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auf die Abbildiingcn Gaud.'s mid fan Hot. Mag.
Nur in Betreff der m&nnlichen I !lumen kiinnte
ich die oben geliefcrte Analyse for Schonbrnnner
Pflanse wiederliolcn. Ea schoint mir jedoch bes-
ser, die Zeit abzuwarten , wo Phytelephas

OtT-n.

-clang

von

zu so gliinzenden Resultaten fuliren solltcn, J
ihni, wie er selbst gesteht, nur (>

zwei Alien ohno fremde lliilfe, alKin auf
die Diagnosen der lliicher angewiesen, niit

Neoem untersurht werden wird, wodnreb nob dann | Siehcrlteit zu bestiininen. Ks warcn diet

Polypodinm todgare und Pteris «<
{niHn«. Bei

mis mag taMwcher IVcund der Pflanzenkund
an aich aunliche Erfahrongen gemadit haben.

t>

wohl be timmtere Pesultat. heraa lien werden.
Was die AiteH dtar (.tfiung anbetrifft, so

wird man dariiber wohl vorlaufig im Unklaren
bleibeo, was R. & p. unter Ph. maerocarpa und
Ph. microearpa verstanden haben, und feme
ob zu ersterer die Ph. Ruizii (.'and. und zu let*
terer die Ph. Pavoni Gaud. aJs synonvm hinzu-
ezogen werden miissen. Bemerken will ich nocb,

dass Seem'i Ansicht, weleher die beiden Alton
von P. und P., Ph. microearpa und Ph. maero-
carpa, als nur eine Art betrachtet, mir nicht die
richtige zu sein scheint; audi bezweifle ich,
dass die von Karat, als Ph. microearpa be-
chriebene letzterer zuzurechnen ist; soviel scheint

jedoeh festzustehen, dass die Ph. Ruizii Gaud..
Ph. microearpa Karat und die Schonbrunner
Prianze, die ich, auf obige Beschreibung gestlitzt,
als Ph. Sehottii bezeichne, gut verschiedene Ar-

sind.

Lang und dorncnvoll and hiiuii en Irrthu-

*->

ten Da die in Darien wachsende Phyt

& P.
elephas .synonym mit Ph. maerocarpa R.
ist, ist mir wahrscheinlieh. Seem, hat offenbar
lie Phytelephas aus Darien mit der am Mag-
dalenenfluss vorkommenden von Purdie und
Karst. gefundenen verwechselt. Meiner unmass-
geblichen Ansicht nach ist die erstere schon
durch die 4—§ Fuss hoeh aufsteigenden Stamme
von der zweiten Art verschieden, ein Merkmal,
das, so weit ich Palmenarten zu beobachten Ge-
legenheit gehabt habe, ein ziemlich bezeichnen-
des und specifisches ist, was auch Seem, selbst
schon bemerkte, spater aber nicht wieder beriick-

Karst. sowohl als Purdie haben
nur Phytelephas mit kriechendem Stamme gefun-
den. Vergleicht man Seem.'s Angaben im Bot.

sichtigte.

Mag. t. 4913 et 4914, so geht daraus hervor,
dass der weibliche Kolben und dessen Theile

mern ausgesetzt ist liberal I der W< , wel-
ehen der Autodidakt in seiner Yereinsamung
wandelt. Friiher mochte er oft der aUein
mogliche sein, jetzt macht es die allgemei-

aere Verbreitung got bestiiinnter Herbarien
leichter, ihn zu vermeiden. Wic Alles, was
zur Forderung heimathlidier PHanaeakennt-
niss beitriigt, begru |6q wir daher fivudi

die ganz neuerdings erfolgte Veroffentlichung
eines markischen Farrcnherbars, das dem in-

telligenten Fleisse der Herren W. Lascli
und C. Baenitz sein Entstehen verdankt.
In 30 Xummern und in den schonsten und
instructivsten Exemplaren aufgelegt, tinden

wir da unsere Gefasskryptogamen von der

riesigen Wuchses an,

bis zur Mauer-Raute, die, wie der Isop der
Bibel, an der Wand wachst; von der scliwim-

uienden Salcuria, dem Aspidium Thelypteris

der Sumpfe, bis zu den Botrychien unse-

rer sonnigen Sandhiigel,

die Wenigen , welche fehlen
$

mochten
wht gar nicht eininal in

Sammlung erblicken, so selten sind

konigliehen Osmunda

un

einer derartigen

sie und
wtirde

sorgniss vor der Ausrottung erfiillen. Die
von der Kew-Ptianze stammen, die aus von Pur- aussere Gestalt des Heftchens ist eine so ele-
die gesanunelten Samen erzogen wurden, und
dass die iibrigen dort abgebildeten Theile nach
S eem.'s Zeichnungen
nach Pfianzen von Darien.

gemacht wurden also

Neue Biicher.

Herbarium markischer Pfianzen f{ir angehende
Lehrer, Pharniaceuten und alle Freunde der Bo-
tanik. In einzelnen Lieferungen herausgegeben
von W. Lascli und C. Baenitz. Erste Liefe-

rung: Gefass-Kryptogamen. Sommerfeld: Selbst-

verlag von C. Baenitz; in Commission in

H. Mertsching's Buclihandlung.

Als Mr. Edward Newman seine Stu-

dien iiber britische Farren begann, die bald

gante und der Preis dabei verliiLltnissma ig

ein so billiger (1 Thlr. direct vora Selbst-

verleger, 1^ Thlr. im Bucbhandel), dass wir

nicht umhin konnen, es aufs Warmste zu

empfehlen. Fiir den wissenschaftlichen Werth
auf streng richtige Bestimmung der Species

gegriindet, biirgen die riihmlich bekannten
Namen der Herausgeber und der Theilneh-

mer, welche sie bei ihrem miiksamen Unter-

nehmen unterstiitzt haben. Dile dar

gebotenen Pfianzen sind meist den ostlichen

und sudlichen Theilen unserer Provinz ent-

nommen.

Was Raben horst's Sammlungen im

Grossen geleistet haben, kann die gegen-

witrtige im engeren Kreise leisten, wenn Bei-
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V> fall und Ermunterung des Publikums ihr in

y gleichem Maasse zu Theil werden; wie jene

kann sie belehren und erfreuen und, anre-

gend, fiir die Scientia amabilis neue Jiinger

und Jungerinnen werben; fur Botaniker von

Fach aber den Nutzen haben, dieselben mit

neuen Standorten bekannt zu machen. An-

gehenden Lehrern und Pharmaceuten ist das

Unternehraen insbesondere gewidmet. Wir

wtinsehten die lernbegierige Jugend hinzu-

efugt; ein niitzlicheres und zugleich inter-

essanteres Geschenk fiir diese lasst sich kaum

denken.

Wie ein gleichzeitig erschienener Pro-

spectus andeutet, wird dies Farrenherbar den

Anfang einer Sammlung von Kryptogamen

der Mark iiberhaupt bilden. Die nachstfol-

genden Lieferungen werden die Moose, die

Algen und Lebermoose, die Flechten und

Pilze bringen.

In Betreff der Ausstattung ertheilen wir

den Herausgebern den Rath, sich statt rother

Anheftungsstreifen in Zukunft einfach weisser,

mit dem Papier gleichfai*biger, zu bedienen

und dieselben mit gut klebendem Gummi
arabicum zu befestigen.

Carl Bolle.

Bald nach dem Erscheinen dieser ersten

Lieferung ist unter dem etwas veranderten

Titei: ^Herbarium norddeutscher Pflanzen"

die funfte veroffentlicht, welche aus den ver-

schiedenen Haupt- Abtheilungen der Pilze

30 Reprasentanten enthalt. Sie schliesst sich

der ersten wiirdig an. Wem es bekannt ist,

wie viel Miihe das sorgfaltige Prapariren der

Fleischpilze verursacht, der wird sich mit

uns freuen, jetzt eine Gelegenheit zu haben,

billig in den Besitz einer Sammlung richtig

bestimmter und sauber praparirter Pilze zu

gelangen und so hoffen und wiinschen wir,

dass diese Sammlung eine recht weite Ver-

breitung finden moge, zumal da aueh der

Preis derselben ein geringer ist.

Im Interesse der neu hinzutretenden

Abonnenten bemerken wir noch, dass Herr

C. Baenitz, welcher dieses Herbarium im

Selbstverlage hat, vom 1. April seinen Wohn-
sitz nach Gorlitz verlegt. A. G.

Vermischtes.

Akklimatisation von Pflanzen. Akklimatisiren

ist jetzt das Modewort, wenn man von besonderen

Leistungen im Gebiete des Gartenbaues sprechen will.

Akklimatisiren bedeutet eine Pflanze aus einem andern

Klima, dem Klima eines speciellen Landes anpassen.

Man denkt sich daher gemeiniglich wirklich eine kiinst-

liehe Umanderung der Eigensehaften einer Pflanze in

Bezug auf das Maass, was dieselbe an Kiilte oder Warme
ertragen kann. Es giebt Gartner, welche daher schon

den Vorschlag gemacht haben, sogenannte Akklimatisa-

tionsstationen zu errichten, d. h. Garten, welche so ge-

legen sind, dass sie den allmaligen Uebergang aus einem

Klima in das andere vermitteln konnen. Auf diese

Weise hoffen sie Pflanzen der Tropen durch allmalige

Umwandlung ihrer Eigensehaften nach und nach in die

gemassigt warmen und zuletzt in die gemassigten und

selbst nordlicheren Lander der gemassigten Zone iiber-

tragen zu konnen.

Mit solchen Traumereien beschaftigen sich in Wahr-

heit viele, seitdem an die Stelle des Namens von Ein-

fuhrung von Pflanzen, die fiir ein bestimmtes Klima

geeignet sind, der begriffsverwirrende Name Akklima-

tisirung getreten ist, seitdem besondere Akklimatisa-

tions-Gesellschaften sich nicht bios die Akklimatisation

von Thieren, sondern aueh von Pflanzen zur Aufgabe ge-

stellt haben.

Kann aber, so wollen wir die Frage stellen, die Na-

tur einer Pflanze wirklich in Bezug auf deren Anforde-

rungen an ein specielles Klima umgejindert werden?

In dieser Beziehung sprach Vflmorin sich kurzlich

in der folgenden Weise aus:

Ich glaube nicht an die Moglichkeit der Akklimati-

sirung von Individuen. Eine Pflanze wird nie, aueh

wenn man sie ganz allnialig daran gewohnen will, die

Eigenschaft erhalten, von bestim inten Graden von Kalte

nicht angegrirTen zu werden. Aber unter den Nach-

kommen dieser Pflanze wird es, man kann dies mit voll-

kommener Sicherheit voraussetzen, selbst wenn es die

Erfahrung nicht schon zwanzigfach gezeigt haben sollte,

solche geben, die als Individuum hohere Kaltegrade als

deren Mutterpflanze ertragen konnen. Indem man so

dureh mehrere Generationen hindurch fortfahrt, wird

man dazu kommen Kacen zu bilden, die andere Eigen-

sehaften als deren Stamm-Racen besitzen und in dieser

Beziehung als akkllmatisirt betrachtet werden konnen.

So Yilmorin, ein Mann, auf dessen Urtheil wir

sonst ein hohes Gewicht zu legen gewohnt sind, mit

dem wir diesesmal aber nur in sofern ubereinstimmen,

dass allerdings aueh nach unserer Ansicht es gelingen

wird, auf diese Weise Kacen zu bilden, die fur specielle

Klimate geeigneter werden , aber noch nicht solche

Racen, die barter und unempfindlicher gog^ Frost, als

deren Stamm-Racen es waren.

Unserer Ansicht nach ivohnt jeder Pflanzen-Art zu-

gleich die specielle Eigenschaft inne, eine gewisse nutt-

lere Warme zu ihrer Vegetationsperiode zu bediirfen,

sowie ein gewisses Maass von K&lte oder Warme ertra-

gen zu konnen. Diese Eigenschaft, sei es in Bezug aut

K&ltecrade von einer bestimmten Hohe, sei es in Bezug
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auf die Jain tcnperatur iiberbaupt, kr.nnen wir niclit
modificiren, selbst nicht durch Auaaaaten durch vicle
Ocnerationen hindurch. Dagegei. ki'.nnen wir auf
die angedeutete Wei die Vegctationsperio-
den derselbcn veriiiidern und dadurch die
I'flanze anbestimmteKlimate anpasaen, fflr
die sie ubrigens in Bezug auf ihre klimati-
schen Kigenschaften geeignet waren.

Sehen wir in dieser lieziehung, wie die Natur vcr-
fahrt bei der Verbreitung der Pflanzen auf bestimmta
Verbreitungsbezirke,

tung auch
mid sehen wir in anderer Pich-

>
wie sich viele unserer Ultesttn Kultur-

sie

pflanzen in dieser Beziehiing verhalten, die schon Hun-
derte von Generation*. Bator veranderten klimatischen
Verhaltnissen durchschritten haben und in dieser Bezie-
bung also den beaten Prufstein fur das, was moglich
ist, abgeben.

Die natiirliche Verbreitung der Pflanzen-Arten, das
beisst deren Verbreitungsbezirke in Bezug auf Klima
und Bodenverhaltnisse, bildet eine eigene Wissenschaft,
die wir durch Pflanzen-Geographic bezeichnen.
Alle Anbaltspunkte, welche die Wissenschaft gefunden
und als eben so viele Belege zusammengestellt,
deuten darauf bin, dass unserc Erde nach den letzten
Umwalzungen, die deren Oberflache erlitten und wobei
wenigstens die grosse Masse der Pflanzen und Thiere,
wenn nicht alle ganzlich untergingen, um nur als fossile
Keste auf unsere Zeiten himiberzukommen, nicht gleich-
zeitig auf alien ihren Theilen fur Thiere und Pflanzen
bewohnbar ward. Hebungen und Senkungen, seien das
nun gewaltsame oder allmalige gewesen, Wasser und
dessen allmalig verlaufende- Stromungen oder Durch-
briiche grosser hochgelegener Binnenseen nach dem
Meere, Vergletscherung und Entgletscherung etc. mach-
ten den Boden vom Meere und grosser Binnenmeere zum
Land und umgekehrt Land zum Meeresboden, und als

die erregte Natur zur Rube kara, da setzte sich zuerst
an einzelnen Centralpunkten neue Vegetation von Pflan-
zen, neu gesehatienes Tbierleben an oder es gingen auch
wohl von da aus die Keste einer friiheren Vegetation
auf unsere Jetztwelt iiber. Im Laufe der seit jener Zeit

iiber unsere altersgraue Erde dabin geschwundenen Jahr-
tausende, da verbreiteten sich die Pflanzen von diesen

Centralpunkten allmalig nach alien Seiten durch ihren

Samen, sei es durch Einfluss von Wind und Wasser,
sei es durch Thiere, die solche verscbleppten, und dran-
gen nach alien Seiten soweit vor, als Bum dies Boden-
verhaltnisse und klimatische Einfliisse gestatteten. Klei-

nere Hugelketten oder bedeutendere Erhohungen und
Gebirgsstiicke waren offenbar stets die Punkte, an denen
die neue Pflanzen- und Thierschopfung sich festsetzte,

da diese fruher als das umliegende Land von den immer
mehr zuriickweichenden Wassermassen, gegen ein gros-
ses allgemeines Becken bin frei wurde. Der Botaniker
weiss das recht gut, denn er leukt, wenn er das Bild
einer reichen mannichfachen Flora geniessen will, seine

Schritte den Hiigeln und Gebirgsstocken zu, an deren

Fusse er nicht bloss alle die Pflanzenformen zusammen-
findet,

dem
Abhangen, in deren Thalern und Schlucbten er auch

Boden

oder klimatischer Verhaltnisss ihn | hen <J

Stammsitz nicht verl

prspriing]

konnten und nicht auf die
benaebbarte Ebene iibcrg.ngci.

, wenn nicht tinzelnc
Fliichtlinge schon tief unten am Ufa der BaVch* oder
in wasserleeren Kcum und Geschieben den Pflanzen-
reichthum der hoheren Parthien und die ganz anderen
Pflanzenformen, denen wir da ent- ngehen, andcute-
ten. So verhalten sieh die kleincren Hugelketten in

weiten Ebenen. so die gewaltip ren Uebirgsstocke aller

Zonen. Inter den Tropen Wiedtrholl sich das gleiehe
nur in viel grosserer Manni
Gebirgsstocken des hohen Nordens, und nur die Kultur
des Menschen hat zuweilen di« \ < rlniltnisse etwas vcj

andert.

Bo bat also die Natur Ibst die von On erzeugten
I^anzen-Arten in dem Z< itraume von JahrtauMnden von
einzelnen ( ntralpunkten so weit aiisgebrefejt, als di

Boden

flam

allm&lich ihre n a t ii r 1 i c h e n V e r b r e i t u n g s b e z i r k e

gefunden, d. h. diejenigen Grenzen, in denen die ilusse-

ren EinflQssc dem Qtdoihen der Pflanzcn-Art noch in

so weit giinstig, dass sich die Pflanzen-Art nicht nur
ansiedeln, sondern auch selbstandig fortpflanzen und
verbreiten kann. Nur he Pflanzen-Arten konnten
dabei ihre naturliehen Vcrbreitungsbezirkt nicht in ihrer

ganzen Ausdehnung finden, denen das Meer oder weit-

bin reichende Bodenverhaltnisse ein uniiberwindbares

Hemmniss entgegenstellten. Das sind jene auf isolirte

Inseln oder Gebirge angewiesenen Pflanzen-Arten von

weise als seltene I' flanz en br/.eichnen.

orzuns-

v lele Pflanzen-Arten haben aber eine gewisse Elasti-

city in Bezug auf die Srenzen, die ihnen dureh das
Klima angewiesen, d. h. sie konnen ihre Vegetation all-

m&lig kalteren und wa>meren Klimaten anpassen. Viele

andere besitzen diese Fahigkeit in geringerem Grade.
Die ersteren sind daherPflanzen von grosse-
rem, die anderen von klei nerem Verbrei-
tungsbezirke. Dabei hute man sich aber, einen

Febler zu begehen, an dem unsere Zeit leider noch sehr
reich ist, d. h. Formen einer Pflanzen-Art, die unter

Einfluss von verschiedenem Boden und Klima entstanden

sind, als specifisch verschiedene Arten anzusehen.

Aufgabe der Wissenschaft ist es, die Arten-Begriflfe

festzustellen und die Variationen, die solche unter ver-

schiedenen Verhaltnissen eingehen , auszufinden , nicht

aber aus jeder leicbten Form, die durch irgend einen,

nur mit der Lupe erkennbaren i'nterschied, durch ein

paar Haare oder gar nur durch F&rbung, Wuchs und
andere unwesentliche Charaktere abwelcht, als neue Art

festzustellen.

Von solchen falscb erkannten Arten kann freilich

die Akkiimatisation I'nglaubliches leisten, aber nachdem
sie Mngcre Zeit in Kultur, werden wir in den v. rmeint-

lich akklimatisirten neuen nur bekannte alte Pflanzen

erblicken.

Friiher und leider auch jetzt noch allzuhHuflg ging
man von dem Gcsichtspunkt aus: andere L&ndergeb fete,

andere Pflanzen-Arten. Man hat daher bei der Bearbei

-

tung der Floren grosserer Landergebiete, die anderen

verwandten Klimate zu wenig oder gar nicht bei der

17
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Aufstellung von Arten beriicksichtigt. Von Amerika nahm Sibirien geht und in Amerika ihren Stammesgenossen eJ

ist das die Gattung B etui a oder

man friiher an, dass es im wilden Zustande keine Pflan-

zen berge, die sich in Asien oder Europa wieder finden.

Aehnliche Grenzen zog man zwischen Sibirien und Europa,

zwischen den Gebirgen des tropischen Asiens und Sibi-

riens etc. und unterschied selbst anscheinend nah ver-

wandte Arten, schon wegen des andern Vaterlandes als

von einander verscbieden.

Seitdem hat aber die Wissenschaft mehrfach nach-

gewiesen, dass von den Ostkiisten Asiens sich haufig

Prlanzen nach den Westkiisten Amerikas verbreitet ha-

ben, sei es durch Meeresstromungen oder einzelne jetzt

ins Meer versunkene Liinderverbindungen friiherer Zei-

ten. Von Sibirien sind viele Arten nachgewiesen, die

sich nach Europa oder bis in die Gebirgsstocke des

siidlichen Asiens verbreiteten. Die siidlichen Kiisten

Europas haben mit denen Nordafrikas viel Gemeinsames,

kurz Wasser, Wind, Thiere und in letzter Instanz Men-
schen haben die Ifindernisse, die die Natur oft der Ver-

breitung entgegenzustellen scheint, gebrochen und die

einzelnen Pflanzenarten, unter Auspragung verschiedener

Formen in immer weitere Gebiete ahnlicher Klimate

hingefuhrt.

Einige Beispiele aus einer Gattung, mit der der Re-

ferent sich kiirzlich einlasslicher beschaftigt hat, mogen
dies erlautern. Es

die Birke.

Unsere gemeine Birke (Betula alba) ist in alien Lan-
dern der genmssigten Zone der nordlichen Halbkugel
verbreitet. In den Landern der kalten genmssigten Zone
hat sie ihre eigentliche Heimath, vertritt hier als Wald-
baum die Stelle der Buche Deutschlands, liefert das ge-

schatzteste Brennholz, dient zu technischen Arbeiten

aller Art und erreicht bei schnellem Wachsthum eine

Hohe von 50 — 70 Fuss. Mehr nach Siiden wird sie

immer sparsamer, bis sie im siidlichen Europa fast ganz
verschwindet. Nach Xorden und in den Gebirgen steigt

sie dagegen so hoch an, als iiberhaupt Baumwuchs da
noch gedeiht und hat bei so mannigfachem Standorte
auch eine grosse Mannichfaltigkeit von Formen ange-
nommen. Die Formen derselben, welche in Europa
wachsen, sind als B. glutinosa, verrucosa, pubescens,

carpatica, hercynica und eine Strauchform des Harzes
als B broceembergensis, — die Amtnika's aber als B.

populifolia und papyracea beschrieben worden.

Eine andere baumartige Birke verbreitet sich von
den hohen Gebirgsstocken Nepals bis nach dem Amur,
Japan, Karntschatka und Ostsibirien. In den Gebirgen
Nepals bildet sie hohe schone Baume, am Amur mittel-

hohe Baume, mehr nach dem Norden hin sinkt sie zum
niedrigen kruppelhaften Baume zusammen. Es ist das

die B. Bhajapaltra Wall, oder B. utilis Don, dei en For-
men B. Jacquemontii Spach (Nepal), B. ulmifolia Sieb.

et Zucc. (Japan), B. Ermani Cham, (zwei Formen mit

Ost

Knosp

(vom Amur) benannt worden sind. Vielleicht reicht

diese Birke auch nach Amerika hinuber mid sind die

B. leiua Willd. und nigra Amerika's nur Formen der-

selben. Nicht minder zahlreiche Formen zeigen die

Strauchbirken, so die unter einem Dutzcnd von Namen
beschriebene B. hurnilis Schrank, die durch Europa und

an der B. pumila L. findet, sowie die B. fruticosa Pall.,

die auf das mittlere Asien bis jetzt beschrankt erscheint,

und die durch Europa, Asien und Amerika verbreitete

B. nana L.

Wir haben diese Andeutungen hier nur gegeben,

urn einestheils zu zeigen, wie weite Verbreitungsbezirke

manche wahrscheinlich urspriinglich ebenfalls von ein-

zelnen Centralpunkten ausgegangene Pffanzen zeigen

und wie sie unter Einfluss anderer klimatischer und

Bodenverhaltnisse auch andere Formen angenommen
haben.

Man sieht daraus, dass auch in der freien Natur

die Pfianzen schon so weit fortgewandert sind, als ihnen

dies ihre speciellen Eigenschaften in Bezug auf das

Klima erlaubt haben. Die Natur hat dabei den glei-

chen Weg gewahlt, den auch Herr Vilmorin vor-

schlagt, indem sie sich yon Generation zu Generation

in dem langen, weit uber die Kulturgeschichte der Vol-

ker hinausgreifenden Zeitraume immer weiter ausgebrei-

tet und so allmalig ihre natiirlichen Verbreitungsbezirke

gefunden hat. Wir daher iiberzeugt, dass der

Mensch in dieser Beziehung die Natur der Pflanze nicht

mehr verandern kann, d. h. er wird keine Pflanze wider-

standsfiihiger gegen bestimmte Maximen iibersteigende

Grade von Kalte oder Hitze machen konnen.

Ausser dem natiirlichen Ver br eitungsbezirk
einer Pflanze mussen wir aber noch einen kiinst-

lichen oder auch durch die Kultur bedingten
Verbreitungsbezirk unterscheiden. Wahrend in

dem natiirlichen Verbreitungsbezirke die

Pflanze noch alle ihr zum •Gedeihen nothwendigen Be-

dingungen so vollstandig vorfindet, dass sie im Zustande

der vollstandigen Entwickeluug auch jahrlich reife Sa-

men tragt und diese, nachdem sie von der Mutterpflanze

ausgestreuet , auch alle jene Bedingungen vorfinden,

welche nicht allein deren Keimen, sondern auch die

erste kraftige durch keinen Frost oder andere schadliche

Einwirkung gehinderte fernere Entwickelung der jungen

Pflanze bedingen , kurz dass sie sich selbstandig ohne

Zuthun der Menschen fortprlanzen und erhalten kann,

findet in dem kiinstlichen Verbreitungsbe-
zirke gerade das Gegentheil statt, d. h. einzelne zu-

failig durch das Wasser etc. oder durch die Kultur uber

die Grenzen ihres natiirlichen Verbreitungsbezirkes hin-

ausgetretenen Pflanzen konnen sich in weitere n

bestimmten Grenzen bewegen, die eben als

kiinstlicher Verbreitungsbezirk bezeichnet wurden, sie

lebcn hier aber nur noch als Individuen, d. h. sie kdn-

nen sich ohne Zuthun der Menschen nicht ausbreiten.

Nach diesen vorausgesendeten Bemerkungen wollen

wir es versuchen festzustellen, was unter A k k 1 i m a t i-

siren verniinftiger Weise verstanden werden kann. in

dieser Beziehung sind folgende Punkte zu beriicksich-

tigen

:

1) Nur Pflanzen -Arten aus verwandten
Klimaten konnen mit Aussicht auf Erfolg
zu Akklimatisirungs- Versuche ii verwendet
werden.

Es geht dies geniigend aus dem hervor, was wir

fiber die natiirlichen Verbreitungsbezirke gesagt. Die

Natur macht die Versuche der Verbreitung in ungunsti-
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geren Zonen schon seit Tausdhden von J.iliren. Einen

andern Weg als von ihr eingeschlagen wurde, konncn

auch wir nicht betreten. Eine allmalige I maaderung

der Natur einer, z. B. auf die Tropenzone beschrankten

Pfianzenart, um solche auch bei uns dauerhaft zu machen,

ist ein Hirngespinst solcher, die die Natur iiberhaupt nie

stndirt haben und ihre Ansichten nicht nach den Ge-

setzen der Natur, sondern dit* Naturgesetze nach ibren

Ansichten modeln mochten.

I) Ei n burg e rung der Pflanzen frcmder

Lander unter durcliaus abnlichen Verhalt-

nissen in a n d e r e L a n d e r , wo sic einen natiir-

lichen Verbreitungsbezirk finden.

Haben auch wohl die meistcn Pflanzen in ihrer

Heimath die Grenzen des naturlichin Verbreitungsbezir-

kes gefunden, so ist dennoch ein grosser Theil der- 1-

ben aus den Ifalbkugeln oder aus den Welttheilen, in

denen sie von einem bcstiinmten Centralpunkte sich

verbreiteten, nocb nicht hinausgekominen. Am scharf-

sten sind in dieser Bezichung die nordliche und siid-

liche Halbkugel geschieden , indem der Aequator der

naturlichen Auswanderung der Pflanzen der gemaasig-

ten Zonen aus einer Halbkugel in die andere eine un-

iiberwindliche Schranke entgegenstellt. Wenn wir fvr-

ner andeuteten, data die natiirlicbe lebersiedelung der

Pflanzen der cntsprechenden Klimate der gleichen Zo-

Welttl zwar zuweilen

vorkomme, so hat sie doch da, wo ganze Weltmeere

zu uberspringen sind, wie zwischen der alten und der

neuen Welt, im Allgemeincn in nur wenigen Fallen

stattgefunden. Werden nun Pflanzen aus durchaus ent-

sprechenden Klimaten eingefiibrt, so hat deren soge-

nannte Akklimatisirung nicht nur durchaus keine

Schwierigkeiten, sondern viele derselben finden sogar,

einmal eingefiibrt, bei uns ibren naturlichen Verbrei-

tungsbezirk, d. h. sie gehen aus dem Garten in dessen

Umgebung iiber, siedeln sicb bier an und breiten sich

immer mehr aus. So sind die Mehrzahl der Unkrauter

unserer Felder als eingewanderte Pflanzen zu beta b-

ten und sind unserc Unkrauter wieder der Kultur der

Menschen gcfolgt und finden sicb iiberall, wo sich die-

ser angesiedelt hat in einzclnen Reprasentanten. Als

Beispiele der natiirlichen Verbreitung eingewanderter

Pflanzen, die allgemein bekannt, sind z. B. das Erigeron

canadense L. und Oenothera biennis L. zu nennen, welche

beide aus Amerika nach Europa gebracht, sich gegen-

wartig in fast alien Landern Europas eingebiirgert ha-

ben. Wir brauchen im Uebrigen auf diese Pflanzen

nicht naher einzutreten, da die Einbiirgerung derselben

in Kultur keinerlei Schwierigkeiten hat.

3) Akklimatisirung von P f 1 anz e n- Ar ten

liber ibren naturlichen Yerbre i t ungsb ezir k

hinaus, in kiinstliche Ver bre i t ungsbezir ke.

Hierher ist alles das zu rechnen, was unter Akklima-

tisirung einer Pflanzen-Art verniinftiger Weise yerstan-

den werden kann. Das was der Mensch durch Einwir-

kung einer verstandigen Kultur hier wirklich thun kann,

das beruht nicht in einer Veranderung in der Natur,

dass die betreffende Pflanze z. B. absolut hohere Kalte-

grade zu ertragen fahig gemacht wird, sondern das Ak-

klimatisinn kann nur darin bestehen, die Pflanzen all-

malig so zu gewohnen, dass sie sich vielmehr nur den

speciellen Eigenthihnliebktitvn cine* Klimai anpaaaen.

In einer friilu in Ahhandlung fiber die Kultur der Alpen

pflanzen suchte der Keferent zu zeigen, daaa die

Kultiu* der I'flanzen der hoben Alpen in der Ebtne b

Bonders desbalb tchwierig sei, wiil di e Pfianzi n fast

8 Monata unter tiefer Schneedecke ruben und in lem

kurzen X. itraume Yon cinigen Monatm ihrc VegctatioiM-

periode vollstandig beendigen. Diirftige schwere Boden-

arten, in denen sie in der Ebcne w« niger achnell, daher

aber langere EeH vegetircn, zei n iich fiir solchc giin-

stig, wenn man darnach strebt, di fan boheren Regionen

entnommenen Iodividuen unserm kiirzern Sommer und

langern Winter anzupassen. Nicht minder giinstig wer-

den durch mebrere Genrrationcn bindurcb fortgesctzt

Aussaaten wirken. Als Beispicl einer in dieser ! i. hung

dureb Aussaat akklimatisirten bekannten Gartcnpflanz

nenne ich die bekannte «.ntiana acauli.s die als Indi-

viduum zu akklimatisiren ungemein scln r halt. Pflan-

zen eine* warmeren natiirlichen Verbreitungsbezirkcs in

einen kaltercn kilnttliclien flbergesiedelt, ein Kail, der

genital

'ganisati

dass

Ruhe den hochstm Kaltegraden dar specWka Localitat,

wo sie eingebiirgert werden sollen, wider hen konncn.

Die Aufgabe der verstandigen Kultur muss

es aber sein, einmal den T r i e b so zu 1 e iten,

dass er beim Eintritt der Kalte vollstandig

gezeitigt ist, und ferner durch Aussaaten

von Generation zu Gene rati on dab i n zu stre-

ben, Form en zu erhalten, die in derPeriode

ibres Wachsthums sich dem iHngeren Win-

ter und kiirzeren Sommer ansch lies sen, oder

mit anderen Worten, im Friihlinge ni at zu

friih austreiben und im llerbste ibren Trieb

bald beendigen und nicht jenen gefahrlichen spl*W

zweiten oder dritten Trieb bilden, der deren sichercs

Verderben, wenn der Frost sie noch in Vegetation iiber-

rascht, zur Folge hat.

In dieser Beziehung, aber auch nur in dieser

Beziehung allein, knnn die Kultur auf die Pflan-

zen einwirken, und das ist es, was wir unter Akkli-

matisirung neu eingefuhrter Pflanzen allein yerstehen

konnen.

Forraen, die im Laufe der Z. it von unseren wichtig-

sten Kulturpflanzen in diesem SJnne erzogen wurden

nennen wir hart ere oder weichere, friihere oder

spatereSorten. t ist eine bekannte Thatsaehe,

dass eine im vollstandigen Znstande der Ruhe befind-

liche Pflanze mit gut ausgereiftem Holze viel hohere

Kiiltegrade ertragen kann, als eine andere, wo das Holz

schwachlich, der Zustand der Ruhe unvollkommen, und

in diesem Sinne kann die Kultur auch wirk-

lich hartere Abarten erzeugen. Im Zustande

der ausbrechenden Vegetation von Spatfrosten uberrascht,

erfrieren viele unserer hartesten Waldbaume. — Im Zu-

stand des iippigen Austreibens ist das zarte Kraut der

Kartoffeln, Dahlien u. s. f. viel empfindlieber gegen

den Frost, als wenn im Sommer und Herbste das

xippigste Wachsthum schon aufgehort hat, eine

in voller Vegetation vom harten Froste iiberfallene

erfricrt
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Zeit der Winterruhe viel hoheren Kaltegraden wider-

stehen etc.

Dass aber die sorgfaltigste Kultur eben Pflanzen

warmerer Klimate nur bis auf ein gewisses Maximum

der Kaltegrade abharten kann, das in vollstandigem Zu-

stande der Ruhe zu ertragen, noch zur Eigenschaft der

Art gehort , das lehren am deutlichsten alle jene Bei-

spiele, wo seit einer liingeren Reihe von Jahren im

freien Lande prachtig vegetirende Baume und Strancher,

unter Einfluss eines harteren Winters plotzlich hinweg-

gerafft werden , die man, um den gewohnlichen Aus-

druck zu gebrauchen, als vollstandig akklimatisirt ansah.

Die Mittel, welche die Kultur anwenden kann, um
die Pflanzen warmerer Klimate gegen die ungunstigen

Einfliisse des kiilteren Klimas unempfindlicher zu maehen,

stehen in ganz directer Beziehung zu dem im Vorher-

gehenden angedeuteten. Bei Aussaaten, um fur specielle

Klimate noch geeignetere Sorten zu erhalten, wahlt man

die Samen in solchen Formen, die sich in ihrer Vege-

tationsperiode dem speciellen Klima schon am besten

angepasst haben, also von denen, die man gemeiniglich

als die harteren Formen bezeichnet.

Wahl des Bodens, Standort und Schnitt raussen im

Uebrigen helfen.

Der Boden soil zweckmassig, aber nicht zu nahr-

haft sein, damit ein kraftiger naturgeinasser, aber nicht

zu iippiger Trieb erzeugt wird. Durch verstandiges

Wegnehmen der uberfliissigen schwachlicheren Triebe

soil ausserdem auf gute und feste Ausbildung des Hol-

zes zuriickgewirkt werden. Man hiite sich aber, Zweige

wahrend des Sommers einzustutzen, damit nicht etwa

gegen den Herbst bin noch ein neuer Trieb ausbricht.

Zum Standort wahle man einen freien, vor den rauhe-

sten Winden geschiitzten und der ungehinderten Ein-

wirkung der Sonne ausgesetzten.

Lagen vor Mauern, welche die Sonne reflectiren, sind

nur da giinstig, wo Bedeckung angewendet wird, indem

ein solcher Standort nur zu leicht zu friihes Austreiben

im Friihlinge bedingt. Der Untergrund muss durch-

lassend sein und nicht etwa stagnirendes Wasser ent-

halten.

Ausserdem wende man im ersten Jahre nach dem
Auspflanzen in's freie Land alle Vorsichtsmassregeln an,

um schon in diesem Jahre einen normalen Trieb zu be-

giinstigen.

Man pflanze mit der grossten Vorsicht mit moglichst

unverletzten Wurzeln, breite diese nach alien Seiten aus

und fiille die Erde vorsichtig um solche ein. Pflanzt

man Exemplare, die in Topfen angezogen sind, so lose

man die Wurzeln, die um den Ballen herum liegen,

vorsichtig ab und breite auch diese aus. Besonders

nothwendig ist dieses bei Nadelholzern. Zartere zum
Abharten bestimmte Pflanzen, die nicht schon im ersten

Jahre nach dem Einpflanzen einen guten festen Trieb

gebildet haben, mussen im ersten Winter durch Deckung
geschiitzt werden, pflegen dennoch aber zu leiden und
geben wenig Hoffnung sie aufzubringen.

Dies sind ungefahr im Allgemeinen die Mittel, deren

sich die Kultur bedieuen kann, um Holzgewachse gegen

hohere Kaltegrade unempfindlicher zu maehen. Mit alien

diesen Mitteln wird man aber die Pflanzen innner nur

um einen Giirtel iiber ihren naturlichen Verbreitungs-

bezirk hinaus anbauen konnen. Der Weinstock ist eine

der altesten Kulturpflanzen , aber die in ungunstigen

Klimaten angelegten Pflanzungen gehen eher wieder ein,

als dass er sich mehr nach Norden verbreitet. Der

Pfirsichbaum , die Aprikose bleiben trotz der langen

Kultur immer zartere Pflanzen als die Kirsche u. s. f.

Strebe man daher durch Akklimatisirung nur das

Mogliche an und man wird immerhin dadurch fiir den

Gartenbau noch vieles leisten konnen.

Solche aber, die davon triiumen, zartere Pflanzen in

harterc umwandeln zu konnen, warum versuchen sie

nicht zuerst ihre Kunst an unseren alteren Kulturpflan-

zen. Warum erzeugen sie nicht Formen vom Weinstock,

die im Norden Deutschlands und dem nordlichern Europa

im Weinberge angebaut werden konnen, — warum ha-

ben sie noch nicht vom Pfirsich Formen gebildet, die als

Hochstamm im Klima von Deutschland angebauet wer-

den konnen, warum haben sie nicht fiir Mittel-

Europa harte Formen von der Feige, der Dattel und so

ferner erzeugt, d. h. von Pflanzen, die zu den altesten

Kulturpflanzen gehoren, Generation auf Generation in

Kultur gebildet haben, aber tiber gewi^se Grenzen noch

nicht hinausgegangen sind und auch nie hinausgehen

werden. Aehnliche Beispiele liefern unsere wichtigsten

Waldbaume, so z. B. die Buche und die Edeltanne,
welche beide in dem Klima Petersburgs trotz aller Ver-

suche nicht mehr gedeihen wollen.

Schliesslich auf die Ansicht V i 1 m o r i n' s zuriick-

kommend, sind auch wir der Ansicht, dass Formen, die

fiir ein bestimmtes Klima am besten geeignet sind, stets

durch fortgesetzte Aussaaten erzogen werden mussen.

Wir werden dadurch aber nur fiir bestimmte Klimate

geeignetere, aber nicht eigentlich hartere Sorten erhal-

ten, die nur, weil sie sich in ihrer Vegetation den kli-

matischen Verhilltnissen mehr angeschlossen haben, bar-

ter erscheinen. Dabei wird aber keine Kunst die von

der Natur gesetzten Schranken iiberspringen konnen.

Andererseits lialten wir aber auch die Abhiirtung des

Individuums durch die von uns oben angedeuteten Mittel

fiir moglich, obgleich auf diese Weisc keine neue For-

men gebildet werden konnen. (E. Regel.)

Vegetation in den Alpenregionen. Als inter

essante Erscheinung fiir unsere klimatischen Verhliltnisse

will ich erwiilinen, dass ieh am 23. Jan. auf Anhuhen bei

Muhlau (1800—2000 Fuss Meereshohe) nachfolgende Pflan-

zen zahlreich in vollkommen entwickelteni Bhithenzustande

traf, namlich : Viola tricolor p. arvenxis, Stelloria media,

Tu88ila<jo Farfara, Bellis perennU, Veronica agrestis

und LamLum })urpureum. (A. Val de Lievre zu 1ns-

bruck in der Oesterr. bot. Zeit.)

Mohar! Panicum germanieum ig nehmend

auf die Zusicherung — welche ich in ineinem Aufsatze

iiber die Resultate der anno 1858 mit dem Mohar ge-

machten Kulturversuche — in dieser Zeitschrift gege-

ben habe (Jahrgang 1858 Nr. 48), erlaube ich mir nun

jene Daten mitzutheilen, welche ich der Gute des llerm

Dr. Bretschneider, Vorsteher der landwirthschaft-

lichen Versuchsstation Ida - Marienhutte verdanke und

die wortlich also lautcn:

„Ueber die Zusammensetzung der Moharhirse in ver- O
schiedenen Perioden der Entwickelung

:

J

c^sL^y
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Nach den bisherigen Erfahrmigen eigne t sich die

Moharhirse, deren Anbau in Schl ien mehr in Auf-

nahme gekommen ist, ganz besonders zu Griinfutter.

Die auf den hiesigen Versuchsfeldern heucr ange haute

Moharhirse bot daher ein geeignetes Material, urn die

Zusammensetzung dieser Pflanzc in verschiedenen Pe-

rioden der Entwickelung kcnnen zu lemen, zu weirhem
Zwecke der Assistent der hiesigen Anstalt, Herr Che-

miker Metzdorf, mit den nothigen Untersuchungen

betraut, die zu untersuehenden Pflanzen am 11. und

ML Juli, am 10. und SML August und am 7. September

entnahm. Die Kesultate der chetnUchen Fntrrsuchung

1sind in gewisser Beziehung olcht ohM Inti

fern dieselben ergaben, dass di< Futterprianze ihree

bedeutenden Gchaltes an mitteln

wegcn niehr Beachtung verdient, als man bisher fiir die-

selbe hatte. Eine Zusamnnnstellung schon der allge-

meinen Resultate wird das so cbcn Gesagte zu erh&rten

im Stande sein. Yorauszuschicken ist, dass der Mohar

auf einem gut gediingtcu Fildstucl- rbaut worden ist.

I. Mohar, geschnitten am 11. Juli, 3— 4" hoch . . .

II. Mohar, geschnitten am 26. Juli, 8— 10" hoch . . .

III. Mohar, geschnitten am 10. August, 15— 16" hoch im

Schossen

IV. Mohar, geschnitten am 24. August, 18— 24" hoch in

der Bluthe

V. Mohar geschnitten am 7. September, 18 — 24" hoch,

nach der Bliithe

pCt. 1 pCt. pCt. pCt. pCt.

80,95 ' 2,49 4,5G 7,10 4,90

78,65 2,47 5,48 8,06 5,34

69,91 2,35 9,42 1-2,47 6, •

65,56 2,29 11,34 14,95 5,86

62,89 2,40 11,50 17,40 5,78

pCt.

12,00

13,40

is,32

20,81

23,18

Um die Vergleichung der in verschiedenen Perioden

geerutetcn Pflanzen mit einanderundmit anderen zu Griin-

futter verwandten Pflanzen zu erleichtern, halte ich es fur

nothig, die Zusammensetzung bei demselben Wassergehalte

iiberblicken zu konnen. Ich wahle hierzu einen Wasser-

gehalt von 12,5 pCt., weil sich ein solcher bei genii-

gendem Austrocknen an der Luft zumeist ergiebt.
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pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

I. 12,50 11,44 20,94 32,58 22,54 55,12

II. 12,50 10,12 22,46 35,05 21,87 54,92

III. 12,50 6,83 27,41 36,26 16,92 53,26

IV. 12,50 5,82 28,51 37,98 14,89 52,87

v.
1

12,50 5,50 27,32 41,05
|
13,62 54,67

|

pCt.

1:1,44

1:1,51

1:2,13

1 : 2,55

1:3,11

Berechnet man nach der Angabe von E. Wolff aus

diesen analysirten Daten das Ausnutzungs-Aequivalent

in Heuwerth, welches ich hier angebe, weil die W o 1 f f-

schen Tabellen in Schlesien noch vielfach im Gebrauche

sind, so ergeben sich folgende Werthe:
Getrocknete Pflanze

Nahrungsgehaltes als ihrer bedeutenden ErtrUge wegen,

aller Beachtung werth sei und es wohl verdiene, sie

ferner unserer Aufmerksamkeit zu wiirdigen und una

durch einzelne misslungene Kulturversuche nicht abhal-

ten zu lassen, ihrem Anbau, sowie ill Verwendung

als Viehfutter ferner noch priifend obzuliegen ! Aus den

im letztverflossenen Sommer von mir und Anderen ge-

machten Beobachtungen geht entschieden hervor, dass

der Mohar zu seinem moglichst vollkommenen Gedeihen

einen wohlgelocl rten, reinen und kriiftigen Boden ver-

lange, dann aber audi iiberraschende Hasten des nahr-

haftesten Putters abgebe. Ich befinde mich in der Lage,

wieder frisch geernteten Samen pro 100 Zollpfund zu

5 Thlr. ablassen zu konnen. (A. C. Mayer, Giiter-Di-

rect.or zu Prauss in Schlesien, im Februar 1860.)

(Schneitler, landw. Zeit.)

Zeitungs - Nachrichten.

Frische Pflanze.

I.

II.

III.

IV.

V.

. 223

. 207

186

. 178

. 165

mit 12,5 pCt Wasser.

48

50

63

69

70

den Kultur- und Fi

der Moharhirse noch lange nicht als geschlossen be-

trachtet werden konnen, stent durch die sowohl auf dem

Felde als im Laboratorium gewonnenen Erfahrungen

doch jetzt schon fest, dass diese Ptlanze, ihres hohen

Deutschland.

Berlin. Wir finden in dem Hamburgisehen unpar-

theiischen Correspondenten vom Dienstag den 13. Marz

d. J. einen sehr eindringlichen Artikel iiber die Be-

setzung der Professur am Gymnasium und des Directo-

rats des botanischen Gartens, welche durch das Ilin-

scheiden des Professor Lehmann in Hamburg erledigt

worden sind, einen wirklich unpartheiischen Artikel, in

welchem mitgetheilt wird, dass der Wahlaufsatz fiir die

Wiederbesetzung der Stelie von der Gymnasia] Deputa-

tion ausgeht, die Wahl selbst dagegen bei dem Scholar-

chat stehe. Die Gymnasial-Dcputation bt eht aus zwei

9 natoren, zwei Hauptpredigern und dem Rector

zwei n
r de. J
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C^ ; 7
>° Gymnasiums; das Scholarchat aus vier Senatoren, fiinf

j Hauptpredigern und den sammtlichen 15 Oberalten.

Nun wird in diesem mit J. G. Br. unterzeichneten Ar-

tikel darauf aufmerksam gemacht, dass der Fall eintre-

ten konne, dass der Ret tor Gymnasii der Professor der

biblischen Philologie und der Geschichte ist, in welchem

Falle weder in der Gynmasial- Deputation noch im

Scholarchat ein Mann den Sitz einnahme, der ein Ur-

theil dariiber zu fallen im Stande sei, wie eine Professur

der Natur chaften besetzt werden miisse. Er be-

spriclit ferner die Frage, die sehr wichtig erscheint, ob

man die Botanik und Zoologie, wie es bisher war, auch

fernerhin verbinde, oder ob es nicht rathlich sei, den

Lehrstuhl der Botanik von dem der Zoologie zu trennen.

Wir wurden, wenn wir befragt werden sollten, fiir eine

Trennung sprechen und uns den Vorschlag erlauben,

die Stelle der Professur fiir Botanik und des Directors

des botaniscben Gartens ad interim sofort zu besetzen.

Ungeachtet der Tiiehtigkeit des Inspectors des botani-

scben Gartens Ed, Otto in den Kulturen, und ohne

demselben zu nahe zu treten, wird Jedermann zugeben,

dass die Gewachse, die in diesem reichen Garten ent-

halten sind, auch bestimmt sein wollen und dass es

hierzu eines gelelirten Botanikers bedarf. Und auch

hierauf wird in diesem Aufsatze hingewiesen, indem

darauf aufmerksam gemacht wird, wie in einem Prace-

denzfalle in einer amtlichen Suspension des Heimgegan-

genen, wahrend eines vollen Jahres die Stelle von einem

Hamburger Botaniker vertreten wurde, der in der Pflan-

zenkunde einen hohen Rang (Steetz) einnimmt. Diese

Vertretung wurde damals zur allgemeinen Zufriedenheit

sowohl der Behiirden als des Publikums verwaltet.

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Kultur. Botanische Section. Sitzung vom 9. Februar.

I. Herr Musikdirector Siegert berichtet iiber seine

Untersuchungen in Betreff der Pflanzen-Bastarde, ins-

besondere aus der Gattung Cirsium. Naegeli's fru

-

here Annahme, dass die Bastarde von Cirsium in den

Reproductionsorganen eine iiberwiegende Aehnlichkeit

mit dem Vater, in den Vegetationsorganen dagegen mit

der Mutter zeigen, hat sich nicht bestatigt. Ebenso-

wenig kehrten die im Garten kultivirten hybriden Exem-
plare constant zu einer der beiden Stammarten zuriick,

obwohl bei Cirsium canum-rivulare allerdings nach mehr-

jahriger Kultur der Charakter des rivulare fast ganz

zuriicktrat. Dass Bastardpfianzen unfruchtbar seien,

scheint bei den in der Natur vorkommenden nicht der

Fall zu sein. Dagegen bewahrt sich ein incon^tantes

Schwanken zwischen den Merkmalen der Stammeltern

als allgemeiner Charakter der Bastardpflanzen. Um zur

Losung der hier angeregten Fragen beizutragen, hat

sich der Vortragende bestrebt, von den hybriden Cirsien

Schlesiens moglichst viele Formen zu sammeln ; derselbe

legt instructive Reihen Cirsium heterophyllum-palustre

Wimm., C. canum-rivulare Sieg., ferner von Salix Caprea-

silesiaca, aurita-silesiaca, cinerea silesiaca vor. Schliess-

lich beriehtete derselbe iiber die interessanteren Pflan-

zen, welche er bei seinen vorjabrigen Excursionen, ins-

besondere nach dem Rehhorn gefnnden.

II. Herr Director Wi miner sprach iiber die im
n vorigen Jahre beobachteten Neuheiten der schlesischen

( Flora; darunter zwei neue Arten : Linaria genistifolia,

von Hrn. Institutsvorsteher E. Hart el am Hollenberge W
bei Striegau, und Ajuga pyramidalis, von Hrn. Lehrer

(j

H i 1 s e im Ziegengrunde bei Strehlen entdeckt.

Derselbe legte die interessanteren Pflanzen vor, welche

Hr. Hilse in der Umgegend von Strehlen beobachtet,

darunter Salix silesiaca, als tiefster Standort dieser, im-

serm Hochgebirge zwischen 1500 — 3500' eigenthiim-

lichen Weide.

Ferner zeigte derselbe eine Reihe seltener oder hy-

brider Pflanzen, welche Hr. Lehrer Leisner um Wal-

denburg, sowie er selbst namentlich in der Umgegend
von Kynau beobachtet, unter letzteren Stellaria Frieseana,

von graminea, abgesehen vom Habitus, schwer zu unter-

scheiden, Cirsium oleraceum-palustre, Mentha arvensis-

aquatica, Hieracium Pilosella-floribundum, ferner Salix

silesiaca foliis glaberrimis viridibus (S. Daphneola Tausch),

Quercus pedunculata foliis anguste-oblongis, elongatis

von eigenthiimlicher Tracht, Myosotis alpestris von der

kleinen Schneegrube, durch ihren Duft ausgezeichnet,

und machte schliesslich auf einige Formen der Gattung

Rubus vom Zobtenberge aufmerksam, welche sich unter

die bisher beschriebenen nicht unterordnen lassen.

Der Secretar legte vor:

1) Hieracium echioides, von ihm bei Kynau gefunden,

2) ein Tableau der Moose der Rheinpfalz vonGuem-
bei, das Hr. Geh. Rath Gbppert mitgetheilt.

Wien. (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse

am 9. Dezember 1859.) Herr Georg Frauenfeld,
Kustos-Adjunkt am k. k. Hof-Naturalienkabinet, giebt

eine Skizze iiber seinen Aufenthalt in Valparaiso und

seine Ausflfige nach S. Jago und den See von Aculeo

in Chile, als den letzten Punkt, den die Fregatte ^No-

varaa auf ihrer Weltreise beruhrte. In botanischer Be-

ziehung ist der Quintral , eine schmarotzende Mistel-

gattung, sehr interessant ; Loranthus tetrandrus schmuckt

Baume und Striiucher mit seinen korallenrothen Blii-

then eben so sehr, als der kleine Loranthus aphyllus

dem Riesencactus Cereus Quisco eine ganz eigenthiim-

liche Zierde verleiht. Der See von Aculeo ist malerisch

gelegen, und von Gefliigel der verschiedensten Art zahl-

reich bewohnt. Taucher, Steissfiisse, JUiisshiihner, Kor*

morane, Enten, Schwiine, Reiher, Flamingo, Spornkibiz,

Strandlaufer bedecken die Wasserfl&che. Das interessan-

teste Schauspiel bi ingt der Morgen , wenn der erste

Strahl der Sonne den See trifTt und all die Tausende

von Gefliigel aus ihrem Nachtquartier mit wildem Ge-

tiimmel und Gewiihl hinaus auf den See sturnien.

In St. Jago lernte Herr Frauenfeld Dr. Segeth
kennen, der der Expedition eine sehr reiche werth-

volle Sammlung von Biilgen und Skeleten Chileni-

scher Saugethiere und Vogel liberliess, welche letztere

fast die ganze Ornis dieses Landes reprasentiren. Die

uberall in den (Jiirten h&ufigen ( olibris, namentlich

Trochilus sephanoides, gaben Veranlassung, sie in Be-

treff des ganzlich zuriickgewiesenen Honigsaugens zu

beobachten. Herr Frauenfeld sah sie an Akazien-

bliithen vielfach in kaum ellenweiter Entfernung vor

sich schweben, wo die Bewegung des Schnabels, der

bis an sein Ende genau und vollstandig sichtbar war,

keinen Zweifel iiber das Schlurfen des Nektars iibrig

liess. Welchen mehr oder weniger nothwendigen An-
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theil die Insektennahrung an ihrem Leben bat, deren

Reste sich allerdings ira Bpdoebrei des Magens rinden,

miissen weitere Beobachtungen gcnau feststellen.

In der Sitzung vom 12. Januar 18GO berichtetc

das wirkliche Mitglied Herr Director Fen/1 fiber die

Leistungen des Hrn. Dr. B. Schwarz auf dim Gebiete

der Botanik wahrend der Expedition Br, Majest&t Fre-

gatte „N"ovara".

— Sitzung der k. k. fioologiftch-botanischen Gesell-

scbaft vom 7. Marz 1860. Hr. Dr. Th. Kotsch y legte

. V

ira Kasenwuchse

seine eben im Erscheinen begriffene Monographic dei

europaischen und asiatischen Eiehen tot, deren Tafeln

meisterhaft in Farbendruck ausgefuhrt sind, und eror-

terte schliesslich die geograpbische Verbreitung meh-
rerer osterreichisimen Quercus-Arten.

Hr. Dr. S. Reissek sprach iiber die Wandcrungeii
von Xanthium spinosum. Diese in den siid-ru ischen

Steppen einbeimische Pflanze wurde durch russiscbe

Truppen zu Anfang dieses Jahrhunderts nach der Mol-

dau und Walachei gebracht; von dort aus begann sie

immer weiter naeh Westen vorzurucken. Die Verbrei-

tung geschieht auf eine doppelte Weise, namlich stiitig

durcb Borstenvieh und sporadisch durcb Handelswolle.

Als geeignetes Mittel zur Vertilgung dieser Landplage
Ungarns ist sorgfaltige Kultur zu empfehlen, weil sich

wie alle einjahrigen Pflanzen auch die ftpitzklette nur

dort anzusiedeln verinag , wo sich

Liicken finden.

In der sich nach diesem Vortrage entspinnenden De-

batte bemerkte Hr. Frauenfeld, dass Xanthium auch
in Chili an mehreren Orteu eine Landplage sei; Herr
Dr. Pokorny bestatigte aus eigener Anschauung die

enorme Haufigkeit dieser Pflanze in den Tiefebenen

Ungarns und Hr. Stur theilt mit, dass in Galizien

nicht Borstenvieh, sondern Rind der Verbreiter von

Xanthium sei, wie schon Herbich anfiihre.

Hr. J. Juratzka legte mehrere fiir Nieder-Oester-

reich neue Moose vor, von denen besonders Amblyste-

giurn Kocbii, Curhynchium Stockesii und Hvpnum sar-

mentosum zu erwiihnen sind.

Hr. Secretar G. Frauenfeld berichtete iiber sei-

nen Aufenthalt in Ceylon und schilderte die iiberreiche

tropische Vegetation und Fauna dieses Eilandes, sowie

einen Ausflug nach Colombo in sehr lebendiger Weise.

Derselbe legte ferner prachtvoile, in Naturselbst-

druck ausgefuhrt e Abbildungen britischer Meeresalgen

vor.
'

(VV. Z.)

Nacbdem mit Dr. Hochstetter's Riickkehr

aus Neuseeland und der Ankunft der letzten Sammlun-

gen der ^Novara" die Heimkehr dieser ersten osterrei-

chischen Weltumseglungs - Expedition eine vollendete

Thatsache geworden war, haben sich eine grosse An-

zahl von Mitgliedern wissenschaftlicher Korperschaften

und anderer Freunde der Wissenschaft zn einem Fest-

niahle am 9. Februar im Saale des Hotels zum „Romi-

schen Kaiser" vereinigt, um die hierzu geladenen eben

in Wien anvvesenden „Novaraft-Fahrer feierlich zu be-

griissen.

Den Vorsitz bei dem Festmahle liberaahm *>e. Ex-

cellenz der President der kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften, Freiherr v. Baumgartner; um ihn grup-

pirten sich , rait hochgestellten Festtheilnehmern ab-

wcchselnd, die geladenen Festg&ste \on tier wN.»vara*

Commodore Frhr. v. \V u 1 1 e r s t o r f , eiiur dtr Officiere

des Behifbs, Frhr. v. Si ribanek, der Chrf-Arzt Dr.

>cligmann, der -ohifFskaplan Marochin und di

Mitglieder der wintenschafilichcii Exj lit ion Frauen-
feld, Dr. II ochs tetter, Dr. 8cherz<-r und X < 1 e«

bor, Auch die beiden mit der „Novaraa nach Wien
gekommenen Ncus< Kinder befanden lid) unter den ge-

ladenen G&sten und erweokten durch ihrc Intclligen

und lhr Bcnehmcn allgemcines freundliches Intcrcase.

(W. Z.)

Das zwcite Heft der Mittheilangen aus Justus

Perthes' geographischer Anstalt Bber vrichtige neue

Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Gcogra-

j»liie von Dr. A. Fe terra ami enthtf.lt u. A. Dr. Thcod.

Kotschy's Bericht iiber seine im Herbst 1859 aus-

gefuhrte hoch.- intcressante Reise in Kleinasien, nftm

lich Ton Trapezunt iilier Erzeram nach dem Wan-S e

und von da sudlich in die friiber unbekannten, zu dem
beruchtigten unabbiingigen Kurd* nlandc gehorigen Alpcn-

landschaften. (\V. Z.)

Pesth, 9. Febr. Der Enherxog - Generalgoarerneui

hat rait bekannter Munificenz 1000 Loth Seidcnraupcn-

eier, welche demn&chst aus dem Orient erwartct wer-

den, denjenigen ungarischen Landwirthen unentgeltlicb

zur Verfiigung gestellt, welche sich rait der S idenpro-

ducti >n befassen wollen. Es ist daher von Seite des

Secretariats des hiesigen Landwirthschaftsvereius eim

Y
r
erbfFentlichung an das betreffende Publikum ergangen,

worin auf ausdriicklichcn Wuiseli Sr. kaiserl. Hoheit

hervorgehoben worden ist, dass die Landschullehrer bei

der Veitheilung den Vorzug haben sullen. (A. Z.»

Schweiz.

Bern, 31. Jan. Fiir den bier neu errichteten bota-

nischen Garten ist vom Regierungsrathe des Cantons

Bern die Oberg&rtnerstelle mit einer Jahr besoldung

von 1200 Fr., freier Wohnung und einer Tantoun vom
Erlos der verkauften Pflanzen, an deren Stelle in den ersten

2 Jahren eine Besoldungszulage von 4—600 Fr. an Platz

tritt, zugesichert worden. (A. Z

Frankreich.

Paris, Wir erfiillen eine traurige Pflicht, indrm wir

den Tod eines Mannes raittheilen, dessen unermudliches

Streben und segensreiches Wirken fiir Gartenkultur und

kckerbau bis in die weitesten Kreise gefuhlt werden

wird. Ara 22, Marz entachlief sanft naeh Iangem, sehmerz-

lichem Leiden im 44sten Jab re seines Alters Pierre

Louis Francois Leveque d e V i 1 m o r i n , der < hef der

Samen- und Pflanzenhandlung von V i 1 m o r i n - An-
drieux & Ck). in Paris.

Diejenigen, welche Gclegenheit gehabt haben, den

Verstorbenen personlich kennen zu lernen, kJuinen allein

den herben Schmerz seiner Freunde wiirdigen, aber auch

die weiteren Kreise, auf die er stets so tbiitig und er-

munternd eingewirkt, werden rait uns den unersetzlichen

Verlust ernpfinden, welcben sein zu friihes Uinstheiden

verursacht. Er war der wiirdige Repr&sentant der edlcn

V i 1 m o r i n schen Familie , welche schon seit andert-

halb Jalirhunderten in vier auf einander folgenden (re-

nerationen rait dem achonen Beispiel voranging, durch
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tief wissenschaftliche Forschungen und genial angestellte

Versuche den Stand der Gartenkultur und des Ackerbaues

zu heben. V i 1 m o r i n hinterlasst drei Sohne, von denen

der alteste, fast erwachsene nach beendeten Studien

hochst wahrscheinlieh derselben Richtung folgen wird,

die ihm das Beispiel seines Vaters und seiner Voraltern

vorgezeichnet hat.

Griechenland.

Athen, 21. Jan. Die Verschonerung der Stadt durch

neue Anpflanzungen wird auf das Eifrigste betrieben

und schreitet mit Riesenschritten vorwarts. In diesem

Augenblick ist es der Boulevard, der nun sclion gebaut

und als Strasse vortrefflich hergerichtet, mit Baumen

bepflanzt wild.

Abgesehen von der naheren Umgebung Athens, die

ein fruchtbarer Gartengiirtel ist, innerhalb dessen Alles

gedeiht, was der Siiden Europas hervorzubringen ver-

mag, und gewiss noch manches Andere, was man noch

nicht versucht hat, wird Athen selbst, die Stadt, der

immer erneuerte Schutthaufen, unter welchem Krieger

fast aller Nationen der alten Welt begraben liegen, bald

wie ein Garten aussehen. - Die drei nunmehr vollende-

ten Hauptstrassen und

Athinastrasse, sind mit Baumen bepflanzt, die Hiigel am

Eingange in die Akropolis in einen Garten verwandelt

und die errosseren offentlichen Platze mit immergruneni

Gestrauche versehen. (Tr. Z.)

ANZEICER.

In London ist erschienen und durch uns zu be-

ziehen

:

Grisebach, Flora of the British West Indian

Islands. P. L (5 s.)

tMiet€»*ich?sche Buchhandlung
in Gottingen.

Catalogue of Books in all Branches of Na-

tural History published during the last forty

Years in the United States of America.

Emmons. — Report on the Insects of the State of

New York, by Dr. E. Emmons. 1 vol. 4to, pp. viii.

and 272. with 3 coloured and 47 uncoloured Plates.

New York, 1855. cloth. L.3 3s.

Girard. — Contributions to the Natural History of

the Fresh-water Fishes of North America, by Charles
Girard. I. A Monograph of the Cottoids. 4to, pp. 80,
and 3 Plates. Washington, 1851. 5a.

Girard. — Researches upon Nemerteans and Plana-
rians, by Charles Girard. I. Embryonic Development

of Planocera Elliptica. 4to. with Plates, pp. 28.

Philadelphia, 1854. sewed. 10s.

Girard. — Contributions to the Fauna of Chili (Rep-

tiles, Fishes, and Crustacea), by Charles Girard.

12 Plates. 4to, pp. 60. Washington 1856. 10s. 6d.

G i r a u d. — Birds of Long Island : their Habits, Plu-

mage, Mode of Catching, &c, by J. P. Giraud. 8vo.

New York, 1844. cloth. 12s. 6d.

Gould. — Mollusca and Shells, by Augustus A. Gould,

M. D. : forming Vol. XII. of the ^United States' Ex-

ploring Expedition." imp. 4to. Boston, 1853. cloth.

L.l 10s.

The Atlas is not published yet.

Harris. — A Treatise on some of the Insects of New
England which are injurious to vegetation, by Thad-

deus William Harris, M.D. 2nd edition. 8vo, pp. 522.

Boston, 1852. cloth. 16s.

Holbrook. — Ichthyology of South Carolina, by John

Edwards Holbrook, M.D. Publishing in 4to parts,

each containing 3 coloured lithographic Plates and

descriptive letter-press. Charleston, S. C, 1855. Price

per part. L.l Is.

Parts 1 to 10 are now published.

Jaeger. — The Life of North American Insects; Illu-

strated by numerous coloured Engravings and Nar-

ratives, by Professor B. Jaeger, assisted by H. C
Preston, M.D. With Illustrations. 8vo, pp. 208.

New York, 1855. cloth. 16s.

Lea. — Description of Six Species of the Genus Unio,

read before the American Philosophical Society, No-

vember 2nd, 1827, by Isaac Lea. (From the Trans-

actions of the American Philosophical Soc.) 8vo.

Philadelphia, 1827.

Lea. — Observations on the Genus Unio ; together with

Descriptions of 18 New Species of the Genus Sym-

phynota, now separated from the family of Naiades,

containing 9 Species, by Isaac Lea. (From the Trans-

actions of the American Philosophical Society, Vol.

HI. N. S.) 4to. Philadelphia, 1829.

Lea. — Observations on the Genus Unio; together with

Descriptions of New Genera and Species in the Fa-

milies Naiades, Conchae, Colimacea, Lvmneana, Me-

laniana, and Peristomeana, by Isaac Lea. (Extracted

from the Transactions of the American Philosophical

Society, Vols. III. IV.) 2 vols. 4to. Philadelphia,

1834—1838.
Lea. — Observations on the Genus Unio; together with

Descriptions of New Species in the Families Naiades,

Colimacea, Lymnaeana, Melaniana, and Peristomiana.

Read before the American Philosophical Society, and

originally published in its Transactions, by Isaac Lea.

Vols. IV. V. With numerous Plates. 8vo. Phila-

delphia, 1846.

Triihner *$• t'omjf
60, Paternoster Row, London.

Inhalt:

Ueber die Nothwendigkeit einer neuen Ausgabc

der Genera plantarum siimmtlicher Phanerogamen und

deren praktische Anlage. — Bemerkungen uber einige

Palmengattungen Amerika's (Ueber Phytelephas R. & P-)-

Neue Biicher (Herbarium markischer Pflanzen,

herausgegeben von W. L a s c h und C. B a e n i t z).
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