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dass die Vorstellung von der Lage eines Gliedes auf dem
Zusammenwirken verschiedener Empfindungen beruht,
unter denen den Empfindungen in Muskel und Sehne eine

besondere Wichtigkeit zukommt; dass wir ferner bei

aktiven Bewegungen auf die von den bewegten Gliedern
uns etwa zukommenden Lageempfindungen nicht not-

wendig achten, sondern gewohnt sind, mit dem Willens-

impuls sofort die Bewegung fr ausgefhrt zu halten.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Straburg.

III. Sektion fr Anatomie und Anthropologie.
2. Sitzung. Vortrag des Herrn Prof. Gaule (Leipzig) ber die

Bedeutung der Cytozoen fr die Bedeutung der tierischen

Zellen. Die Cytozoen, welche von mir vor einigen Jahren als aus

den Froschblutkrperchen sich entwickelnde Wesen von freier Be-

weglichkeit beschrieben wurden, sind keine Parasiten, wie dies von

mehrern Autoren behauptet wurde. Alle die Grnde, welche fr die

letztere Anschauung geltend gemacht wurden, sind nicht stichhaltig

und schon durch die in meiner ersten Abhandlung mitgeteilten That-

sachen widerlegt. Dass trotz dieser Thatsachen die Behauptung von

der parasitren Natur der Cytozoen berhaupt aufgestellt wurde, und

dass sie eine so beifllige Aufnahme fand, liegt in der Art des Ph-
nomens selbst. Es ist eine so auerordentliche Erscheinung, grade
aus den roten Blutkrperchen und deren krystallisiertem Inhalt Wesen
sich entwickeln zu sehen, die den Entwicklungsstufen gewisser nie-

derer Tiere sehr hnlich sehen und die, wie diese, mit freier Selb-

stndigkeit und Beweglichkeit ausgestattet sind, dass man vergebens

versucht, dieses Phnomen auf eine andere Weise in den Rahmen
unserer heutigen Anschauungen einzupassen, als indem man ein para-
sitres Verhltnis annimmt. Ich habe diese Schwierigkeit von vorn-

herein erkannt und habe auf sie auch sofort aufmerksam gemacht.
Ich habe mir aber auch gesagt, dass unsere heutigen Anschauungen
noch keineswegs eine wirkliche Lsung des Problems von der Natur

der Organismen enthielten, und dass es sehr wohl mglich sei, dass

eine ganz andere und bis dahin nicht getrumte Auflsung des Rtsels

uns die Sache in einem ganz andern Lichte msse sehen lassen. Vor

allen Dingen erschien es mir unmglich, die Thatsachen zugunsten

irgend welcher Anschauung zu unterdrcken, es erschien mir rich-

tiger, sie mglichst zu vervollstndigen, in der Erwartung, dass sie

dann schon selbst ihre Wirkung auf die Anschauungen ausben

wrden. Im Verlauf meiner darauf gerichteten Untersuchungen bin

ich nun zunchst dazu gelangt, festzustellen, dass die Cytozoen eine
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ziemlich komplizierte Struktur haben. Sie besitzen vor allem einen

Kern, der sich mit allen Kernfrbemitteln frbt, und ihr Protoplasma
besteht aus zwei Substanzen, wovon diejenige, welche ich die nigro-

sinophile nennen will, die beide Spitzen der Cytozoen erfllt, whrend
die andere die eosinophile Substanz in Gestalt zweier Krner in

einem hellen Raum zu beiden Seiten des Kerns liegt.

Das Cytozoon vereinigt auf diese Weise die Substanzen der bei-

den hauptschlichsten im Froschblute vorkommenden Zellen, nmlich
der ganz nigrosinophilen, gewhnlich amboiden Zellen und der

Krnchen des Plasma oder eosinophilen Zellen. Es ist dabei zu be-

merken, dass die nigrosinophile und die eosinophile Substanz ber-

haupt in allen Zellen wiederkehren und in verschiedener Weise ge-
mischt das Protoplasma zusammensetzen.

Nicht alle Cytozoen haben den eben geschilderten Bau, es kommen
im Froschblut verschiedene Formen von Cytozoen vor, welche teil-

weise als verschiedene Entwicklungsformen anzusehen sind. Die

eben geschilderte Form ist die typische. Es ist aber ferner

Gewicht darauf zu legen, dass fast jede Zellart, obgleich sehr viel

weniger hufiger als die Blutkrperchen, eine vollkommen reife Cyto-
zocnform auszubilden im stnde ist, dass alle Zellenarten aber ganz

gewhnlich unentwickelte Cytozoenformen bilden, und dass daher der

Reichtum an verschiedenen Cytozoenformen in ein und demselben Tier

ein sehr groer ist.

Interessant ist ferner, dass jede Tiergattung oder Spezies ihre

besondere Cytozoenform hat, so sind die von Rana temporaria anders

als die von R. esculenta. Die von Salamandra maculata, TritQn cristatus

und T. taeniatus sind wie die Blutkrperchen dieser Tiere ungeheuer

gro und mit Geieln versehen. Auch die von Danilewsky krz-

lich beschriebenen von einer Schildkrte scheinen von denen des

Frosches abzuweichen. Am wichtigsten erscheinen die Cytozoen des

Menschen, welche in zwei Formen vorkommen, mit Geieln und in

einer den Cytozoen des Frosches hnlichen Form. Dieselben kommen
im Moment, wo das Blut die Gefe verlsst, aus den Blutkrperchen
hervor und schmelzen sofort in der Flssigkeit. Sie sind daher nur

sichtbar, wenn man, mit Hilfe einer besondern Methode, in diesem

Momente das Blut fixiert. Wendet man nicht ganz geeignete Metho-

den an, so erscheinen nur unvollkommen ausgebildete und teilweise

abgeschmolzene Cytozoen, welche man seither als Hmatoblasten oder

Blutplttchen bezeichnete.

Zeigen die bisher mitgeteilten Thatsachen, dass den Cytozoen
eine groe Bedeutung zukommt, so entscheiden sie doch noch nicht

die Frage, ob sie wirklich den Organismen, in denen sie vorkommen,

angehren. Denn die Erfahrung lehrt uns so mannigfaltige Mglich-
keiten der Symbiose kennen, dass wir unsere Vorstellungen in dieser

Beziehung weit ausdehnen knnen. Aber hierdurch kommen wir zu
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einer ganz neuen Auffassung des Problems. Denn im Grunde ist ja
nach unserer jetzigen Auffassung bereits das Leben jedes aus mehrern

Zellen bestehenden hhern Organismus eine Symbiose.
Doch muss es ein Kriterium geben, welches ein solches Zusam-

menleben, wie es die zusammengehrigen Zellen eines hhern Orga-
nismus fhren, zu unterscheiden gestattet von einem zuflligen Zu-

sammenleben. Ein solches ist vor allem der gemeinschaftliche Zweck.

Der gemeinschaftliche Zweck ist aber das Gesamtleben des Gesamt-

organismus. Wir wrden also uns vor allen Dingen stets, und na-

mentlich hier inbezug auf die Cytozoen, fragen mssen: inwiefern

dienen die Einzelorganismen dem gemeinschaftlichen Zweck, d. h.

welche Kolle ist ihnen in dem Leben des Gesamtorganismus ange-
wiesen? Aber die Erfahrung hat uns misstrauisch gemacht, sie hat

uns gezeigt, dass dieses Kriterium allein noch nicht gengt, indem

sie uns bekannt machte mit Fllen, wo "Wesen ganz verschiedener

Art sich doch in ihren Lebenszwecken untersttzen, also bis zu einem

gewissen Grad einen gemeinschaftlichen Zweck haben. Man muss

also noch ein weiteres Kriterium hinzufgen, nmlich das der ge-

meinschaftlichen Abstammung. Wir knnen uns ja die Entwicklung
eines jeden Wesens als eine Reihe von Stadien vorstellen, welche

nicht eine Kontinuitt zu haben brauchen, sondern welche, wie in den

Fllen des Generationswechsels, sich sprungweise ndern knnen.
In diesen Fllen wird die Zusammengehrigkeit dieser einzelnen

Wesen, welche unter sich ja in allem abweichen knnen, dadurch

nachgewiesen, dass sie von einander abstammen und in einander

bergehen.
Ich habe diese beiden Kriterien auf die Cytozoen angewendet

und nachzuweisen versucht: 1) welche Rolle spielen sie in dem Le-

bensprozess des Gesamtorganismus? 2) von welcher Zellenart stam-

men sie ab, in welche gehen sie ber? A priori lsst sich die Be-

antwortung der beiden Fragen von einander nicht trennen. Ich kon-

statierte nun zunchst, dass die Cytozoen in der Milz und nur in der

Milz (in einigen Ausnahmefllen auch in der Leber) die roten Blut-

krperchen verlassen und sich in die Milzzellen hinein begeben, und

zwar stets in eine Art protoplasmareicher Zellen, die in Gruppen zu-

sammenliegen. Um gleich einen Namen dafr zu haben, nenne ich

diese Zellen die Ammenzellen.

Die Gruppen der Ammenzellen liegen in der Milz des Frosches

zerstreut wie die Follikel in der Milz der Sugetiere. Ursprnglich
sind diese Gruppen klein und bestehen aus wenigen Zellen, sie wer-

den im Verlauf einer Periode, die ich gleich schildern werde, immer

grer und grer, und ndern dabei ihr Aussehen. Das nigrosino-

phile Protoplasma der Zellen fllt sich nmlich mit Pigmentkrnchen,
und zwar einem eigentmlichen Pigment von der Farbe des Blut-

farbstoffs. In dieser Periode der Bildung des Pigments gibt das Pro-
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toplasma der Ammenzellen (nicht das Pigment selbst) eine sehr schne
Eisenreaktion mit Ferrocyankalium. Durch eine Eeihe von Ueber-

gngen, deren Detail ohne eine sehr ausfhrliche Schilderung nicht

verstanden werden kann, entstehen nun in diesen Ammenzellen die

jungen Blutkrperchen. Die Periode der geschilderten Vorgnge
dauert vom Herbst bis zum Frhjahr, d. h. es beginnt die Einlagerung
der Cytozoen im Herbst, es schwellen dann die Ammenzellengruppen
an, fllen sich gegen Mitte des Winters aufs dichteste mit Pigment,

zeigen im Beginn des Frhjahrs die jungen Blutkrperchen und ent-

leeren dieselben wahrscheinlich schon mit den ersten Bewegungen im

Frhjahr.
Whrend die jungen Blutkrperchen auf diese Weise neu gebildet

werden, gehen die alten, aus welchen die Cytozoen ausgewandert
sind, allmhlich zugrunde, indem sie in der Pulpa der Milz und in

den Inseln der Leber stecken bleiben, und man sieht diese mehr und
mehr sich fllen. Die Blutmenge des Frosches sinkt auf diese Weise
whrend des Winters fortwhrend herab, bis auf ein Minimum, und
schwillt im Frhjahr pltzlich wieder an. Sehr wichtig ist, dass man
diesen Vorgang experimentell beherrschen kann. Wenn man einen

Frosch mit 0,6 1 mg Pilokarpin whrend des Winters vergiftet,

etwa November bis Dezember, so beginnen schon nach 6 Stunden in

den vorher mit Pigment gefllten Ammenzellen sich die charakteristi-

schen Bildungsstadien der Blutkrperchen zu zeigen, nach 24 Stunden
ist alles Pigment aus der Milz verschwunden, nach 48 Stunden bilden

sich neue Ammenzellengruppen, nach 96 Stunden lagern sich wieder

Cytozoen in dieselbe ein, und es beginnt wieder die Pigmentbildung.

Gleichzeitig konstatiert man eine kolossale Vermehrung der zirku-

lierenden Blutkrperchen. Zhlungen ergeben, dass dieselbe von
Stunde zu Stunde steigt und das Maximum nach etwa 12 Stunden
mit dem Doppelten der ursprnglichen Zahl erreicht. Unter diesen

zirkulierenden Blutkrperchen finden sich auffallend viel unfertige,
unvollkommene Formen; an einzelnen hngen noch die Krnze von

Pigmentkrnchen, mit denen sie in der Ammenzelle zusammenhngen.
Wie man aber durch die Pilokarpinvergiftung den Ablauf dieses

Phnomens beeinflussen kann, so kann man es auch durch jede Ver-

nderung der Lebensweise. Normal, wie hier geschildert, vollzieht

sich dieses Phnomen der Umbildung des Blutes nur, wenn der Frosch

seinen normalen Winterschlaf hlt. Die Gefangenschaft, ja jede ab-

norme Wrme whrend des Winters, vor allem die Trockenheit und
noch mehr das Licht beeinflussen es im hchsten Grade. Alle diese

Reize wirken zunchst so auf den Frosch, als ob das Frhjahr ge-
kommen wre und er nun rasch seine Blutbildung zu Ende fhren
msse. In zweiter Linie wirken sie dann aber auch als vernderte

Lebensbedingungen, denen der Frosch sich anpassen muss, und es

entstehen dann statt der roten Blutkrperchen auch weie aus den
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Cytozoen. Die Umwandlung' der Cytozoen in den Ammenzellen kann

also eine ganz verschiedene sein. Bei der Umbildung in rote Blut-

krperchen scheiden sie nun eine fettartige Substanz ab, welche sie

einhllt und an deren Rndern das Pigment auftritt. Werden sie

dagegen in weie Blutkrperchen umgewandelt, so liegen sie direkt

in dem Protoplasma der Ammenzelle, und dann zerfallen sie in ihre

drei Hauptbestandteile, in den Kern, in die eosinophile und die nigro-

sinophile Substanz. Und jeder dieser Bestandteile kann sich fr sich

weiter entwickeln zu einer Zelle, und zwar sowohl fr sich allein, als

auch indem er sich mit andern gleichartigen Zellen vereinigt. Der

Kern entwickelt sich zu kleinen runden, den Follikelzellen des Menschen

hnlichen Zellen, die nigrosinophilen und eosinophilen Teile, zu den

Zellen mit dem entsprechenden Protoplasma.
Man knnte nach diesen Mitteilungen glauben, dass man die

Cytozoen anzusehen habe als die Zwischengeneration der roten Blut-

krper, gewissermaen ihr bewegliches, ihr Leukocytenstadium. Aber

das erschpft die Sache noch durchaus nicht. Es werden nmlich im

Sommer whrend der Fressperiode auch Blutkrperchen gebildet, und

dann sind die Vorgnge ganz andere
;
es tritt das Phnomen nur auf

bei geschlechtsreifen Frschen, es tritt in etwas verschiedener Weise

auf bei Mnnchen und Weibchen, und es ist begleitet von dem Ein-

treten gewisser Frbungen der Haut, die man als eine Schmuckfarbe

bezeichnen kann und die einen geschlechtlichen Charakter hat. Mail

muss daher auf den Gedanken kommen, dass die Cytozoen nicht blo

zur Blutbildung, sondern auch zu den geschlechtlichen Funktionen in

Beziehung stehen, und dann sieht man ohne weiteres, dass die ge-

schilderte Umbildung des Blutes whrend des Winters in einem Zu-

sammenhang stehen muss mit der whrend der gleichen Zeit erfol-

genden Reifung der Geschlechtsprodukte. Mies eher hat uns gezeigt,

wie bei dem Lachs whrend der Hungerperiode im Flusswasser das

Blut in der Milz festgehalten wird, wie unterdessen in den Muskeln

eigentmliche Vernderungen stattfinden, die schlielich dazu fhren,
dass die Bestandteile der Muskeln zum Aufbau der Geschlechtsorgane
verwendet werden.

Auch bei dem Frosch finden whrend der Hungerperiode merk-

wrdige Vernderungen statt, die, wenn sie rasch verlaufen, dazu

fhren knnen, dass die Bestandteile der quergestreiften Substanz in

die Kerne bergefhrt werden, dass in diesen Kernen eigentmliche
Zellen gebildet werden, welche in das Blut und mit diesem in die

Leber gelangen. In der Leber werden diese Zellen umgebildet, und

ihre Bestandteile gelangen in das Protoplasma der Leberzellen, welche

dadurch eine ganz eigentmliche Beschaffenheit annimmt. Dann aber

treten in den Blutkrperchen eigentmliche Einlagerungen auf, die

der Ausgangspunkt der Cytozoenbildung sind. Es sind also die aus

den Muskeln herstammenden Bestandteile, welche die Cytozoenbildung
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hervorrufen, und diese Bestandteile sind bestimmt, zum Aufbau der

Geschlechtsprodukte verwendet zu werden.

Eine Reihe von Betrachtungen, welche ich anzufhren der Krze
halber unterlassen muss, fhren mich nun zu dem Schluss, dass es

wesentlich das Zusammentreffen von Bestandteilen verschiedener Ge-

webe des Organismus in einer und derselben Zelle ist, wie es in den

Blutkrperchen stattfindet, wenn dieselben das Material zum Aufbau

der Geschlechtsprodukte in dem Geschlechtsorgan zusammenfhren,
denn dieses Material muss notwendig, wenn der junge Organismus
ein Abbild des alten werden soll, auch die Teile der alten vertreten.

Es wrde also das Cytozoon ein Individuum sein, welches die Ge-

samtheit der Gewebe des Organismus, welches auch beide Geschlechter

in sich vereinigt.

Eine viel weitere Ausdehnung erhlt diese Betrachtung durch die

Beobachtung, dass die Cytozoen selbst zerfallen knnen in kleinere

Individuen, welche Form oder Eigenschaften der Gesamtcytozoen wie-

derholen. Von diesen lassen sich nur zwei Haupttypen unterschei-

den, und diese beiden Typen der, wie ich sie nennen will, unvoll-

kommenen Cytozoen, und die man unterscheiden kann als Karyozoen
und Plasmozoen, spielen die grte Rolle in allen Gewebsbildungen.
Es gibt fast keinen intensivem Vorgang, der sich im Organismus ab-

spielt, bei dem es nicht zu einer Entwicklung dieser unvollkommenen

Cytozoen kme. Um ein Beispiel anzufhren, will ich bemerken, dass

eine Strychninvergiftung beim Triton zu einer auerordentlichen Ent-

wicklung des Karyozoon aus den Kernen der Zellen der grauen Sub-

stanz des Rckenmarks oder Gehirns fhrt. Ich will auf die Kon-

sequenzen hier nicht nher eingehen, ich will nur meine Anschauung
formulieren. Das Cytozoon ist die Grundform desjenigen Wesens,
aus dem die hhern Organismen hervorgehen, der Zerfall in Keim-

bltter und der damit zusammenhngende Zerfall in Geschlechter ent-

spricht dem Zerfall des Cytozoons. Die Zellen der einzelnen Gewebe
entstehen durch Kombination der aus dem Zerfall der Cytozoen ent-

standenen Einzelwesen; wo die Bestandteile der verschiedenen Gewebe
wieder in einer Zelle zusammentreffen, da entsteht wieder das Urwesen.

Dass dies nicht geschehe, ist eine der Hauptaufgaben des Organismus,
denn dann spaltet sich der Gesamtorganismus in eine Anzahl selb-

stndiger Einzelorgane. Verhtet wird dies durch die Zusammen-

fgung der einzelnen Gewebe, namentlich durch die Wechselwirkung
der Archiblasten und Parablasten.

Nher hierauf kann ich nicht eingehen. Ich muss noch etwas

Anderes berhren. Die Cytozoen haben auch eine Bedeutung als

selbstndige Organismen. Sie sind an die Seite zu setzen den Ge-

schlechtstieren der Fadenpilze. Und das sind sie auch in den hhern

Organismen, denn dieser Pilz, welcher die Cytozoen erzeugt, bildet

sich fortwhrend in den Zellen. Sein Mycel ist das nigrosinophile
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Protoplasma, seine Hyphen sind die Chromatusfden des Kerns, sein

Gyniosium ist das Plasmosoma. Aber dieser Pilz bildet sich in der

Gewebszelle nie vollstndig aus; seine Ausbildung wird immer unter-

brochen, weil die einzelne Zelle nicht vollstndig ist, sondern zu ihrer

Ergnzung der Zelle eines andern Gewebes bedarf. Darauf beruht

eben das Leben der Gesamtorganismen.
Und damit ist auch der Schlssel gegeben, wie wir uns die Ent-

stehung der hhern Organismen vorzustellen haben. Sie entstehen

durch die Kombination einer Anzahl von Individuen der niedern.

Es ist das im Grunde auch die einzige Lsung des Problems, das
dem denkenden Verstnde mglich erscheint. Nicht blo die morpho-
logischen Thatsachen, sondern eine Menge von Thatsachen physio-

logisch chemischer und pathologischer Natur, auf die ich auch an-

deutungsweise nicht eingehen kann, untersttzen die hier vorgetra-

gene Anschauung.

Societe de Biologie.

Sitzung vom 8. Mai 1 886.

Herr Wertheimer trgt zu seiner Mitteilung ber regelmige Atem-

bewegungen nach Abtrennung der Med. oblongata (s. Biol. Ctbl., VI, 32) noch

nach, dass die Atembewegungen besonders schnell (5 15 Minuten) nach der

Durchschneidung wiederkehren, wenn man die Tiere vorher durch einen Strom
kalten Wassers bis auf 28 oder gar 25 abgekhlt hat. Geschieht dies nicht

von selbst, so kann man sie durch Kneipen oder Kitzeln der Haut und der

Schleimhute (des Anus oder der Vulva) leicht herbeifhren. Doch sei das

Verfahren nicht sehr zu empfehlen, weil die Bewegungen bei solchen abge-
khlten Tieren der Art seien, wie sie sonst bei noch nicht vollkommen her-

gestellter Thtigkeit der grauen Substanz beobachten werden.

Herr Charpentier hat gefunden, dass ein schwach beleuchtetes Objekt
von geringer Ausdehnung, welches in einem sonst dunklen Rume fixiert wird,
scheinbare Bewegungen zeigt, besonders wenn man, ohne die Fixation aufzu-

geben, seine Aufmerksamkeit auf eine andere Stelle des Gesichtsfeldes richtet.

Die Scheinbewegung erfolgt dann in der Richtung nach dieser andern Stelle hin.

Sitzung vom 22. Mai 1886.

Mit einer Spieluhr, welche immer nur einen Ton auf einmal gab, deren

einzelne Lamellen, durch Stifte von gleicher Lnge um gleiche Strecken ver-

bogen, Schwingungen von gleichen Amplituden ausfhren, machte Herr Char-

pentier Versuche ber die Empfindlichkeit des Gehrs fr verschiedene Ton-

hhen. Einen Grundton mit seiner Oktave vergleichend findet er, dass man
letztern in dreifach grerer Entfernung noch hren kann als erstem; nun

ist die uere oder mechanische Intensitt der Schwingungen (soll

heien: ihre Energie) der Oktave 4 mal grer als die des Grundtons; sie

sollte also in der doppelten Entfernung noch hrbar sein. Da sie aber weiter

hrbar ist, so ist ihre physiologische Energie grer als ihre mechanische

und zwar im Verhltnis von 4 : 9. Daraus schliet Herr Ch., dass die Er-

regungen durch die einzelnen Vibrationen sich zu einander addieren. Gleiches
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fand er fr die Intervalle der Quinte und Quarte. Er stellt deshalb den Satz

auf: die physiologischen Intensitten zweier Tne desselben Ursprungs und von

gleicher Amplitude verhalten sich wie die dritten Potenzen ihrer Schwingungs-
zahlen.

Gesellschaft der Aerzte in Zrich.

Sitzung v. 2. Nov. 1885.

Herr Ha ab berichtet ber einen bisher nicht bekannten Pupillenreflex.
Wenn man in einem sonst dunkeln Raum auf eine im indirekten Sehen er-

scheinende, seitlich von der Gesichtslinie aufgestellte Flamme die Aufmerk-

samkeit richtet, ohne die Blickrichtung zu ndern, so verengert sich die

Pupille, und erweitert sich wieder, wenn man die Aufmerksamkeit auf den

dunklen Hintergrund lenkt.

[Die Erscheinung wird wohl nicht, wie Herr H. meint, als Reflex von der

Hirnrinde, sondern eher als Mitbewegung mit einer unbeabsichtigten Aende-

rung der Akkomodation aufzufassen sein. J. R.]

A. Karsch, Vademecum botanicum.

Handbuch zum Bestimmen der in Deutschland wildwachsenden sowie im Feld

und Garten, im Park, Zimmer und Gewchshaus kultivierten Pflanzen. 1. Liefe-

rung. 8. G4 S. mit 129 Illustrationen. Leipzig 1886. Verlag von Otto Lenz.

Wohl jeder, der eine Flora zu benutzen in der Lage ist, insbesondere der

Anfnger, wird den Mangel empfunden haben, dass ihn die vorhandenen Werke

im Stich lassen, wenn es sich um eine fremde Pflanze handelt, wie deren so

viele in Grten, ffentlichen Anlagen u. dergl. zu finden sind. Der Versuch,

diese Lcke auszufllen, wird daher von vielen mit lebhaftem Dank begrt
werden.

Ueber die Ausfhrung desselben werden wir etwas eingehender berichten,

wenn das ganze Werk fertig vorliegen wird. Dasselbe soll etwa 16 18 Liefe-

rungen umfassen von je 4 Bogen und soll mit zahlreichen Illustrationen ver-

sehen werden. Soweit diese erste Lieferung einen Schluss gestattet, sind

dieselben zwar sehr einfach und in kleinem Mastab ausgefhrt, aber durchaus

naturgetreu und dabei sehr klar und zweckentsprechend. Hervorzuheben ist

der trotz dieses Reichtums an Abbildungen und der guten Ausstattung sehr

billige Preis (1 M. 20 Pf. fr die Lieferung).

Wir erlauben uns schlielich noch den Wunsch auszusprechen, dass dem
Werke zum Schluss nicht nur ein gutes Register beigegeben werden mge
(was sich ja wohl von selbst versteht) , sondern auch eine Erklrung der ge-

brauchten Kunstausdrcke und der Abkrzungen. Der Mangel dieser Zugabe
ist uns bei manchen sonst vortrefflichen Floren aufgefallen; zumal dieselben

doch vorzugsweise von solchen benutzt werden, die in die Botanik erst ein-

gefhrt werden wollen. R.

Verlag von Eduard Besold in Erlangen. Druck von Junge & Sohn in Erlangen.
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