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mit den Rosen iiberein, sondern schliessen sich

vielmehr in beiderlei Ilinsieht innig an die Jleide-

krauter an.

Gleich diesen verbinden sie sich auch durch

;eselliges Wachsthum und erscheinen als ton-

angebende Arten immergriiner B um-hformationen,

die einen kochgt wesentlichen Zug in der Phy-

siognomie der Alpenwelt bilden.

Von den vier in den Alpen vorkommenden

Arten der Alpenrosen ist die zistrosenbliithige

(Kh. Chamaecistus) nnr in den ostlichen Kalk-

ziigen und merkwiirdiger Weise in einem, wie

efl scheint, ebenso besclirankten Bezirk in den
In

den Alpen ernheint sie erst ostseits vom Lech

und Monte Baldo als eine der schonsten Zier-

In der

Grosse der Blumen tibertrifft sie weit die ande-

ren drei Arten und besitzt in der ausseren Er-

scheinung einige Aehnlichkeit mit den schon ein-

mal erwlihnten, der Formation des baumformigen

Heidekrautes beigeniengten Zistrosen der mittel-

meerischen Zone. Auf den mit griinen glanzen-

den Blattchen dicht bedeckten Stengeln erschei-

nen gewohnlich drei bis fiinf grosse blassrosa-

Gebirgen des ostlichen Sibiriens heimisch.

den der osterreichischen Alpenflora.

farbene ausgebreitete Kronen, die auf dunkel-

purpurnen schmachtigen Stielen nicken und aus

deren Mitte fiinf weisse mit schwarzbraunen An-

theren endende Faden sich vorstrecken. Die

zahlreichen diese Bliithen tragenden holzigen

Stammchen sind zu immergriinen Bii.schen ver-

inigt, die man iiber die Terrassen und Gesimse

Streeke, und gleich

der moosigen Kalkwande gleich riesigen Polstern

sich herabwolben sieht. Nur selten aber iiber-

zielit diese Alpenrosenart eine ausgedehntere

den beiden kahlblatterigen

Arten (Rh. ferrugineum und intermedium) er-

scheint dieselbe in den nordlichen Kalkalpen

ebenso wie noch einige andere immergriine Ge-

wachse als: Preisselbeeren, Barentrauben und
Barlappen nur als Beiwerk in der Formation
der w im pe rh a a rig en Alpen rose. —

Manchmal fefalt auch dieses Beiwerk der letzt-

genannten Formation vollkommen und die wim-

perhaarige Alpenrose steht dann in so dichtem

Schlusse, dass keine andere Pflanze zwischen ih-

ren Biischen aufzukommen vermag. Am reinsten

in dieser Weise entwickelt findet sich die For-

mation der wimperhaarigen Alpenrose iiber der

Grenze des hoehstammigen Waldes. Gewohnlich

sieht man dort den geschlpsaenen Alpenrosen-

bestand als breiten Saum an den Rand eines

schwarzen Krummfohrenwaldes angelehnt, ja nicht

selten auch inselformige Theile der Zwergfohren-
walder von einem fdrmlichen Giirtel aus Alpen-
rosen ;hlossen, und wenn man in dieser

Region von einem etwas erhohten Felsgrat auf

die plateauformigen Flachen herabblickr, die sich

auf den nordostlichen Kalkalpen iiber den jahen
steilen Abstiirzen als breite Terras n ausdehnen
und dort zwischen den aus rasenformigen nie-

deren Grasern, Nelken, Gentianen und Stein-

brechen gebildeten wiesenformigen Pflanzenforma-

tion und der Formation des Krummfohrenwaldes
freudigals Mittelstufe die

Alpenrose im strahlenden

griinen

Glanze

Biische der

ihrer vollen

Bliithe sieht, begreift man, wie diese Pflanze ein

Liebling der Aelpler werden und sich als Ele-

ment in ihre Poesien verweben konnte, man be-

greift, wie sie nebst dem Edelweiss bei den die

Alpen besuchenden Stadternzur popularsten Pflanze

wurde und zu einem der beliebtesten Motive der

modernen Blumenmalerei sich aufschwang.

Aber nicht nur in der Region des Krummhol-
findet sich diese Formation entwickelt; noch

tief herunter im Reiche der Fichtenwalder fin-

den sich hie und da

rosen bewachsen, und
ganze AViinde

jedes

mit Alpen-

der Voralpenthaler

in der nordlichen Kalkzone wreist einzelne solche

Lokalitaten auf, wo die Alpenrosen noch in Ho-
hen von nur 1500' Seehohe angetroffen werden. In

jenenThalern der Kalkzone, die siehunmittelbaram

Fusse der machtigen Alpenmassen hinziehen, wie

z. B. in den Thalern am Fusse des Schneeberges,

Oetschers, Hochsclrsvabes oder des Priels, Dach-

steins und Untersberges, liegt es nahe, ein sol-

ches Vorkommen in der Weise zu erklaren: dass

Samen oder ganze Pflanzen der Alpenrose durch

niederstromende Gewasser in die Tiefe gefuhrt,

sich dort an geeigneten Orten weiter entwickel-

ten; in jenen Voralpenthiilern aber, die weit

entfernt von der Kette der Hochalpen liegen,

deren angrenzende Berge auf ihrem Scheitel nicht

einmal Alpenrosen tragen, die auch die Fichten-

region

welche audi

werden, die

noch bei weitem nicht iiberragen und
nii-lit von Gewassern durchzogen

aus den hoheren Alpen kommen,
kann das Vorkommen von Alpenrosen an so tie-

fen Standorten durch Annahme einer Verschlep-

nicht erklart wer-pung
den.

aus hoheren Regionen

In der niederosterreichischen Kalkzone
ersclieinen als solche tiefe Standorte der Alpen-

rose die steil eingeschnittene Schlucht des Wal-
lerbaches bei Scheibbs, das Thai am nordlichen

Fuss des Annaberges und jenes am Fusse des

Kasberges nordlich von llohenberg besonders her-

vorhebenswertli. An alien drei Orten sind es

schattigegegen Mitternacht gerichtete und in

feuchte Thalschluchten abfallende Gelmnge, wel-

che mitten im Bereiche von Fichten und Buchen-
waldern die Alpenrosmformation zeigen. Auch
beobachteten wit an diesen verschlagenen Inseln

von Alpengewachsen, dass es dort an einem Nach-

wuchse der Alpenrose fehle, und namentlich am
Fusse des Kasberges (dem tiefsten Standpunkte

der Alpenrose in Isiederosterreich) waren die al-

ten Stocke zum Theile nur mit sparsamen ver-

gilbonden Blattern bekleidet und verkiimmert,

zum Theil auch ganz abgedorrt und mit einem
Worte : im Aussterben begrifiVn.

Wenn man bedenkt, dass nicht die von den
Alpenhulien gegen die Ebenen zimchmende Warme,
sondern die Abnahme der Feuchtigkrit dvn
penprianzen eine Grenze setzt, iiber welche
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aus sie tiefer thalwiirts nicht mehr fortzukommen

vermogen, so kann man wohl mit Recht auf die

Erscheinung des kussterbens der Alpenrose an

ihrer unteren Grenze und ihr Zuriiekziehen ge-

gen die nebelfeuchte Alpenregion mit der in histo-

rischer Zeit in unserer Zone erfolgten Abnahme
Verbindungder Feuchtigkeit in bringen. Es

ftihrt eben diese Annahme auch noch zu einer

zweiten, die fur die Geschiehte der Vegetation

unserer Alpen von grosser Bedeutung ist, dass

namlich in friiheren Zeitriiumen, wo die weiteu

Flaehlaiider im Osten der Alpen mit Siisswasser-

seen bedeckt waren und demnach das Klima

mehr den Charakter eines Kiistenklhnas an sieh

musste, auch die Formation der Alpen-

bis an den Ktistensanm sich ausdehnte,

dass aber mit dem Yerschwinden jener Wasser-

flachen, mit der Entwickelung weiter Flaehlaiider

und mit der dadurch bedingten Umwandlung des

Klimas in ein mehr continentales, diese immer-

grune Busehfonnation gegen die feuehtere Region

der Alpen sich zuriiekzog und nur an vereinzel-

ten Loealitaten, wo ortliche Verhaltnisse den noth-

wendigen Feuchtigkeitsgrad der Atmosphare dar-

tragen

rosen

boten, sich erhalten hat. Die Thatsache, das

grosster Fiilie

noch heute die Formation der Alpenrose in den

Seebeeken der nordliehen Kalkzone (Konigssee,

Kochelsee, Wolfgangsee, Halstattersce) bis au^ die

Ufer sich herabzieht und dort in
""" "

und Ueppigkeit in Hohen, die unter 2000 Fusa

Sechohe liegen, gedeiht, spricht nicht wenig fur

diese Annahme.
In dem westlichen Theile der nordalpinen

Kalkzone tallt die obere Grenze der gewimper-

ten Alpenrose auf 7300 Wiener Fuss; in dem

iistlichen Theile erschei nt sie

herabgeriickt

hingegen urn voll

und auf den Hohentausend Fuss w
des Hochschwabs verschwindet die gewimpert

6300 Wiener Fuss. — AnAlpenrose schon bei

dieser oberen Grenze

mehr gedrungenen

ununterbrochene

zeigeu

Bau, bilden

ihre Bttsche eineu

grossere

nirgends mehr

Bestande und werden

dort von einer anderen immergriinen Ericeen-

Formation abgelost, als deren tonangebende Pflanza

eine zierliche kleine Azalea erseheint. \\ ah-

rend die fruher besprochenen Erieineen eineu

mehr beschrankten Yerbreitungsbezirk besitzen,

gehort diese Zwerg-Azalea zu den verbreitetsten

Prianzen, kehrt auf den Gebirgen Britanniens und

Skandinaviens wieder und dehnt seinen Yerbrei-

die arktische Zone der gan-

zen°alten und neuen Welt aus. In don Alpen

uberkleidet lie ohne Bertieksiehtigung der Boden-

unterlage sowohl die Kamme der Centralkette,

wie auch die Kuppen der Kalkzonen und in dem

sind viele Hohen formlieh

von ihr eingehiillt.

Schon am Sehneeberge und der Raxalpe fin-

det man weite Strecken von ihrcm dichten Ra-

abcr sahen wir in den

tungsbezirk durch

nordliehen Kalkzuge

sen uberkleidet, nirgends

Formationn Nordalpen

L als auf den

diese sehoner entwickelt,

VjL>o

Hohen das Dachsteingebirges, na-

mentlieh in der NUhe des Karta-Eisfeldes, wo die

ganze sogenannte Ochsenwieshohe wortlii i

nonnneii von ihr iiberzogen er lieint.

ge-

Ein

zwergiges an den Bodcn angedriicktes Striiuchel-

chen, mit zahlreichen vielfach durcheinander ge-

flochtenen holzigen Zweigen, bildet diese Fiianze

eine Miniatur-Auflage der haufig kultivirten gross-

bliithigen Azaleen und ihre kleinen BltlthenglSck-

chen, die bald nach dem Selnnelzen des Schnees

an den Spitzen der Zweige bervorkommen, ud

so zahlreich fiber die Rasen ausgestreut, dasfl dw

von dieser Azalea iiberzogenen Alpenriicken fast

in dense! ben duftigen rothen Farbentonen schini-

mern, welche die

auszeiehnen.

nen Blattchen sind ebenso wie die Zweige Starr

und sprttd und bei jedetn Schritte, welchen i m
auf den mit Azaleen ttberwucherten Strecken

Heidekrautformationen so sehr

Die dichtgedrangtcn immergrU-

ware man auf

[Jnd den-
maeht, knirscht der Bodeu, als

ausgedorrtes Gestriippe getreten.

noch liegt sichs gar weich auf den dichten Pol-

stern dieser Prianzenfonnation, die vor den srhwel-

lenden Moosen noch den

Trockenheit voranshaben.

grossen Vortheil der

Wen u man nacl

baltischen

W
Niederun

miihevoller Alpenwanderung auf die.sen bliiheiideu

Divans rufaend iiber die rosenruth seliimmemden

azaleenbewaehsenen Hohen hinau.sbliekt in die

weite Welt der schweigsamen Berge, in jene h*

wiiltigende unendliche Stille, die nur das Iludi-

gebirge und die Einvkle des Tfeflaadea kennt,

so drangen sieh wohl auch unwillkurlich Paralie-

len mit jenen abgeschiedenen von ahnlich i

Pflanzenformationen bewachsenen Hcideland-

ten der baltischen Niederung auf. — I Her ad

den Alpen sind es dunkle auf den Boden hin-

gestreckte Krmnmfohren
7
welche sieh an die immer-

griinen Azaleen-K en und Alpenrosengebiische

anreihen und zu einem Vordergrunde vereinen,

Uber welchen die blauen duftigen Bergfoniien mit

ihren blendenden Sehnee- und Kisfeldern sieh

majestatisch emporheben; dort in den Heideland-

achaften der

sclilanke iinime

iiber die dieht-edrangten immergriinen Gebii he

des BesenlH^idekrautes empor und im Hintergrundr

schimmert die weite unendliche Flache in braun

rothen Tonen bis feme an die lange Linie des

Horizontes, wo sich Erde und Himmel in un-

gewi en Conturen begrenzen.

W6U tragen uns dana die Gedanken inch nach

iWn Thal-riinden am Fusse des Alpenlande.. nh

diistere Fichten oder Schwarzfdhren sich iiber

das rothe Alpenheidekraut erheben, und feme-

hin nach den Gestaden des Mittelmeere.s, wo

dunkle Meerstrandsiohren oder stolze Finien iiber

die aus mannshohen Eriken gebildete nnmergriine

Busehfonnation ilire hinnlormigen Kronen w6l-

ben und ein sudlicher Himmel sieli mit tiefem

Blaa iiber die Kfistenlandschaft wiilbt — und

indem wir in diesen so verschiedenen nach den

Himmelsstriehen wechselnden Fonnationen den-

strecken

ihre Wi 1

noch einen -emeinsehaftlichen Zug BOWoU in den
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7° ElemElementen wie audi in ihren Combinationen er-

J kennen und in uns eine Ahnung eines wunder-

baren Zusammenhanges von Lebensbedingung und

Form wachgerufen wird, erinnern wir uns an

Goethe's Worte:

rAlle Gestalten sind ahnlich, doch keine gleichet der

andern
Und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. tt

(W. Z.)

Die Zelle.

Von Dr. Ludwig Biichner.

(Aus einem Vortrage, gehalten in der funften ordent

lichen Sitzung des Freien Deutschen Hochstifts zu Frank
furt a. M. am 1. April 1860.)

Die Lehre von der organischen Zelle ge
~

winnt taglich an Wichtigkeit und Interesse, und

zwar nicht bios fur die Wissenschaft, sondern

auch fur unsere allgemeinen Naturanschauungen

iiberhaupt. Ja es 1st vorauszusehen, dass sie in

diesen eine Art Revolution hervorbringen und
i.lieselben auf eine bisher nicht geahnte Weise

vereinfachen wird. Das Streben, eine Grun d-

form des Organischen aufzufinden, aus der sich

A lies ableiten lasst, ist ein sehr altes, aber erst

in der jiingsten Vergangenheit mit Erfolg ge-

krontes. Namentlich erwachte dieses Streben seit

der Begrundung der mikroskopischen Anatomie
und Gewebelehre durch den Franzosen Bichat
(gest. 1802). Schon der beruhmte Haller stellt

in seinen Elementa physiologiae corporis humani
die Suitze des ganzen Werkes die

merkwiir-

(1758) an ganzen

Faser, welehe er mit einem hiichst

digen Ausspruche fur den Phvsiologen dasjenige

nennt, was die Linie fiir den Geometer sei. Ge~

zu Ende des

eine Reaction von Seiten

gen diese Fa.serlehre erhob sich

vorigen Jahrhunderts

der Naturphil osophi e, welehe ihrerseits, im

Zusammenhange mit allgemeinen kosmischen An-
schauungen , das K ii g e 1 c h e n als organische

Grundform zu Khren zu bringen suchte. Selbst

die Faser dachte man sich nunmehr aus aneinander-

gereihten Kiigelchen zusammengesetzt, und diese

Anschauungsweise erhielt sich sogar bis in die

neueste Zeit derart, dass man selbst nach Ent-

deckung der Zelle diese selbst als aus sphariseh

aneinandergereihten Kiigelchen zusammengesetzt
sich vorstellte.

Endlich ist das langst Gesuchte in den letz-

ten Jahrzehnten mit Hiilfe des Mikroskops wirk-
lich gefunden worden — die Zelle namlich.
Aber es darf nicht verschwiegen werden, dass die

Ehre der ersten oder der theoretischen Ent-
deckung einem dor Ifaupter der n at u rphil oso-
phischen Schule zukommt. In seinem Pro-
grannne fiber das Univer, m vom 'Jahre 1808
sagt namlich Ok en wortlich: „Der erste Ueber-

gang de;s Unorganischen in das Orgauische

die Verwandlung in ein Blase hen, das

meiner Zeugungstheorie Infusorium genannt habe.

Thiere und Pflanzen sind durchaus nichts ande-

res, als ein vielfach verzweigtes oder wiederhol-

tes Blaschen, was ich auch zu seiner Zeit anato-

misch beweisen werde. tf

Mit diesen Worten ist eigentlich die ganze

Aber erstLehre schon vollkommen dargelegt.

durch Schwann wurde die k e n
? sche Theorie

zur Thatsache erhoben, nachdem der Grund-

gedanke, dass namlich ein Blaschen die Grund-

lage aller organischen Bildung sein miige, schon

hier und da auch bei exacten Forschern (Pur-

kinje, Valentin u. s. w.) aufgetaucht war.

Schwann und Schleiden entdeckten die

Pflanzenzelle, Rob. Brown 1831 den Zellen-

kern. 1839 erschien die beruhmte Schrift von

Schwann: vMikroskopische Untersuchungen

iiber die Uebereinstimmung in der Struktur

und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen",

welehe zuerst das kernhaltige Blaschen oder

die s. g- Zelle als Grundlage aller organischen

Das Schwann auf-

gemeinen

men, weit iiber

Regeln anbelangt,

Bildungen nachwies. Das von
gestellte Grundschema ist noch heute richtig, und
konnen wir uns, trotz der zahllosen Einzelibr-

schungen auf diesem Gebiete doch, was die all-

nicht gerade riih-

S c h w a n n hinausgekommen zu

sein. Die Schwan n' sche Entdeckung machte

naturlich grosses Aufsehen und verfuhrte schon

in den vierziger Jahren Sobernheim zu dem
Versuche, die gesammte Jlcillehre auf die

ein

Tasren durch Herrn
Schwann' sche Zellentheorie zu griinden

Versuch, welcher in unser

Professor Virchow in Berlin mit mehr Gliick,

weil mit Hiilfe der umfassendsten Kenntnisse und
Selbstbeobachtungen, sowie mit seltener Tiefe

und Gewandtheit des Geistes, wiederholt worden
ist. Siehe dessen „Cellu larpathologie in

ihrer Begriindung auf physiologische und patho-

logische Gewebelehre".

Als der eigentliche Begriinder der ganzen

Lehre muss demnach immer Schwann angese-

hen werden. Leider stand der Verallgemeinerung

des von ihm aufgestellten Princips im "Wege,
dass die P f 1 anzenzelle, von der die gauze Ent-

wesentliche Verschiedenheitendeckung ausging,

von der Thierzelle darzubieten schien, und
daher beide eine Zeitlang nicht als dasselbe Ge-
bilde angesehen werden konnten. AVahrend nam-
lich die Pflanzenzelle, eine im Gegensatze zu ih-

sticks toffloserem ckstofthaltig Inhaltc,

Membra oder Zellhulle, die s. g. Cellulose,
besitzt, welehe niemals Antheil an der Neubil-

dung der Zellen nimmt und welehe durch all-

mahlige Verdickung und Auflagerung Grundlage
spSterer Bildungen wird sich an der, zeigen

Thierzelle diese Verschiedenheiten zwiachen Iliille

und Inhalt nicht, und besitzt dieselbe

ihren Theilen ckstoffhaltig Mater

in alien

Di<>e
Schwierigkeit wurde beseitiet durch die im Jahre
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