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r- latis, fasciculatis vel solitariis (Ulmaceae, Celti-

J deae).

XXL Cocciferae (Euphorbiacinae) : Euphorbia-

ceae etc.

B. Dichlainydea, vel Petaloulea monoclinia, vel

hermaphrodita Doppelhiillige, oder Kelch-

kronenbltither : Einhausige, oder Zwitterblii-

tliige, d. h. mit ungetrennten Gesehlechtern,

oder Zwitterblumen, Kelch und Krone.

AA. Corolliflorae (Petalostemones) Kronenblii-

thige: Krone einblatterig, Staubfaden der Rohre,

oder dem Grunde der Krone eingefiigt.

XXII. Compositae: Calycereae, Synanthereae

et Eleutheranthereae [Aggregatae Anetor.] etc.;

XXIII. Campanulinae ; XXIV. Ericinae; XXV.
Styracinae; XXVL Myrsineae; XXVII. Fauci-

florae (Tubiflorae: Personatae, vel Scrophularinae,

Polemoniaceae etc. Auetor.);uiivolvuhC
XXVIII. Labiatiflorae (Labiatae etc.); XXIX.
Contortae; XXX. Rubiacinae; XXXI. Ligu-

strinae.

BB. Calyciflorae (Calycostcmones) Kelchblii-

thige: Krone mehrblatterig , Kronenbliitter und

Staubfaden der Kelchrohre, oder einer unterwei-

bigen Scheibe, oder unter dem Fnuhtknoten ein-

gefiigt, unterstandig.

XXXII. Aristolochinae; XXXIII. Santalinae;
7XXXI V. Loranthinae

;

Umbel liflorae;

XXXVI. Calyciflorae x. i. (cum CrasralAceia, No-

XXXV
XXXV Caly XXXIX. Myrtinae;

(K

CC. Thalamiflorae (Thalamistemom i Grund-

bliithige: die mehrblatterige Krone und Staub-

faden unterstandig, dem Grunde oder Boden der

Blume eingefiigt.

XLI. Rhoeadeae (Polygaleae, Fumariaceae etc.,

Papaveraceae) ; XLII. Hydropeltideae (Xymphaea-

ceae etc., Ceratophylleae) ; XLIII. Polycarpicae

( Ranunculaceae , Trisepalae etc.); XLIV. Coccu-

limae

:

XLV. Cistiflorae (cum Drosophoriv.;

XLVI. Staurophorae (Cruciferae, Capparideae);

XLVII. Caryophyllinae (Sileneae, Phytolacceae,

Tetragoniaceae [false Ficoideae Auetor., cum Fi-

cus genus sit Artocarpearmn Auetorum], Cheno-

podiaceae, Amarantaceae, Xyctagineae) ;
XLVIII.

Columniferae; XLIX. Gruinales; L. Malpighinae:

LI. Guttiferae; LIL Citritlorae (false llesperides

Auetor., cum Hesperis sit genus Cruciferarum

legitimum).

Gottingen, 4. Jan. 1361.

Dr. Aug. Friedr. Schlotthauber.

Die Wiilder des iingarisrlirii I iellandes.
m

Von Dr. A. Korncr.

In einem

I.

Aufsatze iiber die Vegetations

haltnisse des ungarisehen Tieflandes wurden in

der Wiener Zeitung lvV.i. Nr. 21, 22, 13, und

daraus in Honpl. VIII. p. 151, 172 u. 193 dit

eigenthiimlichen Ptianzenformationen geechildert,

welche sich vorziiglieh in dem waldlosen Theilc

des Pannonischen Fiachlandes entwiekelt linden.

Es wurde in demselben darauf hingewiescn. dan

das Centrum des ungarisehen Tieflandes freiwil-

lig weder Baume noch hiihere Straucher hervor-

ermag
aufzufaasen Gegen

den Rand des Tieflandes aber wild die Land-

schaft durch zerstreute WSldchen, bald auch

durch grossere Waldcomplexe unterbrochen und

verliert dart immer mehr den Charakter der

Steppe, so dass man demnach das ungarischeTicf-

land in pflanzengeographischer Beziehung in

wall loses Steppengebiet und in ein bewaldeti

cm

ver

nder
Randgebiet einthcilen kann.

sucht, diese beiden Gebiete schiirfer von

abzutrennen und ihre Grenzen kartographi h dar-

ziisndlen, so fallt vor Allem die Encheiming auf,

dass sich aus dem Waldgebiete des ostliehen

Randes sclimale Waldstreifen langs den linken

Theisszufliissen Koros und Maros wwgenformig in

das waldlose centrale Steppengebiet vorschieben.
a. • * t 1

I >ffenbar erklart sich diese Erscheinung durch den

Einfluss des im Uferlande herrschendea grosseren

Feuchtigkeitszustandes, indem die Durre des Hoeh-

sommers

,

lichen Vegetationseyclus der Baume nothwendigen

Feuchtigkeitszustand

I |*J«4 l*U . . » . . ...» -W .« ,

welche in der Steppe den zum jahr-

der Atmosphare zu friih

darum eine Baumvegetation in

an den

nicht geltend

unterbrieht und

derselben nicht aufkommen lasst, hier

feuchten Ufern der Fliisse sich

machen kann.

ISebst diesem einen Einflusse, welchen sonach

die Vertheihing der Flusslaufe auf die Configu-

ebietes ist aber auch

usammen

mit der Plastik des Tieflandes nicht zu vorken-

Ueberall dort, wo das Tiefland cine wel-

oder
nen.

lige Oberflache zeig

einer wenn auch

wo das Terrain zu

mbedeutenden Land-

allraalis anschwillt, treten Walder di

denUmfangdesSteppengehietes einschranken. So

ist auf der im Xordosten des Tieflandes sich aus-

dehnenden welligen Landhohe von Debreczin da

Waldgebiet weit gegen die Steppe vorgeschoben,

sowie das hiigelige Sandland zwisehen Donau und

Theiss noch grosstentheils in das Bereich des

Waldgebietes fallt.

Der waldfeindliche Einflusa der Sommerdiirre,

welcher, wie oben bemerkt, in der Steppe die

Baume nicht aufkommen lasst, wird in diesen Ge-

bieten dadurch eliminirt, dass an den geneigten
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Hohen atmospharische Niederschlage viel leichter

erfolgen, als in den ganz flachen Gegenden, und
wenn die oben bezeichneten Landriicken des Tief-

landes auch nur einige Klafter erreichen und dem
Auge des Reisenden wegen ihrer allmaligen lang-

samen Hohenzunahme manchmal auch kaura wahr-
nehmbar sind,

in Beziehung
sie dort im Tieflande

die atinospharischen Nieder-

so spielen

auf

schlage dock dieselbe Rolle, wie anderwarts hohe,
steil abfallende Gebirge. Am deutlichsten sieht

man diesen Einfluss der Landhohen auf atmospha-
rische Niederschlage in der Erscheinung abge-
spiegelt, dass sich iiber den niederen Hohenziigen
bei sonst ganz heiterem llimmel manchmal Wol-
kenketten bilden, die aber allsogleich wieder auf-

gelost werden, wenn sie iiber das angrenzende
tiefere und flachere Land weiterziehen. Nacli

fin man auch im Be-
reiche dieser Landhohen den Boden am friihen

Morgen wie naeh einem starken Regen triefend

und das den Sand streckenweise iiberkleidende

Moos so feucht, dass man aus demselben wie aus
einem getrankten Badeschwamm das Wasser aus-

zudriicken vermag, wahrend in den ganz flachen

Gegenden des Tieflandes so reichliche Thaubil-
dung nicht beobachtet wird. -

—

des ungarischen Tieflandes, der als ein

Nur wenn man
diese Erscheinungen entsprechend wiirdigt, ver-

mag man sich zu erklaren, warum in jenem Theile

welliges,

sandiges Hiigelland in einer Breite von 12 Mei-
len zwischen Donau und Theiss hinabzieht, auf
dem sterilsten Sandboden ganz scheme Walder
gedeiken, wahrend ostwarts auf dem viel frueht-

bareren, aber tiefer gelegenen und fast horizon-

talen Terrain am linken Theissufer die Walder
fehlen.

Im Allgemeinen zeigen sowohl die Walder an
den Ufern der Fliisse, sowie auch jene auf den
sandigen

eigenthiimliche

Landhohen eine bei Weitem weniger
Flora als die Wiesenformationen

des ungarischen Tieflandes, und wahrend diese

letzteren zahlreiche Gewachse beherbergen, welche
ihren Verbreitungsbezirk weder nord- noch west-
wiirts iiber das ungarische Becken hinaus ausdeh-
nen

1
d die Pflanzen der nieder - ungarischen

Walder fast durchgehends weit verbreitet und in

der Mehrzahl noch weit hinauf im Norden nnd
Westen zu finden. Unter den Baumen
sind nur die Weisseiche und Silberlinde als mehr
sudliche Formen anzusehen, und im Vergleiche
mit den Waldern des ungarischen Berglandes ist

xiberhaupt die Zahl der Holzarten in den nieder-

ungarischen Waldern eine bei Weitem geringere.

Als eine sehr auffallende Erscheinung muss hier-

bei hervorgehoben werden , dass die Zerreiche,

welche auf den Randgebirgen des ungarischen Tief-

landes einen der haufigsten Bestandtheile der
Walder bildet, in dem Tieflande selbst fehlt, ob-

schon sie in den Thalern des Berglandes oft

auf einem Sandboden getroffen wird, welcher je-

nem des Tieflandes analog ist. — In den Ge-
bttfl n und Hecken, welche die Rander der

nieder-ungarischen Walder umsaumen , ist noch °<

am meisten der continentale Charakter der Flora C
ausgesprochen. Mehre Rosen und Steinfrucht-

gewachse, namentlich die wegen ihrer Schonheit
auch in Garten cultivirte rothbluthige Zwergman-
del, dann die Zwergweichsel und einige halb-

strauchartige Cytisus-Arten, bilden namlich an den
Ausgangen der Walder gewohnlieh Gebiischhecken

,

welche den westlicheren und nordlichen Landern
fremd sind, in den ostlichen continentalen Bezirken
hingegen immer haufiger werden.

Was insbesondere die Walder an den Fluss-

und Sumpfufern der Niederungen anbelangt, so

stimmen dieselben mit jenen, wie sie auch weiter

westwarts im oberen Stromgelande der Donau
auftreten, in ihrer Physiognomie fast vollkommen
fiberein. Wie dort sind es vorztiglich Erlen-,

Weiden-, Pappel- und Stielcichen-Geholze, welche
bald in reinen Bestanden, bald im bunten Ge-
mische die Ufer besaumen, und als neu treten im
ungarischen Tieflande nur noch die Eschenwalder
hinzu, welche den Botaniker, der sie zum ersten

Male sieht, wohl vielverspreehend entgegenblicken,

aber bei naherer Durchforschung dann auch urn

so mehr enttauschen , da ihr sumpfiger, vom
dicht beschatteter Bo-

den nur eine sehr spiirliche und weder eigen-

thiimliche noch anziehende Vegetation beherbergt.

Einige hoch aufgeschossene Stauden, namentlich
Senecionen, Woltsmilch und Doldenpflanzen, Ge-
biische von Schneeball und Kreuzbeeren, hie und
da auch Rohricht mit Binsen und einzelnen

ben Wasserlilien bilden auf weite Strecken die

einzige Vegetation in ihrem Grunde, und zahllose

Miickensehwarme, welche fiber dem sumptigen
Boden auf- und abschweben und Denjenigen, der

versucht, auf jedem

schwarzgriinen Laubdache

in den Wald einzudringen

machen jeden Jangercn Auf-Schritt belastigen

,

enthalt in diesen Geholzen im hochsten Grade
unleidlich.

Aber auch die anderen obengenannten Ge-
holzformationen

, welche das Ufergebiet des un-
garischen Tieflandes mit dem oberen westlicheren
Stromgelande gemein hat, bergen eine vergleichs-

Kiefern und Fichten, dieweise artenarme Flora.

noch in Nieder -Oesterreich als Bestandtheile in
den Uferwaldern der Donau hie und da angetrof-
fen werden, fehlen in der Pannonischen Niede-
rung ganz und gar, und auch zahlreiche Laub-
holzer, wie der Sanddorn, die Tamariske, die
Grau- und Schimmelweide, die noch in den Auen
der Wiener Gegend als sehr bezeichnende Ele-

mente in der Vegetation de* Stromgelandes auf-

treten, suchen wir vergebens in den Uferwaldern
des ungarischen Tieflandes, sowie zahlreiche aus
den Alpen bis an die Gestade der Donau in

Nieder -Oesterreich verbreitete Gewachse jenseits

der Donauenge bei Pressburg schon verschwun-
den sind.

Die ostlichen Pflanzenformen , welche im un-

garischen Tieflande an die Stelle dieser fehlen-

den Arten treten, sind nur gering an Zahl, und
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r keine

^ finnor

schwarzfriichtigen Mehlbeerstrauch

derselben spielt in physiognomischer Bezie-

hung eine so hervorragende Rolle, dass der Aus-

druck der Waldformationen durch sie geiindert

wiirde. Nebst einigen Siissholzarten und dem
sind es nur

noch einige Graser, welche dem aus dem Westen

Kommenden in den Ufergeholzen der ungarischen

Ebene als charakteristische Formen neu erschei-

nen, aber audi sie bleiben auf den landschaft-

lichen Charakter ohne alien Einfluss. Dazu

kommt noch der Umstand, dass jene sehonen

Laubwalder, in denen die Stieleiche als vorherr-

schender Baum auftritt und seiche die ent-

wickeltste Waldformation des Donaugelandes bil-

den , im unteren Stromlaufe der Donau meistens

dem Viehtriebe ausgesetzt sind und gewohnlich

zur Eichelmast benutzt werden, wodurch die ur-

sprlingliche Flora im Grunde dieser Wivlder so

ganz und gar vernichtet ist, dass der Botaniker

durch sie wie durch eine trostlose Einode wandert.

Bei AVeitem anziehender als diese Uferwiilder

erscheinen die Waldformationen, welche sicli ent-

fernt von den Gestaden der Fliisse auf den san-

digen Hiigeln der Landhohen im Tieflande ent-

wickelt finden.

Wenn auch anzunehmen ist, dass sich diesel-

ben einstens iiber einen viel grosseren Flachen-

raum, als dies heute der Fall ist, ausbreiteten,

so finden sich demungeachtet auch gegenwartig

ganz ansehnliche Waldcomplexe , und

man triift wohl hie und da noch Stxecken, wo
man mehre Stunden lang ununterbrochen durch

Wald wandern kann. Will man als Urwald nur

denjenigen bezeichnen, in welchem noch niemals

dort nocl

die Axt zur Fallung eines Stammes erklungen

ist, so kann fur diese im Nachfolgenden zu schil-

Wald nicht

mehr in Anspruch genommen werden, jedenfalls

aber miissen dieselben als urwiichsige Waldfor-

mationen angesehen werden, welche, wenn sie

auch durch die Hand des Menschen gelichtet

wurden, doch ohne Zuthun des Menschen ent-

standen sind, die auch ihre Flora im urspriing-

lichen Zustande noch erhalten haben und sich

durch diese augenblicklich von den wenigen

kunstlich hie unci da angel egten Waldern unter-

scheiden. Es darf ubrigens wohl nicht iiber-

raschen, dass is einem Waldgebiete, welches hart

am Rande einer waldlosen Steppe liegt, die Wal-

der mitunter hart mitgenommen
,

ja an vielen

Stellen geradezu ausgerottet wurden. Mehre Er-

scheinungen sprechen dafur, dass Sandhiigel, die

seit Menschengedenken dort bereitskahl dastehen,

einstens gleichfalls mit Wald bedeckt waren.

Namentlich weisen die eigenthiimlichen Kalktuft-

bildungen, die sich oft tief im Sande finden, dar-

auf hin. Bei Ausgrabungen in diesen Sandhiigeln

bemerkt man namlich nicht selten rohrenformige

in Form und Verzweigung den Eichenwurzeln

entsprechende Bildungen aus kohlensaurem Kalk,

y welche den Sand oft noch in einer Tiefe von

U einer bis zwei Klaft durchsetzen und sich wohl

r

in der Weise erkliiren, dass das itmopphiirische

kohlensaurehaltigeWasser bei seinem Durchgange

durch den Sand den in reiclilicher Menge darin

enthaltenen Kalk aufloste und bei seinem Nieder-

sickern in den Hohlraumen, weKhe durch Ver-

moderung der Wurzeln cntstandcn waren, den

Kalktuff absetzte, der dann naturlieh die Form

der Baumwurzeln annahm. (Forts, lblgt.)

Neue Biiclier.

Prodromo della Flora Toscana di Teodoro
Caruel. Fascicolo 1. Talamitiore. Firenze.

1860.

Von der Flora eines botanisch genau durcli-

forschten Landes verlangen wir weniger eine

Aufzahlung neuer Species, als vielmehrUeber-

siehtlichkeit in Behandlung des vorliegenden

StofFes, Klarheit der Synonymic, vor Allem

aber Aufschlusse iiber pflanzengeographische

Verhaltnisse. Diesen Anforderungen geniigt

Caruel's gegenwartiges Werk auf eine hochst

erfreuliche Weise. Der Schauplatz dreiluin-

dertjahriger botanischer Studien eines Ce-

salpin, Micheli, der Targioni, Savi

und so vieler anderer hervorragender MUn-

ner der Wissenschaft hat dem Verfasser cin

reiches und dankbares Feld zu Beobachtun-

gen dargeboten. Schritt vor Schritt hat er

seit einer Reihe von Jahren sein Adoptiv-

Vaterland durchforscht und ist jetzt im Stande,

die gereiften Friichte seines Fleisses zur

Kenntniss des Publikums zu bringen. Es lag

ihm dabei, wie er selbst sagt, nicht sowohl

am Herzen, neue Entdeckungen an Arten zu

maclien, als vielmehr die schon bekannten

unter alien ungen iln*es Wachsth

genau und erschopfend kennen zu lehren. Zu

diesem Zwecke schickt er eine ausfuhrliche

topograpbisch-geognostische Schilderung des

Gebietes voran und bespricht die verschiede-

nen Vegetationszonen, welche es in vertikaler

Hinsicht darbietet Im Einklang mit der er-

regten Stimmung der Zeit, schliesst der allge-

meine Theil des Buches mit einer beredten

Ansprache an die Jugend Italiens.

Wer
aus wie fern die Irrthiimer jener Species-

5
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