liegt. So sehen wir es bei den meisten aufieren Langsbiindeln [XV, 169], 

bei denen allerdings die Grenze zvvischen Faserteil und Leitbiindel so undeutlich war, dafi ihr vermutlicher 

Verlauf nur durch eine punktierte Linie angedeutet werden konnte, und solchen der Zwischenschicht [170], 

wie auch in der Abbildung von K no wit on2); aber auch bei diesen trifft die Bucht mit der Aufienflache 

des Faserteiles in deutlichen Kan ten zusammen. 

Ihnen ahneln auch dariu die inner en Langsbtindel, bei denen der Faserteil weniger tief und 

von mondformigem Umrifi ist [XV,   171; XVI,   179].'') 

Je mannigfaltiger die Gestalt, desto gleichformiger ist der Bau des Faserteiles. Er besteht durchweg 

aus kleinen, um l/as mm breiten Langzellen mit stark verdickten Wanden, mit mehreren deutlichen Ver- 

dickungsschichten,  am Siebteil nicht viel kleiner als im Umfang,   wo   nur   das  Lumen  oft etvvas weiter ist. 

Das Leitbiindel ist bei den aufieren Langsbiindeln mehreremal kleiner als der Faserteil; bald 

eine diinne, halb in einem Spalt desselben liegende, halb aus ihm hervortretende Platte [XVI, 176—1781, 

die wohl urspriinglich breiter war; denn man erkennt in ihr die Gefafie gar nicht mehr oder nur als zu- 

sammengesunkene Streifen. So erscheinen sie auch bei dreikantigem, in einem Einschnitt des Faserteiles 

ganz [175] oder halb [174] eingeschlossenen Leitbiindel, wahrend sie da, wo dieses seine natiirliche rund- 

liche Gestalt behalten hat [172], wenigstens hier und da noch einigermafien ihren runden Umrifi bewahr, 

haben, wenn sie auch  selbst da fast immer mehr oder weniger zusammengesunken sind. 

Hier tindet sich zuweilen ein medianes grofies, 1/1 — 1jl. mm breites Gefafi, hinter dem auch wohl 

noch wenige kleine liegen; oder zwei grofie Gefafie vorn so nahe aneinander geriickt, dafi sie vielleicht als 

eine mediane Gruppe zu betrachten sind. In der Regel aber sehen wir schon hier zwei laterale grofie 

Gefafie  [169—171], hinter ihnen ofter noch ein paar kleine. 

So ist es stets bei den inneren Langsbiindeln, wo in dem Holzteil, der nahezu so grofi ist wie der 

Faserteil, zwei grofie, oft tJi mm und etwas dariiber, breite Gefafie bald einander genahert, bald weit von- 

einander   abstehend   liegen  [179].    Oft   ist  jedes derselben durch eine geschlossene Gruppe von zwei oder 

') Knowlton: Palinox. pi. 30, Fig. 2. 
*) Knowlton: Palinox. pi. 30, Fig. 2. 
3) Felix: Mexico. Taf. Ill, Fig. 3. 
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mehr, etwas kleinerer Gefafie ersetzt und hinter ihnen sind noch zahlreiche —   bis 15 — kleine im  Holzgewebe 

zerstreut ')  [XV,   171, fcP]. 

Die letzteren sind meist noch ausgezeichnet erhalten, wahrend die grofien Gefafie kaum je ihre 

urspriinglicbe Gestalt bewahrt haben, sondern durch Aufweichen schlaff geworden, in den mannigfaltigsten 

Kriimmungen eingebogen und oft so zusammengefallen sind, dafi sie nur noch als lange schmale Streifen 

oder iiberhaupt nicht mehr mit Sicherheit aufzufinden  sind. 

Die sie umgebenden Holzzellen sind nur bei den aufieren Langsbiindeln ebenso stark v e r- 

dickt wie die des Faserteiles, sowohl die etwas grofieren im Umfange wie die kleineren, die unmitteibar 

an den Gefafien anliegen.-) Bei den Biindeln der Zwiscbenschicht sind die letzteren nur noch derbwandig, 

die aufieren dagegen haben ihre dicke Wandung behalten und bilden eineri ausgezeichneten hinteren 

Sklerencbymbogen um den Holzteil, der sich beiderseits an den Faserteil anschliefit, ganz wie bei P. sclcro- 

ticum [XXII, 277-279]. Bei den inneren Biindeln erst sind audi die Wandungen der aufieren Holzzellen 

so   schwach  verdickt,  dafi man sie nur noch als derbwandig bezeichnen kann, :!)  wie bei vielen anderen Arten. 

Es ist also nicht so sehr die etwas weniger dichte Stellung und geringere Dicke, durch welche 

die inneren Langsbiindel von den aufieren abweichen, als die geringere Tiefe des Faserteiles, die hinter der 

Breite zuriickbleibt, das ihm fast gleiche Leitbiindel, mit seinen oft sehr zahlreichen Gefafien und die dttnn- 

wandigen Holzzellen. Die C b ergangs b iindel [XV, 169, t] sind von den benachbarten Langsbiindeln 

nur durch den weit nach hinten vorgezogenen Holzteil mit vielen kleinen Gefafien unterschieden; die 

Kreuzungsbtindel [e] aufierdem durch kleineren Faserteil und weiter auseinander geriickte vordere 

Gefafie nur von mittlerer Grb'fie. 
Ganz eio-enartip- aber sind die hier und da im Grundgewebe liegenden vereinfachten Gefafibiindel 

im eigentlichen Sinne. Felix hat darauf aufmerksam gemacht, dafi bei den Stucken von Tlacolula im 

freien Grundgewebe vereinzelte kleine Strange liegen, die nur aus einem oder zwei Gefafien und einer 

mebrschichtigen Lage von starkwandigen Strangparenchymzellen bestehen. Enthalten sie nur ein Gefafi, 

so ist dies gewohnlich von kreisrundem Querschnitt; sind deren zwei vorhanden, so platten sie sich gegen- 

seitig so stark ab, dafi jedes Gefafi einen halbkreisformigen Umrifi erhahV1) An einer gunstigen Stelle liefi 

sich der Zusammenhang dieser kleinen Biindel mit den gewohnlichen Faserleitbiindeln verfolgen. Von denen 

mit einem einzelnen Gefafi, die mit ihrer Umhiillung durch Holzzellen nur %—»/, mm im Durehinesser 

batten [XV, 171, z, = XVI, 180, v], ist nur ein kleiner Schritt zu denen mit 2 [171, z'\ und mit vier Ge- 

fafien [XV, 171, z11 = XVI, 181, »]; ein grofierer zu dem nicht erheblieh dickeren •- gegen V:i mm 

mit fiinf nebeneinander liegenden plattgedriickten — Gefafien, vor denen sich ein flacher mondformiger Bogen 

hinzieht, der seinem Aussehen nach als sich bildender Faserteil erscheint [XV, 171, zln = XVI, 182], wie 

er sich deutlicher ausgepragt an sonst ahnlichen, immer noch sehr diinnen Biindeln an anderen Stellen 

zeigt [XVI, 183, 184]. Zwischen diesen aber und kleinen, sonst gewohnlichen Faserleitbiindeln | XV, 171, fdu] 

besteht nur noch eine erhebliche Verschiedenheit in der Grofie. Wahrend bei anderen Arten zwischen dem 

Kerne des Stammes und der Rinde die Faserleitbtindel sich so vereinfaehen, dafi das Leitbiindel verkiimmert 

und endlich nur der Faserteil als ein diinnes Faserbiindel iibng bleibt, so schwindet hier umgekehrt der 

Faserteil und  es bleibt nur ein sehr verjiingtes  Leitbiindel,  ein wirkliches  Gefafibiindel iibrig. 

Dafi dieses bei den verscbiedenen Stucken von Tlacolula beobachtete Vorkommen keinen Artunter- 

selned von denen aus Louisiana begriindet, darin stimmen wir Felix bei,. um so mehr, da unsere Kenntnis 

der letzteren viel zu unvollstandig ist, um uns die Sicherheit zu geben, dafi bei ihnen nichts Almlichcs 

vorkommt. Nur eins konnte uns schon jetzt bestimmen, beide Vorkommnisse als gesonderte Arten zu be- 

trachten. Felix nimmt fiir das von Tlacohtht die obere Kreide, K110 w 110 n fur das von Louisiana das 

jtingere Tertiar, Pliozan oder vielleicht Miozan an. Felix stiitzt seine Annahme auf die Uberlagerung von 

Sandsteinen gleich  denen,  in  welchen  die verkieselten Holzer lagerten, wie wir oben angefiihrt haben,  durch 

l) Felix:  Palinox. Fig. 3. 
'-) Knowlton:  Pahnox. pi. 311, Fig. 2. 
») Felix: Mexico; Taf. Ill, Fig. 3. 
') Felix: Mexico, S. 47; Taf. Ill, Fig. 3. 
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Kalkstein, der wohl kretazeisch ist, was ein jiingeres Alter der Sandsteine nicht schlechthin ausschlieftt. 

Knowlton gibt fiir die Bestimmung des Vorkommens in Louisiana selbst an, daft man, offenbar ebenfalls 

aus Mangel leitender Fossilien in den in Betracht kommenden Schichten, dabei eigentlich nur taste. Doch 

scheint er dabei nur die verschiedenen Abteilungen des Tertiars im Auge zu haben. Fiir diese spricht nun 

noch das Zusammenvorkommen seines P. cellulosuni mit P. Quenstedti Felix (= P. microxylon), das nach 

Quenstedt von Antigua herstammt, also als pliozan zu betrachten ist. Sind diese Annahmen, namentlich 

die beiden Artbestimmungen Knowltons richtig, dann miifiten entvveder die PalmenhQlzer von Tlacolula 

tertiar, wahrscheinlich, wie die von Antigua, pliozan, oder das P. cellulosuni von dort eine von P. cellu- 

losuni Knowlton verschiedene Art seitl, was nach den oben angefiihrten Verschiedenheiten nicht unmoglich 

ist. Unsere bisherigen Kenntnisse reichen jedoch nach beiden Richtungen nicht hin, diese Frage zu 

entscheiden. 

11. P. astrocaryoides (Unger) [XVI, 185- 187], 

P. parenchymatis intermedii continui cellulis leptotichis, liberis rotundatis, circa fasciculos iibro- 

ductores paululum elongatis appressis; fasciculis fibro-ductoribus exterioribus confertis, intermediis appro- 

ximatis, tenuibus; parte fibrosa varia in plerisque e cellulis interioribus paucis pachytichis, ceteris leptotichis 

texta, in angusta plerumque fissura, marginibus acutis tenninata, partem anteriorem fasciculi ductoris exci- 

piente, fascem medianum vasornm majorum  1—5 includentis', fasciculis fibrosis copiosis,  crassis, coronatis. 
Fasciculites astrocaryoides Unger in Mart., p. LX (nur Name und Fundort). — Ders. in Genera et spec, 

p. 336 (Diagnose). 

Fundort:  Ostindien;  Tertiarformation (?). 

(* Diinnschliffe in der Sammlung von Unger; jetzt in Paris.) 

Von dieser ganz eigenttimlichen, weder von S chimp er, noch von Schenk in ihren Ubersichten 

iiber die fossilen Palmenholzer erwahnten Art, kennen wir nur die beiden Diinnschliffe, die Unger von 

Prit chard in London erhalten hatte. Wir bedauern um so mehr, daft wir nicht von dort, wo sich gewift 

das Stammstiick befindet, von dem die Schliffe genommen worden sind, in dem seitdem verstrichenen halben 

Jahrhundert nahere Nachricht iiber dasselbe erhalten haben, namentlich iiber den Ban der verschiedenen 

Gegenden des Stammes, als wir jetzt gerade in dieser Beziehung auf sehr unsichere Vermutungen ange- 

wiesen sind. Nur soviel konnen wir daraus, daft die Langsbiindel nach verschiedenen Seiten hin gerichtet 

sind, schlieften, daft der Diinnschliff nicht dem aufteren Umfange, aus der weit vorgeschrittenen Ausbildung 

der Kreuzungsbiindel, daft er nicht der Mitte des Stammes angehort, also wohl der Zwischenschicht. 

Hier besteht das freie Grundgewebe aus ganz diinnwandigen, vieleckig abgerundeten Zellen 

[XVI, 186, p], mit engeren oder weiteren Interzellularraumen, doch ohne eigentliche Liicken; die grofiten 
J/7 mm breit, in senkrechten Reihen iibereinander, etwas niedriger als breit [187, p\. Nur in der Nahe der 

Faserleitbiindel, in grofterer Menge in den engen Spalten zwischen 11 ah aneinander geriickten Faserteilen, 

sind sie schmal und etwas verlangert und liegen diesen mit breiter Flache an [186, pl\. 

Die Langsbiindel sind in demselben gleichmaftig verteilt und so klein, daft 180—200 in I era2 

liegen. Nur an der einen dunkleren Seite des Querschliffes waren sie noch etwas naher aneinander geriickt, 

hier fielen 250 in I cm1, obwohl sie auch in seinen iibrigen Teilen nur um einen Bruchteil ihres eigenen 

Durchmessers voneinander abstehen. Eine Bestimmung dieses Durchmessers hat bei der aufterordentlichen 

Verschiedenheit ihrer Gestalt keinen besonderen Wert; nur behufs ihrer Vergleichung mit denen anderer 

Arten schatzen wir ihn auf wenig iiber x\„ mm. Ihre Vielgestaltigkeit beruht hier nicht so vorwieo-end wie 

gewohnlich, aber doch zum groften Teile auf der des Faserteiles, der nur an dem dunkleren Pande des 

Querschliffes auch auften aus dickwandigen Zellen, obwohl mit ziemlich groftem Lumen, besteht, im iibrigen 

aber, wie in der Zwischenschicht von P. antiguense und bei P. stellatum, nur iiber dem Siebteil wenige 

Reihen kleiner, sehr dickwandiger Zellen zeigt, die nach vorn sehr bald in etwas groftere, mit weniger 

verdickten Wanden und dann in so diinnwandige iibergehen, daft sie oft verbogen, nicht seiten zusammen- 

gedruckt sind.1) Daraus erklaren sich wohl manche seiner Gestalten, aber keineswegs alle.   Als die Grund- 

v) Diese in die Augen fallende Ahnlichkeit des Baues des Faserteiles mit dem von Asfroearyum vulgare hat 
Unger wohl veranlaftt, die Art astrocaryoides zu nennen. 
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form betrachteii wir die am Grunde tief pfeilformige, liinglich runde, die bald in die eirunde oder verkehrt 

eirunde, vorn abgerundete [XVI, 185, fd] oder in eine Spitze vorgezogene [fdl] iibergeht. Diese stimmen 

durch ihren schmalen, oft spaltenformigen Einschnitt am Grunde im wesentlichen iiberein mit dem der 

aufieren Langsbiindel von P. microxylon (Quenstedti) [XV, 162, 163], nur daft nicht, wie bei dieser Art, 

das ganze Leitbiindel, sondern nur seine vordere Haltte in dem Einschnitt verborgen ist. Wie dort 

[XV, 162, fdllJ; 164], liegt dieses, wo der Faserteil nicht nach innen oder aufien, sondern nach der Seite 

gerichtet ist [XVI, 185, fd11; 186, fd], ihm in einer flachen Bucht an, die auch radial gestreckt ist, aber 

nur auf einer Seite an  den  Faserteil,  auf der anderen an  das Grundgewebe grenzt. 

Auch wo der starker ausgebildete und gefaftreiche Holzteil einen breiteren Raurn beansprucht, und 

sich der Einschnitt in ein geraumiges Dreieck [185, fdm\ oder eine Bucht verbreitert, finden wir noch An- 

klange an die  Langsbiindel im Tnnern von P.  microxylon (Quenstedti) [XV,   166—168]. 

Dies tritt aber zuriick bei der weiter fortschreitenden Ausbildung grofierer und hinter diesen kleinerer 

Gefafte, die, wie wir wohl annehmen diirfen, der erste Schritt nach der Umanderung in Kreuzungsbundel 

ist. Bei diesen Ubergangsbiindeln ist der Faserteil nicht nur selbst in die Breite gezogen, sondern hat 

auch an der Innenseite eine breite und flache Bucht, die an P. speciosum erinnert, und aus der das Leit- 

biindel weit hervortritt [XVI, 185, fi, f[J. Zu einem wirklichen Kr euzu n g s b ii n d el wird diese Form, 

wenn hinter den ganz zusammengefallenen vorderen groften, und der Gruppe mittlerer und kleiner Gefafte 

dahinter, noch ein oder mehrere dieser almliche Btindel von Gefafien auftreten [e, e\ c11], die mit den 

iibrigen nur lose zusammenhangen.1) Bei den am vollstandigsten ausgebildeten Kreuzungsbiindeln ist der 

Faserteil wieder so schmal und so tief, wie bei den einfachsten Langsbiindeln, am Grunde mit einer nur 

halb so breiten, tiefen Bucht, die von seinen weit vortretenien Kandern kantig begfenzt wird [185, e, e11 ; 186,/>/'.] 

Diese Biindel geben uns auch den beaten Aufschlufi iiber die verschiedene Beschaffenheit der Ge- 

fafte und die damit zusammenhangende auffallend verschiedene Erhaltung des L e it b tin dels. Der ganz 

vorn in diesem liegende Siebteil ist nur selten kenntlich als kleinzelliges vieleckiges Gewebe, in dem 

eine Anzahl grofterer, runder, diinnwandignr Zellen (Siebrohren) ohne Ordnung zerstreut ist [186, />c). Hinter 

diesen liegt in den einfachsten Langsbiindeln [186, fd] ein grofies medianes Gefaifi von % mm im Durch- 

messer [»], meist aber 2—3, selten mehr, wie es scheint, in eine mediane Gruppe vereinigt. Diese Gefafte 

sind fein quergestreifte Treppengefafie, mit schragen, leiterformig durchbrochenen Ouerscheidewanden; ihre 

Wande aber so diinn, daft sie sehr selten ihre runde Gestalt beibehalten haben, gewohnlich sind sie zu- 

sammengesunken, meist so, daft die gegeniiberliegenden Wande aneinander geriickt, jedes Gefafi nur als 

einen Stre.fen erscheinen lassen, der bald gerade vorn Faserteil absteht, bald an ihm anliegt oder auch mit 

den anderen in ein Knauel  verflochten  ist,  wie bei dem  Kreuzungsbundel [186, 7'1].-') 

Durch einen kiirzeren oder langeren Streifen Holzzellen von ihnen getrennt folgt dann bei einzelnen 

Biindeln weiter nach hinten eine Gruppe dickwandiger, in ihrer urspriinglichen Rundung erhaltener, mittel- 

grofier und kleiner, wahrscheinlich Spiral- [XVI, 187, t*] oder Ringgefafie [v*\. Urn sie herum hat dann 

das Leitbiindel seine Breite bewahrt, wahrend es mit den vorderen, zusammengeklappten Gefafien selbst zu 

einer oft ziemlich diinnen Platte geworden ist. 
Bei den Kreuzungsbiindeln pflegen schon die vorderen Gefafie zwar ebenso diinnwandig, aber 

kleiner zu sein. So hatten die fiinf ineinander verschlungenen [l86, J]   in dem mehrfach  erwahnten Biindel 
r~v      1 1/1-1/   ...       ,•„!,* mow   als die acht mittleren und zwei kleinen, noch in ihrer nur einen Durchmesser von ljl6 bis lj,) mm, nicht mem,  ais uic ^'^ 

t«fi        n     J 1 i- 1 A.    i-  t„,- iimoti  lipo-pnden  Grunne |z|Xrl.    An diese aber   lehnen sich hier naturlichen Rundung gebhebenen,   der hinter innen negenuen  ui upi     I      1 

drei schon fast selbstandig gewordene Btindel, zwei mit mittleren,   bis  »/,i »"» weiten und vielen  klemeren 

Gefafien an [v•,   V*],    von denen   das letzte   schon einen   unverkennbaren,    die   anderen   einen   schwacben 

Ansatz zur Ausbildung eines eigenen Faserteiles  machen [a]. Wie wir das bei Corypka frigida') und noch 

ausgezeichneter   bei   Geonoma simpiicifrons')   sehen,   sind   auch   hier   diese Gruppen   durch   Stre.fen   von 

!) Vergl. oben, S.  142 (36). 
2) Vergl. oben,  S.  138 (32). 
•) Mohl in Mart.: tab. F, Fig. 7—8. 
*) Ebenda: Tab. A, Fig. 3, namentlicb rechts unten am Rande der Fxgur. 
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Grundgewebe von dem  Hauptbiindel getrennt.    Ahnlicbes   zeigen   die Kreuzungsbiindel   [185, e, e1],   keines 

aber ein so weit vorgezogenes Leitbiindel, wie wo   dieses viermal tiefer ist als der Faserteil.    Solche 

Vorkommnisse gehoren zu den fiir die Art bezeichnenden; denn in demselben Querschliff fanden sich noch 

wenigstens 15 Kreuzungsbiindel, eines mit einem diinnwandigen vorderen GefS.fi, dahinter zwei Gruppen 

mit zusammen mehr als 25 mittleren und kleiuen; vier mit zwei vorderen, dahinter drei bis vier Gruppen 

von 10 bis 70 mittleren und kleinen Gefafien; nicht wenige den Holzzellen so ahnlich, dafi sie von ihnen 

im Querschnitt schwer zu unterscheiden sind. 

Die verha.ltnisma.fiig grofien, Vis-Vs mm, meist urn ]/s """ dicken Faserbiindel [1S6, /] sind 

dreimal so zahlreich als die Langsbiindel und bei ihrer Kleinheit und genaherter Stellung liegen 600 bis 

700 in 1 cm2. Sie sind aus kleinen, diinnwandigen Zellen, sieben bis zehn im Querdurchmesser, zusammen- 

gesetzt und meist von Kranzzellen zierlich  umgeben. 

Die nach dem einen Rande des Diinnschliffes hin einander etwas mehr genaherten Langsbiindel 

und die dickwandig gewordenen Zellen ihres ganzen Faserteiles lassen mit grofier Wahrscheinlichkeit darauf 

schliefien, dafi diese Biindel noch weiterhin so dicht gedrangt gestanden haben mogen, wie die der aufieren 

Schicht von P. microxylon (Quenstedti), mit denen auch ihr Bau in wesentlichen Punkten iibereinstimmt. 

Weniger iiberzeugend ist die Annahme, daft sie mehr nach innen viel weiter auseinander getreten sein 

mochten. Denn schon in dem vorliegenden Teile der Zwischenschicht sind nur etwa ebenso viele den 

Kreuzungsbiindeln gleich gerichtet, wie nach anderen Seiten hin, oft ihnen gerade entgegen. Etwas Ahn- 

liches haben wir wohl im Innern von P. microxylon (Quenstedti) gefunden; indes Iiberwogen dort doch 

die Langsbiindel mit nach aufien gelegenem Faserteil und diese standen schon weiter voneinander ab. Sind 

sie daher bei P. astrocaryoid.es in der Mitte so. genahert, wie in der Zwischenschicht, so werden wir es zu 

den  Cbry/>/m-ahnlichen Zwischenbildungen zwischen  Geonoma- und Cocos-ahnlichen Holzern stellen miissen. 

IV. Gruppe: Complanata. 

Palmoxyla fasciculis fibro-ductoribus exterioribus approximatis, rarius confertis majoribus; inte- 

rioribus latius inter se distantibus; horum istorumque parte fibrosa basi complanata, utrinque rotundata 

cum fasciculo ductore minore conjuncta. 

In der dritten Gruppe der Corypha-ahnlichen Palmenholzer vereinigen wir die, deren Sufi ere 

Langsbiindel genahert, zuweilen selbst gedrangt stehen mit grofiem Faserteil, der am Grande abge- 

flacht (complanata) und an beiden Seiten abgerundet ist. Durch das erstere unterscheidet er sich von 

dem der »Cordata«, durch beides von dem der Sagittala. Er ist viel grofier als das kleine Leitbiindel. 

Diese Biindel gehen ganz allmahlich in die inner en iiber, die weiter voneinander abstehen, aber nur 

wenig kleiner sind und mit etwas grofierem Leitbiindel, sonst aber ahnlich gebaut. 

Von der Mehrzahl der Arten, die wir ihres luckigen Grundgewebes wegen als Lacunosa bezeichnen, 

kennen wir nur Stiicke mit so weit voneinander abstehenden Langsbiindeln, wie wir sie im Innern von 

Mauritia- oder Geouoma-Shnlichen Stammen fin den, und schliefien daraus, dafi auch sie aus dieser Gegend 

des Stammes herriihren. Nur von P. texense kennen wir mit ziemlicher Sicherheit auch das Aufiere mit 

teils genaherten, teils gedrangten Langsbiindeln, die ganz allmahlich in die inneren iibergehen, wie das 

zwischen ihnen dichte in das weiter nach innen liickige Grundgewebe. Wir nehmen daher bis auf weiteres 

an, dafi auch die iibrigen Arten der » Lacunosa« sich ahnlich werden verhalten haben; und da bei P. texense 

die inneren Biindel in Grofie und Bau von den aufieren nicht allzuweit abweichen, setzen wir dasselbe bei 

den anderen Arten voraus und rechnen sie zu der Mittelform der Coryphinae. Hieher gehoren demnach 

Stiicke mit weit — urn mehr als den eigenen Durchmesser — voneinander abstehenden Langsbiindeln, 

iiberwiegend mit nierenformigem Faserteil, der Offer nicht viel grofier als das Leitbiindel ist, und liickigem 

Grundgewebe, wie P. texense (Inneres), P. laciinosum, P. Blanfordi, P. Boxbergae und P. remotum; an 

diese schliefien wir P. punctatutn, bei clem das Grundgewebe zerstort ist und P. germanicum, bei dem es 

nur kleine und zerstreute Liicken enthalt, ihres iibrigen Banes wegen an. 

Die zweite Untergruppe, die der Solida, enthalt vorwiegend Stiicke aus dem Aufieren des 

Stammes, dessen Langsbundel, wie oft in dieser Gegend, meist tiefer als breit sind.  Diese aufieren Langs- 
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biindel sind nur stellenweise gedrangt, in der Kegel nur genahert und konnten deshalb scbon der Cocos- 

form zugezahlt werden; aber nacb innen treten sie doch allmahlich mehr auseinander als bei dieser und 

geben darin den Lacunosa wenig nacb. Das Grundgewebe ist aber nicht nur aufien, sondern bis ziemlich 

weit ins Innere hinein dicht, weshalb wir sie als Solida von den vorigen unterscheiden, indem wir dabei 

die kleinen und zerstreuten Liicken bei P. porosum und P.  iriartewm aufler Betracht lassen. 

Conspectus specierum. 

a) Lacunosa: partes truncorum  inter lores. 

Fasciculorum fibro-ductorum interiorum pars fibrosa teres, basi complanata; fasciculus 

ductor postice angulatus; fasc. fibrosi rariores nudi; parenchymals lacunae septis unicellula- 

ribus sejunctae; cellulae circa partem lignosam protensae radiatae  texense. 

Fasc. fibro-duct. pars fibrosa ovata v. reniformis; fasc. ductor rotundatus; fasc. fibr. 

crebri,   nudi; parenchyma P. texensis       lacunosum. 

Fasc. fibro-duct. pars fibr. ovata v. reniformis; fasc. ductor rotundatus; fasc. fibr. 

nulli; parenchymals lacunae septis unicellularihus sejunctae, cellulae circa partem cum lignosam 

turn  fibrosam radiatae        Blanfordi. 

Fasc. fibro-duct. pars fibrosa reniformis: fasc. duct, rotundatus; fasc. fibr. crebri; 

parenchym. lacunae septis unicellularihus sejunctae, cellulae circa partem nee fibrosam nee 

lignosam radiatae       Boxbergae. 

Fasc. fibro-duct. pars fibrosa reniformis, e cellulis leptotichis texta, anterioribus radiato- 

protensis; fasc.  duct   rotundatus; fasc.  fibr. nulli; parenchyma." punctaium. 

Fasc. fibro-duct. pars fibrosa reniformis; fasc. duct, rotundatus; fasc. fibr. nulli; par- 

enchym. lacunae septis pluricellularibus sejunctae: cellulae elongatae circa partem lignosam 

radiatae •   •  remotum. 

Fasc. fibro-duct. pars fibrosa reniformis: fasc. duct, rotundatus; fasc. fibr. nulli; 

parench. lacunae parcae parvaeque; cellulae circa partem lignosam breves,  vix radiatae .    .    . germamcum. 

b) Solida: partes truncorum exteriores. 

Fasc. fibro-duct. exteriores approximate v. conferti; pars fibrosa basi complanata fasc. 

ductori pluries minori lato aequore adjuncta; fasc. fibr. numerosissimi coronati; parench. conti- 

nuum polyedricum v. paulo elongatum JtUgranum. 
Fasc. fibro-duct. exteriores conferti v. approximati; pars fibr. basi rotundato-complanata, 

fasc. ductorem pluries minorem angusto sinu excipiens; fasc. fibr. rariores coronati; parench. 

continuum polyedr.  v. paulo transverse protensum       confertum. 

Fasc. fibro-duct. exteriores approximate pars fibr. basi rotundato-complanata, fasc. 

ductorem pluries minorem angusto sinu excipiens; fasc. fibr. crebri coronati; parench. conti- 

nuum, cellulis secundum radium trunci protensis : radix nucleo tereti, paucas series periphericas 

vasorum includente  crassipes, 

Fasc. fibro-duct. exteriores approximati; pars fibrosa basi reniformi fasc. ductorem di- 

midio minorem sinu satis lato  excipiens; fasc. fibrosi nulli: parench. parce parveque lacunosum porosum. 

Fasc. fibro-duct. exteriores approximati; pars fibr. basi reniformi fasc. ductorem pluries 

minorem lato sinu excipiens; fasc. fibr. numerosi coronati; parench. parce parveque lacunosum, 

cellulae circa partem lign. radiatae, liberae transverse protensae; radix nucleo longitudinaliter 

sulcato,  vasis ubique dispersis         iriarteum. 

12. P. texense Stenzel [VI, 61—63]. 

P. parenchymatis leptotichi, exterioris continui cellulis polyedricis, inter partes fasciculorum fibrosas 

elongatis,   patentibus,   interioris liberi lacunosi  cellulis stellatis,   circa   partem   lignosam   elongatis,   radiatis, 

posticis   in caudam   quasi   continuatis;   fasciculi's fibro-ducioribuss    mediocribus,    strictis,    exterioribus turn 
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approximatis, turn seriatim lateraliter confertis, interioribus late inter se distanbibus, didymis; partes fibrosac 

teretis cellulis valde incrassatis; fasciculis dnctoribus pluries minoribus, exterioribus oblongis postice an- 

gulatis, interioribus semicircularibus, bina vasa magna includentibus ; fasciculis fibrosis mediocribus rari- 

oribus nudis. 

Fund or t: Texas. 

(* Westpreufiisch.es Provinzial-Museum in Danzig.) 

Durch Herrn Direktor Prof. Con wen tz erhielt ich zvvei Bruchstiicke fossiles Palmenholz aus Texas, 

die, wie ich vermute, trotz augenfalliger Verschiedenheit von derselben Art, wenn nicht von demselben 

Baume herstammen. Das erste war ein parallelepipedisches Stiick [VI, 61 von oben, 63 von der Seite ge- 

sehen], blafi gelblich-grau verkieselt; unter der Aufienflache gran mit verwitterten Faserteilen der Langs- 

biindel, die teilweise hohle Robren zuriickgelassen haben, wahrend sich auf dem gelblichen Grunde des 

frischen Gesteins nur die kleinen Leitbiindel als braune Punkte abheben; das zvveite ein ahnlich beschaffenes 

fiaches Querbruchstiick, von dessen 9 cm2 grofier Querbruchniiche ein Teil [ VI, 62] wiedergegeben ist. 

Das erste mit seinen nahe aneinander stehenden Langsbiindeln ist jedenfalls ein Teil des Aufieren eines 

Stammes, das zvveite mit den weit voneinander abstehenden Bundeln ein Teil der inneren Gegend eines 

solchen. und zwar da diese bei ihm fast alle nach aufien gerichtet sind, wohl aus dem inneren Teil der 

Zwischenschicht. In der Voraussetzung, dafi beide, wenn nicht von demselben Stamme, doch von gleich- 

artigen Stammen herriihren, wollen wir im folgenden das erste Stiick einfach als das aufiere, das zweite 

als das innere desselben betrachten. 

Das Grundgewebe besteht bei beiden aus diinnwandigen Zellen; das aufiere ist dicht, oder 

doch ohne sicher zu unteischeidende Liicken. Den Faserteil der Langsbiindel umgibt es mit zwei bis drei 

Lagen kleinerer, verlangerter, mit den breiten Seiten anliegender Zellen, auf welche grofiere gestreckte 

folgen, die ihre schmalen Seiten dem Faserteil zuwenden und diesen daher namentlich an den Seiten 

strahlenformig umgeben. Am Holzteile dagegen sind sie fast gleichformig vieleckig; nur an einzelnen Stellen 

steht eine Anzahl wenig verlangerter Zellen rechts oder links von ihm  ab. 

Das innere freie Grundgewebe ist dagegen liickig, die abgerundet-eckigen Liicken nur durch eine 

einfache Lage der etwas verlangerten Parenchymzellen mit kurzen ausspringenden Armen und emgebogenen 

Flanken getrennt. Um die Faserteile angedriickt, wie bei den aufieren Bundeln, stehen um die Holzteile 

hier stark verlangerte Zellen strahlenformig ab, und nach hinten schliefien sich an diese ahnliche in 

mehreren Lagen an und bilden ofter einen formlichen Schweif in der Richtung auf die Mitte des Stammes zu. 

Die aufieren Langs blind el laufen straff aufwarts [VI, 63], sie sind einander genahert, ja gauze 

Reihen seitlich eng aneinander geruckt [61, g—h] m — n], so dafi sie einander fast beriihren und 45 —50 in 

1 cm'-3 liegen. Nach innen treten sie schon hier ein wenig auseinander; aber erst gegen die Mitte des 

Stammes hin stehen sie um das Doppelte und Dreifache ihres eigenen Durchmessers voneinander ab, so 

dafi nur zwolf Faserleitbiindel in dem gleichen Raume zerstreut sind. Und doch wenden hier [621 fast alle 

Langsbiindel, wie die wenigen Kreuzungsbiindel, ihren Faserteil bald gerade, bald etwas schrag nach aufien, 

so dafi wir vermuten diirfen, noch einen Teil der inneren Zwischenschicht vor uns zu haben; ja es ist 

geradezu auffallend, dafi von den aufieren Langsbiindeln zwar nur ein kleiner Teil, aber doch eine viel 

grOfiere Zahl als hier umgekehrt gerichtet sind (wie 61, zwischen m und  11 |. 

Die Langsbiindel sind ausgesprochen gezweit; der rundliche, aus sehr dickwandigen Zellen be- 

stehende Faserteil ist innen abgeflacht oder ganz seicht e i n ge d r ii c k t, aber beiderseits ab ge- 

rund et; hier schliefit sich an ihn das mehrmals kleinere Leitbiindel an, das bei den aufieren Bundeln 

meist langlicbrund, h&ufig nach hinten vorgezogen, fast dreieckig erscheint, wahrend es bei den inneren 

hier abgerundet im Querschnitt halbkreisformig ist, Es ftihrt zwei getrennte Gefafie, von denen eins oder 

das andere auch wohl durch zwei eng aneinander liegende ersetzt ist. 

Die Kreuzungsbiindel, deren Faserteil nur so breit oder schmaler als der der Langsbiindel ist, 

haben einen einfachen, noch schmaleren, lang ausgezogenen Holzteil [61, c, h; 62, e, c"1]-1) 

Die sparsamen  Faserbiindel sind nur von mittlerer Dicke,  ohne Kranzzellen. 

') fiber die Teilungsbtindel [63, i, ji] siehe oben, S. 143 (37). 
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Diese zunachst   zur Bestimmnng   der Art aufgenommenen Angaben   miissen   uns  vorliiufig zu ihrer 

Beurteiluno- gentigen.  Wer den inneren Teil fur sich betrachtet, wiirde ihn zu P.  lacunosum rechnen.     Die 

von den Holzteilen nach hinten sich erstreckenden Ziige gestreckter Zellen, sowie die sparsamen und etwas 

dickeren Faserbtodel wiirden eine Trennung von dieser Art nicht rechtfertigen.    Anders steht es, wenn das 

aus dem Aufiern erhaltene Stuck mit ihm zusammengehort.    Zu dieser Annahme  aber   sind   wir berechtigt, 

denn keiner der hekannten Stammreste zeigt von aufien his innen den gleichen Bau;   dichtes Grundgewebe 

zwischen den gedrangten itufieren und liickiges   urn die inneren Langsbtodel   hat   audi   P.  Fladungi   und 

wiirden sicher noch andere Arten zeigen,  wenn der Bau beider Gegenden uns bekannt ware.   Dafi die den 

Holzteil der inneren   strahlenformig   umgebenden   gestreckten Parenchymzellen zwischen den  aufieren,    dicht 

nebeneinander   stehenden   Biindeln   meist   nicht   zur   gleichen   Entwicklung gekommen   sind,   ist   schon   des 

beschrankten Kaumes wegen erklarbar. Stehen doch auch bei P. Fladungi, wo alle Zellen des Grundgewebes 

o-estreckt sind,   die den  Holzteil umgebenden nicht radial  von  ihm ah,   sondern   unter sehr spitzen Winkeln 

bis zu denen am  hinteren Ende.  Ahnliches gilt von den Zttgen gestreckter Zellen hinter den Langsbiindeln. 

Diese selbst stehen schon   an   der   inneren Grenze   des   aufieren Teiles [VI,   61]   etwas lockerer   und es ,st 

1   • 11   ;„14„1,    ,i,ft e,v  ffiPitw nach  innen zu noch mehr ausemander geriickt   sind   [wie 62]. keineswegs unwahrscheinlicn,   cials sie weitei  nacn umcu *u "« o L 

•   ,   T .. TS A  u^Ariv;;•!,-! in beiden  Geerenden so  ahnlich,   dafi wir kaum fehl Im   iibngen  sind  Langs-,   Kreuzungs- und taseibunuei in  DCIUCU  UCBC 

gehen werden, wenn wir beide Stiicke von derselben Art herleiten. 

Durch das kleinliickige Gewebe   des  Innern,   wie   dutch  Vertcilung   und Bau seiner Faserleitbiindel 

steht P. lexeme dem P. lacunosum nahe  und lafit uns  vermuten,  wie das  Innere und besonders das Aufiere 

dieser Art beschaffen gewesen sein mag,  von der wir jetzt nur unvollstandige Bruchstiicke kennen.    Vieles 
, ,       •,.   T>      77   7 •„     ,.r,n  Hpm   es   aber   schon   durch den innen flachen,   ringsum abge- hat es auch mit P.  cellulosum gemein,   von clem   es   auci 

, .       „       .  .,     -,      T ..       , ..   , ,  nu„,„;,,i,f    roie   durch   das   viel   schmalere Leitbiindel,    womit auch die rundeten  Faserteil    der  Langsbundel abweicnt,   wie   um^n   ^ 
• ,    r •     ,   „^,BT,  Fnserleitbiindels   zusammenhangt;   endlich durch seine nicht sehr ausgepragt gezweite Form   seines   ganzen f asenenouuucia & 

zahlreichen,  aber doch gleichmafiig verteilten Faserbtodel. 

.      , . t -i   Qtoo   Roianiel fiir ein CbryM«-ahnliches Palmenholz,  dessen aufiere Unsere Art bietet em ausgezeichnetes Beispiei iur em wxt 
, , , r„ •, •  „ ,A0T rrprli-ano-t   sind    wahrend die inneren   um das Mehrfache Langsbundel sehr genahert,   zum   1 eile anemander geurangr   smu, 

„ j        u a. i ni,n<» H-iA ihre Grofie   oder   ihr Bau   erne erhebhche  Ver- des eigenen Durchmessers vonemander abstehen,   ohnc aatt mre OIU.K 

rinderung erfahren hat. 

13. P. lacunosum (Unger) [VI, 64-66; VII, 67-70]. 

.-•   ,; opiinHs lentotichis, elongatis, in terioris lacunosi liberis P   parenchymatis ex ten oris  continui celiulis leptouuns, c u B      , 
•    11  1    -i o0;,-mo-entibus :    circa   partem   lignosam   tasciculorum irregulariater   stellatis,   lacunas   septis   umcellulanbus   sejungentious, I B 

,.   .       jr      •    ,-      ,-,       i    *     7„, ,   cf,-,>ti^    exterioribus   approximatis   aut   modice,   interioribus elongatis,   radiatis;   fasciculus   fibro-ductoribus   stnctis,   extenonu        tt 
,., n ,„o• nratnp v reniformis celluhs pachytichis; parte hgnosa, late inter se distantibus,  didvmis crassis, partis fbrosae o\atae v. lennon j       j > r 

, .. ,. .   nvllTna  et  1— i; parva,   celluhs   leptotichis   cincta, pluries minore, quam parte fibrosa, vasa bilateraha 2 — 4 magna       s      3 1 

continente;  fasciculi's fibrosis tenuibus aut mediocnbus. 

••   J *.    Aim   cn«eit wir das aus ihrem Baue schliefien  konnen, Unger   hat die Art   auf Stiicke gegrundet,   die, soweit wir aa 
A   •    1 u;«v.+ nno-ehoren   und   die mit   denen   des botamschen dem Innern   oder   der   daran   grenzenden Zwischensclncht angenoren 

,   p.ijx     sowie dem  von Unger als  F.  anomalus   und Institute   zu Leipzig   und   der Sammlung   des Prof, helix,   sowie 5 
_ ,        ., „„„„..,•„   hereichneten   Palmenholz   soweit   uberemstimmen, auch  mit dem von  Watelet   als  Pahnacites   axonensis   bezeicnnei 

,     r,   , KccMnrpiben   und   uns   damit begniigen,   die   immerhin  ver- dafi  wir sie gemeinschaftlich   als  P.  lacunosum  beschieiben .  "    &    ' ,  ,      , . 
,    , i„.   fTnrmcn    unter   ihren  eigenen  iNamen    zu   behandeln, handenen  erhebhchen   Verschiedenheiten   als besondere  I oimui 

ahnlich   wie wir  dies  bei  P.  antiguense getan haben. 

-:- P. lacunosum (Unger) a) verum [VI, 64-66]. 

 , .      „ ,.       • „., mrtem   lismosam  fasciculorum   aequabiliter   elongatis Parenchymatis   liben   lacunosi   celluhs   circa partem   ugu ^      ^     1 
, ,     .    ,.    ,., „ ,i„pfnrihus supra expositis;   fascicuhs fibrosis   tenuibus v. radiatis;   cetera parenchymate   et fascicuhs fibro-ductonous supia      v ,  j 

tenuissimis,  crebris. 

Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns, Bd. XVI. 24 
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Fasciculites lacunosus Unger in Mart. (1845), p. 58, § 16; tab. geol. I, Fig. 1; II, Fig. 8; III, Fig. 1, et: Fasc. 
anomalus Unger in Mart., p.  57, § 15, tab. geol. II, Fig. 9; III, Fig. 2. 

Palmoxylon lacunosum Felix: Stud. (1882), S. 78. (Das hier beschriebene Stuck gehort zu der Form F. ano- 
malus Unger.) — Ders.: Westind. (1883), S. 23, Taf. V, Fig. 3. (Desgl.) -    Scbenk in Zittel II: (1890)), S. 889, Fig. 430. 

Fund or t unbekannt.1) 

(Palaontologisches Museum in Miinchen, bievon : * Die Diinnschliffe in der Sammlung von Unger, 

jetzt in Paris.  — Botanisches Institut in Leipzig, * Sammlung von Prof. Felix.) 

Von dieser Art hat Unger einen stattlichen, 16—19 cm hohen und nicht viel weniger dicken Block 

des Miinchener Museums abgebildct,2) eine kleine Stelle mit einem Dutzend Gefaftbiindel in zweimaliger 

Vergrofierung;:i) und ein starker vergroftertes Stuck mit einem Gefaftbiindel und mehreren Faserbundeln.4) Er 

erwahnt ferner eine eben da autbewahrte, 18 cm lange, 8 cm breite und gegen 5 cm hohe, in Kiesel versteinerte 

Platte von P. anomalum, von der er eine kleine Stelle mit 14 »Gefafibiindeln« zweimal vergrofiert5) dar- 

gestellt hat; und eine starker vergrofterte mit mehreren »Gefafibiindeln«.(i) Der letzteren ist auch die oben 

angefuhrte Abbildung von Felix und die ihr zu Grunde liegende Beschreibung anzuschlieften. Denn Unger 

vermutet wohl, daft der »Bastk6rper« von P. lacunosum darum zerstort worden sei, weil seine Zellen diinn- 

wandig gewesen seien, als einzigen bestimmten Artunterschied fiihrt er aber nur an, daft bei ihm der 

»Bastkorper« den Holzkorper wenigstens viermal, bei P. anomalum aber mehr als sechsmal ubertroffen habe und 

das trifft bei den von Felix beschriebenen Diinnschliffen zu, die mit der letzten Form aufterdem noch den 

prachtvoll erhaltenen  »Bast«  gemein haben. In diesem Umfange wollen wir die Art zuerst betrachten. 

Das Grundgewebe besteht durchweg aus diinnwandigen gestreckten Zellen, im Mittel etwa viermal 

so lang wie breit, die am Faserteil anliegend diesen in ein bis zwei Schichten umziehen, wahrend sie 

den Holzteil mit einem Kranze radial abstehender, seitlich eng aneinander liegender Zellen halbkreisformig 

umgeben. An inn schlieften sich hie und da nach hinten noch einige Lagen ahnlicher Zellen. Das freie 

Grundgewebe dagegen wird von Liicken so durchsetzt, daft jede von der nachsten durch eine Wand ge- 

trennt wird, die nur eine Zelle breit ist. Diese biegt sich bald um sie herum, bald treibt sie kurze Fort- 

satze, die sich an die ihnen entgegen kommenden der Naclibarzellen ansetzen. So nahern sich diese 

Zellen oft einer unregelmaftigen kurzstrahligen Sternform. Die von ihnen begrenzten Liicken erstrecken sich 

von unten nach oben durch eine gauze Reihe von niedrigen, senkrecht iibereinander stehenden Zellen 

[VI, 66], die der Liicke ihre Langseite zuwenden \pv\, wahrend sie quer durchschnitten rundlich-vieleckig 

erscheinen [p11]. Nach oben und unten verjiingt sich die Liicke, um sich endlich beiderseits zu schlieften. 

An den Enden dieser Zellen oder ihrer Fortsatze liegen auch die Faserbiindel, von denen sie dann nach 

mehreren Richtungen strahlenformig ausgehen. 

Die Faserleitbiindel zeigen an verschiedenen Stellen eine ungleiche Verteilung, doch laftt sich 

diese meistens durch die Annahme erklaren,   daft  wir verschiedene  Gegenden  des Stammes vor uns haben. 

So gehoren die von Unger als Fasciculites anomalus bezeichneten Stiicke wahrscheinlich dem 

Aufieren desselben an. Ihre Langsbiindel stehen etwa um den eigenen Durchmesser voneinander ab, nicht 

wenige aber nur um die Ha'lfte, selbst nur um den secbsten Teil desselben; daher liegen 35, also 21/2mal 

so viel als bei den Diinnschliffen aus dem Innern in 1 cm2, alle nach auften gerichtet, gegen 11/3 mm 

dick, der Faserteil so tief wie breit, mit durchweg dickwandigen Zellen, und, was hier besonders ins Gewicht 

fallt, 6 —iomal so grofi als das Leitbiindel. 

Die weiter nach dem Innern hin gelegenen Langsbiindel zeigen nun aber alle Zwischenstufen zwiscben 

diesen und den  von Unger selbst als F. lacunosus beschriebenen,  so  daft iiber ihre Zusammengehorigkeit 

') Schenk a. a. O. nennt  P.   lacunosum   unter  den   Arten   mit  unbekanntem   Fundort,   unter der Abbildung 
aber als solchen Antigua, was sehr unwahrscheinlich ist, wie wir bei  P. axonense ausfuhren werden. 

*) Unger in Mart: tab. geol. I, Fig. 1. 
3) Ebenda: tab. II, Fig. 8. 
4) Ebenda: tab. Ill, Fig.  1.   Die angegebene Vergrofierung von 85/i berulit nach der Vergleichung der Abbil- 

dung mit dem Original wohl auf einem Versehen; sie tnag etwa 5o/i betragen. 
5) Ebenda: tab. II, Fig. 9. 
6) Ebenda: tab. Ill, Fig. 2. Von der Vergrofierung gilt dasselbe wie vorher. 
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kein Zweifel bleibt; so die zum Teile auffallend nahe aneinander geriickten mit vollkommen erhaltenem Faserteil, 

die Sclienk abgebildet hat.1) Ahnlich lagen bei einem der Diinnschliffe aus der Sammlung von Felix 

[von dem VI, 65 einen Teil darstellt] die Langsbundel ebenso dicht, wie bei dem U n gerschen anomalum, 

34 in , c^/aber nach alien Seiten gerichtet. Der nur I—I^ mm dicke Faserteil mehr breit als tief und 

nur 2—3mal grOfkr als das Leitbiindel: ganz so, wie wir es bei Langsbiindeln im Innem eines Stammes 

erwarten durften, dessen aufierer Teil dem P. anomalum glich. Noch weiter auseinander riicken die den 

vorigen sonst ahnlichen Langsbundel bei einem anderen Stuck derselben Sammlung [VI, 64], wo nur 18 in 

1 cm* lieo-en wenig mehr, als bei den von linger seiner Charakteristik der Art zu Grande gelegten 

Diinnschliffen,   an denen wir in dem  gleichen  K'aume nur  14-16 von   1 mm mittlerem Durchmesser linden. 

Der Bau der einz einen Langsbundel dagegen zeigt keine unerwarteten Verschiedenheiten. Ihr 

Umrifi ist auso-epragt gezweit, mit scharfem Einschnitt zwischen dem kleineren Leitbiindel und dem groften 

Faserteil Dieser, bei den auKeren Biindeln, dem F anomalus Unger, eiformig, zuweilen weniger tief, 

ins Rundliche oder selbt Nierenformige ubergehend, eine Form, die bei den inneren vorherrscht, ist am 

Grande eben oder se.cht eingedriickt, zur Aufnahme des Leitbiindels, beiclerseits aber abgerundet. Bei den 

aufteren Biindeln besteht er aus lauter dickwandigen Zellen mit deutlich unterschiedenen Verdickungs- 

schichten*) und kleinem Lumen; bei den inneren ist er fast stets ganz ausgefallen und durch eine, schon 

dem blofien Auge erkennbare Rohre ersetzt. Wenn Unger dies durch die Annahme erklarte, daft seine 

Zellen diinnwandig gewesen und daher be. der Versteinerung zerston worden seien, so ist dies zwar wahr- 

scheinlich nicht zutreffend, wie wir oben Seite 13S (^9) dargelegt haben; eine etwas weniger dicke Wand, als 

in den aufteren Langsbiindeln, mogen sie aber in denen des P. lacunosum, a) verum vielleicht gehabt haben. 

Am ilachen Grande des Faserteiles liegt das Leitbiindel mit breiter Flache an, so daft sein Ouer- 

schnitt einen halben bis  %   eines  Kreises einnimmt;  der Siebteil   ist   undeuthch   oder   zerstort;   ebenso   der 

Tr . ,     ..   ,. .        a.    ,  „Aa J„   ,vn  die Zellen des Faserteiles vollstandig erhalten  sind,   wie  bei Holzteil merkwurdigerweise oft gerade da, WO  cue ^cucu & 
n 7       TT »„i ^^i•,   Crnrken    wahrend  er  bei   ausgefallenem  Faserteil   in   der  Regel den zu F.  anomalus Unger zu rechnenden stucken,   w««> & 

• i    TT       5- r 7O11OT,  nmo-eben lieo-en   bei   aufteren!i)   wie   bei   inneren   Langsbiindeln gut erhalten 1st.   Von dunnwandigen Zellen umgeoen ucgsu , 
b ,   , -n        r>    f.iic   i«  Her Reo-el nur  'L-1/.   mm im  Durchmesser,   von  denen VI   64, 65]  zwei getrennte groftere Gefafte, in cter  Kegei /l0      /., , 

. ' . ,, 1   -j  4A   1      1 ; »r,r» ,.wiimldpiie   etwas kleinere   ersetzt werden,  und lnnter lhnen after oft ernes,  seltener beide4) durch zwei eng verbunaene,  eiwoa 

noch einige kleine  Gefafte. 

_. „ , ..    J„I   »TOi«chen   den   aufteren   Langsbiindeln   haben   einen   kleinen Die   sparsamen Kr euzun gs b unde 1   zwiscneu   ucu & 
r.    .        T-       t-i       4.    •   „•  I,.,, aiKo-p/ncfenen,  schmalen  Leitbiindel. breiten aber sehr flachen Faserteil mit emem lang ausgezogeucn, 

.   -,   ,.        . 1    • 1        i.i0;n„,   Raserbiindel.  Sie erscheinen an Stellen, nach denen Sehr undeutlich  sind die zahlreichen kleinen  haseioun 
, ,   , 1-*      v n        loo rvnnrlo-ewebes zusammenlaufen,  als runde dunkle Flecke,   in denen eine  Anzahl der gestreckten Zellen des Grundgewebes zusai ^ 

~   .        ,,• n • A    ukf  A,-L-pnnen  kSnnen;   doch   1st nach den Angaben   und Ab- ich mit Sicherheit zelhgen Bau nirgends habe eikennen  Konne   ,        , .  ** 
,  _   ,        , ., vr^f„r nirht zu zweifeln.  Sie sind sehr ungleich verteilt; auften bilduno-en von  Felix und Sclienk an ihrer Natur nicht zu zwei s , 

r 1 ,  -r. ,„    -n Pnsprhiindel   120 auf i  cm-;   weiter   mnen   auf 10 Langs- sparsam, auf 10 Langsbundel ofter nur 40—/O Fasertmnaei,  u _ 
, ,     .      1     1    -4.4.V 1     AMfirht   ,KO    auf   I   cm-   etwa 250.    Sie   sind   gewohnlich biindel 60—300 Faserbiindel,   durchschmtthch vielleicht  150, 

nur  i/,5—i/lt   mm  dick,  seiten bis   1/,  mm  und ohne Kranzzellen. 

,._,., „,   jAr   hpkannten   Teile   von   P.  lacunosum   zueinander   ge- Sind die von una fiber   die Beziehungen   der   btkannten 
^,v,.A/,/r-yhnlichen Stamm, mit vom Umiang bis zur Mitte machten  Annahmen richtig, so gehorte es emem   Co,y/>/»« anniicnen , g 

,.,       , ,        n-     ;;,,<!, PI-en   nicht   sehr   weit   vonemander   abstehend wenig   unterschiedenen   Faserleitbundeln:   Die  iufieren  nicni 
.  r     •    ,     -t     ;ftwniiT   fi— nmal grofter als das Leitbiindel,   die   inneren etwas grofter,  der Faserteil so tief wie breit, eiformig, 0     um<u g 

weit auseinander   geriickt,   etwas 

grofter als das  Leitbiindel. 

lemer, der   Faserteil   breiter   als  tief,   nierenformig,   nur  2 —5mal 

') Schenk in Zittcl: 11.; S. 889, Fig. 430. 
2) Unger in Martius:  tab. Ill, Fig. 2   — Fe 
3) Felix: Westind , S. 23; Taf. V, Fig. 3- 
") Unger in Martius: tab. Ill, Fig.  I. 

lix: Westind. Taf. V, Fig. 3. - - Schenk  in Zittel: Fig. 430. 
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*® P. lacunosum (Unger), b) anceps Stenzel. 

P. lacunosum parenchymate libero exteriore continue/, interiore lacunoso cellulis circa partem 

lignosam aequabititer elongatis radiatis; fasciculi's fibro- ductoribus exterioribus approximatis, paulo 

minoribus, quam, a) veri; partis fibrosae cellulis posticis valde incrassatis, anteriorum lumine amplo; fasciculis 

fibrosis rarioribus. 

Fundort unbekannt. 

(* Ungers Sammlung von Diinnschliffen, jetzt in  Paris.) 

Unter den von Unger erhaltenen Diinnschliffen von P. lacunosum war einer, abweichend von 

den iibrigen blafibraunlich gelben, rotbraun verkieselt, mit einem hellen Hof um die Faserleitbiindel, wie er 

sich ahnlich bei  P. didymosoleu und P. palmacites tindet. 

Bei ihm waren die Langsbundel naher, znm Teile sehr nahe aneinander geriickt. Bei dem zwischen 

diesen liegenden Grundgewebe schlossen sich die Zellen dicht aneinander. Erst wo die Leitbiindel so 

weit auseinander riickten, dafi weitere Zwischenraume frei wurden, bildeten sich Liicken, so dafi das Grund- 

gewebe weiter nach innen gewifi ganz die BeschafTenheit, wie bei der Hauptform angenommen hat, der es 

im iibrigen glich. 

Die dichte Stellung der Langsbundel spricht sich nicht nur in ihrem geringen gegenseitigen 

Abstande aus, sondern auch darin, dafi in I cm2 45 stehen, dreimal so viel als bei den iibrigen 

Unger schen Diinnschliffen seines P. lacunosum, und damit trifft es zusammen, dafi sie merklich diinner 

sind, nicht nur als die der Form anomalum, sondern auch als die inneren des gewohnlichen P. lacunosum; 

denn sie haben mit mafiigen Schwankungen einen mittleren Durchmesser von 9/lfl bis 1 mm, wahrend derselbe 

bei der Hauptform zwar auch oft nicht mehr betrtigt,  oft aber erheblich dariiber hinausgeht. 

Der Faserteil ist wie bei diesen in der Regel nierenformig, am Grunde flach oder ganz seicht 

eingedriickt; seine Zellen vielfach zerstort, wie bei der Hauptform, oft aber nur die inneren; am Grunde 

dagegen sind mehrere Reihen kleiner, stark verdickter Zellen mit winzigem Lumen gut erhalten, am iiufieren 

Rande aber ein oder zwei Lagen viel grofierer, zwar noch dickwandiger Zellen, aber doch mit weitem Hohl- 

raum im Innern  —   ahnlich  wie bei P. porosum [XII,   1261. 

An einem, am Rande des Diinnschliffs nur noch zur lialfte vorhandenen vorziiglich erhaltenen 

Faserteil liefi sich diese Veranderung vom Grunde durch die Mitte bis zum vorderen Rande stufenweise 

verfolgen, wie wir sie ahnlich auch in den Stammen lebender Palmen beobachten konnen, wie bei Kunthia 

montana1), Leopoldinia pulchra2) und Astrocarym vulgare'''). 

Das Leitbiindel war im Vergleich zum Faserteil grofier als bei der Hauptform und reicher an 

Gefafien,  die nicht wie dort nur  '/,,  mm, sondern bis   i/6 tnm breit sind. 

Die Fas erb tin del sind, der dichteren Stellung der Langsbiindel entsprechend, sparsamer als bei 

der Hauptform. 

Wahrend nun, wie wir oben ausgefiihrt haben, Ungers F. auomalus reclit wohl dem Auttern 

eines Stammes angehort haben kann, dessen Inneres seinem F. lacunosus entsprach, so gilt dasselbe nicht 

fur die Form b) anceps. Fur diese Annahme spricht wohl die viel mehr genaherte Stellung der Langsbiindel, 

und das damit zusammenhangende dichte Grundgewebe zwischen ihnen, sowie die geringere Zahl der Faser- 

biindel; dagegen aber ebenso bestimmt die geringere Grofte der Langsbundel, deren ebenso flacher, in der 

Regel nierenformiger Faserteil und das mindestens ebenso grofie und gefafireiche Leitbiindel. Auch war 

bei der iiberwiegenden Mehrzahl der F"aserteil gleich den Kreuzungsbiindeln nach aufien gewendet bei 

nicht wenigen  aber doch nach innen. 

Nach alle dem gehort das Stuck der aufieren Zwischenschicht an und kann von einem o-leichen 

Baume wie P. anomalum nicht herstammen, eher vielleicht von einem, dessen Inneres wir in der gewohn- 

lichen Form des P.  lacunosum vor uns  haben.   Um  es aber von diesen beiden als  eigene Art zu trennen 

i) Mohl in Martius: Tab. D, Fig   I; tab.  E, Fig. 3—5. 
2) Ibid   Tab.  C, Fig. 4. 
3) Ibid. Tab. A, Fig. 1. 
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dazu   scheinen   die   vorhandenen Verschiedenheiten   doch   nicht durchgreifend genug.    Vielleieht bringt tin 

Fund,  der sowohl das Innere  wie das Aufiere eines Stammes im Zusammenhang enthalt,  darfiber Aufschlufi 

*** P. lacunosum c) axonense (Watelet) [VII, 67—70J. 

P. parenchymals cellulis circa partem lignosam fasciculorum lateralem elongatis, radiatis, circa 

posticam vix elongatis polyedricis, parenclrymate reliquo et fasciculi's jHbro-ductoribus, Palmoxyli lacunosi; 

fasciculis fibrosis turn tenuibus turn  crassioribus,  rarioribus. 
Palmacites axonensk Watelet. Bassin de Paris. (1S66), p.  103; pi. 30, fig. 3. 
Palmoxylon axoniense Schenk in Zittel; II. (1890); S. 888; S. 884. 

Fund or t: Quincy-sous-le Mont, im Tale der Aisne. 

(Sammlung von Watelet,  Paris. — *) Sammlung des Verfassers). 

Watelet kniipft an den Fundort die Bemerkung, er wisse nicht, zu welcher Formation er das 

StUck rechnen solle, da es in einer Geschiebeschicht (terrain de transport) gefunden worden sei. Nun stammt 

es aber aus dem Tale der imteren Aisne1) her; daher gehort es wahrscheinlich zum Eozan des Pariser 

Beckens. Spater hat Robert-) an den Hiigeln, welche die Aisne zwischen Vailly und Soissons begleiten, 

wo einst der prachtvolle Palmacites echinatus Brongn. gefunden worden war, wie auch an mehreren anderen 

Stellen dieses Tales zahlreiche abgerollte Bruchstiicke von Palmenstammen gefunden, und da Palmacites 

echinatus dem Eozan angehort, diirfen wir das wohl auch von den iibrigen Palmenholzern und mit diesen 

von Palmoxylon axonense annehmen. Das ist darum von besonderem Interesse, weil dieses Holz von 

P. lacunosum kaum zu trennen ist, und wir dessen Heimat dann auch in Mittel-Europa suchen und als die 

Zeit, in welcher es gelebt hat, die des Eozans vermuten werden. 

Das 6 — 7 cm hohe Bruchstiick eines Stammes, das Watelet von Herrn de St. Mareeaux erhalten 

hatte, war im Ouerbruch langlich rund und 8>/2 X 4-Va cm breitj was auf einen ttber 6 cm dicken Stamm 

schlieSen lassen wiirde. Da aber auf dem Ouerbruch die Faserleitbi'mclel von der Mitte bis zum Umfang 

gleichmafiig verteilt sind,8) so mag aufier der Rinde auch die aufiere Schicht des Kernes verloren gegangen 

sein und der ganze Stamm einen noch erheblich grofieren Durchmesser gehabt baben. Von der Seite gesehen, 

lafit das Stuck den Verlauf der dicken Faserleitbiindel erkennen, an deren Stelle ein leerer kaum zuriick- 

geblieben ist.'1) 

Eine befriedigende Einsicht in den Ban des Stammes hat sich aber erst aus der mikroskopischen 

Untersuchung ergeben, die mir durch giitige Ubersendung eines Bruchstiickes [VII, 67, 68] durch den Autor 

selbst ermoglicht worden ist. 

Es ist graubraun verkieselt, mit einem hellen Saum urn die Langsbiindel. Die durch Zerstorung fast 

aller Leitbiindel und der an sie zunachst angrenzenden Gewebe entstandenen 1 lohlraume, die an der Aufien- 

flache des ganzen Stiickes leer geblieben zu sein scheinen, sind teilweise mit farblosem krystallinischen 

Quarze erfiillt, in dem sich zahllose winzige Krystallchen mit spiegelnden Flachen ausgeschieden haben. Auf 

dem radialen Langsbruch sieht man zwischen den starken Langsbiincleln nur vereinzelte Kreuzun gsbttndel 

steil nach auswarts aufsteigen | VII, 67, e], wie man es in der Mitte des Stammes nicht anders erwarten konnte 

und wie man sie, tief aber schmaler als die anderen Biindel, zwischen diesen auch im Ouersehnitt aufiindet 

[08,   e]. 
Die im Durchschnitt um etwas mehr als den eigenen Durchmesser voneinander abstehenden Langs, 

biindel, von denen, wie hei den Ungerschen Stiicken von P. lacunosum, etwa 16 auf 1 cm- kommen 

zeigen, dafi wir einen Teil des inneren Stammes vor uns haben. Auch sind sie nach verschiedenen Seiten 

gerichtet, die grofie Mehrzahl indes gerade oder sehrag nach auften, wenige seitlich oder scbrag nach innen, 

keines gerade nach innen; das lafit auf den inneren Teil  der Zwischenschicht schliefien.  Dem entspricht auch 

') Aisne bei den Ri5mern Axona;   daher der Artname tuxonense,   den wir keinen Grand  haben,   wie Schenk 
es tut. in axoniense umzuandern. 

-j Robert: Endog. echin., p. 729 
3) Watelet a. a. O , Fig. 3 a. 
*, Eb en da: Fig. 3. 
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das dem jenerStiicke ganz ahnliche liickige Grundgewebe, dessen Zellen nnr nicht so stark verlangert, 

namentlich aber um den Holzteil nicht gleichmafiig radial gestreckt sind, wie in der Regel bei P. lacunosum. 

Die langsten liegen mit der schmalen Seite vorn am Holzteil an und legen sich mit der breiten an den 

Faserteil an, ahnliche folgen seitwarts [70, p], nach hinten aber immer kiirzere, bis in der Mitte wenig 

gestreckte oder vieleckige den Holzteil nach hinten umgeben [70, p1}. Ahnliches macht sich hides auch 

bei anderen Arten an einzelnen Langsbiindeln geltend, wie bei P. porosum [XII, 126] und P. stellatum 

[XIX, 229]; wir konnen hier auch darum kein grofies Gewicht darauf legen, da bei fast alien Langsbiindeln 

des Stiickes nicht nur das Leitbiindel, sondern auch die angrenzende Gegend des Faserteiles und des Grund- 

gewebes zerstort ist. Bei diesen hatten wohl auch strahlig-verlangerte Parenchymzellen gefunden werden konnen. 

Der ausgepragt gezweite Umrifi der Langsbiindel, ihre Dicke von I bis 11j.i mm, die nierenformige, 

am Grunde ganz flache Gestalt des Faserteils, mit durchweg sehr dickwandigen Zellen, das 3 — 4mal kleinere 

Leitbiindel mit zwei grofien, bis 1j-n mm breiten Gefafien oder zwei seitlichen, in der Mitte auch wohl 

zusammenstofienden Gruppen von solchen, urn die sich noch kleinere anlagern — oder noch einigen kleinen 

hinter ihnen — das alles haben sie mit P. lacunosum gemein. Auch die etwas dickwandigen Holzzellen 

und die ihnen ahnlichen 6—8 des Siebteiles konnen sich bei diesem finden. Am auffallendsten ist hier im 

Innern des Stammes die geringe Zahl der Fa s erb iin d e 1, von denen nur viermal so vie] wie Faserleit- 

biindel und auf 1   cm- 40 — 60 da sind.     [VII, 69]. 

Dafi in dem gleichen Raume zwischen aufieren Biindeln (wie bei anomalum Unger) nicht rnehr 

liegen, bei der Form b) anceps vielleicht noch weniger, erklart sich daraus, dafi dort zwischen den dichter 

zusammenliegenden Langsbiindeln weniger freier Platz blieb. Dieser Grund fallt hier weg. Das deutet neben 

den ohnehin grofien Schwankungen dieser Zablen darauf hin, dafi auch ein ganzliches Fehlen der Faser- 

biindel wohl einmal bei sonst gleichen Stammer) vorkommen konnte wie bei P.  Blanfordi. 

Viel mehr ins Auge fallend ist die Beschaffenheit und die Dicke der Faserbiindel. Statt dunkler, 

undeutlich begrenzter Flecke mit kaum oder gar nicht erkennbaren Zusammensetzung, hier fast lauter scharf 

abgegrenzte runde Biindel, zum Teil wohl auch sehr diinn, meist aber 1ji;>—lj6 mm im Durchmesser, ihre 

Zellen alle dickwandig, mit winzigem Lumen. So haben sie keine Ahnlichkeit mit denen des gewohnlichen 

P. lacunosum; indes beruht dies wohl nicht auf einer ahnlichen Verschiedenheit der Faserbiindel in den 

lebenden Pflanzen, sondern auf der Art der Versteinerung, zu der zwar die urspriingliche Beschaffenheit 

derselben mitgewirkt haben kann, die aber bei der sonstigen Ahnlichkeit dieser Zellen hauptsachlich in 

aufieren Einwirkungen ihren Grund haben mag. 

Es wiirde daher diese Eigenheit, die geringe Zahl der Faserbiindel sowie die geringere Lange 

der Zellen des Grundgewebes, namentlich um das Leitbiindel eine auf ein entscheidendes Merkmal gegriindete 

Trennung zweier Arten unterstiitzen, auf sie allein hin wird man eine solche nicht annehmen konnen. Dem 

so umgrenzten P. lacunosum steht P. texensc sehr nahe. Mit den aufieren Langsbiindeln des letzteren lassen 

sich die von P. lacunosum anomalum oder b) anceps vergleichen; bei diesen ist aber der Holzteil wie bei 

den inneren Biindeln von einem Kranze verlangerter Parenchymzellen strahlenformig umgeben, wahrend bei 

P. texense dort nur kurze Zellen liegen, zwischen den Faserteilen dagegen gestreckte, rechtwinklig gegen 

diese gerichtete, wie sie bei P. lactmosum nicht vorkommen. Auch schien der bei dieser Art uberall halb- 

kreisformige Holzteil bei den aufieren Biindeln von P. texense nach hinten eckig vorgezogen zu sein. Endlich 

wiirde es von Gewicht sein, wenn sich die Vermutung bestiitigte, dafi diese Art der in Texas vorherr- 

schenden Kreideformation angehorte, wahrend   /'.  lacunosum hocht wahrscheinlich eozan ist. 

14. P. Blanfordi Schenk [VII, 71—74]. 

P. parenchymatis .... interioris lacunosi cellulis parum incrassatis, elongatis lacunas satis magnas 

septis unicellularibus sejungentibus, circa partem cum lignosam turn fibrosam radiatis; fasciculis fibro- 

ductoribus .... interioribus late inter se distantibus, didymis, crassioribus, partis fibrosae ovatae v. reni- 

formis cellulis modice incrassatis, parte lignosa minore vasa bilateralia 2, raro 3, continente; fasciculis 

fibrosis nullis. 
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P. Blanfordi Schenk, Schlagintweit (1882), S. 355- — Derselbe in Zittel II (1890), S. 886, Fig. 427. 
Fundort:  1m Bette des Narbada (Nerbudda) bei Dschansi. 

(Die von Schlagintweit mitgebrachten, von Schenk benutzten * Stiicke liegen im botanischen Institut 

der Universitat Leipzig; seine * Diinnschliffe in der Sammlung  von  Prof.  Felix daselbst.) 

Wenn Schenk1) als Fundort das Bett des Nerbada bei Dschansi in Bandelkand (Bundelkund) an- 

gibt, so ist darunter wohl das am oberen Nerbada unter 80" ostl. Lange von Gr. liegende Dschansi zu ver- 

stehen, obwohl das Bandelkand nicht so weit nach Suden reicht; denn das in diesem gelegene Dschansi 

(Ihansi) liegt unweit der Betwa, die in den Jumna und durch diesen in den Ganges fliefit. Die andere An- 

gabe von Schenk8): aus Ostindien, von Sitabalai, Provinz Nagpur, ist unstreitig nur eine Verwechslung mit 

P.  Liebigiamnn. 
Genannt hat Schenk die Art wohl nach dem Mitarbeiter an »Medlicott und Blandford, Manna 

of the Geology of India; Calcutta 1879^, m dem zuerst fossile Holzer aus den jiingeren Formationen Indiens 

angefiihrt werden. 
Die drei im Leipziger botanischen Institut aufbewahrten Stiicke sind flache Querbruchstticke, die 

beiden grofieren von 6 bis 8 cm im Durchmesser. Schenk gibt den des ganzen Stiickes zu etwas mehr als 

ro cm an. Die aufien mehrfach geglatteten Rollflachen zeigen, dafi wir ein auf sekundarer Lagerstatte gefundenes 

Bruchstiick vor tins haben, das, wie der weite Abstand der Faserleiibiindel [VII, 71] schliefien lafit, aus dem 

Innern eines Stammes herriihrt, von dem nicht nur die Rinde, sondern auch die ganze Aufienschicht ver- 

loren gegangen ist. Die Versteinerungsmasse ist nach aufien hin teils dunkel, fast schwarz, durch ver- 

kohlte Pflanzenstoffe gefarbt, teils graubraun, nach innen zu allmahlich heller, zuletzt weifilich, wie ausge- 

blichen. Unregelmafiig durchzogen wird sie von einzelnen, stellenweise mehrere Millimeter breiten Adern 

von weifiem Chalcedon; dazwischen ein Netz von ahnlichen, aber feinen Adern, die sich vielfach vereinigen 

und von den Langsbiindeln zu mehreren nach alien Seiien aus'aufen, was auf eine ganz eigentiimliche Zer- 

kluftung des Holzes schliefien lafit. Auch die Lumina der Zellen und Gefiifie, natiirliche, wie durch Faulnis 

der Gewebe entstandene Liicken,  sind mit weiikm oder braun gerandertem Chalcedon ausgefiillt. 

Die Zellen des Grundgewebes sind zwar nicht erheblich verdickt, dock so, dafi ihre Wande getiipfelt 

erscheinen. Am Holzteil wie am Faserteil liegen sie in einer oder in wenigen Lagen dicht an, dann aber 

folgen stark gestreckte, schmale Zellen, die nicht nur 11111 den Holzteil herum s t r ah 1 en f 6 r m 1 g von 

diesem abstehen, wie bei P. lacunosum, sondern auch rings urn den Faserteil, indem sie nur enge, nach 

aufien sich etwas erweiternde Liicken zwischen sich frei lassen. Nur bei wenigen Biindeln reicht gerade 

vorn oder etwas seitwarts davon das gleichfOrmige freie Grundgewebe bis nahe an den Faserteil 

heran. Dagegen setzt sich die strahlenfSrmige Anordnung urn die Langsbtindel da, wo diese nicht zu weit 

voneinander entfemt sind, oft von einem bis zum anderen fort, ahnlich, wie wir es bei P. antiguensc 

c) molle gefunden haben und es ist dies ein so ausgezeichnetes Verhalten, dafi wir es fiir sehr wertvoll fiir 

die Charakteristik der Art halten. Auch Schenk gibt an, dafi sich an die aus kurzen schmalen Zellen be- 

stehende Strangscheide das Grundgewebe zunachst radiar urn die Fibrovasalstrange gruppiert;3) seine Ab- 

bildung aber lafit davon nichts erkennen*) und gibt daber kein richtiges Bild von dem Grundgewebe, so 

dafi einer der wenigen Unterschiede zwischen P. Blanfordi und P. lacunosum nicht zum Ausdruck kommt. 

In dem iibrigen freien Grundgewebe, weiter entfemt von den Faserleitbiindeln, sind die Zellen 

zwischen den Liicken gleichmafiig nach alien Seiten gerichlet, mehreremale liinger als breit, an den Enden 

etwas verbreitert, auch wohl mit kurzen Fortsatzen, mit denen sie sich an die der Nachbarzellen anlegen; 

doch sind diese so klein, dafi man darin nur einen Ansatz zur Bildung sternformiger Zellen sehen kann. 

Da sie nicht hoher wie breit sind, stellen sie wagrechte Prismen dar, die in senkrechte Reihen geordnet, 

die nur eine Zelle dicken Scheidewande der Liicken zusammensetzen. Diese, klein und oft dreieckig, in der 

Nahe der  Faserleitbiindel,  aber auch  vier-  bis   sechseckig werden   an   freien Stellen,   die   weit    von   diesen 

1) Schenk: Schlagintw. S. 355. 
2) Schenk in Zittel: II, S. 886. 
:l) Schenk, Schlagintweit, S. 356. 
4j Ders. in Zittel: II, S. 886, Fig. 427. 
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entfernt sind, erheblich weiter, als die grofiten Gefafte, indem sie einen mittleren Durchmesser von mehr als 
1/3 mm erreichen. 

Die Langsbiindel sind fiber die ganze uns noch erhaltene Flache gleichmafiig verteilt [VII, 71],') 

indem iiberall 14 in 1 cm2 liegen, um den eigenen Durchmesser oder etwas dariiber voneinander entfernt, 

nach alien Seiten hin gerichtet, so dafi wir, wie bei den sehr ahnlichen Stricken von P. lacunosum Unger 

und in Ubereinstimmung mit dem Baue des Grundgewebes, schliefien, dafi das Stuck aus dem Innern eines 

dicken Stammes herriihrt. Die Langsbiindel sind gezweit, im Umrift langlich [71, fd; 72], rundlich [71,fd1], 

am haufigsten nierenformig [/rf11] und nahezu I mm dick ; die aufieren,. oft mehr langlichen, etwas mehr, 

einige bis 11 /s, selbst I'/g mm tief, aber weniger breit, andere etwas weniger, die meisten wenig vom 

mittleren Durchschnitt abweichend. 

Ihr Faserteil, IY2—3mal so grofi als das Leitbiindel, ist stets am Grunde tiach nierenformig, 

beiderseits abgerundet, nicht stumpfeckig, wie er mehrfach in der Abbildung bei Schenk erscheint, iibrigens 

aber vom Rundlich-Eiformigen [72, 73], Rundlichen [71, fd, fd1] bis zum Nierenformigen [fdu\ und Breit- 

Nierenformigen, innerhalb ziemlich enger Grenzen schwankend. Er besteht aus kleinen Zellen, die in der 

Mitte nur Y22 "mm dick, nach dem Umfang in noch diinnere iibergehen. Doch sind diese Zahlen mittlere 

Werte aus Reihen mehrerer aneinander liegender Zellen, denn deren Erhaltung ist nirgends giinstig. An 

einigen Stellen sieht man feine helle Linien von der Mitte aus die kohlige Umgebung durchziehen, die 

wohl nur als Porenkanale in einer dicken Wand gedeutet werden konnen. Die Zellen selbst sind aber ge- 

lockert und stehen nur noch in losem Zusammenhang. Es ist daher nicht zu verwundern, dafi sie oft bis 

auf die diinne urspriingliche Wand ganz zerstort worden sind. Hier tritt nun der nicht haufige Umstand 

ein, dafi, ahnlich wie bei P. astron, ganze Stellen des Faserteiles vollig zerstort werden, vorzugsweise 

solche, die durch Spaltung desselben aufieren Einwirkungen zuganglich geworden sind. Bei P. Blanfordi 

ist ein solcher Spalt oft durch die Mitte gegangen; er ist mit triibem Kiesel ausgefullt worden: bald halb 

[72, x; 74, x], bald ganz [73,*] und wenn dann die beiden Seiten des Faserteiles zerstort und durch weiften 

Chalcedon ersetzt worden sind [73, I, I; 74, l\, so sieht man schon mit bloftem Auge die zwei langlich- 

runden weiften Stellen, mehr oder weniger vollstandig durch einen Langsstreifen getrennt, so dafi sie ganz 

das Aussehen zweier grofier Gefafte haben. Wo auch der Mittelstreifen fehlt, ist der ganze Raum des 

Faserteiles durch einen hohlen Raum eingenommen, so dafi das ganze Faserleitbiindel von einem des 

P. lacunosum nicht   zu unterscheiden sein wiirde. 

Das halbkreisformige, ofter etwas nach hinten vorgezogene Leitbiindel ist kleiner, besonders 

schmaler als der Faserteil, dem es an Umfang zuweilen nahe kommt, hinter dem es aber meist um das 

Zwei- bis Dreifache zuriickbleibt. Vorn liegt es mit breiter Flache der seichten Bucht am Grunde des 

Faserteiles an. Der Siebteil ist meist zerstort,2) zuweilen jedoch sind ein Dutzend gleich grofier Zellen 

noch zu erkennen.3) Der Holzteil enthalt zwei grofie bis lj- mm weite seitliche Treppengefafise mit 

schmalen Spalten, von denen eines ofter durch zwei ersetzt erscheint [71, v; 73, v). Das beruht aber ge- 

wohnlich, wenn nicht immer, darauf, daft ein Gefaft gerade da durchschnitten ist, wo die schrage Scheide- 

wand zweier iibereinander stehender Gefafischlauche lag; denn man kann dann einige der iibereinander 

liegenden leiterformigen Sprossen noch deutlich erkennen, so daft wir eigentlich nur ein Gefafi vor uns 

haben. Hinter diesen beiden groften liegen haufig noch drei bis fiinf mittlere und eine wechselnde Anzahl 

kleiner Gefafie [71, v1, v1]. 

Die sie umgebenden Holzzellen sind wohl ursprlinglich dickwandig gewesen, wie sie es jetzt 

noch hie und da zu sein scheinen, obwohl sich das nicht mit voller Deutlichkeit erkennen laftt, wShrend 

ihre Wande jetzt oft unzweifelhaft ganz diinn sind. Am langsten scheinen sie ihre Verdickungsschichten in 

dem Bogen bewahrt zu haben, der den Holzteil nach hinten umgibt und der dann einem arcus posterior 

prosenchymatosus gleich sieht [71, c; 73, h\. 

rj Schenk in Zittel: II, Fig. 427 
2) Schenk: Sch lagin t we i t, S. 356, »Dic Siebregion ist itmner zerstort.' 
;i) Vrergl. Schenk in Zittel: II, Fig. 427. 
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Die Kreuzungsbiindel endlich [71, e] sind hier grofier, ihr Faserteil breiter als der der ge- 

wohnlichen Laiigsbiindel, der Holzteil binter den grofien Gefafien weit vorgezogen und in ihm eine grofiere 

Zahl mittlerer und auch kleiner Gefafie zerstreut und weit von den vorderen abgeriickt. 

Einige waren von sehr kleinen Faserleitbiindeln in ahnlicher Weise begleitet, wie wir das bei P. 

astron [XVIII, 212, z; 213, z] und bei P. Liebigianum [XX, 252, z, zJ] gefunden haben. Neben dem 

Holzteil, etwas nach hinten geriickt, lief mehrmals ein nur 1Ji mm dickes Biindel mit kleinem, nach vorn 

gerichteten Faserteil und das eine mit drei, ein anderes mit vier eng zusammenliegenden, vergleichsweise 

grofien, bis  lj7  mm breiten Gefafien. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

Von P. ftunctatutn, an das sich P. Blanfordi durch den Mangel an Faserbiindeln anschliefit, ist 

es durch die geringe GrSfie des Leitbiindels im Vergleich mit dem Faserteil und die geringe Zahl der 

grofien Gefafie unterschieden. Von den folgenden zu der Gruppe des P. lacunosiim Unger gehorenden 

Arten durch das Fehlen von Faserbiindeln, noch mehr durch das nicht nur vom Holzteil, sondern auch vom 

Faserteil strahlenformig abstehende Grundgewebe. 

15. P. Boxbergae (Geinitz) [VII, 75—78]. 

P. parenchymals cellulis circa partem lignosam fasciculorum dubiis, ceteris sic ut fasciculis fibro- 

ductoribus et fasciculis fibrosis  Palmoxyli lacunosi a) ven. 
Palmacites Boxbergae Geinitz, Bruno, in Isis, Jahrg. 1870, S. 149; Taf. II, Fig. 2 (gezeichn. von Schenk.) 

— Schenk ehenda, S.  130. 
Palmoxylon Boxbergi Schenk. Lib   Wflste b) 1883, S. 7, 16. - Ders. in Zittel, II, 1S90, S. 883. 

Fundort: Chateau de Meaulne bei Lude unweit Angers,  Dept. Maine et Loire. 

(* Kgl. miner.-geolog.  Museum zu Dresden.  - * Sammlung von Prof.  Felix zu  Leipzig.) 

Das abgerollte Bruchstiick, auf welches die Art gegriindet ist, hat Fraulein v. Boxbergin 

einer zum Turoner Planer gehorenden Sandgrube unweit Angers entdeckt und dem Dresdener Museum zum 

Geschenk gemacht, weshalb es Geinitz Palmacites Boxbergae (nicht Boxbergi) genannt hat. Es ist 12 cm 

hoch,  7i/f X 5  cm breit und trotzdem,   dafi unten einige Stiicke   abgeschlagen   sind,    noch  850 g   schvver. 
.       , ...  . iifl-„u„ run   nt\  eifht   man   an   Stelle   der   ausgefaulten,    dicken,    straffen An der geglatteten   radialen   Rollnache [V li,   75J sieni   man   ^ „ 

r ••       1 ••   1 1  n    1     IT <.,     ,^h  AKPT,  vprlaufen   und   zwischen   ihnen   einzelne steil ansteigende Langsbundel fiache Rmnen von unten nach oben \enauien   • t, 
„ ,  .   1 ,  r      n r   1 ,• ia„   AnApnflaHip   in   orofierer Zahl die Spuren nach den Blattern Kreuzungsbiindel [e,  e1};    auf der tangentialen Aulsentiacne   m   giui r 
1 • .   ,.     i      rr 1 ••   j i iu„v« VprtiVfmio-pn  mit kleinen Biindelnarben in der Mitte [76, e, e1]. hin austretender Kreuzungsbiindel: rundhche  Vertietungen inn mci ^ .      . 

_      . ,  -, in   „„o„  0.i,„itp„   dafi es nicht zu verwundern ist,   dafi die bis- Der mnere Ban 1st leider so unvollkommen erhalten, aau 
1     • A        1        ••!       J        11        TT    I^VI Uoiton „nd  Widersnriiche enthalten   und wir uns daher fast allein hengen Angaben uber denselben Ungleichheiten una   wiawsyiuwi 

r   T      • n    1     1 * tij ^K.,-01,1  anrh  diese keineswegs iiberall die wiinschenswerte   Sicher- auf die eigenen Beobachtungen stutzen, obwonl aucn aiese '^"^      & 
,   •      /1 i„„„,„i,«   rlessen freie Zellen so  diinnwandig und   deren heit gewahren.  Das zeigt sich schon beim Grundgewebe,  aesscn neic 

„,     , , , . „» , ..,.,. „j.f ,Pn-issen   sind,    dafi man nur durch Beobachtung der Wandungen daher so verbogen,    ofter zerdruckt Oder zernssen   BUI  , ^ & 

_   ,, ,       ,     . , .  , ,+     J„(I QiP pf-was o-estreckt,    doch   nur   zwei- bis dreimal so besser erhaltenen Stellen zu der Ansicht kommt,   dab sie etwas gesu       , 
,,   ,      ,    T     1 •     *A<*r o-pfrpnnt sind. Nur um den Faserteil der Langsbundel lang als breit und iiberall durch  Liicken vonemander getrennt smu.  INUI g 

.....       T ... „ „ ;,„.„,. lir=nriino-lichen Beschaffenheit erhalten und liegen an ihm mit sind einige Lagen verlangerter Zellen in mrei  ursprungm-ucu 
rT   ,        ... • t a:„  Hilbkreis radial oestreckter Zellen, wie bei P. lacu- breiten Seiten an; um  den  Holzteil dagegen 1st em ilalbkreis lauiai K , 

,   . , Mianttna-Q ist der Holzteil,   bis auf wenige Ausnahmen, nicht nosum, nicht mit Bestimmtheit zu erkennen.   Allerdmgs is: aei , & 
-, , 1   „„„,   Apr Siebteil   und oft selbst der angrenzende baserteil,    nach nur selbst zerstort,    sondern   auch   nach vom   del  aieoieu & 

, , ,      ,    ~      ^^.u   r)a  aber eerade dessen radial um den Holzteil geordnete hinten das ihn zunachst umgebende Grundgewebe. ua aoei  gci ,,,.?.,.„ 
,  . , . •       flon-on  a1« die iibriffen,    so ist   es   doch wahrschemheh.    dafi Zellen derber und widerstandsfalnger zu sein pflegen als cue uongcu, 

solche hier iiberhaupt nicht ausgebildet gewesen sind. _    _ 
. ,    ,       ,   .   ,      0 ^..Lt.n.   hpsser   erhaltener Leitbiindel,    so wiirde   das   der   einzige Bestatigt sich  das   bei der Beobachtung   bessei    ciuat ^ t, 

_   , •_,    „u,,.n1il wir nicht vereessen diirfen,   dafi   bei   dessen Form greifbare Unterschied von P. lacunosum sem,   obwonl wir mu j, , 
. ,     .,   j.    poi-pnrhvmzellen  strahlenformig abstehen, nach hinten aber kurze, a) axonense nur seitlich vom Holzteil die t aienctrymzeneu & 

oft zerstorte Zellen liegen. 
25 Beitrag-e zur Palaontologie Osterreich-Ungarns. Bd. XVI. 
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Die im ganzen gleichmafiig, 16 auf I cm2, verteilten Langsbiindel riicken stellemveise naher zu- 

sammen, so dafi bis 40 [VII, 77], oder auseinander, so daf?> nur 13 auf den gleichen Raum kommen 

wiirden und stehen daher bald nur um den eigenen Durchmesser, bald zwei- bis dreimal so weit vonein- 

ander ab. Sie sind nach verschiedenen Seiten gerichtet: alles beweist, dafi das Stiick nicht weit von der 

Mitte des Stammes gelegen hat, der danach einen ganz erheblichen Durchmesser gehabt haben mag. 

In dem gezweiten Umrifi stimmen die Langsbiindel mit denen von P. lacunosum ebenfalls iiberein 

bleiben dagegen in ihrer Dicke, die durchschnittlich nur i/5 mm betragt, hinter diesen zuriick, wenn audi 

einzelne bis   11ji mm im Durchmesser haben. 

Den bei weitem grofiten Teil des Langsbiindels bildet der Faserteil, der zwei- bis vier-mal so graft 

ist als das Leitbiindel. Wie dieses ist er fast stets zerstort und man kann auf seine Gestalt und Grofie 

nur aus der an seine Stelle getretenen Rohre einen Schlufi machen ; doch kann dieser nicht allzu weit fehl 

gehen, da sich von ihm am Rande meistens noch ein bis zwei Reihen von Zellen erhalten haben. Diese 

sind, wie alle bei den wenigen besser erhaltenen Faserteilen, an seinem Grunde klein, sehr dickwandig, mit 

punktformigem, nach dem Umfange zu viel grofier, mit weiterem Lumen, doch immer noch sehr dicker Wandung. 

An der flachen oder etvvas eingedriickten Seite des rundlich-nierenformigen Faserteiles liegt der stets 

zerstorte Sie b teil und der nur bei sehr wenigen Biindeln erhaltene Holzteil, der im Quersclmitt halbkreis- 

formig zwischen seinen, wenigstens in seinem Umfang derbwandigen Holzzellen, in der Regel zwei getrennte, 
1j1 mm breite, grade Gefafie [VII, 77, fd] fiihrt, hinter denen zuweilen noch ein paar kleinere liegen [7J,fcP:, 78]. 

Die nur Y20—V11 mm dicken Faserbiindel sind zahlreich; in der (VII, 77| dargestellten Gegend 

stehen in 1 cm2 175; und iiber 40 auf 10 Faserleitbiindel; an Stellen, wo diese weiter voneinander abstehen, 

kann man auf die gleiche Zahl gegen 100 Faserbiindel rechnen. Ihr zelliges Gewebe ist aber nur so 

undeutlich, dafS man nichl^ mit Sicherheit entscheiden kann,  ob sie von Kranzzellen umgeben sind oder nicht. 

Eine Vergleichung des P. Boxbergae mit P. lacunosum, a) verum zeigt eine beinahe vollstandige 

Ubereinstimmung der Arten. Die etwas geringere Dicke der Langsbiindel und das nicht sichere, aber wahr- 

scheinliche Fehlen der den Holzteil strahlenformig umgebenden Parenchymzellen sind Verschiedenheiten, von 

denen wenigstens die letztere, wenn sie sicher bestatigt wird, zur Trennung der Arten hinreichen wiirde, da 

von beiden Formen Stellen aus der gleichen Gegend des Stammes vorliegen. Sonst wiirde man sie nur 

deswegen nicht vereinigen mogen, weil P. lacunosum hochstwahrscheinlich dem Tertiar, P. Boxbergae der 

Kreideformation angehSrt. 

16. P. punctatum (Cotta) [X, 92]. 

P. parenchymate . . . .; fasciculisfibro-ductoribus interioribus late inter se distantibus, tenuioribus 

didymis, partis fibrosae reniformis cellulis .... periphericis radiato-compressis; fasciculo-ductore haud 

minore 2—6 vasa bilateralia magna et post ea acervum minorum continente, cellulis leptolichis cincta; 

fasciculis fibrosis  nullis. 
Perfossus punctatus Cotta. Dendrol. (1832), S. 53, zum Teil; Taf. X, Fig. 4 (nicht auch 5—6). 
Palmoxylon punctatum Schenk: Perfossus. (1882), S. 485, mit Textfigur. 

Fun dor t:  Tertiar von Teplitz in Bohmen. 

(* Cottasche Sammlung im Kgl. geol. Museum in Berli Kgl. Miner, -geol. Museum in Dresden.) 

Das Dresdener Stiick, ein Abschnitt von dem in Berlin befindlichen Original von Cottas Abbil- 

dung, ist eine 6 cm lange und 2l/2 cm breite, etwas iiber l/t cm dicke Platte, einerseits poliert; an dieser 

Flache ist der grofite Teil der folgenden Beobachtungen bei auffallendem Lichte gemacht worden. Auf der 

anderen treten die nach Schenks Angabe verkieselten Faserleitbiindel als rundliche Flocker aus der um 

sie her verwitterten Flache heraus. 

Das Gr und gewebe ist bis auf wenige Reste zerstort und durch Biischel feiner Fasern von 

kohlensaurem Kalke ersetzt. Nur in der Furche zwischen dem Faserteil und dem Holzteil der Langsbiindel 

findet man hie und da noch einzelne Gruppen diinnwandiger vieleckiger Zellen, die wohl zum Grundgewebe 

gehoren konnen,  aber keinen Schlufi auf dessen iibrige Beschaffenheit gestatten. 

Merkwiirdigerweise scheinen die Faserleitbiindel ihre urspriinglichen Stellen behalten zu haben. 

Sie sind iiber die Flache   gleichmafiig zerstreut   etwa   24 auf 1 cm2,   um den   doppelten,   selbst   dreifachen 
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eio-enen Durchmesser voneinander entfernt, und ziemlich gleichmafiig nach alien Seiten gerichtet, woraus 

wir schlieben, dafi das Stuck aus der Mitte des Stammes herriihrt. Im Umrifi gezweit, gegen 1 mm tief, 

•% mm breit, im Mittel also  4/8 mm dick. 

Diese Angaben gelten nur unter der Voraussetzung, dafi die das Innere des Faserteiles um- 

ziehende Zellschicht diesem, nicht, wie Schenk annimmt, dem Grundgewebe angehort. Das helle Innere 

ist namlich zerstort und mit weifiem krystallinischen Kalkspat ausgefullt, in dem man haufig zierliche kleine 

Rhomboeder zerstreut lindet und zwischen diesen ein Netz dunkler Striche, die bald wie Gruppen vieleckiger 

Zellen erscheinen, als welche sie auch Schenk ansieht; bald nur Absonderungsflachen des kornigen Kalk- 

spats, was mir das Wahrscheinlichere diinkt. Urn diese helle Mitte zieht sich nun ein brauner Streifen, in 

dem man zwei bis drei Lagen im Querschnitt radial gestreckter, oft rechteckiger, diinnwandiger Zellen 

deutlich unterscheidet. Schenk rechnet diese dem Grundgewebe zu und sie sincl in der Tat von den von 

ihm im Innern des Faserteiles angenommenen vieleckigen Zellen auffallend verschieden und mehrfach gegen 

diese scharf abgesetzt. An anderen Stellen dagegen verkiirzen sie sich nach innen und nahern sich so dem 

vieleckigen Umrifi : wiederholt liegen sie hier bis nahe vor den grofien Gefafien und vor der Lttcke, die 

wohl an Stelle des Siebteiles geblieben ist. Niemals sind sie nach innen einigermafien gleichformig begrenzt, 

wie man es doch im Umfang des Faserteiles erwarten mufite; aufien aber reichen sie meist nicht bis an 

die Grenze des braunen Streifens, sondern horen auf, wo dieser sich zwischen die abgerundeten Aufienflachen der 

Faserbiischel hinein erstreckt und deren Zwischenraume mit strukturloser Versteinerungsmasse ausfiillt [X, 92, 

fd f(P] Die danach in der Aufienflache dieser Zellreihen beobachtete Grenze habe ich in der Zeichnung 

wie bei den Messungen als die des Faserteiles angenommen, so vielfach sie in Wirklichkeit unterbrochen 

Oder durch Verwerfungen zerstort war. Radial gestreckte Zellen linden sich ja auch im Umfang des Faser- 

teiles bei anderen  Arten, wenn auch dem rechteckigen Umrifi nicht so nahe kommend wie hier.  Aber nicht 

rr 11     1      ••   i „>;„     ,„•ti  solche Zellen des Grundgewebes  den Faserteil strahlig abstehend wemger auffallend wurde   es   sem,   wenn soicne £,CUGU B & 
• , ^    i       j      TT i t»;i      nnft =ip rHinnwandie und dafi sie nur im Umfang erhalten sind, wiirden umgaben, nicht aber den Holzteil.     Dab sie aunnv,anui„ 

sie mit P. porosum gemein haben. 
Das dem Faserteil   mit breiter Flache   anliegende   ttbrigens   rundliche Leit blind el   steht   ihm   an 

Umfang wenig nach.    Der S i eb t ei 1 ist nur durch eine oder zwei Liicken angedeutet; imHolzteil sehen wir 

breite Gefafie, von denen in der Kegel eines,  oft aber beide durch zwei stets zwei getrennte grofie  l/e mm ^M ,   , , . 
,      .     ,. , o     nj./). 0,-0„ivf-   sind     so   dafi haufig   drei   bis sechs vom und dahmter bis drei immer noch ziemlich grofie Gefafie ersetzt   sma,   so   U*JJ    •      a 

noch eine Menge — bis  iiber 30  - mittlere und klemere Gefafie liegen. 

Fa serb tin del scheinen schon urspriinglich nicht vorhanden gewesen zu sem. 

Da wir   von P. punctatum   nur   ein Stuck   aus   der Mitte   des Stammes kennen,   lafit   sich   seme 
,  • , •..       i ^ij^Rpn    MUn macht es die, wie wir angenommen haben, Stellung nur aus der Vergleichung mit anderen schlieben.    Aim Bdt , & ,   ,    , . 

_ . .      ,   •  ,• ,,    j„n  HiVses nicht nur diinnwandig,  sondern auch luckig vollio-e Zerstorung des Grundgewebes wahrschemhch,  dab dieses mem 5, s 
° „. . j      ,• 1       T ?3„a-ehflndel   und   die   dem   rundhch-merenformigen   Faserteil gewesen ist.    Die weit auseinander hegenden Langsbunaei   unu t, 

, • t_,   Aar,  Cn-m.folana.ta mit durchgehend liickigem Grund- gleiche Grofie des Leitbiindels   nahern   es   am meisten   den  Lompianaia g g 
, r-       i-„-i  ^,nr-ii   fist immer bis auf die Kandze len zerstort 1st gewebe, namentlich dem P. porosum,   dessen Faserteil auch   last immer 

, ••   J 1   -t, »n»r,  SMrken   konnen   geglichen  haben,   oder   dem   P.  remotum, und dessen innere Langsbtindel   ihm   in  alien MucKen   Konncu   g g 
, , . T 1    • t       r»Rr,pn  noch mehr an P. punctatum erinnert.  Unter diese dessen grofies Leitbiindel mit semen zahlreichen Gefafien nocn 1 

ordnen  wir daher dieses am besten ein. 

17. P. remotum Stenzel [VII, 79-*1 1 V1II> 82- IX' 83—«5.i- 

P parenchymal  ....  interioris cellulis leptotichis,  elongatis,   vix stellatis,  lacunas minores majo- 

resve septis I-3  cellularibus sejungentibus,   circa fasciculorum  partem   lignosam radiatis,  M»I« fibre- 
, . ..      , j.    • 1•   „„ ,1,'ctTntihns    didvmis, crassis;   partis fibrosac remiormis ductoribus .... interioribus strictis,   late inter   se distantibus,   aiaj      , ........ 

„.;,,mc.,m    dimidiante,    cellulis   pachytichis,   mtenorum   lumine crista e latere intenore   prominente   partem   cnbrosam   Qimiuioui , , „ ,. 
1 f    u„„^„ lihrosam fere aequante vasa bilateralia. 2—3  magna et post minimo,  extenorum satis ample-;   parte hgnosa nbrosam irac       1 

ea acervum minorum  continente,  cellulis leptotichis  cincta; fascicults fibrosis nulhs. 
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Fundort: Bei Washington im Staate Mississippi. 

(* Samml. des Verf.) 
Das vor Zeiten von Goppert erbaltene, 5 "72 cm hohe, 1l/a cm breite und fast ebenso tiefe Brueh- 

stuck aus dem Innern eines Stammes, [VII, 80] von oben, [79] von der radialen Langsbruchflache aus ge- 

sehen, ist in fein splittrigen, gelbbraunen Hornstein verkieselt, in dem die Langsbiindel mit hellerem, fast 

weifien Faserteil und grauem Leitbi'mdel verlaufen. 

Die Zellen des Grundgewebes sind ziemlich diinnwandig; einzelne wagrechte Querwande fein 

punktiert, mit rundlichen oder unregelmafiig in die Lange gezogenen Poren [VIII, 82, s, S1].1) Sie sind 

horizontal gestreckt, die grofieren 1/8 —
1/5 mm lang und nur den fiinften Teil bis halb so breit wie lang. 

Der Faserteil ist von einer bis zwei Lagen kiirzerer, anliegender, der Holzkorper von grofien und lang- 

gestreckten Zellen strahlenformig umgeben. Schon diese weichen oft ein wenig auseinander und lassen kleine 

spaltenformige oder drei- [VIII, 82, P] bis viereckige \lI[] Lticker) zwischen sich frei. Auf diese folgen 

im freien Gewebe bald grofiere, den umgebenden Parenchymzellen an Grofie und auch an Gestalt ahnliche 

und von diesen nicht immer leicht zu unterscheidende, wabrend die grofiten Liicken so breit wie lang, so 

weit wie die grofien Gefafie, sich meist auch dadurch von ihrer Umgebung abheben, dafi die sie begrenzen- 

den Zellen sich um sie herum biegen, auch wohl kurze Fortsatze nach denen auf der anderen Seite der 

Lticke liegenden vorstrecken [82, ft, ft1], doch nicht soweit, dafi man diese als Aste und die Zellen als 

sternformige bezeichnen konnte, wie wir sie bei P. ccllulosum und P. lacnnosum linden. Auch sind hier 

Liicken, wie bei P. Fladtingi,  oft durch mehrere Zellagen voneinander getrennt. 

Die Faserleitb iindel sind fiber die vorhandene Querflache gleichmafiig verteilt [VII, 80; IX, 83], 

um den i^fachen bis doppelten Durchmesser voneinander entfernt, so dafi nur 18 auf 1 cm1 kommen. 

Daraus, wie schon aus dem liickigen Gewebe, geht her vor, dafi wir einen Teil des inneren Stammes vor 

uns haben. 

Auch liegen die Faserteile nach alien Kichtungen hin. Gleichwohl ist die Halite derselben nach 

einer Seite, unstreitig nach aufien hin gelegen und alle verlaufen parallel und so straff [VII, 79], dafi sie 

wohl nicht aus der Mitte, sondern aus dem in diese iibergehenden inneren Teile der Zwischen- 

schicht herriihren. Sie gehoren zu den dickeren Langsbiindeln; bei I — 11/.. mm Tiefe und :,/4—I mm 

Breite ist ihr mittlerer Durchmesser  ll/ig mm. 

Ihr Umrifi ist ausgepragt gezweit, indem jederseits eine scharfe Furche den Faserteil gegen den 

Holzteil abgrenzt; auch wo beide gleich breit sind, liegen sie nur mit einer viel schmaleren Flache 

aneinander. 

Der Faserteil, ebenso breit aber nur halb so tief als das ganze Langsbiindel, ist im Querschnitt 

nierenformig, oft mit abgerundeten Ecken innen abgefiacht, mit einer in der Mitte meist deutlich hervor- 

tretenden Leiste [IX, 83; 84; VIII, 82], durch welche der stets zerstorte Siebteil mehr oder weniger 

vollstandig in eine rechte und eine linke Halfte wird geteilt worden sein, wie wir aus den seine Stelle ein- 

nehmenden, in der. Mitte meist noch zusammen fliefienden Liicken schliefien konnen. Hier besteht der Faser- 

teil aus kleinen, so dickwandigen Zellen, dafi nur ein sehr kleines Lumen iibrig geblieben ist. Nach der 

Mitte folgen grofiere, aber ebenso stark verdickte Zellen; erst in den iiufieren Lagen sind dieselben sehr 

grofi (bis  7i2  w2^)  und haben bei immer noch dicker  Wand  ein  weites  Lumen. 

An ihm liegt das etwas schmalere, aber nicht viel kleinere, rundliche L ei t b iin d el flach an, dessen 

Holzteil aufien aus grofieren Zellen mit etwas verdickten Wandungen [VIII, 82, pi] weiter nach innen, 

aus kleinen,    diinnwandigen Zellen besteht,    die wie gewohnlich etwas abgeplattet den Gefafien anliegen. 

Diese sind hier besonders reich und mannigfaltig entwickelt. Als die Grundform konnen wir die 

gewifi von den weiter nach aufien liegenden Langsbiindeln iiberkommene betrachten, bei der nur zwei 

grofie, Y6— Y5 mm breite Gefafie zu beiden Seiten liegen. Zu diesen treten aber stets noch andere, meist 

in grofier Zahl hinzu. Am meisten gewahrt ist die Grundform, wenn nur niittlere und kleine Gefafie sich 

an eins [VIII, 82] oder an beide grofien anschliefien, in der Kegel nach hinten [82,11] doch zuweilen auch, 

nach vorn [82, v'\ 
r) Vergl. obcn S.  126 (20). 
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Werden dagegen die beideu vorderen Gefafie durch je eine Gruppe von zwei bis drei und mehr 

eng aneinander anschliefiender etwas kleinerer Gefafie ersetzt [IX, 84], so treten diese doch noch in der 

Mitte auseinander und hinter ihnen liegen zerstreut noch mehrere, oft viele kleine. Selbst in dem seltenen 

Falle dafi die Liicke zwischen den vorderen Gruppen durch ein oder zwei Gefafie ausgefullt wird und dem 

Anscnein nach nur eine breite mediane Gruppe da ist [IX, 85], zeigt sich doch, dafi diese aus zwei seit- 

lichen entstanden ist, indem die grofiten Gefafie in zwei solche Gruppen geordnet sind und in der Mitte 

nur kleinere Gefafie die Verbindung derselben bewirken. Selbst dann haben die Gefafie also nicht eigentlich 

eine mediane Stellung. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

Die Art steht dem P. lacunosum durch ihr grofiluckiges, diinnwandiges, um den Holzteil strahliges 

Grundgewebe, die weit voneinander abstehenden, gleichwohl dicken, gezweiten Langsbiindel mit nieren- 

formigem Fas'erteil und grofiem gefafireichen Holzteil nahe. Dagegen sind die oft mehrschichtigen Scheide- 

wande zwischen den Lucken, die vielen wenig verlangerten und audi nirgends eigentlich stern formigen 

Zellen des Grundgewebes, die nur innen sehr dickwandigen, aufien grofilumigen Zellen des Faserteiles, 

dessen leistenformtger Vorsprung, der die Teilung des Siebteiles einleitet, erne Keihe von Verschiedenheiten, 

die im Verein mit dem Fehlen der Faserbtindel und der Heimat des P. rcmotum in der Xeuen, des P. la- 

cunosum in der Alten Welt liber ihre Artverschiedenheit keinen Zweifel lassen. 

18. P. germanicum (Stenzel) [IX, 86 — 91]. 

P parenchymals intermedii lacunulosi cellulis leptotichis, liberis rotundato-polyedricis, circa partem 

hgnosam fasciculorum vix. radiato-elongatis; 'fasciculi* fibro-ductoribus intermedins strictis, crassi- 

oribus, didymis, partis fibrosae rotundato-reniformis cellulis maxime mcrassatis; fasctculo ductore hand 

multum minore vasa magna bilateralia et acervum minorum includente; fasciculis fibrosis nulhs. 
FasciculUes germanicus Stenzel in Conwentz, Foss. Holzer (1882), S. 163, Nr. 8. 

t • (IM, .,-,1,   in   /ittel   II  OSQOV   S. 888   (irriger Weise   unter   die   Arten   mit Faser- Palmoxylon  germamcum   Schenk   111   z-iuu   11  ^oyw;j   «• \     & 
biindeln gebracht). 

Fundort: Brostau.1) 

(* Sammlung der Kgl.  geolog.  Landesanstalt in Berlin.) 

Das 8 cm lange,   5 cm breite   und halb so tiefe Bruchstuck   [IX,  86 von oben,   87 von der emeu 

radialen  Langsbruchrlache gesehen] ist verkieselt,   mit flach muschligem,   nur stellenweise splittngen Bruch, 
,    rT •    , ui 4 i~.   T7= iot im  Innern braun, mit teils helleren,    tens etwas quarzhart und kann  als Hornstem betrachtet werden.  Ls 1st im innein  uia    , 

dunkleren  Faserleitbiindeln und einer weifihchgrauen Aufienschicht. 
,.   .    ~ -. 1      rro /    /i kootolit a,,? abo-erundeten vieleckigen bis   l/10 mm breiten Das freie Grundgewebe [IX, 91, p, p] bestent aus aDgeruuuc s ,10 

,.,'.,. 1      ui    nn;i,m  rrpnrdnet sind. Ihre Wandungen sind diinn, doch Zellen,  die,  etwa so hoch wie breit,  m senkrechte Reihen geordnet T „  ,      . 
immerhm so derb, dafi sie ihre ursprungliche Steifheit bewahrt haben. Die klemen InterzeUuIargange an 

den abo-erundeten Ecken erweitern sich offer zu drei-, audi wohl vierkantigen klemen Lucken  [IX   91, /, /, I ], 
,. j       7j]a„   nnH   eben   nur   den Anfang   zur   Bildung   ernes die immer noch kleiner sind   als   die   umhegenden  Zellen   una   toen   uui & s 

,.,,,,,,„       , , ia ae ,r^lleiYht im Innern des Stammes ausgebildet war.  Ob die eigentlich liickenhatten Gewebes machen, wie es vieueicnx mi & 
.,,.,,, ^   „,-i pinprn  eino-enartieen Inha t erfiillte kleine Zellen in ihm ziemlich gleichmafiig zerstreuten dunklen Flecke, nut einem emgenarugc 

,. 1       1 n^,-,,   Anssehen nach erinnern sie an die auch   fast oder Lucken sind,    liefi sich nicht   deuthch erkennen.     Dem Ausscnen mien 
_,       , ,      ,__    p   lr/riuicisitm unci P. anomalum,   die man seit stets strukturlosen dunklen Flecke im Grundgewebe von  F. lacunosum m      .. > 

. ,      ^    1       1 • »:o r«;r- ^vpnio-er eleichformig und scharfer begrenzt als diese. Unger als Faserbimdel ansieht. Doch schienen sie mir weniger gieicmu      g „ 
Dem Faserteil liegen   in der Kegel   etwas   verlangerte Parenchymzellen   in em bis zwei Lagen mit 

breiter Flache   an   [89,^91,^,    am Holzteil   zunachst   kleine vieleckige,   dann wenig gestreckte Zellen 
i    ir 1    „,-,,•   on   dpn Tlherp-ano-s- und Ivreuzunirsbiindeln her- |89, p], etwas von ihm abstehend,   was   aber deuthch  mil   an   den uoergangs 

vortritt J90,  b\. ,    __,    .     ...      ... 
Die Faserleitbiindel   sind   fiber   die   vorhandene Querbruchflache [IX,  86,  88] ziemlich gleich- 

mafiig verteilt,   nur 33 wf I  •* und etwa \ ^es   mittleren Durchmessers   voneinander   abstehend,    ob- 

*) Ober diesen Fundort vergleiche untcn bei P. confertum. 
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wohl der Abstand dadurch geringer erscheint, dafi das Leitbiindel fast   ohne Ausnahme zerstort und   durch 

eine Lucke ersetzt ist, die wahrscheinlich grofier ist als sein Umfang war. 

Die Langsbundel laufen parallel straff von unten nach oben [871 und wenden ihren Faserteil 

bis auf wenige [88, x, y, z\ nach aufien. Beides deutet auf die aufiere Gegend des Stammes hin. Ander- 

seits werden sie von den nach den Blattern ausbiegenden Biindeln [87, e, e1] unter etwa 300 gekreuzt. 

Diese steigen also ziemlich steil auf, wie das weiter nach dem Innern 211 geschehen pflegt; auf dieses weist 

auch die lockere Stellung der Langsbundel hin, so dafi wir unser Stuck wohl dem aufieren Teile der 

Zwischenschicht zuweisen durfen. 

Die einzelnen Langsbundel sind untereinander wenig verschieden, gezweit, etwas iiber 1 mm dick. 

Der meist allein erhaltene Faserteil im Querschnitt rundlich, nur am Leitbiindel breit abgeflacht oder 

ganz flach eingedriickt, so dafi er rundlich-nierenformig erscheint. Er ist 2/3 mm tief, 1 mm breit, so dafi 

sein mittlerer Durchmesser 4/- mm betragt. Seine Zellen [91, pf\ sind gerade, starr, an beiden Enden lang 

zugespitzt, so dickwandig, dafi nur ein winziges Lumen frei bleibt, von dem man oft zierliche Porenkanale 

nach verschiedenen Richtungen ausgehen sieht. Nur ganz vereinzelt sieht man im aufieren Umfang Zellen 

mit etwas grofierem Lumen [91, pf\ pfa]. 

Im Gegensatz zu P. porosum, wo der zum Teile ebenfalls dickwandige Faserteil fast ganz ausge- 

fallen, das Leitbiindel aber erhalten ist, finden wir dieses hier fast bei alien Biindeln durch strukturlose 

Kieselmasse ersetzt, in der nur selten Spuren von Gefafien sichtbar sind [88, fd, fd1, fd11], die noch mit 

den Ringen des Chalzedons verwechselt werden konnen, der in den Raum gefiossen ist. Daher riihrt die 

Unsicherheit iiber die urspriingliche Gestalt und Grofie des Leitbiindels, dessen scheinbarer Umfang durch 

Zerstorung des angrenzenden Grundgewebes wahrscheinlich oft erheblich erweitert worden ist. Denn die 

wenigen Leitbiindel, bei denen wenigstens die Gefafie dem Anschein nach besser erhalten sind - alle 

anderen Gewebe sind auch verschwunden — liegen zwar vorn mit breiter Flache an dem Faserteil an 

[88, fd111}, aber der erheblich kleinere Holzteil verjtingt sich bald nach hinten, wahrend die Liicke an Stelle 

der zerstorten Leitbiindel nach hinten breit abgerundet ist. Er schliefit aufier den auch keineswegs grofien 

vorderen ein Dutzend kleiner und sehr kleiner hinter diesen zerstreuter Gefafie ein. 

Wo der Holzteil noch weiter nach hinten ausgezogen ist, haben wir bereits U b er g an gs b tin d e 1 

vor uns. Bei ihnen finden wir die Wand der vorderen Gefafie allem Anscheine nach bald gequollen und 

iiber ihre urspriingliche Weite ausgedehnt [89], bald in der Auflosung begriffen [90, v1] oder ganz ge- 

schwunden \v11}, wahrend sich dahinter eine noch bedeutend grofiere Zahl mittlerer und kleiner Gefafie gut 

erhalten hat. Urn den Holzteil haben die Zellen des Grundgewebes eine radiale Streckung erfahren, wie sie 

bei dieser Art fast nur um die Kr euzungsbiindel vorkommt. Diese, wie sich nach ihrem steilen An- 

steigen [87, e, ex\ erwarten Heft, vom Querschnitt nur mafiig schrag getroffen (86, c, c; 88, c, e1], sind ein- 

fach gebaut und nur durch ihre starke Streckung von den Ubergangsbundeln verschieden. Das kleine 

Kreuzungsbiindel  [e1] ist vielleicht eine Abzweigung des neben ihm verlaufenden  grofien |e|. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

P. germanicum gleicht in so wesentlichen Punkten dem P. porosum, daft wir schon deshalb an- 

nehmen wiirden, dafi es, wie dieses, zu der Zwischenform zwischen den Mauritia- und den Kokos-ahnlichen 

Stiimmen gehore; anderseits lafit schon ein Blick auf die leicht hin und her gebogenen Langsbiindel am 

Stammstiick des P. porosum und ein Vergleich mit den dickeren, straff aufsteigenden, von P. germanicum 

den Gedanken nicht aufkommen, dafi beide von derselben Palmenart herriihren sollten und erinnert uns 

daran, dafi dieses bis jetzt fast ganz vernachlassigte Merkmal einer sorgfaltigeren Beachtung wert ist. 

Aufierdem sind die rundlichen Zellen des freien Grundgewebes und die von ihnen nur wenig ver- 

schiedenen in der Nahe der Langsbundel, die grofiere Dicke des Faserteiles der letzteren und dessen durch- 

weg aufterordentlich dickwandigen Zellen sowie die einfachen gebauten Kreuzungsbiindel Verschiedenheiten, 

die sich nicht durch die Annahme, dafi beide aus verschiedenen Gegenden desselben Stammes herruhrten, 

erklaren lassen. 
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19. P. filigranum Stenzel [X,  106, 107]. 

P. parenchymatis exterioris continni cellulis tenerrimis, liberis polyedricis magnis, parti fibrosae 

appressis paulo elongatis, circum partem lignosam hinc inde radiatis; fasciculi's fibro-ductoribus cxterioribus 

turn approximatis turn seriatim lateraliter confertis, tenuioribus, ovato — subdidymis; partis fibrosae per- 

magnae basi reniformi complanata, cellulis interioribus maxime, exterioribus modice incrassatis; fasciculi 

ductoris pluries minoris, vasa complura mediocria dispersa; faseiculis fibrosis copiosissimis, his tenuioribus, 

illis tenuissimis, nudis. 
Palmacites filigranum Stenzel in Conwentz. Fossile Holzer Schwedens (1S92), S. ,83—87; Taf. V, Fig. 6; 

Taf. XL 
Fundort: Jonstorps Tappeshus, unweit Helsingborg in Schonen. (* Geologisches Museum der 

Universitat Lund.) 
Das verkieselte Bruchstiick dieser Art ist eines der stattlicheren, das wir von fossilen Palmen- 

holzern besitzen;1) 13 cm hoch, an der dicksten Stelle 7 cm breit, wog es gegen 600 g. In der mittleren 

Gegend, wo die gelblichgraue Aufienflache der Stammachse parallel lauft, Ziehen sich auf ihr deutlich hervor- 

tretend zahlreiche Langsbiindel als diinne, flach hin und her gebogene Faden herab; hie und da zwischen 

ihnen haardunne Faden, jedenfalls einige der zahlreichen Faserbiindel. An der nach der Rinde hin ge- 

wendeten Aufienflache2) treten zwischen den hier etwas auseinander weichenden Langsbiindeln in bestimmten 

Zwischenraumen nach den Blattern gehende Biindel heraus, deutlich in links steil, rechts weniger steil an- 

steigende Spiralen geordnet. Auf der radialen Flache dagegeir1) sieht man diese Biindel teils noch schief 

nach aufien aufsteigend, teils fast wagrecht nach aufien abbiegend die Langsbiindel kreuzen: ahnlich den 

gleich gebogenen Stellen von P.  Boxbergac [VII,  75,  7&] mit ihren dicken und straffen  Biindeln. 

Das lafit schon erkennen, dafi wir ein Rollstiick vor uns haben, dem nicht nur die Rinde und 

die unter ihr liegende Faserschicht fehlt, sondern von dem an der einen etwas hohlen Seite unstreitig auch 

die Mitte des Stammes ausgebrochen ist. Das wird auch durch den inneren Ban bestatigt. Ein Querschnitt4) 

vom unteren8) Ende zeigt zunachst einen braunen Kern, ringsum von einer etwa ]/2 cm dicken, hellen, 

gelblichbraunen Aufienschicht umgeben, und es liegt nahe, anzunehmen, dafi das Stuck lange an der Luft 

gelegen und dadurch von aufien her gebleicht worden sei.,;) Das ist aber nicht wahrscheinlich. Ich habe 

an einer grofieren Zahl verkieselter Psaronien ahnlich gebleichte Aufienschichten untersucht und dabei ge- 

funden, dafi in ihnen an einigen Stellen die pflanzlichen Gewebe noch gut erhalten waren, wahrend an 

anderen die Zellen mannigfach zerdriickt ocler zerrissen, wieder an anderen stufenweise, bis zur Unkennt- 

lichkeit aufgelost schienen. Ahnlicb.es kann man, wenn auch in geringerem Mafie, auch an unserem Stiicke sehen. 

Solche Veranderungen konnen durch aufiere Einwirkungen, wie Wasser, Luft und Licht an dem bereits 

verkieselten Stiicke nicht hervorgebracht worden sein. Das frische Holz ist jedenfalls bis annahernd zu 

seiner jetzigen Gestalt abgerollt, seine aufiere Schicht dabei starker ausgelaugt, namentlich seiner organischen 

Bestandteile vollstKndiger beraubt worden als die innere, die diesen ihre dunklere, oft schwarzbraune 

Farbe verdankt, und danach erst, zum Telle vielleicht noch wahrend dessen, verkieselt. Ein Stuck wie das 

unserige konnte nach der Stelle, wo das letzte erfolgt ist, selbst als Treibholz angetrieben worden sein; 

dann aber mag es, wie die ziemlich gleichformige Dicke seiner blassen Aufienschicht wahrscheinlich .macht, 

nicht mehr erheblich verandert worden sein, weder innerlich noch in seiner Grofte und Gestalt. Ist es in 

das Mergellager von Jonstorps Tappeshus angeschwemmt worden, so mochte das nur aus geringer Ent- 

fernung   geschehen   sein,   vielleicht   aus   dem    in   Schonen   verbreiteten   Holma-Sandstein,   der   zur   senonen 

») Conwentz a. a. O. Taf. V, Fig. 6, ist es von der Seite, aber in umgekehrter SteUung abgebildet; dasuntere 

Ende der Figur ist in Wirklichkeit das obere. 
2) Stenzel: Palm. FUigr, Taf.  II, Fig. I a—a1; Fig. 3. 
s) Ebenda: Fig. 2. 
4) Ebenda: Fig. I. 
») Conwentz: Foss. Holz. Schwed. Taf. V, Fig. 6 : oberen. 
») Ich bemerke, dafi der Absatz, welcher der Ausfiihrung Seite 83 auf die von mir aufgestellte Diagnose folgt, 

nicht von mir herrtihrt. 
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Kreide gerechnet wird. Jedenfalls beweist der Umstand, dafi es ringsum auch am unteren Ende von der 

blassen Schicht umgeben ist, dafi der Baum, von dem es ein Teil ist, nicht an Ort und Stelle durch die 

Wurzeln das kieselhaltige Wasser eingesaugt hat, sondern daft dieses erst von dem toten Bruchstiick auf- 

genommen worden ist. Das werden darauf gerichtete Beobachtungen auch anderwarts zeigen und so einen 

Beitrag zur Kenntnis des Versteinerungsvorganges geben. 

Weiter zeigt dann der Querschnitt im hellen wie im dunklen Teile zahlreiche, genaherte Langs- 

bi'mdel gleich den Kreuzungsbiindeln [X, 106, e, e1] gleichmafiig nach auften gerichtet. Der grofte Faserteil, 

das kleine Leitbiindel an Umfang vielmal iibertreffend — alles Zeichen, daft wir ein Stuck aus dem 

Aufteren oder der aufteren Zwischenschicht vor uns haben. 

In diesem waren die Zellen des liickenlosen Grundgeweb es J) aufterordentlich diinnwandig, teils 

wohl nach ihrer urspriinglichen Beschaffenheit, teils durch die Einwirkung des Wassers vor der Versteinerung 

und daher fast alle so verbogen und zusammengefallen, daft ihre Gestalt ganz unkenntlich ist. Nur wo sie 

etwas verlangert an dem Faserteil anliegen, namentlich wo zwei nahe aneinander geriickt sind, kann man 

manchmal noch bis sechs Lagen derselben erkennen; ebenso an den beiden Flanken des Leitbiindels, dem 

sie ihre"schmalen Seiten zuwenden. Die freien Parenchymzellen, um so grofter je weiter entfernt von den 

Faser- und Leitbiindeln, sind unregelmafiig vieleckig bis  Y10  mm *m Durchmesser.2) 

Die Faserlei tbiindel sind iiber den Querschnitt3) im allgemeinen gleichmafiig verteilt [X, 106], 

durchschnittlich etwa um ihren Halbmesser voneinander entfernt; doch stehen sie vielfach in flachen nach 

aufien gewolbten Bogen dicht aneinander gedrangt, wahrend andere um ihren eigenen Durchmesser voneinander 

abstehen.    Da sie nur 3/4 mm dick sind, die kleinsten nur ]/2  mm und nur wenige bis  4/3 mm, indem bei 

langlichem Umrift und einer Breite von  1j2 bis mm die Tiefe bis  1  mm betragt, finden  auf 1  cm2 

etwa  140 Platz. 

Ihre Gestalt ist bei dem Zuriicktreten des kleinen Leitbiindels die des Faser teile s, von rund- 

lichem Umrift, aber bald langlich, bald nierenformig, abgerundet-eckig und, wo sie durch andere ihnen 

nahestehende beschrankt sind, bald vorgezogen, bald abgeflacht oder bei seitlicher Lage des Leitbiindels 

schief, drei- oder vierkantig — alle mit einer ganz flachen Bucht am Grande zur Aufnahme des Leitbiindels. 

Die hintersten Zellen des Faserteiles sind in der Regel klein, so dickwandig, dafi nur ein punktformiges 

Lumen sichtbar ist, und von den vorderen, ebenso verdickten des Leitbiindels nicht immer leicht zu unter- 

scheiden; dann folgen grofiere, bis 1/li mm dicke, oft radial gestreckte Zellen, einzelne viel kleinere da- 

zwischen, mit grofiem Lumen aber immer noch sehr dicker Wand. Von dem sehr kleinen Leitbiindel 

ist der Siebteil nirgends mehr deutlich ; der Holzteil besteht zwar auften aus kleinen stark verdickten 

Zellen, scheint aber innen nur diinnwandige Holzzellen gehabt zu haben, die mit den von ihnen umgebenen 

Gefafien bis zur Unkenntlichkeit von auften nach innen zusammengedriickt worden sind. Daher erscheint 

das ganze Leitbiindel in der seichten Bucht des Faserteiles fast stets als ein flacher, ihm angedriickter Streifen, 

unstreitig viel kleiner, als es an der lebenden Pfianze war. Indes auch wenn man sich nach der verbogenen und 

verdriickten, aber wahrscheinlich in ihrer urspriinglichen Ausdehnung erhaltenen Gefaftwand, den einstigen 

kreisrunden Umrift derselben wieder herstellt, erhalt man nur ungewohnlich kleine, wie ein schrager Schnitt 

erkennen lafit, netzformige, vordere Gefafte, 1/si—
1/20 mm im Durchmesser; neben und hinter ihnen ein 

paar noch engere Spiralgefiifie, so daft die Langsbiindel einem der wenigen, besser erhaltenen [X, 107] nahe 

gekommen sein mogen, mit immer noch sehr kleinem, flachen Leitbiindel an dem vielmal grijfteren Faser- 

teil. Doch tritt hier die gezweite Gestalt des Ganzen deutlich hervor. Die Gefafte, fast immer 4—5, liegen 

zwar jetzt neben- und umeinander in einer Reihe oder einem Haufen, sie sind aber voneinander getrennt 

oder unregelmafiig ineinander geschoben, so daft sie kaum als eine wirklich mediane Gruppe betrachtet 

werden konnen, wie ich friiher annahm,4) sondern vermutlich in eine rechte und eine linke getrennt 

gewesen sind. 

«) Stenzel: Palm. Filigr. Taf. XI, Fig. 5, m\ rt 
*) Ebenda: Fig. 5, w1, mu; Fig. 12, m. 
3) Ebenda: Fig. I, 4. 
4) Ebenda: S. 85. 
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Ein Faserleitbiindel mit weiter aus dem Umrift des Faserteiles heraustretendem Holzteil mit zwei 

getrennten, 1j-l mm breiten vorderen Gefafien — eine Grofie, die bei keinem anderen Biindel der Art be- 

obachtet worden ist,1) ist wahrscheinlich ein U b er gan gs b ii n d el; die Kreuzungsbflndel haben einen 

Faserteil, der hinter dem der Langsbiindel nicht zuriicksteht und einen einfachen maftig verlangerten [X, 106J 

oder einen noch grofteren, durch einen Querstreifen parenchymatischen Gewebes in zwei hintereinander 

liegende Abschnitte mit zerstreuten  GefaBen gegliederten Holzteil [e1]. 

Von besonderer Bedeutung endlich sind die Fas er biindel, die so feine Faden bilden, daft die 

Art davon ihren Namen erhalten hat. Sehen wir von einzelnen Faserzellen und von Biindeln ab, die 

nur Y8() mm dick sind und in einem Quersclmitt nur 2—3 Zellen enthalten, da sie vielleicht nur die Enden 

von starkeren sind - obgleich solche bei anderen Arten nicht gefunden werden, so betragen die V»o —Vs mm 

dicken mit 4- 13 Zellen im Quersclmitt 80%; die sparsamen bis 1j7 mm dicken, mit bis 30 Zellen im 

Querschnitt nur den fiinften Teil aller Faserbiindel. Dabei ist ihre Umgrenzung auffallend unregelmaftig; 

ihre Zellen sind denen des Faserteiles ahnlich, den mittleren derselben an Grofte gleich und grenzen ohne 

Kranzzellen unmittelbar an die des  Grundgewebes. 

Die genaherte, reihenweise gedrangte Stellung der Langsbiindel ist in dem grofien Bruchstiick 

iiberall nahezu die gleiche, obwohl es, nach ihrer Orientierung und ihrem Bau, aufien bis nahe an die Rinde 

reicht innen bis nicht allzuweit von der Mitte; denn die Langsbiindel sind an der linken Seite unseres 

Querschnitts -) nicht unerheblich nach links, die an der rechten nach rechts gewendet. Wir konnen daher 

annehmen, dafi diese zwar selbst herausgebrochen ist, doch nicht weit von der inneren hohlen Flache des 

Bruchstiicks 3) entfernt war. Bis in die Mitte haben aber so stark genaherte Biindel mit so grofiem Faserteil 

und so kleinem Leitbiindel sicher nicht gereicht: hier sind sie wohl mehr auseinander getreten und haben 

einen flacheren Faserteil und ein grofteres Leitbiindel gehabt. In dieser Voraussetzung ziehen wir P. fili- 

granum zu den Corypha-ShnMchen Holzern, wegen des am Grande flachen Faserteiles zu den »Compianata*, 

wegen des dichten Grundgewebes zu den »Soiida«, unter denen es durch seine, bis unweit der Mitte wenig 

veranderten, genaherten Langsbiindel mit dem flachen, an dem abgeplatteten Grande des Faserteiles breit 

anliegenden  Leitbiindel  eine gesonderte Stellung einnimmt. 

20. P. confertum (Stenzel) [XI, 108—in]. 

P. parenchymals   continui   cellulis   leptotichis polyedricis v. paulo   transverse elongatis ;  fasciculis 

fibro-ductorilms exterioribus   majoribus   cum   confertis,    turn   approximatis   didymis,   ovato-oblongis;   partis 

hbrosae   permagnae,   basi   complanate-reniformis,   cellulis   maxime  incrassat.s;   fasciculo   ductorc   multoties 

minore vasa   lateralia   magna   continente;   fasciculis   intermedin   minoribus;  fasciculis fibrosis   rarioribus, 

crassis, coronatis. 
Fasciculites confertus Stenzel in Conwentz. Fossile Holzer. (1882), S. 163, Nr. 4. 
Palmoxylon confertum, Schenk in Zittcl: II, (1890) S. 887 (irriger Weise bei den Arten ohne Faserbiindel 

aufgezahlt). 

Fundort: Brostau (?). 
(* Sammlung der Kgl.  geolog.  Landesanstalt zu Berlin.) 
Das Stuck,   auf welches" die Art gegriindet ist,   soil   in  Brostau   zugleich   mit   von  Wurzelanfangen 

A,.   1 1 TV  J      *•• 1 •        |L.«UM«C o-pfimden  worden sein. Ein Ort Brostau ist nur aus der Gegend durchsetzten Rmdenstucken eines tsaronms geiunuen  wo»"«u ° e> 
,„.„«/,, .   1        ,     -,•    c*»„i,a i.s„„tf.n  rlahin  nur als Geschiebe gekommen sein und ihr Ursprungs- von  Groft-Glogau bekannt;  die Stucke  konnten ctanm uiu  •"= & 
„_.  . .  .   ,    r „ ,   ,        .    XT„_  i„mpri.t freilich die Redaktion a. a. O. dazu, daft das auftere Ansehen ort 1st jedenfalls ganz unbekannt.  JNun  bemerkt iremcn mv 
A-        v      «., n      *       •    i„ T c^rlAasinatfllt ein tranz eleiches sei, namentlich auch bezliglich ihrer erbs- dieser Kieselholzer von Brostau in der Landesanstair em gtuw. giv > & 

,,        „   , , „ . , ,      ,u,.0f.i1Pinli>h  sei    dafi dieselben von  verschiedenen Fundorten herstammen gelben Farbe,   so daft es nicht wahrscneinncn sei,   a&a 
, ,,,        r,.    ,  . ,       n •      , -„   „t,„- ;„  Apr nermischen Formation, die ersten Palmen in der oberen sollten.  Die letzten Psaromen kommen aber 111 tier perausvutu 
v    -J 1^    • J. J 1 11    n   . i;,,„o  ancn-perhlnssen     daft   beide   zu   derselben Zeit   an  demselben Orte Kreide vor.  Es 1st daher schlechterdmgs ausgescniossen,   *• 

1) Ebenda: Taf. XI, Fig. 8. 
2) Ebenda: Taf  XI, Fig. I, a. 
3) E b e n d a : i. 
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gelebt batten und versteinert waren, und wer weifi, wie wenig Wert friiher auf den Fundort der Ver- 

steinerungen gelegt und wie leicht es damit oft genommen worden ist, wird der ganzen Angabe, fiir die 

beiden fossilen Palmenholzer wenigstens, keinen Wert beilegen. 

Das Stiick ist hornsteinahnlich verkieselt, doch mit flach muschligem Bruche; die braungelbe Grund- 

masse hie und da, namentlich in der Mitte, von blutroten feinen Strichen durchzogen. Die aufieren kleinen 

Faserleitbiindel sind schwarzlich, die iibrigen braun auf blafigelbem Grunde. Wie der Querschnitt [XI, 1081 

schon mit blofiem Auge erkennen laftt, umfafit er das Auftere des Stammes; das beweist audi die gleiche 

Orientierung aller Langsbiindel und der zahlreichen zwischen ihnen durchlaufenden Kreuzungsbiindel — und 

zwar yon den kleinen Biindeln nah unter der Rinde [a] bis zu den an Grofte bereits wieder deutlich ab- 

nehmenden Zwischenbiindeln \i\. 

Das diinnwandige, liickenlose Grundgewebe ist ziemlich gleichformig. Das freie, aus vieleckigen, 

kleinen Zellen von Y25 wm zusammengesetzt [XI, ill, p*], die jedocb nicht nur am Faserteil etwas ver- 

liingert anliegen, vom Holzteil noch weniger verlangert abstehen, sondern von da an weiterhin diese 

Gestalt beibehalten [LIO, p; ill, p\, namentlich aber von den Holzteilen der Kreuzungsbiindel gestreckt, 

bis dreimal so lang als breit, seitlich abstehen und diese Anordnung oft mehrerer Zellagen weit fortsetzen. 

Ihre quere Richtung steht somit in naher Beziehung zu den Faserleitbiindeln, nicht zu den verschiedenen 

Gegenden des Stammes. 

Die Faserleitbiindel sind in demselben ahnlich verteilt wie bei P. crassipes. Die Rinde ist 

auch hier verloren gegangen. In der aufiersten, unstreitig nahe unter dieser liegenden Schicht liegen kleinere 

Langsbiindel so gedrangt, daf?> bis 150 auf 1 cm% kommen [XI, 108, a); weiter nach innen [108, b; 109], 

wo sie am groftten sind, noch 100; dann nur noch 80, dann 60, eine Gegend, die man schon der 

Zwischenschicht zurechnen wird, von deren innerem Teile wir nur noch wenig vorfinden [108, i\. In der 

fiir uns wichtigsten Gegend, mit den dicksten Langsbiindeln, stehen diese nur stellenweise dicht aneinander 

gedrangt, vielfach um ein Viertel bis um die Halfte des eigenen Durclimessers voneinander entfernt. Daher 

ist ihre Gestalt, die fast ganz durch den iibergroften Faserteil bestimmt wird, weniger durch die angrenzen- 

den Biindel beeinfluftt. Ihr Umrift ist deutlich gezweit; ihre Tiefe, 2/s—I mm, vereinzelt bis 11/i mm, durch- 

weg grofier als ihre Breite von  2/8 — 3/4 mm, ihre Dicke im mittleren Durchschnitt */5 mm. 

Der Faserteil hat die Breite des ganzen Langsbiindels; seine Tiefe steht nur wenig, um die des 

kleinen Leitbtindels, hinter ihm zuriick. Nur selten ist er durch sehr nahe liegende Nachbarbiindel beschrankt, 

sehr schmal geblieben, dann aber um so tiefer geworden [109, fd}; gewohnlich hat er sich frei ausbilden 

konnen und ist aus flach nierenformigem Grunde eiformig, bei den kleineren selten bis zu rundlichem 

Umrift, bei den grofteren vorwiegend langlich-eirund oder langlich. Seine Zellen sind gleichformig, 1/s0 bis 

Y25 mm dick, mit so stark verdickten Wiinden, daft nur ein ganz kleines, ofter fast unkenntliches Lumen 

frei bleibt, von dem aus oft noch deutliche Porenkanale sich durch die iibereinander liegenden Verdickungs- 

schichten verfolgen lassen [no, pf], Nur hie und da treten einzelne Zellen mit grofterem Lumen auf, das 

dann von einem breiten dunklen Streifen umzogen, aber daran zu erkennen ist, daft von ihm scharf abge- 

setzte Porenkanale nach   aufien verlaufen. 

An der flachen oder nur flach eingedriickten inneren Flache des Faserteiles liegt das kleine, rund- 

liche Leitbiindel, nur '/g — */g mm breit und bis 20mal kleiner als der Faserteil; vorn der oft noch gut 

erhaltene, sehr kleine Siebteil; hinter ihm der Holzteil — mit zwei, sehr oft aber mit drei bis vier, 

groften Gefaften, Vis^Vn mm lm Durchmesser, die rechts und links von der Mitte liegen; bei etwas 

grofteren hinter diesen noch eine wechselnde Anzahl kleiner Gefafte, umgeben von derbwandigen, von oben 

nach unten gestreckten Holzzellen. 

Diese Biindel werden zu Ub er gan gs b tin d el n, wie wir eines wegen seiner und seiner Umgebung 

guten Erhaltung abgebildet haben [no], wenn die groften Gefafte weiter auseinander, die kleinen weiter 

nach hinten riicken und sich zwischen beiden eine Querschicht von Zellen ausbildet, die durch ihre diinnen 

Wandungen, ihre Grofte und ihre etwas breitgedrtickte Gestalt dem umgebenden Grundgewebe ahnlicher 

sind, als den benachbarten Holzzellen.   Bei den ausgesprochenen Kreuzun gsbiindel n schreiten die Um- 
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0HI] als der anderungen nur weiter vor.1) Der Faserteil wird in demselben Mafie kleiner [109, e\ e1 

Holzkorper der sich bis zur doppelten Tiefe desselben nach hinten erstreckt, vorn um die beiden weit 

auseinander getretenen Gruppen grofier Gefafie, zu denen sich auch noch kleine gesellen, sich auffallend 

verbreitert, dahinter sich rasch verschmalert und in eine diinne, hinten abgerundete Platte ubergeht. In der 

Hauptsache der am meisten vorgeschrittenen Form bei P. densum [IV, 51] ahnlich, gehen sie doch durch 

die starke Herausbildung der einzelnen Telle merklich viber diese hinaus. 
Die Faserbiindel [XI, no, f; III, f] sind wenig zahlreich, nur eines auf drei bis vier Leitbiindel, 

auf 1 o»- etwa 30. Sie sind im Querschnitt rund oder etwas langlichrund, ungleich dick, zwischen x/12 und 

V mm, die meisten % bis »/« mm- Sie bestehen aus sellr kleinen> dickwancligen Faserzellen [ill, f] und 

sind von einem Kreise"von 12 bis 30 Kranzzellen [st] umgeben, deren Zahl - nicht aber deren Grofie — 

mit der Dicke der Faserbiindel abnimmt, vvenn auch nicht in ganz gieichem Schritte, so dafi es nicht ganz 

unwahrscheinhch  ist,  dafi sie bei sehr diinnen  Biindeln gar nicht zur Ausbildung kommen wiirden. 

P confertum gehort wegen seiner nicht nur sehr genaherten, sondern an vielen Stellen gedrangten 

aufieren Langsbtadel, denen nach innen etwas kleinere mit flacherem Faserteil folgen, zu der Mittelform 

der »Coryphinae« und unter diesen wegen des am Grunde fiach nierenformigen Faserteiles zur Gruppe der 

Compianata, und zwar zu denen mit liickenlosem Grundgewebe. Das rundliche Leitbiindel, das nicht nur 

vielmal kleiner ist als der Faserteil, sondern auch mit einer ganz schmalen Flache an diesem anhegt, 

entfernt es von P. filigranum, wie auch von P. porosum und nahert es P. crassipes, mit dem es auch 

sonst grofie \hnlichkeit hat, von dem es aber aufier der hauiig gedrangten Stellung der aufieren Langs- 

biindel namentlich durch das vieleckige oder tangential   gestreckte Grundgewebe abweicht. 

Dazu   tritt   die   sehr   ausgezeichnete   Gestalt   der   Kreuzungsbiindel [109,   e bis  em],   bei denen   die 
,   . , , /1   r-r .     •„,0;t   auseinander   riicken,   dafi   sie   zu   beiden   Seiten   stark   hervortreten, beiden vorderen Gefafigruppen   soweit   ausemanuei   iuv,n.c , 

...        ,   ,      „ , , ..    Q„    • .   -^ia-Upr,   ihnen   plotzlich   stark  zusammenzieht,   um   dann   als schmale Platte wahrend der Holzkorper sich zwiscnen   mneu   piui 
,  , . , . n;0cp FHH.mo- behalt eini°"en Wert, auch wenn aufier ihr einfachere Zwischen- weit nach hmten vorzusprmgen.  Uiese rJilclung Dcnaii ciuig* > 

formen zwischen Ubergangs- und Kreuzungsbiindeln gefunden werden. 

21. P. crassipes (Unger)   [X, 93   -105J. 

P parenchymal exterioris continui cellulis secundum trunci radios elongatis, leptotichis ; interioris . . ; 

fasciculis fibroductoribus   extemis   oblongis,   fasciculo   ductore   ad   partem   tibrosam   aequore   aeque   lata 
•    -i l„.AT:mnt;s rlidvmis   parte fibrosa ovato-oblonga, basi compianata adiuncto; fasciculis exterioribus majonbus approximate aiaymis, pai &<*, 1 

1 ,„ nismmmie   vasa   maiora   lateraha   contmentem  angusto sum fasciculum ductorem multoties mmorem, duo plerumque  vasa       j 
 , .      ,„,.•   .   //,,,,,;n,;;v  fibrosis satis crebns coronatis. excipiente; fasciculis mterioribus rotundatis , fasacutts jwru^c 

', ., ..      r. . ;„  Martins- n   60- § 2> Ders. m Genera et sp. (1850); p. 334- Palmacites crassipes Unger in Martius. p. 00, g   3 
,. _,   ,.      „,    ,   ,I1;Q,V S   77   Dess. Westind. (1003), »• 22,   Lai. iv, .rig. 3. Palmoxxlon Kuntzn Felix. Stud. (1882), i.  //• ueas. 

Fundort:  Insel Antigua. 
,c 1 «   rntta  nach  Uno-er-   P. crassipes — -Miner,   geolog.  Museum in  Berlin.  — (Sammlung von  B.  Cotta nacn  ungci. 1 

X    r   -r,   , •     •     r   •     •   .    ikarhnitt von   dem Berliner Stiicke.   —   * Dieselbe Sammlung: 
* Sammlung von Prof. Felix in Leipzig:   Abschmtt von 
P. Kuntzii.  -  Sammlung von Dr.  Kuntze in Leipzig:  P.  Kuntzn.) 

• L TT„„»r    nViwohl er dessen    mneren Ban kannte,   nach der   aufieren Palmoxyloii  crassipes 1st von Unger,   obv»om ei , 
P.H,,.,,   Pnlmacites o-estellt worden,  worm wir ihm aber nicht lolgen 

Beschaffenheit des Stammes in seme Gattung 1 almacncs  a^ 
1 •• A iw      r       ^rr,  Vnrhandensein von Wurzelansatzen   kein  von   dem aufieren Aussehen her- konnen,  da er selbst aufier   dem   Vornanaensem  vu 

1-    j-     \Kcta.ni-nimo' desselben von einer Palme sprache, under Lottas genommenes Merkmal angibt,  das fur die Abstammung  aesseiuc v 
•{   r    *m  Pt„-a   ehenso viel,   von dessen innerem Baue sehr   viel wemger Perfossus annularis,   von dessen Aufierem etwa   ebenso vici, s 

„   ' „      .    .... ^Uracht hat     Wir   stellen es   dementsprechend   jetzt   zu   den Arten 
erhalten 1st,  zur Gattung  Fascicuhtes gebracnt nai. 

von  Pahnoxylon, _ . ,      _ .,  , , . 
,     , .    a    i.PI1ipnfnrmi<re Ende eines  Stammes, das zehn  /oil  breit,  also  em Er beschreibt es als das untere,   keulentoimigc 

machtiger Block war,  mit diinnen Wurzelansatzen bedeckt. 

l) Vergl. oben, S.  141, (35> 26* 

download unter www.biologiezentrum.at



206 (rustav StenzeJ, JOO 

Den inneren Bau desselben habe ich an einer kleinen durchscheinenden dreieckigen Platte beobachten 

konnen, die ich durch Gopperts Vermittlung von Unger zur Ansicht erhalten hatte. Sie enthielt zwar 

nur II mm vom Umfang des Stammes [X, 97, a—b] und reichte mit der einen Ecke [z] nur 11 mm weit 

nach innen ; aber in dem ^mm dicken Rindenstreifen lagen doch zwei Wurzelansatze und das 8 mm tiefe 

Stiick des Kernes zeigte so viele Langs- und so viele Faserbiindel, dad das Wichtigste des Baues der 

aufieren Stammschicht daraus ermittelt werden konnte. 

Das dichte Grundgewebe im aufieren Teile des Kernes besteht aus diinnwandigen, radial 

gestreckten Zellen, die etvva 1/30 mm breit und mehreremal so lang, sich mit breiter Flache an die Langs- 

biindel namentlich an deren Faserteile anlegen und auch an den Holzteil nur hie und da mit ihrer schmalen 

Seite grenzen, ohne denselben aber in zusammenhangendem Bogen sternformig zu umgeben, wie bei P. lacn- 

nosum und vielen anderen Arten. 

Die aufiersten Langsbiindel [97, g—h] sincl sehr klein und nahe aneinander geriickt; nach innen 

zu werden sie grofier und treten allmahlich auseinander, so dafi von den Sufi er en Langsbiindeln durch- 

schnittlich 115 auf I cm2 kommen. Hier sind sie ungleich gezweit, indem das kleine Leitbiinclel scharf 

gegen den grofien Faserteil abgegrenzt ist. Sie sind 2/3 — 1 mm, nur wenige bis 1 :/2 mm tief, bei einer 

Breite von  1j,i   bis  4/3 ««,  so dafi man ihre mittlere Dicke zu  4/5 mm annehmen kann. 

Der durch seine iiberwiegende Grofie die Gestalt des ganzen Biindels bestimmende Faserteil 

ist langlich rund oder langlich eiformig, fast stets erheblich tiefer als breit, nur bei wenigen rundlich, mit 

einer schmalen und seichten Bucht in der Mitte seines Grundes fur das Leitbiindel. Seine Zellen sind 

namentlich bei den melir nach innen zu liegenden Langsbiindeln grofi, in der Mitte des Faserteiles bis 1/11 mm 

tief und halb so breit, mit grofiem Lumen und mafiig verdickter Wand, wahrend die nach dem. Umfang 

hin liegenden kleiner und so dickwandig sind, dafi ihr Lumen beinahe punktformig erscheint. 

Das sehr kleine, l/8—
1/i mm tiefe und nur x/4 — J/e mm breite Leitbiindel enthalt in der Kegel 

nur 2—4 grofiere, aber meist verbogene und zusammengedriickte und so undeutliche Gefafie mit ver- 

schwimmenden Umrissen, dafi man ihren Durchmesser nur ganz ungefa.hr auf 1ji(j—
1l1!t mm schatzen kann! 

hinter ihnen zuweilen noch 4—15 kleine. Die Stelle des Siebteiles ist nur zuweilen durch eine kleine 

Lticke angedeutet. 

Von den nur mafiig zahlreichen Faserbiindeln — sie werden von Unger nicht erwahnt — 

liegen etwa 75 innerhalb I cm2, also nur etwa 2 auf 3 Faserleitbiindel; sie sind von mittlerer Dicke, 

gewohnlich x/s mm, doch erreichen einige einen Durchmesser von 1/& mm, wahrend andere bis auf 1/11 mm 

zuriickgehen. Sie bestehen aus kleinen, nicht sehr dickwandigen Zellen und sind von zierlichen Kranz- 

zellen umgeben. 

Die das Stiick aufien umziehende 3 mm dicke Rinde [a b g h\ besteht, wie der Kern, aus lockerem 

Parenchym, dessen Zellen auffallend von innen nach aufien gestreckt sind. Wenn wir den innersten, 

1 mm breiten Streifen des helleren Gewebes, da es dtinne Faserleitbiindel enthalt, zum Kerne rechnen, so 

wird die eigentliche Rinde der Lange nach nur von Faserbiindeln durchzogen, die sich von denen des Kernes 

in keinem wesentlichen Punkte unterscheiden. 

In querer Richtung dagegen wird sie, in unserem Schliff von zwei, horizontalen Wurzel ansatzen 

[r r\ durchsetzt. Zu diesen treten aus einem grofieren Umkreise des Kernes Faserleitbiindel zusammen, dnrch- 

queren in einer mittleren Breite von i1jim'm die Rinde, um unter deren Aufienflache sich glockenformig 

zusammen zu neigen, diinner und zuletzt unkenntlich zu werden. Ob sie hier die noch in der Rinde steckende 

Wurzelspitze bilden, oder ob sie beim Austritt aus derselben sich nach unten wenden und daher den 

Querschnitt verlassen, liefi sich nicht sicher entscheiden. Die in diesem zu Tage tretenden, 5—7 neben- 

einander liegenden Faserleitbiindel sind sehr diinn, besonders klein der Faserteil, grofier das Leitbundel 

mit den auch hier sehr undeutlichen Gefafien. 

Der Befund an dem diesen Angaben zu Grunde liegenden Plattchen stimmt mit den, von Unger 

in den oben amgefiihrten Beschreibungen gemachten iiberein. Dafi neben den die Rinde quer durchlaufenden 

»Faserbiindeln« der Wurzelansatze die auch im Kerne der Lange nach verlaufenden nicht genannt werden, 

erklart sich  wohl daraus,   daft   iiberhaupt   nur sehr   kurze Angaben   ttber   den  Bau   des   letzteren gemacht 
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werden   und dafi Unger bei einer von ihm zu Palmacites gezogenen Art weniger Wert auf diese Bundel 

gelegt hat,  als er bei einem Fasciculites getan haben wttrde. 

Von der gleichen Zusammensetzung, wie dieses Plattchen, ist nun auch der prachtvolle unbezeichnete 

Block im Berliner Museum, von dem ich Herrn Prof. Felix einen Quer-Dunnschliff [X, 98] und eine 

gegen 8 cm tiefe, 31/ cm breite Platte verdanke, die zwischen 5 und 6 mm dick und beiderseits glatt 

geschliffen immerhin einige Hauptziige des inneren Baues erkennen Heft. 

Der Diinnschliff [X, 98] zeigt zwischen der unregelmaftig zerbrockelten Aufienflache [98, a—b; 

99j a—u\ und dem Kerne [98, g—h) 99, g—h] die von Xebenwurzeln [>, r] durchsetzte Rinde und innerhalb 

derselben ein I cm tiefes Stuck des Kerns mit aufien sehr kleinen und gedrangten, nach mnen allmahlich 

grofteren und weiter von einander abstehenden, obgleich immer noch genaherten  Faserleitbiindeln. 

Das Grundgewebe besteht Qberall aus diinnwandigen, radial gestreckten, 1/40"Vso mm breiten 

wie hohen, »/„-*/» mm langen Zellen, die an den Faserteilen der Langsbiindel breit anliegen und auch vom 

Holzteil nur, wo er freier liegt, etwas abstehen, was in der Regel nur bei den kleinen Kreuzungsbttndeln 

deutlich hervortritt. Oft sieht man zwei Zellen durch zwei nahe nebeneinander herlaufende Linien getrennt, 

als ob ein feiner Spalt zwischen ihnen lage; doch kSnnen dies auch wohl die schief iibereinander liegenden 

Rander des sie trennenden Wandstreifens sein. Eigentliche Liicken scheinen in dieser Gegend des Grund- 

gewebes nicht vorhanden zu sein. 

Die F as er lei t b an d el im Kerne zunachst unter der Rinde sind nicht nur aufierordentlich klein, Va bis 

selbst V- mm im mittleren Durchmesser und so nahe aneinander geruckt, daG bis 200 auf 1 cm* kommen 

warden, sondern sie zeigen auch ganz den, den wurzelversorgenden Biindeln eigentiimlichen Bau: Faserteil 

und Leitbttndel sind gleich breit oder das letztere noch  breiter als der Faserteil [X, 99, fd\ fd*;  101 ;   102J; 

1   -j    v -i rj-v+o „,.i mil f3«t ehener Flache aneinander,  so  daft das ganze einen einfachen, beide liegen lhrer ganzen Breite nach mit last eDenei L 'i"^ & 

aus breitem Grande eiformigen Umrifi bat;   und wie   der Holzteil   nicht   allzuweit   an Umfang   hinter dem 

Faserteil zurttcksteht,   dessen am Siebteil kleine,    weiterhin grofiere,   ott radial gestreckte Zellen sehr dick- 

.   , ., ..,, ,,   .   •     J;„„O„  /iflnnAn Riindeln weniestens 2, gewohnlich nur Von mm,  seltener wandig sind,  so  enthalt er selbst 111 diesen clunnen cunucin  »oub , „       ^ /20 , 
, .      ,, ,     .,     ,-, £..r. •    1 „,,    ,,-A   „pi,p„   denen   aber   oft mehrere,   ia eine   ganze Anzahl   noch bis    Y14 mm   breite   Gefafie,    zwischen   una   neDcn   ueucu   ^u^. ,   j 6 

kleinerer liegen. 
Auf diese, in unserem Ouersclmitt nur in wenigen Lagen ausgebikleten, ganz ungewohnlichen Bundel 

folgen nach innen stufenweise dickere Pangs bundel, deren Faserteil ebenso stark zunimmt wie das 

Leitbttndel abnimmt,   so   dafi   zunachst   deutlich   gezweite Bundel   liegen,   mit   gr&fierem,   eiformigen,   am 

r>      J r--     • T*       4- -i A*•    A*u nnrh  Inlb   so breite Leitbttndel in  einer   immer noch. breiten Grunde merenformigen Faserteil,  an dem   das nocn  nam   su 
a    ,       r,    , .      ,. -r,    £..,   ,        1    „„„u ;„   TXBP\  Grnnnen   eine   tranze Anzahl   errofierer   und   kleinerer flachen  Bucht anhegt.    Es fuhrt auch   nocn in   zwei uruppeu   cm*   e s 

Gefafie [99,   fduf\  103]. 
,      ,. -i • u  T ••      1 "„/ui    Hip   Hnrrh weitere Zwischenstufen   allmahlich die    offenbar den An diese reihen sich Langsbundel,   die   ciurcn wencic 

grofiten Teil   des Stammes   einnehmende Grundform   erreichen,   die   der   in   dem   Ungerschen Stiick   von 

P. crashes herrschenden ahnlich ist.   Von ihnen liegen nur noch etwa   150, da,   wo sie am dicksten sind, 

, . a    ., n     &    „-+*,; 1 let fast stets tiefer als breit, langlich I104I. breit eiformig oder nur noch  100 m  1 cm2; lhr grofier Faserteil 1st last SICLS  UCICI ,       s        L    -+J, & 

verkehrt eiformig [105], seltener quer oval;   er ist am  Grunde abgerundet   mit einer ganz schmalen und 

flachen Buch fttr das winzige,   V6-V7 
mm breite' rundliche LeitbUndel- das sonst rinSsum frei'r 

hier an ihm 

„   r •  , .       lA ..,. 1 „    -,„,.-o,-i,-;;M-t    fast olattenfOrmig von   ihm    absteht  [bo,  f(iIY].     Wahrend anhegt,   nicht selten   seithch zusammengeurucivt,   lasi pi«La""      & UJ> J      J 

A: n        J    iv 1    ]•• ••    n=   oto,^  "Racprlpitbiindel in ihrem Holzteil oft eine Menge Gefafie enthalten, die aufierordentlich  dunnen aufiersten tasenenounuci „ 
a   J J -1   r i      „i o„+0,n  .rrrtfWpn  in der Resel nur zwei,    Van—VIB 

mm breite,   auch   wohl nnden wir in den gewohnhch gebauten groiseren m uci       -, >    /so      no 

ein kleines drittes zwischen ihnen. 

_,.  .      „    .. .. 1   ;„„»„   Tinnl  tinden wir an der oben angefiihrten Platte wenig kleinere, 
Linige Zentimeter weiter nach mnen  [i00!  nlluc" & /= 

,    , .       , .,„i,+«, r ano-aViiindel    weni«'e langlich,   die. meisten   rundlich,   mit immer noch doch weiter auseinander geruckte LangsDunaei,   weuigc >«ug       , 
_   •,..,- 3        T-       + 'i     i„r.h  ptwTi   crrfifierem   Leitbttndel,    soweit   sich    bei   der   Betrachtung   der weit   uberwiegendem  Faserteil,   docii etwas   gioneicni   i^wi , 

Schhfflache erkennen  liefi,  mit zwei lateralen Gefafien -- in alien den aufieren Biindeln noch  ahnlich genug, 

so dafi sich  deren Gesamtbild bis gegen die Mitte wohl nicht wesentlich geandert haben mOchte. 
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Hier und da laufen Kreuzungsbiindel zwischen den Langsbiindeln nach aufien, viel kleiner 

[99, e1], auch die am meisten nach hinten ausgezogenen viel schmaler als die gewohnlichen Langsbiindel. 

Teils weil sie sebr schrag durchschnitten sind, teils infolge schlechter Erbaltung sind ihre Gewebe un- 

deutlich;    namentlich ist die Mitte des Faserteiles von einem strukturlosen   dunkel rostbraunen, nach aufien 

blasser werdenden Fleck mit verwaschenen Randern eingenommen   I99, e,  e1 so daf?i die Vermutung 

nahe liegt, es mochte von der Stelle, wo die Kreuzungsbiindel aus der Rinde ehemals in ein Blatt ein- 

traten, dann nach dessen Absterben frei nach aufien endeten, Wasser in sie friiher eingedrungen sein, als 

in  die iibrigen Gewebe und sie vor diesen vermodert sein. 

Faserbiindel sind im Kerne des Stammes nur etwa halb so viel als Langsbundel. Wo die 

aufiersten dieser letzteren dicht stehen, kommen auf zehn derselben nur etwa vier bis fiinf Faserbiindel, 

etwas iiber 90 auf I cm* ; weiter nach innen, wo die Langsbundel etwas weiter auseinandertreten, auf 

zehn derselben fiinf bis sechs, auf I c»2 50 bis 60. Sie sind mit Kranzzellen umgeben, ohne diese um 
J/8 mm dick, doch schwankt ihr Durchmesser aufierordentlich von '/so — V7 *»»*. Einzelne, besonders starke, 

seitlicb etwas zusammengedriickte, sind neben solchen von gewohnlichem Durchmesser in der Rinde zer- 

streut. Deren Grundgewebe ist aus denselben radial gestreckten diinnwandigen Zellen zusammengesetzt, 

wie das des Kernes, iiberall gestort durch die nach aufien gehenden, 3 — \mm dicken Wurzeln [97—gg, r, r], 

die den Bau der gewohnlichen Palmenwurzeln haben [99, r\: eine dicke parenchymatische Rinde schliefit 

einen drehrunden Kern ein, in dessen Umfang zahlreiche kurze Reihen von Gefafien liegen, die hier, wo 

die Wurzeln schrag durchschnitten sind, sich nicht leicht verfolgen lassen; doch erkennt man, dafi die 

kleinsten aufien liegen, mit ihnen abwechselnd ein Kreis von etwas grofieren sich unmittelbar nach innen 

anschliefit und weiter nach innen noch einzelne grofiere Gefafie zerstreut sind, wahrend die Mitte von ihnen 

frei ist — alles ahnlich wie bei P. astron, h) radicatum [XVIII, 219—222], Ein Vergleich des eingangs 

beschriebenen Ungerschen Plattchens mit dem von Herrn Prof. Felix erhaltenen Diinnschliff des 

grofien Berliner Blocks zeigt, dafi beide in der dicken Rinde mit ihren Wurzelanfangen, in dem Kerne mit 

den aufiersten kleinen, allmahlich in die grofieren aufteren iibergehenden Langsbiindeln, in deren Verteilung 

und deren Bau iibereinstimmen, so daft wir beide zu einer und derselben Art rechnen mtissen. Nur die 

kleinen, die Wurzeln versorgenden Biindel unmittelbar unter der Rinde sind von mir an dem Ungerschen 

Plattchen nicht beobachtet worden. Indes war dasselbe ohnehin nur schwach durchscheinend, in dieser 

Gegend aber besonders triibe und da ich auf diese, bisher von niemandem beachteten Biindel damals noch 

nicht aufmerksam geworden war,  konnen sie leicht nur iibersehen worden sein. 

Endlich ist auch die Versteinerungsmasse beider die gleiche; wir haben daher in dem Berliner 

Block nicht nur U n g e r s Palmacites crassipes vor uns, sondern hochst wahrscheinlich das von diesem der 

Aufstellung der Art zu Grunde gelegte Original. Unger gibt als dessen Autbewahrungsort die Cottasche 

Sammlung an.1) Mit dieser ist es, wie wir annehmen miissen, an das geologische Museum nach Berlin ge- 

kommen. Dort lag nun der mehr erwabnte prachtige Block, leider ohne Bezeichnung und vielleicht eben 

deshalb nicht in den Katalog eingetragen. Ware indes das Original des Palmacites crassipes in Sachsen 

zuriickgeblieben, so konnte man nur daran denken, daft es vielleicht in Dresden, in Tharandt oder in Frei- 

berg liegen konnte. Auf meine Bitte haben die Herren Professoren Kalkovsky in Dresden, Vater in 

Tharandt und Beck in Freiberg die aufterordentliche Freundlichkeit gehabt, in den unter ihrer Leitung 

stehenden Sammlungen Nachsuchung zu halten — aber ohne Erfolg; und da ein so stattlicher Block nicht 

wohl iibersehen werden kann, wird die Annahme, daft der ins Berliner Museum gelangte Ungers Original 

ist,  fast zur Gewifiheit. 

Leider scheint auch dieses Prachtstuck, von dem Herr Prof. Felix noch vor etwa acht |ahren 

einen Abschnitt zur Anfertigung seines Diinnschliffs erhalten hat, wie ich aus der Beantwortung mehrerer 

darauf gerichteter Anfragen schliefien mufi, seitdem aus dem Berliner Museum verschwunden zu sein und 

wir miissen nun abwarten, ob und wo dasselbe oder ein anderes als das Original von Ungers Palmacites 

crassipes beglaubigtes,  einmal wieder auftauchen wird. 

v) Unger in Mart.: p. 60, § 25. 
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Eine schatzenswerte Erweiterung bat endlich die Kenntnis unserer Art durch das von Felix als 

Palmoxylon Kuntzii beschriebene Stiick erfahren. Es ist bis auf wenige helle Stellen dunkel, fast schwarz 

verkieselt nach innen bin dunkelgrau, stammt also wahrscheinlich nicht von dem Berliner Block her. Da 

es aber dem aufieren Teile des Stammes angehort und bis nahe an die Rinde reicht, kann man hier das- 

selbe radial gestreckte Grundgewebe aus prismatischen, rnit den abgestutzten Enden aneinander gereihten 

Zellen beobachten, ganz aufien dieselben Langsbiindel mit breit eiformigem, am Grunde durch eine ebene 

Flache abgestutzten Faserteil [X, 93,/'?; 95', 9&], an der das ebenso breite oder noch breitere Leitbundel 

flach anliegt.i) Wir sehen dies nach innen zu schmaler, den Faserteil grofier werden und sich am Grunde 

abrunden [fd\ urn sich dort an das schon schmalere Leitbiindel anzulegen. Weiter nach innen aber 

[X, 93 fdP-, 94] siad die Langsbiindel mit ihrem weit iibenviegenden Faserteil, dem sehr kleinen Leitbundel 

mit zwei grofieren Gefafien in Grofie, Gestalt, gegenseitigem Abstand, wie der Beschaffenheit ihrer Gewebe, 

denen des Berliner Blocks gleich.  Dasselbe gilt von den  Faserbiindeln,  so dafi wir die Art von P. crassifies 
. ..        ,,  . , .. .    Aan„  H,V starkere Ausbildung der aufiersten,    wurzelversorgenden   Bundel   bei nicht wohl trennen konnen;    denn die starktre ftu»u"u    5 

, .    n   „     ... ,       ...      Qt;.,t iat nnr   eine   eradweise Verschiedenheit.    Gerade sie gibt una aber dem als P.  Kuntzii bezeichneten Stuck 1st nur   eine   hi« 

die erwiinschte  Gelegenheit,  uns  fiber deren Natur zu vergewissern. 
Audi von dem Ouerschliff des Berliner Stiickes ist eine Stelle getroffen, an der die Strange emer 

Wurzel bis an  die  aufiersten Stammbundel heranreichen [X, 99,  r"J.  Ihr Zusammenhang tritt aber bei kemem 
...        ,        • ,,t man Wurzelstranere sich an eine ganze Anzahl von Leitbuncleln 

von ihnen  bestimmt hervor. Hier aber sieht man   wurzeisuoug g ,,,„,_..,        , 
• ,• ,       , , r      1     „ HoR min  durchaus den Eindruck erhalt, dafi dadurch der Holzteil noch seithch anlegen   93,  r, r\ 96, r], so daii man aurcnd.ua 

., , . ,     ..    . ,oll  ;at     nas macr audi bei anderen  Bundeln geschehen sem,    bei 
iiber den  Faserteil hinaus verbreitert worden 1st.    uas ui<ts t, 

, . „ ,    -M   „:„u+ o-prade an   der Vereinigungsstelle   getrotien   worden   1st, denen das Faserleitbundel   vom Querschnltt   nicht geraac an B    g & 
, .,        1 •]     nadurch wiirde sich auch die grofie Zahl von Getalsen in 

sondern ober-  oder unterhalb derselben  [95, ff\-    uauurcu » . 
• t ^faftarmen Bundel erklaren   99, fdu;  101—103 ; und es wirlt 

vielen,  gerade dieser aufiersten,  sonst meist getalSarmen  DUB \yy, .1 
_    ,     ,x • ..      Ut.ao T,vKt   anf   ahnliche Vorkommnisse bei   anderen Arten,    wie   1 .  astron, 

diese Beobachtung em erwunschtes  Licnt   aut   dinmv.no 
„   ,   .   ,        j-     ••  f„ctm Riindel  mit ihrem rlachen breiten Leitbundel in besonders 

6)  radicatum IXVIII,  216 ,  bei dem die aufiersten bunciei  mil 
;  uiaicamm |AVUI,  21 VArrfriehnne mit denen von P. crassipes als wurzelversorgende 

grofier Zahl  vorhanden sind und nur durch \ eigleicmmg mn 

erkannt werden. 

22. P. porosum Stenzel [XI, na-iaa; - XII, 123-126]. 

11 1:     iP„fntirhis    liberis   polvedricis,   vel   paulo elongatis,   ad partis 
P.  barenchymatis lacunulosi   celluhs   leptotichis,   nuei      1    .. flw„rtal-0 1 J ,.   .       ,     •    ,•    Khm-ductoribus   extenoribus laxe   distributes    flexuosis 

lignosae   fasciculorum   latera   radiatis;  fascicuhs fibro-ductono . . 
.,.,,•   r(S„;fnrrni   nbloneo-ovatae   celluhs   mterms   pachytichis,   pen- 

tenuioribus,   didymis,  _/»«rfe  /v&nwoe,   e   basi   remformi   ODiong «,„.:„,«. Merionbus 
, v-r^ m;„nrp duo vasa magna gerente   tasciculis intenonous 

phericis paulum incrassatis fasciculo ductore dimidio mmoie duo vas g      5 

latins inter se distantibus, parte fibrosa minore; fasciculis fibrosis nullis. 

Fundort:  Grandgrube bei  Eibergen, Prov.  Geldern. 

f* Mineral.-eeolog.  Institut in Utrecht.) „.„,,, 1 &       " ,     •    ,     oninm^hpn  Instituts    n Utrecht,   Herrn   Prof. Wichmann, 
Von dem Direktor   des   mineralogisch-geologischen .... -       ,      ,      .   .  -. 

n 1        l^iv    rlis von A   Lone   in   emer   Grandgrube   bei Ei- 
erhielt ich im Herbst   1892  ein   verkieseltes  ^^^e,   gefunden   worden   Z    Diese Ab- 
bergen in der Provinz Geldern, nicht wait von d«   deutsc,n ,   g      8kandinavischer und rheinischer 

lagerung gehort zu dem sogenannten f^^^X^Lglich.   Lagerstatte   unseres   StUckes   im un- 
Herkunft   sich   zusammensetzt,*    so   dafi   wir   uber   die   urspru g 

n- [VT    iial   von der einen radialen Rollflache aus gesehen, 1st  10 cm hocn,  5 /s «« 
gewissen bleiben. Dieses [XI,     12],    on der - unter der braunlichgrauen Aufienflache 
breit und wiegt gegen 300 g.  Es 1st innen brauniicngc 

etwa 1 ww dick, braun. 

iiondformige Ausschnitte des Fascrteilcs fiir die Aut- 
>1 Vend   Felix- Westind., Taf. IV, Fig. 3. -   So tiefe, mc 
'  vel:- ,     , „. clV Wnmmen wohl nur ausnahmsweise vor. 

nahme der Leitbiindel babe ich nicht geiunden, ne kornn « ^ ^ ^ ^   ^^^   ^ . ^   ^^^ ^^^ 
2) Naheres iiber diese Statte s. b.   Lone   ui 

Ser. IT, T. Ill, ie partie; Haarlem 1887, p. 49. 
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Das Grundgewebe ist im Umfang nahe unter der Rinde dicht, ohne Liicken und Inter- 

zellularraume, die Zellen derbwandig, rundlich oder vieleckig, zwischen den Faserleitbundeln verlangert. 

Im ganzen iibrigen Teile des Stammes ist das freie Grundgewebe diinnwandig, seine Zellen meist etwas 

gestreckt, bis zweimal so lang als breit und zwischen ihnen rundliche Liicken, weifi, ohne Risse und Streifen, 

wahrend die sie umgebenden, sich oft um sie herambiegenden Zellen am Rande oder iiber die ganze Flache 

gelblich oder braunlichgelb und mit danklen Linien, die von Rissen, Spriingen oder zerdriickten Zell- 

wanden herriihren, erfiillt sind. So ist es freilich nur an wenigen Stellen erhalten, meist sind seine diinnen 

Wandungen so verbogen und zerdriickt,  dafi man nur ein Gewirr dunkler Linien  vor sich sieht. 

Besser erhalten ist es in der Nahe der Faserleitbiindel [XII, 126], wo der Querschnitt offer die 

punktierten, also wohl schwach verdickten Querwande der Zellen getroffen hat [plu], diese auch wohl ganz 

dunkel ausgefiillt sind [x] oder kugelformige dunkle Massen einschliefien [y]. Hier umgeben die Zellen 

[XI, 122, p\ den Holzteil oft strahlenformig [XII, 126, p, pi], zu beiden Seiten namentlich noch einmal so 

lang als breit, wahrend nach hinten kiirzere, wenig gestreckte oder unregelmafiig vieleckige Zellen liegen 

[pu], wie wir dies auch bei anderen Arten finden. Zwischen diesen, mehr oder weniger gestreckten Zellen 

treten nun schon nahe am Holzteil kleine dreieckige Liicken auf [P, lu\, die nach Gestalt, Grofie und der 

Leere ihres Innern nicht wohl mit Zellen verwechselt werden konnen und uns berechtigen, ahnliche graftere 

Raume im freien Gewebe [lm] ebenfalls fiir Liicken zu halten, wo deren Grofie von der der umgebenden 

Zellen nicht merklich abweicht und die Beschaffenheit des Innern nicht jeden Zweifel iiber ihre Natur aus- 

schliefit. 

Die Faserleitbiindel stehen nirgends gedrangt, doch aufien etwas mehr genahert als 

innen. Selbst in der diinnen Lage nahe unter der zerstorten Rinde [XII, 123], in der fiber 200 auf I cm3 

kommen wiirden, stehen sie durchschnittlicli beinahe um ihren eigenen Durchmesser voneinander ab, da 

sie aufierordentlich diinn sind1}. Denn ganz aufien liegen einzelne kaum 1ji 
mm dicke, denen weiter nach 

innen ahnliche, nur grofiere mit kleinem, sichelformigem Faserteil und nur ein em medianen Gefafi folgen 

[XII, 123, fd; — XI, 115], das offer durch zwei nahe verbundene ersetzt wird [XII, 123, fd11; — XI, 114]. 

Dann nimmt der Faserteil rascher zu, wird langlich [XII, 123, fd111; XI, 116] oder nierenformig [XI, 117]; 

das etwas kleinere  Leitbiindel an seiner inneren,  ebenen oder seicht eingedruckten Flache. 

So gehen sie in die, einen breiten Giirtel einnehmenden grofiten Liingsbiindel iiber, die wir als die 

aufieren bezeichnen [XII, 124J, von denen hier und da wohl einige seitlich nahe aneinander geriickt sind 

[fd1, fd11}, die aber durchschnittlicli beinahe um ihren eigenen Durchmesser voneinander abstehen. Kommen 

im aufieren Teil dieses Giirtels noch 100, in dessen Mitte 60—70 auf I cm2, so sind selbst in der Mitte 

des Stiickes [XII, 125] noch immer mehr als 50 iiber den gleichen Raum verteilt, doch sind auch hier alle 

Langsbiindel nach einer und derselben Seite hin gerichtet, so dafi wir annehmen diirfen, dafi diese Stelle 

noch der Zwischenschicht angehort und die Langsbiindel in der Mitte des Stammes noch etwas weiter aus- 

einander geriickt gewesen sind. 

Die aufieren Langsbiindel sind gezweit, I mm tief, aber wenig mehr als halb so breit (8/5 mm), 

so daft wir ihren mittleren Durchmesser auf '/B 
mm annehmen diirfen. Dieser nur maftigen Dicke ent- 

sprechend zeigen sie keinen straffen sondern einen gebogenen Verlauf [XI,   112]. 

Ihr Faserteil ist eiformig, seiten etwas breiter als hoch, :!/5 mm dick, am Grunde flach oder 

mit breitem seichten Eindruck, an den sich das Leitbiindel anlegt. Dort sind seine Zellen klein und bis auf 

ein winziges Lumen verdickt [XII, 126]; die iibrigen sind wohl auch noch etwas dickwandig, doch mit 

grofiem Hohlraum. Diese Zellen sind aber bis auf eine, seltener zwei Lagen [XII, 126, pf] bei samtlichen 

Langsbiindeln ausgefallen und haben leere, nur zuweilen mit formloser Masse ausgefiillte Rohrchen zuriick- 

gelassen, die an der Langsrollflache als zierliche Rinnen verlaufen [XI, 112], an der Querbruchflache [113] 

als feine Locher ausgehen, von denen die Art ihren Namen erhalten hat. Auch bei ihr ist nicht zu be- 

zweifeln, daft, wenn die Randzellen des Faserteiles noch derbe, mehrfach auch dicke Wandungen hatten, 

dies in hoherem Mafie bei den inneren Zellen der Fall gewesen ist und ihre regelmaftige Zerstorung nicht 

durch ihre zarte Beschaffenheit erklart werden kann. 

') Vergl. hiezu S. 137 (31). 
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An ihm liegt das rundliche, oft nicht viel kleinere Leitbiindel — es ist zwischen 8/10 und % mm 

dick, beiderseits durch eine scharfe Furche abgegrenzt — beinahe frei an. Sein Siebteil, dessen Zellen 

ofter dickwandig erscheinen [XII, 126], dagegen, wo sie am besten erhalten sind, grofi und sehr zart sind, 

ist stets einheidich. Hinter ihm schliefien die langgestreckten, mit horizontalen Wanden ubereinander 

stehenden Holzzellen [XI, 122, pl\ zwei rechts und links stehende groftere, weniger als V10 mm, nur ganz 

vereinzelt bis */8 «f»» brdte Treppengefafie [XII, 124] mit scbiefen, leiterformig durchbrochenen Quer- 

scheidewanden ein, an deren eins    sich auch wohl noch ein drittes kleineres anlegt [XII,  126]. 

Wo die Gefafie in grofSerer Zahl beieinander liegen [XI, 118] oder wo die zwei vorderen weit 

auseinander' treten und hinter ihnen kleinere zerstreut sind, tritt zugleich das Leitbiindel welter 

nach hinten vor und man hat [XI, 119;- XII, 124, <S*»] schon Ub e rgangsb ii n d e 1 vor sich; 

diese o-ehen dann in K r en z u 11 gs b tin d el iiber, wie man sie auf der abgerollten radialen Bruch- 

flache zwischen den Langsbiindeln hindurch nach aufien verlaufen sieht [XI, 112, e, e\ <P\. Be. diesen 

[XII    124   e-  XI    120I   ist   der Siebteil   in   zwei Telle getrennt;   hinter jedem derselben hat sich   erne stark 
TefaAen o-ebildet, die sich  nach hinten und mnen abzngrenzen beginnt; nach aufSen vortretende Gruppe von Uetaisen geuuuoi, » ^ 

hinter ihnen setzt sich der schmale Holzkorper fort und tragt an seinem abgerundeten Ende \Pl] erne ganze 

Anzahl  zerstreuter kleiner Gefafie. Wo das Kreuzungsbiindel bereits stark nach aufien umgebogen war und 
.     ,   •    ,      J      T ••        ,^r.v,  o-etrnffen worden ist [XI,   112, e":  121, erschemt baserteu durch  den Querschnitt beinahe der Lange nach gettotien  wuiucu L    , ,       , .1, 

wie   Leitbiindel   tief  ausgezogen 
hinteren Ende \pl\ zerstreuten kleinen Gefafie kann man ^^^^^ 

Biindel noch tiefer durchschmtten [XII, 124, e1], so 1st von 

id noch mehr in die Lange gezogen, das Leit- 

die   an   sich   drehrunden Gefafie   als schmale Schlingen [121, v\\ die am 

oft noch eine Strecke weit in die durchscheinende 

Verstemerungsmasse hinein verfolgen.  Sind diese 

dem inneren Baue nur noch wenig zu erkennen, alle Telle sine 

biindel zieht sich schweifartig zwischen den Langsbiindeln  hm. 

Faserbiindel fehlen. „,., , T ..       , ..    1 1 1 
P   porosum   1st   die   erste   der   beiden  Arten   der   Gruppe   der   .&*AM,   deren Langsbunde    nach 

, ,        lir„i,dpno einander genahert sind,  wahrend die inneren doch noch 
aufien nirgends gedrangt stehen, sondern hochstens einanue   g , 

.j . ,    einen etwas kleineren Faserteil haben als die aufieren, 
etwas   weiter   voneinander   abstehen.     Da   sie   aucn   ciuc _ ^ ^ 

•    • , M-4* u v• A*, Cnrvhhiuae o-erechnet werden, so nahe sie auch den Kokosahnhchen 
konnen sie immer noch zur Mittelform der Lorypmnae b« 

Holzern   stehen.    Hire diinnen,   schlati  durch den Stamm verl 

biindel   das etwa halb so grofi ist als der Faserteil, trennt es sc ^^^ 
ounaei,  uas uiiu »u g Abwesenheit von Faserbiindeln. 
wie  von   P. crassipes  und  auch   von 7J. iriarteum,   von   alien 

rlaufenden  Faserleitbiindel;   ihr   rundliches Leit- 

sowohl von P. filigranum und P. confer turn, 

23. P. iriarteum Stenzel [XII, 127-129; XXII, 283]. 

„ .•   1    * ,VI,K Plnnoatis   fasciculorum parti fibrosae appressis, circa 
P   barenchvmatis lacunulosi  cellulis leptotichis elongatis, ias 1 •      ,• 
i.pcnenun ,„-*,,#«. laxe distributis, exteriortbus magis approximate cras- 

partem lignosam radiatis; fascicuhs ftbro-ductortbus laxe cm pnnnj,vn  -lltn  fa«Hrulo & HI-    „a~v,,H-irhis   composita,   aequore vix concavo  cum Jasciculo 
siusculis,   didymis, parte fibrosa ovata e cellulis pachyticlus   comp        ,       1 diota„tibuS    carte 

,. -i   i0,1tp   rnninncta-   mtenortbus latius inter se distantious,   parte 
d«cte« pluriea minore,   vas medianum   mcludente   conjuncta nnmeroo;s   coronatis   variis 
fibrosa reniformi   parte lignosa bina vasa lateralia includente; /asaaJw fibrosis numerosrs, coronatis, vans, 
hbrosa reniformi, parte lignosa nrnfunde longitudinaliter sulcata,   vasis   irregulanter   dispersis; 
majoribus crassis. Radicum corpore  lignoso  proi uncle long :„„,„„;„ 

, *• intPrioribus vao-ims sclerenchymaticis segregate inclusis. 
exterioribus sclerenchymate continuo,  mtenoriDUS vagu 

P. iriarteum in Stenzel:  Palm, iriart. (1897). 

Fun dor t:  Insel Antigua. 
(* Reichsmuseum in Stockholm; botan. palaontolog   Abteilung.J 

v ••  •      c-Wedischen Reichsmuseum autbewahrte 2 ,2 /?"• sciiweie,   gegen 
Das schon seit geraumer Zeit im schw^^ ^ fog8Uen. p^^. 

12 C'» hohe Stttck di£Ser Art   SVfr     •' I:   Lange nach in vier Stiicke geschlagenen unteren 
denn obwohl es nur der eine Teil cles, wie es scheint,  ttei IA   g TTmfan(TS   ,ind reicht nach • ^ j-i nit oc dnrh   1/,  semes aufieren  Umtangs   una reicnt nacn 
Endes des etwa 2* cm dicken Stammes   1st, enthalt es clocn     u                       ,                    6             . 
u-naes aes etwa 25 cm UICKCU hMOnderem Interesse ist,   es tragt an seiner unteren 
innen fast bis in  dessen Mitte;  endlich,   was hier von besonduem tnte 

Flache die Grundteile einer Anzahl  der ganz eigenartig gebauten ^ urzeln.                                                ^ 

BeltrSge zur Palaontologie Osterreich-Ungarns, Bd. XVI. 

download unter www.biologiezentrum.at



212 Gustav Stenzel, [106] 

Die Verkieselung ist, wie bei dem oben beschriebenen Kollstiick von P. filigranum,1) von innen 

aus erfolgt. Hier ist das Gestein ein hellgelber oder graubrauner Hornsiein, noch frisch im Umfang; da- 

gegen sind an mehreren Stellen die Gewebe zerdriickt, die Faserteile der Langsbundel verwittert und haben 

leere oder mit einer dunkelbraunen lockeren Masse erfi'illte Rohrchen zuriickgelassen. Diese Veranderung 

kann nicht erst nach der Verkieselung eingetreten sein, sie mufi vor oder spatestens wahrend derselben 

stattgefunden haben. Diese Verwitterung ist von der glatten oberen Flache aus, nahe der Aufienftache, 

mehrere Zentimeter tief eingedrungen, je weiter nach innen zu desto weniger tief. Hier mufi also wahrend 

der Verkieselung die jetzt abgerollte obere Flache noch gescbutzt gewesen sein, wohl durch das erst nachher 

abgesprungene obere Stammstiick.2) Erst nach beendeter Versteinerung konnen dagegen die feinen Spriinge 

entstanden sein, die schrag durch die Faserleitbundel hindurchgehen und sich dann mit grauem Chalzedon 

gefiillt haben. Der traubige, wie die angrenzende Aufienflache durch Eisenhydroxyd braun gefarbte Chalzedon 

mag sich an der einen Bruchflache in einer grofieren Spalte angesetzt haben, deren Wand beim Zerschlagen 

des Stiickes frei gelegt worden ist. 

Die Rinde ist nur noch am Grunde zwischen den Wurzeln erhalten, sonst grofiten Teils durch 

Abrollen  verloren gegangen. 

Im Kerne ist das Grundgewebe so diinnwandig, dafi es oft zusammengedriickt oder selbst zer- 

rissen ist. Doch lafit sich noch erkennen, dafi es aus gestreckten Zellen bestand, die im freien Parenchym 

oft 1j6 bis 1ji mm lang waren, bei einer Breite von nur '/20 bis l/2r, mm; meist bei gleicher Breite kiirzer, 

nur halb so lang. Am Faserteil der Langsbiindel liegen sie in der Regel an, vom Holzteil stehen sie 

namentlich rechts und links ab3) und an sie schhefien sich dann noch eine oder mehrere Reihen tangential 

starker gestreckter Zellen an. Ganz ahnlich verhalten sie sich an den Fa s e rb ii n d el n ; daher tritt die 

tangentiale Streckung des Gewebes vielfach iiberwiegend hervor. Auch den Holzteil umgeben sie nur 

selten an seinem ganzen freien Umfang gleichmafiig strahlenformig; meist sind die hinteren, an der der 

Mitte des Stammes zugewendeten Seite liegenden Zellen nur kurz und auffallend haufig, teilweise oder ganz 

zerstort, so dafi sie wohl besonders zart gewesen sein miissen,4) wie wir das auch sonst melirfach, so bei 

P. stellatum, finden. 

Die Faserleitbundel stehen nirgends gedrangt, doch die aufieren [XII, 127]6) einander mehr 

genahert als die inneren [128] ;G) denn jene stehen um weniger als um ihren eigenen Durchmesser oft noch 

nicht um die Halfte desselben voneinander ab, und es kommen 45 bis 55, durclischnittlich etwa 50 auf 

1 cm2; die inneren dagegen sind doppelt so weit voneinander entfernt und wir konnen nur etwa den dritten 

Teil soviel auf die gleiche Flache rechnen. Beide aber verlaufen nicht straff, sondern leicht hin und her 

gebogen durch den Stamm. 

Die aufieren Langsbundel gehoren zu den starkeren, indem die meisten 8/4 bis ilj., mm tief und 
3/t mm breit, im Mittel also etwa I mm dick sind. Ihr Faserteil liegt stets nach aufien hin, ist im Querschnitt 

eiformig, 5/6 bis 1 mm tief und :l/4 bis 4/3 mm breit; seltener ist sein Umrifi rundlich, bei wenigen mehr 

in die Breite gezogen und so in den nierenformigen iibergehend, wie er bei den inneren Langsbiindeln vor- 

herrscht. Am Grunde, wo der Siebteil an ihm anliegt, ist er flach oder ein wenig eingedriickt. Hier besteht 

er aus kleinen, weiterhin aus grofien Zellen, die ohne Regel mit mittleren und kleinen vermischt sind. Alle 

sind dickwandig; wahrend aber das Lumen bei den ersteren sehr klein, ja winzig ist, nimmt es in den 

grofieren Zellen nach der Mitte und dem  Umfange des Faserteiles rasch zu. 

Hier treffen wir auf die merkwiirdige Erscheinung, dafi einige dieser Faserteile ganz, viele teilweise 

zerstort sind,  am haufigsten das doch  am meisten geschiitzte Innere [XII,   127, pf], wahrend die vie] zarteren 

') Siehe oben, S. 334. 
2) Fiir das Zerspringen vcrkieselter Stamme hat der versteinerte Wald bei Kairo iiberzeugende Beispiele geliefert 
3) Stenzel: Palm, iriarteum, Taf. I, Fig. 7, m. 
4) Ebenda: m". 
») Ebenda: Taf. II, Fig. 4, 
8) E b e 11 d a: Fig. 5. 

download unter www.biologiezentrum.at



[107] Fossile Palmenholzer. 213 

Zellen des  Leitbundels und des umgebenden Grundgewebes erhalten sind,1)  eines der vielen Bcispiele  dafiir, 

daft die zerstorten  Gewebe nicht notwendig die zarteren  gewesen sein miissen. 

Das viel kleinere Leitbundel — bei den Sufieren Langsbiindeln nimmt es noch nicht den sechsten 

Teil soviel Raum ein wie der Faserteil — liegt an diesem mit breiter Flache an, ist aber jederseits 

von ihm durch eine deutliche Furche abgegrenzt. Der Si eb teil ist stets zerstiirt; der aus ziemlich diinn- 

wandigefl Zellen bestehende Holzteil enthalt selten nur ein medianes Gefaft [127, v], ofter zwei von 
ll10mm mittlerem Durchmesser, eng aneinander liegend, am haufigsten drei oder mehrere groGe und 

mittlere Gefafie auch wohl mit noch einigen kleinen in eine mittelstandige Gruppe vereinigt. An den etwas 

weiter nach innen liegenden Langsbiindeln [XII, 127, <1 bereitet sich die Bildung zweier getrennter Gruppen 

dadurch  vor,  dafi die grofien Gefafie ein wenig,  dann weiter auseinander treten,  wahrend hinter ihnen  noch 

ein oder zwei kleine liegen. 
Dies 1st die Regel bei den inneren Langsbiindeln [XII, 128], bei denen jederseits em grofies, 

bis  V, mm breites Gefaft liegt oder eines auf der einen,   zwei  auf der anderen Seite,   auch statt jedes   der- 
., „ ..,,      _   ,   .  i.iA:npr Gefafie   Wie wir schon angefiihrt haben, liegen diese Biindel weiter selben erne Gruppe mittlerer una Kleiner Uieiaue.   nw »' & >      & 

auseinander, ihr Faserteil ist nicht so streng nach  auften gerichtet,  sondern ofter schriig,  bei einzelnen auch 

quer [128, fd\-  er 1st mehr breit als tief,  daher oft merenformig,  und nur  %  so  grofi,  wie bei den  aufieren 

Bttndeln;   und da das Leitbundel gleichzeitig umfangreicher ist   als bei diesen,  so nimmt es nicht wie dort 
, ill- i__,   „;„„,, liaiK  <n  irrofien  Raum ein als der Faserteil. einen sechsmal kleineren, sondern  einen naiD so giuwcu 

„.      , cc ,,     ,  ,,  •  _   rr/y„    f.i •   T2&   />/[|     ia,   so  w i 11 z i g e L a. n g-s b ti n d e l,a)   daft   sie nicht Emzelne auftallend kleine   |_I2/, /«,   no, ju \,   j< , 6 & 
..,, .   ,     ,      ,.     ,. ,   .„,  ir„o^Kfir.rli>1   linden   sich,   wie   bei einigen  anderen Arten,   (inter den  iibrigen grower   smd   als   die dicksten fcaserbunaei, nnucn   »n-u, & & 

o-      •   1  l-        MI0:„U   A-,a   „ntpren   Fnden eewohnlicher Biindel.     Als   solche   konnen   wir   wohl zerstreut.     Sie smd hier vielleicht   die   unteren  cuucu  5"" 
•   1    r 11     j- ••/> ,u,   imrnBT   ,-ini-h   aufierordentlich   kleinen LangsbUndel betrachten,   die ein jedenfalls   die   zwar   grofieren   abei   immer   nocn   auuou & 
„ ,   . ... ..,        ,       Ti.-c.^vnno' Her Wurzeln zeigte fi2ql.:i)   Das luckenreiche diinnwandige Ouerschmtt etwas   fiber 1 cm uber dem Ursprung aer w uizc.n      s v. L    yi  j b 

„ , . .,..,• :„  „oc»tit1ir}ien   liberein;   die Verteilungf   der LSngsbiindel,   etwa Grundgewebe   stimmte   mit   dem ubngen   1m  wesentucnen   UDCICI „ g 
.,      , , .  .     ,      ..... ;_„Vi<.«  rlpr im   Anftern   und Innern   der   hoheren   Stammteile;   aber bei 30 aut  1 cm1,   steht in der Mitte zwiscnen del   im auuou 

•1 . ,        . r%- 1 j      u    1   'tfi^i,  nni- -/   mm stehen sie doch meist um das drei- bis vierfache lhrer viel genno-eren Dicke von durchschmttlich nur   /, mm 
., . ° .        .       0u   „nH   sind daher sehr weitlaufig   im Grundgewebe verteilt.    1st lhres eigenen Durchmessers  vonemander   ab   unci   srnu uauci 

. . , . RV,„i;rtViAn  RHndel ahnlich,   so   hat diese unterste Geaend des ihr Bau   auch   im wesentlichen   dem   der   gewohnhchen  tsunaei , , . 
, 1 j„rt   ,-,nn   ein  Stflck   daraus   fiir sich  betrachtet,   leicht einer Stammes doch   ein   so verandertes Aussehen,   daft   man   em OLUCK 

...        .   . .,  ,       n-    . Rpnbachtuno- erweitert daher unsere Kenntms   des   Formen- anderen Art zugeschneben haben wurde.   Diese tseoDiuiiuu,, 
1     • •        ,   ,,    j 3      cu 1        a;„„r nnH  rlerselben  Art abandern  kann  und kann uus gelegenthch kreises, mnerhalb dessen der Stammbau einer und aerseiucu 

vor einem Irrtum bei der Bestimmung derselben  bewahren. ^ 
,   ,    •   j      1 1 •.«„ ,in,-rlisrhnitten, so  daft ihr innerer Bau bei lhrer zudcm Die Kreuzungsbiindel smd sehr schrag duicnscnnmen, So 

1 \y,m   nnrli kann man das wichtierste durch Vergleichung nur sehr mittelmafiigen Erhaltung wemg erkennen lafit.  Uocti Kann g , 
•     , , A  ,      , c   A        y-,„a^l^t fallt uns ihre aufterordenthche Klemheit neben den starken mit denen anderer Arten herausfmden. Zunaciist lam uus 

,,,.,-       •        T-      -f^n  ITT7   r   P
1

] ist nur  lL bis 1, mm breit, also nur so grofi, Langsbiindeln auf.  Ihr halbkreisformiger Faserteil [12/, (,  e J It It &      ' 
Liicken.   wohl  von   dem zerstorten Siebteil und seitlichen 

ider   liegender   etwas   grofterer   Gefafie   und 
wie die mittleren Faserbundel;   hinter ihm emige 
Gefafigruppen   herriihrend,    dann   eine   Gruppe   locker   beieinani     ^^ 

es scheint,  mit sehr kleinen Gefafien,  so dafi das Ganze 
hinter diesen noch  ein langgezogenes Gewebe, wie 

bei  i/6  bis  V3 mm Breite bis   1, auch  1% mm tief 1st 
der langlichrunden Faserbiindeln   liegen  im aufteren Teile 

im   innern dagegen   100;   dort   iibertrifft   ihre Zahl  wegen 
Von  den im Querschnitt rundlichen o 

in   1 cm2 etwa 50,   ebensoviel wie Langsbiindel 
3 . ,     „ TT 1      r ••     oKvinrlpl tieren Zahl urn  das Sechsfache.  Drei Viertel sind '/,, bis 74 mm der weitlauiigeren Verteilung der Langsbundel cteren /.am '      .     '%      . 

, .    ,, . ,       ,-,   1/     1M1M  herunter.     Ihre   Kranzzellen   treten   an   vielen   mit 
dick, einige bis  lL mm,   wemge gehen bis   l/17 mm  neiamc 

, •   ,     •_    OTAllpicht infolge ungleicher Erhaltung,   nur  an   emzelnen voller Deutlichkeit hervor,   an   anderen   smd   sie,   ueueicm. mio „ 

l) Stenzel: Palm, iriarteum, Taf. I, Fig. 4. 
-) Ebenda: Taf. II, Fig. 5, I", ?"• 
3)  Ebenda: Taf, II, Fig. 6. 
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Stellen oder iiberhaupt nicht zu erkennen,   eine Tatsache,   die fiir   die Schatzung der Kranzzellen   als   Art- 

merkmal nicht ohne Wert ist. 

Umgekehrt vermag eine, bis jetzt vereinzelt dastehende Erscheinung, dafi der Faserteil ernes sehr 

kleinen inneren Langsbiindels rings von einem Kranze solcher Zellen umgeben war,1) uns vielleicht einen 

Fingerzeig uber seine Beziehung zu den Faserbiindeln geben. 

Das Merkwiirdigste aber an unserer Versteinerung sind die WurzeIn. In ihrem Stammbau steht 

die Art mancher anderen nahe, ja, man kSnnte sagen, daft sie die ideale Grimdform fiir den Bau des Palm- 

stammes darstellt, von der die ubrigen Arten bald nach dieser, bald nach jener Richtung abweichen. Nicht so im 

Baue ihrerWurzeln. In diesen liegt sonst regelmafiig ein von einer starken Rinde umgebener walzenrunder Kern, in 

dessen Grundgewebe eine Anzahl radialer Reihen von Gefafien liegen, die kleinsten jeder Reihe nahe der 

Rinde, die nach innen folgenden immer grofier, und zwischen diesen Reihen radial gestreckte Siebgruppen.2) 

Bei Palmoxylon iriarteum dagegen umgibt zwar die 1/4 — i mm dicke parencbymatische Rinde [XXII, 283, c"! 

auch einen im Umrifi rundlichen 3—5 mm dicken Kern. Dieser ist aber dnrch flachere und tiefere Buchten 

[b, b1] und noch tiefere Spalten [a\ der Lange nach unregelmafiig gefurcht, ja zerkliiftet. Er besteht wohl 

auch aus einem parenchymatischen, hier etwas derbwandigen Grundgewebe. Dieses ist aber durch das 

um die Gefafie stark entwickelte Skier en chym auf sparsame breitere Stellen meist aber auf schmale, 

wenige Zellschichten dicke Streifen eingeschrankt. Sklerenchymatisches Gewebe umzieht mit wenigen Unter- 

brechungen den Kern ringsum und in ihm liegen, unregelmafiig zerstreut, zahlreiche kleine und mittlere 

Gefafie, selten, wie es scheint nur zufallig, zwei, niemals ganze Reihen radial hintereinander [v, v1]; 

zwischen ihnen, doch noch naher an die Aufienflache des Kernes geriickt, kleine, seitlich zusammengedrtickte 

helle Gruppen undeutlicher, wie es scheint zartwandiger Zellen, die man wohl als Siebgruppen ansehen 

darf [pc\. Das ganze Innere des Kernes ist erfiillt mit einer Menge von Sklerenchymbiindeln aus sehr 

dickwandigen Zellen.:!J Von diesen Biindeln sind einige so fein, daft ein Querschnitt nur wenige Zellen trifft; 

in den starkeren, 1L —1/2 mm dicken, liegt in der Regel I [z]', in den starksten zwei bis vier grofie Gefafie [z1]. 

Unmittelbar sind diese, wo die Zellen sich deutlich genug erkennen lassen, von einigen Schichten des 

Grundgewebes umgeben und dieses zieht sich hier und da zwischen den Sklerenchymzellen mehr oder 

weniger weit nach aufien, so dafi das Biindel wie aus mehreren zusammengeflossen erscheint, in einzelnen 

Fallen erreicht es auch wohl das iibrige Grundgewebe fz11], so dafi es eine auffallende Ahnlichkeit mit 

einem von Mohl aus der Wurzel von Iriartea exorhiza abgebildeten zeigt.4) 

Durch diesen ganzen Bau, vornehmlich durch die eigenartige Gestaltung des nicht walzenrundeu, 

sondern durch tiefe Langsfurchen bis zu einer Saule mit fast sternformigem Querschnitt abgeanderten Kernes 

der Wurzeln, weicht unsere Palme von alien bekannten ab und nahert sich nur denen der lebenden Gattung 

Iriartea, deren Wurzelbau wir aus den Untersuchungen von Mohlr') und Karsten1') kennen. Freilich ist 

bei dieser die Sternform auf dem Querschnitt regelmafiiger und nirgends sieht man die zwischen den 

Furchen vorspringenden Rippen sich vom Kerne trennen oder mit ihm verschmelzen [wie XXII, 283, it} n11]. 

Indes beides erklart sich vielleicht daraus, dafi wir hier nicht Querschnitte freier Wurzeln vor uns haben, 

sondern von Grundteilen, die noch von der Stammrinde umgeben waren. Schon deshalb konnen jene Stiicke 

keine Wurzelaste sein, aber auch deshalb nicht, weil sie vom Querschnitt beinahe in demselben Winkel 

getroffen sind wie der Kern, von dem Aste rechtwinklig abgehen warden. Wahrscheinlich sind es 

Gefafie, die von den untersten Stammbundeln entsprungen mit dem sie begleitenden Gewebe herabsteigen, 

um sich dem  Wurzelkern anzulegen [nl\ und dann mit ihm zu verschmelzen  [n11]. 

!) E bend a: S. 9; Taf. I, Fig. 9 
8) Vergl. XXII, 285;   292. 
") Stenzel: Palmox. iriart. Taf. II, Fig. 11. In dieser Abhandlung findet sich eine eingehende, durch die not- 

wendigen Abbildungen erlautertc Darstellung des Baues dieser Art namentlich der Wurzeln, in der manche hier nur 
kurz beriihrten Punkte ausfilhrlicher besprochen sind. 

4) Mohl in Martius: Tab. I, Fig. 9, k, k. 
6) Mohl in Martius: p. XX, § 54; tab. I, Fig. 3, 9. 
6) Karsten: Veget. Org. S. 132, 134; Taf  III, Fig. 3. 
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vor uns,   wie sie 

Haben wir aber trotz dieser und einiger anderer Verschiedenheiten hier Wurzeln  von  der Grundform 

bisher nur   in der Gattung Iriartea gefunden   worden  sind,   so ist   dies   der   erste fossile 

Palmenstamm,  den wir auf eine bestimmte  Gattung lebender Palmen  zuriickfuhren konnen. 

V. Gruppe:   Keniformia. 

Palmoxyla parenchymate continue ;  fasciculorum fibro-ductorum approximatorum,  aequabiliter per 

caudicem distributorum inter se aequalium parte fibrosa renifonni v. rotundato-reniformi, faseiculum ductorem 

magnitudine superante. . 
Wir betrachten die Gruppe der Reniformia als die erste, der eigentlich kokosarbgen Stammform 

zuo-ehori^e mit durch den ganzen Stamm gleichformig verteilten, genaherten, einander gleichen Langs- 

biindeln & Eine vollige Gleichheit durfen wir freilich auch hier nicht envarten. Bei P. didymosolen scheint 

sie von innen bis nahe an die Rinde, die mit der zunachst an  sie anstofienden Schicht nicht mehr vorhan- 
• ,t        ,   ,          ,   •   p   ^„„P rHo-eo-en stehen die Langsbiindel aufien etvvas dichter, als inn en; den 1st, gereicht zu haben;   bei 1.  tenne oagegen sicucu                 B 

j      ,,..        •   ,    •            •    »!„„„ stflllen um   den eieeneu Durchmesser   voneinander   entfernt; aber   lhre m tier Mitte   smd sie an  emzelnen Meiien um   ucu  ci_,w 

Dicke wie ihr Bau sind iiberall  wesentlich  gleich. 
A „„oW    ipdenfalls rino-S   abgerundeter Faserteil,   der   am  Grunde   erne tast Ihr rundhcher oder quer-ovalei,   jeaenians nu^        g 

r,,„ ,       A       •      1    ;*»   fl.,,|1P   <,elten etwas tiefere Bucht zum Ansatz des Leitbtodels hat, kann als ebene Flache oder erne breite, rlache, seiten uw«  llc t 
. ,     t , T,,,,  liai1P11    sie mit   den  Lacunosa unter   den  Complanata   gemem;    smci merenformig bezeichnet werden.    Inn haben   sie um   uc 
J.J. Ri     fo  Cf^iinno- ihrer Langsbiindel getrennt,  von den folgenden Lunaria durcli aber von diesen durch die genaherte Stealing imei i^u&a 5 & 

j      1 , *       T7    „t ;i      Dieses  Merkmal ist am  ausgepragtesten bei den ersten vier Arten den am Grunde abgerundeten Faserteil.    Dieses  iw.era.uia & r ~& 
.    .. ,       r,       , -u ••   J 1 h,.   ri^n   ,1,-pi letzten   mit   diinnen  Langsbiindeln nahern sich J. teuue   una mit dicken Faserleitbundeln;   unter   den   uiei icizieu & 

.   ,      , , •       n J„ Rnrht an einzelnen ihrer Faserteile den folgenden Gruppen. 
P.   Withami durch   eckige Begrenzung dei  buciit an a»» 

Conspectus specierum. 

^     .   ,. ..      ,    . ,-j     :   „„.„• /, MW)   tars fibrosa in plerisque cawfe centrum 
Fasciculi hbro-ductores didymi,  crassi (I W«J, j"«'   ./ 1 ,  ,      . ,    .,. 

•    r     •    1    1    t    ..wacahilateralia-DarenchymatisbbencellulaeirregulanteT 
s£ecfa«s, pluriesmajor fasciculo ductore; vasa bilateraua, p««c     j /,.,„„,.„/,.„ 
polyedricae v. protensae;   circum partem   Ugnosam   et   fascicules hbrosos protensae raduiiae ^dymosolen. 

Fasc. fibro-duct. didymi crassi (ii/, «»); #*• /»**. in plensque cart. ^ 
j ,00„  uiintpralia •   narench. cellulae   polyedricae v. paulo 

spectans, pluries major fasc. ductore;   vasa bilattiaiia,   parcu . C"o#«e. 

eloneatae, circa partem Ugnosam haud radiatae        '"',.",' 
.,-,      j-J      •   ,.,-oec; i'-1/    111m) •   bars fibrosa   paulo   major 

Fasc. fibro-duct. flexuosi, leviter didymi,  ciassi {l10nnn),   J"     J v ,,„„rilim 
1     J •  „ > ,TO^ 1-Tflntqp .      arena 1 in>n. 

fasc. ductore; vasa bilateralia;  parench.  cellulae polyedricae nee radiatae.        ... 
•   •    7      j •„„, /if  mmi-fasc.ductorbastnparttspbrosaeha.ud 

Fasc. fibro-duct. stncti, obovati crassiores {  ,- wwj, ./»-s<-- 
1 •! 4.    ,i;o.   nirpndi   cell   nleraeque paulo elongatae 

multo  majoris utrinque ampiectens; vasa bilate.aha,   parencn.  ecu.  j 1      1 or^,„„. 

/;«;/(/  radiatae  ..       •      r q    <.„,.: 
•    •    •    i;j,rrr,;.   nars fibrosa   rotundato-remformis,   fasc.  ducton 

Fasc.   fibro-duct.   tenuissimi, didymi,   pais noiosa 
r   -j- • 1 nHlnnrta-   vos   unicum   medianum;   parench.  cell, polyedricae 
dimidio   minori aequore piano   adjuueta ,   van    uuiv. olipocaemim. 

circum  partem Ugnosam elongatae radiatae.   .   •   • '   '   ' ,     •      f    JO1.0    ,..,,.„ 
.   , /s;   ^.^   Hidvmi-   pars fibrosa,   basi rotundata,   nuo 

Fasc. fibro-duct.   flexuosi   tenues (»/, *«J   dld>n11'   ?a . '. ,/,,,„„,//„. 
c    1   foomnnliim duct multo minorem excipiens   vasa tnlateralta, 

angulata, sinu plus minusve profundo faseiculum duct. u ^^ 

parench. cellulae polyedricae, haud radiatae .   .   •   • '',''•' c. «,„jf««r.5a , ,       •    •    • /•!/    w,,,\ cum didymi turn obovati; pars fibrosa remformis 
Fasc. fibro-duct. tenuvssimt (8/10 *»»») cum amyu »i .    ,. 

.    .,. • oc„  i.,tpvalia   continet;   parench.  cellulae polyedricae, 
v. lunaris;   fasc.  ductor   dimidio   minor   vasa lateiaiia 1 Withami. 

circum partem Ugnosam vix radiatae  
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24. P. didymosolen (Sprengel) [XII, 130—132; — XIII. 133, 134]. 

P. parenchymals continui cellulis leptotichis, liberis irregulariter polyedricis, circum fasciculorum fibro- 

ductorum partem lignosam et fasciculos fibrosos radiatis ; fasciculis fibro-ductoribus aequabiliter distributis 

approximatis crassis didymis, partis fibrosae, in plerisque caulis centrum spectantis, reniformis cellulis 

pachytichis, fasciculo ductorc pluries minore, antice constricto vasa magna bilateralia et multa saepe 

minora includente; fasciculis fibrosis satis crebris crassioribus nudis. 

Endogenites didymosolen Sprengel. Commentatio (1828), p. 40, Fig. 6b. 
Fasciculltes didymosolen Cotta. Dendrol. (1832), S 47, Taf. IX, Fig. 3, 4. — Linger in Mart. p. 57, § 13 

tab. geol. Ill, Fig. 3. 
Palmacites Didymosolen S chimp er. Traite II (1872), p. 510. 
Palmoxylon diydmosolen Felix. Westind. (1883), S. 24 (ohne Taf. V, Fig. 1). — Schenk in Zittel JI 

(1890). S. 889. 

Fundort:  unbekannt; vielleicht Littmitz zwischen Falkenau und Karlsbad in Bohmen. 

(* Cottas Original im geolog. Museum in Berlin. — * Mineral.-geolog. Museum in Dresden. — 

* Mineral.-geolog. Museum in Tubingen.  —  Sammlung  von Kustos Partsch in  Wien.) 

Was Sprengel dazu bestimmt hat, die Art didymosolen, Doppelrohre, zu nennen, ist schwer zu 

sagen; denn die von ihm als Rohren aufgefafiten Faserleitbiindel sind dichte, vollkommen mit Versteinerungs- 

masse ausgeftillte Stabchen ohne Hohlraum, und es ist schade, dafi wir den, auf einer unrichtigen Vor- 

stellung beruhenden, schwerfalligen Namen nicht mit dem zutreffenden und kurzen didymum vertauschen 

diirfen. Von dem Stiicke, aut welches er die Art begriindet hat, erfahren wir nur, daih es der C ottaschen 

Sammlung angehorte und daft es auf den Ackern bei Chemnitz gefunden worden sei. Die letzte Angabe 

ist sicher unrichtig, da die clort vorkommenden Versteinerungen keiner Schicht angehoren, die jiinger ware 

als das Rotliegende. Wahrscheinlich war es dasselbe, das dann Cotta seiner Beschreibung und Abbildung 

in den Dendrolithen zu Grunde gelegt hat und das sich jetzt im Berliner geologischen Museum befindet. 

Ganz ahnliche, nur wenige Millimeter dicke Querscheiben liegen in Dresden und Tiibingen und wohl noch 

in anderen Sammlungen, dem Anscheine nach von demselben Stiicke abgeschnitten. Das vermutet Unger 

auch von einer Platte, die er von dem Kustos am k. k. Hofnaturalienkabinett in Wien, Partsch, aus dessen 

eigener Sammlung zur Ansicht erhalten hatte.1)  Der Fundort aller dieser Stiicke ist unbekannt. 

Spater, also erst nach Veroffentlichung der Dendrolithen, hat Gotta ein Stiick »derselben Art* 

aus der Siiftwasserformation von Littmitz in Bohmen erhalten.2) Der Verbleib desselben ist leider nicht 

bekannt. Daft das von Felix erwahnte Dresdener Stiick3) von ihm lierstamme, ist nach der unsicheren 

Angabe auf der Etikette mindestens zweifelhaft; eine dort liegende Scheibe, die ich vergieichen konntc 

schien mir, wie vorhin erwahnt, von dem Berliner Original nicht wesentlich verschieden; und ob der 

Littmitzer Fund damals, wo nur zwei Arten von Fasciculltes unterschieden wurden, so genau beobachtet 

worden ist, daft er keiner anderen, iiufierlich ahnlichen Art angehort hat, ist ganz unsicher: Littmitz kann 

daher nur als mSgliche Fundstatte angegeben werden. 

Ganz gestrichen werden mufi Siidfrankreich. Das von dort angefiihrte Palmenholz, dessen Faserleit- 

biindel in Pechkohle verwandelt waren, wahrend erdige Braunkohle ihre Zwischenraume fiillte, ist wohl nur 

didymosolen genannt worden, weil es dieser Art ahnlicher war als der anderen von Sprengel und Cotta 

aufgestellten, dem F. palmacites. Ehe aber die Gleichheit ihres Baues mit der ersteren nachgewiesen oder 

wenigstens sehr  wahrscheinlich gemacht worden ist,  kann es unmoglich bei dieser aufgefiihrt werden. 

Alle oben angefiihrten, 1 — 5 mm dicken Platten sind graubraun verkieselt, bald etwas heller, mehr 

ins Graue ziehend, bald dunkler braun, ohne dafi wir deshalb eine Herkunft von verschiedenen Stiicken 

anzunehmen brauchten; denn ahnliche, selbst viel groftere Verschiedenheiten finden sich in einem und dem- 

selben Stiick auch bei anderen Arten. Die von Cotta in den Dendrolithen abgebildete, wie die grofiere 

Tiibinger rundliche Querscheibe, haben   einen Durchmesser von   etwa 5  cm,    ihr Rand   ist aber zackig aus- 

J) Unger in Mart.:  p. 57, 
2) Felix: Westind. S. 25. 

§ 13. 
2) Unger ebenda: p. 55, S 7; p. 57, § 13- 
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gelressen,    indem nicht nur die  Rinde mit der Faserschicht fehlt,    sondern wahrscheinlich auch die aufieren 

Lagen der grofieren  Langsbiindel,  so  dafi der Stamm wohl wenigstens  7 cm  dick gewesen sein mag. 

Seinen Bau habe ich an den von Unger erhaltenen Diinnschliffen, bei den tibrigen Stiicken an 

den polierten  Querflachen  bei auffallendem  Lichte untersuchen konnen. 

Das ziemlich dunnwandige freie Grundgewebe ist vielfacli zerstort und durch farblosen, am 

Rande oft braunen Chalzedon ersetzt. Wo es erhalten ist, besteht es aus unregelmafiig gestreckten, bis 
]/s tnm langen und nur den fiinften Teil so breiten [XII, 132, p\, meist aber kleineren, weniger gestreckten 

Zellen ; die von den Biindeln am weitesten entfernten sind oft unregelmafiig vieleckig, grofi, mit durch- 

scheinenden Chalzedon erfiillt, so dafi man von der Schliffflache aus [p1] tief in sie bineinsehen kann und 

sie fiir Liicken halten mochte. Doch ist das unwahrscheinlich, da ahnliche, etwas kleinere Zellen zuweilen 

nur durch eine einfache Wand getrennt aneinander liegen. 

Viel haufiger sind die gestreckten Zellen erhalten, die strahlenfbrmig um den Holzteil der Leitbundel 

stehen, ahnlich, obwohl viel weniger ausgepragt, nicht selten ganz undeutlich um die Faserbiindel, am 

Faserteil der Langsbiindel aber anliegen [pu\ und hier oft mit mehreren folgenden Sehichten eine blafigelbe 

Farbe haben, so dafi das Langsbiindel hell umrandet ist, eine eigentiimliche Erscheinung, die schon Cotta 

aufgefallen ist. Dafi sie an dem jetzt in Dresden aufbewahrten Stiicke aus dessen Nachlafi fehlt, erklart sich 

wohl daraus, dafi sie ihre Entstehung nur dem Versteinerungsvorgang verdankt, der oft noch grefiere 

Farbenverschiedenheiten hervorgerufen hat. 

Die Langsbiindel sind so gleichmafiig ttber die ganze Flache verteilt, dafi man erst beim Zahlen 

derselben in einem bestimmten Raume erfahrt, dafi aufien etwa 60, innen nur 50 auf 1 cm2 kommen. So 

an der Berliner Platte. Almliehes zeigt die von mir verglichene des Dresdener Museums, das, wie ich aus 

der verhaltnismafiig gleichen Orientierung der Langsbiindel und der schiefen Richtung der Kreuzungsbundel 

schliefie, dem aufieren Umfang des Stammes niiher lag als dessen Mitte. Der grofie Abstand der Langs- 

biindel an dem von Felix1) abgebildeten Stiicke, wahrend sonst die Langsbiindel dmxhschnittlich nur um 

den dritten Teil ihres Durchmessers voneinander entfernt sind, macht es sehr unwahrscheinlich, dafi es zu 

P. didymosolen gehort, wenn auch einzelne, wie die zwei abgebildeten, wohl einmal durch so weite 

Zwischenraume voneinander getrennt sind [XIII,   133,   I3-4-I- 

Eine wirklich merkwurdige, outer den fossilen wie lebenden Palmen einzig dastehende Eigenheit 

der Langsbiindel ist die, dafi ihr Faserteil, der sonst, namentlich bei den aufieren Biindeln, nach dem 

Umfang des Stammes bin sieht, hier dessen Mitte zugewendet ist, ihr Leitbundel umge- 

kehrt nach aufien. Schon Cotta2) bemerkt in der Erlauterung der Charaktere von P\ didymosolen, 

der gewohnlich nach der Peripherie gekehrte kleinere [Holz-JTeil ist ziemlich oval und entha.lt 3—14 

deutliche Poren [Gefafie]; an seine nach der Mitte des Stammes gekehrte breite Seite sehliefit sich der 

gedruckt rande Oder auch nur halbkreisffirmige mit feinem Zellgewebe erfiillte grefiere Teil (Faserteil) an ; 

und obgleich seine Abbildung3) das deutlich zeigt, fiigt er unter den »Verbesserungen« noch hinzu:') »Bei 

Fig. 3 . • • denke man sich alle dunklen Punkte [die Holzteile| jedesmal an der Seite der kleinen Ringel 

[der Faserteile], welche nach der Peripherie des Stammdurchschnittes gekebrt ist.« So habe ich es an alien 

von mir gesehenen Stiicken gefunden : ringsum an dem Berliner und dem grofieren Tubinger, bei denen nur 

in der Mitte die Lanosblindel nach verschiedenen Seiten gewendet waren. An den unvollstandigen Abschnitten 

konnte man die Aufienseite nach der Richtung der kleinen Kreuzungsbundel [XIII, 133, e; — 134, e, e1, eu] 

bestimmen : t'iberall war die grofie Mehrzahl der Langsbiindel gerade oder schrag nach innen gewendet; 

wenige seitwarts oder schrag nach aufien, keines gerade nach aufien. Dies ist der bestimmteste Unter- 

schied der Art von alien anderen.1') 

J) Felix: Westind. Taf. V,  Fig. I. 
-) Dendrol: S. 47. 
3) Dendrol: Taf. IX, Fig. 3. 
4) Ebenda: S. 89; zu Taf. IX. 
B) Vergl. hiczu das \'erhalten von  P. cellulosum, oben S.  122 (16). 
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Dem schliefit sich der Umrifi der Langsbiindel an. Bei den gut erhaltenen ist er ausgepragt ge- 

zweit, indem der Faserteil von dem Leitbiindel jederseits durch einen so tiefen und scharfen Einschnitt ab- 

gegrenzt wird, dafi das letztere nur mit einer schmaleren Flache an ihm anliegt [XIII, 133], wie es kaum 

bei einer anderen Art gefunden wird. So haben Sprengel, wenn auch mit etwas zu stark verbreitertem 

Faserteil, Gotta und Unger die Bundel abgebildet irnd sie verdienen in der Tat vor alien anderen das 

•>didym« in ihrem Namen. Nur wo das Leitbiindel bereits zusammengesunken und an den Faserteil ange- 

druckt ist,  scheint es  mit verbreitertem Grunde an diesen zu grenzen [XIII,   134]. 

Der mittlere Durchmesser der Langsbiindel betragt in der Regel I — 1 ]/3 mm, doch kommen 

unter ibnen vereinzelt auch erheblich kleinere vor. 

Der grofie rundliche, am Grunde flache oder nierenformige Faserteil besteht, wo er gut erhalten 

ist, aus dickwandigen Zellen mit kleinem Lumen; zuweilen sind sie in der Mitte des Faserteiles zerstort 

oder es ist, wie bei dem Dresdener Stuck, nur noch die urspriingliche diinne Wand erhalten, der Innenraum 

aber mit einer strukturlosen Masse, zum Teile wohl Schleifpulver, erfiillt oder, namentlich in den Randzellen, 

leer [XII,   132, #].*) 

Das noch wohl erhaltene Leitbiindel ist ya 
mm dick, drei- bis viermal kleiner als der Faserteil, 

rundlich oder langlich rund nach vorn etwas zusammengezogen, so dafi es mit einer etwas schmaleren 

Flache, als sein Durchmesser betragt, am Faserteil anliegt. Sein Siebteil ist zwar meist zerstort, doch, 

namentlich an der Dresdener Platte, oft genug so gut erhalten, daft man ein Dutzend diinnwandiger viel- 

eckiger Zellen  von der Grofie der grofien Zellen des Faserteiles:   1I30 mm im Durchmesser,  deutlich  erkennt. 

Die im Holzteil enthaltenen Gefafie sind in einer Mannigfaltigkeit ausgebildet, wie nur noch 

bei wenig Arten. Darin stimmen sie iiberein, dafi sie nicht median, sondern zu bei den Seiten stehen, 

und zwar entweder zwei grofie Gefafie, 1/a — 1/n mm im Durchmesser, von denen oft eines oder beide durch 

zwei bis drei eng aneinander gedrangte ersetzt und dann vorn zwei bis sechs grOfiere Gefafie in zwei 

Gruppen geordnet sind, oder es liegt h inter jedem der zwei vorderen ein nur wenig kleineres und hinter 

diesen noch etwas kleinere. Diese ganze Reihe ist bald in einen weit hinten geschlossenen Bogen geordnet, 

wie Sprengel sich ausdriickt, in eine Art Hufeisenform, bald in flacherem Bogen, selbst so, dais sie fast 

nebeneinander stehen. Aber auch wenn zu diesen dann noch einige mittlere Gefafte neben den vorderen 

und hinter ihnen Gruppen von kleineren hinzutreten, so dafi die Gesamtzahl derselben fiber die von Unger 

angegebene Zahl von 14 noch hinausgeht, ist der Grundplan ilirer Anordnung in einem vorn offenen Bogen 

fast immer noch herauszufinden. 

Einen ausgezeichneten Einblick in die Veranderungen, die durch fortschreitende Verwitterung im 

Holzteil mit seinen Gefafien hervorgebracht werden, gewahrt eine Vergleichung der noch gut erhaltenen 

Berliner Platte [XIII, 133] mit der starker veranderten Dresdener 1134], die vermutlich aus der der Verwitterung 

besonders ausgesetzten Gegend nahe der oberen oder der unteren Bruchflache des verkieselten Stammstiicks 

herriihrf.2) Hier sind die an dem frischeren Stiicke rundlichen Gefafie schlaff geworden, von der Seite her 

etwas zusammengedriickt |XII, 131] und der urspninglich runde vorn verschmalerte Holzteil nach hinten 

verschmalert. Dann erscheinen die Gefafie im Querschnitt lanzettlich [XIII, 134, a] oder schmal linealisch, 

der Holzteil dreieckig vom Faserteil abstehend |/;| oder, wo der Druck von hinten erfolgte, als schmaler 

Streifen ihm anliegend \g, h], wodurch das ganze Bundel ein fremdartiges Ansehen gewinnt, obgleich es 

sicher fruher dem des Berliner Stiickes gleich war. 

An die gefafireichsten Langsbiindel schliefien sich die noch mehr Gefafie fiihrenden Uber gangs" 

biindel an, die sich aufierdem noch durch den nach hinten vorgezogenen Holzteil auszeichnen [133, t], 

deren grofie Gefafie in ahnlicher Weise zusammenfallen konnen, wie die der Langsbiindel, wiihrend die 

kleineren mit ihren  derberen Wanden  sich besser gehalten haben [XII,   131]. 

Die aus ihnen hervorgehenden Kreuzungsb iindel, die alle nach aufien gewendet sind, erscheinen 

auffallend schmal, namentlich ihr kleiner  Faserteil [XIII,   133, e],   der in der  Regel auch sehr flach ist und 

') Vergl. S.  134 (28). 
2) Vergl. hierzu S.  138 (32). 
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111 der Mitte der am Leitbiindel anliegenden Flache eine vorspringende Leiste zeigt [134, e,  e1, e11], wie die 

dann in den Blattstiel eingetretenen Faserleitbiindel zu haben pflegen.     Das   vorn   etwas   verbreiterte,   nach 

hinten schmal ausgezogene Leitbiindel entha.lt   vorn   zwei   oft   weit   auseinander geriickte Gruppen ziemlich 

kleiner Gefafie,  audi  hinter diesen zerstreut viele noch  kleinere. 

Nicht ohne Interesse sind endlich die hie und da auftretenden Teilungsbiindel [XIII,   133, y].1) 

Die Faserbundel sind sehr ungleich verteilt.     An einzelnen Stellen wiirden nur 30,    an anderen 

iiber 60 auf 1  cms kommen, durchschnittlich etwa 50,  also etwas weniger als Faserleitbiindel. Sie sind ge- 

wohnlich  1jll—'/?  »«»»,  einzelne bis   l/6  mm dick und ohne Kranzzellen. 

P. didymosolen gehort durch die gleichmafSige Verteilung   und Beschaffenheit   der Langsbundel zu 

den Kokos-ahnlichen Palmenstammen;   durch   die   einzig   dastehende Orientierung   dieser Biindel weicht sie 

von alien  anderen ab. 

25. P. Cottae (Unger) [XIII,  135—137]. 

P. parenchymatis continui cellulis leptotichis cum polyedricis turn paulo elongatis, parti fibrosae 

iasciculorum appressis nee circa partem lignosam nee circa fasciculos fibrosos radiatis; fasciculis fibro- 

ductoribus aequabiliter distributis cum approximatis turn confertis, cum crassis turn tenuioribus, didymis; 

partis fibrosae reniformis in plerisque peripheriam spectantis cellulis pachytichis; fasciculo ductore, pluries 

minore,  antico  dilatato,  vasa magna bilateralia continents 

Wir fassen in dieser Art vier Formen zusammen, welche die in der eben gegebenen Diagnose 

zusammengestellten Merkmale besitzen, in einigen weniger wichtigen Punkten aber voneinander abweichen: 

die beiden ersten besitzen Faserbundel, die beiden anderen nicht; in jeder dieser zwei Gruppen hat die eine 

Form dicke, nur genaherte,  die andere weniger dicke, beinahe gedrangte Langsbundel. 

* P. Cottae (Unger) a) verum [XIII,  135]. 

P. Cottae parenchymatis cellulis polyedricis laxis v. paulo elongatis; fasciculis fibro-ditc oribus 

approximatis crassis; fasciculis fibrosis crebris nudis. 
Fasciculites Cottae Unger in Mart. p. LVII, § 14; tab. geol. Ill, Fig 5. 
Palmoxylon Cottae Felix Westind. (1883); S. 23; Taf. V, Fig. 4. 

Fundort:  La Colline de Jurin. 

(Cottasche Sammlung; davon * Diinnschliffe in Ungers Sammlung, jetzt in Paris ; —* Mineral.- 

geolog. Museum in Dresden. — Geolog. Museum zu Leipzig; davon * Diinnschl. in der Sammlung von 

Prof.  Felix ebenda.) 

Die jetzt im mineralogisch-geologischen Museum zu Dresden aufbewahrte diinne Platte dieser Art, 

von der wohl diejenigen von Ungers Diinnschliffen entnommen sind, die seinen Angaben iiber dieselbe 

und seinen Abbildungen zu Grande liegen, stammt wahrscheinlich von demselben Stiick, wie die Platte im 

Leipziger Museum, daher wie diese nach einem alten Zettel, von La Colline de Turin (oder Jurin?). Man 

mochte als seine Heimat danach Frankreich vermuten, doch ist uns die Lage des Ortes nicht bekannt. 

Aber selbst wenn diese Stiicke nicht von demselben Funde herriihren sollten : der Hauptform von Ungers 

P.   Cottae gehoren sie jedenfalls an. 

Das dichte Grundgewebe besteht aus Zellen, deren diinne Wande stellenweise so zart waren, 

dafi sie wellenformig verbogen sind ; doch scheint dabei audi die Verwitterung mitgewirkt zu haben, denn 

vielfaeh sind ihre Wandungen noch eben so steif, wie bei P. didymosolen. An freien Stellen sind sie viel- 

eckig grofi, bis J/8 mm breit und dariiber, gewohnlich aber, namentlich naber an den Faserleitbiindeln und 

wo der Raum zwischen diesen enger wircl, etwas verlangert, bis dreimal so lang wie breit und am Faserteil 

mit breiter Flache anliegend. Um den Holzteil dagegen bilden sie nicht einen Strahlenkranz wie bei 

P.  didymosolen, nur an dem der wenigen Kreuzungsbiindel stehen sie strahlenformig ab. 

Die Langsbundel sind ziemlich gleichmafiig verteilt, 40—60 auf 1 cm2, meist nur ein Drittel ihres Durch- 

messers und weniger voneinander entfernt; stellenweise treten sie aber, besonders in radialer Richtung, auch weiter 

]) Siehe iiber diese oben S.  141 (35). 
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auseinander [XIII, 135]. Sie sind nach verschiedenen Seiten hingewendet, doch vorwiegend nach derselben, wie die 

Kreuzungsbundel [e],also nach aufien, so daG wir wohl Stellen aus dem innerenTeile derZwischenchicbt vor uns haben, 

diese mit der aller anderen Palmen iibereinstimmende Orientierung der Langsbiindel ist darum von Bedeutung, weil 

es im Gegensatz allein zn dem von P. didymosolen [XIII, 133, 134] steht. Sie gehoren zu den dickeren, denn 

gewohnlich liegt ihre Tiefe zwischen 4/5 und i1/2 mm, ihre Breite zwischen !l/10 
un& l 7» mm> so &&& un" 

mittlerer Durchmesser iiber 11/5 mm betragt, obwohl das Leitbiindel fast iiberall sicbtlich zusammengesunken 

ist. Das tragt auch dazu bei, dafi der gezweite Umrifi fast nie so ausgepragt hervortritt, wie bei den gut 

erhaltenen Bundeln von P. didymosolen [XIII,   133]. 

Den iiberwiegenden Anteil an ihrer Zusammensetzung hat der machtige, rundliche, innen fiaclie 

oder nierenformige Faserteil. Durch ihn wird die Breite des ganzen Biindels zu !,/l0—\x\tmm bestimmt, 

wahrend seine Tiefe nur 2/3 bis wenig iiber 1 mm betragt, sein mittlerer Durchmesser ciaher immer etwas 

grofier als  1 mm ist. 

Seine Zellen sind sehr stark verdickt, mit mehreren iibereinander gelagerten Verdickungsschichten, 

die freilich bei den Ungerschen Diinnschliffen, an denen sie fast schwarz und nndurchsichtig sind, nur 

an wenigen Stellen deutlich unterschieden werden konnen. Das bei den inneren Zellen sehr kleine Lumen 

schien bei einigen grofien am Rande liegenden viel grofier zu sein, obwohl die Wand noch stark verdickt war. 

Aufierordentlich verschieden ist nach Grofte und Zusammensetzung das Leitbiindel, wie schon 

die gute Abbildung von Unger*) zeigt. Doch beruht diese Mannigfaltigkeit zum nicht geringen Teile darauf, 

dafi die grofien Gefafie fast durchweg ihre urspriingliche drehrunde Gestalt verloren haben, indem sie bei 

der Aufweichung des Holzes vor der Verkieselung, wie die auch nun diinnwandigen Holzzellen, zusammen- 

gefallen sind und dadurch der ganze Holzteil bald seitlich oder schief zu mancherlei vorn breiten, nach 

hinten verjiingten Gestalten [XIII, 135, fd], bald an den Faserteil angedriickt, zur diinnen Platte geworden 

ist [fd1] in der man kaum noch Spuren von Gefafien auffindet. Aber auch wo das Leitbiindel noch besser 

erhalten ist [z. B. fd], ist es doch bald nur den sechsten oder zehnten Teil so  grofi als der Faserteil. 

Der Siebteil ist hier stets zerstort; der Holzteil entha.lt zwei grofte, x/c " Vr. mm breite, getrennte 

Gefafie, von denen nur ausnahmsweise eines durch ein paar fest miteinander verbundene ersetzt wird. Wo 

mehrere grofie Gefafie neben- oder hintereinander liegen und hinter ihnen nocb eine Anzahl mittlerer und 

kleiner [135, i] und wie in dem einen der von Unger abgebildeten FaserleitbiindeP) haben wir wohl 

Ub ergangsb iindel vor uns, die eben so sparlich vorhanden sind, wie die kleinen, denen von P. didy- 

mosolen ahnlichen Kreuzungsbundel [135, e] mit flachem Faserteil und schmalem, weit nach hinten ver- 

langertem Holzteil mit mehreren Gruppen mittlerer und kleiner Gefafie. 

Von den ziemlich ungleich verteilten Faserbtindeln kommen 120—270, durchschnittlich 180 auf 

1 cm2, also 4—5 auf ein Faserleitbiindel, aber es gibt Stellen, an denen sie so sparsam sind, dafi danach 

nur 30—40 in 1 cm2 liegen wiirden. Noch schwankender ist ihr Durchmesser, von 1IS0~ 1U mmi avn 

haufigsten nur  x/20—
1/lCi mm. Sie bestehen aus kleinen,  dickwandigen Zellen,  ohne Kranzzellen. 

*'X'P. Cottae. b) arctum Stenzel. 

P. Cottae parenchymatis cellulis multis polyedricis rarioribus paulo elongatis; fasciculi's fibro- 

ductoribus exterioribus confertis,  intermediis approximatis tenuioribus; fasciculis fibrosis creberrimis. 
Fasciculites Cottae. Unger z. T. 

Fund or t: unbekannt. 

(* Ungers Sammlung von Diinnschliffen; jetzt in Paris.) 

Unter den von Unger erhaltenen Diinnschliffen von F. Cottae waren neben den eben besprochenen 

dunkel versteinerten noch zwei schone Querschliffe, bei denen Grundgewebe und Leitbiindel nur noch 

schwach durchscheinend weifi, die Faserteile undurchsichtig weifi oder dunkel verkieselt waren. Bei ihnen 

war das Grundgewebe diinnwandig,   aber doch   so derb,   dafi die Zellen des   freien  Gewebes vieleckig 

') Unger in Mart.: tab. geol. [II, Fig. 5. 
2) Unger ebenda, rechts oben. 

Vergl. auch oben S. 132, 26. 
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waren, mit steifen Wanden und scharfen Kanten,   nur zuweilen ein wenig verlangert, wie in der Nahe der 

Faserteile der Langsbiindel. 

Auffallend ist die Verteilung der letzteren. Wahrend von ihnen bei der Hauptform 40—60 in I «M
2 

liegen, finden wir hier im aufieren Teile iiber 160, so dafi sie hier so gedrangt stehen, wie bei P. densum, 

weiter nach innen immer nach 130—14O. Trotz der gedrangteren Stellung findet eine so viel grofiere Zahl 

in dem gleichen Raume nur dadurch Platz, daft die einzelnen Langsbiindel etwas weniger dick sind. Bei 

der geringen Grofte und der sehr ungleichen Gestalt der Leitbiindel bietet uns den besten Mafistab fur die 

Beurteilung dieser Verschiedenheit der grofte Faserteil. Viel weniger als die Tiefe oder die Breite zwischen 

den eiformigen und nierenformigen Faserteilen, die sich beide ungefahr ausgleichen, schwankt ihr mittlerer 

Durchmesser, den wir ura ;!/4 mm annehmen konnen, wahrend er bei der Flauptform iiber I mm betragt; 

der Querschnitt bei dieser wiirde danach nocli einmal so grofi gewesen sein als bei b) urctum. 

Endlich treffen wir bei diesem so zahlreiche F a s er b ii n d el, daft auf 1 cm2 zwischen 170 und 

540 kommen wiirJen, im Durchschnitt 360, wahrend wir bei a) verum im Mittel nur 180, also halb so viel 

auf den gleichen Raum, gerechnet haben, auf ein Faserleitbundel zalilen wir dagegen hier wie dort 3—4 

Faserbiindel. Gewifi konnen wir auf diese, innerhalb so weiter Grenzen schwankenden Zahlen keinen grofien 

Wert legen; auch ihre aufterordentlich wechselnde Dicke liifit keine wesentliche Verschiedenheit beider 

Formen erkennen. Immerhin sind diese Verschiedenheiten sehr in die Augen fallend und diirfen darum 

nicht iibergangen werden, vveil sie bei neuen Funden zur Ankniipfung weiterer Aulklarungen iiber die Formen 

dieser Art dienen konnen. P. Cottae b) arctum steht zu der Hauptform a) verum in einem ganz ahnlichen 

Verhaltnis, wie P. lacunosutn, b) anceps zu a) verum. 

-Die dicht gedrangte Stellung der aufieren Langsbiindel bei der, deshalb als b) arctum bezeichneten 

Form lSfit uns zunachst vermuten, daft die Hauptform der Zwischenschicht desselben oder eines ihm 

gleichen Stammes angehort haben mochte. Dem steht aber entgegen, daft diese nicht unerheblich dicker 

sind, als die aufieren von b) arctum und daft auf diese letzteren nach innen keine grofieren Langsbiindel 

folgen. Beide Formen sind daher doch wohl Reste zweier Stamme von etwas verschiedenem Wuchs, doch 

kaum von verschiedenen Arten : dazu stimmt der Bau aller ihrer Gewebe in alien wesentlichen Stiicken zu 

sehr iiberein. 

Dagegen lafit sich nicht leugnen, daft die Form b) arctum mit ihren aufieren dicht gedrangten, 

nach innen etwas auseinander tretenden Langsbiindeln streng genommen nicht zur Kokos-artigen Stammform 

gerechnet werden sollte, sondern zu der Zwischenform zwischen dieser und der Geonoma- oder Mauritia- 

ahnlichen. Wir konnen sie aber von der Hauptform nicht trennen und von dieser ist eine ahnliche Verteilung 

der Langsbiindel nicht bekannt. Wohl aber steht sie dem P. didymosolen so nahe, dafi wir glauben, sie 

wenigstens bis auf weiteres neben dasselbe stellen zu  miissen. 

*** P. Cottae. c) libycum Stenzel [XIII,  136, 137]. 

P. Cottae parenchymals liberi eellulis rotundato-pol}'edricis strictis, ad fasciculos ubique appressis, 

in eorum angustiis elongatis; fasciculis fibro-ductoribits interioribus crassis, plus minus approximatis; 

fascicalis fibrosis nullis. 

P. Aschersoni Schenk z. T., auf Diinnschliffen in der Sammlung von Prof. Felix in Leipzig. 

Fun dort: Agypten: »i5 km WSW. von der groften Pyramide«. — »Nordlich von Birked el 

Querun. Schweinfurth«. 

(* Sammlung von Prof.  Felix in  Leipzig; DLinnschliffe.) 

Unter den von Schenk herriihrenden Diinnschliffen in der Sammlung von Prot. Felix liegt eine 

von dem ersten Fundorte herruhrende Platte mit drei kleinen Langs- und einem 14 »«w langen, 6 mm breiten 

Querschliff, als P. Aschersoni Schenk bezeichnet. Dieser Art konnen wir die Schliffejedoch nicht zurechnen, 

da der Faserteil der Langsbiindel nicht mondformig ist und der Holzteil regelmafiig nicht ein medianes 

Gefaft enthalt, sondern wenigstens zwei laterale. Das Holz gleicht dagegen bis auf den Mangel der 

Faserbiindel so sehr dem  P.   Cottae a) verum, daft wir sie an dieses anschlieften. 

28* 
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Ein zweiter, nahezu I CM
2
 grofier Querschliff von dem zweiten oben genannten Fundort ist vom 

ersten Diinnschliff nur in untergeordneten Punkten verschieden und stimmt mit ihm in einigen Zufalligkeiten 

der Versteinerungsweise so iiberein, dafi man meinen sollte, er sei an der gleichen Stelle gefunden worden. 

Nun liegt der Birket el Querun (Kerun) in der Oase Fayum zwar nicht 15 km oder 2 Meilen, sondern 

8 Meilen von der grofien Pyramide ab; hides, da Schweinfurth den Fundort als »nordlich von Birket 

el Querun« bezeichnet, kann er wohl dem des ersten Stiickes sehr nahe gelegen haben. Jedenfalls stammen 

beide aus der Libyschen Wiiste und konnen als c) libycum bezeichnet werden. 

Das grofienteils gut erhaltene Grundgewebe ist dicht, seine Zellen derbwandig, die des freien 

Parenchyms abgerundet vieleckig, die Interzellulargange hie und da zu kleinen Liicken erweitert. Die 

grofJeren Zellen sind 1/11—
x/s mm breit; rings um die Langsblindel dagegen liegen sie in mehreren Schichten, 

oft ein wenig platt gedrtickt deren AufienflMche mit ihren breiten Flachen an, und zwischen den naher an- 

einander geruckten Faserteilen zieht sich ein schmalerer oder breiterer Streifen gestreckter Zellen, etwa noch 

einmal so lang wie breit, hindurch. Nirgends aber, weder vom Faser- noch vom Holzteil stehen irgend 

welche Zellen strahlenformig ab. 

Die Langsbiindel sind im ganzen gleichmafiig so verteilt, daft bei dem ersten Schliff 40, bei dem 

zweiten 25 in I cm'2 liegen, also etwas weniger wie bei a) varum indem sie etwas weiter von einander 

abstehen; auch hier liegen zwar nicht wenige seitlich nahe beieinander [XIII, 136], andere dagegen stehen 

um ihren halben, ja um ihren ganzen Durchmesser voneinander ab. Daraus, wie aus der Richtung des 

Faserteiles nach verschiedenen Seiten hin konnen wir schliefien, dafi die erhaltenen Stellen mehr nach der 

Mitte des Stammes hin gelegen haben. Die Dicke der einzelnen Biindel gibt der der Hauptform nichts nach. 

Tiefe wie Breite schwanken zwischen 4/s und ilj2 mm, so dafi der mittlere Durchmesser il/6mm betragt. 

Sie sind ausgesprochen gezweit, obgleich das Leitbiindel mit breitem Grunde dem hier abgeflachten Faserteil 

anliegt; doch ist die Furche zwischen ihnen ofter von den eigentiimlichen Fliigelzellen ausgefullt, die man 

zum Holzteil des Leitbiindels oder zum Grundgewebe rechnen kann. 

Von dem Faserteil, der zwei- bis viermal so grofi ist als das Leitbiindel, ist nur der Umrifi erhalten : 

eiformig, rundlich oder nierenformig, am Grunde mit flacher Buclit, die nicht durch Kanten begrenzt wird, sondern 

durch glatt abgerundete Rander. Das Innere des Faserteiles ist vollkommen zerstort, der Raum ausgefullt mit 

etwa einem Dutzend unregelmafiiger grofierer oder kleinerer schwarzer Flecke mit schmalem weifien, fein 

gefransten Saum. So in der Regel bei dem ersten Stuck. Bei dem zweiten ist der Raum des Faserteiles 

meist leer, zuweilen aber linden sich auch hier einige dieser sonderbaren Flecke. 

Von dem erheblich kleineren L ei tb ti nd el ist derSiebteil nirgends mehr deutlich zu erkennen; die 

Gefafie dagegen haben zwar nicht seiten so stark gelitten, dati man ihre Umrisse nicht mehr sicher verfolgen 

kann, wo das aber moglich ist, scheinen sie — eine auffallende Verschiedenheit von der Art ihrer Erhaltung 

bei a) verum — niemals zusammengedriickt zu sein, sondern ihren runden UmrifS bewahrt zu haben. So 

finden wir in der Regel zwei laterale, grofte, 1/s — 1/imm breite Gefafie, eines oder beide auch wohl durch 

je zwei, seiten drei miteinander verbundene ersetzt; von diesen sind aber die iiberzahligen meist wenig 

deutlich und zweifelhaft. Nur bei einem Leitbiindel [XIII, 137] zog sich hinter den zwei vorderen grofien 

Gefafien ein ganzer Bogen vortrefflich erhaltener mittlerer und kleiner Gefafie hin, wie wir es namentlich 

bei P. didymosolen oft finden und der von diesem Bogen umschlossene Raum war mit einem zierlichen 

Netz von Holzzellen erfiillt, wie sie hier und da auch sonst noch sicher zu erkennen sind. Daii bei einem 

auffallend kleinen Biindel die beiden GefafSe naher aneinander standen wie gewohnlich, berechtigt uns nicht, 

sie als eine mediane Gruppe zu betrachten. 

Faserbundel sind nicht vorhanden — und darin liegt der einzige erhebliche Unterschied von 

P. Cottae verum, den wir nicht als geniigend betrachten, die Form c) libycum als selbstandige Art 

abzutrennen. 

**** P. Cottae, d) Partschii (Unger als Art). 

P. Cottae parenchymatis liberi cellulis regulariter polyedricis acutangulis; fasciculis fibro-ductoribus 

tenuioribus confertis; fasciculis fibrosis nullis. 
Fasciculites Partschii Unger in Mart., p. 59, § 21, tab. geol. Ill, Fig. 4. 
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Fundort unbekannt. 

(K. k.  Naturhistorisches Hofmuseum in Wien.) 

Von den beiden in milchweifien, kantendurchscheinenden Ghalzedon versteinerten Stucken des Wiener 

Museums ist das eine beinahe die Halfte eines kugrlieren Rollstlickes von 7 cm Durchmesser, das andere 

eine 1 x/j cm dicke Scheibe in Form eines Quadraiiten mit einem Halbmesser von 5 an. Sie zeigen nur 

noch wenig organische Struktur. Nach den Angaben und der sie erlauternden Abbildung Ungers ist das 

freie Grundgewebe noch an einigen Stellen gut erhalten; es besteht dort aus diinnwandigen, scharf- 

kantigen, vieleckigen Zellen, wodurcli sich nach Ungers Ansicht diese Art scharf von alien iibrigen unter- 

scheidet. Dem kann man im allgemeinen wohl beipflichten, selbst in Beziehung auf fast alle die zahlreichen, 

seitdem erst bekannt gewordenen Arten. Aber auf das sehr bezeichnende Aussehen dieser Zellen hat sicher 

der Versteinerungsvorgang eine erhebliche Einwirkung ausgeiibt und gerade bei der oben besprochenen 

Form b) arctum von P. Cottae haben wir das freie Parenchym ebenso scharfkantig vieleckig gefunden, und 

ebenso wie hier nur um den Faserteil der Langsbiindel mehrere Reihen von Zellen etwas verlangert, ihm 

mit breiter Flache anliegend. Daher wiirde diese Eigenschaft nicht geniigen, P. Partschii aus dem Formen- 

kreise des P.   Cottae  auszuscheiden. 

Ganz wie bei dieser Form sind bei d) Partschii die gleichmafSig verteilten Langsbiindel einander 

sehr genahert, 3/4 mm dick, gezweit. Von dem grofien Faserteil ist nur der ei- und nierenformige Umrifi 

erkennbar, seine Zellen kaum noch angedeutet durch kurze Striche, die wahrscheinlich von dem kleinen 

Lumen und vielleicht den Interzellularraumen herriihren,1) von dem drei- bis viermal kleineren, noch voll- 

standiger zerstSrten Leitbiindel nur die zwei grofien Gefafie. 

Die einzige beachtenswerte Verschiedenheit bleibt danach das Fehlen von Faserbiindeln bei 

P. Partschii.'*) Dies hat es mit c) libycum gemein, von dem es sich ahnlich wie b) arctum von a) verum, 

durch  die weniger dicken,  einander mehr genaherten Faserleitbiindel unterscheidet. 

26. P. arenarium (Watelet) [XIII, 138-143; XIV, 144]. 

P. parencliymatis .... intermedii continui cellulis leptotichis liberis polyedricis, inter partes fas- 

ciculorum fibrosas approximatas elongatis, circa partem lignosam hinc inde paulo elongatis patentibus; fasci- 

culis fibro-ductoribus . . . intermediis aequabiliter distributis, approximatis tenuioribus obovato-didymis; 

partis fibrosae reniformis cellulis valde incrassatis; fasciculo-ductore paulo minore semicircnlari duo vasa 

lateralia magna et complura majora et minora continente; fasciculis fibrosis cum crassioribus turn crassis- 

simis,  crebris, nudis. 

Palmacites arenarius Watelet: Bassin de Paris (1866), p. 103, pi. 30, Fig. 2, 2a. — Schimper: Traite II 
(1S72), p. 510. 

Fasciculites arenarius Stenze] in Moller, Samml. v. Diinnschliffen. — Schenk in Zittel: II (1890), S. 884. 
Palmoxylon arenarium Schenk in Zittel: II (1890), S. 888. 

Fundort:  Im Grobkalk von Dormans,  Marne. 

(Samml.  v.  Watelet f, Paris.  — * Samml.  des Verf.) 

Das von Watelet abgebildete Stiick ist ein Quadrant eines 6 bis 7 cm hohen Stammstiickes, das 

etwa 11 cm im Durchmesser gehabt haben mag. Aufien reicht es bis zur Rinde, die stellenweise noch er- 

halten ist und zeigt hier kleine ovale, nach oben und unten zugespitzte, von den Langsbiindeln freigelassene 

Zwischenraume - wohl die Austrittsstellen von Kreuzungsbundeln, wie wir sie auch bei anderen Arten an 

der Aufienflache beobachten.3) Auf dem Querschnitt4) erblickt man genaherte, kleine, zylindrische Faserleit- 

biindel, ebenso zahlreich gegen die Mitte wie im Umfang. P. arenarium gehort daher zu den kokosartigen 

Holzern. Auch auf der abgerollten Aufienflache des Bruchstiickes, das Watelet so freundlich gewesen ist, 

mir zu iiberlassen [XIII, 138], sieht man die diinnen Langsbiindel bin und her gebogen verlaufen und daher 

!) Vergl. oben S. 135 (29)[XIV, 158, !>]. 
2) Siebe hiezu oben, S.  144 (38). 
3) Sielie oben S.  140 (34) [VII, 79]. 
4) Watelet a. a. O., pi. 30,  Fig. 2a. 
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manche auch schief oder selbst quer abgeschnitten. Die Flache mag aber der Aufienfiache nicht gleich ge- 

richtet sein und deshalb die Austrittsstellen der Kreuzungsbiindel nicht deutlich hervortreten. Auf dem Quer- 

schnitt dieses Stiickes [XIII, 139, 140] aber ist beinahe die Halfte der Langsbiindel gerade nach aufien 

gerichtet, ja, wenn man die schrag nach aufien liegenden dazu rechnet, drei Viertel von alien, so dafi es 

aus der Zwischengegend herzustammen scheint, was bei der Gleichmafiigkeit des Banes durch den ganzen 

Stamm hier  von keiner grofien Bedeutung ist. 

Das dichte Grundgewebe besteht aus ziemlich diinnwandigen, vieleckigen, l/l5 bis '/g mm breiten 

Zellen, die nur in den schmalen Zwischenraumen zwischen genaherten Langsbiindeln gestreckt [XIV, 144, p] 

am Faserteil angedriickt sind. Nur um vereinzelte Holzteile sieht man etwas verlangerte Parenchymzellen, 

bis dreimal so lang wie breit, radial abstehen. 

Die gleichmafiig verteilten Langsbiindel sind einander so genahert, dafi sie durchschnittlich um 

weniger als ihren eigenen Durchmesser voneinander abstehen (XIII, 140], manche weiter, andere so wenig, 

dafi ihre Faserteile einander fast bertihren und 60 bis 80, im Durchschnitt gegen 70, innerhalb 1 cm1 liegen. 

Ihre Tiefe schwankt nicht weit um I mm, ihre Breite um 4/3 mm, so dafi wir ihre mittlere Dicke zu :l/10 mm 

annehmen konnen. 

Nicht so sicher ist ihre Gestalt zu bestimmen. In der Regel erscheint ihr Umrifi gezweit [XIII, 

140, fd; 141, 142; XIV, 144], doch ist die Grenze zwischen den aufieren Holzzellen und den wenig grofieren 

Zellen des Grundgewebes im Querschnitt iiberhaupt oft nicht deutlich; die Furche zwischen Faserteil und 

Holzteil aber ist von »Fliigelzellen« eingenommen, die dem letzteren, aber auch dem Grundgewebe ange- 

horen konnen [144, *], so dafi eine Einschniirung des Faserleitbiindels hier vielleicht gar nicht vorhanden 

ist. Manche Holzteile liegen jedenfalls mit so breiter Flache dem immerhin breiteren Faserteil an, dafi nicht 

von einer Einschniirung zwischen beiden die Rede sein kann, hochstens von einer flachen Einbuchtung 

[XIII, 140, fd1] und der Querschnitt des ganzen Biindels am besten verkehrt eiformig oder breit verkehrt 

eiformig genannt wird. Er nahert sich dann dem von P. overturn; doch ziehen sich die seitlichen Rander 

des Holzteiles nie am Faserteil in die Hohe wie bei diesem. 

Der breit nierenformige, selten fast kreisrunde Faserteil ist an der Innenseite flach oder ganz 

flach eingedriickt; die abgerundeten Rander der seichten Vertiefung, in der der Siebteil liegt, sieht man, 

wo sie iiberhaupt deutlich hervortreten, meist noch innerhalb der breiten Ansatzflache des Leitbiindels 

IXIII, 140, fd; 141, pf\. Seine Zellen [XIV, 144] sind iiber dem Siebteil kleiner, sonst ziemlich gleich grofi, 

die aufiersten am grofiten, bis V15 mtn tief, aber dann nur zwei Drittel so breit, nur wenige kleine unter 

sie gemischt. Ihre Wand ist stark verdickt, so dafi man bis sechs Schichten unterscheiden kann; das Lumen 

winzig. Fast immer sind die mittleren stark aufgelockert, in einem unregelmafiigen, im allgemeinen dem 

Vorderrande gleichlaufenden Querbogen schon auseinander gewichen und durch von diesem ausgehen.de 

Seitenspalten vielfach getrennt. 

Das Leitbiindel, halbkreisforrnig, mit breiter oder wenig verschmalerter Flache am Faserteil an- 

liegend, ist stets kleiner als dieser, oft nur halb so grofi, oft aber drei, selbst drei undeinhalbmal kleiner. 

Vorn liegt der Offer noch gut erhaltene Siebteil (XIV, 144], ein Dutzend grofierer und eine Anzahl kleiner 

Zellen, in eine Gruppe vereinigt; in einigen Leitbundein sind sie diinnwandig, in anderen erscheinen ihre 

Wandungen dicker als die der benachbarten Holzzellen, so dafi dabsi wohl kaum eine Tauschung durch An- 

lagerung von gleichgefarbter Versteinerungsmasse vorliegen kann. In einem Biindel lag zwischen ihnen eine 

kleine Zelle mit mehreren Verdickungsschichten,  die aber vielleicht nur eine verirrte Zelle des Faserteiles war. 

Der Holzteil enthalt zwischen dnnnwandigen, nur nach aufien derbwandigeren Zellen, wenigstens 

zwei getrennte grofie Gefafie von 1j7 bis 1j6 mm Durchmesser [XIII, 140, fd; XIV, 144], meist aber ist 

edes derselben durch zwei ersetzt oder durch eine ganze Gruppe von zwei bis vier etwas kleineren Gefafien; 

diese liegen dann oft zu vier oder mehr in einem vorderen flachen Bogen nebeneinander, so dafi die beiden 

inneren einander ganz nahe kommen, ja zusammenstofien [140, fd11]. Aber schon daran, dafi die grofiten 

nicht in der Mitte liegen, sondern rechts und links von dieser, erkennt man, dafi man nicht eine mediane 

Gruppe vor sich hat, sondern zwei seitliche, die in der Mitte zusammentreffen. Denn nur selten legen 

sich an die zwei grofien Gefafie nach aufien kleinere an.    In grofier Menge dagegen sehen wir diese um 
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sie herum [141], besonders nach hinten, wo sie auch in einer von der vorderen getrennten lockeren Gruppe 

zerstreut sind, Solche Leitbiindel fiihren aufier zwei bis vier grofien und mehreren mittleren 30 und mehr 

kleine Gefafie. Das ganz vereinzelte Vorkommen nur eines mittelgrofien Gefafies in einem Leitbiindel 

[140, fdnl] ist wohl aus einer Stoning bei der Entwicklung oder aus der Auflosung der anderen bei der 

Versteinerung zu erklaren, da auch anderwiirts bald eines der grofien Gefafie, bald beide undeutlich geworden 

sind, auch weira man ihre Spur noch auffindet. Umgekehrt tritt unter den mancherlei Arten, wie die vorderen 

Gefafie aneinander gelagert sind, auch einmal die Sonderung in drei nebeneinander gelagerte Gruppen 

auf [142]. 

Als Ubergangsbilndel betrachten wir diejenigen, bei denen das gewohnlich kleine, halbkreis- 

formige Leitbiindel viel grofier und lang nach hinten vorgezogen ist. Wo es nur halb so grofi wie der 

Faserteil ist [XIII, 143] und die grofien Gefafie vorn in einen flachen Bogen geordnet von beiden Seiten 

fast zusammenstofien, liegen die zahlreichen kleinen Gefafie weit hinter ihnen in dem hinteren Bogen des 

stark gestreckten Holzteiles. In der Regel aber ist dieser durch eine Einschniirung von dem vorderen Teile 

mit den grofien Gefafien abgesetzt [XIII,   140,  t,  t1]. 

Die ihre Fortsetzung nach aufien hin bildenden einfachen Kr e uzun gsb tin d el [140, e—elrl] 

sind durch kleineren schmaleren Faserteil, noch schmaleres aber zweimal so tiefes Leitbiindel mit vorn 

deutlich auseinander tretenden Gruppeii grofier Gefafie und weit dahinter liegenden, im hinteren Bogen des 

Holzteiles zerstreuten zahlreichen kleinen Gefafien ausgezeichnet. 

Ganz besonders bemerkenswert sind dagegen die F as er b tin d e 1; nicht durch ihre Zahl; denn es 

sind nur etwa doppelt so viel als Faserleitbtindel, auf zehn derselben etwa 22, so dafi 150 in 1 cm2 liegen, 

sondern durch ihre aufierordentliche Dicke. Es kommen unter ihnen auch diinnere Biindel, von 1j12 bis lL mm 

im Durchmesser vor [XIV, 144,/]. Die meisten sind aber '/t; bis 1/i mm stark [144, f1}; einige bis 3/10 mm, 

von weit grofierem Durchmesser als die grofien Gefafie. Eine so aufierordentliche Entwicklung der Faser- 

btindel ist vielleicht bezeichnender ftir die Art, als das Vorhandensein oder Fehlen derselben tiberhaupt. Auch 

ihre Zellen sind ungewohnlich grofi, zwar kleiner als die grofien des Faserteiles, aber dessen mittelgrofien 

zu vergleichen, wie diese mit kleinem Lumen und dicken Wandungen, in denen man bis ftinf Verdickungs- 

schichten unterscheiden kann. Sie liegen ohne Kranzzellen unmittelbar im Grundgewebe. 

Die gleichmafiige Verteilung der Langsbiindel iiber die ganze Querflache des Stammes hat P. are- 

narium nur mit den kokosartigen Holzern gemein, unter diesen steht es durch seine kleinen, schwach oder 

gar nicht gezweiten Faserleitbtindel, den nierenformigen Faserteil, den kleineren, halbkreisformigen Holzteil mit 

wenigstens zwei grofien Gefafien und die Faserbiindel ohne Kranzzellen dem P. ovatum sehr nahe. Nur 

das vieleckige Grundgewebe und die breite, oft den Grund des Faserteiles umfassende vordere Flache des 

Leitbiindels sind erheblichere Verschiedenheiten. Zu diesen gesellen sich noch die weit auseinander liegenden 

Fundgegenden : das nordliche Frankreich ftir P. arenarium, Nordamerika fur P. ovatum; da es sehr unwahr- 

scheinlich ist,  dafi beide  Gegenden von derselben Palmenart bewohnt worden seien. 

27. P. ovatum Stenzel [XIV,  152—158; — XV,  159]. 

P. Jnircnchymatis .... interni continui cellulis leptotichis, plerisque paulo elongatis, circum partem 

lignosam fasciculorum hinc inde patentibus; fasciculi's fibro-ductoribus .... internis aequabiliter distributis, 

approximatis, strictis, obovatis, crassioribus; partis fibrosae reniformis cellulis valde incrassatis; fasciculo 

ductore paulo minore semicirculari, partis fibrosae basin ab utroiiiie latere amplectente, duo vasa lateralia 

continents; fasciculis fibrosis mediocribus, rarioribus, nudis. 

Fundort:  Bei Washington im Staate Mississippi. 

(* Sammlung des Verfassers.) 

Das einst von Goppert erhaltene, 3—4 cm hobe, 1 X 2 Va cm breite Bruchstiick dieser Art 

[XIV, 152 von oben, 153 von der Seite gesehen] ist in blafi gelblichbraunen, splittrigen Hornstein ver- 

wandelt, in dem die Faserteile der Faserleitbtindel durch ihre hellere Farbe schon dem blofien Auge be- 

merkbar sind.     Es   gehorte der Mitte des Stammes an,  denn  die  Langsbiindel sind gleichmafiig nach alien 
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Seiten gerichtet, ausgebildete Kreuzungsbundel finden sich nicht zwischen ihnen und die von den iibrigen 

noch wenig verschiedenen Ubergangsbiindel sind vom Querschnitt ziemlich rechtwinklig getroffen, fingen 

also erst an, sich nach aufien zu biegen [XIV, 154, t, tl, tn\. Das dichte Grundgewebe besteht aiis 

diinnwandigen, grofitenteils etwas verlangerten Zellen, 1/7 — 1/a mm lang, den dritten Teil so breit. Sie folgeii' 

durch die Faserleitbtindel vielfach abgelenkt, doch vorvviegend der Orientierung dieser letzteren, stehen daher 

vom Holzteil derselben nicht ringsum strahlenformig ab, sondern nur hie und da, wo sie, wie man aus der 

Richtung der weiterhin liegenden Zellen schliefien kann, sich ohnehin so gestellt haben warden [XV, 159, 

p, pl\. An den Faserteil sind wie gewohnlich kleine gestreckte Zellen mit der breiten Seite angedriickt; 

unmittelbar am Holzteil aber, wie um die Faserbtindel, liegen besonders haufig wenig verlangerte oder regel- 

mafiig-vieleckige Zellen, wie sie an den freien, von den benachbarten Biindeln gleich weit entfernten Stellen 

an den Enden der hier zusammenstoftenden gestreckten Zellen angetroffen werden. 

Die Langsbiindel sind straff [XIV, 153], durchschnittlich etwa um ihren Halbmesser voneinander 

abstehend, bald etwas weiter, bald in bogenformigen Keihen einander fast beriihrend [154, «—b; g—h], 

etwa 90 in 1 c«s; die gewohnlichen Langsbiindel sind 4/5 mm dick. Einige, schon durch ihre Grofie auf- 

fallende [154,  t,  t1, t11} wollen wir spater als  Ubergangsbiindel  noch besonders besprechen. 

Ihr fiir die Art besonders bezeichnender Querschnitt ist verkehrt eirund, ohne den bei den 

ihr sonst ahnlichen Arten gewohnlichen scharfen Einschnitt zwischen Faserteil und Leitbiindel, der hier 

durch Holzzellen ausgefiillt wird. 

Der rundliche Faserteil, 1/2 mm tief, gegen 3/4 mm breit, ist bald am Grunde ganz abgeflacht, 

bald in der Mitte iiber dem Siebteil etwas eingedriickt, so dafi zwei abgerundete Kanten, an die sich bei 

anderen Arten die Rander des Leitbiindels anlegen, hier, bei der ungewohnlichen Verbreiterung desselben 

innerhalb seiner Ansatzflache liegen [154, b\. Eine zuweilen in der Mitte schwach hervortretende Leiste hat 

wohl, wie bei P. remotum, eine Zweiteilung des Siebteiles eingeleitet [XV, 159]. Die Zellen des Faserteiles 

sind durchweg dickwandig mit mehreren Verdickungsschichten, doch mit deutlichem Lumen, iiber dem 

Siebteil sehr klein, im Innern grofier,  aber ohne Regel mit kleinen vermischt, wie sie am Rande vorherrschen.1) 

Ausgezeichnet ist das im Querschnitt halbkreisformige, bald mehr nach hinten vorgezogene, bald 

mehr verbreiterte Leitbiindel dadurch, dafi es vorn fast so breit wie der Faserteil sich an diesen so 

anschliefit, dafi zwischen beiden nicht nur keine scharfe Furche, sondern selbst keine oder doch nur eine so 

fiache E!inbuchtung entsteht, dafi das Faserleitbtindel nicht gezweit, sondern verkehrt eirund erscheint. Haufig 

ziehen sich die scharfen Vorderrander des Leitbiindels an den Seiten des Faserteiles selbst etwas in die Hohe, 

so dafi er hier nicht wie gewohnlich abgerundet oder abgeflacht ist, sondern eine breite Rhine bildet, in 

welcher der Grund des Faserteiles liegt [XIV, 155 ; XV, 159]. Damit hangt es auch zusammen, dafi es gegen- 

iiber den viel kleineren Leitbiindeln der bislierigen Arten etwa halb so grofi ist, bald etwas dariiber, bald 

etwas darunter, als der stattliche Faserteil. Dabei mufi man freilich von den, namentlich seitlich an 

diesen anliegenden flachen Leitbiindeln absehen [154, fd, fd1], die wohl schon urspriinglieh in ihrer Aus- 

dehnung durch Nachbarbiindel beschrankt, oft noch an den Faserteil angedriickt worden sind, wie ihre breit 

gezogenen Gefafie beweisen. 

An der .Stelle des Siebteiles linden sich zwei vor den grofien Gefiifien liegende Liicken, die 

oft in eine sehr breit gezogene zusammenfliefien. Nur unmittelbar am Rande des Faserteiles sind ofter 

noch einige ziemlich diinnwandige Zellen sichtbar, die wohl dem Siebteil angehort haben. Die Gewebe in 

dieser Gegend sind aber so unvollkommen erhalten, dafi wir nicht einmal dariiber, ob zwei getrennte Sieb- 

teile vorhanden gewesen sind,  ein  sicheres Urteil haben. 

Den grofiten Teil des Leitbiindels bildet der Holzteil, zwischen dessen diinnwandigen, viel- 

eckigen Zellen zwei grofie, voneinander durch wenigstens eine Schicht Holzzellen getrennte Gefafie, 1/1 mm 

im Durchmesser, liegen, von denen zuweilen eines noch ein kleineres zur Seite hat [XV, 159] oder durch 

eine Scheidewand so geteilt wird, dafi wir wohl nur das obere Ende der unteren und das untere der 

oberen Zelle eines und desselben Gefafies vor uns haben. Nur bei einer kleineren Zahl dieser Langsbiindel 

liegen hinter diesen grofien noch 2, bei wenigen 3 — 8 kleine Gefafie. 
a) fiber das Schwinden der Zellwiinde durch fortschreitende AuflOsung siehe oben S. 135 (29). 
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Ausgepragte Kreuzungsbiindel konnen wir bier in der Mitte des Stammes nicht erwarten; dagegen 

treffen wir eine ganze Anzahl von Ubergangsbundeln an [154, t, tl, tn], die in alien wesentlichen Stiicken 

den iibrigen gleich, doch schon durch ihre Grofae — sie sind bis 1l/3 Wim tief und 1 mm breit •— ins Auge 

fallen. Besonders tief ist ihr Leitbiindel, das vorn wenigstens drei [156], offer bis fiinf grofte GefaCe fiihrt, 

dahinter zerstreut 7—18 kleine. 

Selten nur findet man unter ihnen ein Teilungsbiindel [157]. l) 

Von den sparsamen Fas erb iin d eln kommen durchschnittlich nur zwei auf drei Faserleitbiindel und 

gegen 60 auf I cm2. Einzelne sind nur '/is mm dick, andere erreichen 1/7 mm; die meisten haben um 

78  mm im Durchmesser; alle sind ohne Kranzzellen [XV,  159, f\. 

Von besonderem Interesse sind noch die iiberall im Grundgewebe zerstreuten kleinen schwarzen 

Flecke, die den beinahe ebenso kleinen Faserbiindeln von P. lacunosum, in denen man audi keine Struktnr 

auffinden kann, sehr ahnlich sehen, hier aber, wie ein Vergleich mit einem der unzweifelhaften Faserbiindel 

[I59> /] zeigt> sicher keine solchen sind. 

Die dichte Stellung der Langsbiindel in der Mitte des Stammes, wie ihr grofier Faserteil, schliefien 

jeclen Gedanken daran aus, dafi P. ovatum von einer Manritia- oder Geowoma-ahnlichen Palme hergeleitet 

werden konnte; das dichte Grundgewebe spricht gegen seine Zugehorigkeit zu einer der Corypha-ahnlichen 

Arten mit liickigem Grundgewebe schon in den aufSeren und Zwischenschichten. Aber auch von den Arten 

dieser Gruppe mit dichtem Gewebe wiirde man Langsbiindel in der Mitte des Stammes bald weniger 

genahert, bald kleiner, bald mit fiacherem Faserteil erwarten. Am nachsten wiirde ihm noch P. Cottae 

stehen; von diesem scheint es aber dureh die eigenartige Gestaltung seines Leitbiindels wie durch die meist 

etwas verlangerten, von dem Holzteil des Leitbiindels oft rechtwinklig abstehenden Zellen des Grundgewebes 

hinreichend unterschieden. 

28. P. oligocaenum Beck. 

P. parenchymaHs continui cellulis modice incrassatis liberis polyedricis, circa partem fasciculorum 

fibrosam paulo elongatis, appressis, circa partem lignosam radiatis, fasciculis fibro-ductoribas aequabiliter 

distributis tenuissimis didymis; partis fibrosae rotundato-reniformis cellulis pachytichis; fasciculo-ductore 

paulo minore semicirulari vas uniim medianum et complura vasa paulo minora posteriora continente; 

fasciculis fibrosis rarioribus,  crassioribus, nudis. 
Pahnoxylon oligocaenum Beck. Beitrage (1886); S. 345; Taf. VII, Fig. I. 

Fundort: Unter-Oligozan von Borna in Sachsen. 

Aus der von R. Beck a. a. O. gegebenen Beschreibung und Abbildung entnehmen wir das Folgende 

zur Kenntnis der Art. 

In der Grube Belohnung bei Borna fanden sich unter vielen Bruchstucken von Palmenholz einige, 

ganz von dichter Braunkohle eingeschlossene Stammchen, deren polierte Querschnitte ihren inneren Ban 

erkennen liefien. Ihre Oberflache zeigte nicht die Stacheln, die fiir den in der sachsischen Braunkohle ver- 

breiteten Palmacites Daemonorhops bezeichnend sind; sie gehoren demnach einer anderen Art an. An den 

bei einem Stammchen beobachteten Wurzelansatzen war der innere Bau nicht mehr zu erkennen. Unter der 

Aufienflache des Stammes lag zunachst eine diinne Schicht dicht gedrangter Faserbiindel; weiter nach innen 

Faserleitbiindel mit einzelnen zerstreuten Faserbiindeln. 

Den Raum zwischen ihnen Mite dichtes gleichformiges Grundgewebe aus, dessen vieleckige, 

wohl nur infolge der Verkohlung etwas breitgedriickte Zellen ziemlich dickwandig waren, besonders im 

aufieren Teile des Stammes, doch noch mit grofiem Lumen, von der Grofie der grofieren Gefafie. Am Faserteil 

der Langsbiindel anliegend, bilden sie vom Holzteil abstehend um diesen einen, freilich nur sehr kurzzelligen 

Kranz. 

Die Langsbiindel scheinen bei der Umwandlung in Braunkohle nicht erheblich gesclrwunden zu 

sein, da namentlich die diinnwandigen Zellen des Holzteiles und des einen Siebteiles noch ihre straffen 

Wande behalten haben ; danach scheinen sie schon urspriinglich nur l/s "»w dick gewesen zu sein,  also zu den 

!) Siehe oben S. 144 (38). 
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diinnsten zu gehoren, die wir kennen. Standen sie, wie wir nach der Abbildung vermuten konnen, nur um 

den eigenen Durchmesser voneinander ab, so konnten wohi 400 im Quadratzentimeter Platz gefunden haben. 

Doch das sind, da die Abbildung nur zwei Langsbiindel enth3.lt, nur ganz unsichere Schatzungen. Ihr Umrifi 

war ausgesprochen gezweit, der F a s e r t e i 1 rundlich-nierenformig, mit dickwandigen, im Umfang kleineren, 

in der Mitte etwas grofieren Zellen; das halbkreisformige Leitbiindel beinahe halb so grofi und audi 

halb so breit wie der Faserteil, ist gegen diesen durch eine scharfe Furche abgegrenzt. Der kleine Siebteil 

dessen Raum in dem grofieren Langsbiindel der Abbildung von den dickwandigen Zellen des hier ganz 

flachen Faserteiles eingenommen wird, besteht aus einer Gruppe diinnwandiger Zellen, der Holzteil aus 

diinnwandigen vieleckigen grofien Holzzellen, zwischen denen vorn ein medianes Gefafiliegt, das aber 

auch nur ^30 — V20 mm 'm Durchmesser hat, und hinter ihm wenige etwas kleinere, von den Holzzellen 

wenig unterschiedene Gefafie. 

Auffallend grofi sind im Vergleich damit die Faserbiindel, deren eines % mm dick, die grofien 

Gefafie mehreremal ubertrifft und den dritten Teil so grofi ist als ein ganzes Leitbiindel mit Einrechnung 

des Siebteiles. Es besteht aus kleinen dickwandigen Zellen und hat keine Kranzzellen. Da die Abbildung 

von ihnen nur eines auf zwei Langsbiindel enthalt, scheinen sie sehr sparsam gewesen zu sein. 

Wir haben die Verteilung der Langsbiindel als gleichformig angenommen, da nicht Gegenteiliges 

angegeben ist, und stellen daher P. oligocaenum zu der Kokos-artigen Stammform. Durch seinen nieren- 

formigen Faserteil schliefit es sich der Gruppe der Reniformia an. 

Unter diesen steht es durch den glatt abgerundeten Faserteil und die vieleckigen oder wenig ver- 

langerten Zellen des Grundgewebes dem P. Cottae nahe. Dagegen sind diese um den Holzteil des Leit- 

biindels gestreckt und strahlenformig abstehend, wie bei P. didymosolcn. Dafi alle etwas dickwandig sind 

und vorherrschend nur ein medianes grofies Gefafi vorhanden ist, ist ihm allein eigen; durch die geringe 

Dicke seiner Langsbiindel schliefit es sich anderseits an P. tenue und P.   Withami an. 

29. P. tenue Stenzel [XIV,  145—151]. 

P. fiarenchymatis continui cellulis polyedricis nusquam radiatis minoribus; fasciculi's fibro-ducto- 

ribus inter se aequalibus exterioribus magis approximatis quam interioribus, tenuibus, didymis, parte fibrosa 

reniformi sinu plus minusve profundo fasciculum, ductorem excipiente multo minorem, vasa magna bila- 

teralia includentem ; fasciculis fibrosis nullis. 

Fund or t: Tal von Tlacolula bei Oaxaca in Mexiko. 

(* Sammlung von Prof. Felix in Leipzig.) 

Unter den zahlreichen von Prof. Felix in dem oberen Tale von Tlacolula entdeckten fossilen 

Holzern, iiber deren Lagerung bei P. cellulosum das Wichtigste mitgeteilt ist, waren zwei schone, offenbar 

von demselben Blocke herstammende, teils schwarzgrau, teils braunlichgrau verkieselte Stiicke, deren dunkle 

Querfiachen mit den vielen iiber sie zerstreuten, als weifie Punkte erscheinenden Faserleitbiindeln einen 

sehr zierlichen Anblick gewahrten. Beide Stiicke sind entrindet, doch noch einigermafien walzenformig: 

das kleinere rundliche, 7 cm breite, aus dem Innern des Stammes, das grofiere, weniger regelmafiige, 

7—9 cm breite, 2—5 cm hohe, reicht von der Mitte mehrfach bis in die aufiere Schicht, wohl nicht allzu- 

weit von der Rinde entfernt. 

Das nur an wenigen Stellen deutliche Grundgewebe ist dicht. Es besteht aus ziemlich diinn- 

wandigen, vieleckigen, kleinen Zellen, 1I30 — 1I20 mm, nur vereinzelt, wie es scheint, bis 1js mm im Durchmesser; 

jedenfalls bleibt dieser weit hinter dem der grofien Gefafie zuriick. Es ist aber fast iiberall mit dunklen 

Kornchen derartig durchsetzt, dafi die Umrisse der einzelnen Zellen ganz unkenntlich sind. 

In ihm sind die ebenfalls durch lange Einweichung des Holzes vor der Versteinerung stark mit- 

genommenen Faserleitbiindel zwar ziemlich gleichmafiig verteilt, doch treten sie unverkennbar aufien 

etwas naher aneinander. Hier stehen sie an einigen Stellen gedrangt, nur durch schmale Streifen Grund- 

gewebe voneinander getrennt, doch meist noch etwa um ihren halben Durchmesser voneinander entfernt, 

wahrend sie in der Mitte hier und da um mehr als   ihre   ganze Breite   voneinander   abstehen.    Aber   diese 
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Verteilung andert sich keineswegs schrittweise von innen nach aufien, sondern vielfach ganz regellos und 

der Unterschied ist nicht so erheblich, um so weniger, als die einzelnen aufieren Bilndel von den inneren zu 

wenig verschieden sind, als dafi wir das Holz deshalb zu den Cor3</>/ja-ahnlichen rechnen mochten, denen es 

in diesem Punkte unter den Reniformia am nachsten steht. Im Durchschnitt liegen etwa 150 Langsbiindel 

in   1   cm2 [XIV,   14.5j  an einzelnen Stellen der Mitte weniger als  100,  an anderen im Aufieren iiber 200. 

Sie gehoren, wie es bei dieser grofien Zahl in engem Raume zu erwarten war, mit denen von 

P. Zitteli und P. astron zu den diinnsten, die wir kennen, indem die aufieren wie die inneren nur etwa 
2/3 mm im Durchmesser haben, manche besonders kleine nur 1/2 mm, grofiere ofter sjl mm. Mannig- 

faltiger, als sonst bei den y>Reniformia«, ist der UmrifJ. In der Regel ist er deutlich gezweit, besonders 

bei den regelmafiig nach aufien gewendeten Bundeln [145, fd, 146—148], indem der Faserteil nieren- 

formig, nach hinten beiderseits abgerundet und durch eine Furche gegen das schmalere Leitbiindel abgesetzt 

ist. Nicht selten aber verschmalert sich der Faserteil nach hinten, die Bucht zur Aufnahme des breiteren 

Leitbiindels wird tiefer und ihre Rander sind bald nur an einer Seite, bald an beiden kaum noch abge- 

rundet, zuweilen kantig [145, fd1; 149]. So erscheinen sie wenigstens da, wo bei der stets unvollkommenen 

Verkieselung des Faserteiles seine Zellen nicht scharf umgrenzt sind. Diese Biindel nahern sich dann denen 

mit mondformigem Faserteil, wie bei P. Zitteli, P. astron, bei denen umgekehrt die seitlich abgerundeten 

Rander der Bucht des Faserteiles die Ausnahme bilden. Zu diesen wesentlichen Verschiedenheiten des Faser- 

teiles kommen nun noch die gewohnlichen, durch seine Lage bedingten dazu. Der nach aufien gerichtete ist 

langlich rund [145, fd1] oder nierenformig, aber doch etwa ebenso tief wie breit, der nach der Seite ge- 

wendete [fd11] meist mehr in die Breite gezogen. Von seinem inneren Baue ist iiberall wenig zu erkennen. 

Auf die GrofJe und Anordnung seiner Zellen lassen nur hier und da ihre als dunkle Punkte erhaltenen 

Lumina einen SchlufS zu. Danach scheinen sie dickwandig und 1jii—
1/60 ,KM dick gewesen zu sein. Meist 

aber ist der grofite Teil derselben vollstandig zerstort; wie gewohnlich haben die Randzellen am langsten 

widerstanden, im Innern aber findet sich eine grofie Liicke, haufiger zwei [146, /, ll] oder drei [147, I, I1, P1], 

manchmal so regelmafiig verteilt, daft man auf den ersten Blick glaubt, selbstandige Bildungen vor sich 

zu haben.1) Wo sie leer geblieben und dann mit Schleifpulver ausgefullt sind, haben die weifien Punkte 

auf dem dunklen Querschliff tauschend das Aussehen grofier Gefafie. Wie bei P. astron gehen auch oft 

feine Spalten durch den Faserteil hindurch [149, /, I1] und verbinden die Lucken in diesem mit denen im 

benachbarten Grundgewebe. 

Das kleinere, oft mehrmals kleinere Leitbiindel war wohl urspriinglich rundlich, nur mit breiter 

Flache dem Faserteil anliegend. Von dem in der Regel zusammengedrtickten ganz unkenntlichen S i e b t e i 1 

scheinen zuweilen einige Zellen erhalten zu sein [149, pc]; der Holz teil enthalt zwei vordere seitliche 
1j1—7a mm breite grofte GefafSe, die nur selten nahe aneinander riicken, wahrend zvvischen ihnen auch 

wohl kleinere sich ausgebildet haben [146, t>], Desto haufiger Ziehen sich durch die in ihrem Innern ange- 

hauften dunklen Korner fadenformige Linien, die von Scheidewanden schwer zu unterscheiden sind und das 

tauschende Ansehen mehrerer Gefafie hervorrufen, die hin und wieder auch wirklich da sind. Dad der 

Holzteil an den Faserteil angedriickt ist, findet sich auch bei anderen Arten oft genug. Auffallend haufig 

ist er hier seitlich zusammengedruckt [145, fdm] und dann oft so stark zur Seite gebogen, dafi er mit der 

einen Seite ganz am Faserteil anliegt [148]. Hier tritt dann besonders deutlich ein den Holzteil hinten herum 

bis weit nach vorn umziehender Bogen hervor, aus wenigen Lagen kleiner weifier Zellen, denen des Faser- 

teiles ahnlich [h], Wahrscheinlich hat er bei keinem Langsbiindel gefehlt \h, h], ist aber oft von dem ver- 

worrenen Grundgewebe nicht sicher zu unterscheiden, auch zu diinn, um in der Zeichnung bei schwacher 

Vergrofierung ausgedriickt zu werden. Dieser hintere Sklerenchymbogen gleicht dem von P. astron. Wahrend 

aber bei diesem zwei seitliche Kanten am Faserteil vortreten und ihm den Anschlufi zur Bildung einer das 

Leitbiindel rings umziehenden Scheide bieten, fehlt ein solcher an dem rings abgerundeten Faserteil von 

P. tenue und beschrankt die Umziehung auf einen fiir sich bestehenden Bogen. 

Einige Ub er gan gs biin del sind an dem weit nach hinten vorgezogenen Leitbiindel mit einer ge- 

trennten Gruppe kleiner Gefafie zu erkennen [150].   Ein Kre uz u n gs b tin d e 1 [151J hatte einen Faserteil, nicht 
l) Vergl. oben S. 135 (29). 
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kleiner als der der Langsbiindel, hinter ihm zwei seitliche Gruppen zahlreicher mittelgrofier und kleiner 

Gefafie und unmittelbar dahinter eine ganz ahnliche mediane Gefafigruppe, alle voneinander durch Streifen 

eigenartiger Holzzellen getrennt. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

P. tenue erinnert durch die zuweilen kantig begrenzte Bucht des Faserteiles an die Gruppe der 

*Lunariai, von denen es durch den fast stets rings abgerundeten Faserteil abweicht, in dem es mit den 

»Reniformia« tibereinstimmt. So bildet es mit dem fast mythischen P. Withami eine kleine Unterabteilung 

zwischen diesen beiden Gruppen. 

30. P. Withami (Unger). 

P. parenchymatis continui cellulis polyedricis leptotichis: fasciculis fibro-ductoribus aequabiliter 

distributis, approximatis, tenuissimis, plerisque didymis, parte fibrosa cum reniformi turn lunari; fasciatlo 

ductore dimidio minore teretiusculo bina vasa lateralia continente; fasciculis fibrosis creberrimis tenuissimis 

nudis. 
Fasciculites  Withami Unger in Mart.: p. LVIII, § 18 (1845). 
Palmacites Withami Unger in Schimper: Traite II (1872), p. 512. 
Palmoxylon Withami Schenk in Zittel II (1890), S. 888. 
Verkieseltes Monocotyledonenholz von Antigua:   Witham. Internal struct. (1833), p. 66, 84; PI. XVI, Fig.  15, 16 

Fundort:  Insel Antigua. 

Von diesem Palmenholze selbst ist gar nichts bekannt; auch Unger, dem dann die spateren ge- 

folgt sind, hat seine Angaben offenbar nur von Witham s Abbildungen entnommen; auch die Bemiihungen, 

die Mr. Seward in Cambridge die grofie Freundlichkeit gehabt hat aufzuwenden, um die abgebildeten 

Diinnschliffe in der Hinterlassenschaft Withams ausfindig zu machen, sind leider vergeblich geblieben 

und da in den seit dem Erscheinen von dessen Internal structure verflossenen 70 Jahren kein ahnliches 

fossiles Palmenholz bekannt geworden ist, wurde es gerechtfertigt sein, die Art einfach zu streichen. Nur 

das Andenken an ihren, um die Kenntnis der fossilen Palmen hochverdienten Begriinder Unger kann uns 

veranlassen, sie noch aufrecht zu halten, in der Hoffnung zugleich, dafi Withams Diinnschliffe und das 

Stuck, von dem sie genommen sind, doch noch wieder aufgefunden und der Art dadurch eine sichere 

Grundlage werde gegeben werden. 

Witham wollte nur auf der letzten Tafel (XVI) seiner Schrift Darstellungen von Teilen von Dttnn- 

schliffen fossiler Pflanzen verschiedener Arten geben und hat sich auch darauf beschrankt, in der Erklarung 

der Figuren zu bemerken, dafi Tafel XVI, Fig. 15 und 16, Teile verkieselten Monokotyledonen-Rolzes von 

Antigua darstellen, die verglichen werden konnen mit Fig. 14 und 15 auf Tafel I. Diese zeigen Querschnitte 

aus dem Stamme von Saccharum officinarum und von Calamus; den, den fossilen Bildern weit mehr 

entsprechenden Querschnitt von Rhapis flabelliformis in Fig. I derselben Tafel lafit er dagegen unerwahnt; 

man konnte daher meinen, er hielte die spater von Unger nach ihm benannten Schlifl'e gar nicht fiir 

Palmenholzer. Jedenfalls aber sind wir fiir die Kenntnis der Art allein auf seine beiden Abbildungen ange- 

wiesen, die bei durchfallendem Lichte in etwa 55facher Vergrofierung aufgenommen worden sind: Fig. 15 

mit drei Langs- und neun Faserbtindeln und Fig.   16 mit vier Langs- und vier Faserbiindeln. 

Wer diese nebeneinander sieht, wiirde kaum glauben, daft die ersten mit ihrem nierenformigen 

Faserteil zu derselben Art gehorten, wie die anderen, bei denen er zum Teile ausgesprochen mondformig ist. 

Indes entsprechen die ersten vielleicht den gewohnlichen Biindeln von P. tenue, die anderen den bei dieser Art 

mehr vereinzelten mit tief rinnenformigem Faserteil. Besonders aber spricht dafiir, dafi beide von einem und 

demselben Stuck herruhren, das gleiche Grundgewebe, die gleichen Faserbiindel und dafi alle Langsbiindel 

so diinn sind, wie bei keiner anderen Art. Auch durfen wir nicht unbemerkt lassen, dafi die, auch im Ver- 

gleich mit den zu gleicher Zeit erschienenen Abbildungen in Cottas Dendrolithen, rohe Ausfiihrung der 

Zeichnungen keine Gewahr fiir ihre Genauigkeit bietet. Nach ihnen zu urteilen, war das Grundgewebe 

dicht, seine Zellen tiberall vieleckig und so dunnwandig, dafi sie nur an den Langsb iin d eIn stellenweise 

deutlich zu erkennen sind. 

download unter www.biologiezentrum.at



[I25] Fossile Palmenholzer. 231 

Diese stehen entweder, wie Fig. 15 bei With am, am weniger als ihren Halbmesser voneinander ab 

und warden, soweit man aus der kleinen abgebildeten Flache schliefien kann, zu nicht weniger als 600 

in 1 cm* stehen. Sie sind nach verscliiedenen Seiten gerichtet und nur 3/10 H« dick, also die diinnsten, 

die wir von fossilen Palmenholzern iiberhaupt kennen.   Sie sind deutlich gezweit. 

Der mit dunkler, strukturloser Masse ausgefiillte Faserteil war wohl nierenformig, obwohl die 

Rander der flachen Bucht, in der das etwa halb so grofie Leit blind el an ihm anliegt, mehr kantig als 

abgerundet gezeichnet sind. Die anderen, in With am s Fig. 16, stehen etwas naher aneinander, so dafi 

mehr als 800 in 1 cm2 Platz finden warden. Sie sind noch etwas diinner als die vorigen und langlichrund; 

der Faserteil wenig grofier, auch wenig breiter als das Leitbiindel, mit nur schwacher Einschniirung 

zwischen beiden, so dafi man die Biindel kaum nocli gezweit nennen kann, dagegen mit einer tiefen Bucht 

fiir das  Leitbiindel,  durch die sein Querschnitt mondformig wird. 

Das Leitbiindel ist bei diesem kaum kleiner als der Faserteil; bei beiden Formen aber ist es 

rundlich, mit zwei, auch einmal drei seitlichen grofien, 1/20 
mm breiten Gefiifien ; kleinere scheinen nicht 

vorhanden. Ein oder zwei bald helle, bald dunkel ausgefiillte rundliche Stellen zwischen den Gefafien und 

dem Faserteil sind wohl Liicken, die durch Zerstomng des Siebteiles entstanden sind, obwohl Unger1) sie 

zu den Gefafien zu rechnen scheint, da er in der Beschreibung der Art bemerkt, der Holzkorper enthalte 

stets mehr als zwei Gefafie. 

Die Faserbiindel sind zahlreich. Bei der ersten Form kommen neun auf drei bis vier Langs- 

biindel ; auf I cm2 wiirden sich danach 1500—1600 berechnen; bei der zweiten sind soviel als Langsbiindel 

da, auf 1 cm2 etwa 800. Es ist aber klar, wie geringen Wert auf eine so schmale Grundlage aufgebaute 

Schliisse beanspruchen konnen.     Die Faserbiindel sind nur  1/3(l  mm dick,    wie es scheint  ohne Kranzzellen. 

Da wir von der Verteihmg der Faserleitbtindel im Stamm nichts weiter wissen, konnen wir nur 

nach dem Baue derselben P. Withami in die der Kokos-ahnlichen Palmenholzer einreihen, und zwar in die 

Gruppe der »Reniformia«, von denen es mit P. teuue den Ubergang zu den  *Lunaria« bildet. 

VI. Gruppe: Lunaria. 

Palmoxyla fascicnlorum fibro-ductorum communium approximatorum v. satis inter se distantium, 

aequabiliter per caudicem distributorum, inter se aequalium parte fibrosa luuari, basi lato sinu utrinque 

angulis marginato; parte lignosa arcu posteriore sclerenchymatico nullo. 

In die sechste Gruppe bringen wir diejenigen Kokos-ahnlichen Holzer, deren Faserteil am Grunde 

eine bald flache, bald tiefere Bucht zeigt, die jederseits in einer scharfen Kante mit der Aufienfiache des 

Faserteiles zusammentrifft. Ist diese Bucht, in deren ganzer Breite sich das Leitbiindel an ihn anlegt, sehr 

nach, wie bei vielen Langsbiindeln von P. variabile, P. mississippense. P. Liebigianum, so ist der Faserteil 

beinahe halbkreisformig, wie der Mond im ersten Viertel, und kann nur eben noch mondformig genannt 

werden. Diese Grenzform kann sich durch Abstumpfung der Rander der Bucht der Nierenform noch mehr 

annahern, aber wir rechnen sie doch zu den mondformigen, weil sie unter vielen desselben Querschnittes 

mit scharfkantiger Bucht nur ausnahmsweise vorkommt. Die Holzzellen des Leitbiindels sind gleichmafiig, 

die hinteren bei den Langsbiindeln nicht zu einem sklerenchymatischen Bogen umgebildet, wie bei der 

folgenden Gruppe der   Vagiuata. 

Unter den Arten der Gruppe der Lunaria stehen einige. wie P. stellatum, P. Aschcrsoni und audi 

P. Zitteli, denen der Reniformia dadurch nahe, dafi die Rander der Bucht am Grunde des Faserteiles oft 

stumpfkantig, einzelne selbst abgerundet sind. Die fast stets viel grofiere Tiefe dieser Bucht und ihre in 

der Regel deutlich kantigen, hier und da selbst in eine Schneide vorgezogenen Rander lassen den Faserteil 

aber doch als eigentlich mondformig erscheinen. Die von dem Holzteil strahlenformig abstehenden Zellen 

des Grundgewebes bei P. stellatum erinnern noch besonders an diese bei den Reniformia haufige Bildung. 

Andere Arten, wie P. variabile, P. mississippense nahern sich dadurch, dafi der Faserteil von 

vielen ihrer Langsbiindel am Grunde abgeflacht ist, an die gleiche Bildung in der Gruppe der Complanata. 

l) Unger in Martius: p. LVIII, § 18. 
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Von diesen sind sie aber durch die kantigen Rander dieser Flache geschieden, auch abgesehen von der bei 

vielen anderen Biindeln tieferen Bucht an dieser Stelle und der gleichmafiigen Verteilung der Langsbiindel. 

Die hier oft an einer, seltener an beiden Seiten, wie bei P. ceylanicum in eine Schneide vorge- 

zogenen Rander weisen andererseits auf die ahnliche Gestaltung bei P. sardum bin, das durch seinen 

hinteren Sklerenchymbogen an den gewohnlichen Langsbiindeln den Ubergang zu der folgenden Gruppe der 

Vaginata rnacht. 

Conspectus  specierum. 

Fasciculi fibro-ductores crassiores; partis fibr. basis profunde excavata, marginibus 

angulatis, rarius rotundatis v. in aciem protractis; cellulis posterioribus parvis pachytichis, 

anterioribus magnis leptotichis; vasa mediana, in fasc. in folia exeuntibus bilateralia; paren- 

chymatis continui liberi cellulae polyedricae,   circa partem  lignosam uni-triseriatae radiatae stellatum. 

Fasc. fibro-duct. crassi v. crassiores; partis fibr. basis angustior sat profunde excavata 

utrinque angulo terminata, cellulae valde incrassatae; vasa Mediana, in fasc. in fol. ex. bila- 

teralia; parench. solidum v. lacunos. polyedr., haud radiatum Aschersoni. 

Fasc. fibro-duct. tenues; partis fibr. basis complanata v. leviter excavata utrinque 

angulata, cellulae valde incrassatae ; vasa in fasc. exterioribus et intermediis mediana, in inte- 

rioribus bilateralia; in fasc. in folia ex. in fasces laterales congesta; parench. solidi cell, 

polyedr., haud radiatae variabile. 

Fasc. fibro-duct. tenues; partis fibr. basis paulo angustior excavata utrinque angulata, 

cellulae modice incrassatae; vasa bilateralia, in fasc. in folia ex. in fasces laterales congesta; 

parench. lacunos; haud radiatum • Zitteli. 

Fasc. fibro-duct. tenuiores; partis fibrosae basis angustata, sinu angustiore utrinque 

angulo v. acie terminato, cellulae paulo incrassatae, ligni cellulis similes; vasa bilateralia, in 

fascic. in fol. ex. in fasces laterales congesta; parench. solidi cellulae polyedricae, haud radiatae palmacitcs. 

Fasc. fibro.-duct. tenuissimi; partis fibr. basis lata, leviter excavata utrinque angulo 

terminata, cellulae modice incrassatae; vasa bilateralia, in fascic. in folia ex. in fasces laterales 

congesta; parenchym.  solidi cellulae polyedr., haud radiatae mississippense. 

Fasc. fibro-duct. tenues v. tenuissimi; partis fibr. latae basis media complanata v. modice 

excavata, utrinque angulo v. acie terminata; cellulae valde incrassatae; vasa bilateralia, in fascic. 

in folia ex. in seriem transversam congesta; parench. solidi cellulae polyedr., haud. radiatae ceylanictim. 

31. P. stellatum (Unger) [XIX, 223—231]. 

P. parenchymals . . . interioris continui cellulis leptotichis liberis polyedricis; circa partem fibrosam 

asciculorum elongatis, appressis, circa lignosam uni-triseriatis radiatis; fasciculis fibro-ductoribus aequa- 

biliter distributis; diametro sua inter se distantibus, crassioribus; parte fibrosa varia, e cellulis posterioribus 

parvis pachytichis, anterioribus majoribus leptotichis texta, lunari, amplo sinu, angulis rarius in aciem 

protractis utrinque terminato, fasciculum ductorem excipiente dimidio minorem, vas unicum magnum vel 

fascem vasorum 2—4 medianum continentem et multa plerumque minora; fasciculis fibrosis copiosis, nudis. 

Fasciculites stellatus Unger in Martius, p. 60 (nur Namen und als Fundort: Westindien). — Ders. in Genera 
et spec. (1850), p. 336 (Diagnose). 

Palmacites stellatus Unger: Schimper Traite II (1872), p. 512. 
Palmoxylon stellatum Schenk in Zittel II (1890), S. 887 (irrtiimlich unter den Arten ohne Sklerenchymbtindel 

angeftihrt). 

Fundort:  Westindien;  Tertiarformation. 

(* Diinnschliffe in der Sammlung von Unger, jetzt in Paris.) 

Unsere Kenntnis dieser ausgezeichneten Art stiitzt sich auf einen 16 mm langen und fiber halb so 

breiten Querschliff und einen etwas grofteren Langsschliff, die Unger vonPntchard in London erhalten 

hatte, wo sicher nicht nur  noch weitere Diinnschliffe,   sondern auch das verkieselte Stammstiick liegt,   von 
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dem sie hergenommen sind, leider ohne dafi wir in der langen Reihe von Jahren, die seitdem vergangen sind, 

etwas Naheres iiber das letztere erfahren hatten, das uns liber sein Aufieres, wie iiber die Verteilung und 

Beschaffenheit der Faserleitbiindel in verschiedenen Gegenden des Stammes hatte Aufschlufi geben konnen. 

Der Dnger sche Querschliff, von gelblicher Farbe, stammt aus dem Innern des Stammes, nahe seiner Mitte: 

denn die Langsbiindel sind nach verschiedenen Seiten hin gewendet, iiber die Halfte zwar, wenn wir die 

nach rechts und links nicht allzu weit abweichenden dazu rechnen, nach aufien, gleich der Mehrzahl der 

Kreuzungsbiindel, keines gerade entgegengesetzt. Indessen sind auch von diesen einige anders gerichtet, das 

Stiick kann daher nicht weit von der Mitte gelegen haben;  es mag der inneren Zwischenschicht angeh5ren 

Hier ist das freie Grundgewebe nirgends deutlich erhalten; es ist entweder zerstort oder bis zur 

Unkenntlichkeit zerdrilckt; nur hier und da sieht man in den strukturlosen Zwischenraumen zwischen den 

Biindeln noch Reste vieleckiger Zellen und die noch besser erhaltenen Partien gestreckter Zellen gehen nach 

aufien oft in kiirzere und in vieleckige iiber [XIX, 224, p; 229, p], Auch scheinen die vom Langsschnitt 

mehrfach in grofierer Entfernung vom Faserteil getroffenen, kurzen Zellen [230, p] nicht quer durchschnittene 

gestreckte, sondern vieleckige Zellen des freien Grundgewebes zu sein. 

Nicht so zart, obwohl immer noch diinnwandig, sind die gestreckten Parenchymzellen, die den 

Holzteil in ein bis drei hintereinander liegenden Schichten strahlenformig zu umgeben pfiegen, so dafi 

Unger davon den Namen der Art hergenommen hat [223,^; 224, p1; 225,/>; 229, ft1]. Diese J/G bis 1limm 

langen und nur den vierten Teil so breiten Zellen sieht man im Langsschnitt, oft nur x/,so mm hoch in 

senkrechten Reihen iibereinander stehen [230, p1). Am vorderen Teile des Leitbiindels richten sich die ab- 

stehenden Parenchymzellen schrag nach vom und legen sich mit breiten Flachen an den Faserteil an 

(225, p1, pu bis 229, pu], um den sie wohl urspriinglich ringsum eine Art Scheide bildeten, obwohl 

auch hier auf die ihm unmittelbar anliegenden engen Zellen weitere, sonst wenig von ihnen verschiedene 

folgen,  die in die gestreckten iibergehen, wie sie sternartig den Holzteil umgeben. 

Die Langsbiindel sind gleichmafiig verteilt; einzelne einander dicht genahert [223,/rf, fd1], meist 

um einen halben bis einen ganzen Durchmesser voneinander abstehend, 50 bis 60 in 1 cm2, durchschnittlich 
4/o mm, nur einzelne auffallend kleine l/2 mm, andere wieder bis 1 mm dick; etwas breiter als tief. Ihr 

Umrifi ist sehr verschieden, nicht, weil sie einander gegenseitig beira Wachstum beschrankt hatten, wie die 

gedrangten aufieren Langsbiindel der Manritia- und der Geonoma-ahnlichen Stammform; dazu stehen sie 

zu weit voneinander ab; sondern zum Teile wenigstens, weil sie vor und bei der Versteinerung aufgeweicht, 

durch geringen Druck ihre Gestalt verandert haben. Ihr urspriinglicher Umrifi war vermutlieh breit verkehrt 

eirund,  wenn auch wohl nicht so gleichmafiig abgerundet wie gewohnlich. 

Wesentlich verschieden von dem fast aller bisher behandelten Palmenholzer erscheint namentlich 

der grofie Faserteil. Er ist am Grande nicht nierenformig, sondern mit einer breiten und bald seichteren, 

bald tieferen Bucht, deren beide Rander kantig, seltener stumpfkantig oder etwas abgerundet [224], meist 

scharf und ofter in eine Schneide vorgezogen sind [225, 226, 227]. Aufierdem springen diese Kanten an 

den beiden Seiten meist verschieden weit vor und das gibt dem Faserteil eine sehr mannigfaltige Gestalt. 

Dazu kommt noch, dafi seine Zellen um die Bucht herum sehr klein, vieleckig und dickwandig sind; dad 

auf sie aber nach aufien bald viel grcifiere, radial gestreckte Zellen folgen, die zwar auch noch verdickte 

Wande, aber ein grofies Lumen haben [229, pf, 230, pf] und die weiter nach aufien in ganz dilnnwandige 

Zellen iibergehen, ahnlich wie in der Mittelschicht von P. antiguensc [IL 26]. Die Wand der mittleren 

ist aufien oft noch geradlinig begrenzt, wahrend ihre innere Flache wellenformig gebogen ist [229, pf], was 

darauf schliefien lafit, dafi sie durch lange Einweichung aufgequollen ist. Daher ist es nicht zu verwundern, 

dafi die diinnen Wande der aufieren Zellen verbogen und zusammengedriickt sind; und dadurch sind gewifi 

die gerade am vorderen Rande des Faserteiles haufigen Einbiegungen entstanden, die ihm einen wellen- 

formigen oder unregelmafiig mehrkantigen Umrifi geben [223 fd11; 224—228], der wohl urspriinglich einfach ab- 

gerundet war. 

In ahnlicher Weise ist das Leitbiindel oft verandert worden. Urspriinglich war es wohl rundlich, 

etwa halb so grofi als der Faserteil, zum dritten Teile bis zur Halfte von den Hornern desselben umfafit; 

vorn   der   breite   aber   niedrige   Siebteil   aus   einer Anzahl   grofier   rundlicher,   diinnwandiger Zellen,  von 
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kleinen umgeben [229]; im Holzteil ein grofies medianes Gefafi, Y6 mm breit [224], haufiger 2 — 4, 

besonders oft 3 zu einer median en Gruppe vereinigte, nicht viel kleinere, ebenfalls treppenformige Ge- 

fafie [230, v], hinter denen oft noch 2—17 kleine rundliche, derbwandige Spiralgefafie liegen [225, 226, 

228, v1, — 230, v1]. Die grofien Gefafie zeigen an ihren schragen Scheidewanden [231J die bei den fossilen 

Palmenstammen haufige Erscheinung, dafi die bei ibrer Durchbrechung von der oberen Zellwand Iibrig 

gebliebenen Slreifen nicht mit denen der unteren zusammenfallen; doch fallen sie nicht oft so vollstandig 

auseinander wie hier. Dann aber sind diese Gefafie noch dadurch von Interesse, daft sich an ihnen die 

Wirkung der Aufweichung durch das vor der Verkieselung sie durchdringende Wasser stufenweise verfolgen 

lafit.1) Wahrend die vor ihnen gebildeten engeren, vorwiegend Spiralgefafie, so derbe Wandungen erlangt 

haben, dafi ihr rundlicher Querschnitt nur da etwas verandert ist, wo sie sich gegeneinander abgeplattet 

haben, sehen wir die grofien Gefafie mit ihren diinnen Wanden nur ausnahmsweise noch so gut erhalten 

[224: 229]. Gewohnlich sind sie seitlich so zusammengedriickt oder eingesunken, dafi da, wo zwei von 

ihnen zusammenstofien, sie in scharfe Kanten gefaltet sind [225] ; dann fallen sie so zusammen, dafi sie im 

Querschnitt schmale Bander bilden, wie die beiden aufieren [226, v, v], wahrend das mittlere noch rundlich 

geblieben ist; oder alle drei [227], wo man sie auf den ersten Blick kaum noch fiir Gefafie halten wiirde, 

was in noch hoherem Grade gilt, wo diese schmalen Bander noch zackig hin und her und ineinander ge- 

bogen sind  [228, V, v].  Hier sind sie vor den rundlichen mittleren  Gefafien leicht zu tibersehen. 

Dieser hier von der Seite, seltener von vorn nach hinten wirkende Druck [223, fd, fd11} hat nun 

auch die rundlichen Leitbtindel in derselben Richtung zusammengedriickt und ihnen ihre mannigfachen, 

ihnen gewifi urspriinglich nicht eigenen Gestalten gegeben, was bei einem Vergleich von [223, fd] mit [226] 

und noch mehr mit [227] ins Auge springt. 

Besser erhaltene Holzzellen sind diinnwandig, vieleckig, um die Gefafie anliegend, kleiner, nach 

aufien grofier wie gewohnlich. 

Ebenso zeigen auch die Kreuzungsbiindel die am baufigsten vorkommende einfache Form: 

Ein kleiner */10 mm breiter, aber selbst schrag durchschnitten, nur 1/a mm tiefer Faserteil, dagegen ein 

6mal so tiefes aber viel schmaleres Leitbtindel mit zwei weit auseinander stehenden grofien Gefafien oder 

Gefafigruppen und dahinter noch zehn und mehr mittleren und kleinen. 

Die Faserbtindel sind so zahlreich, fan f- bis siebenmal so viel wie Langsbiindel, dafi nicht wenige selbst 

zwischen den, deren Holzteil strahlenformig umgebenden Parenchymzellen liegen [229, /], 300—400 inner- 

halb eines Quadratzentimeters. Ihr Durchmesser schwankt zwischen sehr weiten Grenzen: einzelne sind 

nur 1/30 mm dick, andere bis 1j1 mm. Sie bestehen aus kleinen, wie es scheint nur schwach verdickten 

Zellen,  ohne Kranzzellen. 

Die grofiere Dicke der Faserleitbundel, in der P. stellatum unter den Lunaria allein hinter 

P. Aschersoni zuriicksteht, trennt es von den iibrigen Arten dieser Gruppe, von alien die Zusammensetzung 

des Faserteiles; innen aus kleinen dickwandigen, aufien aus grofien diinnwandigen Zellen, noch mehr aber 

die bei ihm starker, als bei irgend einem anderen Palmenholz ausgebildeten, den Holzteil in mehreren 

Lagen strahlenformig umgebenden gestreckten Zellen des Grundgewebes. 

32. P. Aschersoni Schenk [XX, 232—234]. 

P. parenchymals continui rarius lacunosi cellulis strictis polyedricis, hand radiatis; fasciculis fibro- 

ductoribus satis inter se distantibus, cum crassis turn crassioribus, teretibus v. ovatis leviter didymis; parte 

fibrosa lunari, e cellulis pachytichis texta, sinu semicirculari v. leviore fasciculum ductorcm excipiente 

minorem, vas medianum continentem; fasciculis fibrosis nullis. 

Wir vereinigen mit der von Schenk nach Prof. P. Ascherson, dem botanischen Begleiter 

von Rohlfs bei der Erforschung der Libyschen Wiiste, genannten Art ein anderes gleichfalls aus Agypten 

stammendes fossiles Palmenholz, das im wesentlichen mit ihm iibereinstimmt, aber doch Verschiedenheiten 

zeigt, die es riitlich erscheinen lassen,  beide vorlaufig als besondere Formen zu behandeln. 

J) Vergl. oben S. 138 (32). 
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* P. Aschersoni, Schenk a) verum [XX, 232]. 

P. Aschersoni parenchymate continuo hinc inde lacunoso; fasciculis fibro-ductoribus dimidia fere 

diametro sua inter se distantibus, crassis, teretibus v. ovatis; parte fibrosa e cellulis magnis textft fasciculum 

ductorem pluries minorem, e circuitu partis fibrosae vix prominentem, dimidium amplectente. 
Palmacites Aschersoni Schenk in Botan. Zeitung 1880, S. 658. 
Palmoxylon Aschersoni Schenk in Lib. Wtiste (1883), S. 6, Taf. II, Fig.4. — Derselbe in Bihang: 14. Bd., 

III. Abt, Nr. 2 (188S), S. 23. — Derselbe in Zittel II (1890), S. 886. 

Fundorte: Im Niltale unweit der grofien Pyramide von Gizeh bei Kairo in Agypten von Zittel 

gefunden (Schenk in Bot. Zeitung 1880, S. 658); — Oase Fayum SSW. der grofien Pyramide bei Kairo 

(Schenk in Zittel II, S. 886); — Kairo-Suez, nordlichster Teil der ostlichen Wtiste, von S chweinfurth 

gefunden (nach einer Angabe auf einem Diinnschliff aus der Sammlung von Schenk, jetzt in der von 

Prof. Felix). 

(* Diinnschliffe, darunter die Originale von Schenk, in der Sammlung von Prof.  Felix.) 

Das rotbraun verkieselte Holz, das Schenk1) seiner Darstellung zu Grunde gelegt hat, ist ein Bruch- 

stiick eines 8 cm dicken endrindeten Stammes. 

Das besser als die iibrigen Gewebe erhaltene Grundgewebe besteht aus derbwandigen, kleinen, 

gewohnlich 1ji6 — 1/s mm breiten Zellen, die etwas breiter als hoch, in senkrechten Reihen iibereinander 

stehen. An den Faserleitbiindeln liegen mehrere Schichten kleinerer mit breiten Flachen an,2) ohne irgendwo 

strahlenformig von ihnen abzustehen. Auch das freie Gewebe ist wohl meist dicht, doch liegen melirfach 

triibe prismatische Parenchymzellen zwischen hellen, abgerundet drei- und mehrkantigen Stellen, die ganz 

wie Liicken aussehen. Auch ziehen sich im Langsschnitt hie und da leere Langsstreifen von der Breite 

einer Zelle zwischen einer ganzen Anzahl von solchen hin und konnten wohl solchen Liicken entsprechen. 

Gleichwohl waren die Zellwande selbst nicht so scharf zu erkennen, um jeden Zweifel auszuschliefien und 

der grofiere Teil des Grundgewebes ist jedenfalls dicht.3) 

Die Langsbiindel sind in den verglichenen Diinnschliffen gleichmafiig verteilt, gewohnlich 23 — 27 

in 1 cm%, seltener 29 — 33 und trotz dieser geringen Zahl bei ihrem erheblichen Durchmesser genahert. 

Seitlich liegen manchmal mehrere so nahe aneinander, dafi sie nur durch schmale Streifen Grundgewebe 

getrennt sind; von den hinter und vor ihnen liegenden dagegen durch weitere Raume, so dafi sie durch- 

schnittlich um ihren halben Durchmesser voneinander abstehen4) [XX, 232]. Sie sind verschieden gerichtet, 

vorwiegend aber doch nach aufien; und da der Faserteil mehrmals so grofi ist als das Leitbundel und 

dieses nur ein medianes Gefafi ftihrt, gehoren diese Schliffe wohl der aufieren Zwischenschicht des Stammes 

an. Ihre Gestalt ist auffallend gleichformig. Die weit iiberwiegende Grundform ist die im Querschnitt kreis- 

runde mit einer geringen Vorwolbung durch das kleine Leitbundel [XX, 232, fd], das daher nur durch 

eine seichte Bucht vom Faserteil abgesetzt ist.5) Nur wenig verschieden von ihnen sind die nicht so haufigen 

langlich runden [fd11], eiformigen [fd1] oder verkehrt eiformigen, wie auch, bei seitlich liegendem Faserteil 

die nierenformigen Langsbiindel. Sie gehoren zu den dicksten die wir kennen, denn ihr mittlerer Durch- 

messer bei einer Tiefe von i1ji — 2 mm und einer Breite von 1 bis IXJ2 mm liegt zwischen 1 — 12/3 mm, indem 

die langgestreckten Bundel dafur schmal sind. Im Durchschnitt sind sie nur gegen l1^ mm dick, und dies em 

Made liegen auch die meisten in Tiefe wie Breite nahe.'5) 

Der Faserteil, der das Leitbundel an Grofie mehrmals iibertrifft, hat die Gestalt des Langs- 

biindels, nur am Grunde mit einem schmaleren, halbkreisformigen [232, fd] oder breiteren, flacheren Aus- 

schnitt [fd1], dessen Rander   mit der Aufienflache in einer Kante   zusammentreffen,   die   meist rechtwinklig, 

str. 
») Schenk: Lib Wtiste, S. 6. 
2) Ebenda: S. 6, Tat. II, Fig. 4, 
B) Ebenda, S. 6; Taf. II, Fig. 4. 
•') Ebenda. 
•r') Ebenda. 
*) Ebenda: S. 6. Wenn Schenk den Durchmesser zu I1/*—2 mm  angibt,   so hat er nur den grofiten Durch- 

messer der einzelnen Biindel im Auge gehabt. 

Beitrage zur Palaontologie Oesterreich-Ungarns, Bd. XVI. 3^ 
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auch wohl spitz, selten stumpfwinklig ist, fast uberall aber deutlich hervortritt, besonders da, wo das Zell- 

gewebe gut erhalten ist. Das ist leider an wenigen Stellen. der Fall. An diesen erkennt man, dafi es aus 

grofien scharfkantigen Zellen mit so stark verdickten Wanden besteht, dafi nur em ganz kleines Lumen 

iibrig geblieben ist. Am Siebteil liegen, wie es scheint, einige kleinere Zellen, die meisten aber sind x/12—
1/a mm 

dick, so dafi der ganze Faserteil oft nur 8—9 Zellen tief ist. Wo die randstandigen besonders grofi sind, 

haben sie bei immerhin noch starker Wanddicke ein geraumigeres Lumen. 

Das kleine Leitbiindel ist rundlich, vorn bis zur Halfte vom Faserteil umgeben, iibrigens frei, tritt 

aber nur wenig aus dem durch den Faserteil bestimmten Umrifi des Langsbilndels heraus. Sein Siebteil 

ist nur hier und da durch hell ere Stellen angedeulet. In der Mitte des H o 1 z t e i 1 e s dagegen liegt ein grofies rundes 

Gef afi, gewohnlich um 74 mm, vereinzelt bis 3/10 mm im Durchmesser. An seiner Stelle sieht man ofter zwei, ein 

grofieres und neben [232, fd1] oder hinter ihm ein kleineres,1) aber immer so eng mit ihm verbunden, dafi 

sie sich gegenseitig abplatten und nur eine mediane Gruppe darstellen. Die diese in mehreren Schichten 

umgebenden Holzzellen sind in einigen Biindeln dickvvandig, mit Porenkanalen; in der Regel scheinen 

sie es nicht mehr zu sein; vielleicht sind die inneren Schichten bei der Versteinerung ausgewaschen worden. 

Nur bei den Ubergan gsb iin de In [232, t], die schon durch ihren grofieren Faserteil und den 

nach hinten zur Aufnahme kleiner Gefafie vorgezogenen Holzteil auffallen, treten zwei andere einfache oder 

Doppelgefafie nach rechts und links auseinander und bei den Kreuzun gsb ilndeln [e] wird der Faserteil 

noch tiefer und in dem lang ausgezogenen Holzteil liegen ganze Gruppen grofier und mittlerer Gefafie 

zerstreut;  die kleineren sind bei sehr schrag durchschnittenem  Leitbiindel meist nicht sicher aufzufinden. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

** P. Aschersoni b) Schweinfurthi (Schenk),  [XX, 233,  234]. 

P. Aschersoni parenchymate libero lacunoso; fasciculis fibro-ductoribus crassioribus, diametro sua 

inter se distantibus, teretibus v. obovatis; parte fibrosa e cellulis minoribus texta levi svaxx fasciculum ductorem 

excipiente minorem satis prominentem. 

P. Schweinfurthi Schenk in lit. 

Fundorte: Zwischen Kairo und Suez, wohl von S chweinfurth ; bei Bir Lebuk in Agypten von 

Ehrenberg gefunden. 

(* Dilnnschliffe in der Sammlung von Prof. Felix.) 

Unter den mir von Herrn Prof. Felix aus der Sammlung Schenks iibersendeten Diinnschliffen 

war eine Platte mit zwei kleinen Quer- und zwei Langsschliffen als Palmoxylon Schweinfurthi Schenk 

bezeichnet mit der Angabe: Lokalitat XL1II, 123, bei Station .... 3 der alten Kairo—Suezbahn; und vier 

Platten, die im wesentlichen ilbereinstimmend die Aufschrift trugen: Frequenter inter Bir Lebuk et collem 

ad viam versus Alexandriam ducens (!), Berlin, Ehrenberg; bei zweien ktirzer: Agypten. Bir Lebuk, gegen 

NO.; und einmal war, wie es schien von Schenk, hinzugefugt: P. Aschersoni. Mit diesem stimmen alle 

in den wesentlichen Punkten iiberein, so dafi es nicht berechtigt erscheint, sie von ihm zu trennen. Wir 

schliefien sie diesem als b)  Schweinfurthi (Schenk) an. 

Das Grundgewebe ist um die Faserleitbiindel dicht, seine Zellen wenig verlangert, anliegend; 

nur um den Holzteil einiger tj b ergangs bun d el liegen etwas mehr gestreckte Parenchymzellen strahlen- 

formig abstehend herum. Das freie Grundgewebe dagegen ist lttckig, indem seine hier rundlichen, dort 

rechteckigen, bis 1j6 mm langen Zellen uberall durch bald ebenso grofie, abgerundete, bald kleinere drei- 

eckige Liicken getrennt sind. 

Die Langsbiindel sind hier — 27—33 in 1 cm2 — so zahlreich, wie bei P. A. a) verum, 

werden aber, ihrer geringeren Dicke wegen, durch weitere Strecken des Grundgewebes voneinander getrennt 

[233, 234]. Ihr mittlerer Durchmesser betragt namlich nur 1 mm, selten I1/* mm, geht aber oft bis auf s/4 mm 

und selbst etwas weiter, herunter. Auch ist ihre Gestalt von der der ersten Form dadnrch verschieden, dafi das 

Leitbiindel verhaltnismafiig grofier ist   als bei dieser und weiter aus dem Umrifi  des Faserteiles hervor- 

*) Schenk: Lib. Wiiste, Fig. 4, g, g. 
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tritt. Ahneln auch nicht wenige Biindel [233, fd; 234, fd1] den vorigen dadurch, dafi der rundliche oder 

langliche Faserteil in seinem flachen Ausschnitt am Grunde das viel kleinere, rundliche Leitbiindel auf- 

nimmt, so ist er bei anderen einseitig in eine lange Schneide ausgezogen [234, fd1, fd11], die das Leitbiindel 

weit hinab begleitet. Aber auch wo die Bucht des Faserteiles seicht ist, wird sie meist von scharfen Eckenbegrenzt; 

nur wenige von diesen sind stumpf oder selbst etwas abgerundet [234, fd111], wie man das namentlich bei 

den Ubergangsbiindeln [234, t] findet. Auffallend ist gegentiber von a) verum, dafi seine Zellen nicht nur 

am Siebteil sehr klein sind, sondern iiberall nur etwa x/26 mm im Durchmesser erreichen. Bei guter 

Erhaltung sind sie dickwandig, obwohl mit deutlichem Lumen. Wir konnen daher vermuten, dafi die Ver- 

dickungsschichten oft erst bei der Verkieselung verloren gegangen sind. 

Das Leitbiindel fiihrt fast stets nur ein medianes grofies, Ye—1U mm breites Gefafi; doch 

wird dieses hier zuweilen von einer Anzahl kleiner, in einen hinteren Bogen geordneter Gefafie begleitet 

[233, fd1, fd11; 234, fdm], Selten ist es selbst durch mehrere, dicht nebeneinander liegende, zu einer 

medianen Gruppe zusammenschliefiende Gefafie ersetzt [233, fd11]. Nur bei den grofien Zwischenbiindeln 

[233, t\ 234, t] treten zwei grofie Gefafie vorn weit auseinander und werden von zwischen und hinter 

ihnen in dem Gevvebe des grofien Holzkorpers zerstreuten kleineren begleitet. 

Faserbiindel sind so wenig wie bei P. A. a) verum vorhanden. Ein Vergleich von P. Ascher- 

soiii a) verum mit b) Schivcinfurthi legt uns den Gedanken nahe, dafi das. erstere [232] aus dem Aufieren, 

das zweite teils aus der Zwischenschicht [233], teils aus dem Innern [234] des Stammes herriihre. Das bei 

dem ersteu nur stellenweise, bei dem letzteren durchgehend liickige freie Grundgewebe; die bei dem ersteren 

dickeren und dadurch weniger weit voneinander abstehenden Langsbiindel, deren grofierer Faserteil und 

verhaltnismafiig kleineres Leitbiindel, das bei dem letzteren weiter heraustritt und oft mehr Gefafie enthalt 

— das alles wiirde damit in Einklang stehen; eines aber steht dem entgegen, dafi die hier offer vortrefflich 

erhaltenen Zellen des Faserteiles viel kleiner sind, als nach dem nicht so erheblich geringeren Durch- 

messer des letzteren zu erwarten ware; denn ihre Dicke ist bei b) Schweinfurthi nur etwa 1/2r> -mm, erreicht 

nur zuweilen Y20 mm, wahrend es bei a) verum V12—Vs mm betragt. Indes, so auffallend diese Ver- 

schiedenheit ist, so wiirde sie doch nicht ausreichen, P. Schtveinfurthi als eigene Art abzutrennen. Dazu 

gezwungen wiirden wir erst sein, wenn die Untersuchung ausreichender Stammstiicke ergeben sollte, dafi 

das Innere von P. Aschersoui a) verum nicht den Bau von P. A. b) Schtveinfurthi hatte oder das Aufiere 

des letzteren nicht den von P. A.  a) verum. 

Das letztere steht durch die Dicke seiner Langsbiindel unter den Lunaria vereinzelt da; selbst 

die von b) Schweinfurthi ubertreffen darin die meisten des ihm darin allein nahe kommenden P. stellatum; 

das fast stets einzelne mediane Gefafi zeichnet es auch vor diesem aus, das sich von ihm weiter durch 

die hinteren kleinen, dickwandigen und vorderen grofien diinnwandigen Zellen des Faserteiles sowie durch 

strahlenformiae Anordnung- gestreckter Zellen des Grundgewebes um den Holzteil entfernt. 

33. P. variabile Vater. [XVI 188—196; — XVII,  197—206; — XVIII, 207]. 

P. parencliymatis continui cellulis polyedricis, prope a parte fibrosa fasciculorum paulo elongatis 

appressis aut patentibus, modice incrassatis ; fasciculis fibro-ductoribus tenuibus, exterioribus approximatis, 

interioribus sensim paulo magis distantibus, leviter didymis; parte fibrosa ovata, basi plana v. excavatii, 

utrinque angvrlo terminata; e cellulis parvis valde incrassatis textfi; fasciculo ductore vasa in exterioribus 

mediana, in interioribus bilateralia, cellulis modice incrassatis cincta includente; vasis anterioribus fasci- 

culorum in folia exeuntium in fasces laterales congestis. 

Mit dem von Vater 1884 entdeckten P. variabile glaube ich das von mir friiher1) als P. belgicum 

bezeichnete Palmenholz vereinigen zu miissen, das ich damals nur mit Namen angefiihrt habe, der nun 

hinter dem, von Vater mit einer ausreichenden Charakteristik begleiteten »variabile« zuriickstehen mufi. 

Da indes P. belgicum einige Verschiedenheiten, wie etwas   diinnere Faserleitbiindel   zeigt   und Faserbiindel 

J) Stenzel: Foss. Palmenholzer, S. 71. 
30* 
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besitzt,   die   dem   eigentlichen P. variabile fehlen,   so wird   es besser als besondere Form von diesem, als 

b) belgicum, fur sich behandelt. 

* P. variabile a) verum [XVI, 188 — 196; — XVII,  197]. 

P. variabile fasciculis fibro-dnctoribus exterioribus 2/3 mm crassis, plerorumque parte fibrosa fasciculo 

ductori aequore piano v. leviter cavato adjacente; fasciculis fibrosis nullis. 

P. variabile Vater: Phosphoritl. S. 832; Taf. XXVI, Fig. 5. 

F u n d o r t: Bei Helmstedt im Herzogtum Braunschweig. 

(* Mineral.-geol. Museum zu Dresden. — * Geolog. Sammlung der' technischen Hochschule zu 

Braunschweig.) 

Bruchstiicke dieser Art entdeckte Vater in den Phosphoritknollen in den marinen unteroligozanen 

Sanden bei Helmstedt auf sekundarer Lagerstatte. Sie stammten wahrscheinhch aus der untersenonen Kreide 

her. Sie befinden sich teils im mineralogisch-geologischen Museum zu Dresden, teils in der geologischen 

Sammlung der technischen Hochschule zu Braunschweig. 

Das am besten erhaltene unter den Dresdener Stucken [XVI, 194] ist zusammengedrtickt-walzlich, 

2—2V2 cm hoch, lV2 cm dick, aufien geglattet, dunkelbraun, eine frische Bruchfiache etwas heller, schoko- 

ladenbraun, auf der aufieren Langsflache mit deutlichen schwarzbraunen Streifen, von den ziemlich schlaff 

abwarts laufenden Langsbiindeln, die von den steil ansteigenden Kreuzungsbiindeln unter spitzen Winkeln 

getroffen werden. DafS ihr Faserteil fast durchweg nach aufien gerichtet ist, ihr Abstand, aufien gering, 

nach innen stetig zunimmt [XVI, 195], lafit das Stuck als einen dem Aufieren und der angrenzenden Zwischen- 

schicht angehorenden Teil des Stammes erkennen. Dagegen reicht das grofite unter den Braunschweiger 

Stucken [XVI, 188] tiber die grofiten Faserleitbiindel [189, fd], hinaus bis nahe unter die Rinde [fd1]. Es ist 

eine 1 cm dicke, 4 cm hohe und, nach Wegnahme eines schmalen Langsstreifens, noch 3 cm breite, flach 

gewolbte Platte, aus deren Kriimmung man — freilich eine nur sehr unsichere Vermutung — auf ein 

6—8 cm dickes Stammchen schliefien konnte. Die aufiere Rollflache zeigt viele, sehr diinne, die hohle 

innere [XVI, 188] breitere, etwas weniger genaherte, schwarze Liingsstriche, von den hier nicht so dicht 

stehenden Langsbiindeln. 

Das diese verbindende Grundgewebe ist dicht; vieleckige Zellen mit abgerundeten Ecken, so 

dafi an diesen kleine Interzellularraume frei bleiben, die sich zuweilen von einer Ecke bis zur anderen fort- 

setzen [XVII, 197, p). Eigentliche Liicken aber hat dieses Gewebe nicht. Reihen grofier etwas quergestreckter 

Parenchymzellen liegen ofter in den Zwischenraumen zwischen den aufieren Faserleitblindeln, ganz wie bei 

P. variabile, b) belgicum |XVII, 206, p], Regelmafiig verlangert sind dagegen die Zellen, die grofieren 
lj20 mm lang und nur den dritten Teil so breit, in den engen Zwischenraumen zwischen einander genaherten 

Faserteilen [XVII, 197, p1]. Sie legen sich an diese mit breiten Fliichen an und ahnliche folgen ihnen wohl 

auch an freien Stellen in mehreren Scbichten [p11]. Auch der Holzkorper ist nicht, wie bei so vielen Arten, 

von strahlenformig von ihm abstehenden Zellen umgeben, sondern unmittelbar von vieleckigen, seltener 

grofien, meist kleineren Zellen, die von seinen eigenen oft wenig verschieden sind. Ihre Wande sind verdickt, 

wenn auch der Durchmesser des Lumens den der Wandung mehreremal ubertrifft. 

Die Faserleitbtindel sind ziemlich gleichmafiig tiber den Raum verteilt, doch stehen, wenn wir 

zunachst von den sehr abweichend gebauten Kreuzungsbiindeln absehen, die kleinen aufiersten Biindel 

[XVI, 189, fd1] und die ihnen folgenden um weniger als ihren eigenen Durchmesser voneinander ab und 

es liegen iiber 200 in 1 cwz2; fast ebenso viel von den groftesten Biindeln [XVI, 189, fd; nach aufJen von 

e -fd1], dagegen kommen nach innen, wo sie weniger gleichmafiig verteilt, aber durchschnittlich um meni- 

als den eigenen Durchmesser voneinander entfernt sind [XVI, 195, fd\, nur etwa 140 auf den gleichen Raum. 

Ihr bald deutlich, bald nur schwach gezweiter Umrift ist so mannigfaltig, dafi die Art davon ihren 

Namen erhalten hat; bei den aufiersten, sehr kleinen, 2/5—
1/2 mm dicken Langsbiindeln [XVI, 189, ff\ 

ist er rundlich, bei den grofiten um 2/3 mm dicken bei aller sonstigen Verschiedenheit tiefer als breit; die 

inneren aber, breiter als tief, haben wenig tiber  J/2  mm im Durchmesser. 
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Der Faserteil, der an Grofie das Leitbiindel stets ubertrifft, nicht seiten urn das Doppelte und 

Dreifache, ist eiformig mit miifiigen Schwankungen, bald nach dem Langlichen [XVI, 195, »], bald nach 

dem Nierenformigen hin, am Grunde nach, oft beinahe eben, wie bei der Mehrzahl der Langsbiindel [XVI, 

195, fd, fd1; XVII, 197; XVI, 189, fd] oder, wie besonders bei den aufiersten Biindeln, mit einer fiacheren 

oder tieferen Bucht zur Aufnahme des Leitbiindels [XVI, 191 ; 190], die zuweilen [XVI, 195, pf] durch 

Verwitterung der angrenzenden Zellen des Faserteiles noch bedeutend vertieft erscheint. Uberall aber geht 

diese Flache nicht mit abgerundeten Randern in die Aufienflache des Faserteiles iiber, sondern sie trifft 

mit dieser in Kanten zusammen, die an den Seiten einer tieferen Ausbuchtung des Faserteiles besonders 

deutlich als Schneiden hervortreten [XVI, 190], bei flacherem Grunde weniger auffallig als scharfere oder 

stumpfere Kanten, die zuweilen selbst in eine Abrundung tibergehen [XVI, 191, a; XVII, 197, a]. Das sind 

aber Ausnahmen. Selbst bei starkerer Vergrofierung, bei der durch das deutlichere Vor- und Zuriicktreten 

der einzelnen Zellen die Umrisse oft weniger scharf ausgepragt erscheinen, lafit sich doch fast stets eine 

Kante als Grenze der inneren und der aufieren Flache erkennen [XVII, 197, 6]. Eine eckig begrenzte Grund- 

flache des Faserteiles konnen wir daher fiir P. variabile als die Grundform annehmen. 

Die Zellen des Faserteiles sind samtlich stark verdickt, mit winzigem Lumen, fast ganz gleichformig, nur 

die inneren am grofiten, 1ji0 mm dick, nach dem Umfange zu, der sonst von grofieren, oft von viel grofieren 

eingenommen zu werden pflegt, ein wenig abnehmend, bis '/oo """' Gerade diese Gegend ist hier besonders 

widerstandsfahig. Der Beginn der Verwitterung zeigt sich, wie wir das ofter finden, zuerst bei den im 

Innern liegenden Zellen, indem ihr Zusammenhang sich lockert und sie auseinander zu fallen anfangen [XVII, 197]. 

Das mit breiter Flache an dem Faserteil anliegende, zuweilen etwa halb so grofie, meist auch bei 

den inneren Langsbiindeln mehreremale kleinere  Leitbiindel ist rundlich,  queroval oder langlichrund. 

Der breite, meist zerstorte Siebteil neigt ofter dazu,  sich in eine rechte und linke Halfte zu trennen. 

Der Holzteil enthalt in den aufiersten Langsbiindeln vorwiegend, doch vereinzelt auch weiter 

nach innen, nur ein medianes Gefafi [XVI, 189, fd1; 190], nicht seiten zwei eng verbundene oder sehr ge- 

naherte, noch ofter drei oder mehr zu einer medianen Gruppe vereinigte grofie Gefafie, aufierordentlich 

ahnlich den en von b) belgicum [XVIf, 206, v]. Bei den grofien iiufieren und den Zwischenbiindeln 

herrscht dagegen die zweiseitige Anordnung der Gefafie vor [XVI, 195; — XVII, 197], bald jederseits ein 

grofies, 7is) seltener 710—7s mm breites Gefiifi, bald eines oder beide durch 2 oder 3 zu einer seitlichen Gruppe 

verbundene Gefafie ersetzt [XVI, 191]; dahinter noch zerstreute kleine Gefafie, die von den Holzzellen 

nicht immer leicht zu unterscheiden sind. 

Auffallend zahlreich sind die Kr euzungsb iin del. 

Den Ubergang zu ihnen bilden solcbe, die den benachbarten Langsbiindeln in Grofie und Gestalt 

ahnlich, sich aber durch einen weiter nach hinten hervortretenden Holzteil unterscheiden, der hier eine 

zahlreiche Gruppe kleiner Gefafie enthalt, die von den vorderen grofieren durch einen Querstreifen eigen- 

artigen Gewebes getrennt sind [XVI, 189, t; 192]. Bei den ausgesprochenen Kreuzungsbundeln [XVI, 195, 

e bis era; 196] tritt der sonst ahnlich gebaute Holzteil nicht nur noch weiter nach hinten heraus und seine 

vorderen Gefafie riicken, in zwei seitliche Gruppen gesondert, weiter auseinander, sondern der Faserteil 

ubertrifft auch an Grofie den der Langsbiindel und sein am Grunde eiformiger Umrifi verschmalert sich nach 

vorn in eine dreieckige oder selbst zungenformig vorgezogene Spitze. Diese vom Querschnitt noch beinahe 

rechtwinklig getroffenen Kreuzungsbiindel miissen ziemlich steil aufgestiegen sein. Noch weiter nach aufien 

findet man solche, die unter schieferen Winkeln durchschnitten sind, also sich wohl schon nach aufien 

gebogen hatten, um in die nahen Blattansatze einzutreten. 

Einige unregelmafiige Gebilde mit nur teilweise kenntlichem Gewebe sind, wie die nur noch lose 

zusammenhangenden Holzteile vermuten lassen [XVI, 195, z, zl], schon in der Teilung begriffene Kreuzungs- 

biindel; einzelne bereits selbstandige Biindel, die einander auffallenderweise ihre Faserteile zuwenden [x-{-zl; yf] 

sind vielleicht eben durch Teilung eines Biindels entstanden. 

Von ungleich grofierem Interesse sind die V er s ch mel zungen der Fa s e rt eil e zweier oder 

mehrerer   nebeneinander   liegender   Langsbundel,   auf  die   schon Vater1)   aufmerksam   gemacht   hat.    Nur 
2) Vater: Phosphoritl. S. 832. 
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mittels einer schmalen Briicke schienen einmal zwei sonst ganz selbstandige Faserteile miteinander zusammen- 

zuhangen [XVI, 189, y], doch waren die Gewebe hier nicht so deutlich, dafi jeder Zweifel ausgeschlossen 

gewesen ware. In anderen Fallen aber waren zwei [XVI, 193] oder drei [189, x] Faserteile der ganzen 

Lange nach zu einem Ganzen vereinigt, an dem vorn hochstens noch ein paar gesonderte Spitzen die 

Zusammensetzung aus mehreren Stricken andeuten, im Innern auch wohl ein Langsstreifen, wahrend am 

Grunde so viel selbstandige, oft ganz verschieden ausgebildete Leitbiindel wie Faserteile nebeneinander 

liegen. Eine solche Bildung kommt nirgends im eigentlichen Stamme der Palmen vor, dagegen regelmafiig 

in den Bliiten- oder Fruchtstandsachsen1) und es ist nicht ausgeschlossen, dafi unsere Stiicke von solchen 

herriihren. Die mittlere Richtung der Faserleitbiindel, z. B. derer [XVI, 195 bei e und derer bei c11], ist 

so, dafi man daraus auf ein Stammchen schliefien kann, das mit seiner verlorenen aufiersten Schicht und 

der Rinde nur etwa 3 cm dick gewesen sein mag; darin mogen es die gewifi armdicken Hauptachsen der 

Fruchtstitnde der Kokospalme, der Lodoicea und der Sagopalme gewifi iibertreffen. Leider ist tins deren 

innerer Bau ganz unbekannt; wir wissen namentlich nicht, ob die nach den Asten und deren Deckblattern 

hingehenden Kreuzungsbiindel, wie bei P. variabile bescbaffen sind. Wir ordnen daher diese Art, die ja auch 

dann in der Gattung Palmoxylou bleiben wtirde, am besten vorlaufig unter die eigentlichen Stammholzer 

ein. Kann sich nicht auch bei Untersuchung der vielen bisher noch ganz unbeachtet gebliebenen lebenden 

Palmenstamme eine ahnliche Verschmelzung der Faserteile finden ? Konnte diese Eigenheit nicht selbst bei 

denen friiherer Zeitraume sich vorgefunden haben, wahrend sie jetzt auf die Fruchtspindeln beschrankt ist? 

Faserbiindel fehlen dem eigentlichen P. variabile ganz. 

** P. variabile b) belgicum Stenzel [XVII,  198—206; XVIII, 207]. 

P. variabile fasciculis fibro-ductoribus exterioribus vix 1j2 mm crassis; parte fibrosa fasciculo 

ductori aequore leviter cavato adjacente; fasciculis fibrosis rarioribus, tenuibus, nudis. 

Fundort: Schaebeck bei Briissel. (* Sammlung des Verfassers.) 

Von Watelet, dem Verfasser der 1866 erschienenen »Description des plantes fossiles du Bassin 

de Paris«, erhielt ich nicht lange nachber ein kleines Bruchsttick eines in Hornstein verkieselten Palm- 

stammes, aufien mit einer diinnen weifien Rinde, ahnlich der, die wir an Feuersteinen aus der Kreide zu 

linden gewohnt sind, mit der Angabe:  Localite Schaebeck, etage Lathenien infer. Belgique. 

Das Stiick [XVII, 198 von der annahernd radialen Bruchflache, 199 von oben gesehen] war aufien 

noch nicht ganz 2 cm breit, nach innen fast gleichseitig dreieckig, bis 3 cm tief und gibt doch trotz seiner 

Kleinheit einen vollstiindigeren Aufschlufi liber den Bau des Stammchens, zu dem es gehort hat, als die oft 

grofien Bruchstucke anderer Arten; denn dank der Diinne seiner Faserleitbiindel reicht es von der dicht 

unter der Rinde liegenden Faserschicht [XVII, 200, a] durch die Lage der grofiten und einander am nachsten 

stehenden aufieren Faserleitbiindel bis ins Innere des Stammchens mit seinen lockerer gestellten, etwas 

kleineren, nach verschiedenen Seiten gerichteten Langsbiindeln. Danach mochte das Stammchen nur 3—4 ctn 

dick gewesen sein. 

Das Grundgewebe besteht aus abgerundet vieleckigen, mittelgrofien, etwas dickwandigen Zellen, 

zwischen denen hie und da auffallend grofie, scheinbar leere Stellen liegen, die man geneigt sein konnte 

fiir Liicken zu halten [XVII, 206, z — XVIIT, 207, z\. Das ist aber schon deshalb wenig wahrscheinlich, 

weil sie sparsam und ohne Regel, vornehmlich zwischen den aufieren Biindeln, zerstreut sind; dafi sie aber 

oft von einer Lage stark zusammengedriickter mit breiter Seite anliegenden Zellen umgeben sind, noch aus- 

gepragter wie [XVIII, 207, z, z1], gibt ihnen das Aussehen von Behaltern eigener Safte, die bei der Ver- 

steinerung ohne Riickstand verdunstet oder ausgewaschen worden sind. 

Am Faserteil der Biindel liegen wie gewohnlich gestreckte Zellen mit breiter Flache in einer oder 

zwei Lagen an; aufierdem aber unterbrechen ohne feste Regel, vvenn auch vorwiegend in der Nahe der 

Leitbiindel, Reihen langgestreckter,   von diesen   abstehender Zellen   [XVII, 206, p] das vieleckige Gewebe. 

*) Vergl. oben S. 121 (15). 
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An der am meisten vorspringenden Stelle des Bruchstiickes fehlt zwar die Rinde, aber in der un- 

mittelbar darunter liegenden Schicht [XVII, 200, a] mischen sich Faserbiindel mit zierlichen Faserleit- 

biindeln, die bald fast noch eben so diinn wie jene [202"—e], bald erheblich dickeren Platz machend 

[202'1, '], nach innen beinahe plotzlich in die verhaltnismafiig tiefe Schicht tibergehen, in der die grofiten 

Langsbiindel am nachsten beieinander liegen. Da diese zu den diinnsten gehoren die wir kennen, indem 

sie noch nicht ganz 1/2 mm im Durchmesser haben und in dieser Gegend meist nur um den vierten Teil 

bis zur Halfte ihres eigenen Durchmessers voneinander abstehen, so haben hier iiber 300 innerhalb eines 

Quadratzentimeters Platz gefunden und mehr als 250 selbst im Innern, wo sie wenig kleiner, aber etwas 

weiter auseinander gertickt sind [XVII,  201]. 

Der Faserteil ist bei den aufieren Biindeln nach aufien, bei wenigen schrag nach vorn ge- 

richtet, von rundlichem Umrifi, der bald in den eiformigen, bald in den langlichen iibergeht; am Grunde 

eben oder mit breitem, ziemlich flachem Ausschnitt, dessen Rander in der Regel nicht abgerundet, sondern 

durch zwei wenig vorspringende stumpfere oder scharfere Kanten begrenzt sind [XVII, 202a—r; 203; 206, 

pf1; pf111; XVIII, 207, pf]. Dadurch macht P. belgicum den Ubergang von .der Gruppe der Complanata 

mit am Grunde ganz flachem Faserteil zu den noch aasgepragteren Formen der Lunaria. Seine iiberall 

ziemlich gleich dicken Zellen sind nur im Umfange etwas kleiner, doch sind auch im Innern unter die 

grofieren, 1/r<0 
mm breiten, an vielen Stellen kleinere, bis herab zu Yso mm gemischt. Ihre Wande sind so 

stark verdickt, daft nur ein winziges Lumen iibrig geblieben ist, und ganz wie bei P. variabile a) verum 

weichen sie bei der Verwitterung auseinander und man sieht ganze Reihen noch zusammenhaltender Zellen 

durch enge Spalten voneinander getrennt [206, pf11, pf111]- 

Das mehreremal kleinere Leitbtindel liegt mit seinem breiten unci flachen, aus ziemlich kleinen 

Zellen gebildeten Siebteil an dem seichten Ausschnitt des Faserteiles an. In seinem nach auften halb- 

kreisformig abgerundeten oder ein wenig nach hinten vorgezogenen Holzteil liegt bei den aufieren Langs- 

biindeln und auch bei denen der Zwischenschicht in der Regel ein medianes, bis ]/io mm breites Gefafi 

[202a; 202'']. Bei den starkeren Biindeln ist es oft durch zwei oder mehr, zu einer medianen Gruppe 

fest verbundene Gefafie ersetzt [202 •', v], die oft mit scharfkantig gebrochenen Wanden so ineinander 

geschoben sind [206, ?>], wie wir es noch bei P. variabile a) verum, sonst aber kaum bei einer anderen 

Art wiederfinden. 

Bei den, wie wir schon bemerkt haben, nicht viel, aber doch etwas weiter voneinander abstehenden 

und auch etwas kleineren inneren Langsbiindeln [XVII, 201] — sie sind durchschnittlich wenig mehr als 
2/5 mm dick — sind dagegen zwei late rale grofie Gefafie vorherrschend. Vereinzelt treten solche schon 

in den feinen Biindeln an der inneren Grenze der Faserscbicht des Stammes auf; zuerst noch zwei zu einer 

medianen Gruppe verbundene [202'']; nahe dabei zwei etwas auseinander geriickte Gefafie [202c], wie 

sich ebenso vereinzelt in der aufieren und in der Zwischenschicht, weit iiberwiegend aber im Innern finden 

[202"]. Diese Biindel weichen zugleich dadurch von den aufieren ab, dafi ihre Faserteile flacher und 

breiter und nach alien Seiten hin gewendet sind. Dafi etwa die Halfte nach einer Richtung hin liegt [201, 

nach rechts], die rechtwinklig auf der steht, die die oben beschriebenen aufieren Langsbiindel zeigen [200, 

nach vorn], beweist, daft diese Gegend von der Mitte des Stammchens nicht weit entfernt sein kann, woraus 

wir oben gefolgert haben, daft dasselbe etwa nur 3 — 4 cm dick gewesen sein mag. 

Ungewohnlich zahlreich, groft und mannigfaltig ausgebildet sind die Kr euzungs b ii n d el, denn 

man kann annehmen, dafi etwa das elfte Faserleitbiindel ein solches ist; und mochte daraus scliliefien, dafi 

das Stammchen zahlreiche, sehr nahe iibereinander stehende Blatter gehabt haben miisse. Dann konnte man 

freilich erwarten, dafi von den Kreuzungsbiindeln viele auf ihrem nur noch wenig aufsteigenden Verlauf 

nach der Aufienflache vom Stammquerschnitt sehr schrag, einzelne fast der Lange nach getroffen sein 

Wtlrden, wie wir dies bei P. palmacites auch finden. Das ist aber hier nicht der Fall. Selbst nahe 

der Rinde werden sie meist wenig schrag durchschnitten [XVTI, 200, e], Indes erklart sich das vielleicht 

daraus, dafi sie in dem diinnen Stammchen ziemlich steil bis nahe unter die Rinde aufstiegen, um ganz 

zuletzt   erst   in   die Blatter   auszubiegen;   ja Ahnliches mag auch bei starkeren Stammen, namentlich solchen 
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mit gedrangten aufieren Langsbiindeln stattfinden — einer der vielen Punkte, fiber die uns die, denen es 

vergonnt ist, Palmenstamme von verschiedenem Wuchse frisch zu untersuehen, einmal Auskunft geben werden. 

Der Zahl der Kreuzungsbiindel entspricht die Mannigfaltigkeit der Ausbildung. Ubergangsbiindel, 

bei denen zwei Gruppen zahlreicher Gefafie auseinander treten und durch eine aus der Innenflache des Faser- 

teiles vortretende Leiste die Teilung des Siebteiles in eine rechte und linke Hiilfte angebahnt wird [XVII, 

203], sind nur sparsam da. Dann aber finden wir [200] eigentliche Kreuzungsbiindel, bei denen sich 

der Holzteil weit nach hinten schmal fortsetzt, wo in diesem Fortsatz kleine Gefafie entstehen [200, e; 201, e], 

der dadurch selbstandiger gewordene Teil gegen den vorderen durch ein Querband eines eigentiimlichen, 

dem Grundgewebe ahnlichen Gewebes abgegrenzt, und wo der Flolzteil so grofi wird, dafi er den Faserteil, 

der in der Regel den der Langsbiindel an Umfang ubertrifft, weit iiberfhigelt [200, el, 201, e1]. Endlich 

bilden sich die am weitesten nach hinten liegenden Holzzellen in einen mondformigen Belag dickwandiger 

Zellen urn, der als der Anfang eines Faserteiles fiir den sich spater ablosenden Teil des Holzteiles gelten 

kann [XVII, 203, h; 204, h; 205, h. 206, h], Ahnliches zeigen diese Biindel auch bei anderen Arten. 

Bei wenigen aber entstehen aufierdem noch einzelne J204, v] oder mehrere Gefafigruppen [205, v, v\ v11] 

an der Seite des Faserteiles, welche gewift ebenfalls dazu bestimmt sind, weiterhin selbstandige kleine 

Blattbiindel abzugeben.1) 

Die Faserbiindel sind nicht sehr zahlreich, indem in 1 cm2 durchschnittlich 135 zwischen 300 

Faserleitbiindeln liegen, sie sind aber sehr ungleichmafiig verteilt. Sparsam zwischen den aufieren genaherten 

Langsbiindeln, wo nur etwas iiber 100 auf I cm2 kommen, findet man im Innern um 170 auf dem gleichen Raum, 

und wahrend aufien zwischen zehn Faserleitbiindeln nur drei bis vier Faserbiindel zerstreut sind, zahlt man 

im Innern mehr als sechs. Sie gehoren zu den diinneren, indem ihr Durchmesser wohl 1/1Q mm erreicht, 

haufig aber nicht iiber 1/l6 mm hinausgeht. Sie sind rundlich [XVII, 206, /, f1, fn], ihre Zellen klein, dick- 

wandig, oft zerfallen und undeutlich, ohne Kranzzellen und auch das Grundgewebe stent nicht strahlenformig 

von ihnen ab. 

Nach dieser Ausfiihrung bestehen die Verschiedenheiten, wegen deren wir P. helgicum nicht ohne 

weiteres mit P. variahile vereinigt haben, namentlich darin, dafi bei dem ersteren die Zellen des freien 

Grundgewebes oft grofier sind. Dabei ist es aber bemerkenswert, dafi sie an dem Dresdener Stiicke gleich- 

mafiiger und nicht so grofi sind, wie zwischen den aufieren Biindeln des Braunschweiger Stiickes, die doch un- 

streitig der gleichen Art angehoren, so dafi in dieser Ungleichheit kein Artunterschied gefunden werden 

kann. Ebensowenig konnen wir einen solchen darin sehen, daft seine Langsbiindel etwas diinner sind: 

die dickeren durchschnittlich nur 1/2 mm, gegen 2/3 mm bei P. variahile, denn nicht nur einzelne, sondern 

zahlreiche Biindel des letzteren sind so diinn wie die gewohnlichen von P. helgicum und umgekehrt. Auch 

lafit es sich wohl denken, dafi von den diinneren Biindeln der letzten Art sich mehr in gleichem Raume 

ausgebildet haben: 300 in I cm2 aufien, 250 innen gegen 200 und 140 bei P. variahile^ ganz abgesehen 

von den grofien Schwankungen dieser Zahlen auch bei anderen Arten. Endlich ist schon bei den Braun- 

schweiger Stucken dieser Art der Faserteil am Grunde seltener flach, haufiger, wie bei dem Dresdener, 

merklich eingedriickt, wie das bei b) helgicum die Regel ist. Miissen wir uns sagen, dafi alle diese Ver- 

schiedenheiten recht wohl an verschiedenen Pflanzen der gleichen Art gefunden werden konnen, so werden 

wir auch in dem Fehlen von Faserbiindeln bei P. variahile a) verum und ihrem Vorhandensein bei b) hel- 

gicum keinen Grund finden, beide zu trennen. Das einzige, was uns dazu bestimmen konnte, ware ihr 

Vorkommen. Gehorte die von Watelet fiir P. variahile h) helgicum angegebene etage Lathenien dem bei 

Schaerbeck stark entwickelten Eozan an, so wiirde es mit dem so gut wie gewifi aus der oberen Kreide 

herstammenden P. variahile a) verum kaum zu derselben Art gerechnet werden konnen. Das miissen wir 

vorlaufig dahingestellt sein lassen. 

Bei beiden aber ist die Verschiedenheit der aufieren Langsbiindel von den inneren in Verteilung, 

Grofie und Bau zwar unverkennbar, aber doch so wenig ausgepragt, dafi sie sich wohl zu den Kokos-artigen 

Holzern bringen lassen;   denn   ganz   gleichen  sich auch bei diesen Mitte und Umfang nicht.    Unter ihnen 

J) Vergl. oben S. 141 (35). 
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bringt die kantige Begrenzung der Grandflache des Faserteiles sie zu der Gruppe der Lunaria; das meist 

nur schwache Hervortreten der Kanten, ihre hier und da bemerkbare Abrundung und die gewohnlich nur 

geringe Tiefe der von ihnen begrenzten Bucht lassen hiiufig den mondformigen Umrift nur so schwach 

hervortreten, daft die Art eine Ubergangsform zu der frilher behandelten Gruppe der  Complanata ist. 

34. P. Zitteli Schenk [XX, 235—241]. 

P. parenchymatis lacunosi cellulis leptotichis, rotundatis v. leviter stellatis, hand radiatis; fasciculis 

j ibro-d udoribtis aequabilibus exterioribus approximatis, interioribus diametro sua inter se distantibus tenuibus 

obovatis, parte fibrosa lunari, sinu angulis terminato, e cellulis modice incrassatis texta; fascicule ductore 

paulo minore vasa magna lateralia cellulis lignosis leptotichis circumdata includente; fasciculis fibrosis 

numerosissimis nudis. « 

Palmacites Zitteli Schenk in Botan. Zeitung 1880, S. 658. 
Palmoxylon Zitteli Schenk. Lib. Wiiste (1883); S. 5; Taf. II, Fig. 5, 6, 6«. 

Fundort: Nubischer Sandstein der Kreideformation zwischen der Oase Dachel und Regenfeld. 

(* Geolog. Museum in Munchen. — * Sammlung des Verfassers. — * Die grofte Sammlung von 

Diinnschliffen von Prof. Felix in Leipzig enthalt 13 Quer- und 6 Langsschliffe in 8 Nummern, darunter 

die Originale Schenks.) 

Im Gebiete des der oberen Kreideformation angehorenden nubischen Sandsteins fand Zittel in der 

Libyschen Wiiste zwischen der Oase Dachel und Regenfeld zahlreiche verkieselte Stamme der dann von 

Schenk nach ihm benannten Art frei umherliegend, unter ihnen Stiicke von 10 bis 12 cm 

dicken Stammen. Diese sind in grauen, durchscheinenden Kiesel versteinert, in dem die Reste des schon 

vorher stark verwitterten Stammes bei Betrachtung mit blofiem Auge kenntlich, an den Diinnschliffen aber 

nur an gtinstigen Stellen deutlich erhalten, an vielen in dem durchsichtigen Gestein kaum wabrnehmbar 

sind. Streckenweise ist das innere der Faserteile oder das Grundgewebe ganz zerstort und der freigewordene 

Ranm mit Kieselsaure ausgefiillt.1) An der Aufienfiache der Stammstiicke kann nur eine ganz dunne Rinden- 

schicht verloren gegangen sein, denn sie zeigt zwar blofi liegende nahe nebeneinander verlaufende Langs- 

biindel, aber auch quer verlaufende unebene Ringstreifen, die wohl die Spuren von Blattansatzen sind, wie 

man sie nur auf der Rinde und unmittelbar unter ihr findet. Diese Langsbiindel verlaufen ziemlich schlaff, 

oft etwas zur Seite gebogen, ehe sie ihren aufrechten Lauf fortsetzen. An solchen Stellen mogen die bei 

dieser Art haufigen schrag durchschnittenen Faserleitbiindel getroffen worden sein; die Faserbundel dagegen 

scheinen vielfach auf langere Strecken vom aufrechten Verlauf abgewichen zu sein, und zwar nach verschiedenen 

Richtungen,  denn stellenweise sind sie fast alle schrag durchschnitten. 

Das Grundgewebe ist aus diinnwandigen, ziemlich kleinen, etwa '/15 mm- breiten Zellen gebildet, 

die nur 11111 die Faserleitbiindel gestreckt, diesen mit breiter Flache anliegen,2) sonst aber tiberall von Lucken 

durchsetzt sind. Diese sind haufig von drei bis acht rundlichen Zellen umgeben, die nur gegeneinander 

abgeflacht, in die Lucken aber vorgewolbt sind. Flachen sich diese Wolbungen ab, so werden die Zellen 

vieleckig; sinken die Wiinde ein, so treten die Stellen, in denen sie sich beriihren, vor und werden zu 

kurzen, dicken Strahlen; sie stellen den Anfang zur Bildung sternformiger Zellen dar, wie wir sie bei den 

von Schenk seiner Beschreibung und Abbildung3) zu Grande liegenden Stiicken sehen. So auffallend ver- 

schieden beide Gewebeformen sind, von denen sich an jedem Stuck meist die eine oder die andere aus- 

gepragt findet, so werden wir doch nicht glauben, daft beide verschiedenen Arten angehoren muftten, wenn 

der Ban des Stammes in alien iibrigen Punkten iibereinstimmt. 

Die Faserleitbiindel liegen, wie ein Blick auf den Querbruch des Stammes zeigt, auften etwas 

naher aneinander als innen ; doch ist der Unterschied nicht immer so groft, wie an einem nur 1 cm tiefen 

Querschnitt   mit rundlichen Parenchymzellen,1) an   dem auften (XX, 235] iiber 200,   innen [236] noch nicht 

') Schenk: Lib. Wiiste, Taf. II, Fig 5, 6. 
2) Schenk: Lib. Wiiste, Fig. 5, str. 
'•') Ebenda: Fig. 5. 
4) Sammlung von Prof. Felix,  1372. 
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halb so viel in 1 cm2 liegen; meist schwankt ihre Zahl um 130, zwischen 100 und 200 ohne erkennbare 

Ordnung, ja nicht selten sind sie, nach der Richtung ihrer Faserteile zu urteilen, innen etwas naher anein- 

ander geriickt als weiter nach aufien. Das gilt doch nur von einzelnen Stellen; im ganzen stehen sie 

durchschnittlich um weniger als ihren eigenen Durchmesser voneinander ab und da die aufieren von den 

inneren in ihrer Dicke und ihrem Baue nur wenig verschieden sind, zahlen wir diese Stamme zu den 

Kokos-ahnlichen. 

Wie bei der groften Zahl in 1 cm2 zusammenstehender Langsbiindel zu erwarten war, gehoren diese 

zu den dunneren, indem sie durchschnittlich, und zwar innere wie aufiere nur 8/5 mm dick sind, gewohnlich 

bei verkehrt-eirundem Umrift etwas tiefer als breit [XX, 237, 240], seltener rundlich [239] oder in die Breite 

gezogen [241]. An der Grenze zwischen Faserteil und Leitbiindel sieht man vvohl oft eine Furche oder eine 

schwache Einschnurung, die dem Ganzen das Ansehen eines gezweiten Biindels gibt; dock ist sie durch 

die hier besonders groften aufteren Zellen des Leitbiindels so weit ausgeglichen, daft in der Regel nur eine 

flache Bucht an dieser Stelle iibrig geblieben ist. 

Daft in der Regel eine tiefere seitliche Einschnurung fehlt, obgleich das Leitbiindel weniger breit 

zu sein pflegt als der nicht viel grijftere Faserteil, hangt aber wesentlich da von ab, daft dieser im Quer- 

schnitt mondformig ist und sich an seine nach hinten ausgehenden Kanten die Riinder des Holzteils anschlieften. 

Freilich ist sein Umrift sehr mannigfaltig. Als die Grundform konnen wir die rundlichen Faserteile ansehen, 

bei denen der Ausschnitt vor dem Siebteil eine Rinne ist, deren zwei nur leicbt gekriimmte Fliichen innen 

in einer stumpfen Kante zusammentreffen [235, fd], Rundet sich diese ab, so wird der Querschnitt im 

eigentlichen Shine mondformig [237]; oft flacht er sich mehr ab [238] und wird hier endlich nur durch 

einen schwach gewolbten Bogen [240] oder eine beinalie ebene Flache [241] begrenzt. Damit Hand in Hand 

geht die verschiedene Ausbildung der beiden Riinder des Ausschnitts. Wo dieser tief ist, sind sie scharf- 

kantig [237, m, tnJ]; wo er flacher wird, stoften seine Riinder unter weniger spitzen Winkeln zusammen 

[238,240] und scheinen dann oft abgerundet zu sein, wenigstens an einer Seite [239, m; 241, m]. Aber das 

ist meistens nur scheinbar. Wo die einzelnen Zellen, was gerade an dieser Stelle selten getmg vorkommt, 

deutlich erhalten sind, sieht man den Rand doch in wenige, ja in eine einzige Zelle auslaufen und wir 

konnen die mondformige Gestalt des Faserteiles als die Grundform unbedenklich festhalten als eine der 

wichtigsten Eigenschaften der Art. 

Seine ziemlich gleichformigen Zellen sind vor dem Siebteil lle0 mm, sonst '/B0—
xji{)mm breit; ihre 

Wandungen verdickt, doch das  Lumen  noch deutlich. 

Das hinter dem Faserteil an Grofte wenig znriickstehende, zuweilen ihn etwas iibertreffende Leit- 

biindel ist mit Ausnahme des zerstorten Siebteils oft gut erhalten. Die im Inneren kleineren, im Umfange 

viel grofteren und derbwandigen Holzzellen umgeben vorn zwei grofte, 1j12—
1j1, meist 1/8 mm breite Gefiifte ; 

einigemal dicht aneinander liegend und eine mediane Gruppe bildend [239]; ofter nur durch eine schmale 

Schicht von ein bis drei Zellreihen getrennt [237, 240]; am weitesten pfiegen sie auseinander zu treten, 

zwischen ihnen sechs und mehr Lagen von Holzzellen, wo hinter ihnen noch eine groftere Zahl, bis zwolf, 

mittlerer und kleiner Gefiifte sich ausgebildet haben [238]. Wo aufierdem vorn mehr als zwei grofte Gefiifte 

liegen [235, fd1; 236 fd, fdl] haben wir vermutlich Ubergangsformen zu Kreuzungsbiindein vor uns ; 

diese selbst sind so schief durchschnitten, daft wir von ihrem Baue nur wenig erkennen; aus dem der fjber- 

gangsbiindel aber konnen wir schlieften,  daft auch ihre vorderen Gefiifte in seitlichen Gruppen standen. 

Aufierordentlich zahlreich sind die zwischen den Faserleitblindeln zerstreuten Faserbiindel. In 

der Abbildung von Schenk1) kommen 20 auf ein Faserleitbiindel. Rechnen wir von diesen nur 100 auf 

\ cm2, so wiirden in dem gleichen Raume nicht weniger als 2000 Faserbiindel liegen ; 1600 ergeben Schatzun- 

gen auch von anderen Schliffen und wenn bei wieder anderen weniger angetroffen werden, so bleibt ihre Zahl 

immer noch ungewohnlich groft. Daft sie vom Querschnitt des Stammes oft unter sehr verschiedenen 

Winkeln durchschnitten worden sind und daher wahrscheinlich, nicht wie gewohnlich, gerade von unten 

nach oben,    sondern   nach   verschiedenen  Richtungen   den Slamm   durchlaufen   haben,    ist   schon   eingangs 

') Schenk: Lib. Waste. Taf.  [I, Fig. 5. 
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erwahnt worden.    Drehrund, aus kleinen dickwandigen Zellen zusammengesetzt,   ohne Kranzzellen, sind sie 

teils diinn, teils erreichen sie mit  1js mm die Dicke der grofien Gefjifie. 

Unter den Luuaria nimmt P. Zitteli durch das durchweg luckige Grundgewebe, die diinnen und 

dabei einander sehr genaherten Langsbiindel, das dem Faserteil beinahe gleichkommende Leitbtinde] mit 

bilateralen Gefafien  und  seine aufierordentlich zahlreichen  Faserbiindel eine gesonderte Stellung ein. 

35. P. palmacites (Sprengel) [XX, 253]. 

P. parenchymatis . . . exterioris continui cellulis leptotichis polyedricis v. paulo elongatis, nee radiatis; 

fasciculi's fibro-ductoribus . . . exterioribus cum confertis turn approximatis tenuioribus obovatis; parte 

fibrosa e cellulis paulo incrassatis texta, basi lunari angustiore, sinu satis amplo fasciculum duitorem 

teretiusculum excipiente, vasa bilateralia majora «continentem; vasis fasciculorum in folia excuntium anterio- 

ribus in fasces laterales congestis ; fasciculis fibrosis nullis. 

Endogenites palmacites Sprengel. Commentatio (1828) p. 39; Fig. 6 und 6a. 
Fasciculites palmacites Cotta Dendrol. (1832) S. 49 und 89; Tat. IX, Fig 1, 2. — Dnger 111 Mart: p. 59, §19; 

tab. geol.  Ill, Fig 6. 
Palmacites dubius Gorda: Beitr. (1845), S. 42, Taf. XXII. — Schimper. Traite II. (1872), p. 513. 
Palmoxylon tenerum Felix. Westind. ;i883); S. 26; Taf. IV, Fig.  1. — Schenk  in Zittel II (1892), S. 887. 

Fundort   nicht bekannt;  wahrscheinlich Ungarn.1) 

(*Ungers Sammlung von Diinnschliffen, jetzt in Paris. — *.Dresdener geolog. Museum; Wiener 

Hof-Mineralienkabinett. (P. dubius Corda.) 

Der von A. Sprengel der Art gegebene Name Palmacites ist von Cotta und linger unver- 

iindert gelassen worden, als sie dieselbe aus der Gattung Endogenites zu Fasciculites brachten. Schimper 

dagegen konnte ihn nicht leicht beibehalten, als er sie zu der Brongniartschen Gattung Palmacites zog 

und nannte sie Palmacites dubius, indem er, wie wir glauben mit Recht, gleich Linger2) annahm, dafi 

der von C o r d a inzwischen als eigene Art beschriebene Palmacites dubius zu F. Palmacites gehore. Diesen 

Namen hat endlich Felix mit tener vertauscht, als er die Art in die Palmoxyla einreihte. Er gibt einen 

Grund dafiir nicht an. Wenn dadurch vermieden werden sollte, dafi Gattung und Art eine fast gleich be- 

deutende und gleich klingende Benenmmg fiihrten, so ist dies wold kein ausreichender Grund, einen durch 

lange Zeit eingebilrgerten Namen aufzugeben. Nehmen wir docli keinen AnstolJ an Bezeichnungen wie 

Dracaena Draco; Arctostapliylos uva ursioder Sarothamnusscoparius. Wirhalten daher an dem Sprengel- 

schen Artuamen palmacites fest. 
Der Fundort ist nicht sicher bekannt. Dafi die Angabe von Sprengel, er habe in der Sammlung 

von Gotta Bruchstucke desselben gesehen, die auf den Feldern bei Chemnitz gefunden worden waren, 

unhaltbar ist, haben wir bei P. didymosolen bemerkt. Cotta gibt auch in den Dendrolithen einfach an, daft 

ihm keine Fundorte der Art bekannt seien. Unger3) wiederholt das in seiner Bearbeitung der fossilen 

Palmen bei Martins, setzt aber doch, ahnlich wie in der 1845 erschienenen Synopsis4) hinzu, sie sei in der 

Tertiarformation (Miozan) bei Chemnitz oder auf der Insel Antigua gefunden. Das offenbar unrichtige 

Chemnitz hat er spiiter selbst fallen lassen; die anderen Angaben aber 1850 in den Genera et species-') 

wiederholt. Gleichwohl sind beide, so viel sich erkennen lafit, nur Vermutungen; von Antigua waren so 

scheme Bruchstucke verkieselter Holzer, auch von Palmen, nach Europa gekommen, dafi man in zweifel- 

haften  Fallen   geneigt   war,   es   als  Ileimat anzunehmen.1')    Wohl   nur   auf   Unger gestiitzt,    geben   dann 

J) Die Annahme von E. Geinitz  (in Isis),  dafi F. Palmacites  im   Diluvium von Kamenz  in  Sachsen  vor- 
gekommen sei,  beruht  auf  einer Verwechslung  mit  einem   Geflecht  von Farnwurzeln (Morgenrot Diluv., v. Kamenz; 

S. 29. — Stenzel: Verkieselte Fame, S. 3. 
2) Unger: Genera et sp. p. 338. 
3) Unger in Mart: p. 59 und p. 68. 
4) Unger: Synopsis plant, foss. p. 186. 
:>) Derselbe: Genera et sp., p. 337. 
«) Vergl. Schenk in Zittel: II, S. 889. 
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Schi mp er1) und Fe 1 ix2) als Fundort kurz Antigua an. Dieser aber gehort wabrscheinlich der Tertiarformation 

an, die dann daraufhin dem Fundort zugesetzt worden ist. 

Diesen blofien Vermutungen gegeniiber ist es von Wert, daft im geologischen Museum zu Dresden 

zwei Dunnschliffe liegen mit der Bezeichnung: »Fasciculites palniacites Cotta. -- .... Orig. Cotta Dendrol., 

p. 49, Taf. IX, Fig. 2. — Fundort unbekannt; nach Unger in Gen. et sp. plant, p. 337 von Antigua. — 

B. v. Cottas Nachlafi 1879s. Diese Schliffe sind aber unzweifelhaft einer Platte entnommen, die in der 

mineralogischen Sammlung als » Chalcedon aus Ungarn« lag; sie gehoren mit dieser, wie ihre Uberein- 

stimmung mit den Dunnschliffen von Unger zeigt, zu P. palniacites, dessen Heimat daher mit grofter 

Wahrscheinlichkeit Ungarn ist. 

Ob dahin auch die im Wiener Hof- und Naturalienkabinett aufbewahrte, grofie 17 cm lange, 7 cm 

breite Platte gehort, die Corda als Palniacites dubius beschrieben hat, wird wohl nur durch eine Vergleiehung 

der Stiicke selbst zu entscheiden sein. Er gibt allerdings als Versteinerungsmasse nicht Chalcedon, sondern 

Opal, als Farbe des Stiickes gelblich grau an, wahrend sie bei dem Dresdener braun ist. Indes konnte das 

erste wohl auf einer Verwechslung beruhen und die Farbe an versehiedenen Stellen verschieden gewesen 

sein. Denn auffallend bleibt neben der ahnliehen Verteilung und Gestalt der — vermutlichen — Langs- 

bilndel die gleiche Ausfiillung zahlreicher Liicken und Ritzen durch geflossenen Kiesel. Fiir uns ist die 

Frage von keiner grofien Bedeutung, da Corda den inneren Ban so unvollkommen erhalten fand, dafi 

Schenk3) sogar die Vermutung aussprechen konnte, das Stuck stamme gar nicht von einer Palme, sondern 

von einer Archegoniate. Wir teilen nun zwar diese Ansicht nicht; namentlich weil Unger,1) der es sicher 

in Wien gesehen hat, es zu F. palniacites gebracht hat. Den folgenden Beobachtungen aber liegen nur die 

Dunnschliffe von Unger und im Dresdener Museum wie die zu diesen gehorende Platte zu Grunde. 

Diese ist ein 51/, cm breiter, 3 cm tiefer, aber nur l/2 cm dicker Querschnitt, auf der einen Seite 

poliert und dadurch zur Betrachtung bei auffallendem Lichte geeignet. Sie ist braun versteinert, nur der 

auftere, 8—10 mm breite Rand grau; iiberall durchsetzt von unregelmafiigen, mit farblosem oder blafiblauen 

Chalcedon erfiillten Liicken, die daher bei auffallendem Lichte dunkel, bei durchfallendem hell erscheinen. In 

allem gleicht es so sehr der von Cotta5) gegebenen Abbildung, dafi diese wenigstens hochst wahrscheinlich 

von dieser Platte oder einem etvvas kleineren, von ihr abgeschnittenen Stiicke genommen ist. Auch die helle 

Umrandung der Faserleitbiindel, wo sie an strukturlosen Chalcedon grenzen,6) findet sieh hier wieder. 

Die zahlreichen, mit Chalcedon vollgeflossenen unregelmafiigen Liicken und Ritze sind an Stelle 

des fast durchweg zerstorten freien Grundgewebes getreten, von dem nur an wenigen Stellen Gruppen 

vieleckiger, diinnwandiger Zellen iibrig geblieben sind, 1/15 mm, die grofiten Yin—% mm breit; urn die 

Faserleitbiindel und in den engen Spalten zwischen ihnen sind sie dagegen offer noch als verlangerte, ihnen 

mit den breiten Flachen zugewendete Zellen erhalten, nirgends strahlenformig abstehend, nirgends mit ur- 

spriinglichen Liicken. 

In diesem Gewebe sind die Faserleitbiindel ziemlich gleichmiifiig verteilt; erst weim man 

genauer zusieht, findet man, daft sie auften, mit 100—no in I cm1 etwas dichter stehen als weitcr nach 

der Mitte des Stiickes mit 90 und noch weiter nach innen mit 70 in demselben Raume. Doch sind alle 

diese nur Stellen aus dem Aufiern des Stammes, wie die gedrangte Stellung der Langsbiindel, die 

iiberwiegende Grofie des Faserteiles, dessen ausschliefilich nach aufien gerichtete Lage und der fast wag- 

rechte Verlauf der Kreuzungsbiindel erkennen lafit; und es hat nicht den Anschein, als ob das hier statt- 

findende Auseinanderweichen der Langsbiindel weiter nach der Mitte zu noch fortschritte, namentlich wenn 

P. dubium wirklich hieher gehort. Da aufierdem die aufieren zahlreicheren Langsbiindel diinner sind als 

die mehr nach innen liegenden, so mogen sie in der Mitte noch dicker gewesen sein und P. palniacites 

mit Recht zu den Kokos-ahnlichen Holzern gezahlt werden. 
x) Schimper: Traite II, p. 513. 
3) Felix: Westind., S. 26. 
8) Schenk in Zittel II, S. .890, 
*) Unger: Genera et sp., p. 338. 
') Cotta: Dendrol., Taf. IX, Fig.  1. 

6) Kb end a: Fig. 2. — S. 49 u. 89. 
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Die Langsbtindel [XX,  253]  stehen gedrangt, nur durch schmale Streifen Grundgewebe getrennt, 

nur hier und da treten sie etwas weiter auseinander; fast alle sind nach aufien, wenige quer oder entgegen 

gerichtet; ihr Umrifi ist einfach, nur selten mit einer schwachen Furche zwischen Faserteil und Leitbiindel 

[fd] bei den aufieren eiformig oder langlichrund, bei den iibrigen verkehrt-eirund, bald in die Breite, bald 

in die Tiefe gedehnt. Ihr mittlerer Durchmesser schwankt zwischen nicht zu weiten Grenzen ; ganz aufien 

ist er nur etwas iiber 2/3 mm, bei den iibrigen 8/4—
i/-3 mm; namentlich geht die Tiefe bei einigen bis 

iiber  I  mm hinaus, bei geringerer Breite. 

Der weitaus grofite Teil derselben ist der Faserteil, der daher auch den gleichen Umrifi und 

dieselbe Breite hat, nur eine etwas geringere Tiefe, da er am Grande eine bald ilachere, bald tiefere, am 

haufigsten halbkreisformige Bucht mit scharfen Randern hat, weshalb man seinen Umrifi immerhin als mond- 

formig bezeichnen kann. Seine Zellen sind etwa« l/70 mm dick und derbwandig, die oft etwas gebogenen 

Wande beiderseits glalt begrenzt. Unger1) bildet an denen der inneren, nach dem Siebteil bin liegenden 

Zellen ins Innere wellenformig sich erhebende Vorspriinge ab. Diese scheinen, bei schwacher Vergrofierung 

betrachtet, der Zellwand selbst zuzugehoren; starker vergrofiert erscheinen sie farblos, an der braunen Wand 

anliegend, sind also doch wohl nur fremde Teilchen, die sich bei der Versteinerung auf ihr nieder- 

geschlagen haben. 

In dem Ausschnitt des Faserteiles liegt die vordere Halfte des rundlichen, drei- bis sechsmal kleineren 

Leitbtindels, dessen derbwandige Ho lz zellen denen des angrenzenden Faserteiles bei, wie gewohnlich 

nur mittelmafiiger Erhaltung im Querschnitt so ahnlich sind, dafi man meinen konnte, dieser ziehe sich urn 

das ganze Leitbiindel herum, wie wir das bei den weiterhin folgenden Arten wirklich finden. Hier aber lafit 

sich mit Hilfe des Siebteiles oder der nach dessen Zerstorung gebliebenen Spuren und der immerhin vor- 

handenen Verschiedenheit der Gewebe die Grenze zwischen beiden Teilen meist noch erkennen, wenn man 

auch an einzelnen Stellen iiber ihren Verlauf in Zweifel bleibt. Gewifi umzieht aber hier nicht den Holzteil 

ein binterer sklerencbymatischer Bogen, der mit dem Faserteil eine Scheide um das Leitbiindel bilden konnte. 

Der Siebteil ist meist zerstort, zuweilen sind aber doch 8—12 grofie rundliche zarle Zellen in einer mond- 

formigen oder in zwei nebeneinander liegenden Gruppen zu erkennen. 

Im Holzteil liegen vorn in der Regel zwei deutlich, oft weit getrennte grofie Gefafie von Y15 bis 

'/,, mm, bei den inneren Langsbiindeln auch bis % mm lm Durchmesser, mit engen und so schmalen 

Spalten, dafi sie mehr netzformige als Treppengefafie sind und mit einfach leiterformig durchbrochenen 

Scheidewanden. Zuweilen treten an Stelle des einen dieser Gefafie oder beider zwei, nur selten drei wenig 

kleinere, miteinander eng verbundene auf, die einander dann naher riicken ; doch macht sich die zweiseitige 

Anlage auch dann noch darin geltend, dafi in der Mitte kleinere Gefafie liegen. Hier und da schliefien sich 

an diese noch kleine Gefafie an, in deu meisten Biindeln aber liegt hinter ihnen zerstreut noch eine grofiere 

Zahl,  oft  15 — 17,  einigemal zwischen 20 und 30 enge Spiral-  und Ringgefafie. 

Besonders ausgezeichnet endlich ist P. pahnacites durch die grofie Zahl von K reuzungs b ii nd e 1 n, 

die nicht wie bei P. didymosolen und mehreren anderen Arten, an Breite hinter den Langsbiindeln zuriick- 

stehen. Die, welche bei ihrem Aufsteigen nicht bis gegen die Mitte nach innen gedrungen sind, sondern 

sich im aufieren Teil des Stammes nach aufien biegen, sind hier noch wenig schief getroffen und konnen 

als Uber gangs biindel betrachtet werden: mit auffallend tiefem Faserteil und weit nach hinten hervor- 

tretendem, gefafireichen Holzteil [XX, 253, t, fi]; die, welche sich schon im Innern umgebogen haben, steigen 

hier nur noch wenig an und sind unter so schiefen Winkeln durchschnitten, dafi man wenig von ihrem 

inneren Bau mehr erkennen kann [253, c1 — e111]. Nur in die Gefafie sieht man scbrag hinein und kann ihre 

Spiral- oder Ringfasern eine Strecke weit verfolgen. Sie liegen in zwei getrennten Gruppen rechts und links 

von der Mitte. 

Faserbiindel sind nicht vorhanden. 

Durch die bis in die aufieren Langsbundel hinein zweiseitige Anordnung der vorderen grofien Gefafie 

1st P. palmacitcs  von   den Arten   der Lunaria   mit   medianen Gefiifien,   dem   P. Aschcrsoiii, P. stellatum 

geschieden.  Dagegen steht es denen mit bilateralen Gefafien nahe, am nachsten dem  P. mississippense.  Dai5, 
l) Unger in Martius: Tab. geol. Ill, Fig. 6. 
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die Langsbiindel bei P. palmacites noch mehr geniihert, fast gedrangt stehen als bei der letzteren Art; 

dafi ihr Faserteil erheblich grofier ist, worauf die grofiere Dicke des ganzen Langsbiindels beruht, wie audi 

seine Verschmalerung nach dem kleineren Leitbiindel hin, liefie sich wohl daraus erklaren, dafi P. palmacites 

dem Aufieren, P. mississippense dem Inneren eines Stammes angehore. Auch liefie es sich wohl denken, 

dafi die Dicke der Langsbiindel, die auf dem untersuchten Stiieke nach innen zu noch dicker wurden, noch 

weiter nach der Mitte wieder kleineren Platz gemacht hatten. Aber sicher wiirde ihre Zahl im gleichen 

Kaume in dieser Gegend nicht zu-, sondern abgenorrimen haben. Nun liegen aufien ioo, etwas weiter nach 

innen nur noch 70 in 1 on'J und es ist anzunehmen, dafi in der Mitte vielleicht 40 oder 50, keinesfalls 

aber 300 in dem gleichen Raume wiirden gefunden worden sein, wie bei P. mississippense. Das schliefit die 

Zugehorigkeit beider zu einer und derselben Art aus. Diese war audi sehor deshalb vvenig wahrscheinlich, 

weil P. palmacites wahrscheinlich im mittleren Europa, P. mississippense in Nordamerika einheimisch war. 

Dasselbe Verhalten trennt P. palmacites auch von P. variabile, das aufierdem ebenfalls diinnere, 

oft deutlich gezweite Langsbiindel hat, deren Faserteil am Grande oft ganz ilach ist und aus stark ver- 

dickten, von den Holzzellen sehr verschiedenen Zellen besteht. P. ceylanicum b) Liebigianum unterscheidet 

sich von ihm aufter durch diinnere Langsbiindel durch die eigentilmliche Anordnung seiner vorderen Gefafie; 

P. Zitteli noch durch sein lUckiges Grundgewebe. 

36. P. mississippense Stenzel [XXI, 254—265]. 

P. parenchymal is . . . . interni continui cellulis leptotichis, polyedricis, hand radiatis; fasciculis 

pibro-ductoribus . . . . interjoribus aequabiliter distributis, approximatis, tenuissimis rotundatis; parte fibrosa 

e cellulis inter se aequalibus, modice incrassatis textfi, semitereti basi lunari, aequore leviter concavo cum 

fasciculo ductore hand niinore, aeque lato, semitereti conjunct!!,, vasa bilateralia continente; jasciciilorum 

in folia exeuntium vasis anterioribus in fasces laterales congestis; fasciculis fibrosis nullis. 

Fundort:  Bei  Washington im Staate Mississippi, Nordamerika. 

(* Sammlung des Verfassers.) • 

Das einst von Goppert erhaltene, 4 cm hohe [XXI, 255] und 2—3 cm breite [254] Bruchstuck 

ist gelbbraun verkieselt mit flach muschligen, glatten aber matter) Bruchflachen. Auf dem Langsbrueh sieht 

man die feinen Faserleitbiindel in flachen Bogen verlaufen und sich vielfach unter spitzen Winkeln kreuzen 

[255], indem namentlich der weifiliche Faserteil sich von der braunen Grundmasse abhebt, Auf dem Quer- 

bruch [254] ist dagegen nur wenig von ihnen zu erkennen. Ilier ist cine Anzahl dunkelroter Punkte ziemlich 

gleichmafiig iiber die Flache zerstreut,\die mit wenigen Ausnahmen von Kreuzungsbiindeln herriihren, ein 

eigentiimlicher Umstand, der fur die Kehntnis des Verkieselungsvorganges nicht ohne Interesse ist. Es inuti 

namlich von der Ausnuindung der Kreuzungsbiindel an der Aufienflache des Stiickes ein roter Stoff durch 

eren Gewebe bis tief ins Jnnere fortgeleitet worden sein, ohne dafi die angrenzenden Gewebe etwas davon 

aufgenommen haben. Nur einige den Kreuzungsbiindeln unmittelbar anliegende Langsbiindel teilen mit ihnen 

die rote Faroe. Besonders auffallend ist es, dafi der rote Stoff meist nur die Zellen des Faserteiles durch- 

drungen und erfilllt hat, wahrend das ganze Leitbiindel wenig oder gar nicht durch ihn veriindert worden 

ist. Wahrscheinlich waren Grundgewebe, Langsbiindel und selbst die Leitbiindel der Kreuzungsbiindel schon 

von Kieselsiiure durchdrungeu, als der Faserteil der letzteren so weit gelockert war, dafi in ihn der zuletzt 

erst angeschwemmte rote, wohl Eisenoxyd haltende Stoff cindringen konnte. Bei einzelnen mochte das durch 

aufiere Umstande verhindert worden sein oder dadurch, dafi sie schon zugleich mit den iibrigen Geweben 

verkieselt waren; die wenigen den Kreuzungsbiindeln eng anliegenden roten Biindel waren vielleicht Zweige 

derselben oder hatten durch schadhafte Stellen  aus ihnen den Farbstoff erhalten.1) 

Wie der gebogene unstete Verlauf der Langsbundel, so spricht auch die Wendung Hirer Faserteile 

nach verschiedenen Seiten, die Griifie des Leitbiindels, die der des Faserteiles gleichkommt, und die geringe 

Verschiedenheit der Kreuzungsbiindel von den Langsbiindeln dafiir, dafi das Stuck aus der Mitte des 

Stammes herrtihrt. 

*) Vergleiche den Vorgang bei P. iricirteitm, oben S. 212 (iof>). 
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Das Grundgewebe besteht aus diinnwandigen dicht aneinander schliefienden Zellen, die nurum 

den Faserteil [XXI, 261, p] und in den engen Zwischenraumen zwischen zwei nahe aneinander liegenden 

Biindeln [p1] klein und verlangert sind; sonst vieleckig, bis  1j2- mm breit. 

Die Lan gsb iind el sind gleichformig verteilt [XXI, 256] genahert, nur etsva um den eigenen Halbmesser 

voneinander entfernt, wenn sie auch stellenweise weiter auseinander treten. Dabci sind sie so klein, '/3 — 8/3 mm 

tief, aber nur 1L—1/2 mm breit, ihr mittlerer Durchmesser nicht ganz '/a mm, daft 300 in 1 cm- Raum ge- 

funden haben. 

Von den sehr verschiedenen Richtungen, nach denen sie gewendet sind, liegt zwar mehr als die 

Hiilfte innerhalb eines Viertelkreises, so daft man diese als nach aufien gewendet betrachten kOnnte; die 

Richtung der Ubergangs- und der Kreuzungsbiindel ist aber so verschieden, daft es doch das Wahrschein- 

lichste ist, daft wir einen Teil der Mitte des Stammes vor uns haben. Das wiirde auch mit der Annahme 

itbereinstimmen, daft dieser der Kokos-ahnlichen Form angehore, wofiir anfierdem der bald nach bier, bald 

nach dort gebogene Verlauf der Biindel spricht. 

Der Umrifi der Langsbiindel war seiner Anlage nach wohl drehrund [wie XXI, 261] und der 

langlichrunde [257, 259, 260], wie der qucr ovale und die verschiedenen schiefen Gestaltungen desselben 

der Aufweichung bei der Versteinerung, worauf auch das haufige Zusammensinken der Gefafte hindeutet, 

noch mehr aber der verschiedenen Lagerung der Biindel zu danken. Auch hier finden wir namlich die seitlich 

liegenden Leitbiindel gegen den Faserteil ilach angedriickt, die schief gelegenen nach einer Seite vorgezogen, 

wie wir das ahnlich auch anderwarts sehen. 

Dieselben Ursachen liegen auch der Vielgestaltigkeit des Faserteiles zu Grunde, aus der wir doch 

als eine durchjrehende Eigenheit herauszufinden glauben, daft er aufien halokreisformia; beefrenzt, innen in 

seiner ganzen Breite am Leitbiindel anliegt, mit einer beinahe ebenen Flache, die nur nach der Mitte bin 

eine flache Bucht [XXI, 261], beiderseits aber mit der aufieren Umgrenzung eine Kante bildet. Bei vielen 

Biindeln ist diese Bucht starker vertieft, ihre Rander werden in demselben Made [257—259] scharfkantiger 

und gehen, gewdhnlich an einer Seite mehr als an der anderen, in wirkliche Schneiden aus. Bei einigen 

wenigen nur ist umgekehrt die Kante stumpf [260] oder selbst etwas abgerundet. Dann nahert sich der 

Faserteil dem NierenfOrmigen [256, fd, fd1], doch mit einer so tiefen Bucht, daft die gewohnliche mond- 

formige Gestalt auch hier noch nicht ganz verwischt ist. Die Zellen des Faserteiles sind gleichformig, viel- 

eckig, ihre Wande mafiig verdickt, so daft noch ein ziemlich grofies Lumen geblieben ist. 

Das in seiner ganzen Breite ihm anliegende Leitbiindel war ihm an Grofie und Gestalt urspriinglich 

gleich, nur daft sein, nirgends deutlicher Siebteil noch die Bucht desselben, wenigstens zum Teile, ausfiillte. 

Sein halbkreisformiger, aus dieser heraustretender Holzteil ist aber durch das Zusammensinken der grofien 

Gefafie bald von hinten zusammengedriickt [258], bald von der Seite [259; 260]. Seine diinnwandigen Zellen 

umgeben zwei voneinander getrennte, dunnwandige grofie Gefafte, l/10—
J/8 mm im Durchmesser, selten 

statt eines oder beider mehrere, zu einer Gruppe eng verbunden [XXI, 261, v\\ hinter ihnen zuweilen noch 

einige derbwandige kleinere. 

Dafi die zwischen diesen Langsbundeln zerstreuten Kreuzungsbiindel [256,0, e1; 262—263] 

• weniger als bei anderen Arten nach hinten vorgezogen sind, erklart sich daraus, daft das Stiick der Mitte 

des Stammes angehort; Zahl und Anordnung ihrer Gefafte und der die vorderen von den dahinter liegen- 

den trennende parenchj'matische Querstreifen [262, p] lassen iiber ihre Natur keinen Zweifel. Bei ihnen ist 

die vordere Gegend des Holzteiles mit den weit auseinander getretenen zwei Gruppen grofter Gefafte [XXI, 

256, e1; 262], die grofienteils zu schmalen Streifen zusammengeklappt sind [262,7;,?)], nicht breiter als der 

Faserteil, und hinter ihm liegt, durch einen geraden Querstreifen grofizelligen, dem Grundgewebe ahnlichen 

Parenchyms [p] abgegrenzt eine zahlreiche Gruppe mittlerer und kleiner Gefafte [v1] im Innern von dick- 

wandigen kleinen, nach auften von grofieren, wie es scheint mit diinnwandigen vermischten Zellen umgeben. 

Wiichst die Zahl der groften Gefiifte noch weiter: liegen z. B. drei auf der einen, zwei auf der anderen 

Seite [XXI, 256, e1; 263,7'], so wird das Leitbiindel vorn noch breiter als der Siebteil und verschmalert 

sich wieder nach  hinten, wo  er die mittleren und kleinen  Gefafte [7'1]  einschliefit. 
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Mit ihnen nicht zu verwechseln sind die Teil ungsb iind el, bei denen zuerst durcb eine Leiste, 

die aus der Mitte der inneren Flache des Faserteiles vorspringt, der Siebteil in zwei seitliche Gruppen 

getrennt wird [264, fie, fie], wabrend die beiden vorderen Gefiiftgruppen [v, v] weiter als bei den Ubergangs- 

biindeln auseinander riicken. Dann zieht sich die Mitte des Faserteiles als eine breite Wand weiter zwischen 

die beiden Gefafigruppen hinein, so daft diese an die Seiten des Faserteiles zu liegen kommen, der in weiter 

fortgescbrittenen Biindeln [265] durch eine Einbuchtung an seinem Vorderrande seine beginnende Teilung 

in eine rechte und eine linke Hiilfte andeutet und die zu jeder derselben gehiirigen Siebteile [fi c], grofie 

[v] und kleinere Gefafte [7/]  erkennen laftt. 

Weitere Teilungsstufen sind bei anderen Arten angetroffen worden und lassen es moglich, ja glaublieli 

erscheinen, daft das aufiergewobnlich dtlnne Langsbiindel [256, fdm] mit dem, ihm Faserteil gegen 

Faserteil eng anliegenden, auch ziemlich kleinen Biindel durch Teilung eines starkeren entstanden sei, wie 

anderseits die beiden, mit den Leitbiindeln aneinander liegenden Biindel [256, fdn], 

Faserbtindel sind nicht vorhanden. 

P. mississifipense gehort nach der gleichmaftigen Verteilung und dem gleichen Ban seiner Langs- 

biindel zu den Kokos-artigen Holzern; durch die kantig begrenzte Bucht des Faserteiles zu den Lunaria. 

Unter diesen stimmt es am meisten mit P. fialmacites iiberein; wie wir bei dieser Art ausgefiibrt baben, 

wo wir auch angegeben haben, was beide voneinander trennt. 

37. P. ceylanicum (Unger) [XX, 242—252]. 

P. fiarenchymalis continui cellnlis rotundato-polyedricis baud radiatis; fasciculis fibro-dticlorilms 

inter se similibus approximatis cum tenuibus turn tenuissimis; parte fibrosa lunari amplo sinu marginibus 

angulatis v. in aciem protractis utrinque terminato fasciculo ductori minori adjuncts., vasa 2 — 5 majora 

bilateralia approximata continenti; fasciculormn in folia cxeuntium vasis anterioribus 4—15 in seriem 

transversam dispositis; fasciculis fibrosis raris crassioribus nudis. 

Es ist etwas gewagt, mit einer so unvoilstandig bekannten Art, wie Lingers /'. ceylanicum, eine 

besser bekannte, wie P. Libigianum Sen enk zu vereinigen. Wenn indessen die Verteilung, die geringe 

Dicke der Langs-, Kreuzungs- und Faserbiindel, wie das wenige, was wir vom Grundgewebe wissen, bei 

beiden so ahnlich ist, wie hier, endlich auch die Fundorte Ceylon und die Mitte von Vorderindien, nahezu 

iibereinsiimmen; scbeint es doch nicht gerechtfertigt, sie zu trennen. 

* P. ceylanicum a) verum (Unger) [XX, 242; 243]. 

P. ceylanicum fasciculis fibro-ductoribus tenuissimis; parte fibrosa lunari sinu amplo in plerisque 

sat profundo, marginibus plus minusve in acies protractis utrinque terminato, fascicitlum ductorem dimidio 

minorem, 2—4 vasa majora cum bilateralia secreta turn in fascem transversum conferta continentem, exci- 

piente; fasciculorum in folia exeuntium vasis anterioribus paucis in seriem transversam dispositis. 

Fasciculites ceylanicus Unger in Mart. p. LX (nur Name und Fundort). — Derselbe in Genera et: spec. 
P- 337 (Diagnose). 

Palmacites ceylanicus Unger in Schimper : Traite II (1872^, p. 513. 
Palmoxylon ceylanicum Schenk in Zittel II (1890), S. 886. 

Fundort:  Insel Ceylon. 

(* Diinnschliffe in der Sammlung von Unger, jetzt in  Paris.) 

Bei dieser Art wie bei P. stellalum beschriinkt sich unsere Kenntnis auf einen Oner- und einen 

Langs-Diinnschliff, die Unger von Pritchard in London erhalten hatte, und wir diirfen vielleicht hoffen, 

von dort einmal vollstandigere Auskunft iiber dieses Palmenholz zu erlangen. Es ware das urn so wiinschens- 

werter als die Stelle, von der die Dunnschliffe entnommen sind, so ungiinstig versteinert ist, daft wir fiber 

wesentliche Punkte im unklaren bleiben. Vom Grundgewebe, den Siebteilen und den Holzzellen ist so gut 

wie nichts erhalten und der Faserteil fast iiberall mit einer schwarzbraunen kohligen Masse so erfiillt, daft 

seine Zellen nur bei einem Langsbiindel [XX, 243] ziemlich gut zu erkennen sind. 
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Vom freien Grundgewebe ist nirgends mehr etwas aufzufinden, nur urn die dunkelbraunen Faser- 

biindel Hegt ein hellgelber Kranz von 1 bis 2 Reihen rundlicher kleiner Zellen, von 1j80 mm Dicke, die man, 

wenn nur eine Reihe da ware, fur Kranzzellen halten wurde; da aber auf die innerste Lage noch eine 

an manchen Stellen, wie es schien, selbst mehrere Schichten folgten, sind es wohl Zellen des Grundgewebes, 

wofttr sie wohl auch Unger angesehen hat, wenn er angibt, dafi das Parenchym aus sehr kleinen abge- 

rundeten Zellen bestehe. Auch im Langsschnitt sieht man nur hier und da Gruppen iibereinander stehender 

rundlicher Zellen von dem gleichen Aussehen, die wohl nahe an den Faserbiindeln gelegen haben. 

Die Langsbiindel sind vorwiegend, aber keineswegs ausschliefilich, dem Kreuzungsbundel ziemlich 

gleich gerichtet. [242 5, *,]. Der Querschliff hat daher wohl der Zwischenschicht angehort und wenn 

innerhalb desselben die Biindel gleichmafiig verteilt sind, weshalb wir die Art zu den Kokos-ahnlichen 

Stammen bringen, so konnte doch das Aufiere wie'das Innere sehr verschieden davon gewesen sein. Dariiber 

wiirde eine Betrachtung des Stiickes,   das sich wahrscheinlich   in London befindet,   uns gewifi unterrichten. 

Die Langsbiindel gehoren zu den diinnsten, die wir kennen. Abgesehen selbst von einer Anzahl 

besonders diinner, die unter '/a 1!,m zuriickbleiben, erreicht ihr mittlerer Dnrchmesser noch nicht lL mm, 

so dafi wir im Durchschnitt nur 2/5 mm dafiir annehmen konnen. Daher finden in 1 cm2 durchschnittlich 

nicht weniger als 330 Faserleifbiindel Platz. 

Ihr Umrifi [242 a] ist ziemlich mannigfaltig, lafit sich aber meist auf den verkehrt-eirunden zuriick- 

fiihren, seltener ist er langlich rund ; ofter unregelmafiig eckig, wohl infolge der Eindriickung oder der Zerstorung 

einzelner Stellen des Fa s erteile s. Denn dieser ist beinahe uberall bis zur Unkenntlichkeit seiner Zellen in eine 

kohlige Masse verwandelt; nur einmal [243] war ihre, vielleicht infolge ihrer radialen Ausdehnung, vielleicht auch 

infolge einseitigen Druckes, rautenformige Gestaltnoch deutlich genug; die Wandung schien nur schwach verdickt 

zu sein bei geraumigem Lumen. Der in der Regel vorn breite, nach hinten verschmalerte Faserteil geht hier an 

jeder Seite in eine scharfe, weiter als gewohnlich vorspringende Schneide aus. Zwischen diesen ist der breite 

und hier auch tiefe bogenformige Ausschnitt, in dem der vordere Teil des nur halb so grofien, rundlichen 

Leitbiindels liegt. Gewohnlich ist diese Bucht weniger tief [242I], wenn auch nicht eigentlich flach. 

Von dem bald erheblich kleineren, bald dem Faserteil fast gleichkommenden Leitbiindel sind allein die 

Gefafie vorhanden : zwei grofiere, bis 1/10 mm weite Treppengefiifie nahe aneinander geriickt; eins oder 

beide ofter durch je zwei ersetzt, wie wir das auch bei anderen Arten oft genug finden. Diese fiillen den 

Raum dann meist so weit aus, dafi drei bis vier in einer Reihe dicht nebeneinander liegen [243]. Nie aber 

sieht man an ihrer Stelle ein medianes Gefiifi, wie bei P. Aschersoni oder P. stellatum; auch stehen die 

beiden grofien Gefiifie seitlich und die Mitte wird von kleineren eingenommen. Wir betrachten daher auch 

solche mittelstiindige Gruppen nicht als eigentlich median, sondern als eine besondere Ausgestaltung von 

bilateralen Gefafien.  Hinter den  vorderen liegt oft noch eine Anzahl kleiner Gefiifie [242I']. 

Die Kreuzungsbundel [2422, e; r_] sind nicht grofier als die Langsbiindel; ihr Faserteil 

ist klein, das Leitbiindel lang, ausgezogen ; in ihm vorn in einer Querreihe eng aneinander ge- 

driingt und dadurch von der Seite zusammengedriickt, wenige (4—5) grofiere Gefafie, weiter nach hinten 

eine ganze Gruppe (bis  10) von kleinen und noch mehrere zerstreute einzelne Gefafie. 

Am besten erhalten sind die ziemlich grofien aber sparsamen Faserbiindel. Es kommt nur eines 

auf zwei Langsbiindel, aber doch 160 auf 1 cm*. Sie sind dunkelbraun, aus ziemlich dickwandigen Zellen 

zusammengesetzt; wenn wir die hellen, sie umgebenden Zellen zum Grundgewebe rechnen, ohne Kranzzellen 

und haben ohne diese cinen Durchmesser von '/io bis Vs mfn> sind a]so bedeutend dicker als die grofien Gefafie. 

** P. ceylanicum b) Liebigianum (Schenk) [XX, 244-252]. 

P. ceylanicum parcnchymatis cellulis cum minimis turn multoties majoribus ; fasciciilis fibro-ductoribus. 

exterioribus magis approximatis quam interioribus diametro sua inter se distantibus, tenuibus; parte fibrosa 

lunari e cellulis valde incrassatis texta, basi lata, media complanata v. amplo sinu utrinque angulo terminato 

fasciculum ductorem paulo minorem vasa majora bilateralia includentem excipiente: fasbiculorum in folia 

exeuntium vasis anterioribus multis  (4—15) in seriem tmnsversam dispositis. 
Pahnoxylon Liebigianum Schenk. Schlagintw. (1882),  S. 356. — Ders.  in   Zittel   U (1890),  S. 888,  Fig. 429. 

Beitrage zur Palaontologie Osterreieh-Ungavns, Bd. XVI. 3- 
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Fundort:  Unweit Sitabalai, Provinz Nagpur1) in Ostindien. 

(* Die von Schenk benutzten Stiicke Schlagintweits befinden sich in der geologischen Sammlung 

des botanischen Instituts der Universitat Leipzig, seine *Diinnschliffe in der Sammlung von Prof. Felix 

ebenda.) 

Unter den von Hermann S ch la gin tw e i t aus Ostindien mitgebrachten Brucbstucken dieser Art, 

deren Benutzung ich der ausgezeichneten Gefalligkeit des Herrn Geheimen Hofrat Pfeffer verdanke, ist 

das 4 cm hohe Hauptstiiek etwas mehr als ein Quadrant, der, wie Schenk annimmt, auf einen Stamm 

von 8 cm Dicke schliefien laftt, der aber, da aufierdem die Rinde und die aufierste Schicht des Kernes 

verloren gegangen ist, wohl auf 12 cm Durchmesser geschatzt werden kann. Auf eine diinne graue Vei- 

witterungsschicht in der man die feinen Langsbiindel schlaff herablaufen sieht, folgen 2 — 5 cm dichtes, 

durch verkohlte organische Stoffe schwarzes Gestein, auf dessen Querbruch man nur eben die durch die 

genaherten Langsbiindel fein genarbte Oberflache erkennen kann, wahrend sie auf dem Langsbruch ein 

wenig kenntlicher sind. Das Innere aber ist ganz zerkliiftet, voll unregelmaftiger, oft unterbrochener kantiger 

Langspfeiler, die unter einem lockeren weifilichen Uberzuge innen fester grauer Kiesel sind. Von dieser 

sonderbaren, nur von dieser Art bekannten Erscheinung konnen wir hides die Entstehung verfolgen. In der 

an sie grenzenden dichten schwarzen Schicht sieht man stellenweise ein Netzwerk feiner weifier, wahr- 

scheinlich mit Kiesel erfiillter Langsspalten, deren Maschen Gruppen von Langsbiindeln mit ibrem Grund- 

gewebe umschliefien. Diese Spalten sind jedenfalls der Anfang zur Entstehung der Kliifte, die das Innere 

durchsetzen und die eckigen Pfeiler zwischen ihnen sind also urspriinglich Teile des Holzes gewesen, dessen 

Struktur mit seinen organischen Stoffen groftenteils verloren gegangen zu sein scheint. Wo diese zuriick- 

geblieben sind, sind sie verkohlt; die Wande der Zellen, vorziiglich der Holzzellen und der von ihnen urn- 

gebenen Gefafie im Querschnitt als feine schwarze Linien erhalten, die sich von dem mit weiftem oder durchsichtigen 

Kiesel erfiillten Lumen zierlich abheben. Bei den kleineren Zellen ist freilich auch dieses mit kohligem Inhalt 

oft teilweise oder ganz erfiillt. 

So ist in den besser erbaltenen Teilen des Stammes das Grundgewebe grofienteils durch un- 

durchsichtige schwarze Kohle ersetzt, in der hochstens einzelne kleine Spalten an die Lumina zusammen- 

gedriickter Zellen erinnern. Wo diese gleichmafiiger verteilt sind, kann man auf sehr kleine, vielleicht nur 
XL6 mm breite Zellen schlieften, deren Wand nach den sie trennenden kohligen Streifen zu urteilen, ziemlich 

dick war: so namentlich um die Faserleitbiindel, an die sie wohl etwas angedrtickt sind, von denen sie 

aber nirgends strahlenformig abstehen. Aber auch im freien Grundgewebe erreichen die hier offer besser 

erkennbaren Zellen nur etwa Y50 mm 'lm Durchmesser. Unter diese aber sind zahlreiche viel grofiere, um 
x/17 mm breite, rundlicbe Zellen uberall zerstreut, die ohne kohligen Inhalt, ganz den Eindruck von Liicken 

machen. Auch daft, wo mehrere derselben aneinander grenzen, diese durch eine Scheidewand getrennt sind, 

konnte sich wohl dadurch erklaren, daft diese aus verkohlten, bis zur Unkenntlichkeit zusammengedriickten 

kleineren Zellen bestande, wie zwischen vielen Gefafien gerade bei dieser Art, So lange sich aber bei der 

Unreinheit aller Zellwande diese Frage nicbt bestimmter beantworten lafit, ist es vorzuziehen, alle diese 

Hohlraume teils als kleinere, teils als grofiere Parenchymzellen zu betrachten, wie Schenk es tut, obgleich 

ich ein so gleichformiges Grundgewebe, wie seine Abbildung darstellt, nirgends gefunden habe.2) 

Die Faserleitb iidel stehen nach seiner Angabe8) in der iiufieren Gegend des Stammes genahert, 

gegen die zerstorte Mitte hin etwas entfernter. Wir konnen daher wohl den winter seinen Diinnschliffen, in 

dem sie durchschnittlich etwas weniger als die Halfte des eigenen Durchmessers voneinander abstehen, so 

dafi um 250 in  I  cm2 liegen   und   in   dem   die Langsbiindel   vorwiegend   ahnlich   gerichtet sind,   wie die 

1) So gibt Schenk den Fundort in: Schlagintweit, S. 356, an; ebenso auf den von ihm herriihrenden Diinn- 
schliffen in der Sammlung von Prof. Felix; in: Zittel II., S. 888, in der Erklarung der Fig. 429, offenbar nur durch 
eine Verwechslung mit P. Blanfordi: Aus dem Bette des Nerbudaflusses, Prov. Nagpur. — In Hermann Schlagintweit 
v. Sakiiltinsku, Reisen in Indien und Hochasien, 1854—1858, 1. Bd,, Indien, scheint die Auffindung fossiler Palmen- 
holzer nicht erwahnt zu sein. 

2) Schenk in Zittel: Fig. 429. 
3) Schenk: Schlagintweit; S. 356. 
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Kreuzungsbilndel [244], dem aufteren Teile des Stammes zurechnen; die iibrigen, mit durchschnittlich 200 

in I C/M
3
 der Zwischenschicht [245] den mit nur 150 Biindeln in dem gleichen Raume dem inneren Teile. 

Damit stimmt auch iiberein, dais bei den letzteren die Langsbiindel gleichmaftig nach alien Seiten hin ge- 

wendet sind und etwa um den eigenen Durchmesser voneinander abstehen. 

Trotz dieser nicht unerheblichen Verschiedenheit in der Verteiiung der Langsbiindel stehen diese 

doch weder aufien gedrangt noch innen weit auseinander und da ihre Dicke wie ihr Bau keine nennens- 

werte Verschiedenheit zeigt, so rechnen wir P.  Liebigianum zu den Kokos-artigen Holzern. 

Die Langsbiindel sind im Querschnitt verkehrt-eirund, nur wo sie einen Druck von vorn nach 

hinten erfahren haben, was sich besonders deutlich an der Gestalt der Gefafte zeigt, rundlich oder quer 

oval. Danach tiberwiegt auch bald ihre Tiefe, b/ild ihre Breite; immerhin aber liegt der mittlere Durch- 

messer der gewohnlichen, die grofte Mehrzahl bildenden Langsbiindel innerhalb enger Grenzen zwischen 

'/a  und  3ji  mm und kann im ganzen nur zu  8/s   mm angenommen  werden. 

Auffallend haufig aber finden wir unter diesen schon ungewohnlich diinnen Biindeln zerstreut- 

namentlich im aufteren Teile des Stammes [244] aufterordentlich kleine, 1/6—Ys mm dicke, die in einer 

gewissen Beziehung zu den groften Kreuzungsbiindeln stehen, indem sie entweder ganz nahe neben dem 

Holzteil derselben liegen [252; z, zl] oder zuweilen von diesem nach hinten abgeriickt [244, z] sich nnter 

den gewohnlichen Langsbflndeln zerstreuen und auch ihrer Grofte nach in diese iibergehen [244, z1]. Hier 

wie bei P. astron [XVIII, 212, 213], sind diese feinen Biindel wahrscheinlich Zweige, die von dem Holzteil 

der Kreuzungsbilndel sich abgelost haben, sich dann auch wohl unter die gewohnlichen Langsbiindel mischen, 

um spiiter in ein Blatt einzutreten. 

Der Faserteil ist eifonnig, am Grunde mit breitem mondformigem Ausschnitt, dessen Kanten zu 

beiden Seiten schief hervortreten, Dieser war wohl urspriinglich halbkreislormig [XX, 246], durch Zusam- 

mendrticken des Leitbiindels ist er flacher, nicht seiten fast eben geworden [247—249], obwohl man selbst 

dann die Kanten an beiden Seiten noch deutlich erkennt. In eine weiter vorspringende Schneide aber ist 

der Rand hier nicht vorgezogen. Der Faserteil besteht jetzt fast iiberall aus diinnwandigen Zellen mit ver- 

bogenen Wanden, die am grfifiten, Yso—Y40 mm we^' m cler Mitte, nacri dem Umfange zu noch etwas 

kleiner werden. Doch mogen sie urspriinglich dickwandig gewesen sein, wie Schenk1) sie durchweg 

abbildet, obwohl er selbst bemerkt, daft sie meist nur als diinne Membranen erhalten sind.2) Denn man 

findet einzelne solcher Zellen mit dicker verkohlter Wand um das noch ziemlich grofte Lumen, an anderen 

Stellen, wenn auch weniger scharf begrenzt, ganze Gruppen von solchen und kann daher annehmen, daft 

in der Kegel die Verdickungsschichten bei der Verkieselung ausgewaschen und nur die urspriingliche Zellhaut 

iibrig geblieben ist. 

Zwei- bis dreimal kleiner als der Faserteil liegt das Leitbundel diesem doch mit gleich breiter 

Flache an, so daft zwischen beiden keine merkliche Einschniirung stattfmdet. Urspriinglich rundlich ist 

es oft von hinten her breit gedriickt, so daft der Siebteil kaum noch aufzulinden ist; haufig dagegen 

sind gerade dessen gewohnlich  10 — 12 gleich grofte Zellen gut erhalten [246, pc]. 

Der aus scharfkantigen diinnwandigen Holzzellen bestehende Holzteil enth3.lt zwei, nur seiten drei 

[244, fd] grofte Gefafte, die urspriinglich wohl immer durch eine oder mehrere Lagen flacher Holzzellen 

getrennt waren [2461.;i) Die letzteren sind aber, wo die Gefafte nahe aneinander geriickt sind, was regel- 

mafiig gescliehen muftte, wo sie durch Druck von hinten in die Breite gedrangt wurden, so zusammenge- 

driickt worden, dafi man sie bald nur noch am oberen oder unteren Ende des Spaltes erkennen, bald aber 

gar nicht mebr unterscheiden kann, indem ihre Wande aneinander gedriickt wurden, bis das Lumen ver- 

schwand und nur noch eine, von den ebenfalls verkohlten Wanden der Gefafte nicht zu unterscheidende 

diinne, schwarze Linie iibrig blieb [247, 248]. Wir betrachten daher auch diese nahe aneinander liegenden 

Gefafte nicht als eine mediane Gruppe, sondem  als bilateral.     Die   groftten,   wenig   mehr als  lje  vim weit, 

]j Schenk in Zittel: Fig. 429. 
2) Ders.: Schlagintweit, S. 356. 
:l) Schenk in Zittel: Fig. 429. 
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sind zierliche netzformige oder Treppengefafte. An sie schliefien sich bei einigen Langsbiindeln noch ein 

paar kleine [247, vl], bei wenigen eine grofiere Zahl von solchen an [245, fd; 248, v'}. 

Eine ausgezeichnete Stelle nehmen die schon aus Anlafi der, sie oft begleitenden, sehr diinnen Faser- 

leitbiindel erwahnten Kr e uzungsb iin del ein: durch ihre Haufigkeit, ihre Grofie und am meisten durch 

ihren Bau. Auf 20—25 Langsbiindel kommt oft schon ein Kreuzungsbilndel. Die kleineren [244, e1; 250J 

sind anderthalbmal, die grofieren [244, e11 ; 251—252] zweimal so tief als die gewohnlichen Langsbiindel; 

der Siebteil zahlt, dem breiteren Faserteil entsprechend, bis 30 Zellen. Einen ganz eigentiimlichen Anblick 

aber gewahren die grofien Gefafte, die in einer Querreihe nebeneinander stehen, zu 4 1244, cl |, zu 6 

[e11], meist aber zu 7—10 [251; 252] und, wenn sie noch nicht seitlich zusammengedriickt sind, selbst iiber 

den Faserteil heraustreten. In der Mitte, oft audi noch an einer oder mehreren Stellen rechts und links 

von ihr, werden sie durch breite 244, e11; 250] oder durch schrriale Streifen von Holzzellen in Gruppen 

geteilt, die ihre zweiseitige Anordnung erkennen lassen, wie sich diese schon bei einigen (jbergangsbiindeln 

zeigt [249]. Hinter dieser Querreihe von grofien Gefafien liegen, bald in ahnliche Bogen geordnet [252], 

bald unregelmafiig im Parenchym zerstreut zahlreiche kleinere Gefafie. 

Wo die grofien Gefafie in zwei seitliche Gruppen weiter auseinandertreten [250], ahnelt ihre Anordnung 

der bei vielen anderen Arten gewohnlichen; ihre Zusammenstellung in breite Querreihen dagegen, finden 

wir ahnlich, aufier bei P. ceylanicum a) verum, nur bei dem unserer Art auch sonst nahestehenden 

P.  astron [XVIII,  210—213]. 

Die Kenntnis der Faserbiindel endlich wird durch die ungunstige Erhaltung des Grundgewebes 

sehr erschwert. An wenigen Stellen sind solche iiberhaupt aufzufinden. In der Ubersichtszeichnung [245] 

sind die einigermafien sicher erkennbaren durch Punkte oder kleine Ringe, wie bei fn, angedeutet, doch 

mag mancher derselben in dem unreinen Gewebe mit Unrecht als Faserbiindel gedeutet, manches der letzteren 

iibersehen worden sein. In dem anderen Querschnitt [244] waren wegen der schwarzen kohligen Ausfiillung 

des Grundgewebes iiberhaupt keine zu unterscheiden. Bei dem ersten Querschnitte finden sich namlich ver- 

einzelt rundliche L/12—
1/s mm breite Gruppen kleiner, vieleckiger diinnwandiger Zellen [245, f, fl) ganz 

von dem Aussehen, das jetzt die des Faserteiles haben, die man daher fiir nichts anderes als fiir Faser- 

biindel halten kann. Dann werden von Schenk, wie es scheint, sehr zahlreiche, vielemal kleinere Gruppen 

winziger Zellen, auf die man nur aus einem punktformigen Lumen in kohliger Masse schliefien kann, als 

Faserbiindel betrachtet. Da diese aber nirgends durch einen klaren Umrifi gegen das umgebende Grund- 

gewebe abgegrenzt sind, so konnen wir sie um so weniger als Faserbiindel gelten lassen, als solche von 

zweierlei ganz verschiedener Grofie und Ausbildung sonst bei keiner Art beobachtet worden sind. 

Auf wesentliche Stiicke, in denen P. Liebigianum Schenk mit P. ceylanicum Unger iibereinstimmt, 

haben vvir oben schon hingewiesen. Verschieden sind beide darin, dafi bei dem ersten die Langsbiindel 

etwas mehr als l/2 mm, bei dem zweiten etwas weniger dick sind, ein Unterschied, dor zur Abtrennung 

der Art nicht ausreichte; damit hangt zusammen, dafi in dem Kreuzungsbilndel von P. ceylanicum nur 

wenige (4—5) Gefafie eine vordere Querreihe zusammensetzen, bei P. Liebigianum meist 12—15. Noch 

weniger Gewicht hat es, dafi die Zellen des Faserteiles bei P. ceylanicum mafiig verdickt zu sein scheinen, 

denn bei P. Liebigianum finden wir die starken Verdickungsschicliten bald noch erhalten, bald bis auf die 

diinne urspriingliche Zellwand ausgewaschen. Von grofierer Bedeutung ist nur, daft der Faserteil am Grande 

bei P. Liebigianum oft flach ist, mit kantigen, seltener mit in eine kurze Schneide vorgezogenen Randern, 

wahrend diese bei P. ceylanicum zuweilen weiter vortreten als dort und fast immer eine zvvar sehr 

wechselnde aber doch nicht ganz seichte Bucht zwischen ihnen liegt. Indes erklart sich die auffallende Ab- 

plattung des Faserteiles von P. Liebigianum gewifi oft aus einem bei der Versteinerung von hinten nach 

vorn wirkenden Druck, der auch die grofien Gefafie in derselben Richtung zusammengeschoben hat und 

bei beiden Arten schwankt diese Bildung innerhalb beinahe der gleichen Grenzen. Danach konnen beide 

Holzer recht wohl von Stammen  derselben Art herriihren und unter P. ceylanicum zusammengefafit werden. 

P. stellatum weicht davon ab durch das um den Holzteil strahlig-zusammengedriickte, P. Zitteli 

durch das luckige Grundgewebe, IJ. Aschersoni durch die nur kantigen, zuweilen selbst abgerundeten 

Rander   der   tiefen, P. variabile   der   Hachen Bucht   des Faserteiles; P. palmacites durch den nach hinten 
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stark verschmalerten Faserteil mit schmalem Einschnitt fiir das viel kleinere Leitbiindel; P. mississippense, 

das dem P. ceylanicum am nachsten steht, durch gleichformig vieleckiges Grundgewebe, dessen Zellen 

den Durchmesser der mittleren Cefafte erreichen und durch bilaterale Gefafigruppen in den Kreuzungs- 

bundeln. Dazu tritt noch das Fehlen von Faserbiindeln und die weit auseinander liegende Heimat beider: 

Ostindien und Nordamerika. 

VII. Gruppe: Vaginata. 

Palmoxyla parenchymatc continuo ; fasciculontm Jibro-ductorum communium aequabiliter distribu- 

torum parte fibrosa lunari cum arcu posteriore sclerenchymatico plerumque conjunct;! fasciculum ductorem 

vaginae instar cingente. 

An die bisher behandelten eigentlichen Stammholzer der Palmen schliefien wir vier Arten an, von 

denen eine, P. scleroticum, wahrscheinlicb, eine andere P. parvifasciculosum vielleicht von Blattstielen 

herriihren. Wir finden namlich im Palmenstamm nur bei den auftersten Faserleitbiindeln einiger Arten, daft 

der Faserteil das sehr kleine Leitbiindel nicht nur vorn und seitlich, sondern audi hinten umgibt, wenn auch 

nur mit ein bis zwei ganz kurzen Reihen kleiner, verdickter Zellen und so eine geschlossene Scheide um 

dasselbe bildet wie bei dem fossilen P. radiatum. Regelmaftig findet das aber bei den Faserleitbiindeln der 

Blattstiele statt, wo ein hinterer Bogen prosenchymatischer Zellen bis nahe an die Rander des Faserteiles 

reicht und sich diesem auch wohl anschlieftt. Dieser ganz eigenartige Bau kehrt bei P. scleroticum in so 

ausgepragter Form wieder, daft wir diesen Rest fiir den eines Blattstiels erklaren warden, wenn nicht der 

nach vorn verschmalerte und spitz zulaufende Umrift des Siebteiles und die auffallende Grofte der Faser- 

leitbiindel dieser Annahme ungtinstig ware. 

Indes, bis wir durch umfangreichere Untersuchungen von Blattstielen lebender Palmen oder gliickliche 

Funde fossiler Stiicke dariiber Gewiftheit erlangen, scheint es am besten, die » Vaginata* an die Kokos- 

ahnlichen Palmenholzer anzuschlieften, weil die Faserleitbi'mdel innerhalb der vorhandenen Stiicke gleich- 

maftig  verteilt und ziemlich gleich gebildet sind. 

Conspectus specierum. 

Fasciculi fibro-ductores approximati, teuues; pars fibrosa e cellulis valde incras- 

satis texta. lunaris; margines in acies protracti cum arcu posteriore saepe conjuncti fascic. 

ductorem majorem amplectuntur; vasa bilateralia numerosa; parenchyma liberum polye- 

dricum, hand radiatum, leptotichum  sard 11111. 

Fasc. fibro-duct. sat distantes, teuuiorcs; pars fibrosa e cell, modice incrassatis 

texta lunaris, margines cum arcu posteriore saepius conjuncti; fasc. ductor pluries minor 

vasa bilateralia continet; parench. cell, protensae circum partem cum lignosam turn 

fibrosam radiatae  astron. 

Fasc. fibro-duct. sat distantes, crassiores; pars fibrosa e cellulis valde incrassatis 

texta sagittata, margines cum arcu posteriore omnes conjuncti, fasciculum duct, multo 

minorem, vasa (1 — 8) mediana continentem vaginae instar cingunt; parench. cell, valde 

iucrassatae polyedricae, baud radiatae  scleroticum. 

Fasc. fibro-duct. sat distantes tames; pars fibrosa e cell, modice incrassatis 

texta, lunaris, margines cum arcu posteriore conjlucnies fasc. ductorem majorem vasa 

bilateralia continentem vaginae instar circumdant; parench. cell, modice iucrassatae, 

polyedricae, hand radiatae parvifasciculosum. 

38. P. sardum (Unger) [XXI, 266-276]. 

P. parenchymatis ... interioris   continui   cellulis   leptotichis   polyedricis,   hand radiatis;   fasciculis 

jibro-ductoribits approximates tenuibus ovatis ;   parte fibrosa e cellulis valde incrassatis texta lunari,   margi- 

nibus in acies protractis   cum   arcu   sclerenchymatico   posteriore   saepe conjunctis fasciculum que ductorem 
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niajorem   amplectente;   vasa   bilateralia (2—6)   majora   multaque   minora   continentem;   fasciculi's  fibrosis 

nullis. 
Fasciculites sardus linger in Mart. (1845/50), p. LX, § II. 
Palmoxylon sardoum Schenk in Zittel II (1890), S. 886. — Mesquinelli et Squinabol. Flora tertiaria 

Italica (1892), p. 180. 

Fundort:  Bonorva auf der Insel Sardinien. 

(* Sammhmg von Diinnschliffen von F.  Unger; jetzt in Paris.) 

Von dieser Art erhielt Unger einen 11 mm langen, 9 mm breiten Querdiinnschliff und einen ebenso 

schonen Langsschliff von Robert Brown in London mit der Angabe: bei Bonarvo auf der Insel Sardinien.1) 

Dieser audi von Mesquinelli a. a. O. beibehaltene Fundort heifit nach einer spilteren freundliclien Mitteilung 

desselben Bonorva und ist ein Flecken in dem Distrikt Algheri, der Provinz Sassari, im nordwestlichen Teil 

von Sardinien. Der dort abgelagerte mergelige Kalkstein, den Lamar mora als Pliozan betrachtet hatte, 

wird jetzt allgemein zum mittleren Miozan gerechnet. Diesem gehort wahrscheinlich audi P. sardum an. 

Den ihm von Unger gegebenen Artnamen in Sardoum umzuandern, wie Sclie 11k getan hat, dazu liegt 

keinerlei Veranlassung vor. 

Das Grundgewebe ist dicht, nur an den abgerundeten Fcken der grofieren Zellen, die dann das 

Arisehen eines merismatischen Gewebes haben, mit etwas erweiterten Interzellularraumen und mit nicht 

gerade verdickten, aber doch derben Wanden. Das freie Grundgewebe ist grofienteils zerstort; wo es erhalten 

ist, ist es rundlich vieleckig [XXT, 267,ft, ft; 2j6,ft,ft]\ ij20inni breit. Um den Faserteil, zuweilen audi am 

den Holzteil, liegen kleinere [276, ft1], in den schmalen Spalten zwischen den haufig nahe aneinander 

gerilckten Langsbiindeln gestreckte Zellen [267, ft1], die ihre breiten Fliichen den Btindeln zuwenden, niemals 

aber strahlenformig urn diese gestellt sind. 

Die Faserleitb iindel sind so gleichformig verteilt und nach alien Seiten gewendet, daft wir 

unstreitig eine Stelle aus dem Innern des Stammes vor uns haben [XXI, 266]. Sie sind einander so genahert, 

daft sie durchschnittlich kaum um ein Drittel ihres Durchmessers voneinander abstehen, an manchen Stellen 

weiter, an anderen wieder nahe aneinander gedrangt. Im ganzen liegen 200 in 1 cm2, was dadurch ermoglieht 

wird, daft sie zu den diinneren gehoren, indem sie im Mittel nur gegen 2/3 mm dick sind, audi wenn wir 

eine Anzahl sehr kleiner [266, fdm\ und einzeln winzige Biindel [fdlv] bei Seite lassen. Ihr gleichformiger 

Umrift ist eiformig, bald die breitere Seite durch das Leitbiindel gebildet [268—270], bald durch den 

Faserteil, so daft es  verkehrt eirund erscheint [266, fd1, fd11;  269;  271 J. 

Ihre einfache, niemals gezweite Gestalt verdanken die Langsbiindel dem Faserteil, der halbmond- 

formig das oft viel groftere Leitbiindel bis tiber die Mitte umfafit und sich dort mit den, in eine Schneide 

ausgehenden Randern seiner breiten und tiefen, in der Mitte oft nach vorn etwas verschmalerten Bucht an 

dieses anlegt, ja, sich nicht seiten um dasselbe in einem schmalen Streifen herumzieht.2) Indes diirfen wir 

den, die hintere Ffalfte des Leitbiindels umziehenden Bogen dickwandiger Zellen nicht als eine blofie Fort- 

setzung der Rander des vorn liegenden Faserteiles betrachten. Wie bei vielen Arten sind die anfteren und 

besonders die hinteren Holzzellen etwas dickwandiger als die inneren [268]. Werden ihre Wiinde so dick, 

wie bei den Zellen des Faserteiles [267, z], so Widen sie hier einen selbstandigen Bogen, gewissermafien 

einen hinteren halbmondformigen Faserteil, dessen Teile doch aus Holzzellen entstanden sind. Greift diese 

Umbildung weiter nach vorn, so vereinigt sie sich an einer Seite [270, z\ oder an beiden [266, fd, fd1; 269] 

mit den Randern des Faserteiles und bildet mit ihm eine das ganze Leitbiindel umgebende Scheide. Seiten 

ist diese hinten so schwach entwickelt, daft man sie nur als eine sich verjiingende Fortsetzung des Faser- 

teiles betrachten mochte [271]; meistens zieht sie sich, vorn schmaler, hinter den grofien Gefaften verbreitert, 

weiter nach hinten wieder verjiingt, in der Mitte noch einmal etwas verstiirkt, um das ganze Leitbiindel 

herum [266, fd; fd11]. Ihr Bau scheint iiberall dem des Faserteiles gleich geworden zu sein. Eine so 

geschlossene Scheide ist, wenn wir den Faserteil als vorderen Bogen mit dem hinteren vergleichen, sehr 

ungleichformig. Ahnliches zeigt sich aber auch bei den anderen Arten der Vaginata. Zu diesen komien wir 

]) Unger: Genera et spec. (1850), p., 338. 
•') Vergl. S. 136 (30). 
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dalier P. sarduni recbnen,   selbst wenn  einzelne Langsbiindel   einen   binteren Sklerenchymbogen iiberhaupt 

nicht erkennen lassen.  Die grofie Mebrzabl hat einen solcben und wir stellen es als eine Ubergangsbildung 

zu den   Vaginata an  die Grenze zwischen beiden Gruppen.   Die Zellen des Faserteiles sind durcliweg sehr 

dickwandig. mit kleinem,  oft winzigen Lumen ;  kleine liegen wie gewohnlich,  am Innenrande vor dem Sieb- 

teil, in der Mitte sehr viel grofiere,  aufien aber wieder, wie nur bei wenigen Arten,  ganz kleine. 

Das von dem Faserteil stets, wenigstens in seiner vorderen Halfte umfaftte L eit b iin de 1 ist in der Regel 

i1^ — 2mal zuweilen mehr als dreimal so   grofi als dieser von rundlichern Umrift.   Der vorn  oft etwas vor- 

gewolbte Siebteil  [267, pc; 268 p c] laftt 12—18 sehr zartwandige groftere Zellen unterscheiden,  zwischen 

die ohne  Regel einzelne   sehr kleine eingestreut   sind.     Der Holzteil enthalt  2 —7  grofte,   l[g —1/6 mm  breite 

Gefafte in zwei rechts und links liegenden Gruppen.   Oft liegt jederseits nur eines  [267,  270]   oder je zwei 

[269], haufig aber audi mehrere, von denen dann einige etwas kleiner zu sein pflegen.  Dann treffen sie auch 

wobl in der Mitte zusammen, aber auch da gibt sich die zweiseitige Anordnung dadurch zu erkennen,  daft 

die groftten Gefafte rechts und links  von der Mitte liegen.  Nur in  einem ganz kleinen,   noch   nicht   einmal 

'/8 mm dicken Faserleitbiindel [266, f'llv],  unstreitig nur   dem  diinnen Ast eines starkeren Biindels, fand ich 

einmal ein medianes Gefaft. Die grofien Gefafte sind netzformig verdickt [276, it1, v11] und haben zahlreiche 

Querscheidewande, von denen so viele in die Ebene eines Dtinnschliffs fallen, weil die einzelnen Gefaftzellen 

nur 2/5— 4/5 mm hoch sind.   Hire Betrachtung wird dadurch begimstigt,  daft sie zuweilen nur wenig, in der 

Regel nur   etwa 500   gegen die Horizontale geneigt   sind.    Daher konnte von ihnen, wie wir schon oben1) 

ausgefiihrt haben, ganz besonders   gut   die   mannigfache Art   der Durchbrechung   und   die   Verschiedenheit 

beobacbtet werden,   mit der   die zwei in   der Scheidewand aneinander liegenden Zellhaute durchbohrt sind. 

Wo in kleineren BiAndeln wenige grofte Gefafte vorhanden sind, fehlen kleine meist ganz; zuweilen sind sie 

aber auch in grofter Zabl da. Auffallend haufig liegen sie una  die grofien Gefafte herum, bald neben, bald 

selbst vor ihnen  [267, vx; 268 vl];   in einer geringeren Anzahl von Langsbiindeln lagen   hinter   den grofien 

Gefafien noch getrennte Gruppen kleiner Gefafie; so einmal zwei grofie, zwischen ihnen zwei,  hinter ihnen 

elf kleine [270]; 
oder 2  grofte, dahinter 28 kleine; 

?7 3 )? n 3 '1 

„     5       „      urn sie       6 dahinter 23 

»     6.    « n 7 „       !7 
einmal auch sechs bis sieben grofte Gefafte vorn in drei Gruppen,  daneben und dahinter  18 kleine [271]. 

Die letzteren Biindel aber sind wie auch [266, fd, fdn und namentlich t] nicht nur wegen der Zahl 

ihrer vorderen Gefafte, sondern auch wegen hirer ungewohnlichen Grofte und des nach hinten vorgewolbten 

Holzteiles wobl schon als U b er g a n g sb u n d e 1 zu betrachten. Ausgebildete Kr eu zun g sb iin d el sind bier 

in der Mitte des Stammes nicht zu erwarten. 

Fa Serb find el sind nicht vorhanden. 

Die gleichformige Verteihmg und die dichte Stellung der Langsbiindel im Innern des Stammes 

weist dem P. sardum seine Stelle unter den Kokosholzern an. Einzelne Langsbiindel, bei denen der hintere 

Sklerenchymbogen nicht deutlich ist, stehen solcben von P. palmacites nahe; man konnte meinen, sie riihrten 

aus dem Innern eines Stammes her, dessen Aufterem dieses angehort. Das ist aber schon durch die aufter- 

ordentliche Dickwandigkeit der Zellen des Faserteiles ausgeschlossen, die bei den iiufteren Biindeln des 

P. palmacites mindestens ebenso stark sein miifite wie bier. Von dem Innern des P. astron scbeidet es 

die sehr genaherte Stellung der Langsbiindel, die Grofte seines Leitbiiudels und die ausgepragt mondformige 

Gestalt seines Faserteiles; P. scleroticum und P. parvifasciculosum sind von ibm schon durch die stetige 

und gleichformige Umscheidung ihres Leitbiindels verschieden. 

leine; 

V 

39. P. astron Stenzel [XVIII, 208 — 222]. 

P. parenchymatis continui cellulis omnibus elongatis circum fasciculorum partem cum lignosam turn 

fibrosam radiatis; fasciculis fdiro-diictoribus exterionbus minus, interioribus latins inter se distantibus ovatis 

:) Siehe S.  138 (32); 139 (33)- 
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v. obovatis, tenuioribus;   parte fibrosa e cellulis modice incrassatis texta, basi lunari,   marginibus cum arcu 

posteriore sclerenchymatico   saepius   conjunctis fasciculum ductorem   cingente   pluries minorem,   cum bina 

vasa lateralia turn complura anteriora et acervum posteriorum includentem. 

Pahnoxylon cf. stellalum Felix. Mexiko; (1893) S. 47,  Taf. Ill, Fig 5. 

F u n d 0 r t: Bei Tlacolula in Mexiko. 

(* Sammlung von Prof. Felix in Leipzig: Stiicke und Diinnschliffe.) 

An derselben Stelle, wie P. cellulosum, bei dem wir das Nahere iiber diese Ortlichkeit angefubrt 

haben, fand Felix mehrere ausgezeichnete Brucbstiicke, von denen er zwei als Pahnoxylon cf. stellalum 

beschrieben bat. Ein drittes, am Grunde noch von Wurzeln bedecktes, ist ihnen so ahnlich gebaut, dafi ich 

glaube, es von der gleichen Art herleiten zu miissen. Immerhin finden wir einige Verschiedenheiten, wie das 

bisher als Arten- trennend betrachtete Vorhandensein von Faserbiindeln bei der ersten, ihr Feblen bei der 

zweiten Form, so daft es zweckmiiftig scheint, jede fiir sich zu behandeln. 

*P. astron a) verum Stenzel [XVIII, 208—213]. 

P. astron parenchymatis intermedii et interioris cellulis leptotichis circa partem fasciculorum et 

Hgnosam et fibrosam undique patentibus; fasciculis fibrosis rarissimis crassioribus nudis. 
Palmoxylon cf. stellatum Felix. Mexico (1893); S. 47, Taf. Ill, Fig. 5. 

Dieser Form gehoren zwei stattliche Brucbstiicke an, die nach dem ubereinstimmenden Erhaltungs- 

zustande unzweifelbaft Teile eines und desselben Stammes sind. Beide sind in, bald mehr schwarzlich-, 

bald mehr braunlich-grauen Kiesel versteinert, der durch mehrere unregelmaftige grofiere und durch zahl- 

reiche kleinere Spalten zerkliiftet ist, die mit weiftem, nach innen hier und da braunem Chalcedon voll- 

geflossen sind [XVIII, 208, I, I1, lu], Ungezahlte solche Risse haben bald den Faserteil von dem umgeben- 

den Grundgewebe getrennt [209, /] oder seine aufierste Schicht ringsum von dem Inneren [211, /]; bald 

ihn selbst zerkliiftet [208, I11, lni; 209, I'; 210, /, I1]. Das Holz hat also offenbar vor der Verkieselung eine 

tiefgehende Verrottung erfahren, durch die Grundgewebe wie Faserleitbiindel so verandert worden sind, 

daft ihre ursprtingliche Beschaffenheit wohl hier und da noch mit einiger Sicherheit erkannt, oft aber nur 

erschlossen werden kann. 

Ist dadurch unsere Einsicht in den Bau des Stammes nach mancher Richtung hin beschrankt, so 

scheint doch aus der Betrachtung des 11 Va °m langen und bis 9 cm breiten polierten Querschliffs des 

grofieren Stuckes hervorzugehen, daft dessen mittlere, etwas mehr nach der breiten Seite hin ausgedehnte 

Gegend auch der mittleren Gegend des Stammes entspricht. Die Langsbiindel sind hier meist etwas kleiner 

und flacher, sie stehen weiter — durchschnittlich um den eigenen Durchmesser — voneinander ab und 

sind nach alien Seiten hin gewendet, wahrend sie nahe dem schmaleren Rande ihren Faserteil meist nach 

aufien kehren, etwas grofier, namentlich tiefer und durchschnittlich weniger als den eigenen Durchmesser 

voneinander entfernt sind. Danach mochten hier nur die auftersten Schichten des Holzes verloren gegangen 

und der Stamm gegen 20 cm dick gewesen sein. Das kleinere Stiick wiirde dann den aufteren und den 

Zwischenschichten angehoren. 

Am bezeichnendsten fiir die Art ist die Ausbildung ihres dichten Grundgewebes. Diinnwandig, 

daher meist etwas verbogen, auch zusammengedriickt, liegen seine langgestreckten, ]/5—
J/3 mm langen und 

nur den siebenten Teil so breiten Zellen in breiten Ztigen nebeneinander; an ihre Enden schlieften sich 

ahnliche Lagen an und erfullen so den Raum zwischen den Faserleitbiindeln, von denen sie ringsum 

strahlenformig ab stehen, und zwar nicht nur von den Holzteilen, sondern auch von den Faserteilen1), 

oft ohne Vermittlung von an diese wie gewohnlich angedruckten Zellen. Ahnliches hat nur Cord a bei 

P. microxylon abgebildet; aber wir haben schon angefuhrt, dafi es noch der Bestatigung bedarf, ob diese 

Abbildungen ganz naturgetreu ausgefallen sind. Bei P. stellatum Unger finden wir dagegen eine derarti^e 

Gestaltung des Grundgewebes nur um den Holz teil der Faserleitbiindel, wahrend die iibrigen Parenchym- 

zellen wenig oder nicht gestreckt am Faserteil anliegen   und die Zwischenraume   zwischen   den Bundeln 

T) Felix: Mexico. Taf. Ill, Fig. 5. 
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ausfiillen.    Wegen   der   sternformigen Ausbildung   des Grundgewebes   haben wir   unsere Art als P. astron 

bezeichnet. 

In diesera Grundgewebe sind die Faserleitbiindel ziemlich gleichmafiig verteilt. Zwar wechseln, 

namentlich aufien, Stellen, an denen drei, vier, fiinf in einer Reihe nahe nebeneinander stehen, mit solchen, 

wo einzelne weit auseinander geriickt sind; im ganzen aber schwankt ihre Zahl in 1 cmA aufien nur von 

52 bis 70, innen von 40 bis 52, so dafi ein fester Unterschied nur eben hervortritt und wir P. astron zu 

den Kokos-ahnlichen Stammen rechnen. 

Im Innern sind die Langsbiindel nach alien Seiten gewendet, im Aufieren vorwiegend nach aufien. 

Ihr Umrifi ist verkehrt-eirund, durch eine schwache Einbuchtung zwischen Faserteil und Leitbiindel mehr 

oder weniger deutlich gezweit1) [209], oft nur an einer Seite [210], was besonders da hervortritt, wo der 

Holzteil weiter nach hinten heraustritt, indem hinter mehreren vorderen Gefafien noch eine ganze Grnppe 

kleinerer liegt, wie bei den tjbergangs- und Kreuzungsbiindeln [211, 212]. Schrag und querliegende Biindel 

pfiegen mehr breit als tief zu sein; so kommen sie besonders zahlreich im Innern vor; noch viel mehr sind 

durch die Verrottung des ganzen Holzes in der verschiedensten Weise umgestaltet. 

Die Langsbiindel gehoren zu den diinneren, indem ihr mittlerer Durchmesser wenig iiber 3/4 mm 

hinausgeht; nur vereinzelte sind I mm dick, auch wohl etwas dariiber; andere nur 2/3, selbst */2 mm\ ja 

dicht hinter clem Leitbiindel einiger Ubergangs- und Kreuzungsbiindel liegen ganz diinne Biindel, nur 
1ji mm im Durchmesser, ganz einfach gebaut, mit einem oder zwei Gefafien in dem flachen Holzteil. Sie sind 

wohl Zweige der ersteren und laufen neben ihnen nach den Blattern hin. [212, z\ 213, z\. Ahnliche wenig 

grofiere trifft man hier und da auch frei im  Grundgewebe an. 

Der Faserteil ist auch, abgesehen von seiner schon oben angefiihrten, vielfachen Zerkliiftung, 

mannigfach gestaltet, doch lassen sich die verschiedenen Formen auf die verkehrt-eiformige bei den nach 

aufien gerichteten und die querovale bei vielen nach der Seite gewendeten und vielen im Innern des Stammes 

liegenden meist ohne Zwang zuriickfiihren, Allen gemeinschaftlich aber ist der mondformige Ausschnitt am 

Grunde,2) der bald tiefer [209], bald flacher ist [208; 210]; immer aber mit der Aufienseite nicht in abge- 

rundeten Flachen, sondern in zwei Kanten zusammentrifft. Wo diese stumpfwinklig sind, treten sie weniger 

deutlich hervor, die rechte oder die linke rundet sich auch wohl ab, namentlich bei gefafireichen tjbergangs- 

biindeln mit grofiem Holzteil [ail]; bei Kreuzungsbiindeln auch wohl beide [212\ 213]. Das sind aber 

Besonderheiten. Bei der grofien Mehrzahl der Langsbiindel pragt sich die kantige Begrenzung der grund- 

standigen Bucht deutlich aus. Ihr nahert sich oder schliefit sich an der hintere Sklerenchymbogen, auf den 

wir bei Besprechung des Holzteiles noch einmal zuriickkommen. 

Der Faserteil ist bei den gewohnlichen Langsbiindeln ebenso breit wie tief — 2/3 — % mm — nur 

bei den querovalen uberwiegt weitaus die Breite. Er mag urspriinglich aus dickwandigen Zellen bestanden 

haben, wie wir sie bei dem hinteren Bogen des Holzteiles noch finden. Jetzt aber sieht man sehr schon 

erhalten nur noch an einigen Stellen ein zierliches Netz iiberall gleich grofier, um 1ji5 mm breiter, viel- 

eckiger Zellen, wohl nur die ersten Wande, aus denen die Verdickungsschichten ausgewaschen sind. Meist 

sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbogen. 

Von dem mehrmals kleineren, immer etwas schmaleren Leitbiindel ist der Siebteil nicht deutlich 

erhalten; am besten von alien Geweben das des Holzteiles. Wohl sind auch die grofieren Gefafie und 

zwischen ihnen die ein zierliches Netzwerk bildenden, diinnwandigen Holzzellen zusammengedriickt, und zwar 

fast immer von der Seite,3) aber eigentlich mehr zusammengesunken, so dafi man sich aus ihren verbo- 

genen Umrissen noch ein Bild von ihrer Grofie und ihrem friiheren Aussehen machen kann. In der Regel 

finden wir zwei laterale grofie Gefafie, %—l/i mm b1'6'1; an eines von ihnen auch wohl noch ein paar 

kleinere eng angelagerte [209]. Oft liegt dann hinter der Liicke zwischen ihnen eine Gruppe von zwei bis 

fiinf mittleren Gefafien, die bald vorn in diese Liicke hineinreicht, bald sich so weit verschiebt, dafi sie sich 

rechts und links an  die ersten Gefafie anlegt und mit ihnen eine einzige breite mediane Gruppe bildet, die 

r) Felix: Mexico, Taf. Ill, Fig 5. 
'-) Ebenda. 
s) Ebenda. 
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nur noch durch einen ganz schmalen Streifen kleiner Holzzellen in zwei seitliche Teile getrennt ist; indes 

scheint es, daft auch diese Scheidung zuweilen unterbleibt [210]. Von diesen durch gegenseitigen Druck 

eckig, oft ganz schmal gewordenen Gefafien verschieden, sind hinter ihnen im Holzteil zerstreute mittlere 

nnd kleinere 1/10—
lj20mm breite, deren Wande, wie man das auch sonst findet, so derb sind, daft sie ihren 

rundlichen Umrifi bewahrt haben [211, vJ\. 

Von den die Gefafie umgebenden diinnwandigen Holzzellen verschieden und gegen sie schart 

abgesetzt zieht sich um den hinteren Rand des Holzteiles ein Bogen von ein bis drei Schichten kleiner, 

wahrscheinlich prosenchymatischer Zellen herum, die besser erhalten als die ihnen sonst ahnlichen desFaser- 

teiles ihre dicken Wandungen um das winzige Lumen bewahrt haben. Selten lassen sie sich nur an einem 

beschrankten Teile des Umfangs erkennen [211, h]. Gewohnlich Ziehen sie sich hinten weit um ihn herum 

[208, h, h] und kommen an einer oder an beiden Seiten dem Faserteil so nahe [210, h] 209, //], dafi er, 

ahnlich wie bei P. sardum oder P. scleroticum, mit ihnen eine das Leitbiindel umgebende Prosenchym- oder 

Sklerenchymscheide bildet. Wir ziehen daher P. astron ebenfalls zu den Vaginata, um so mehr, als bei der 

Form b) radicatum die Scheide vollstandig geschlossen ist. 

Die Uber gangs- und Kreuzungsbiindel sind nicht nur iiberhaupt grofier als die gewohn- 

lichen Langsbiindel, auch ihr Faserteil ubertrifft den dieser letzteren. Ihre vorderen Gefafie liegen bald in 

zwei einander so genaherten Gruppen nebeneinander [212, v], daft sie eine einzige Querreihe zu bilden 

scheinen, bald in zwei, wie gewohnlich, weiter voneinander abgerLickte Bundel vereinigt [213, v]; hinter 

ihnen, durch einen Querstreifen abgegrenzt, zahlreiche kleine Gefafie [V] ohne erkennbare Regel verstreut. 

Hinten herum zieht sich ein deutlicher Sklerenchymbogen, wie er aber bei dieser Art von Bundeln bei 

vielen, sonst sehr verschiedenen Arten angefiihrt worden ist. Neben ihm verlaufen oft ganz kleine Bundel 

[212, z; 213, z], wie wir sie bei P. Liebigianum besprochen haben. 

Hier und da unterscheidet man in dem Gewirr der Grenzlinien der Grundgewebszellen einzelne 

Faserbiindel, doch sind sie jedenfalls sehr sparsam, viel weniger als Faserleitbundel; wie es scheint 

ohne Kranzzellen. 

**P. astron b) radicatum Stenzel [XVIII, 214—222]. 

P. astron parenchymatis . . . exterioris cellulis modice incrassatis circum partem fasciculorum 

lignosam et partis fibrosae latera patentibus; fasciculorum fibro-ductorum parte fibrosa cum arcu posteriore 

sclerenchymatico conjunct^ fasciculum ductorem vaginae instar cingente; fasciculis fibrosis nullis; radicibus 

crassioribus e cortice crasso et nucleo compositis, cujus medulla ampla corona duplici vasorum peripherica 

circumdata est. 

Fundort: Mit der ersten Form von P. astron bei Tlacolula von Felix gefunden. 

(* Sammlung von Prof.  Felix,  Leipzig:  Stiick und Diinnschliffe.) 

Der zweiten Form von P. astron gehtirt ein ausgezeichnet schones Stiick vom unteren Ende eines 

Stammes an, das dadurch besonders wertvoll ist, daft wir neben P. iriarteum und etwa P. crassipes, in 

ihm das einzige der Art nach bekannte Palmenholz vor tins haben, das noch in Verbindung mit so wohl 

erhaltenen Wurzeln gefunden worden ist, daft auch deren Bau vollkommen erkannt werden kann. Wir 

bezeichnen diese Form deshalb als b)  radicatum. 

Das nach der Rinde zu schwarzlichgrau, sonst braunlichgelb verkieselte Holz zeichnet sich vor dem 

vorigen des P. astron a) verum dadurch aus, daft es fast ganz frei von den zahllosen Rissen und Spriino-en 

ist, welche dieses durchsetzen. Auf der polierten Querfiache [XVIII, 215=214, a—b) heben sich die dunklen 

Faserteile der Langsbiindel von dem hellen Grunde scharf ab, wahrend die der Kreuzungsbiindel weniger 

von diesen abstechen. Beide sind nach Anordnung, Grofie und Gestalt hier offenbar unverandert erhalten. 

Merkwiirdigerweise aber sind ihre einzelnen Gewebe bei der Verkieselung viel mehr verandert, die Gefafie 

namentlich meist fast unkenntlich geworden, wahrend wir diese bei P. astron a) verum oft noch in gutem 

Zustande   vorfinden    —   auch   eine   der   nicht   leicht   erklarbaren Eigenheiten des Versteinerungsvorganges. 

Von dem Stammstuck ist der unterste Teil weggeschnitten [214 unterhalb a—b]; der daruber noch 

vorhandene Teil   [bis g—h] ist 71/a  cm hoch,   7  cm breit   und von der Rinde nach innen 3  on tief.    Die 
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Aufienflache ist so schwach gekriimmt, dafi wir daraus auf einen sehr dicken Stamm schliefien miissen, 

von dem wir nur die jiufiere Schicht vor uns liaben, wahrend die Stiicke von P. astron a) vemm der 

Zwischenscliicht und dem Itinera  angehoren. 

Das Grundgewebe besteht auch hier aus gestreckten Zellen, die von dem Holzteil der Faser- 

leitbiindel strahlenformig, von dem Faserteil aber nu.r an beiden Seiten, tangential gerichtet, abstehen, wahrend 

die vor Dim liegenden wenig gestreckt oder vieleckig sind, was wir bei der Form a) verum nur ganz 

ausnahmsweise finden. Auch ist ihre Wand hier oft deutlich verdickt, wie das auch sonst bei Palmen- 

holzern beobachtet worden ist,  die weiter nach innen  diinnwandiges Grundgewebe besitzen. 

Die Langsbiindel sind hier viel regelmafiiger verteilt als bei der ersten Form. Da die innere 

Gegend unseres Stiickes dem Teile der aufieren des ganzen Stammes entspricht, in dem die Langsbiindel am 

nachsten aneinander stehen und zugleich am dicksten sind, so war es nicht anders zu erwarten, als daft 

70—80 in I cm'2 liegen und einen mittleren Durchmesser von 3/4 bis I mm haben [216, fd], in beiden 

Beziehungen also etwas fiber die erste Form hinausgehen wiirden. Noch weiter gegen die Rinde mit ihren 

Wurzelansatzen hin mischen sich kleinere nur % bis >/s mm dicke Biindel [fd1; fd11] ein, die dann bis zur 

Rinde hin herrschend werden und oft in ausgesprochen radiale Reilien geordnet [215; 216, x—y], der ganzen 

Schicht ein eigenartiges Geprage geben. Hier stehen sie etwas weniger weit voneinander ab; noch rnehr 

aber ihrer Kleinheit wegen finden oft liber 100 auf 1 cm1 Platz. Hand in Hand damit gent eine noch auf- 

fallendere Veranderung der Gestalt der Langsbiindel. Die groften, hier mehr nach innen gelegenen, sind 

rundlicb [216, x] oder eirund mit kleinem schmalen Leitbiindel in einer Bucht des mehreremal so breiten 

Faserteiles; weiter nach auften wird diese Bucht flacher und das Leitbiindel so breit, ja noch etwas breiter 

als der Faserteil [216, fdm; fdlv], unstreitig, weil sich von den Wurzelu ausgehende Gefaftgruppen seitlich 

an das Leitbundel angelegt haben, wie wir das bei P. crassipcs b) Kuntzil ttberzeugend haben ver- 

folgen konnen.1) 

Wie bei P. asivon a) verum, wenn auch weniger luiuhg, sind unter den gewohnliehen Langsbiindeln 

cranz kleine, nur l/., l/«, XL mm dicke Biindel zeistreut, mit flachem mondformigen Faserteil und ver- 

gleichsweise groftem Leitbiindel. 

Der Faserteil, rundlich, eiformig oder verkehrt-eiformig, bei den kleinen aufiersten Biindeln mit 

breitem Leitbundel in eine Spitze vorgezogen oder ganz dreieckig [216, fdIV], iiberall mit seichter, aber 

jederseits von einer Kante begrenzter Bucht, besteht aus gleichformigen ziemlich dickwandigen, kleinen, 

etwa  Vso  mm dicken Zellen,  die seiten scharf gegeneinander abgegrenzt sind. 

Das mehreremal kleinere Leitbundel aber ist noch weniger gut erhalten. Urspriinglich wohl 

rundlich, tritt es bei nach der Seite gerichteten Biindeln oft weiter aus der Bucht im Faserteil heraus ; viel 

haufiger aber ist es flack- an diesen angedriickt. Wabrscheinlich enthielt es hinter dem ganz unkenntlichen 

Siebteil zwei seitliche grofie Gefafie, die aber von hinten nach vorn so eingesunken oder zusammengedriickt 

sind, dafi man sie nur seiten noch als ilache, beiderseits scharf begrenzte Streifen erkennt [216, fd; 217, 

v 218 v] meist nur als verwaschene, dunkle Stellen. Noch seltener hat sich hinter ihnen eine Anzahl 

kleiner Gefafie [218, vl] erhalten, wie gewohnlich nicht platt gedriickt, sondern mit ihrem urspriinglichen 

rundlichen  Umrift.  Nirgends aber finden wir bis  aufien hin nur ein meclianes  Gefaft. 

Die diese umo-ebenden Holzzellen mogen diinnwandig gewesen sein; im Umfange aber liegen 

mehrere Schichten, deren Wande ebenso stark verdickt sind wie die des Faserteiles und die diesen auch 

in Grofie und Farbe so ahnlich sind, daft da, wo der von ihnen gebildete hintere Sklerenchymbogen mit 

diesem zusammentrifft, beide unmerklich ineinander iibergehen [217, h]. Wo der Faserteil durch einen Ein- 

schnitt von dem Holzteil abgegrenzt ist [217, h1; 218, h, hl], sehen wir ja, dafi hier das eine Gewebe auf- 

hort, das andere anfangt; in diesen selbst aber lafit sich die (in der Figur durch Punkte angedeutete) Grenze 

nicht sicker verfolgen. Tatsachlich liegt das Leitbundel in einer von beiden gebildeten 

S c h e i d e. 

L)Siehe oben S. 209 (103) [X, 93—96J. 
33* 
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Die zahlreichen scbon oben erwahnten Kreuzungsbilndel haben einen, den gewohnlichen Langs- 

biindeln ahnlichen Faserteil, aber ein weit nach hinten heraustretendes Leitbiindel, dessen Zusammensetzung 

nichts Besonderes erkennen lafit. 

Zwischen den oft schwer zu entwirrenden Zellen des Grundgewebes sieht man hier und da Gruppen 

dickwandiger Zellen, die aber so unregelmaftig begrenzt und nicht mit irgendwelcher Gleichmaftigkeit 

zwischen den Langsbundeln verteilt sind, daft wir sie nicht fur Faserblindel halten konnen, welche dieser 

Form zu fehlen scheinen. 

Ein ganz besonderes Interesse gewahren dem StiAcke die Wurzeln. Wie wir schon oben bemerkt 

haben, ist das untere Ende des Stammes weggeschnitten [214 bei a—b}. Uber ihm aber ist der Stamm 

noch 7 cm hoch, unten mit, mehrere Zentimeter langen, Wurzelresten [214, r; 215, r], weiter oben mit 

Wurzelnarben bedeckt. Wurzeln sind also hier nicht nur von der Grundflache des Stammes, wie bei 

P. iriarteum, sondern noch ziemlich hoch uber ihr von seiner Aufienflache entsprungen, abnlich wie bei 

P. angulare, und zwar so gedrangt, daft sie einander -gegenseitig zu unregelmaftigen, ftinf- und sechs- 

kantigen Prismen plattgedriickt haben. Aus deren Querschnitt [219, 220] lafit sich entnehmen, daft die 

grofieren 6—10 mm dick gewesen sind. Einzelne waren dtinner und hier und da sieht man zwischen ihnen 

ganz diinne Zweige sich durchdrangen, deren Ursprung sich von dem Gefafte fiihrenden Kern der groften 

Wurzeln bis zum Austritt aus deren Rinde verfolgen lafit [219, r, r1]. Diese sind von einer diinnen Lage 

abgestorbener Zellen der Oberhaut und des darunter liegenden Periderms umgeben [220, a; 221, a]; 

dann folgt eine mehrere Millimeter dicke, aus kleinen gleichformigen Parenchymzellen zusammengesetzte 

Rinde [b], die den groftten Raum unter den Geweben der Wurzeln einnimmt. Diese umschliefit, durch 

eine, stellenweise noch als eine einfache Reihe zierlicher Zellen deutlich erkennbare En do der mis ge- 

schieden, den 2—4 mm dicken rundlichen Kern. In diesem liegt nahe unter der Endodermis ein Kranz 

von Gefafte n [220, v; 221, v; 222, v], nur in einer oder zwei Reihen, die der aufteren bald sehr klein, 

bald fast so grofi als die mit ihnen abwechselnden inneren, xjs—
]/i« mm breiten Gefafte. Einige der letzteren 

riicken auch wohl etwas weiter nach innen [222, v1] oder sind selbst bis gegen die Mitte hin versprengt 

[220]; doch sind diese auch dann nur so vereinzelt, daft das umfangreiche Mark [221, m\ 222, m\ ganz 

oder fast ganz frei von ihnen erscheint. Dadurch hauptsachlich sind diese Wurzeln von dem an demselben 

Ort gefundenen von P. angiorhizon unterschieden. 

Hier und da lassen sich zwischen den aufteren Gefaften kleine Gruppen von SiebrOhren unterscheiden. 

Der Bau des Stammes von P. astron b) radicatum gleicht dem der Form a) verum fast in alien 

Stiicken. Auffallend ist nur, daft bei ihm vor den Faserteilen der Langsbundel das Grundgewebe in der 

Regel wenig gestreckte, nicht strahlig angeordnete Zellen hat, was bei a) verum die Ausnahme ist. Wie 

zuweilen schon bei dieser Form tiberwiegt bei b) radicatum noch mehr die Neigung der Zellen des Grund- 

gewebes, sich in tangentialer Richtung zu strecken. Fehlen von Faserbiindeln wiirde noch weniger 

ins Gewicht fallen, da sie bei a) verum aufterordentlich sparsam und nicht besonders ausgepragt sind. 

Beide Verschiedenheiten konnten wohl bei demselben Baume vorkommen. 

Die fast gleichmaftige Verteilung der Langsbundel, die wir nun von der Mitte des Stammes bis 

zur Rinde verfolgen konnen, wie ihre geringe Verschiedenheit lassen uns den Kokos-ahnlichen Bau desselben 

erkennen; die mondformige Bucht am Grande des Faserteiles, deren Randern sich der hintere Sklerenchym- 

bogen bei den inneren Btindeln bald nahert, bald, v/ie das bei den aufteren regelmafiig geschieht, fest 

anschlieftt, bringt sie zu den Vaginata; das gestreckte, nicht nur vom Leitbiindel, sondern auch vom 

Faserteil, wenigstens von seinen Seiten strahlig abstehende Grundgewebe, unterscheidet es von den anderen 

Arten dieser Gruppe. 

40. P. scleroticum Vater [XXII, 277—282]. 

P. parenchymals exterioris continui cellulis valde incrassatis polyedricis haud radiatis; fasciculis 

fibro-ductoribns exterioribus satis inter se distantibus, crassioribus, oblongis v. ovatis; parte fibrosa e cel- 

lulis polyedricis valde incrassatis texta, basi sagittata cum arcu posteriore sclerenchymatico fasciculum 

ductorem minorem vasa 1—8 majora mediana continentem vaginae instar cingente; fasciculis fibrosis 

rarioribus crassis. 
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P. scleroticum Vater, Phosphoritl. (1884); S. 829, Taf. XXVII, Fig. 1. 

Fundort: In Phosphoritknollen der marinen unter-oligozanen Sande von Helmstedt bei Braun- 

schweig,  wahrscheinlich aus dem Untersenon herstammend. 

(* Sammlung der technischen Hochschule zu Braunschweig.) 

Das dunkelbraune Bruchstiick dieser ausgezeichneten Art ist, nach Wegnahme der zur Herstellung 

von Diinnschliffen verwendeten Teile, noch 11j2 cm hoch, ebenso tief und 2 cm breit, grofienteils von 

Rollflachen begrenzt. Es gehorte, wie die fast durchweg gleich gerichteten Langsbiindel [XXII, 277], ihr 

radial gestreckter Umrifi und die Iiberwiegende Grofie des Faserteiles, erkennen lassen, dem jiufieren Teile 

des Stammes an, dessen Rinde sogar an einer Stelle noch erhalten ist.1) Diese besteht aus etwa 20 Schichten 

tangential etwas verlangerter Zellen, die nach innen zu ganz allmahlich in die isodiametrischen des Grund- 

gewebes iibergehen. Die kleinsten liegen an den Faserbiindeln an, obwohl sie immer noch grofier sind 

als die des Faserteiles, nur wenig verschieden von den Holzzellen. Dagegen sind die des freien Grund- 

gewebes grofi, viele 1/12 — 1j9 mm breit, die meisten 1jli—
l/ao '>n'>n- Sie haben so stark verdickte Wande, 

dafi Vater danach die Art benannt hat, was um so mehr gerechtfertigt ist, als auch die Zellen des Faser- 

teiles, die Holzzellen und die des Siebteiles dickwandig sind. Bei den kleinen und mittleren Zellen des 

Grundgewebes ist nur noch ein winziges Lumen frei geblieben; bei den grofien ist es dagegen ziemlicb 

weit; die Wand von langen Forenkanalen durchzogen, die viel zahlreicher als selbst in den Zellen des 

Faserteiles von P. Fladungi sind. offer 3 — 4 nebeneinander, fast parallel, einzelne miteinander zusammen- 

fliefiend, ein Beweis, dafi die Verdickung nicht einer Quellung der Zellwand ihren Ursprung'verdankt,2) 

was freilich bei der meist aufierordentlichen Kleinheit des Lumens und dessen nicht wellenformiger, sondern 

glatter Begrenzung in den grofiten Zellen sehr unwahrscheinlich war. Streckenweise ist dagegen die Ver- 

dickungsschicht ausgewaschen, so dafi nur noch die urspriingliche Zellwand iibrig geblieben ist. 

In diesem Gewebe sind die grofien aufieren Langsbiindel auffallend weitlilufig verteilt, seitwarts 

um die eigene Breite, die hintereinander liegenden um die eigene Tiefe voneinander entfernt, so dafi nur 

25—30 auf 1 cm* kommen [277]. Die nahe unter der Rinde liegenden sind im Umrifi langlich oder lan- 

zettlich, doch vorn und hinten abgerundet, I—24/5 mm tief, nur die Halfte bis den dritten Teil so breit, 

Weiter nach innen mischen sich bald unter sie eiformige [277, fd] und rundliche [fd1] Biindel von 1 mm 

mittlerem Durcbmesser. 

Der den grofieren Teil des Bundels bildende eigentliche Faserteil ist, mit ganz vereinzelten Aus- 

nahmen, wie [277, fd11], nach aufien gerichtet, im Umrifi eiformig, nach vorn oft verschmalert, am Grunde 

pfeilformig mit tiefem dreieckigen Ausschnitt fiir das Leitbundel. Er besteht aus gleiehformigen kleinen 

V40—Vso mm breiten, vieleckigen Zellen, deren Wande bis auf ein winziges Lumen verdickt8) und hier 

und da von  deutlichen Porenkanalen  durchzogen  sind. 

Die scharfen oder schmal abgestutzten Rander des Ausschnittes liegen auf gleicher Hohe mit den 

grofien Gefafien; an sie schliefit sich hier bei alien ausgesprochenen Langsbiindeln ein etwa halbkreis- 

formiger Bogen ahnlicher dickwandiger Zellen an [279, h], aber nicht ununterbrochen, sondern ganz wie 

Mo his a 11 u ulus prosetichyniatosus posterior, den wir wohl besser als arcus sclerenchymaticns posterior 

bezeichnen, durch Vermittlung von einer oder zwei kurzen Lagen nur mafiig dickwandiger Zellen, die den 

an sie grenzenden Holzzellen ahnlich sind [*, z1}. An einzelnen Stellen liefien sich diese deutlich unter- 

scheiden, an den meisten ist ihre Stelle gerade durch Unklarheit des Gewebes und durch dunklere Farbung 

bezeichnet, nur an wenigen sind diese Zellen denen des Faserteiles so ahnlich, dafi dieser stetig in den 

hinteren Bogen ubergeht und mit ihm das Leitbundel ringsum scheidenformig umschliefit, wie in dem von 

Vater abgebildeten Biindel, aber es mochte kaum ein solches vorkommen, bei dem die Grenze der beiden 

Bogen nicht wenigstens durch eine Einziehung, eine Bucht oder eine Furche im Umfange des Bundels an- 

gedeutet ware.  Auch darin spricht sich die Unabhangigkeit des hinteren Bogens vom Faserteil aus,  dafi er 

2) Vater: Phosphoritl., S. 829. 
2) £ bend a: S. 829. 
3) Diese Verdickung   wie auch die der Holzzellen und wenigstens vieler Siebzellen ist in  der Abbildung von 

Vater Phosphoritl. Taf. XXVII, Fig. I, nicht ausgedriickt. 
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in einigen der aufiersten Biindel [278] undeutlich ist oder ganz fehlt, wahrend der Faserteil vollstandig in 

sich abgeschlossen ausgebildet ist, so dafi das Biindel vielen der aufieren von P. microxylon [XV, 160, 

fdv; 161, fd11] auffallend ahnlich wird. Eine derartige selbstandige und doch mit der des Faserteiles in enger 

Beziehung stehende Ausbildung eines hinteren Sklerenchymbogens fmden wir bei keinem Faserleitbiindel 

eines Palmenstammes, wohl aber bei solchen von Kolben- und Blattstielen, wie in dem von Chamaerops 

humilis1) und deshalb scheint es beinahe sicher, dafi P. scleroticum von einem solchen herriihrt. Der 

Umfang des erhaltenen Bruchstiickes wiirde dem nicht entgegen stehen ; eher schon die Grofie der Langs- 

biindel, welche die fast aller Stammbundel fossiler Arten iibertrifft, wahrend im Blattstiel kleinere, aus der 

Teilung von Stammbiindeln hervorgegangene Faserleitbiindel zu verlaufen pflegen. lndes haben wir nicht nui 

oben2) machtiger fossiler Blattstiele erwahnt, die dementsprechend grofie Faserleitbiindel enthalten haben 

konnen; es konnen solche recht wohl auch in den ebenfalls starken Stielen der grofien, selbst in unseren 

Gewachshausern viele Meter lang werdenden Blatter mancher Palmenarten enthalten sein, liber deren Bau 

wir leider noch nicht unterrichtet sind. Dies ist auch der Grand, weshalb wir der ungewohnlichen, ein 

spitzes Dreieck einnehmenden Gestalt des Siebteiles mit seinen dickwandigen Zellen keine entscheidende 

Bedeutung einraumen. Ausgepragt ist dieser Umrifi iiberhaupt nur bei den stark radial gestreckten aufieren 

Biindeln; bei den etwas weiter nach innen Hegenden rundet er sich vorn ab [277, fd1], noch mehr bei den 

seitwarts gewendeten [fd11]. Doch selbst dann weicht er noch weit genug von dem verbreiterten, durch 

eine vorspringende Leiste des Faserteiles in eine rechte und linke Halfte geteilten Umrifi ab, wie er im 

Blattstiel der lebenden3) und wie der Bau der Kreuzungsbiindel vermuten lafit, auch der fossilen Palmen4) 

herrschend ist. Aber diese Bildung ist keine durchgreifende, kann uns also nicht hindern, in P. scleroticum, 

einen Blattstielrest zu sehen. 

Dasselbe gilt von dem Holzteil, der nach vorn durch den Siebteil begrenzt, nach hinten abgerundet 

ist. Hier gehen seine schon ziemlich dickwandigen Zellen bald rasch, bald allmahlich in die, gleich denen des 

Faserteiles bis fast zum Verschwinden des Lumens verdickten des hinteren Sklerenchymbogens iiber. Von 

den von ihnen eingeschlossenen, namentlich ftir den engen Kaum zahlreichen, auch ziemlich dickwandigen 

Gefafien bilden die grofieren, meist nur ]/17 mm, selten ]/10 bis selbst '/8 mm breiten, eine vordere 

mediane Gruppe, die nur zuweilen durch eine Reihe kleiner Holzzellen getrennt einen Ubergang zur bilateralen 

Anordnung machen. Hinter ihnen sind offer noch kleine Gefafie zerstreut. 

Vater bemerkt, dafi »durch die Querschliffe in der Nahe der Rinde manche Fibrovasalstrange miter 

ziemlich spitzem Winkel durchschnitten worden sind«,f)) indes habe ich eigentliche Kreuzungsbiindel 

nicht gefunden. 

Eigenartig sind dagegen die auch von ihm angefiihrten Zwischenformen zwischen Faserleitbiindeln 

und Faserbiindeln, wie sie vereinzelt die Rinde durchziehen, etwas zahlreicher zwischen den aufieren Langs- 

biindeln zerstreut sind. Nur durch ihre Rleinheit nahern sich einzelne unter ihnen [277, m; 28o| den Faser- 

biindeln, sind aber sonst wie die gewohnlichen Langsbiindel gebaut, bis auf den hinteren Sklerenchym- 

bogen, der undeutlich ist oder ganz fehlt. Umgekehrt ist bei nur wenig kleineren, im Querschnitt langlich- 

runden Biindeln, da sie etwas tiefer als breit sind (277, m1; 283], eine Gruppe sehr kleiner Gefafie von 

dickwandigen Zellen rings umgeben, vorn von einer viel starkeren Masse derselben als hinten, so daft man 

die vorderen wohl dem Faserteil gleichsetzen kann, die hinteren dem sklerenchymatischen Bogen, die aber 

hier beiderseits ganz miteinander verschmolzen sind. Bei anderen, noch etwas kleineren (*/3 mm dicken), 

annahernd drehrunden Biindeln unterscheidet man etwas seitwarts von der Mitte noch ein oder zwei winzige 

Gefafie [277, m1", mm; 282], bis auch diese verschwinden und wir blofie Faserbiindel vor uns haben. 

Diese, sparsam und ungleich verteilt, im ganzen wohl nur halb so viel als Faserleitbiindel, sind um 1/& mm 

dick, aus kleinen dickwandigen Zellen zusammengesetzt,  ohne Kranzzellen.  So regelmafiige (jbergange der 

1) Mo hi in Mart.: Tab. K, Fig. 4. 
2) Siehe oben S   120 (14). 
•'') S. oben S. 120 (14); 121 (15). 
4) Vgl. oben S. 219 (113). 
5) Vater: Phosphoritl. S. 830. 
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selben in Faserleitblindel finden   sicli   zwischen den aufieren  Langsbtindeln zerstreut,   bei   keiner Art,   was 

mehr fur die Blattstiel- als fur die Stammnatur des Stiickes spricht. 

Indes, mag die eine oder die andere Annahme die richtige sein : die aufierordentlich dickwandigen 

Zellen des Grundgewebes, die zerstreute Stellung der auffallend grofien aufieren Faserleitblindel, der pfeil- 

formige Querschnitt ihres Faserteiles in Verbindung mit der starken Ausbildung des hinteren skleren- 

chymatisclien Bogens sind Merkmale genug,  um sie von anderen fossilen  Palmenholzern   zu   unterscheiden. 

41. P. parvifasciculosum Vater. 

P. parenchymatis . . . interioris continui celiiilis modice incrassatis polyedricis haud radiatis ; fasci- 

culis fibro-diictoribus . . . interioribus aequabiliter distributes, modice inter se distantibus, tenuibus, teretibus 

parte fibrosa e cellulis modice incrassatis texta,  antica lunari cum arcu postico tenuiore fasciculum ductorewi 

majorem, vasa bilateralia continentem penitus cingente; fascicidis fibrosis rarioribus teretibus nudis. 
P. parvifasciculosum Vater. Phosphoritl. (1884), S. 830,  Taf. XXVII, Fig. 2, 3. 
P. parvifasciculatum Schenk in Zittel II (1890), S. 888 und 939.*) 

Fundort: 1m Untersenon   von Harzburg   und   auf   sekundarer Lagerstatte   in den   marinen unter- 

oligozanen Sanden von Helmstedt bei Braunschweig. 

(* Sammlung der technischen Hochschule zu Braunschweig.) 

Die beiden Stiicke dieser Art, die icli aus der Braunschweiger Sammlung erhalten habe, batten, wie 

die anderen, in den Phosphoritknollen vorgekommenen Palmenholzer, das Ansehen einer feinerdigen oder, 

wo die Langsstreifutig durch die Faserleitbiindel mehr hervortritt, einer holzartigen Braunkohle. Sie waren 

walzlich, doch von etwas langlich rundem Querschnitt: das eine 3 cm hoch und etwas iiber I Va cm dick; 

das andere etwas holier, aber diinner und schwach gekriimmt. Sie sehen daher so aus, als konnten sie von 

starken Blattstielen herriihren. Vater erwahnt aber noch eines, 5^ cm breiten Bruchstiickes, das noch 

viel dicker gewesen sein mufi, da ihm nicht nur die Rinde, sondern hochst wahrscheinlich auch die aufteren Holz- 

schichten fehlen. Schliefit dessen Grofie, wie wir fruher angefiihrt haben,2) seine Herkunft von einem 

Blattstiele nicht schlechthin aus, so macht sie diese doch sehr unwahrscheinlich. Wir kennen jetzt fossile 

Palmenstamme mit ebenso diinnen Faserleitbiindeln; ebenso solche, in deren Mitte diese nach alien Seiten 

gewendet sind: als ein Stiick aus dieser Gegend werden wir P. parvifasciculosum am natiirlichsten 

betrachten. 

Das dichte Grundgeweb e3) ist gleichformig vieleckig, nur sind wie gewohnlich die weiter von 

den Faserleitbiindeln entfernten Zellen etwas grofier als die ihnen naher liegenden, 1j17—
x/i2 mm im Durch- 

messer, mit deutlich,  wenn auch nicht stark,  verdickten Wanden. 

Die Faserleitbiin del4) sind iiber ganze Strecken gleichmafiig verteilt; doch gibt es solche, auf denen 

250, andere, auf denen 350 in I cm.2 liegen. Sie stehen durchschnittlich nur um etwa 2/3 ihres eigenen 

Durchmessers voneinander ab, viele nur um einen kleinen Teil desselben, andere wieder mehrmal so weit. 

Im Umrifi sind sie rundlich, bald etwas langlich-, bald eirund; die kleinsten nur etwa iLmm, die grofken 
vj%mm, die meisten gegen 2/s mm dick und rechtfertigen daher den Namen, den Vater der Art gegeben hat. 

Der Faserteil, der aus kleinen, sonst ahnlich denen des Grundgewebes verdickten Zellen besteht,5) 

ist besonders dadurch ausgezeichnet, dafi er das Leitbiindel, namentlich die grofie, an Stelle des Siebteiles 

gebliebene Liicke'') vorn in einem sichelformigen, acht bis zwbif Zellen tiefen Bogen7) umzieht, dann seit- 

warts zwar schmaler wird, aber doch, drei bis fiinf Zellen breit, den ganzen Holzteil ohne eigentliche 

Unterbrechung umgibt, gerade nach hinten sogar in einem nicht viel  schwacheren Bogen als vorn.8) Immerhin 

')'Der Name parvifasciculatum   mag   sprachlich   zutreffender   sein   als  parvifasciculosum;   die Anderung   ist 
aber nicht notwendig und daher ebenso wenig berechtigt, wie die von axonense in axoniense oder von sanhtm in sardoum. 

2) Siehe oben S.  120 (14). 
"J Vater: Phosphoritl. Taf. XXVII, Fig. 2. 
4) Ebenda. 
5) Ebenda: Fig. 3; die Verdickung der Faserzellen ist in der Zeichnung nicht ausgedriiekt. 
G) Ebenda: Fig. 2, s; 3 s. — ') Ebenda: Fig. 2, b. — 8) Ebenda: Fig. 3. 
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deutet die Verschmalerang zu beiden Seiten, wo auch eine oder zwei Lagen von Zellen etwas anders 

beschaffen zu sein scheinen, darauf hin, dafi streng genommen nnr der vordere Halbmond dem Faserteil 

entspricht, wahrend der hintere Bogen aus umgeanderten Holzzellen entstanden ist. 

Das von ihm auf diese Weise scbeidenformig umscblossene rundliche Leitbiindel ist erheblich 

grofier als der Faserteil. In seinem Holzteil liegen, von diinnwandigen Zellen umgeben, vorn zwei, 

einander offer nabe geriickte, aber docb noch getrennte, also seitliche, grofie Treppengefafie, 1/12 mm im 

Durchmesser. An jedes legt sich zuweilen noch ein, ebenso grofies, auch wobl noch ein wenig kleineres 

an, so daG dann vorn drei bis fiinf Gefafie in zwei Gruppen liegen. Nur ganz vereinzelt tritt ein 

einziges grofies medianes Gefafi an ihre Stelle;1) es gehort wohl einem Biindel an, das ausnahmsweise den 

Bau der Langsbiindel der Aufienschicht hat, die vermutlich mediane Gefafie enthalten haben. Hinter den 

grofien vorderen aber liegen zerstreut noch drei   bis acht kleinere Spiralgefafie. 

Die, im Vergleich mit den Faserleitbiindeln, nicht sehr zahlreichen Faserbiindel sind drehrund, 

durch eine glatte Kreislinie gegen das umgebende Grundgewebe abgegrenzt,2) aus kleinen Zellen mit 

schwach verdickten Wanden zusammengesetzt; ohne Kranzzellen. 

Die diinnen rundliehen Langsbiindel von P. parvifasciculosum erinnern lebhaft an die in der Mitte 

des Stammes von P. antiguense [I, 2; 11, 15]. Auch bei diesen wird das grofie Leitbiindel vorn von einem 

sichelformigen Faserteil umzogen, der sich vielleicht selbst nach hinten um dasselbe fortsetzt, was sich bei 

der mangelhaften Erhaltung der Gewebe nicht deutlich erkennen lafit. Diese Biindel aber stehen um das 

Mehrfache ihres eigenen Durchmessers voneinander ab, wahrend die von P. parvifasciculosum etwa so 

verteilt sind, wie die von P. vascuiosum [II, 31] oder aus dem Innern von P. microxyloii [XV, 161], deren 

Bau wieder ein ganz anderer ist. Beide aber deuten darauf hin, dafi die aufieren Biindel unserer Art gedrangt 

gestanden und einen, das Leitbiindel weit iiberwiegenden Faserteil gehabt haben, etwa wie bei P. radiatum. 

Die grofie Verschiedenheit des letzteren wiirde sich von ihrer Herkunft aus dem Aufiern, des anderen 

aus dem Innern des Stammes erklaren lassen. Einer Vereinigung beider in eine Art wiirde gleich- 

wohl aufier dem Vorhandensein von Faserbiindeln bei P. parvifasciculosum die grofiere Zahl von Langs- 

biindeln in einem gleichen Raume dieser Art entgegenstehen, wahrend wir in der Mitte hochstens ebenso 

viele erwarten wiirden wie aufien. 

Solange wir keine Gewifiheit iiber die Verschiedenheit beider Gegenden haben, lassen wir auch 

diese Art am besten bei den  » Vaginata«  der Kokos-ahnlichen Stamme. 

VIII. Radices. 

Radicum exordia trunci cortice inclusa v. plexus radicum liberarum structura radicum Palmarum 

viventium. 

Wir kennen von den fossilen Palmen Wurzeln, die den zwei Hauptformen derselben angehoren: der 

gewohnlichen, bei der der Kern drehrund ist und in einem peripherischen Ringe abwechselnde Gruppen von 

Gefafien und Siebrohren fuhrt und der, nur den Arten der Gattung Iriartea eigenen, deren Kern durch tiefe 

Langsfurchen zerkliiftet,  dieselben Gewebe in sehr mannigfaltiger Anordnung entha.lt. 

Ein Beispiel der zweiten Form haben wir bei Palmoxy^on iriarteum beschrieben [XXII, 283]; ems 

der ersten bei P. astron b) radicatum [XVIII, 214, 215; 219—222] und, nach einem weniger giinstigen 

Schliffe bei P. crassipes [X, 99]. Zu dieser Form gehoren wahrscheinlich auch die undeutlichen Wurzel- 

ansatze von P. angulare. 

Ihnen reiht sich ein Bruchstiick eines Geflechtes freier Wurzeln an: P. angiorhizon, die denen 

von P. astron b) radicatum nahe stehen; endlich ein aufierordentlich schon erhaltenes Rindenbruchstiick 

mit Wurzelansatzen: P. macrorhizon. Beide, vorn Stamme getrennt, machen eine Bestimmung der Palmo- 

xylon-hrt, zu der sie gehoren, unmoglich; sie sollen daher hier fiir sich behandelt werden. 

*) Ebenda: Fig. 2, g. 
2) Ebenda:   Fig. 2. Der bogig ausgeschweifte UmriB der Faserbiindel bezeichnet hier nur die Wiinde der sie 

umgebenden Zellen des Grundgewebes. 
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42. P. angiorhizon Stenzel [XXII; 287—289]. 

P radicibus   tenuioribus,   e   cortice   crassissimo   exteriore   tenace,   interiore fragili, et nucleo 

terete compositis cujus medulla ampla simplici v. duplici corona vasorum alternantium peripherics, cincta est 

vasisque numerosis majoribus ad mediam usque conspersa. 

Fundort: Tlacolula bei Oaxaca in Mexiko. 

(*   Sammlung von  Prof.  Felix in Leipzig.) 

Mit den prachtigen Stricken von P. cellulosum, bei dem wir mehr iiber diese Fundstelle angefiihrt 

haben, entdeckte Prof. Felix einen unregelmafiigen, 11 cm langen, 5% cm breiten, aufierlich unscheinbaren 

Block, der sich, langs durchschnitten, als ein loses Geflecht von freien Palmenwurzeln lierausstellte. Er war 

teils hell braunhchgrau, teils schwarzlichgrau versteinert, die Rinde der Wurzeln dunkel, die Gefafie mit 

weifiem, kleinere Liicken mit blauem Chalcedon erfiillt. 

Die schon sehr beschadigten Wurzeln waren nur 5—6 mm dick [287], viele diinner, die diinnsten 

unstreitig Zweige der starkeren. Ihre dicke Rinde bestand wahrscheinlich aus zwei sehr verschiedenen 

Schichten : eine aufiere [287, c, c1] sehwarzlich verkieselte, war so widerstandsfahig, dafi sie vielfach stark 

zusammengedruckt, verbogen oder selbst zerbrochen war und dabei nur hier und da einen Teil ihrer Dicke 

verloren hatte. Sie mufi daher aus einem derben und zahen Gewebe bestanden haben. Die innere, viel 

diinnere Schicht [288, cl] 289 cl] ist dagegen zerstort, die Liicke mit Chalcedon erfiillt; sie mag daher aus 

einem viel verganglicheren, zarteren Gewebe bestanden haben. 

Wo die aufiere Rindenschicht stark zerdriickt oder zerbrochen ist, ist es auch der Kern, dessen 

Gefafie dann zerstreut sind oder in regellosen Haufen beieinander liegen. Nur in wenigen besser erhaltenen 

hatte der Kern [288, k; 289, k] seine ursprunglich wohl drehrunde Gestalt bewahrt. In ihm liegt dann 

unmittelbar unter seiner Aufienfiache ein doppelter Kreis von Gefafien : der aufiere von kleinen oder sehr 

kleinen [289, v], der innere, weniger regelmafiige, von etwas grofieren [v1]. Wo diese unmittelbar unter der 

Aufienfiache des Kernes lagen [fu], war hochst wahrscheinlich der aufiere Kreis kleiner Gefafie bei der 

Verkieselung verloren gegangen. So weit stimmt deren Anordnung mit der im Wurzelkern von P. astron 

b) radicatum [XVIII, 222] iiberein. Wahrend aber bei diesem innerhalb dieser aufieren Kreise entweder 

gar keine oder nur vereinzelte Gefafie wie versprengt zerstreut sind, liegen bei P. angiorhizon, und danach 

ist ihm dieser Name gegeben worden — zahlreiche mittlere und grofie Gefafie [vm] durch das ganze Mark 

bis in dessen Mitte verteilt. Dadurch sind diese Wurzeln von den ubrigen, bisher von fossilen Palmen 

bekannt gewordenen verschieden. Bei den von P. iriartcum [XXII, 283] ist der Kern, abweichend von alien 

ubrigen, durch tief von aufien in ihn eindringenden Falten zerkluftet; bei P. macrorhizon [XXII, 2S5] stehen 

je drei bis fiinf, von aufien nach innen an Grofie zunehmende Gefafie, in radial en Reihen iibereinander; 

bei P. astron b) radicatum [XVIII, 222] folgen nur zwei Kreise kleiner und mittlerer Gefafie alternierend 

aufeinander wie bei P. angiorhizon, aber der weite Innenraum ist ganz oder fast frei von solchen. Nehmen 

wir dazu die Verschiedenheit der aufieren und der inneren Rindenschicht und die geringere Dicke der 

Wurzeln unserer Art, so werden wir sie nicht zu P. astron b) radicatum ziehen, obwohl dies an gleicher 

Fundstatte vorgekommen ist, sondern nur vermuten, dafi sie zu einer der anderen mit ihr zusammen gefun- 

denen fossilen Palmen gehore, wie P. cellulosum oder P. tcnue. 

43. P. macrorhizon Stenzel [XXII, 284—286]. 

P radicum exordiis, trunci  cortice inclusis,   crassis e cortice crasso fere   aequabili:   exteriore 

e cellulis minimis paulo incrassatis, interiore e cellulis majoribus leptotichis texto, et e nucleo terete compo- 

sitis, series periphericas radiales vasorum trium ad quinque continuas cum partibus cribrosis alternantes 

includente et rara vasa interiora; medulla media vasta vasis orba. 

Fundort: unbekannt. 

(* Konigl. geologisches Museum in  Berlin.) 

Das schone [XXII, 284], in naturlicher Grofie dargestellte Stuck hatte sich einst Goppert aus dem 

Berliner Museum erbeten, wo er es,  vermutungsweise als eine Koralle, ein Cyathophyllum, bezeichnet gesehen 
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hatte. Er iibergab es mir, damit ich einmal zusehen sollte, ob es vielleicht pflanzlicher Natur ware. Schon 

bei der Betrachtung mit blofiem Auge drangte sich mir die Annahme auf, dafi es ein von Wurzeln durch- 

wachsenes Rindenstiick einer baumartigen Monokotyledone sein mochte. Dies konnte ich durch die mikro- 

skopische Untersuchung bestatigen, die, bei auffallendem Lichte ausgefiihrt, doch gestattete, die wesentlichen 

Punkte des inneren Baues festzustellen. 

Die Stammrinde zwischen den Wurzeln [284, p] war noch in einer Dicke erhalten, wie man sie 

wohl kaum noch bei einer lebenden Palme finden mochte; selbst die ernes sehr dicken Stammes von 

Corypha timbraculifera1) bleibt gegen sie nicht unerheblich zuriick. Sie war versteinert in graulichweiften, 

stellenweise rostfarben angeflogenen Opal und liefi an vielen Stellen ihre Zusammensetzung aus groften, 

diinnwandigen gestreckten [286], an anderen Stellen aus wenig verlangerten oder rundlichen Parenchymzellen 

erkennen. 

In ihr lagen fiinf, 1%-—2 cm dicke, in ihrem urspriinglichen Umrift erhaltene Wurzelansatze: 

einer [284, r] halb weggeschlagen, und zwei, die unstreitig nur infolge der Aufweichung zusammengesunken 

waren [r1, r11]; denn die erste derselben, hier im Querschnitt 14 mm lang und kaum 5 mm breit, ist auf 

der anderen Seite des Stiickes bei gleicher Lange iiber 11 mm breit, also von langlichrundern Umrift wie 

die iibrigen Wurzeln [rm], Diese sincl im Querschnitt etwa drei Viertel so tief wie breit; sie be- 

stehen aus einem ahnlich gestalteten, gegen 7 mm dicken Kern, der von einer zwischen 4 und 7 mm dicken 

Rinde umzogen wird. Diese wird auften aus sehr kleinen, 1j60mm breiten, etwas dickwandigen Zellen 

zusammengesetzt, nach innen aus dreimal breiteren diinnwandigen sechsseitigen Parenchymzellen [285,/-*], die 

an der  inneren Begrenzung breitgedriickt, von da nach auften meist in radiale Reihen gestellt sind. 

Von dem Kerne wird die Rinde durch eine dunkle Linie, die wohl der Endodermis entspricht [285, x], 

scharf geschieden ; an einigen Stellen hat er sich sogar wirklich von ihr getrennt, durch einen feinen Spalt, 

der sich dann mit strukturloser, ganz durchsichtiger Versteinerungsmasse angefiillt hat. Der Kern besteht 

auften aus einem dunkelgrauen oder braunen Saum, der ein Drittel bis zur Halfte seines Halbmessers breit, 

einen helleren Innenraum umgibt. Der dunkle Saum besteht aus braunen, sechseckigen, etwas dickwandigen 

Parenchymzellen [285, p1], zwischen denen zahlreiche radiale Reihen von drei bis fiinf Gefafien verlaufen, 

deren kleinste [v] nahe unter der Wurzelrinde liegen. An diese schliefien sich nach innen die iibrigen dicht 

an, stetig an Grofie zunehmend, so dafi die grofiten jeder Reihe [v1] am weitesten nach innen liegen. Nur 

vereinzelt finden sich, von diesen Reihen getrennt und weiter nach der Mitte hin geriickt, noch einzelne 

groftere Gefafie [284; 285, vJI]. Zwischen den aufteren Teilen der Gefafireihen liegen radial gestreckte 

schmale helle Stellen, mit undeutlich zelligem Gefiige, [285, pc], die unstreitig den Siebteilen entsprechen, 

wie sie an dieser Stelle in den Wurzeln der Monokotylen allgemein gefunden werden. 

Das Innere des Kernes ist, bis auf die wenigen, gewissermaften versprengten Gefa'fte in seinem 

Umfange, ganz gefafifrei und hier mit einer beinahe strukturlosen, grauweifien Versteinerungsmasse angefiillt, 

in der man nur hier und da ziemlich  undeutliche Zellen wahrnimmt. 

Beim Vergleich mit der Wurzel einer lebenden Palme — Iriartca ausgenommen — fallt die 

wesentliche Ubereinstimmung mit P. macrorhizon sogleich ins Auge; und doch treten bei jeder einzelnen Art 

auffallende Unterschiede hervor. So zeigt der Querschnitt durch die Rinde einer Thrinax von Cuba mit 

Wurzelansatzen und die angrenzenden freien Wurzeln [291] die aufierordentliche Kleinheit von beiden, die 

den Gedanken ganz ausschliefit, daft beide derselben Palme angehort haben konnten ; im Innern fiihrt schon 

die geringe Regelmaftigkeit in der Verteilung der Gefafte zu demselben Schlufi [292J; denn hier stehen zwischen 

den kleinen Siebgruppen einigemal zwar auch Reihen von vier bis fiinf aneinander geschlossener Gefafte, 

aber auch ein oder zwei voneinander getrennte und beinahe ebenso viele weiter nach innen im Holzgewebe 

zerstreut. Bei Diplothemium maritimum?) sind die Gefafireihen viel mannigfaltiger gestaltet und verzweigt. 

') Ein Stuck der Rinde vom Kerne bis zur Auftenfliiche ist [XXII, 290] nach einem Querschnitt in Gopperts 
Sammlung aus dem botanischen Garten in Kalkutta auf eine, die Wurzelansatze rechtwinklig durchschneidende Ebene 
umgezeichnet. 

2) Mohl in Mart: Tab. J, Fig. 6. 
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In der Dicke der Wurzelansatze und ihrer loekeren Verteilung in der Rinde kommt Corypha um- 

bractdijera [XXII, 290J der fossilen Art schon naher, andere iibertreffen sie darin ; aber wir wiirden vor- 

aussichtlich ebenso vergeblich, wie bei den Stammholzern, nach einer wirklich tibereinstimmenden Wurzel- 

form suchen. Jedenfalls finden wir unter den von Gil lain1') gegebenen Querschnitten keinen, der eine so 

kleine Zahl einzelner Gefafie innerhalb der peripherischen Zone regelmafiig wechselnder Gefafi- und Sieb- 

teilstreifen hatte und urn die Mitte einen so weiten, nur von diinnwandigem Parenchym eingenommenen 

Raum, wie bei P. macrorhizou  und wie es scheint auch bei P. crassipes. 

Streng genommen konnen wir eben sowenig mit voller Bestimmtheit eine fossile Wurzel gerade 

fur eine Palmenwurzel erklaren •— Iriartea wieder ausgenommen — als wir von manchen Stammholzern 

behaupten konnen, daft sie einer Palme und nicht einer anderen baumartigen Monokotyledone angehort 

haben; doch diirfen wir wohl hoffen, daft auch hier weiter ausgedehnte auf die Beantwortung ge- 

rade dieser Frage gerichtete Untersuchungen uns die Mittel zur Unterscheidung an die Hand 

geben werden. 

An die im vorhergehenden nach den von uns angenommenen Gesichtspunkten geordneten Arten 

schliefien wir nun noch einige an, die nicht vollstandig genug bekannt sind, urn sie in diese einzureihen, 

endlich solche, von denen nichts als der Name veroffentlicht worden ist. 

P. Wichmanni Hofmann: Foss. Holzer, S. 175. 

Fundort:  Oberster Teil der senonen Kreideformation  am Petersberge bei Mastricht. 

(Mineral.-geologisches Institut der Universitat Utrecht.) 

Wie wir aus den Angaben von Hofmann entnehmen, ist das Grundgewebe luckig; seine 

Zellen dilnnwandig, langlich, fast so grofi wie die Gefafie; um die Faserleitbiindel bildet eine Lage abge- 

platteter Zellen eine Strangscheide. 

Die Faserleitbiindel sind so »haufig«, daft man annehmen muft, daft das Holz dem aufieren 

Teile eines Stammes angehort habe; ihr grofiter Durchmesser — also wohl ihre Tiefe — erreichte nur 

0-65 mm, ihr Umrift war oval. Ihr Faserteil uberwiegt an Grofie das Leitbiindel ganz aufierordentlich. 

Sein ganzes Inneres ist undurchsichtig braunrot; nur wenige aufiere Zellreihen sind so durchscheinend, daft 

man erkennt wie »machtig verdickt« sie sind. Von dem vielemal kleineren Leitbiindel ist der S i e fa- 

te il eine einfache Zellgruppe; in dem Holz teil liegen ein, zwei auch drei grofiere Gefafte, neben denen 

noch kleine Erstlinge zu erkennen sind.    Sie zeigen gut erhaltene spiralige Verdickungen. 

Die haufigen Faserbflndel sind zylindrisch; die Angabe, an den Aufienflachen der Strange 

treten haufig Stegmata auf,«  bezieht sich wohl auch auf die Faserbiindel. 

Diese Angaben reichen nicht aus, die Stelle in den von uns angenommenen Gruppen aufzufinden, 

in die P. Wichmanni gehoren wurde. Wenn Hofmann meint, daft man wegen der Haufigkeit der Fibro- 

vasalstrange annehmen miisse, daft das Holz dem aufieren Teil eines Palmenstammes angehort habe, so 

haben sie doch kaum o-edrangt gestanden wie im Aufieren der Mauritia- und Gecwoma-ahnlichen Stamme, 

denn zwischen diesen wurde das Grundgewebe kaum luckig sein. Wenn sie aber nur genahert waren, so 

wiirde das Holz wohl dem Aufieren der Mittelform zwischen Mauritia- und Kokos-artigen angehoren und 

durch den langlichen Umrift der Faserleitbiindel, die iiberwiegende Grijfte des Faserteiles, dessen dickwandige 

Zellen und das ltlckige Grundgewebe vielleicht dem P. cellulosum Knowlton nahe stehen. Indes ist das 

nur eine Vermutung, die so lange ganz unsicher bleibt, als wir nicht wissen, wie der Faserteil an seinem 

Grunde gestaltet und wie er mit dem Leitbiindel verbunden war. 

P. Cossoni Fliche. Tunisie, p. 570. 

Fundort: Oued Mamoura in Tunesien. 
Philippe Thomas hat siidlich von Tunis, namentlich auf den zum Pliozan gehorenden Hoch- 

flachen von Oued Mamoura zahlreiche,  bis 30 cm lange und 20 cm dicke Bruchstiicke  verkieselter Holzer 

!) Gillain: Palmen- und Pandanenwurzeln mit Tafel. 
34* 
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gefunden, die sehr an das Vorkommen in dem versteinerten Walde bei Kairo erinnerten. Unter ihnen be- 

stimmte 1888 P. Flic he in Nancy ein Palmenholz als P. Cossoni, hat aber nichts weiter dariiber gesagt, 

als dafi es dem P. Aschersoni Schenk nahe stehe, sich aber von ihm unterscheide par la structure plus 

complexe du faisceau et par les dimensions plus faibles de celui-ci. Das scheint bis heute alles zu sein, 

was liber diesen Fund veroffentlicht worden ist. Danach konnte es zu P. Aschersoni b) Schweinfytrthi 

(Schenk) gehoren; doch sind die Angaben von Fliche ganz unzureichend, urn mehr als unbestimmte 

Vermutungen darauf zu griinden. 

P. vestitum (Saporta). 

Palmacites vestitus Saporta. Etudes, in Ann. sc. nat. IVB  ser. Bot. Tome XIX (1863), p. 14; PI. I, fig, 5 et 5 A. 

Fundort: Miozan bei Apt;  Gignac; vallee de Sault; Castellane (Basses Alpes). 

Wir wiirden die Stammstiicke dieser von Saporta als Palmacites beschriebenen Art zu Palmoxylon 

bringen, da ihr innerer Bau erhalten ist; eine bestimmte Stelle aber wufiten wir ihnen nicht einzuraumen, 

weil die nur 1L mm dicken Langsbiindel, wie die zwischen ihnen zerstreuten Faserbiindel so unvollkommen 

erhalten sind, dad wir trotz der eingehenden Darstellung des anatomischen Befundes durch Saporta keine 

klare Vorstellung von ihrem Baue erhalten. 

P. Lausonianum. 

Ein merkwtirdiges Vorkommen verdient hier noch erwahnt zu werden. In dem, im 3. Bande seiner 

Flora tertiaria Helvetiae enthaltenen »Anhang«, Seite 169, fiihrt Heer an, dafi im Vallon, einer Schlucht 

oberhalb Lausanne ein grofier Palmenstamm gefunden worden sei, in dem auften dicke, im Durchschnitt 

runde Gefafibiindel lagen, die weniger dicht beieinander standen als die tiefer innen liegenden viel diinneren, 

wahrend bei den ihm bekannten Stammen das Umgekehrte der Fall sei. Zwischen den Gefafibiindeln lagen 

einzelne in Braunkohle verwandelte Schichten. Diese scheinen leider Graueisenkies enthalten zu haben, denn 

bei einem Besuch in Zurich teilte Heer mir mit, dafi der Stamm durch Verwitterung ganzlich zerstort 

worden sei. Es ist das aufierordentlich zu bedauern, denn derselbe stand durch diese Anordnung der Langs- 

biindel ebenso vereinzelt unter den lebenden und fossilen Palmen da wie P. didymosoleu durch die der 

gewohnlichen entgegengesetzte Orientierung derselben. 

Endlich zahlt, nach der Mitteilung von Watelet,1) Graves in seiner Topographie geognostique 

de I'Oise, pag. 709, noch drei Arten verkieselter Palmenholzer auf, die wohl dem Eozan des Pariser Beckens 

entstammen und in der Sammlung der Stadt Beauvais am Therain im Departement der Oise unter den 

beigesetzten Nummern aufbewahrt werden. 

Fasciculites biformis Pom el mss. Terrain de transport de I'Oise;   Tarlefesse pres Noyon   (siliceux).   N.   1891. 
F. gracilis Pom el mss. Terrain de transport de la vallee du Therain; Bury la Caille-des-Gres, entre Balagny- 

sur-Therain et Cires-lez-Mello (siliceux). N. 1892. 
F. Gravesii Pomel mss. Marnes argileuses paleotheriennes au dessus du gypse; Plailly (siliceux). N, 1893. 

Pom el hat diese verkieselten Holzer, wie es ja auch Watelet bei den von ihm veroffentlichten 

getan hat, hochstwahrscheinlich nur nach dem aufieren Aussehen benannt, ohne sie mikroskopisch zu 

untersuchen. Bis das geschehen ist, konnen diese Namen in einer wissenschaftlichen Darstellung keine Stelle 

linden; denn wir konnen gar nicht wissen, ob sie nicht zu den von Watelet bestimmten Arten gehoren. 

Vielleicht erweckt ihre nochmalige Anfuhrung sie aus ihrem vierzigjahrigen Schlummer. 

Schluftbetrachtungen. 
Blicken wir auf die behandelten Palmenholzer zuriick, so nehmen sie in zwei Beziehungen unser 

Interesse in Anspruch ; erstens dadurch, dafi in vielen der innere Bau bis in die feinsten Einzelheiten durch 

die Jahrtausende hindurch erhalten worden ist,   die seit ihrer Versteinerung dahingegangen sind.    Dadurch 

]) Watelet: Bassin de Paris; p.  104. 
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ist uns die Mogliehkeit gegeben, diesen Bau mit dem der lebenden Palmenstamme zu vergleichen. Dabei 

tritt uns die oft iiberraschende Ubereinstimmung beider in den wesentlichsten Punkten entgegen. 

Anderseits fallen uns mancherlei Wachstumsverschiedenheiten auf, die auf die Anderung einzelner dieser 

Bedingungen hindeuten; so die geringe Zahl von Maurltia- und Geonoma-'Shnlichen Holzern mit ihren 

dicht gedrangten auiieren Langsbiindeln, mit den machtigen Faserteilen und den vielemal kleineren inneren 

Langsbiindeln; die grofiere Verbreitung und oft viel grofiere Zahl und Dicke der Faserbundel und die Aus- 

bildung von Stegmata an ihrer Oberflache, das viel haufigere Vorkommen horizontal gestreckter Zellen des 

Grundgewebes, besonders solcher,  die den Holzteil des Leitbiindels strahlenformig umgeben. 

Die Ahnlichkeit, aber nicht vollstandige Gleichheit der aufieren Organe, besonders der Blatter, 

deutet ebenso wie der innere Bau darauf hin, dad manche Veranderungen in den Lebensverhaltnissen der 

Palmen stattgefunden haben, die es unwahrscheinlich machen, dafi noch jetzt lebende Arten schon in der 

Tertiarzeit oder bei Ablagerung der oberen Kreide gelebt haben sollten. 

Dies fiihrt uns zu dem zweiten Punkte, der dem Studium der fossilen Pahnenholzer seinen Wert 

gibt: dem Beitrage, den es fiir die Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreiches und fiir die Schliisse gibt, 

die man aus ihrem Vorkommen auf das KUma ihrer Heimat und ihrer Zeit ziehen kann. Mag es fiir einige 

derselben zweifelhaft sein, ob sie gerade von Palmen herruhren; fiir die weit iiberwiegende Zahl konnen 

wir das unbedenklich annehmen; und wenn durch die Unachtsamkeit vieler Sammler und mancher Vor- 

stiinde von Sammlungen, wie durch das Vorkommen nicht weniger Stiicke auf sekundarer Lagerstatte bei 

einer ganzen Anzahl der Arten ihre eigentliche Heimat wie die Zeit, in der sie gelebt haben, ungewifi ist, 

so bleiben doch noch genug iibrig,  von denen wir diese bestimmen konnen. 

Geologische Ubersicht. 

In Ubereinstimmung mit dem, was iiber das Vorkommen von Blattern, einzelnen Bliiten und Friichten 

von Palmen beobachtet worden ist, fehlen audi Reste von Stammen in der ganzen Reihe der 

palaozoischen Formation en und in den mes o zo i s c h en, bis einschliefilich der alter en Kreide- 

s chic lit en.  Erst in den jungeren Ablagerungen der 

A. Kreideformation 

treten sie, und zwar ziemlich zahlreich auf.     Der alteste Rest ist das im 

a) Turon 
gefundene Palmoxylon Boxbcrgac1). 

b) Sen on. 

Aus dem Unter-Senon stammt 

P. parvifasciculosiim und hochstwahrscheinlich auch 

P. radiatum, 

P. scleroticum, 

P. variabile a) verum, aus Norddeutschland; 

aus   dem   nubischen Sandstein des Ober-Senons: 

P.  Zitteli]  und wohl auch: 

P.   Cottae c) libycum. 

Der jungeren Kreide, vom Cenoman   bis zum Senon,   gehort   nach der Annahme von Felix auch 

die Ablagerung im Tale von Tlacolula,2] in der er: 

P. cellulasum, 

P.  temie, 

P.  astron a) verum und b)  radicatum. und 

>) fiber die Fundstatten ist das Nahere bei den einzelnen Arten angegeben. 
2J Vergl. P. cettulosum, S.  178 (72); 181 (75) f. 
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P. angiorhizon gefunden hat. 
Auch ist zu vermuten,  daft 

P. texense hierher zu rechnen ist. 

Gustav Stenzel. [i 66] 

B. Tertiarformation. 

a) E o z a n : 
P. arenarium, 
P. vasculosum, 
P. lacunosum   c) axonense,   weshalb   wir   vermuten,  daft auch 
P. 1.   a)   verum   aus   derselben   Formation   herriihrt.    Zweifelhafter ist dies fiir: 
P. variabile b) belgicum; dagegen konnen wir: 
P.  remotum, 
P. mississippense und 
P. ovatum von Washington im Staate Mississippi hierher ziehen, da dort nur eozane Schichten anstehen. 
b) Oligozan,   Arten   aus   dem  mittleren und nordlichen Deutschland; 
P.  didymosolen, 

P. angulare, 
P. punctatum, 
P.  oligocaenum, 
P. geanthracis. 

c,  Miozan: 

P. sardum,   aus   dem   mittleren   Miozan   Sardiniens; 
P.  Aschersoni a) verum aus dem Niltal. 
d) Pliozan:  Aus diesem kennen wir nur Arten der westlichen Halbkugel.   Zuniichst gehoren ihm so 
gut wie gewifi die verkieselten Holzer von Antigua an, wie 
P. antiguense a) verum und c)molle; daher auch wohl das zu derselben Art gehorende b) integrum 

von der Insel Kuba. 

P. microxylon (mit P.  Ouenstedti); 
P. crassipes (mit P. Kuntzii); 
P. iriarteum. 

Wahrscheinlich ist auch eine Anzahl Arten, als deren Heimat nur »Westindien« angegeben wird, 
in der reichen Ablagerung verkieselter Holzer auf Antigua gefunden worden und gehort dann wie diese 
dem Pliozan an, wie 

P. densum, 
P. stellatum, 
P.   Withanii. 

Endlich gehort das bei Rapides Parish in Louisiana gefundene P. cellulosum nachKnowlton wahr- 
scheinlich dem Pliozan oder dem Miozan an. 

Unbekannt ist die Formation, obwohl wir von mehreren den Fundort wissen, bei 

P.  astrocaryoides, 
P. Blanfordi, 

P. ceylanicum, a) verum, b) Lie- 
bigtanum, 

P. confertum^ 
P.   Cottae a) verum, 

b)  arctum, 
d) Partschii, 

P. filigranum, 

P. Fladungi, 

P. germanicum, 

P. macrorhizon, 
P. palmacites, 

P. porosum, 
P. speciosum. 
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Geographische Ubersicht. 

Es ist nicht ohne Interesse, mit den Zeitraumen, in denen die Palmenarten gelebt haben, von denen 

wir Uberbleibsel in Bruchstucken ihrer Stamme besitzen, die Verteilung dieser letzteren iiber die Oberflache 

der Erde zusammenzustellen. Von vielen konnen wir den Ort angeben, wo der Baum, dem sie angehorten, 

aller Wahrscheinlichkeit nach gestanden hatte. Von anderen kennen wir den Fundort, konnen aber aus der 

Art ihrer Ablagerung schliefien, dafi das Stiick sich dort auf sekundarer Lagerstatt befindet. Gerade die 

Verwandlung der grofien Mehrzahl in wetterbestandigen, harten Kiesel, hat eine weite Fortfiihrung der Stucke 

ohne ihre vollige Zerstorung moglich gemacht, wahrend alle anderen Teile des Baumes verloren gegangen 

sind. Indes ist es bei einigen gelungen, den urspriinglichen Ort ihrer Ablagerung zu bestimmen. 

So hat Vater P, parvifasciculosum in losen Phosphoritknollen in den unter-oligozanen Sanden von Helm- 

stedt, aber audi im unter-senonen Gestein am Nordrande des Harzes aufgefunden und dadurch, man kann 

wohl sagen, zur Gewifiheit erhoben, dafi es dort heimisch war. Dasselbe gilt dann audi von P. sclcroticum, 

P. variabile, P. radiatnm. Kaum fehlgehen werden wir ferner, wenn wir die an den geneigten Talrandern 

der Aisne und Oise liegenden Rollstiicke dem dort verbreiteten Eozan des Pariser Beckens zurechnen und 

auch P. Blanfordi, das a!s Rollstiick im Bette des oberen Nerbudda gefunden worden ist, mag von den 

Randern des verhaltnismafiig schmalen Tales heruntergespiilt worden sein. Aus weiter Entfernung sind wohl 

nur durch das Eis Stucke hergefiihrt worden. So konnte P. porosum im Diluvium von Eibergen an der 

aiederlandisch-deutschen Grenze als rheinisches oder skandinavisches Geschiebe dorthin gelangt sein und 

wenn der Ursprung eines Palmenholzes aus dem Norden wenig wahrscheinlich ist, bleibt seine wirkliche 

I-Ieimat doch ungewifi. Das 1st in der folgenden Ubersicht durch ein hinzugefugtes G. angedeutet. Arten, 

von denen auch der Fundort unbekannt ist, sind am Schluse nur kurz angefuhrt. 

Die in der geologischen Ubersicht fur die einzelnen Arten angenommenen Formationen sind diesen 

mit ihren Anfangsbuchstaben hinzugefugt: T = Turon; S = Senon; E = Eozan; O = Oligozan ; M = 

Miozan;  P = Pliozan;  G = Geschiebe aus unbekanntem Ursprungsort. 

Ostliche Halbkugel: 

Europa: 
Frankreich : P.  Boxbergae ; Nordfrankreich, 47 V20 "• 

Br.1) — T. 

P. vasculosum; Nordostl. Fr., 490.   —   E. 

P. arenarium; dgl. — E. 

P. lacunosum  c)  axonense; dgl. — E. 

Belgien :  P. variabile b) belgicum ;  51 °. — E ? 

Niederlande: P. porosum; 520.  — G. 

Schweden : P. filigranum ;  560.  — G. 

Deutschland:  P. variabile a) verum 520.     - S. 

P. radiatnm; dgl. 

P. scleroticum; dgl. 

P. parvifasciculosum ; dgl. 

P. oligocaenum; 5i0'  — O. 

P. geanthracis; dgl. 

P. confertum; 5lVa°- —  G. 

P. germanicum; dgl. 

P. didymosolen; ^olj^. — O. 

P. angulare; dgl. 

P. punctatum; dgl. 

Ungarn: P. palmacites; c. 480. — 

Italien: P. sardum", 400. — M. 

Afrika: 

Agypten: P. Aschersoni a) verum; 300. — M. 

P. A. b) Schweinfurthi; dgl. 

P.   Cottae c) libycum. 300. — S? 

Libysche Wiiste: P. Zitteli; 250.  -- S. 

Asien: 

Ostindien: P. Blanfordi; 230. — 

P. ceylanicutn b) Liebigianum; 21 °. — 

P. astrocaryoides.  —. 

P. ceylanicutn a) verum; c.  7°. — 

Westliche Halbkugel: 

Vereinigte Staaten : P. mississippense; 310.  — E. 

P. ovatum; dgl. 

P. remotum; dgl. 

P. cellulosum nach Knowlton; 30°. — P. (M?). 

P. microxylon; dgl. 

P. texense; c. 300. — S? 

J) Die Breitegrade sind nur in rander Zahl angegeben. 
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Antillen: P. antiguense a) verum;  170.     - P. 

P. ant. c) molle dgl. 

P. ant. b) integrum; 23°.  -- P. 

P. iriartenm;  170. — P. 

P. crassipes; 170. — P. 

P. tnicroxylon   nach   Felix   (P.   Qucnstedti). 

170.  —  P. 

P. densum; c.   17°. 

P.   With ami; dgl. 

P. stellatum; dgl 

P. speciosum;  10°. 

Mexiko, Oaxaca, P.  celhdosum nach Felix; 170. — 

T — S (?). 

P. tenue] dgl. 

P. astron a) verum; dgl. 

P. astron b) radicatum; dgl. 

P. angiorhizon; dgl. 

Von diesen Arten ist der Fundort von P. confcrtum und P. germanicnm, angeblich von Brostau 

bei Grofi-Glogau, so unsicher, daft er ebensogut als unbekannt hatte bezeichnet werden konnen. Ahnlich ist es 

bei P. Cottae a) verum, bei dem wir ihn wirklich als unbekannt betrachten, so lange die einzige, ganz 

zweifelhafte Angabe La Colline de Turin oder Jurin nicht aufgekliirt ist. Fiir P. lacunosum a) verum 

glauben wir zwar die Formation wahrscheinlich gemacht zu haben, der es angehort, kennen aber den 

Fundort nicht. 

F undort unbekannt: 

P. lacunosum a) verum und b) anceps. 

P.   Cottae a) verum; b) arctmn; c) Partschii. 

P. Fladungi. 

P. macrorhizon. 

Diese beiden Ubersichten zeigen, dafi wir: 

1. Aus der siidlichen Halbkugel noch kein fossiles Palmenholz kennen. 

2. In der nordlichen Halbkugel sind sie in den oberen Kreideschichten und im Tertiar in grofierer 

Zahl gefunden worden und wenn man beriicksichtigt, dafi Europa weitaus am meisten durchsucht worden 

ist, kann man  wohl annehmen,  dafi  Amerika ebenso  viele Arten zahlen mag wie die Alte Welt. 

3. In Europa treten sie im Turon mit einer Art, dem P. Boxbergac. bei Angers im nordlichen 

Frankreich in 47 '/2° n. Br. zuerst auf; sind dann zahlreicher in der senonen Kreide, im Eoziin und Oligoziin 

durch das nordostliche Frankreich, vereinzelt in Belgien und den Niederlanden, haufiger wieder in Deutsch- 

land, zwischen dem 490 und dem 520 n. Br. zerstreut, wahrend in jtingeren Formationen bier keine Palmen- 

holzer — so wenig wie andere Reste aus dieser Familie — vorkommen. 

Das weiter nordlich, unter 560, im siidlichen Schweden auf sekundiirer Lagerstiitte gefundene 

P. filigramtm kann aus der Nahe dahin gerollt, aber audi als Treibholz von weither angeschwemmt worden 

sein ; von ihm, wie von dem in Ungarn, also etwas siidlich von dem angegebenen Striche, gefundenen 

P. palmacites ist uns aufierdem die Zeit, in der sie gelebt haben, unbekannt. 

Audi siidlich der Alpen, wo heute noch Palmen fortkommen konnen, ist nur e i n fossiles Palmenholz 

aus dem nordlichen Teile Sardiniens, unter 400 n.  Br., aus dem Mioziin bekannt. 

Diesem gehiirt wahrscheinlich von den vier afrikanischen Palmenholzern P. Aschersoni a) verum 

aus dem Niltal bei Kairo und b) Schweinfurtlii aus der ostlich angrenzenden Wiiste, in etvva 300 an, 

wahrend die beiden anderen afrikanischen Arten P. Cottae c) libycum in der westlich daran stofienden 

Libyschen Wiiste und weiter siidlich, unter 250, P. Zitteli in vielen Stammstiicken gefunden worden sind. 

Von den vier in Asien, dem heute an Palmenarten so aufierordentlich reichen Weltteil, und zwar 

samtlich in Ostindien, vom Nerbudda, 230, bis Ceylon, 6 —io° n. Br., vorgekommenen Arten kennen wir die 

Formation, der sie angehoren, nicht. 

Reich an fossilen Palmenholzern ist dagegen Amerika. Dort sind aber keine nordlich von 31°, und 

zwar im Eoziin, gefunden worden, wahrend in Europa in derselben Formation besonders viele zwischen dem 

490 und 520 abgelagert waren, was wohl darauf hindeuten wiirde, dafi schorl (Jamais ein bedeutend warmeres 

Klima   in Nordeuropa   herrschte   als   unter   den gleichen Breitegraden   in Amerika.    Weiter westlich gehen 
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zwar andere Reste, namentlich Blattabdrlicke, weiter nach Norden hinauf. Bei Golden in Colorado sind 

machtige Blatter und in Braunkohle verwandelte Stamme unter 400 n. Br. gefunden worden; in Wyoming 

sollen weniger sichere Reste bis zum Yellowstonepark hin unter 45° vorkommen. Aber selbst diese reichen 

weitaus nicht so weit nach Norden, wie zahlreiche verkieselte oder in Braunkohle tibergegangene Palmstamme 

im Eozan von Frankreich und noch im Oligozan von Deutschland. 

Wahrend wir ferner aus der warmen gemafiigten Zone der Alten Welt nur eine Art, P. sardum 

aus Sardinien, kennen und drei bis vier aus Nordafrika, finden sich in den siidlichen Vereinio-ten Staaten 

unter gleicher Breite sechs Arten und den vier aus der heifien Zone Asiens vom Nerbudda unter dem 23 ° 

bis Ceylon (6 — io°n. Br.) bskannten Palmenholzern stehen 15, und zwar zehn von den Antillen (23—io°), 

wahrscheinlich alle tertiar, die meisten plioziin und fiinf aus dem siidlichen Mexiko (170), wohl der oberen Kreide 

angehorend, gegeniiber. 

So steuern auch die Stammreste der fossilen Palmen ihren Beitrag zur Lebensgeschichte dieser 

merkwurdio'en Pilanzenfamilie bei. 

Bestimmungstabelle. 
Wer die Art aufsuchen will, zu der ein Bruchstiick eines fossilen Palmenstammes gehort, von dem 

ein Diinnschliff aus dem auderen und einer aus dem inneren Teile hergestellt werden kann, wird das Ziel 

am besten erreichen, wenn er den Gang befolgt, den wir bei der vorhergehenden Darstellung, von S. 148(42) 

an, eingeschlagen haben. Fur Stiicke, die dazu nicht vollstandig genug sind, kann man sich auf mancherlei 

Art helfen, indem man entweder von der Beschaffenheit des Grundgewebes, oder von der Verteilung der 

Langsbiindel, oder von ihrer Grofie und Gestalt, oder vom Baue ihrer einzelnen Teile ausgeht. Im folgenden 

habe ich versucht, durch Benutzung, weniger der wesentlichen als einiger ins Auge fallender Merkmale auf 

die gesuchte Art hinzuleiten, deren samtliche Merkmale dann noch verglichen werden miissen, um der 

Bestimmung Sicherheit zu geben. 

Die innerhalb der Arten von uns unterschiedenen Form en sind der Kiirze wegen nur mit ihrem 

eigenen Namen angefiihrt, wie Palmoxylon antiguense b) integrum nur als P. integrum, da diese nach 

dem Register leicht aufzufinden sind. 

Der Zusatz a bedeutet, dafs die angefiihrten Merkmale von der aufieren Gegend des Stammes 

gelten, i von der inneren, zw von der Z wis ch ensclii ch t. Wo diese Gegenden sehr verschieden sind, 

mufite die Art an verschiedenen Stellen angefiihrt werden ; einige andere auch, wo ein Merkinal bald vor- 

handen war, bald fehlte, wie die Kranzzellen bei P. iriarteum oder die Liicken im Grundgewebe von 

P. Aschersoni. 

1. Stammholz. 

A. Die Faserbundel mit Kranzzellen. 

a) Faserteil am Grunde llach oder mit seichter breiter Bucht. 

1. Faserteil viel grofier als Leitbiin del; seine Zellen alle dickwandig; Ge-* 

fafie bilateral. 
f Freies Grundgew. kleinliickig;  Zellen gestreckt; um den Holzteil strahlig, 

Langsbiindel locker gestellt •   •   • iriarteum. 
ff Fr. Gr. grofillick.; Zellen gestreckt, um den Holzteil nicht strahlig; Langsbd. 

voneinander entfernt  •   •   •   • Boxbergae, i. 

-j-ft Fr. Gr.dicht, Z, vieleckig; um d. Holzt. nicht strahlig; Langsbd. gedrangt integrum, a. 

2. Faserteil kl.einer als Leitbd., seine hinteren Zellen dickwand., d. iibr. diinn- 

Wand.; Langsbd. voneinander um den eigenen Durchmesser   abstehend; Gefafie bilateral       antiguense, zw, 

,        .  integrum, ziv. 

Beitriige zur Paliiontologie Osterreich-Ungarns, Bd. XVI. 35 
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b) Faserteil am Grunde abgerundet mit sehr schmaler Bucht; Gefafie bilateral. 

1. Freies Grundgew. quer gestreckt  

2. Freies  Grundgew. radial gestreckt  
c) Faserteil am Gr. mit breiter, tiefer,   sowohl vorn wie   beiderseits   bin ten   abge- 

run deter Bucht; Gefafie median. 

1. Fr.  Grundgew.  vieleckig, weniges kurz gestreckt;  Langsbiindel gedningt, bis 

1  mm dick  

2. Fr.  Gr.   meist   lang   gestreckt;   Langsbiindel   um   den   eigenen  Durchmesser 

voneinander abstehend; iiber  1  mm dick  

d) Faserteil am Gr. mit breiter, tiefer,   vorn   eckiger,   hint en abgerun deter Bucht 

(Querschn. herzform.). 

1. Freies  Grundgew. meist   lang   gestreckt;   Langsbd.   um d. eig. Durchmesser 

voneinander abstehend, fiber  I   mm dick-  

e) Faserteil am  Gr. mit tiefer,  vorn oft eckiger,   bin ten   beiderseits   scliarfkanti- 

ger Bucht (Querschn. pfeilform.). 

1.  Fr.  Grundgew. rundl.-vieleck, ;   Langsbd.  diinn (]/2—
2/.i  mm),   genahert;   Ge- 

fafie median  

/) Faserteil mond- oder sichelformig. 

1. Fasert. mondform., Langsbd.  diinn, genahert,  Gefafie median  

2. Fasert. mond- oder sichelform.,   Langsbd. sehr diinn;   weit   voneinander   ab- 

stehend; Gefafie bilateral  

B. FaserMndel ohne Kranzzellen. 

a) Grundgewebe dicht. 

1.  Langsbiindel sehr diinn (bis  */2  mm). 

-j- Grundgew. um Holzteil u. Faserteil gestreckt   abstehend;   Fasert. 

mondformig mit d. hinteren Sklerenchymbogen e. Scheide bild.; Gefiifie bilateral   .   .   . 

ff Fr.  Grundgew. vieleckig; um d. Holzteil gestreckt-strahlig; Fasert. 

nierenform.,  Gefafie median  

1"I"I" Grundgew. um d.  Holzteil nicht strahlig. 

* Faserteil nierenform. oder verkehrt-eirund, am  Grunde mit seichter Bucht, 

meist mit abgerundeten Randern; Gefafie bilateral  

** Faserteil am Gr. flach oder seicht buchtig, mit eekigeu Randern; Grund- 

gew.  rundlich-vieleckig, etwas dickwandig; Gefjifie ii. median, i. bilateral  

*** Faserteil am Gr. flach oder seicht buchtig mit scharfkantigen Randern ; 

Langsbiindel diinn, genahert; Gefafie bilateral - . 

**** Faserteil amGr. seichtoder tief buchtig, mit scharfkantigen oder in Schnei- 

den auslaufenden Randern; Langsbd. sehr diinn, genahert  

***** Faserteil mondformig, mit d. hinteren Sklerenchymbogen zu e. Scheide 

das Leitbiindel verschmolzen; Langsbd. genahert  

****** Faserteil sichelformig, das grofiere Leitbiindel nur  vorn   umfasssend; 

Langsbd. weit voneinand. abstehend  

2. Langsbiindel dicker (x/2—I
X

/J 
mm)- 

f Grundgew. um d. Holzteil strahlig. 

* Fr. Grundgew. gestreckt, um d. Holzteil in einerReihe strahlig; Faserteil 

am Gr. nierenformig; Faserbundel sehr diinn  

** Grundgew.   vieleckig oder gestreckt, um einige Holzteile    einreihig- 

strahlig; Faserteil mit schmalem Spalt (pfeilform.),  dreieckiger oder halbkreisformiger 

confcrhim, a. 

crassipes, a. 

densum, ci. 

speciosum, z-iv. 

speciosum, z-iv. 

astrocaryoides. 

astrocaryoides. 

antignensc, i. 

integrum,, i. 

astron. 

oligocaenum. 

Withami. 

belgicum. 

Liebigianum. 

ceylanicum. 

parvifasciculosum. 

molle, i. 

anceps, d. 
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Bucht mit scharfkantigen  Randern  

*** Fr. Grundgew. vieleckig ; urn d. Holzteil e i n- bis dreireihig-strahlig; 

Faserteil rnondformig mit tiefer Buclit  

**** Fr.  Grungew. vieleck. ; urn d.   Holzteil  oft   einreihig-strahlig;   Faserteil 

nierenformig, wenig grofier als d. Leitbiindel;  Faserbiindel dick  

***** Fr. Grundgew. vieleck.; um d. Holzteil verworren-strahlig; Faserteil viel- 

mal grofter als  d. kleine Leitbiindel;   Faserbiindel diinn u.  sehr diinn  

ff Grundgew.  um d.  Holzteil nicht strahlig. 

* Hinterer   S kl er e n chy m b o gen   mit   d.   pfeilformigen Faserteil   das 

Leitbiindel scheidenformig umschliefiend; Grundgew. sehr dickwandig  

** Kein hinterer S kl er enchy m b o gen. 

O Leitbiindel grofier als Faserteil. 

Fr.  Grundgew.  gestreckt,  wenige Zellen vieleck  

03 Leitbiindel  wenig   kleiner als Faserteil. 

Fr.  Grundgew.  von innen nach  aufien gestreckt; Leitbd.  den  Grand des Faser- 

teiles beiderseits umfassend  

OOO Leitbd. vielmal kleiner als Faserteil. 

Fr.  Grundgew.  vieleckig oder wenig verlangert; Faserteil  am Grunde nieren- 

formig      

Fr.  Grundgew. quer gestreckt;  Faserteil rundlich, hinten flach  

Fr.  Grundgew.   vieleckig   oder gestreckt;   Faserteil   am Grunde   mit   schmalem 

Spalt oder dreieckiger oder halbkreisfonn   Bucht mit scharfkantigen Randern.   .   . 

b) Grundgewebe 1 ii c k i g. 

1.  Langsbiindel dicker (^2/3 — I l/3  mm). 

f Grundgewebe kleinliickig (Liicken durch mehrere Zellschichten  getrennt); 

Lanesbiindel locker gestellt. 

* Grundgew. gestreckt, rings um den Holzteil strahlig, hinten abgerun- 

det;  Faserteil ei-nierenform., am Grunde abgeflacht; Faserbiindel zieml. dick  

ff Grundgew.    grofiliickig   (Liicken   durch einfache Zellschichten getrennt); 

Liingsbd.  weit voneinander abstehend. 

* Grundgew.   um   d.  Holzteil   strahlig,   nach   hinten   vorgezogen; 

Faserteil rund; Faserbiindel sparsam, ziemlich dick         

** Grundgew.   um d. Holzteil strahlig,  hinten abgerundet; Faserteil 

einierenform.,  Faserbiindel zahlreich,  sehr diinn  

*** Grundgew.  gestreckt, vom Holzteil nur   seitwarts abstehend,   hinten 

kurzzellig; Faserbiindel zieml.  dick  

**** Grundgew. um den Holzteil nicht strahlig;   Faserbiindel zieml.   dick 

2.  Langsbiindel sehr diinn  (unter  ]/3   mm). 

Faserteil rnondformig;  Faserbiindel sehr zahlreich  

c)  Grundgewebe unkenntlich. 

Langsbd. dick (1 mm);  Faserteil eiformig mit dreieck. Bucht mit abgerundeten 

Randern (herzformig)  

C. Ohne Faserbiindel. 

a) Grundgewebe dicht. 

1. Grundgew.  vieleckig, um den Holzteil nicht strahlig. 

f Faserteil am  Gr. nierenformig. 

* Faserteil kleiner als Leitbiindel  (Grundgew. zweifelhaft). 

O Langsbiindel weit voneinander abstehend; GefafSe zahlreich, bilateral 
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** Faserteil grofier als Leitbiindel; kein hinterer Sklerenchymbogen. 

O Langsbd. diinn (!|,««); locker gestellt; Faserteil am Grunde flach, oft 

eckig begrenzt, Grundgew. etwas dickwandig  

OO Langsbd. dick (4/5 mm); gedrangt; Gefafie bilat  

OOO Langsbd. sehr dick (i]/5  mm); genahert; Gef. bilat -.   . 

*** Faserteil grofier als Leitbiindel; ein hinterer Sklerenchymbogen. 

O Langsbd. diinn (2/3  mm); genahert; Gef. bilat  

•j--f- Faserteil mondformig. 

* Gefafie median. 

O Langsbd, diinn (% mm); locker gestellt; Faserteil mit breiter Bucht 

OO  Langsbd.  sehr dick (i1/^  mm);   locker gestellt;    mit halbkreisformiger 

Bucht, in der das viel kleinere Leitbiindel liegt  

** Gefafie bilateral. 

O Langsbd. dick (*/5 mm); gedrangt; Faserteil nach hinten verschmalert mit 

schmaler Bucht fiir das viel kleinere Leitbiindel  

OO Langsbd. diinn (Y2 mm); genahert; Faserteil mit breiter, seichter Bucht 

fiir das fast ebenso grofie Leitbiindel  

OOO Langsbd. diinn (2/3  mm); genahert; Faserteil mit breiter, tiefer Bucht 

mit scharfen Randern; kleiner als das Leitbiindel  

.j„j..j- Faserteil s cheidenf ormig das viel kleinere Leitbiindel rings umgebend. 

* Langsbd. dick (°/10 mm), gedrangt, Gefafie median, Grundgew. dickwandig 

2. Fr. Grundgew. quer gestreckt, um d. Holzteil strahlig. 

Faserteil   mit   hinterem   Sklerenchymbogen   eine   Scheide   um    das    Leitbiindel 

bildend; Gef. lateral  

b) Grundgewebe liickig. 

1. Grundgew. vieleck., Zellen oft etwas verlangert, um den Holzteil nicht strahlig. 

f Faserteil am Grunde nierenformig. 

* Langsbd. mehr als  1  mm dick, straff; Grundgew.  vieleckig  

** Langsbd. d/5 mm dick, schlaff; Grundgew. vieleckig, Zellen oft etwas ver- 

langert, vom Holzteil seitlich abstehend  

-J--J- Faserteil mondformig. 

* Langsbd. locker gestellt, sehr dick (1 V2 mm); Faserteil rundlich, a. Gr. mond- 

formig mit halbkreistormiger Bucht fiir das kleine Leitbiindel, das kaum aus ihm her- 

austritt; Gefaft median  

** Langsbd. locker gestellt, dick(i mm), Faserteil mondformig mit abgerun- 

deter  Bucht; Leitbd. weit heraustretend; Gefiifi median  

*** Langsbd. gedrangt, innere genahert, dick (iiber 1 mm), Faserteil im 

Querschnitt pfeilformig oder mondformig;   Gefafie bilateral        

2. Grundgewebe gestreckt, um den Holzteil strahlig;   Faserteil nierenformig; 

Langsbiindel weit voneinander abstehend. 

f Die Liicken des Grundgewebes durch einfache Zellschichten getrennt. 

* Langsbiindel dick (1 mm); Gefafie bilateral; Grundgewebe von einem 

Langsbiindel zum anderen strahlig gestreckt •  

f-j- Die Liicken des Gr. durch mehrfache Zellschichten getrennt. 

* Langsbd. dick (iiber  1  mm), Gefafie bilateral; Grundgew. nicht strahlig 

** Langsbd. diinn (*/a mm); Leitbiindel kleiner als der Faserteil    .... 

c) Grundgewebe unkenntlich. 

1.  Langsbd. genahert, dick; Faserteil mit dreieckiger Bucht mit etwas abgerun- 

deten Randern (herz-pfeilformig)  
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2.  Langsbd. weit voneinander abstehend; dick (4/8 mm); Faserteil nierenformig,' 

kleiner als das Leitbundel, mit zahlreichen bilateral en Gefiifien  
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punctatum,  i. 

II. Wurzeln. 
A. Kern, drehrund, einfach. 

a) Mit   1—2 peripherischen Kreisen von Gefiifien. 

7 Innen nur Parenchym, darin zuweilen einige zerstreute Gefafie  radicatum. 

ff  Innen zahlreiche grofiere bis in die Mitte verteilte Gefafie  angiorhizon, 

b) Kern,   anfien   mit  vielen Reihen v. 3—5 radial   aneinander   anliegenden, 

wenig inneren Gefafien; Mitte leer  macrorhizon. 

B. Kern rundlicb.  durch Langsspalten zerkliiftet;   Gefafie   mit Sklerenchym   bis 

in die Mitte verteilt  iriarteum. 
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REGISTER 
tiber die behandelten fossilen Holzer. 

Die Seite, auf der die Art oder Form behandelt ist, ist durch etwas fettere Ziffern unterschieden; die, auf 

der sich kiirzere Angaben liber sie linden, durch kleinere; die, wo sie nur als Beispiel angefuhrt ist, ist nicht auf- 
genommen.    Die Seitenzahlen sind die durchgehenden des ganzen Bandcs XVI. 

Seite 
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arenarius Watelet 223 
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Zitteli Schenk 243 
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„ angiorhizon Stenzel 267 

B angulare (Cotta) 170, 266 

, antiguense (Unger) 127,  149, 151 

a) verum (Unger)   ....   123, 124, 143, 152 

6) integrum (Felix) 134, 154 

c) molle (Felix) 157 

„ arenarium (Watelet) 223 

„ Aschersoni Schenk 234 

a) verum (Schenk) 235 

b) Schweinfurthi (Schenk) 236 

Aschersoni Schenk  z. T. (= Cottae, c) li- 

bycum) 221 

astrocaryoid.es (Unger) 138, 142, 182 

„ astron Stenzel 257 

a) verum Stzl 121, 142, 258 

b) radicatum Stzl.      .   .   .   121, 144, 260, 266 

3° 

Chamaerops teutonica Ludwig 115 

Endogenite bacillaire Brongniart     ill 
Endogenites Brongniart in, 146 

„ z. T. Sprengel 146 

„ didymosolen Sprengel 147, 216 

„ helvetica Unger     in 

„ palmacites (Sprengel)    .    147, 245 

Fasciculittis  Cotta no, 146 

Unger     146 

„ ambiguus Eichwald      117 

„ anoinalus Unger 187, 188 

„ antiguensis Unger 152 

„ arenarius Stenzel 223 

„ astrocaryoides Unger     182 

„ bacillaris (Brongn.)      Ill 
biformis Pomel 270 

., carbonigenus (Corda) 116 

„ ceylanicus Unger 250 

„ confcrtus Stenzel 203 

„ Cottae Unger 219 

z. T. (Unger) [arctum.] 220 

„       z. T. (Unger) [microxylon]   .   .   .     174 

„ densus Unger 161 

„ didymosolen (Cotta) 216 

„ „ z. T. Stenzel [microxylon].     174 

„ Fladungi Unger      165 

,, fragilis Gopp. u. Stzl     in 

„ geanthracis Gopp. u. Stzl 114,  168 

„ germanicus Stenzel      199 

„ gracilis Pomel 270 

„ Gravesii Pomel 270 
groenlandicus Heer      112 

113 
115 
188 
116 

245 

„ Hartigii Gopp. u. Stzl  

b) linteus  

„ lacunosus Unger  

„ leptoxylon (Corda)  

„ palmacites (Cotta)  

„            Partschii Unger  222 

„            perfossus Unger  170 

„            sardus Unger  256 

„            speciosus Stenzel  '72 
stellatus Unger  232 

„             varians (Corda)  116 

„            vasculosus Stenzel  159 

„            Withami Unger  230 

Medullosa elegans Cotta  116 

Palaeospathe Daemonorhops Unger  115 

Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns, Bd, XVI. 
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Palmoxylon axonenes (Watelet) 191 

„ axoniense Schenk     191 

„ Blanfordi Schenk 135, 192 

, Boxbergae (Geinitz) 135, 140 195 

„ cellulosum Knowlton 122,  125, 178 

„ ceylanicum (Unger) 250 

„ a) verum 250 

„ b) Liebigianum (Schenk)     ....   142, 251 

„ confertum Stenzel 124,  141, 203 

, Cossoni Fliche 269 

„ Cottae Felix     155 

„ Cottae (Unger) 132, 219 

a) verum 219 

6) arctum Stenzel 220 

c) libycum Stenzel 221 

d) Partschii (Unger) 135, 222 

crassipes (Unger) 144, 205, 266 

„ densum (Unger) 140, 161 

„ didymosolen (Sprengel)   122, 131, 132, 141, 216 

„ filigranum Stenzel 138, 201 

„ Fladungi (Unger) 123, 126, 149, 165 

„ geanthracis GOpp. u. Stzl 114, 168 

„ germanicum Stenzel 125, 199 

,, integrum Felix 155 

iriarteum Stenzel 146, 211, 266 

„ Kuntzii Felix 205, 209 

„ lacunosum (Unger) 187 

a) verum, mit anomalum 135, 187 

b) anceps Stenzel 190 

c) axonense (Watelet) 191 

„ lausonianum (Heer) 270 

„ Liebigianum Schenk 251 

,, macrorhizon Stenzel 267 

„ microxylon (Corda) 174 

„ mississippense Stenzel 138, 248 

„ molle Felix 157 

Seite 

Palmoxylon oligocaenum Beck 227 

„ ovatum Stenzel 135,  144, 225 

,, palmacites (Sprengel) 131, 140, 245 

„ Partschii (Unger) .   .   • 222 

„ parvifasciculatum Schenk 265 

„ parvifasciculosum Vater 265 

„ porosum Stenzel 125, 137, 209 

„ punctatum (Cotta) 196 

„ Quenstedti Felix     174 

„ radiatum Vater 121, 164 

„ remotum Stenzel 121,  125,  127, 197 

„ sardoum Schenk 256 

„ sardum (Unger) ....   121, 138, 139, 142, 255 

„ Schweinfurthi (Schenk) 236 

„ scleroticum Vater T21, 126, 262 

„ speciosum (Stenzel) 124,  138, 171 

., stellatum (Unger) 134, 138 232 

„ cf. stellatum Felix 258 

„ tenerum Felix 245 

,, tenue Stenzel 135, 150, 228 

„ texense Stenzel 143, 185 

variabilc Vater 238 

a) verum      121,  142, 144, 238 

b) belgicum 141, 240 

„ varians (Corda)     116 

„ vasculosum (Stenzel) 143, 159 

., vestitum (Saporta) 270 

„ Wichmanni Hofmann      269 

Withami (Unger) 230 

Zitteli Schenk 243 

Perfassus Cotta     147 

,, angularis Cotta     170 

„ punctatus Cotta      196 

Protopteris Sternbergi Corda     116 

Tempskya varians Velenovsky      116 
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„     128,      „       6 v. o.   statt folio lies folia. 

,,      145,      ,,       4 v. o. hinter wtirde fehlt: — 
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193,      „     11 v.  o. statt Manua lies Manual. 
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ZUR ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 

Die jeder Figur in runden Klammern ( ) beigesetzte Zahl gibt den Mafistab an, in dem sie ge- 

zeiebnet ist; so ist (\) natiirliche Grofte ; (11
a) zehnfache Vergrofterung. 

Um die Vergleichung verschiedener Abbildungen zu erleichtern, sind sie, wo es anging, in gleichem 

Maftstabe entworfen. Zu diesem Zwecke habe ich die Stelle zuerst mit der schwachsten Vergrofterung meines 

P 1 0 ft 1 schen Mikroskops (\-), unterstiitzt durch ein in das Diaphragma des Okularrohrs eingelegtes Haarnetz 

auf ein Blatt mit einem Netze feiner Linien gezeichnet und diese Zeichnung dann mit Hilfe eines eng- 

maschigeren Netzes nach Bedarf verkleinert. Ebenso sind auch die bei starkeren Vergrofterungen entworfenen 

Figuren auf das gewiinschte Maft zuriickgefiihrt worden. Die Striche eines in eine Glasplatte, die man ins 

Diaphragma einlegt, eingeritzten Netzes liefien sich zwischen den meist stark gefarbten groben Zeichnungen 

der Versteinerungen leider nur selten  deutlich verfolgen. 

Die vergrofterten Figuren sind in der Regel nach Diinnschliffen bei durchfallendem Licht gezeichnet, 

nur wenige nach geschliffenen Flachen bei auffallendem, durch eine Linse gesammeltem Sonnen- oder 

Lampenlicht. 

Wo die Stiicke oder Diinnschliffe sich befinden, von denen die Figuren entnommen sind, erhellt in 

der Regel aus den bei der Beschreibung der Art gemachten Angaben ; bei den ubrigen ist dies im folgenden 

angefuhrt, wobei die Sammlung von Franz Unger mit (U.) bezeichnet ist, die des Herrn Professor Felix 

mit (F.). Bei den letzteren ist, wo es wiinschenswert schien, die Nummer hinzugefugt, unter der sie in seiner 

Sammlung liegen. 
Uberall bedeutet Qu. einen Quer-, Lg. einen Langsschnitt; a. den aufieren, i. den inneren Teil des 

Stammes, zw.  die Zwischenschicht. 

Bei alien Figuren sind bezeichnet mit: 

e, e': Kreuzungsblindel, fasciculus fibro-ductor in folium exiens. 

f'. Faserbiindel, fasciculus fihrosus. 

fd, fd':  Langsbiindel, fasc. fibro-ductor cummunis. 

I, I':  Liicke,  lacuna. 

p, p':  Grundgewebe,  Parenchym,  textum fundamental v. parenchymatosum. 

pc: Siebteil, pars cribrosa. 

pf pf: Faserteil (Bast), pars fibrosa. 

pi: Holzteil, pars lignosa. 

r: Wurzel,  radix. 

s:  Querscheidewand in  einem  Gefafte, septum  transversum. 

st: Kranzzellen, stegmata. 

t, f: Ubergangsbiindel, fasciculus transitorius. 

v, v':  Gefafi, vas. 
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TAFEL III 0). 

Stenttel: Fossile Palmenliolzer.    FUj. 1—25. 
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TAFEL III (i), 
Fig. 1—25.    Palmoxylon antiguense.   S. 151  [45J. 

Fig.  [ — 10.    P. a. 6) integrum S. 154 [48] 

Fig. 1. Qu. a. (F.). 

— 2. Qu. i., bei auffall. Lichte gez. (F.). 

— 3, 4.       Langsbiindel a. (F.). 

— 5. Ubergangsbd. (F.). 

6, 7, 8. Langsbd. i, bei auffall. L. (F.). 

9. Langsbd. a., mit Grundgewebe (F.). 

— 10. Faserbd., dgl. (F.). 

— 11—13. P.a. c) molle S. 157 [51], 

— II. Qu. i. (F). 

— 12, 13.   Langsbd. i. (F.). 

Fig.  14 — 25. P. a. a) verum S.  152 [46] 

— 14. Qu. a., bei auffall. L. (F.). 

— 15. Qu. a. zw., dgl. (Dresdener Museum). 

16.         Qu. i., dgl. (F.). 

— 17. Langsbd. a, dgl. (Dresdener Museum). 

— 18. Kreuzungsbd. i., 19. a., dgl. (dgl.). 

— 20—24. Teilungsbd., bei auffall. L. (Dresdener Museum). 

— 25. Durch Teilung entstandene Biindel, dgl. (dgl.). 
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KG. Stenzel: Fossile Palmenholzer. (Taf.I. 
fd 

Tar. III. 

N     ; V 

-  ; ^ 

P      10 IT) 

..fd" 

fd" 

\t-rn 

K.G.Stexvzel gez. 

0   ° r-fa' 
16 (?) 

lith.KunstanstaltvFnedr. Sperl, Wea.W/i- 

Reitraee zur Palaeontologie und Geologie Oesterreich-Ungarns 
und des Orients.Bd.XVI, I904. 

. •Iaq v.Wilh.Braumiiller.k.u.U.Hof-u Universitats-Buchhandler in Wien. 
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TAFEL IV(ii). 

Stenzel. Fossile Palmenholzer.    Fig. 26—39. 
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TAFEL IV (ii). 

Fig. 26, 

— 26. 

— 27. 

Fig. 28. 

Fig. 29- 

— 29. 

— 30 

— 3i- 
— 32- 
— 37- 
— 39- 

27.   Palmoxylon antiguense a) verum S.  152 [461. 

Langsbd. mit Grundgewebe, zw. Qu. —  x. Flilgelzellen (II.). 

Dgl. Lg. (U.). 

P. radiatum: Qu. a. — x. kleine Biindel aus der iiufiersten Stammschicht S. T64 [58] 

-39. P. vasculosum   S. 159 [53]. 

Bruchstiick; radialcr Langsbruch. 

Querflache; a Quarzgang. 

Qu. i. — x. halbes Lcitbtindel eines sich teilenden Langsbd. (= Fig. 3&) 

-36. Langsbtindel. 

-38. Teilungsbiindel.  — Fig. 38 = Fig. 31, x. 

Grundgewebe mit Faserbiindel f. und und Teil eines Liingsbtindels, v.—pf. 
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KG. Slenzel: Fossile Palmenholzer. (Taf.I.) Taf. IV. 

26 W 

28 (?) 
30(+) 

29 W 

32 (¥) 

/"~\ 

K.G.Slenzel gez. 

39 m 

•' '•e.n,ill/i. 

Beitrafie zur Palaeontologie und Geologle Oesferreich-Ungarns 
und des Orients, 13d.XVI, 190*. 

Verlag v.Wilh.Braumilller,k.u.k.Hof-u Universilats-Buchhandler in Wien. 
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TAFEL Vdn). 

Stennel: FossUe FalmenlioUer.    Ftg. 40   43. 
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TAFEL V (in). 

Fig. 40. Palmoxylon vasculosum S. 159 [53]. 
— 40. Langsbd. mit Grundgewebe und Faserbiindeln. 

Fig. 41-43. P. Fladungi S. 165 [59]. 
— 41. Qu. h.—d, d', Bucbt im Grunde des Faserteils. 
— 42. Drei zusammengehorige Langsbiindel. 
— 43. Leitbiindel mit dem Grunde des Faserteils und Grundgewebe. 

Fig. 44(45). P. densum S.  161 [55]. 
— 44. Qu. a. y.: Faserleitbilndel mit 3 medianen Gefaften. 

45. Qu. a. von Aatrocaryum vulgare, nachMohl in Martius, Tab. A, Fig.  I, z. T.; verkleinert; von den 
Faserleitbundeln und FaserbUndeln nur die Umrisse. 
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K.G. Sienzel: Fossile PalmenMzer. iTafiD.) Taf.V. 

^^ 

h'th.Kunstar.staltv.Friedr. Sperl, Wsn,&/i. 

Beitrage zur Palaeonfologie und Geologie Oesterreich-Unganis 
und des Orients,13d.XVI, 1904. 

Verlagv.Wilh.Braumuller,k.u.k.Hof-u.Universitats-Buchhandler in Wien. 
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TAFEL VI (iv). 

Stenzel: Fossile PalmenJiblzer.    Fig. 46 -51. 
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TAFEL VI   (IV). 

Fig. 46—51. Palrnoxylen densum S   161  [ 55]. 
— 46. Qu. a., Langsbd., Faserbd., Grundgew. 
— 47, 48.   Leitbd. mit einem Gefa.fi und mit einer medianen Gefafigruppe. 
— 49. Ubergangsbd. 
— 50. Kreuzungsbtindel. x., dickwandige Prosenchymzellen am hinteren Rande des Biindels. 
— 51. Lg  eines Langsbiindels und strahlenfOrmigen Grundgewebes. 
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46 (14p) 

p' P 
47 (T) 49 (14-°) 

- M 

• 

51 (T), 48;"-;"» 

K.G.Stenzel gez. Iith.Kuristanstaitv.Friedr. Sperl, Wen,I/I/1. 

Beitrage zur Palaeontologic und Geologie Oesterreich-Ungarns 
und des Orients,Bd.XVI, 1904. 

Verlag j.Wilh.Bra'jmuller.ku.k.Hof-uUniversitats-Bucbhandler in Wien. 
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TAFEL VII (v). 

Stenzel: Fossile Palmenholzer.    Fig. 52. 
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TAFEL VII (v). 

Fig. 52. Palmoxylon speciosnm.    Ou. zw.: L:inSsbd., Faserbd. und Grundgewebe S.  171. 
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K.G.Stenzel: Fossile Palmenholzer^Taf.V.) Taf.Vn. 
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52 am 

Jtenze] gez. Zitk.Kurisfanstalfr-Friedr. Sserl, Wien,lll/i. 

Beitrage zurPalaeontologie und Geologie Oesterreicli Ungarns 
und des Orients, Bd. XVI, 1904. 

Verlagv.Wilh.Braumuller,k.u.k.Hof-u.Universitats-Buchhandlep in Wien. 
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TAFEL VIII (vi). 

Stengel: Fossile Palmenholzer.    Fig. 58—(id. 
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TAFEL VIII (vi). 

Fig- 53—60. Palmoxylon speciosum   S.  C71 [65]. 
— 53. Stammstiick, radialcr Langsbruch; a—b: Die Schlifflache, Fig. 54. 

— 54- Qu- bei a—1>> Fig. 53 > ") Sufiere, 6) innerc Gegend. 
— 55- Qu- aus <-ier aufieren; 56. aus der inneren Gegend von Fig. 54. 
— 57—59. Langsbd.; 60. Kreuzungsbd. 

Fig. 61—63. P. texense.    S. 185 [79]. 
— 61. Qu. a.; g—h; m—n: Reihen seitlich genaherter Langsbd. 
— 62. Qu. i. 
— 63. Radialer Langsbruch a.; a) aufiere, 6) innere Gegend; i, i' Teilungsbiindel. 

Fig. 64—66. P. lacunosum: a) verum. S.  187 [81]. 
— 64. Qu. i. (F.); 65. Qu. zw. (F.) 
— 66. L. a. -des liickigen Grundgeweb es (U ). 
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TAFEL IX (VII). 

Stenzel: Fossile Falmenhblzer.    Fig. 07—81. 
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TAFEL IX (VII). 

Fig. 67—70. Palmoxylon lacunosum, c) axonense. S. 191 [85]. 
— 67. StammstUck, radialer Langsbruch. 
— 68. Querbruch aus der inneren Gegend des Stamm.es. 
— 69. Qu. i. 
— 70. Langsbd. mit dem Grundgewebe um den Holzteil. 

Fig. 71—74. P. Blanfordi. S. 192 [86]. 

— 7i-        Qu- i- (F. 1393)- 
— 72. Langsbd,; x., strukturlose Platte zwischen den iibrigens mit weifiem Chalcedon ausgefiillten Stellen 

(1, 1) des Faserteiles (F. 229). 
— 73, 74,   dgl. — h, hinterer Sklerenchymbogen (F. 1394). 

Fig. 75—78. P. Boxbergae. S.  195 [89]. 
— 75. Radialer; 76, tangentialer Langsbruch des Stuckes. 
— 77- Qu- i- — 78- Langsbd. 

Fig. 79—81. P. remotum. S. 197 [91]. 
— 79. Radiale Liingsbruchfiache des Stuckes. 
— 80. Querschliff. 
— 81. Punktierte Zelle des Grundgewebes. 
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K.G. Stenzel: Fossile Falmenholzer. (Taf.VlI.) Taf. IX 

fti"-f- 

VitT$ 

6i    iil 

73 m 

fd' 

v' -(5 • H 
O 

Q &:°: 
' • • •• rS 0 

o 

77 (?) 

81 TO 

79(1) 

Iith.KhnstansfaltvFnzc'r. SperJ, Wen,Hl/i. 

Beitrage zurPalaeontologie imd Geologic OestorreiclvUngarns 
und des Orients,Bd.XVI, 190*. 

Verlag v.Wilh.Braumuller,k.u.k.Hof-u.Universitats-Buchhandler in Wien. 

download unter www.biologiezentrum.at



download unter www.biologiezentrum.at



TAFEL X(vm). 

Stenzel: Fossile Falmenholzer.    Fig. 82. 
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TAFEL X (vm). 

Fig. 82. Palmoxylon remotum:   Langsbvindel mit Grundgewebe. *, V;   punktierte  Zellen des  letzteren; 
pi: hinterer Bogen dickwandiger Holzzellen. S. 197 [91]. 
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TAFELXI (ix). 

Stengel: Fossile PalmenhW&er.   Jfig. 83—91. 
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TAFEL XI (ix). 

Fig. 83—85. Palmoxylon remotum. (S. 197 [91 j. 
— 83. Qu. i. zw. 
— 84, 85.   Langsbd. 

Fig. 86—91, P. germanioum. S. 199 [93]. 
— 86. Qu. a.; a) aufiere, i) innere Gegend. 
— 87. Radialer Langsbruch. 
— 88. Qu. zw. — x, y, z: Langsbd.  mit nach innen gewendeten Faserteilen. 
— 89. Langsbd. mit angrenzendem Grundgewebe; p: kurzgestreckte Parenchymzellen. 
— 90. Obergangsbtlndel; p: Grundgewebe um den Holzteil strahlig. 
— 91. Freies Grundgewebe (/>), anliegendcs (p'), Faserteil (/>/'). 
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TAFEL XII (x). 

Stenzel: Fossile I'almenholzer.   Fig. 92-107. 
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TAFELXII(x). 

Fig. 92. 

—   92. 
Fig. 93- -105 

93- 

94. 

95- 
-   96. 

Fig. 97. 

Fig. 98. 

— 100. 

— 101, 102. 

103-105. 

Fig. 106,   107. 

— 106. 

— 107. 

Palmoxylon punctatum. S. 196 [90J. 

Qu. i. 
P. crassipes. S. 205 [99]. 

Qu.  aus   dem Umfang   des  Stammes (P. Kuntsrii Fel.) mit Langsbd.  (fd —fd") und wurzel- 

versorgenden Blindeln (r, r) (F.) 

Qu. aus der aufieren Schicht desselben (F.) 

Biindel mit breitem Leitbiindel, das bei g wohl Gefafie fiir eine Wurzel abgegeben hat. (F.) — Ebdaher. 

Biindel mit Wurzelgefafien (r) (F.) Ebdaher. 

Qu. aus   dem Stammumfang:   a—b:   Aufienflache   der Rinde;   g—h:   Grenze zwischen ihr und 

dem Kern des Stammes; r, r: Wurzelansatze; z: innere Grenze des Studies. Bei auffallen- 

dem Licht gez. (s/i). — (U.) 

Qu. aus dem Stammumfang des Blockes im Berliner Museum. (F.) a—b; g—h; r, wie Fig. 97. 

Teil desselben vergr.: a — b: Aufienflache; g—h: Grenze zwischen Rinde und Kern des Stammes. 

— r: Wurzelansatze in der Rinde. — r'; dgl. am Kern (F.). 

Teil aus dem Innern desselben; bei auffall. Licht gez. (F.). 

Sehr diinne Langsbd. nahe unter der Rinde dess. (F.). 

Langsbd. weiter nach innen (F.). 

P. filigranum. S. 201 [95]. 

Qu., a. 

Langsbtindel. 
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TAFELXIII (xi). 

Stenzel: Fossile FalmenJiblzer.    Fig. 108—122. 
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TAFEL XIII (xi). 

Fig. 108—III. Palmoxylon confertum. S. 203 [97]. 
— 108. Qu. aus dem Umfange des Stammes; a—h: aufiere Scliicht; i: Inneres. 
— 109. Qu. aus der aufieren Schicht. 
— no. Ubergangsbd. mit Grundgewebe und Faserbundel; m: cigenes Gewebe zwischen vorderem und 

hinterem Holzteil. 
— in. Lg. 

Fig. 112—122. P. porosum. S. 209 1103]. 
— 112. Radialer Langsbruch des Bruchstiickes. 
— 113. Querflache desselben. 
— 114,   115   Faserleitbiindel aus dem Umfang des Kernes. 
— 116—119. Langsbd. aus dem aufieren Teil. 
— 120,   121. Kreuzungsbd. 
— 122. Lg. v. Grundgewebe (p) und Holzteil (pi). 
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TAFEL XIV (XII). 

Stenzel: Fossile PalmcnJiblzer.    Fig, 123-132. 
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TAFEL XIV (xii). 

Fig. 123—126. Palmoxylon porosum. S. 209 [103]. 

— 123. Qu. aus dem Umfang des Stammes. 

— 124. Qu. a.; 125: Qu. i. 

— 126. Qu. eines Langsbiindels mit Grundgewebe; x, 

Fig. 127—129. P. iriarteum. 211 [105]. 

— 127. 
— 128. 

— 129. 

Fig. 130-132 

— 130. 

— 131. 

— 132. 

dunkle Stellen in dem letzteren. 

Qu. a. (Teil von Taf. II, Fig. 4 in Stenzel Palm, iriarf.) 

Qu. zw. (dgl. von Fig. 5). 

Qu. aus dem untersten Teil des Stammes (dgl. von Fig. 6). 

P. didymosolen. S. 216 [no|. 

Langsbd. mit gut erhaltenen Gefafien. 

Dgl. mit zusammengedrtickten grofien Gefafien. 

Grundgewebe am Faserteil eines Langsbd. 
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TAFEL XV (xiii). 

Stensel: Fossile Palmenh&leer.   m<j. 133—143. 
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TAFEL XV (xiii). 

Fig- 133, 

133. 

134- 

Fig. 135 • 

— 135. 
Fig. 136, 

136. 

- 137. 
Fig.  138- 

— 138- 

139- 
— 140. 

- 141, 

- >43- 

134.   Palmoxylon didymosolen. S. 216 [no]. 

Qu. a. des Stammes im Berliner Museum, y Teilungsbd. 

Qu. a. des Stammes im Dresdener Museum, a) Langsbiindel mit seitlieh zusammengedrilckten, 

lanzettlichen oder 6) linealischen, g, h mit von hinten nach vorn zusammengedrilckten 

linealischen Gefafien. 

P. Cottae. a) verum.  S. 219 [113]. 

Qu. eines Teiles des Stammes; g) nach innen, h) nach der Seite gewendete Langsbd. 

137.   P. Cottae, c) libycum. S. 221 [ r 15]. 

Qu. eines Teils des Stammes (F. 1388). 

Langsbd. mit gut erhaltenen Gefafien (F. 1388). 

•143. P. arenarinm. S. 223 [ r 17]. 

Radialer Langsbruch, aus der Zwischenschicht. 

Querschliff, dgl. 

Qu. zw. 

142. Langsbd. 

Ubergangsbd. 
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TAFEL XVI (xiv). 

Stenzel: Fossile Palmenholser.    Fig. 141—158. 
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TAFELXVI (xiv). 

Fig. 144. Palmoxylon arenarium.  S. 223 [117]. 
— 144. Langsbd. mit Faserblindeln und Grundgewebe. — x: Fliigelzellen. 

Fig. 145—151. P. tenue. S. 228 [122]. 
— 145. Qu. zw. - (F. 1357.) 
— 146—150. Langsbiindel. — h: hinterer Sklerenchymbogen (146—148: F. 1358. — 149: F. 1359. 150: F. 1357). 
— 151. Kreuzungsbd. (F. 1357). 

Fig. 152—158. P. ovatum. S. 225 [119]. 
— 152. Querschliff eines inneren Stammstuckes. 
— 153. Langsbruch, dgl. 
— 154. Qu. i. — a—b; g—h: Reihen gedrangter Langsbd. 
— 155. Langsbd. 
— 156. Dbergangsbd. 
— 157. Teilungsbd. 
— 158. Qu. einer Stelle eines Faserteils; a) Zelle mit fast unkenntlichem, b) mit verschwindendem Lumen. 
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TAFEL XVII (xv). 

Stenzel: Fossils JPalmenhblzer.    Fiff. 159—171. 
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TAFEL XVII (xv). 

Fig. 159- 
— 159- 

Fig. 160- 

— 160. 

— 161. 

— 162. 

— 163, 
— 165. 

— r66- 
Fig. 169- 

— 169. 

— 170. 

— 171- 

Palmoxylon ovatum.    S. 225 [119]. 

Qu. von Langsbd., Faserbd. und Grundgewebe. 

-168. P. microxylon. S. 174 [68]. 

Qu. a. Nach einem Bruchstiick aus dem Wiener Museum bei auffall. Licht gez. 

Qu. i., dsgl. 

Qu. a. Nach einem Dlinnschliff von dem Tiibinger Stiick (P. Quenstedti Fel.). x, y, 

ahnlich den tlbergangsbiindeln (F.). 

164.   Langsbd. aus dem vorigen. 

Ubergangsbiindel, dgl. 

-168. Langsbd. aus dem Innern; von einem Tiibinger Bruchstiick bei auffall. Licht gez. 

-171. P. cellulosum.    S. 178 [72]. 

Qu. a. (F. 1008). 

Qu, zw. (F. 1005). 

Qu. i. — z—«"': Sehr dttrme und einfache Bundel (F. 1004). 

Langsbd . 

download unter www.biologiezentrum.at



K.G. Slenzel: Fossile Palmenholzer. (Taf.xv.) 

'.  . • 

Taf.XVn. 
fd fd"     fcV    fillv 

, 
' 

fd' 
Hv, 

160 ( 

fd" 

tar 

f^~\P::/' J: 

• 

• 

' 

• - \, r u 

i 

oo 

161(f) 

163(^> 

fd'- 

I 

r/0 (f) 
162 (W 

K.(».Slenzel yez. 

Beitra§e zur Palaeontologie mid Geologic Oeslerreich-Ungams 
unci des Orients,Bd.XVI. 190*. 

Ver-laqv.Wilh.Braumulier,k.u.k.Hof-u.Universitats-Buchhandler in Wien. 

i    •••• 

j    S~ z' 

--<fd' 
171 W) 

L'/AJSmsfansfet 'vFriedr. Sp erJ,. '.':-. 

download unter www.biologiezentrum.at



download unter www.biologiezentrum.at



TAF EL XVIII (xvi). 

Stetwel: Fossile Palmenholzer.   Fig. 172—100, 
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TAFEL XVIII (xvi). 

Fig- 

Fig. 172- 

— 172- 

— 179- 
— 180 • 

— 184. 

Fig. 185- 

— 185. 
— 186. 

187. 

188- 

188. 
189. 

190. 

191. 
192. 

193 
194. 

195. 

—    196. 

-184. Palmoxylon cellulosum.  S. 178 [72]. 

-178. Langsbd. aus dem Aufiern des Stammes. Bei auffall. Licht gez. (F). 

Langsbd. a. d. Innern, dgl. (F.). 

-183. Sehr dlinne Bundel (F. 1004). 

Dunnes Bundel (F. 1009). 

-187. P. astrooaryoides.  S. 182 [76]. 

Qu. i. zw. 

Langsbd., Kreuzungsbd., Faserbd., Grundgewebe. — a) Teil des Kreuzungsbd. (?). 

Langsschnitt i. 

-196. P. variabile, a) verum (I).    S. 238, [132]. 

Innere, tangentiale Langsbruchflache eines Stammstiickes aus der Brau nschweigcr Sammlung 

Qu. a. — x, y: Verschmelzungsbiindel. Ebendaher. 

Langsbiindel nahe der Aufienflache. Ebendaher. 

Langsbd. der aufieren Schicht. — a) stumpfe Kante des Faserteils. Ebendaher. 

Kreuzungsbd. 

Verschmelzungsbd. 

Langsbruch des Stammstiickes des Dresdener Museums. 

Qu. von demselben. e'"—n: seitlich geniiherte Langs- und Kreuzungsbd. — 

mit z' aus  einem Bundel hervorgegangen.   —  y:   2 Liingsbd., dgl. 

— Ebendaher. 

Kreuzungsbd. — Ebendaher. 

vermutlich zugleich 

z,.z': Kreuzungsbd. 
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TAFEL XIX (XVII). 

Stenzel: Fossile Falmenhblzer.    Fig. 107—200. 
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TAFEL XIX (xvn). 

Fig. 197. 

— 197. 

Fig. 198—206 

— 198. 

— 199. 

— 200. 

— 201. 

— 202. 

— 203. 

— 204, 205. 
— 206. 

Palmoxylon variabile, a) verum (II).  S. 238 [132]. 

Qu. Langsbd. mil Grundgewebe. — a) abgerundeter, 6) stump fkantiger Rand der flachen Bucht 

des Faserteils. Ebendaher. 

P. variabile, b) belgiciim (I).    S. 240 [134]. 

Radiale Langsbruchflache des Stammstiickes. 

Querflache desselben. 

Qu. a, — a) Diinne Biindel nahe unter der Rinde. 

Qu. i. 
a—c: Diinne Biindel nahe unter der Rinde; d—f: Aufiere Bd. 

tlbergangsbd.  — h: hinterer Sklerenchymbogen. 

Kreuzungsbd. — «: hinterer Sklerenchymbogen. 

Langsbd., Kreuzungsbd., Grundgewebe. — h: hinterer Sklerenchymbogen 
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TAFEL XX (xvm). 

Stenzel: Fossile Palmenholaer.    Fi<j. 207—222. 
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TAFEL XX (XVIII). 

Fig. 207. Palmoxylon variabile, 6) belgicum.    S. 240 [134]. 

— 207. Leitbundel mit Grundgewebe; z, z': grofie, leere Parencbymzellen. 

Fig. 208—213. P. astron, a) verum.    S. 258 [152]. 

— 208. Qu. i. — h: hinterer Sklerenchymbogen (F.  ion). 

— 209,   210. Liingsbd., h: dgl. (F.  1011). 

— 211. Ubergangsbiindel. h: dgl. (F. 1011). 

— 212,   213. Kreuzungsbiindel. h: dgl. — z: begleitendes, diinnes Faserleitbiindel (F.  ion). 

Fig. 214—222. P. astron, b) radicatum S. 260 [154]. 

— 214. Lg. eines Stammstiickes mit Rinde und Wurzelansatzen. —   a— b: untere, polierte 

Querflache  (F.) 

— 215. Qu. eines Teiles der Flache bei a—b, Fig. 214; bei auffall. Lichte gezeichnet (F.). 

— 216. Teil eines Diinnschliffs der vorigen; x—y: radiale Reihe von Langsbiindeln (F.). 

— 217. Hintere Halfte eines Langsbd. h—h': Grenze zwischen Faserteil und Leitbd. (F.). 

— 218. Dsgl.  — h" hinterer Sklerenchymbogen (F.). 

— 219. Tangentialer Schliff der Wurzeln, oberhalb r, Fig. 214, bei auffall. Lichte gez. (F.). 

— 220. Eine solche Wurzel, dgl. — a Periderm; b Rinde (F) 

— 221. Dunnschliff einer anderen;   a Periderm;   6 Rinde;    k Kern;   peripherischer GefiiBrin 

fafifreies Mark (F.). 

— 222. Kern der vorigen; x—y: Rand des Diinnschliffs (F.). 

£•—h : obere 

m ge- 
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TAFEL XXI (xix). 

Stenzel: Fossile Palmenhblzer.    Fig. 223—231. 
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TAFEL XXI (xix). 

Fig. 223—224. Palmoxylon stellatum.  S. 232 [126]. 
— 223. Qu. i. 

— 224,   225. Langsbd. mit Grundgewebe (und Faserb.). 
— 226—228. Langsbd. 

— 229. Langsbd. mit Grundgewebe und Faserbd. (Qu.). 
— 230. Dgl. Lg. 

— 231. Grofies Gefafi mit Querwand. 
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TAFEL XXII (xx). 

Stengel: Fossile Palmenholzer.   Fig. 232—253. 
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TAFEL XXII (xx). 

! 
i 

Fig 232. 

— 232. 

Fig 233, 234 
— 233- 
— 234- 

Fig 235- -241 

— 235. 
— 236. 

— 237- -241 

Fig. 242- 

242 c 
-243- 

— 243- 
Fig. 244- 

244. 

-252. 

— 245. 
— 246- -248. 

— 249- -250. 

— 251, 252. 

Fig. 253- 
— 253- 

Palmoxylon Aschersoni, a) verum.  S. 235 [129]. 
Qu. a. zw. (F. 1377). 
P. Aschersoni 6) Schweinfurthi. S. 236 [130]. 
Qu. i. zw. (F. 1390). 
Qu. i. (F. 1384). 
P. Zitteli.  S. 243 [137]. 
Qu. a. Die meist undeutlichen Faserblindel sind in der Zeichnung fortgelassen (F.  1372). 
Qu. i. Undeutliche und verwaschene Umrisse sind durch punktierte oder gestrichelte Linien an- 

gedeutet. Faserbundel angegeben (F.  1372). 
Langsbundel. Fig. 237, 240 (F.  1372); Fig. 238, 241 (F. 1391); Fig. 239 (F. 1392). 
P. ceylanicum, a) verum.  S. 250 [144]. 
Qu. zw. — Fig. 242 b: Langsbd. Fig. 242c: Kreuzungsbd.; die Grenze zwischen Faserteil und 

Leitbd. undeutlich (U.). 
Langsbd. (U.). 
P. ceylanicum, b) Liebigianum. S. 251 [145]. 
Qu. a.: e,s\ sehr dilnne Bundel. — Die Faserbundel waren in dem mit kohliger Masse erftillten 

Grundgewebe unkenntlich (F. 1396). 
Qu, i. zw. — Grofie und kleine (?) Faserbd. (F. 1399). 
Langsbd. (F. 1399). 
Ubergangsbd. (F. 1396). 
Kreuzungsbd. — z, z': kleine Seitenbd. (F. 1399). 
P. palmacites.    S. 245 [139]. 
Qu. a. Die Grenze zwischen Faserteil und Leitbiindel ist nur schwach angedeutet (Dresdener Mus.). 
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TAFEL XXIII (xxi). 

Sten&el: Fossile Falmenholzer.   Fig. 254—276. 

download unter www.biologiezentrum.at



TAFEL XXIII (xxi). 

pig. 254- 

— 254. 

— 255. 

- 256. 

- 257- 

— 262, 

- 264, 

Fig. 266- 

— 266. 

— 267. 

— 268. 

— 269, 

— 271. 

— 272 

— 276. 

265. Palmoxylon mississippense. S. 248 [142]. 

Querbruchnache aus der Mitte ernes Stammes. 

Langsbruchflache desselben. 

Qu. i. 

261. Langsbundel. 

263. Kreuzungsbd. 

Teilungsbd. 

P. sardum. S. 255 [149]. 

Qu. i. 

Langsbd. mit Grundgewebe. — z: hinterer Sklerenchymbogen. 

Langsbd. — z: schwach verdickte Zellen des hinteren Sklerenchymbogens. 

Langsbd. — z: hinterer Sklerenchymbogen. 

Ubergangsbd. — z: dgl. 

Scheidewande grofier Gefafie. 

Lg. ernes Langsbd. mit Grundgewebe. 

265, 

•276 

270. 

—275- 

i 
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TAFEL  XXIV (xxrr)- 

Stenzel: Fossile PalmenJtolzer.   Fig. 277 292. 
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TAFEL XXIV (xxn). 

Fig 277- 
— 277. 

— 278. 

— 279. 

— 280. 

— 281, 

Fig 283. 
  283. 

Fig. 284- 

— 284. 

— 285. 

— 286. 

Fig. 287- 

— 287 

— 288. 

— 289. 

Fig. 290. 

Fig 291. 

Fig. 292. 

losgeloste,   n" noch 
z"':   innere  GefiifS- 

-282. Palmoxylon scleroticum. S. 262 [156]. 
Qu. a. — m—m"'\ sehr diinne Biindel. 
Langsbd. ohne hinteren Sklerenchymbogen. 
Langsbd. mit hinterem Sklerenchymbogen, der bei ft, %' an den Faserteil grenzt 
Dunnes Langsbd., ohne Sklerenchymbogen, mit zerstreuten Gefafien. 

182.   2—5 Gefafie, rings vom Faserteil umgeben. 
P. iriarteum, Wurzel.  S. 211 [105].  — 266 [160]. 
Qu. einer Wurzel;    c: Rinde derselben; b, b' Spalten  in   ihrem Kern;   n 

mit dem Kern vereinigte Rippe,   aus   Sklerenchym und Gefafien;   z, 
gruppen in Sklerenchymhiille. 

—286. P. macrorhizon.  S. 267 [161]. 
Qu. von Wurzelansatzen (r—r"'), noch in der Stammrinde (/>). 
Qu. aus einer Wurzel; p: Wurzelrinde; x: Endodermis. 
Teil der Stammrinde. 

Alle drei Figuren bei auffall. Licht gez. 
289. P. angiorhizon.  S. 267 [161]. 

Teil des Querschliffs eines Wurzelgeflcchts; c: Wurzelrinde; k: Kern einer Wurzel. Bei auffall. 
Licht gez. (F.) 

Qu. der Wurzel  Fig. 287 k;  c: aufiere Schicht der Wurzelrinde; c': Rifi in der inneren Schicht 
ders.; k: Kern (F.). 

Qu. aus dem Kern ders. Wurzel; c : innere Rindenschicht (F.). 

Stammrinde   mit   Wurzelanfangen   von   Corypha umbraculifera   aus   dem   botanischen Garten 
in Calcutta (Gopperts Sammlung).   S. 269 [163] 

Stammrinde mit Wurzelanfangen und freien Wurzeln einer Thrinax aus Westindien (Sammlung 
des Verfassers). S. 268 [162J. 

Teil einer solchen Wurzel; c: deren Rinde; x: Endodermis; k: Kern.    S. 268 [162]. 
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