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r doch leider unhaltbare, Gattung zu schad'en.

V Sowol Presl als Fee legten viel Gewicht auf die

Zahl der Gefassbiindel der Blattstiele
, „ dieso

scheint jedoch," sagt J.Smith, „lediglich von der

Aiisbildung der einzelnen Wedel abzuhangen

;

ich fand z. B. in einem 10 Fnss langen Wedel

der Cyathea elegans 36 Gefassbiindel, dagegen

traf ich in kleineren Wedeln derselben Pflanze

weniger an, und in den kleinslen nicht mehr

Schriften unermudel darauf hin, ein naturiicheres

System der Farm herzusteflen, als wir es ge-

genwarlig besitzen. Indem er das Indusium,

das er Ursache hat zu glauben, in ein und

derselben Species bald fehlt, bald vorhanden

ist, von untergeordnetem Werlhe erklart, sucht

er eine Vereinigung der Polypodieae mil den

Aspidieae zu vermilleln, und indem er die Ver-

nation der Wedel in ihrer ganzen wissenschaft-

lichen Bedeutung erfasst und anwendet, fuhrt

er ein neues Element in das Studium der Farrn-

kunde ein. EdM^ard Newman war ohne

Zweifel der erste, welcher (Phytologisl II. pag.

273) auf die Vernation aufmerksam machte, jedoch

nicht der erste, der sie zu systematischen Zwecken

ausbeutete. Das blieb John Smith vorbehal-

ten, der in Seemann's Bot. Herald p. 226 sq.

vorschlug, die Polypodiaceen nach ihrer Ver-

nation in zwei Hauptgruppen, die er Eremobrya
und Desmobrya nennt, einzutheilen. Die Gruppe

Eremobrya, als deren Reprasentant Polypodium

vulgare beispielsweise gelten mag, ist dadurch

jMjsirezeichnet, dass die Wedel derselben in der

Vej-nation seitenstandig, an der Basis nicht mit ein-

ander vervvachsen, durch eine Articulation mit der

Achse (Caudex) verbunden sind und sich schliess-

tich von der Achse trennen; die Gruppe Des-
mobrya dagegen, als deren Vertreter Davallia

Canariensis stehen mag, ist dadurch ausge-

zeichnet, dass die Wedel in der Vernation end-

stiindig, an der Basis mit einander verwachsen

sind und so die Achse bilden. Die Anwendung

I

dieses Systems auf die Polypodiaceen wird zu

I

ganz neuen Combinationen fiihren und gewiss

vie! dazu beitragen , eine mehr naturgemasse

^>iiiralion der wahren Farm, als wir sie

nwartig besitzen, anzubahnen.

Einige VVorte iiber Parasiten.

Unter Bezugnahme auf die pag. 196 des

II. Bandes Nr. 17 der Bonplandia enthaltenen

Beobachtungen uber Parasitismus und Epiphy-

tismus, erlaube ich mir Ihnen folgende Beobach-

tung mitzutheilen. Zu Anfange Octobers 1854

fand ich an einem sonst noch kraftigen grune

Reineclauden-Baume, der in diesem Jahre nur

sehr vvenige Friichte trug, einen abgestorbonen

Zweig von 4 bis 5'" Durchmesser, an vvelchem

ein beilaufig ly" im Durchmesser haltender bei-

nahe runder Schwamm Polyporus ungulatus
festsass, so dass der Zweig ohngefahr die Mitte

der unteren Flache des Schwamms einnahm,

und iiber ihn noch ohngefahr 1^' hinausragte.

Nachdem der Ast zunachst iiber dem Schwamme
abgebrochen war, wurde der unterhalb dessel-

ben befindliche 4" lange Theil des Astes in de-

stillirtes Wasser gestellt, das seine Basis 9"'

hoch bedeckte. Nach 24 Stunden war nur sehr

vvenig Wasser absorbirt, und nur der vom Wasser

bedeckte Theil des Asles etwas aufgequollen, Ich

brach deshalb ein 2" langes Stuck des untern

Theils des Astes ab, und stellte den oberen

Theil desselben mit dem Schwamm in dasselbe

Gefass mit destillirtem Wasser, das wiederholt

aufgefiillt ward. Nach beilaufig 14 Stunden

waren 555 Centigr. Wasser aufgesogen worden
und der Schwamm hatte bedeutend an Umfang
zugenommen. Er wog jetzt zusammt dem ohn-

gefahr 2" langen Aste 1400 Centigr. Einige

Tage im warmen Zimmer stehen gelassen, ver-

minderte sich das Gewicht beider auf 836 Centigr.

und in der Nahe des Ofens auf 815 Cigr. Es

wurde nun die Rinde am untersten Theile des

Astes weggeschnitten, wodurch das Gewicht auf

750 Clgr. vermindert wurde und das Wasser

also bios mit dem Holzkiirper in Heridiruno

kommen konnle. Nach ein paar Triiieii liallc

sich das Gewicht des Astes mit detii Scliuaitnn

auf 1358 Ctgr. vermehrt, es waren niso 599
Ctgr. Wasser absorbirt worden. Da kein Wasser
weiter absorbirt wurde und also ziemlich das I

hochste Gewicht erreicht zu sein schien, das I

durch Aufsaugen von Wasser erreicht werden
j

konnte, so wurde der Versuch beendigt. Nach-
|

dem der Ast einige Wochen im warmen Zimmer
j

gelegen hatte, wurde der Schwamm von dem
Aste abgebrochen und nun fand sich zwischen
ihm und dem Aste eine schurfigt-blatlrige, ziem-
lich weiche braunlich-gelbe Substanz, welche
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theils an dem Schwamme, theils an dem Aste

zuriickblieb. Die Rinde des letzleren war an der

Verbindungsstelle mit demSchwamme zerstorl und

selbsl die anliegende Holzsubslanz aufgelockert.

Es scheint somit das in demHolzkorperaufgestie-

gene Wasser mittelst dieser Zwischensubstanz

dem Schwamme mitgetheilt worden zu sein. Die

auf der Oberflache der Rinde befindlichen Flech-

ten bekommen dabei kein frischeres Ansehen.

Die Feuchtigkeit war demnach nicht seitlich von

dem Holzkorper aus durch die Rinde gedrun-

gen. Die obere Bruchflache des Astes oberhalb des

Schwamms war feucht geworden, der Schwamm

hatte also das weitere Aufsleigen des Wassers

nicht gehindert, was sich auch daraus naturlich

erklarl, dass nur ein Theil des Holzkorpers mit

dem Schwamme in Verbindung stand. — Aus

dem voranstehenden Versuche scheint sich zu

ergeben: 1) dass das Wasser durch Haarrohren-

wirkung oder blosse Adhiision nicht auf eine

Hohe von 4" gehoben wurde, auf 2" Htihe aber

ziemlich rasch, so dass also in dem gegebenen

Falle angenommen werden kann, dass die He-

bung des Wassers bis zu dem Schwamme zwi-

schen 2 und 4" begonnen haben wurde; 2)

dass diese Haarruhrenwirkung auf den Holz-

korper beschrankt war; 3) dass sie von diesem

aus seitlich durch die Zwischensubstanz dem

Schwamme mitgetheilt wurde; 4) der Schwamm

scheint also dem lebenden Aste einen Theil

seiner Nahrungsflussigkeit zu entziehen, wah-

rend vielleicht 5) die bios auf der Rinde haftenden

Flechten eher einen Theil der in der Rinde befmd-

lichen Nahrungsflussigkeit entziehen konnten,

indess 6) letztere sowol als der Schwamm, ver-

mogc ihrer Textur, sehr geeignet scheinen, die

atmospliarische Feuchligkeil aufzunehmen und

somit auch dadurch ihre selbststandige Entwicke-

liiiiL^ lortzusetzeri, wodurch zugleich dor iNacii-

llica vermehrl wird, welchen sie als Parasyten

iUiC das Lcben der Rohrpflanze ausiiben, indem

damil ihro Vermehrung erleichlert ist.

Einigen Versuchen zufolge, welche ich (be-

hufs der Erganzung der in meiner Inaugural-

dissertation de effectibus Arsenici in vanos or-

yanisuios 1814) schon im Fruhjahrc IhIO mit

Hirn- und Aptelzweigen anstellte, auf welchen

sa il Mistelpflanzen befanden, Irilt, wenu die

Zweigc iii Aullosung von weissem Arsenik gc-

stellt werden, die nachtheilige Wirkung des

I Arseniks auf die Mistelpflanzen fruher ein
,

als

i die Kcimungsfahigkeit der Kuospen .lor Zweiue

Wurde uamlich nach 5 Tas

- Miste

chen eines Aplelzwcigs idiiivschiiitttMi . mid in

destiliirtes Wasser gestclll, so Wunen die Kiiospcn

freilich erst nach 15 Tagen an, ^idi zu vn[-

wickeln. Die Zweigchen des iilirigi-ii nudi in

Arseniksolution stehenden Astes onhvickt'llen

sich aber nicht, bis die einzelnen Aslchen ab-

geschnitlen und in destiliirtes Wasser geslelll
^

wurden. Die obgleich sehr verdunnte (bios b

Tropfen einer Solution von 1 : 32 zu 4 Unzun

destillirtem Wasser) Arseniksolution hatte also

die Keimungsfahigkeit des Zweiyiliens ilcssen

Ast wahrend 2 bis 3 Wochen destiliirtes Wnsser

und verdunnte Arsenikauflosung antgenoninioii

hatte, nicht erregt, aber auch nicht zerstort und

ihre Wirkung scheint vorzugsweise auf die in

frischer Vegetation beiindliclien Mistelpflanzen

gerichtet gewesen zu sein. Ferdinand Gni el in

(Sohn des beriihmten Prof, der Chemie Chri-

stian Gmelin) fand bei Versuchen, welche er

zu Beantwortung der fiir 1842 von der medic

Facultat in Tubingen geslellten Preisfrage :
„in

welchem organischen Systeme die von den

innerlichen Wurzeln der Pflanzen aufgesaug-

ten Fliissigkeiten durch das Holz des Stamms

In die Hohe gefuhrt werden," dass auch, wenn

der fremde Ast noch nicht mit Blattern ver-

sehen ist, die Flussigkeiten (Kaliumcisencyanur-

und Eisenvitriol-Auflosungenj von dem Viscum

aufgesogen werden. Es scheint also, dass die

bereits slattgefundene Entwickelung des Para-

silen ein Ubergewicht uber die Thatigkeil der

innerlichen Wurzeln eines fremden Astes hat,

und dass ebenso die nachtheilige Wirkung des

Arseniks sich zunachst nicht den noch unent-

wickellen Knospen des Baums, sondern seinem

bereits enlwickelten Parasilen zuwende. Es

erfordert indess dieses Resultat noch weitere

Begriindung durch Versuche. Die belreffende

Untersuchung scheint auch in sofern vonlnteresse,

als das biologische Verhaltniss der Parasiten zu den

Nahrpflanzen iiberhaupt weniger aufgeklart zu

sein scheint, als das morphoiogische. Auch in

der interessanten Darstellung des letzteren von

Schachf) vermisst man doch directe Versuche

uber den Ubergang der Safte der Nahrpflanze

in den Parasiten. Es ware dies urn so mehr



zu wlinschen, als die von Will und Fresenius

ausp^efiihrlen vergleichenden Aschenunlersuchun-

gen der Blaller und Aste des Mistels mit der des

Apfelzweigs, auf dem er geslanden, das nierk-

wurdige Resultat geliefert haben, dass der

Mistel doppelt soviel Proceiite an Kali und das

Kiinffache an Phosphorsaure enthalt, als der

Apfelzweig.*) Es wird daselbst bemerkt, der

Mistel scheine in Beziehung auf die unorgani-

sclien Bestandtheile die Function der Frucht zu

\t'rrichten, sofern er, wie letztere dem Safte

des Baunis hauplsachlich die phosphorsauren

Salze entziehe und dass hierin gewiss die Schad-

lichkeit dieses Schmarozers , eine den Ertrag

des Baums (oder wenigstens des Astes, auf dem er

sich befindet, J.), vermittelnde Kraft zu suchen sei.

Stuttgart, 14. Febr. 1855.

Georg von Jager.

Amerikanische Eichen, gesammelt von

Dr. B. Seeinaiin.

Quercus Seemannii, Liebm.MSS.; ramulis

Hugulatis sulcatis glabris; foliis coriaceis brevi-

i»etiolatis lanceolalis acuminatis acutis integer-

riinis basi cunealis interdum parum obliquis,

iiiargine cartilagineo , nervis utrinsecus 8 — 9

ante inarginem arcuato-anastomosantibus sublus

prominentibus, lenuissime reliculato- venulosiSj

supra nitidis glaberrimis, subtus (in siccis) fus-

t-escentibus ad costam et axillas nervorum villo

detergibili rulo e pilis slellatis forniato dense

obsitis demum glabrescentibus, petiolo leviter

ciinaliculato glabro; fructibus geminis peduncu-

iatis, glande subglobosa apiculata adpresse vil-

losa demum glabrescente, cupula hemisphaerica

ditnidiam partem glandis obtegente, squamis

arete imbricatis obtusis adpresse rufo-villosis

glabrescentibus, pedunculo petiolum 2—3-plo

superante. Coll. Seemanni, n. 1228 in Hb.

Hookeri. Febr. Mart. 1849. Specimina florentia

el fructificantia. Vulcan de Chiriqui, Veraguas.

— Ramuli atropurpurei , lenticellali. Gemmae
parvae, ovatae, oblusae, glabrae, nitidae. Folia

fldlta 2 -4" longa H" lata, pelioli 1—2'"

rariiis 3 -i'" longi. Folia juvenilia utrinque,

petioli, pedunculi i

gibili e pilis stellatis formate obducta. Amenta

mascula gracilia, laxe spicata, 1— 1^'', flores

minuti, involucri squamae 4—5 ovatae obtusae

extus villosae; stipulae lineari-lanceolatae,3

—

A'",

scariosae, extus villosae, deciduae. Pedunculi

fructus excreti 6—8''' crassiusculi glabri. Glans

magniludine Pruni spinosi drupae. — Obs. Spe-

cies valde affinis Q. conspersae, Benth., speciei

summopere polymorphae, a qua tamen distin-

guitur foliis minoribus subtus fuscescentibus nec

lutescentibus, nervis paucioribus et minus pro-

minentibus, basi minus obliquis, petiolo breviori

pedunculo longiori et crassiori, glande globosa,

stigmatibus brevioribus latioribus minus recur-

vis, tubo stylino longiori.

Ouercus bumelioides, Liebm.; ramis al-

bicantibus verrucosis, ramulis gracilibus angu-

latis sulcatis; foliis approximalis coriaceis bre-

vipetiolatis obovato-lanceolatis obtusis apice

saepe leviter emarginatis basi cuneatis integer-

rimis margine cartilagineo leviter revoluto, ner-

^— 9 ante marginem arcuato-

sublus prominulis, venulis trans-

versalibus anastomosantibus, utrinque glaberrimis

solummodo subtus in axillis nervorum parce

barbatis, petiolo glabro supra applanato, stipulis

deciduis linearibus obtusis ciliatis extus pubes-

centibus, fructu . . . Vulcan de Chiriqui, Vera-

guas. — Folia adulla 2|— 4" longa, 1 — Ij"

lata, pelioli 2—3'", stipulae 4'". Folia juveni-

lia ciliata, caelerum glabra. Gemmae ovatae,

squamis dense imbricatis obtusis glabris scariosis

ciliatis concavis. Amenta masc. gracilia, 1— IJ";

flores dense spicati, squamae involucri ovatae

Species imperfecte nota, cum fructus latel. E

foliorum forma ad 0- ellipticum nec accedit.

Ouercus Warszewiczii, Liebm.; ramulis

stellato-villosis rufis; foliis membranaceis brevi-

petiolalis magnis obovatis acuminatis ultra me-
dium grosse dentatis, dentibus obtusis calloso-

mucronulatis , basi cuneatis integris, nervis

lateralibus utrinsecus 16— 20 parallelis excur-

rentibus, supra glabris secus costam dense

stellato-pilosis, subtus imprimis secus nervos

venasque stellato-pilosis, petiolis brevibus crassis !

dense pilosis rufis, stipulis linearibus adpresse
i

rufo-pilosis; glande solitaria magna peduncu-

lata oblonga utrinque truncata glabra, apice urn-
j

bilicato-impressa apiculata, basi umbone magno i

notata, cupula cyathiformi tertiam partem
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