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Zur Vegetationsgeschichte des Asplenium

Seelosii.

Von Dr. Carl Bo lie
'

Entdeckung und geographische Ver
b r e i t u n g.

Die Zahl der europaischen Fame 1st zu Se
"

ring, als dass bei der allgemeinen Gunst, deren

sich diese Familie gegenwartig erfreut, die Ent-

deckung einer unzweifelhaft neuen Species nicht

das Interesse des botanischen Publikums in un-

hohem Grade in Anspruch nehmcngewohnlich

solltc; nun hat aber das jtingstverflossene Jahr-

zehnt unser System mit einem Asplenium berei-

chert, welches durch Originalitat der Formen,

und Wachsthumsverhaltnisse,durch Behaarung

sowie durch die enge und charakteristische Be-

grenzung seiner Standorte inmitten der grossen

Aufmerksamkeit aller

Derjenigen, welehe sich mit den Floren unsers

siidlichen Alpenkette, die

Erdtheils

dass die dadurch

beschaftigen

,

geniigend

rege

auf sich lenkte , ohne

gemachte Neugier bisher

befriedigt worden ware. Diese Art,

noch ganz voll von dem Dufte, welchen Neuheit

und eine ausserordentliche Seltenheit um eine

Pflanze verbreiten, aber wohl wenigen Botanikern

aus eigener Anschauung bekannt und mithin den

Blicken der meisten im Dammerlichte zweifelvol-

ler Ungewissheit vorschwebend, ist das Asplenium

Seelosii. Da ein langerer Aufenthalt in Tyrol

wahrend des Herbstes 1859 mir Gelegenheit ge-

boten, es auf seiner heimathlichen Erde zahlreich

zu beobachten, so versuche ich, tiber dasselbe

Aufschliisse zu geben , die , wenn nicht

genauer, so doch detaillirter werden sollen, als

jene kurzen Notizen, die man bis jetzt einzig und

allein dariiber besass.

Die Publication dieses von dem jungen Miin-

chener Naturforscher Friedrich Ley bold zuerst

aufgestellten Milzfarnes fall t in das Jahr 1855;

die Entdeckung desselben aber datirt von friiher

her. Man verdankt sie Herrn Bartling, der

es, in Tyrol reisend, 1843 auffand. Dies ist eine

Thatsache, welehe vermoge einer handschriftlichen

Herbar des Innsbrucker Ferdi-

einige

Anmerkung
nandeums z

im

kam die ausser-

dem jedoch durch ein in der Farnsammlung des

verstorbenen Professors Kunze zu Leipzig auf-
ft

bewahrtes Originalexemplar ttber alien Zweifel

erhoben wird. Ich gebe hier das Etikett des-

selben, von dem ich durch die Giite des Herrn

Professor Mettenius eine Abschrift erhielt,

wieder : ^Asplenium tridactylites,

In Tyrolis meridion. rupib.
wortgetreu

Bartl. litt. 3
/44

/
Saturn, cum Moehringia Ponae ,

et ad latus

occidentale montis Sckleern, cum Hutchinsia

pa Bart-
I ing

Es

u

war unmoglich, nach dem Habitus der

Wiedergefunden
Anfangs August

weiten Wanderungen durch

gerade in

Mitten unter den Vorbereitungeu zu

einer sehr gelungenen Abbildung der in Rede

stehenden Pflanze begleitet (tab. 12).

Ritter Ludwig v. Heufler erhielt sie direct

aus den Handen des Herrn S e e 1 o s
,
gegen Ende

des Jahres 1854, nebst folgender Bemerkung:

„Diese interessante, ztcischen A. (Asplenium)

Breynii and A. septentrionale stehende Form

Schleem
ich das ersten%al am Sildabhange des

in den schmahten Felsritzen ein-

erscheinenden }

em
5

paar
6000'.

't)
y

stets in diesem vertrocknet

ifgerollten Zustande, wie ich

Hoke zwischenExemplare beilege.

JJas zweite Mai im Walde ober

Pflanze einen passenderen Namen als den

dactylites zu wiihlen; da er indess Manuscript

geblieben ist, so kann er kein Prioritatsrecht be-

anspruchen. Somit besass die Art ein Synonym,

elie sie einen Namen hatte. Es war ein Glucks-

fund; aber er ward vernachlassigt, und noch lan-

der als ein Decennium durfte das neue Farnkraut

sich seiner Verborgenheit vor der Welt freuen.

und definitiv entdeckt ward es

IS 54 von Herrn Gustav See-
los, damals Studenten zu Bozen, dessen Namen
es bald fur immer und mit vollem Recht tragen,

dessen botanischen Eifer es verewigen sollte. Der

gliickliche Entdecker, obwohl noch an der speci-

fifichen Selbstandigkeit seines Fundes zweifelnd,

beeilte sich, denselben fast zu gleicher Zeit drei

Botanikern von gewichtiger Stimme vorzulegen.

Zwei derselben, die Herren v. Heufler und

v. Hausmann, standen ihm als Landsleute nahe;

der dritte, Leybold, war sein intimer Freund,

der Gefahrte seiner

die Berge. Dieser Letztere, damals

Hamburg und im Begriff, unser altes Europa mit

Chile zu vertauschen, wollte, ehe er sich ein-

schiffte, dem Andenken ihrer gegenseitigen Freund-

schaft noch einen Tribut liebevoller Anhanglich-

keit zollen.

seiner Auswanderung , veroffentlichte er die Art

als Asplenium Seelosii in einem Aufsatze der Re-

gensburger Flora, Nr. 6, 14. Februar 1855, der

den Titel tragt: nAsplenium Seelosii, ein neuer

Farn aus Siidtyrol, aufgestellt und beschrieben

von F. Ley b old. u Dabei als Datum der 31.

December 1854. Er wiederholte seine Publica-

tion mit alleiniger Veranderung eines Wortes der

Diagnose in Nr. 22 desselben Blattes, 14. Juni

1855. Diese Arbeit, welehe als: ^Stirpium in

Alpibus orientali-australibus nuperrime reper-

tarum nonnidlarumque non satis expositarum

icones. u besonders abgedruckt erschien, war von

dem Schleernsee an abgestiirzten Kalkblocken,

an diesem Standorte untermisckt mit Ruta mu-

raria, die sogar dazwischen Hire Wedel heraus-

strecJcte, sich aber leicltt loslosen Hess und keine

alnceichende Form zeigte , weshalb es aus die-

ser Art icohl nicht abzuleiten sein durfte. (Nord-

seite des Schleem, circa 4(X)0'.) Es Jcommt

stets sehr vereinzelt vor. Die Driisenhaare, das £
3-partitum der Wedel, die feinen Riefe\

^j
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denfi

Varietas erscheinen. u

Auf das beigelegte Etikett hatte Seelos den

Namen „Asplenium septentrionale var. tripar-

titum" gesetzt. In einer spateren Zuschrift vom

5. April 1855 schrieb derselbe nochmals an Herrn

v. Heufler:
„ Die Pflanze scheint so sehr in die engsten

Spalten und Kalkgriibchen verliebt, dass es ihr

an hinlanglichem Raum zur Ausbreitung ivirk-

lich

»

ma ngeln muss /and

ich nicht mehr als 2—3 Wedel."

Herr v. Heufler, den Deutschland gegen-

wartig mit Stolz einen seiner grossten Pteridolo-

gen nennt, erkannte augenblicklich, dass er eine

neue, ausserordentlich wohl unterschiedene Art

vor sich habe. Zu bescheiden indess, urn ein

endgiiltiges Urtheil fallen zu wollen, hielt er mit

seiner Meinung zuriick; doch das interessante

Factum der Entdeekung eines neuen europaischen

Fames ward fiir ihn ein Sporn zu Studien und

Arbeiten, aus denen naeh kurzer Frist sein sclio-

nes AVerk: „Untersuchungen iiber die Milzfarne

Europas (Wien 1856)" hervorgehen sollte. Mei-

ist es nicht das kleinste

Verdienst des Herrn Seelos, durch Auffindung

seines Farns einem Schriftsteller von so eminen-

ter Begabung den ersten Anstoss zu diesem wahr-

haft classischen, Bande aufwiegenden Buehlein

gegeben zu haben.

Sehr verschieden war die Wirkung, welche

ner Ueberzeugung nach

L e y b o 1 d' s Abliandlung auf Herrn Baron von
Hausmann, den Verfasser einer Flora von Ty-

rol in drei Banden, hervorbrachte. Audi er

hatte das Pfliinzchen von Seelos erhalten. Da
er einen und denselben Ort mit diesem bewohnte,

so besass er es sogar in einer grosseren Anzahl

von Exemplaren. Unmoglich, nicht empfindlich

zu werden , wenn zwei Dutzend Speci-

mina eines Gewachses sein eigen nennt und ein

Anderer, mit nur zwei oder drei derselben in

der Hand, sich herausnimint, es ohne vorher ein-

geholte Erlaubniss zu tauten. Kein Wunder war es

daher, dass der Baron seinem Unwillen freien Lauf

liess. Dies geschah im Oesterreichischen bota-

nischen Wochenblatt vom 26. April 1855, wo er,

nachdem er seinerseits die Pflanze als Art charak-

terisirt, dennoch Zweifel an ihrer specifischen

Selbstiindigkeit aussprach. Ley bo Id antwortete

durch einen Artikel desselben Journals vom 7.

Juni 1855, der audi in der Regensburger Flora

vom 14. Juli 1S55 abgedruckt

suurn l Erlauterung

I

ward: „Cuique

zu Herrn Hausmann's
Nachschrift iiber A. Seelosii." Er that es auf

und treffende Weise, dass dereine so witzige

Verdruss, die Lacher auf der Seite seines Geg-

ners zu sehen, dem Baron nicht erspart blieb.

So schien ein kleines Gefass-Kryptogam, wel-

ches Aeonen lang, von Niemand gekannt, in einem

mm
o nur aus seiner Dunkelheit hervorgetreten zu sein,

L urn zuin Apfel der Zwietracht zwischen zwei Man-

nern zu werden, die einst befreundet und Beide

wohlverdient um die naturhistorisehe Erforschunu;

des schonen Landes wi das, fur Einen von

lange Zeit

Ungluvk-
ihnen die Ueiinath, fur den Andern

eine gastfreundlkhe Statte gewesen.

licher Weise hat das beklagenswerthe Schauspiel

dieser Zwistigkeiten wohl dazu beigetragen, den

jungen Seelos der Scientia ainabilis zu cntfrem-

den. Wir wissen, dass er ihrein Cultus entsagt

hat. Er ist jetzt Ingenieur, und wenn seinWeg

ihn zu den Alpengipfeln hinauffuhrt, so geschieht

es nicht mehr, um, wie sonst, passionirt zu bo-

tanisiren, sondern um schatzbare orographische

und topographische Details zu sammeln. Man

besitzt von ihm bereits ein unnachahmlich sch<">-

nes vom Rittenberge iiber Dozen aus aufgenom-

menes Panorama

wie sein Druder,

seiner heimischen Gebirge, und,

ein talentvoller Landschaftsmaler,

den zumal seine Ansichten des Sarnthals bekannt

gemacht haben, scheint er berufen, unter den

beriihmteren Mannern Tyrols eine Stelle einzuneh-

men. Dennoch, und dies spricht zu Gunsten der

specifischen Benennungen, welche Freundschait

von Personlichkeiten entlehnen,oder Achtung

wird er, welches seine Anspruehe auf Ruf bei

der Nachwelt immerhin einst sein mogen ,
sicher

eiuen grossen Theil desselben dem bescheidenen

Earn verdanken, das ihm auf den Wegen seiner

iriihen Jugend aufstiess. Dies Pflanzchen wird

seinen Namen in der AVissenschaft unsterblich

machen, denn es wird ja auf dem Dolomite wur-

zeln, so lange als jene sclineebedeckten Berg-

riesen Deutschland von Italien scheiden werden.

Kaum aber durfte er es jemals wieder erblicken,

ohne mit Bedauem des abwesenden Freundes, der

es ihm widmete, zu gedenken. ist

von den Alpen Tyrols bis zu den Cordilleren

Chiles

!

Wir haben oben gesehen, wie der Schleern,
_ «» « • "•

jener seit lange schon durch seine botanischsn

ten Monte -Baldo ubertreffende Bergstock, der

Schauplatz der zweimaligen Entdeekung des See-

los'schenMilzfarn gewesen; aber, wie es mit vie-

len anderen seltenen und localen Pflanzen ge-

schah, so belohnten auch in diesem Falle, nach-

mal darauf hingelenkt,

Nachforschungen derbald neue Standorte die

Botaniker. Indem wir sie zusammenfassen

,

winnen wir die Ueberzeugung, es mit einer en-

demischen Pflanze jener grossen sudlichen Kette

zu thun zu haben, welche von den Geographen

die Trientiner Kalkalpen genannt zu werden

pflegt und die, als Scheidewand zwischen Tyrol

und Venetien aufgerichtet , sich vom Bresciani-

sehen im Westen bis zu den Grenzen Karnthens

hin erstreckt. Es ist die gigantische Mauer,

welche den Horizont Yenedigs begrenzt und bei

klarem Wetter dem die Lagunen Durehschiffen-

den sichtbar wird:

Quel

Italia.

c^sL~y
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V> In diesen Hochgebirgen, wo der Dolomit fast

J ausschliesslich vorherrscht, wo er seine unziih-

fernhin glanzenden und bizarr gcstaltetenligen,

Piks bald gruppenweise einander nahert, bald

durch langgedehnte Klimrae unterbricht ; in die-

sen Thalern, die, waldig oder wust, von nack-

tem Fels starrend oder grasreich, sieh den war-

men Winder* der Adria offnen und innerhalb

ihrer Grenzmarken drei Sprachen : deutsch, italie-

nisch und das Romanische von Enneberg und

Groden spreehen horen, kann man unsern Farn,

als hier und da auf seinem heimathlichen Gestein

wachsend, voraussetzen. Nur hier ist er bisher ge-

funden worden. Seine Standorte scheinen das

Tyroler Gebiet nirgend zu iiberschreiten, sind

aber so vertheilt, dass die Floren Italiens und

Deutschlands gleiches Recht haben, ilm fiir sich

in Anspruch zu nehmen. Folgendes sind die bis

jetzt bekannt gewordenen:

1) Die siidliehen und nordwestlichen Abhange

des Schleern, von 4—6000' Hohe.

2) Die Umgegend des alten Schlosses Salusurn

un

bei

d die Kalkwande am Fusse des Geierberges

im Etschland, Kreis Brixen, 690

700' hoch.

3) Nicht weit von dem vorhergehenden Stand-

orte, ein Felsen dicht an der Landstrasse zwischen

Salurn und S. Michele, Kreis Trient, District La-

vis, 620' hoch, also fast im Niveau des Etsch-

flusses. *)

4) Ampezzo, siidlich vom Pusterthal, auf der

Grenze der Provinz Belluno. Die Herren Sin-

und Huter haben es von hier Herrnner
v. llausmann schon 1855 mitgetheilt. Diese

Localitat ist in dem oben erwahnten Werke

Heufler's tiber die europaischen Asplenien er-

wahnt.

5) Die Schluchten zwischen den Bergen Cin-

gol-Rosso und Tombea in Giudicarien, nordlich

Idrosee, unweit der sudwestlichen Grenze

Tyrols, ein Habitat, welches ich einer handschrift-

lichen Notiz des Innsbrucker Ferdinandeums ent-

nommen habe.

vom

Von Ost nach West betriigt die Entfernung

zwischen den ausserstenPunkten, an denen Asple-

nitim Seelosii bis jetzt gefunden wurde (zwischen

Ampezzo und Cingol-Rosso) etwa 20 geographische

Meilen; von Nord nach Slid (zwischen dem

Schleern und dem Cingol-Rosso) beinahe 10 Mei-

len. Beide Linien kreuzen sich unfern Salurn;

da mithin die Naehbarschaft dieses Fleckens fast

im Centrum des von unserm Milzfarn eingenom-

menen Areals liegt und derselbe ausserdem in

reicher Fulle daselbst wachst, so kann man wohl

*) Einer Mittheilung des von uns hochverehrten

Herrn J. Gay zufolge, ist dieselbe Pflanze am 9. August

1856 von den Herren Boissier und Re liter an Kalk-

felsen langs der Etsch zwischen Salurn und Trient ge-

samraelt worden. Die Bezeichnung der Localitat ist et-

was vag, durfte aber vielleicht nicht mit Unrecht auf

reinen noch siidlicher als Nr. 3 gelegenen Standort

schliessen lassen.

siidliche Ende des
als seine urspriingliche Heimath, als seinen eigent-

lichen Schopfungsheerd, jenes

Etschlandes betrachten, welches genau mit dem Be-

riihrungspunkte des deutschen und welschen Idioms

zusammenfallt. Mit Salurn namlich schliesst auf

dem linken Etschufer die germanische Bevolke-

rung ab, urn in S. Michele der italienisch reden-

den Platz zu machen.

Seine vertikale Verbreitung liegt zwischen

6000' auf dem Schleern und 620' im Etschlande.

Wir mussen jedoch eingestehen, dass die respec-

tive Hohe der Standorte von Ampezzo und vom
Cingol-Rosso uns unbekannt geblieben ist.

(Fortsetzung folgt.)

Die Zimmtwurzel aus Japan.

Durch freundliche Uebersendung des Hauses

Gehe & Com p. in Dresden habe ich eine Probe

Zimmtwurzel erhalten, die aus Japan iiber Lon-

don unter der Bezeichnung ^Cinnamom roota in

den Handel gebracht ist. Sie kommt im feinen

Arom ihrer Rinde und in der Sussigkeit dem
echten Zeylonzimmt sehr nahe, von dem sie aber

durch stark kampherartigen Beigeschmack und

durch grossere Herbe abweicht. Da das Arom
an Feinheit das des chinesischen Zimmts iiber-

trifft, der Kamphergehalt bei den echten Zimmt-

arten nur der Wurzel-, nicht der Astrinde zu-

kommt, so muss letztere dem besten Zeylonzimmt

an die Seite zu stellen sein. Indessen darf nicht

verschwiegen werden, dass die Rinde des in un-

seren Treibhausern cultivirten Cinnamomum Cas-

sia Th. Fr. Nees (aromaticum Ch. G. Nees)
einen bedeutend susseren nnd scharferen Zimmt-

geschmack besitzt, als die des besten kauflichen

chinesischen Zimmts, und sich dadurch wenig von

der des Cinnamomum Zeylanicum Nees unter-

scheidet.

Die mir iibersendete Probe besteht aus Wur-
Wur-zelasten und einer grossen Menge dunn

zelfasern. Die Aeste sind an ihrem Ursprunge

bis t" dick, etwa 6' lang, gegen die Spitze ganz

allmalig diinner werdend, dort zertheilt, sonst

ziemlich einfach, aber mit starken Wurzelfasern,

die jedoch bedeutend diinner sind, als der Theil,

aus dem sie hervorgehen, reichlich besetzt, hin-

und hergebogen, uneben, hier und da knotig ver-

dickt, aussen braun.

Die Rinde ist nur Hf dick, innen kakao-

braun; das Holz sehr excentrisch, braunlich, mit

undeutlichen Jahresringen versehen, von ausserst

zahlreichen, helleren, sehr schmalen, facherformig

verlaufenden Markstrahlen durchzogen, die die

schmalen, dunkleren, unter der Lupe hornarti

prsphtfinenden . durch zahlreiche, ziemlich wei
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