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CIwahrend des Transportes raeistens unnothig. Die

neue Grube war bis zu 3A ihrer Hohe, etwas con-

vex, mit Erde gefullt, das Batimchen wurde mit

seinen Wurzeln nut' diese Erde gesetzt and durch

Zuwerfen mit feiner Erde von alien Seiten lier

und von 20 llanden zugleieh, allmahlig mit

Erde bedeckt.

bringen, werden zum grossen Theile dure!

localen Charakter der Vegetation erzeugt,

nur seiten wirkt die Gestalt des Pflanzenindivi-

duums unmittelbar als landschaftliches Element;

das Individuelle der Pflanze, wodurch das bota-

nische Interesse gefesselt wird, tritt in der Land-
schaft verschwindend zuriick und die Einzelnhei-

Nachdem durch die Versetzung von 85 China- ten unterordnen sich dort den Gesammtwirkungen,
baumen die Tjadasoberflache an eben so vielen

Stellen, die einen Durchmesser von etwa 10 Fuss

batten, bloss gelegt worden war, konnte dessen

Bescha&enheit selbst erkannt werden.

An den meisten

I genauer

Stellen war seine Oberflache

h von sehr kleinen hervorragenden Steinchen

und groben Sandkornern, iibrigens tafelflach und
eben

und nur

nur an wenigen Stellen war er zerbriickelt

Pttnkten durchlochert und mitan drei

Oeffnungen versehen, die Va bis 1 Fuss weit und
mit Erde angefiillt waren. Durch diese Oeffnun-

gen sah man dann diejenigen Chinawurzeln, welche
icli in der Kichtung und bis dahin ausgedehnt

hatten, plotzlich und perpendicular in die Tiefe

hinabdringen, wahrend alle anderen horizontal

auf der Tjadasoberflache wie

Ben. Und dennoch bestand das

angeklebt erschie-

Liegende, zu
dem diese Locher fuhrten, aus nichts Anderem,
als einem schweren und zahen plastischen Thon
von blaulich-weisser Farbe und 1 bis 1 Va Fuss
Dicke, unter welchem ein rothlicher, eisenschiis-

siger Thon von etwas

bis endlich in noch

grosserer Dicke auftrat,

Tiefe die eckigengrosserer

Lavatriimmer folgten, woraus der ganze ost- und
nordostliche Abhang des G.-Gede aufgebaut ist

ihrer Oberflache 1(an zerborstene Lavastrome).
Der Tjadas war seiten machtiger als 3

Ai, hochstens
I, oft nur lk Fuss, also recht eigentlich platten-

fdrmig und fur Wurzeln vollig undurchdringbar,
von denen denn audi unterhalb der Tjadas keine
Spuren gefunden werden konnten. Er ist zusam-
mengesetzt aus Sand und kleinen Steinchen trachy-
tischen Ursprungs, die jedoch durch die ehema-
lige Einwirkung von Kraterdampfen in ihrer
Struetur mehr oder weniger verandert und durch
ein noch feineres Bindemittel gleichen Ursprungs
(Kraterschlamm) innig verkittet ^ind. Er enthSlt
an vielen Stellen sehr deutliche Blattabdriicke
von Laurineen und Melastomaceen noch lebender
Arten (?) und ist wahr3cheinlich (vor Jahrhun-
derten) als heisser Kraterschlamm hier herab-
geflossen. (Forts, folgt.)

Die Formationen immergriiner Er

den nordliclien Kalkalpe
Von Dr. A. Kerner.

in

i.

Die versehiedenartigeu Eindritcke, welche die
Landschaften wechselnder IlimmeLsstriche hervor-

welche die Massenverbindungen der Pflanzen-

decke hervorbringen. Solche Massenverbin-

dungen, welche die Wissenschaft mit dem Namen

Pflanzenformationen bezeichnet hat, wiederholen

sich in ahnlichen und doch verschiedenen Com-
binationen in alien Zonen und durch ihre Eigen-
thtimlichkeit, durch ihren anmuthigen Wechsel,
durch den Contrast, der durch ihr Nebeneinander-
bestehen hervorgerufen wird, oder anderseits

durch ihre Glei

ununterbrochenem
hformigkeit, mit der sie sich in

Zuge oft fiber unabsehbare
Strecken ausbreiten, wird entweder der lebendige
Ausdruck oder die Eintonigkeit der Landschaften

verschiedener Gegenden wesentlich mitbedingt.

Mit der Weiterentwickelung der vergleichen-

den Landerkunde erwuchs dem Botaniker die

Aufgabe, diese immer wiederkehrenden Gruppen
von Pflanzen, die einen so hervortretenden Zug
in der Physiognomic der Landschaften bilden,

in ihren Eigenthiimlichkeiten festzuhalten und zu
individualisiren; es entwickelte sich eine eigene
botanische Disciplin : die Pflanzenphysiognomik,
welche in unserer der asthetischen Naturbetrach-
tung holden Zeit rasch eine reiche Literatur her-

vorgerufen hat. — Trotz der Fiille von Schrif-

ten aber, die sich auf dem Felde dieses modern-
bewegen,sten Zweiges Wiss

fehlt es bis zur Stunde noch an wissenschaftlich

genauen Schilderungen aller heimischen Pflanzen-

formationen. — So wie in anderen Spharen das-

jenige, was uns von Jugend auf im Heimathlande
umgiebt, lange unbeachtet bleibt und erst dann
in seiner ganzen Eigenthiimlichkeit auffallt, wenn
die Gegensatze in fremden Gebieten uns entgegen-
treten, ist auch in der oben bezeichneten Sphare
des botanischen Wissens die Aufmerksamkeit auf
die heimischen Pflanzenformationen erst dann
wachgerufen worden, als gluckliche und geniale
Reisende die wunderbai
welche sich unter dem

Pflanzenformationen,

Strahle der tropischen
Sonne an den Ufern der amerikanischen Riesen-
strome oder auf den endlosen continentalen Nie-
derungen in reinster Urwiiehsigkeit entfalten,
durch Bild und Wort zur Anschauung brachten,
und es ist wortlieh wahr, dass wir von den Pflan-
zenformationen, die sich in den Kustenlandern dps
stillen Oceans oder
Brasiliens entwickelt

unter der tropischen Zone
finden, seit geraumer Zeit

sorgfaltige Schilderungen und herrliche bildliche
Darstellunqen besitzen, wahrend die heimischen
rflanzenformationen eine derartige Bearbeitung
erst gewartigen.

Zur Stunde fehlt es auch diesem Zweige der n
Botanik noch an einer consequent durchgeftihrten J

— __ cviL/
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allgemein giiltigen Nomenclature Ein und]° und

J derselbe Name bezieht sich bei verschiedenen
Schriftstellern oft auf wesentlich verschiedene For-
mationen, wahrend umgekehrt nicht selten ein

und dieselbe Pflanzengruppe

Gebieten mit anderen Namen
Urn nur eines Beispieles —

in verschiedenen

belegt worden ist.

das auf die nach-
folgende Erorterung einige Beziehung hat — zu
erwahnen, sei hier der Namen Steppe und Haide
gedacht, welche beide von den renominirtesten

Naturforschern auf ganz verschiedene Objecte be-

zogen wurden. Wahrend Humboldt die nord-

deutschen, von Eriken bewachsenen Kiistenland-

schaften unter die Steppen zahlt, wahrend
Koch denselben Namen auf eine aus hohen
rasenformigen Grasern und krautartigen Stauden
gebildete Formation bezieht und Willkomm
diesen Ausdruck ausschliesslich auf die Forma-
tion der salzgetrankten Hoch- und Tiefebenen

einsehrankt, wird von Grisebach in dessen

Sinne auch wir im Folgenden das Wort Steppe

gebrauchen werden die Steppe als der In-

begrifF einer ganzen Reihe von Formationen auf-

gefasst, welche sich in continentalen, durch ex-

cessives Klima und Sommerdiirre ausgezeichneten

bauinlosen Gebieten entwickeln. Wahrend die

norddeutschen botanischen Schriftsteller mit dem
Worte Haide nur das vorherrschend mit Haide-

kraut bewachsene Land ihrer Tiefebene verstehen,

ja sogar das Wort Haide von dem Haidekraute

abgeleitet wissen wollen, bezeichnen die siiddeut-

schen Pflanzengeographen mit demselben Namen
die von der Kultur noch nicht geanderten trocke-

nen Urwiesen, wie sie noch jetzt in weiter Aus-

dehnung auf den Kiesflachen der ganzen praalpi-

nen Donauniederung vom Lechfelde und der

Garchingerhaide angefangen ostwarts iiber di

Welserhaide, Wieselburger und Wilhelmsburger

Haide bis zum Steinfelde des Wiener Beckens

sich' entwickelt tinden, indem sie sich darauf

stiitzen, dass der Sprachgebrauch der Bewohner
das Terrain, welches von dieser Formation der

Urwiesen iiberkleidet ist, als Haide bezeichnet.

llierin scheint uns aber eben die Ursache aller

Verwirrung zu liegen, dass man, von dem Sprach-

gebrauche ausgehend die vulgiiren localen Namen
in die Wissenschaft einftihren wollte. Unsere

Spraehe beriicksichtigte nicht die heutzutage

wissenschaftlich abgegrenzten Pflanzenformationen,

sondern unterschied urspriinglich die Haide als

urw siges Land im Gegensatze zu der bebau-

ten und bewohnten Landschaft und verstand

darunter sowohl den mit Eriken, sowie den vor-

waltend mit Grasern bewachsenen Boden, ja selbst

den Wald. In diesem letzteren Sinne hat sicli

das Wort Haide allerdings nur selten erhalten

und in Oesterreich ist uns nur ein einziges der-

artiges Beispiel, namlieh die mit dichtem weiten

Nadelholzwald bedeckte Forsthaide nordlich von

Waidhofen an der Ybbs bekannt. Spater wurde

das Wort wohl nur im engeren Sinne genommen

und auf die uncultivirten waldlosen Strecken ein-

geschrankt, ohne dass man aber die Pflanzen-

formationen dieser Strecken in ihrer Eigenthuin-

lichkeit bei der Benennung berueksichtigte, Be-

weis hierfiir ist, dass der Baier und Oesterreicher

heute die trockenen Urwiesen der prftalpinen

Kiesflachen eben so Haiden nennt, wie der Nord-

deutsche die vorziiglich mit Eriken bewachsenen

sandigen Strecken seines Tieflandes, wie der Be-

wohner der Sudeten waldlose mit niederen Gra-

sern und Flechten bekleidete Rucken seiner Berge

und wie der Deutsche in Ungarn die mit den

verschiedensten Pflanzenformationen bewachsenen

Puszten. In alien solchen Fallen aber, wo die

landesiibliche Bezeiclmung einer Oertlichkeit sich

nicht unmittelbar auch auf die dort entwickelte

Pflanzenformation bezieht, kann dieselbe in der

Wissenschaft keine Geltung linden, wenn anders

Missverstandnisse vermieden wrerden wollen, und

es miissen in solchen Fallen Namen auf Grund-

lage irgend einer hervorragenden Eigenthiimlich-

keit oder auf Grundlage der Benennung soldier

Pflanzen gebildet werden, welche gerade fur die

zu bezeichnende Formation besondes charakte-

ristisch sind, und deren Physiognomic den land-

schaftlichen Ausdruck der Formation insbesondere

bestimmt.

In den Tropen, wo oft im buntesten Gemisch

eine unendliche Fiille verschiedener Pflanzentypen

und wechselnder Formen in kaum zu gliedernder

Mannigfaltigkeit sich auf engem Raum zusaimnen-

drangt und keine dieser Formen das landschaft-

liche Bild uberwiegend beherrscht, unterliegt eine

solche Auffassung so manchen Schwierigkeiten :

in den gemassigten Zonen jedoch, die sich durch

geselliges Wachsthum gleicher oder ahnlicher

in ihrer Physiognomie ubereinstimmender Pflan-

zen charakterisiren, gelingt eine solche Begren-

zung und Benennung der Pflanzenformationen bei

weitem leichter, namentlich dort, wo eines der

Elemente der Formation durch sein massenhaftes

Vorkommen tonangebend wird, wahrend die an-

deren Elemente nur Ornamenten gleich in dessen

Grundgewebe eingewirkt erscheinen. Eine ver-

haltnissmassig geringe Zahl von Pflanzen-

typen, von welchen wir beispielsweise den Eri-

kentypus, den liohrtypus, den Typus der Nadel-

holzer, den der Fame und jenen der Moose her-

vorheben, erscheinen in unseren Breiten tonange-

bend in der Physiognomie des Vegetationsbildes

und bilden eben so viele Systeme von Pflan-

zenformation en, deren aber jedes sich nach

der typisch iiberein-Ziigenden abweichenden

stimmenden Pflanzenarten in zahlreiche Art en

von Pflanzenformationen gliedert.

Diese letzteren, welche bald in trauriger Ein-

fdrmigkeit fur sich allein das Terrain beherrschen,

bald sich durchdringen und iibereinander in ver-

schiedenen Schichten entwickelt vorkommen,

bald auch sich aneinander anlehnen und Com-
binationen bilden, die dann durch den Con-

trast ihrer Form und Farbe sich gegenseitig he-

ben und die Landschaft beleben, sind das Object
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r der Ptfanzenphysiognomik. Die Darstellung ihrer

^ Aehnlichkeiten und doch wieder ihres leisen Ab-

weichens, die Verfolgung des Wechaelfl der Far-

bentone nach den versehiedmen Entwickelungs-

stadien dor tonangebenden Pflanzenartcn, die

Sehilderung der mannigfaltigen Combinationen,

in welchen die I'flanzenforaiationen auftreten, die

Ermittelung des Einklanges ihrer Form mit loca-

len, klimatischen und Bodenverhaltnissen, endlich

die Erforschung ihrer Beziehungen zur Gemiiths-

srite des Menschen und ihres Einflusses auf die

Vaturanxhauung desselben ist eine Keihe der

anziehendsteii Probleme dieser "Wissenschaft.

Wit hahen in diesen IJlattern seiner Zeit ver-

ucht, die Pflanzenfonnationen zu skizziren, welehe

sich in der ungarischen Tiefebene entwickelt fin-

den, und clamals darauf hingewiesen, dass sie in

und

einem gewissen Gegonsatze zu den Pflanzenforma-

tionen des norddeutschen Tieflandes stehen. Wah-
rend namlich in den sandigen Niederungen, welehe

icli voiu Strande der Ostsee l>is an die Gebirgs-

kette der Karpaten ausdehnen, massig auftretende

i in in ergr iine i-ewachse, namentlich Eriken

Kiefern, fur die urspriingliche Vegetation

sehr eharakteristisch erscheinen, finden sich siid-

lich von jenem machtigen Bergwalle in der pan-

nonisclien Kbeae nur Pflanzerfformationen ent-

wickelt, welehe in unverkennbarer Aehnlichkeit

mit jenen der siidrussischen Steppenlandschaften

darin mit einander ubereinstimmen, dass sie alle

nur aus sommergriinen Pflanzen zusammen-
gesetzt werden.

Dieser Gegensatz gewinnt nra so mehr an Be-

deutung, wenn man bei weiterem

selben findet, dass

Ides-

Gewachse vor-

Verfolge

immergrune

ziiglieh nur Vegetationsgebieten angehoren,

welchen eine feuchtere

sie daher eine

iiber

dass

hervorragende

Atmosphare lagert,

Eigenthiimlichkeit

in der Vegetation der Kustenlandsehaften und
feuchten Gebirgslander bilden und dass sich dem-
nach in den vom Strande der Ostsee bis in die

Karpaten verbreiteten immergriinen Pflanzenforma-

tionen der eben so weit reichende Einfluss der
feuchten vom Meere landeinwiirts ziehenden Luft-

stromungen gerade so ausspricht, wie anderseits

in dem Fehlen dieser Formationen in den Flach-

landern siidlieh und ostlich der Karpaten das

continentale Klima dieser Gebiete

erscheint.

Wie in den westlichen Kustenlandsehaften
Europas so sind in den Alpen die immergriinen
Gewachse vorherrschend durch Nadelholzer und

abgespiegelt

Ericineen vertreten. Die aus ihnen gebildeten
Pflanzenformationen sind ftir die Ptlanzengeogra-
phie und Pflanzenphysiognomik der Alpen eines
der interessantesten Objecte und es inoge una
gestattet sein, im Naehfolgenden insbe.sonders die
immergriinen Busch for mat ion en der Er i-

( ineen, wie m sich in den niirdlichen Kalk-
alpen entwickelt finden, in ihren hervorragendsten
Ziigen zu skizziren. (Forts, folgt.)

Neue Biicher.

F. Parlatore: Elogio di Alessandro Hu m-

boldt, letto il giorno 7 di Decembre 1859.

Firenze 1860.

Ein beredter, mit ebenso viel Geist als

Herzlichkeit geschriebener Erguss, in dem
Parlatore, vor Italien und mit demselben,

den unersetzlichen Verlust, welchen der Tod
Humboldt's der gesammten Menschheit zu-

fiigte, bekla-gt und sich zu einer ausfiihrlichen

Schilderung des Charakters und der Lebens-

verhaltnisse des Verewigten erhebt. Unter

den vielen" Nachrufen, die das traurige Er-

eigniss veranlasste, ist dieser, der Zeit nach

wohl der letzte, zweifelsohne einer der be-

deutendsten. Eigene hervorragende Stellung

in der Wissenschaft, genaue personliche Be-

kanntschaft mit dem grossen Dahingeschiede-

nen, Gediegenheit des Urtheils und vollen-

dete Eleganz des Styles berechtigten Parla-
tore mehr als jeden Andern, ja sie legten ihm
gewissermaassen die Pflicht auf, das erhabene

Thema in den Bereich seiner Betrachtungen

zu ziehen. Man erwartete, dass er reden

wiirde, und er hat gesprochen, wie man es

von ihm erwarten konnte. C. Bolle.

Georg Hartung: Die Azoren, in ihrer ausseren

Erscheinung und nach ihrer geognostischen Na-

tur geschildert, mit Beschreibung der fossilen

Reste von Professor H. G. Bronn. Leipzig,

1860. Verlag von W. Engelmann.

Unter der kleinen Zahl deutscher Natur-

forscher, welehe in der jiingst verflossenen

Zeit ihre Aufmerksamkeit den atlantischen

Inselgruppen zuwandten, hat G. Hartung
vorzugsweise das Gebiet der Geologie mit

anerkanntem Erfolge fur sich in Anspruch ge-

noramen. Durch den grossten aller jetzt le-

benden Geognosten, Ch. Lye 11, sowie durch
Prof. O. Heer auf diese Bahn gelenkt, ist

er seither unausgesetzt bemtiht gewesen, auf

Madeira und den Canarien iiber die Schich-

tungen der Erdoberflache ein helleres Licht
zu verbreiten. In seinem gegenwartig uns

lehrt er unsvorliegenden neuesten We
nua auch die so selten besuchten Azoren vom
Standpunkte seiner Wissenschaft aus kennen.
Ein brillant ausgestatteter, dem kiinstlerischen

Talent des Verfassers voile Ehre machender
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