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Die Umgrenzung der Familie dor Thymelaeaceae stehl, schon ziemlich

lange im allgemeinen fest; die Abgrenzung gegen die morphologisch nahe-

slehenden Penaeaceae und Elaeagnaceae ist eine durchaus sichere und klare,

dagegcn hat die weitere Einteilung der Familie in Gruppen zu verschieden-

artigen Auffassungen gefUhrt. Wahrend Endliciier nur zwei Gruppen

unterschied, die groBe der Daphnoideae und die kleinere der Aquilarieae—
die er beide als Familien nebeneiuander stellle, ohne sie zu vereinigen

haben Bentiiam u. Hooker dieselben als Euthymeleae und Aquilarieae als

Tribus der Thymelaeaceae angeselien und als dritten Tribus die Phalerieae

hinzugeftlgt. Auf Endligiier's Einteilung ist Baillox zurdekgegangen, der

der groBen Gruppe Thymeleae die kleinere Aquilarieae, vermehrt um die

beiden Gallungen Gom/stylus Teijsm. etBinn. unci Octolepis 01iv.
?
die in den

Genera PL als anormale Gattuncen an die Familie ansjeschlossen waren,

gegenilberstellte. Meisxer, der Monograph der Thymelaeaceae in Decaxdolle's

Prodromus, nimmt ebenfalls zwei Unterfamilien an
7
Thymeleae mil ein-

facherigem Fruchtknoten, Aquilarieae mit zweifacherigem; die weitere Ein-

teilung in Tribus geschieht dann sehr schematisch, je nach dem Fehlen oder

Vorhandensein der Schlundschuppen (Corolle) und weiter nach der Zahl

der Staubgefafie, 2 oder 4 (5) oder 8 (10). Dadurch komint er zvvar zu einer

recht brauehbaren und ubersichtlichen Bcslimmungstabelle, aber es werden

doch nahestehende Formen auseinander gerissen. So hat er statt der un-

zvveifelhaft aufrechtzuerhaltenden Gattung Drapetes Banks, deren Artcn

sich von alien anderen Gattungen durch ihren moosartigen Habitus unter-

scheiden, und die unlereinander besonders durch die Zahl der Schlund-

schuppen unlerschiedon werden, die drei Gattungen Drapetes Lam.
7
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leria Endl., Daphnobryon Meisn., die er infolge seiner Einteilung in ver-

schiedenen Tribus unterzubringen genOtigt ist. Inwieweit der anatomische

Refund der Arten der Tkymelaeaceae dazu ftthren kann, sich fur eine dieser

verschiedenen Ivinteilungen zu entscheiden, soil in der vorliegenden Arbeit

dargelegt werden.

Die kleine, auf das Capland beschrankte Familie der Penaeaceae

wurde von Bkntham u. Hooker, sowie von Baillox in nachste Niihe der

Tkymelaeaceae gestellt, auch von A. be Candolle im Prodromus dieseni

Formenkreise angeschlossen, aber naher zu den Santalaceae gebracht,
V

wlihrend Lindley nUhere Beziehungen zu den Rhamnaceae vermulete. Die

analomische Untersuchung der Arten dieser Familie sol! Aufkliirung geben,

welcher der genannten Familien sie am nachsten anzuschlieBen sind.

Eine umfassende anatomische Untersuchung der Tkymelaeaceae und

Penaeaceae ist bisher noch nicht angestellt; eine Anzahl Arten hat G. 0.

Petersen hinsichtlich der Bicollateralitat untersuchl, andere Solereder in

Bezug auf den Bau des Holzkorpers, Bei der iiberaus nahen Verwandtschafl

vieler der untersuchten Gattungen und Arten war von vornherein nicht zu

erwarten, dass groBere anatomische Verschiedenheiten auftreten wurden,

um so mehr aber, dass bei den so verschiedenen Standorten allerlei An-

passungserscheinungen zu bemerken wiiren. Auf diese hinzuweisen wird

in den ersten Teilen, in denen die Anatomie der Tkymelaeaceae und Penaea-

ceae sowie einiger frUher dazu gestellter Gattungen behandelt werden soil,

Gelegenheit sein. Weitere Abschnitte werden dann die Verwertung der

gefundenen Besultate fur die Systematik sowie die Verbreitung der Arten

zum Gegenstand haben. In den die Anatomie behandelnden Teilen sollen

die Gewebe hauptsachlich in Hinblick auf ihre physiologische Function nacl i

dem Voreanee von Haberlandt der Reihe nach ab^ehandelt werden.

Untersucht wurden Arten aller Gattungen, resp. bei groBeren Gattungen

aller Sectionen mil Ausnahme von Schoenobihlos Mart, u. Zucc, Goodallia

Benth., Linodendron Griseb. und Leucosmia Benth., von denen mir kein

Material zur Verfiigung stand. Von alien im Text angeftihrten Arten wurden

Stengel und Blatt untersucht.

Bevor ich mit dem anatomischen Teil beginne, noch einige Bemerkungen

ilber die Verbreitung der behandelten Familien. Wahrend die wenig zahl-

reichen Arten der Penaeaceae auf das Gebiet des Kaplandes beschriinkt

sind, ist das Verbreitungsgebiet der Tkymelaeaceae ein sehr ausgedchntes.

Nordlich von 67y2 [Daphne Mezereum L.) bis stidlich zum 34° [Drapetes

muscoides Lam. an der MagelhaenstraBe) finden sich Vertreter der Familie.

Sehr zahlreich sind ihre Arten am Kap, wo viele strauchartige Formen

wachsen; 5 Gattungen gehoren allein der Kapflora an: Passerina L., Chymo-

cocca Meisn., Cryptadenia Meisn., Lachnaea L., StruthiolaL., dnneben aber

sind noch andere, zum Teil mit vielen Arten, vertrelen. Australien hat eine

Menge moist endemischer Formen; die sriiBte Galium* Pimelea Banks u. Sol.

20*
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mit 80—90 Arten ist auf das australische Festland, Tasmanien und i\eu-

seelanci beschriinkt. Auoh das Mittelmeergebiet hat viele, einander oft

ungemein ahnliche Arten; geringer ist ihre Zahl in den europaisch-asiatischen

Wald- und Steppenregionen. Aulfallend ist, dass im ganzen nordamerika-

nischen Waldgebiet nur die einzige Direct palustris L. vorkommt, auch im

antarktischen Waldgebiet ist die Zahl der Arten gering. Von den brasilia-

nischen Gattungen ist besonders die bauinartige Daphnopsis Mart. u. Zuce.

zu nennen.

Auch die verticalc Verbreitung ist eine sehr ausgedehnte ; neben

Pflanzen der Ebene (Daphne Mezereum L.
?
Tkymelaea Passerina [L.] Coss.

et Gren.) haben wir andere, die den Gebirgen angehoren und zum Teil bis

zu bedeutender llohe hinaufsteigen ; so Daphne striata Tratt. nach Kkrnkk

in den Alpen bis 2500 in, Daphnopsis Humboldtii Meisn. bei Quito in den

Anden bis 2400 m, Edgeworthia Gardneri Meisn. im Himalaya bis 2300 in.

Allen moglichen klimatischen Bedingungen linden wir die Thymelaeaceae an-

epasst, sie wachsen im Walde der norddeutschen Tiefebene (Daphne Meze-

reum L.) wie in den Tropeowa ldern (Aquilaria, Phaleria, Daphnopsis)
, auf den

Sand und Felsgebieten des lvaplandes wie in den innerasiatischen Steppen.

Neben Arten von ungemein grofier Verbreitung linden sich viele, die

auf ein sehr kleines Gebiet beschrankt sind. Fttr beides bietet die Gattung

Daphne viele Beispiele; Daphne Cneorum L. z. B. ist bekannt aus alien

europaischen Gebirgen, von den stidspanischen bis zu den letzten Aus-

laulern der Karpathen, lindet sich aber auch in den westlichen Teilen des

Steppengebietes, in Bohmen, Ungarn und Volhynien. Sehr ausgedehul isl

auch der Bezirk von D. Mezereum L, wogegen andere Arten, besonders

viele der europaischen Gebirge, nur eine ganz geringe Verbreitung haben,

wie D. petraea Leyb, die sich nur auf deni Monte Judicaria am Weslufer

des Gardasees findet (Hausmann, PI, tyrol. 1480). Eine gewisse Bertihmtheil

unter diesen hat D. Blagayana Frey, die Konigsblume, erlangt, die lange

Zeit nur von den Bergen bei Laibach in Krain bekannt war, bis spater

dieses Vorkommen als ein vorgeschobener Poslen sich herausstellte und

weitere Fundorte aus Siebenbilrgen, Bosnien und Serbien bekannt wurden.

Eine sehr weite Verbreitung hat auch die dem Steppengebiet an-

gehorende Gattung Diarthron mit zwei Arlen, deren eine, D. linifolium Turcz,,

in der Gobiwtlste wachsl, wahrend die andere, D. vesiculosum C, A. Mey.,

in alien Steppen vom Kaspischen Meer bis zur Songarei, in ganz Kleinasien

und Persien vorkommt.

Beachtenswert wegen der eigenttimlichen Verbreitung und wegen der

Kleinheit des Areals der einzelnen Species ist die Gattung Drapetes Earn.

— Ihreim weiteren Sinne, incl. Kelleria EndL und Daphnobryon Meisn. —
Verbreitung ist folgende: Neuseeland D. Die/jenbachii Hook, und I). Lyalii

Hook.; antarktisches Waldgebiet (MagelhaenslraBe): />. muscosides Lam.

— eine der ziemlich zahlreichen vicariierenden Allen dieser Gebiele, auf
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die bereits Grisebach hingewiesen hat (Vegetation der Erdc II. p. 626) —

;

Tasmanien: D. tusmanica Hook. f., dieselbe auch auf dem Mt. Kosciusco in

Victoria ; endlicb auf dem Kini-Balu auf Borneo D. ericoides Hook. f.

Die Uberwiegende Mehrzahl der Thymelaeaceae sind Straucher, weniger

Baume; von letzteren sind besonders bekannt Lagetta lintearia Lam., der

»Spitzcnbaum« aus Westindien . so genannt wegen des spitzenahnlichen

'

Bastes, und Aquilaria Agallocha Roxb., dessen Holz das Rauchermittel

j) lignum aloesa liefert. Versehwindend gering ist die Zahl der krautigen

Formen, wofttr nur die Gattungen Diarthron, Thymelaea, Stellera und Pimclea

einzelne Beispiele liefern. Mit Ausnahme von Linostoma und Dicranolepis-,

die nach Schknk windend sind, sind alle Arten aufrecbt oder aufstrebend,

wie die Arten von Drapetes, die ihres moosartigen Habitus wegen von alien

anderen Arten leicht zu unterscheiden sind.

Anatomie der Thymelaeaceae.

1. Hautsystem.

Die Epidermis der Blatter ist bei der groBen Mehrzahl der Arten ein-

schichtig, die Zellen isodiametrisch oder mehr oder weniger abgeplattet.

Nur selten sind sie im Querschnitt hoher als breit; so z. B. bei Daphnopsis

Eumboldtii Meisn.. Thymelaea hirsuta EndL, Drapetes Dieffcnbachii Uook.
f
bei

samtlichen auf der Blattoberseite; bei Dais cotinifolia L. sind sie iiber dem

Btindel hoher als breit und nelnnen von da nach den Seiten allmiihlich an

Hohe ab, bis sie zuletzt plattenformig vverden. Nach aufien sind die Zellen

entvveder ganz eben und bilden eine vollstandig glatte Epidermis, oder sie

sind blasenformig nach aufien vorgewolbt, wodurch das Blalt auf der Flache

ein rauhes, korniges Aussehen erhalt; sehr gut ist das z, B. bei den Arten

von Linostoma zu sehen. Nach aufien sind die Wandungen je nach Klima

und Standort verschieden stark vcrdickt. Zarte Wandung und schwache

Cuticula haben die Arten, die im tropischeu Klima, in feuchten Waldern

wachsen; so ist die Epidermis der groBen Blatter der baumarligen Aquitarieae

aus den tropischen Waldern des Monsungebietes sehr zart. Ebensovvenig

wie diese bedilrfen diejenigen Arten einer starken AuBenverdickung, deren

Blatter durch einen dichten Filz von Wollhaaren geschitlzt sind, wie ihn

mit einer Ausnahme die Arten von Passerina L. sowie Chymococca empetroides

Meisn. zeigen. Bei diesen im Kaplande einheimischen Pflanzen liegen die

kleinen, schuppen- bis nadeiformigen Rollblatter (Typus der Ericaceen-

formation) dem Stamme nach oben dieht an und zwar mit tier filzbekleidelen

(morphologischen) llnterseite. die allein Spaltotlnungen tragi. Die aufiere,

d. i. obere Epidermis wird von starkverdickten Zellen gebildet, die mit

braunem Inhalt erfullt sind, wo von das aanze Blatt ein dunkelbraunes An-
*

sehen erhalt; die andere Seite zeigt kleine, zarte isodiametriscbe Zellen,

die (lurch den dichten Wollfilz derartig geschtttzt werden, dass eine starkere

Wandverdickung Uberflttssig erseheint. Der Filz schtltzt gegen zu grofie
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Transpiration doch mindestens ebensogut vvie cine stark c Wandverdiekung.

Von anderen Arten mil Filzbekleidung sind nur nocii Thymelaea hirsute,

Endl. und Pimelea nivea Labill. zu nennen, beide haben ebenfalls nur auf

der Unterseite Wollhaare, Alle anderen Arten trockener Klimale, die nach

kurzen Perioden starken Hegens lange Zeiten der Durre auszuhalten haben,

( 6

w 5

Die Dicke der AuBenwande isl ziemlich verschieden, audi zwischen

Ober- und Unterseite desselben Blatles. Haberlandt giebt fUr Edgeworthia

chrysuntha Lindl. an : Oberseite 8,6 jji, Unterseite 4,2 p.; bei anderen Arten

xerophilerGebieleistsieaberoft viel starker. DieCuticulaist in den meisten

Fallen als eine gleichmaBig starke Haut den Epidermiszellen aufgelagert,

nur selten bildet sie nach unlen einspringende Zapfen, die eine Verzahnum
mil den darunlerliegenden Zellen herstellen sollen. Bei einigen Arten

wurde eine ganz feine netzartige Zeichnung der Cuticula auf dem Flachen-

schnitt beobachtet, meist ist sie ganz glatt. Ausscheidungen von Wachs in

irgendwie bedeutendereni MaBe scheinen nicht vorzukommen , in geringer

Menge fand sich Wachs auf den Blatlern von Layetla und einiger Pimeleu-

arten, z. B. P. hypericifolia. Eine Ausbildung besonderer Cuticularschichtcn

isl nicht vorhanden.

Die Radialvviinde der Epidermiszellen sind lypisch zart, glatt, ohnc
Poren und nicht gebogen. Uagegen zeigen die Inuenwandungen bei sehr

vielen Gattungen eineVerschleimung der. Die Wandung isl etvvas starker

in der Milte als an den Seiten und quillt bei Zusatz von Wasser oder
Glycerin stark auf. Auf dies Vorkominen hat zuerst Kaihlkofer bei der
Gattung Daphne hingewiesen, dann audi i»k Bary in der uvergleichen-

ert, die

uutersle auch, die Milte dagegen verschleimt volistandig. Bisweilen sind
alle Zellen der Epidermis so besehaffen, oft nur einzelne, wiihrend die

den Analomie«. Die oberste Lage der Wandung bleibt unveriind

Wandung der Ubrigen das gewohnliche Verhallen zeigt. Solche Zellen sind
dann gewissermaBen »gel'ii chert «, indem die oberste Schiclil der Innen-
wandung die untere, schleimerfUllte Partie gegen die obere llalfte ab-
schlieBt. So sind die meisten der unlersuchten Arten von Daphne (D. Me-
zerewn L., C. altaica Pall., cancasica Pall., Cneovum L., papyracea Wall.,
Gnidium L., pontica L), dagegen nicht D. WaUichii Meisn., deren Zellen

9

nie diese »Facherung« zeigen. Ferner zeigen die meisten Arten der Kap-
llora dies Verhallen

, manche in fast alien Zellen auf beiden Blaltseiten

;

von der Gattung Passerina dagegen nur eine Art, P. encoides L., die anderen
nicht. Wechselt die Ausbildung der Epidermis so in einzelnen Gattungen.
so sind andere darin ganz constant; von Lasiosiphon zeigen alle Alien die

beschriebene Verschleimung der Innenwandung (Z. anthylloides Meisn.,

eriocephala Dene., insulan's Meisn., socotranus Balf. lil.), von anderen
Gatlungen keine einzige Art, z. B. von Drupetes und Peddiea. sowie keine
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einzige Aquilariee. Unter Umstanden kann auch eine »mehrfach (3 oder

4 fach) gef»cherte« Epidermis entstehen, indem innerhalb der Schleimpartie

einzelne Lamellen ihre ursprlingliche Beschaffenheit bewahren und so die

untere, verschleimte Zellhalfte in mehrere Teile teilen, die wie ebenso-

viele getrennte Zellen tlbereinander liegen. Besonders deutlich zeigt dies

Arthrosolen gymnostachyus C. A. Mey. Sehr eigentUmlich sieht die Epidermis

der Blattoberseile von Linostoma decandrumVi all. aus (Fig. 1). Die Cuticula

und AuBenverdickung sind sehr zart, darunter liegen die Epidermiszellen,

leils von typischer Gcstalt, isodiametrisch oder etwas in die Lange ge-

streckt, dazwischen ab und zu Zellen, die an der Unterseile eine gequollene

Q

wanden.

W

Von der Flache gesehen zeigen die Epidermiszellen der Oberseite meist

polygonale, oft sehr regelmaBige Gestalt; meist sind sie gleich groB, bei

Struthiola dagegen oft von wechselnden Abmessungen. Auf der Unter-

seite sind die Zellen entweder auch polygonal, meist aber mehr oder minder

stark cewellt; formliche Verzahnungen der benachbarten Zellen wurden

nirgends beobachtet.

Eine sehr merkwUrdige Ausbildung zeigt die Epidermis bei zwei Arten

der Gattung Phaleria, deren Erklarung mir bis jetzt noch nicht gelungen

ist (Fig. 2 u. 3).

Wahrend namlich die javanische Ph. longifolia (Mi<|.) eine einfache,

durchgehends zarte Epidermis besilzt, liegen bei Ph. coccinea Baill. aus

Ihelmsland auf beiden Blattseiten zwischen den zarten Zellen

verstreut solche , deren Wandungen ringsum gleiehmaBig stark verdickt

und von einzelnen TUpfelkanalen durchsetzt sind. Bet Ph. octandra Baill.,

cbenfalls von Kaiser-Wilholmsland, sind solche Zellen nur in der Epidermis

der Blattoberseile ausgebildet. Da die verdickten Zellen nicht etvva in

Form eines Netzes verbunden sind, sondern ohne jeglichen Zusammenhaug

unter sich zwischen den zarten Zellen liegen, so kann an einen local-

tnechanischen Zweck, an eine Aussteifungsvorrichtung nicht gedacht werden

ebensowenig aber konnen sie wohl als transpirationsmindernde Factoren

angesehen werden, da sie der Zahl nach gegen die anderen, zarten und

nicht verdickten Zellen der Epidermis doch zu sehr zurucktreten.

Eine Erklarung dieses aulfallenden Verhaltens vermag ich fur jetzt

nicht zu geben, und muss mich darum auf diebloBeAnftthrung beschranken;

erwahnt sei jedoch, dass von Solerki>kr fur zwei Arten von (ionyshjlm

einer sehr abweichenden Gattung, die ich leider nicht untersuchen konnte,

C. Miqueliunus T. u. \i. und eine von Beccari gesammelte Art (piante Bornensi

No. IS09), eine »palissadenartige Epidermis, vereinzoll sklerisiert« an-

gegeben wird. Vielleicht liegen da ahnliche Bildungen der Epidermis vor,

wenn auch die Form der Zellen eine andere zu sein scheint.

Die Bildung der Epidermis am jungen Zweige zeigt nichts Besonderes;

*•
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die Zellen sind slots breiter als hoch, nicht sehr in der Langsrichtung des

Stammes geslreckt, mil meisl ziemlieh starken Wandverdickungen.
Korkbildung vvurde auch bei einigen krautartigen Formen am unteren

Teile des Stengels beobachtel (Diarthron vesicnlosum C. A. Mev.K Die Ur-

sprungsstelle des Korkes liegt niemals tiefer als in der subepidermalen
Schieht, hiiufig isl die Korkbildung auch epidermal (Daphne, Drapetes,

hJdgeworikia
, Dais n. a.). In Bezug auf ihre Form bieten die Korkzellen

keinerlei Besonderheiten, sie sind stets alle von gleicher Gestalt, tangential

abgeplattet und gleichmaBie verdickt.

Trichome.

Im Anschluss an die Epidermis sei noch mil wenigen Worten der
Trichome gedacht, die sehr kurz abgehandelt vverden konnen, weil sic

(lberall eiuzellig, ttberhaupt von ziemlieh gleichmaBiger Beschatrenheit sind.

Sie sind meist glatt, borstenfbrrnig, seltener mil rauher, gekornler Ober-
flaehe [Thi/melaea villosa Endl.). Mehrzellige Haare sowie Schuppenhaare,
wie sie bei den Hlaeagnaceae vorkommen, fehlen vollslandig. Die Starke
der Wandung isl liberal I eine recht bedeutende, doch geht die Verdickung
fast nie bis zum Verschwinden des Lumen '/"' Die

Trichome stecken gleichsam mil dem FuBende in der Epidermis, Wand-
starke und Lumen sind am eingesenkten'feil und an dem frei herausragenden
nicht verschicden. Wa — v^ ^j / -

der Trichome ist meist nicht bedeutend. Starke Behaarung isl selten, sehr
viele Arten verlieren auch die in der Jugend etwa vorhandenen Haare
spater wieder ganz oder zum grbBten Teil. Bei vielen Blattern sind Trichome
nur an den Nervenverzweigungen ausgebildet, bei anderen zerstreut auf der
Blattunterseite, einige Arten haben gewimperte Blatter (l)rapetes Dieff'en-

Wollh
zu einem dichten, weiBen Filz verschlungen sind, finden sich bei den Boll-
blattern von Passerina und Chymococca, sowie bei Pimelea nivea Labill. und
Ttujmelaea hirsula Endl. u. a.

r t

Junge Aste sind hiiufig stark behaarl [Passerina); auch hier sind die
Haare stets einzellig. Viele Arten entwickeln dagegen gar keine Trichome
auf den Zweigen.

Zu irgend einer Gruppierung lassen sich nach dem Gesagten die
Trichome nichl verwenden, da die Ausbildung derselben eine zu gleich-
maBige ist, andercrseits oft eine Art in der Behaarung von den nachst-
stehenden sehr abweicht; so zeigt Passerina Montana Burch. mss. keine
Spur von einer Wolllilzbekleidung, die bei alien anderen Arten der Gattung
vorkommt; in anderen Gatlungen zeigen nur einzelne Arten die Haar-
bekleidung.
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2. Mechanisches System.

a. Die mechanischen ElemonLe.

Die Bastfasern zeigen meist die typisehe, spindelformige GestaU, nur

sind sie hiiufig ganzlich ohne TUpfelspalten; oft sind dieselben zwar vor-

handcn, aber sehr klein und deshalb schwer zu erkennen. Die die Blatt-

biindel begleitenden Bastfasern lassen dagegen manchmal die Spa lien in

ausgezeichneter Weise erkennen [Gnidia cephalotes Meisn., Thymelaea

virgata Endl. u. a,). Gefacherter Bast vvurde nichl beobachtet, dagegen

mehrfach Abweichungen von der Spindeli'orm der Fasern. Bei Daphnopsis

Bonplandii Meisn. ist haufig die Wandung bis zum Versehwinden des Lumens

verdickt, auch treten Erweiterungen des Lumens auf ; dieselben fandcn sich

hie und da auch am Ende der Faser, die dann nicht mit einer Zuscharfung

endet, sondern keulig verdickt, gleiehsam aufgeblasen ist. Ahnliches, aber

in noch starkerem MaBe, giebt Wiesner (Rohstoffe p. 422) ftlr Lasiosiphon

speciosus Dene. an. Wie die Langsausdehnung, so wechseln dann auch die

Querdurchmesser bei ein und demselben Exemplar sehr stark; so giebt

Wiesner ftlr L. speciosus an

:

Lange 0,42—5,55 nun. Dicke 0.008—.0,029iiim.

Eigentilmlich ist die Ausbildung der Fasern bei Peddiea Fischeri

Engl.

,

die nicht parallel zu einander verlaufen, sondern vielfach ver-

bogen und gewunden sind; andere Arten [P. parviflora Hook. f. sovvie eine

none Art vom Kilimandscharo 1
)] lieBen von dieser Abweichung nichts

erkennen.

Eine nachtragliche Verdickung der zwischen den Bastfasern resp. Bast-

bUndeln liegenden Parenchymzellen zu Sclerenchymelementen kommt nicht

vor, dagegen liegen im Mark ofters sehr schtin ausgebildete parenchv matische

SclereTden zwischen den un verdickt bleibenden ubrigen Zellen des Mark-

korpers. Solche Zellen fanden sich bei Drapetes Dieffenbachii (Endl.) Hook.,

Stellera stachyoides Schrenk, Pimelea graciliflora Hook., Lasiosiphon scan-

dens Endl. Ihr Inhalt ist amorph, von braunroter Farbung.

In den Blattern einiger Arten sind auBer den Bastfasern am Bundel,

auf die ich weiter unten erst eingehe, Spicularzellen vorhanden. Dieselben

sind ziemlich starkwandig, die Wandung aber nie bis zum Versehwinden

des Lumens verdickt. einfach, seltener mit Auszweigungen und erslrecken

sich durch das ganze Mcsophyll des Blattes. Nur selten laufen sie an der

Innenseite der Epidermiszellen noch ein Stuck hin, meist enden sie an der

Stelle, wo sie die Epidermis zuerst berUhren. Beobachtet wurden sie bei

Lasiosiphon scandens Endl. aus Malacca, Stephanodaphne cremostachya Baill.

aus Madagascar, Peddiea parviflora Hook. f. aus dem tropischen Westafrika,

1) Wegen Durftigkeit des Exemplars unbestimmbar.
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P. Fischer i Engl. (Ostafrika
,
einer unbestiminten Peddled (Kilimandscharo,

Meyer n. 293) — in dieser Gattung bei alien Arten auBer bei einer neuen

Species aus Togo— und bei einigen Arten von Daphne (D. WalUchii Meisn.

und I), pendida Smith), beides Arten aus der Section Eriosolena; den anderen

Daphne-Arten fehlen Spicularzellen.

Es wiiren hier noch die mechanischen Elemente des secundaren llolz-

korpers, das Libriform zu besprechen. Da die Zellen desselben jedoch der-

artig gebaut sind, dass ihre ursprUngliche Hauplfunction, der Festigung zu

dienen, gegen ihre Function als Elemente der Wasseiieitung zurttcklrilt, so

wird es sieh empfehlen, das Libriform erst in dem Abschnitl Uber die Leit-

bahnen zu betrachten.

I). Anordnung der mechanischen Gewebe im Stain me.

Die primaren Bastbtindel bestehen in der Kegel aus einer groBeren

Anzahl von Fasern, sind in sich geschlossen, im Querschnilt rundlich oder

etwas tangential geslreckt. Selten nur beschrankt sich die Ausbildung auf

einige wenige Zellen (Chymococca). In den allermeisten Fallen sind die

Fasern stark verdickt Die Anordnung der Fasern in der secundaren Rinde

?

ist mil einer weiter unlen zu besprechenden Ausnahme eine regelmaBigc

netzartige. Es werden keine groBeren Bllndel gebildet, sondern lauler

kleinere Gruppen, eine oder zwei bis etvva 1 Zellen umfassend. Diese liegen

verstreut zwischen den Ubrigen Elementen der Rinde und bilden ein festes

Netzwerk, das mit groben Spitzen einige Ahnlichkeit hat; daber stammt

auch far die vvestindische Lagetta lintearia Lam. (Fig. 4) der Name »Spilzen-

ba timet. Getrcnnt sind groBere Partien dieses Gewebes durch radiale Reihen

parenchymatischer Zellen, deren Durchmesser im Vergleich zu den Basl-

zellen ein sehr grofier ist. Es entstehen so mehr oder minder deutliche

Abschnitte von keilformiger GestaH, iunerhalb deren entvveder die Elemente

des Leptoms und Stereoms regellos durcheinander liegen, oder in gesonderten

radialen Schichten gelagert sind. In diesem letzteren, weniger haufigen

Falle ist die ganze secundiire Rinde deutlich geschichtet. Sehr gut zeigen

dies Verhalten u. a. Ovidia Pillo-Pillo Meisn., Dirca palustris L., weniger

deutlich Thymelaea hirsuta Endl., Daphnopsis brasiliensis Marl, et Zucc.

und viele Arlon von Gnidia (<1, pnbescens Meisn., scabrida Meisn., cepha-

lotes Meisn.).

Die Menge der Baslfasern ist in den moisten Fallen eine ziemlich be-

deutende; wenn auch die oft schichtenweise Lagerung von Leptom und

Stereom darauf hinweist, dass das letzlere in ersler Linie localmechanischen

Zweeken, dem Schulze der zarlen dazwischenliegenden Elemente dient, so

ist doch bei der Art der Ausbildung des Libriforms die Yermutung nicht

von der Hand zu vveiseu, dass eine so bedeutltde Menge von Bast auch fur

die allgemeine Festigkeit des Stammes von Bedeutung sein wird.

Bei der so charakleristischen Lagerung des Bastes und der Ausbildung
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der secundaren Rinde uberhaupt muss es uni so mehr Uberraschen, dass

einige Arlen an der erslen Anlage der Leitbahnen zwar vereinzelte Fasern

ausbilden, in der secundaren Rinde aber nicht. Dies ist der Fall bei der
-

Galtung Drapetes ){fenbachii

zeigt ein Stammquerschnitt ein ganzlich anderes Bild; anfanglich sind zwar

einige kleine Bastgruppen gebildet, die secundare Rinde zeigt aber keine

Spur davon. Da die Arten von Drapetes auch in anderer Beziehung auffallige

Abweichungen zeigen — sie sind nicht bicollateral — , so gehe ich auf diese

Gatlung erst in einem spateren Abschnitt im Zusammenhange ein.

G. 0. Petersen und nach ihm Solereder haben bereits frtther darauf auf-

merksam gemacht, dass die Thymelaeaceae bicollaterale Bundel haben. Es

liegen an AuBenrande des Markkorpers Gruppen von Siebrohren und Cambi-

form, stets begleitet von mehr oder minder starker Bastenlwicklung. Zu

fehlen seheinen diese Fasern bei keiner Art, wenn auch ihre Entwicklung

oft cine sehr sparliche ist (Wickstroemia Chamaedaphne Meisn., virgfita

Meisn., inamoena Meisn., Diarihron vesiculomm C. A. Mey. und linifolium

Turez.). Andere haben eine starkere Ausbildung derselben; so die Arten

von Peddle^ Pseudais, Dais, Wikstroemia viridifhra Meisn. und Candolleana

Meisn. u. a. Sehr schon ist die netzartige Lagerung der Bastzellen zwischen

den zarlwandigen Leptomzellen zu sehen bei Lagetta lintearia Lam. und

Daphnopsis brasilimsis Mart, et Zucc, bei denen das innere Leptom genau

dasselbe Bild zeigt wie das auBere.

Bei den Arten, die innerhalb des ilolzkorpers Leplominseln bilden

(>>interxylares Phloem « Solereder's), treten hie und da auch einzelne Bast-

zellen in diescn Partien auf. Urn Wiederholungen zu vermeiden, kann

aber auf dieses Vorkommen erst in dem Abschnitt liber die Leitbahnen

naher eingegangen vverdeu.

c. Anordnung dor median is chen Elemen le im Blatt.

In samtlichen untersuchten Arten sind die Blattbtlndel von Baslfasern

begleitet, die oft in mehreren Gruppen von wenigen Zellen dem Bttndel

anliegen, oft dasselbe auf der Unterseite als sichelformiger Belag begleiten.

Niemals wurdc eine besonders starke Bastbildung bemerkt.

In Slattern, deren Nerven auf der Unterseite stark vorspringen
;
reicht

doch der Bastbeleg nicht bis an die untere Epidermis heran, sondern der

Zwischenraum wird (lurch Nervenparenchym ausgefullt, das bald dtinn-

wandig und ziemlich zart, bald collenchymatisch ausgebildet ist. Dagegen
r

wurde z. B. bei Passerina filiformis L., deren Blattnerven durchaus nicht

stark hervortreten, am Btlndel ein starker Bastbeleg gefunden, der bis an

die Epidermis der AuBen(Ober)seite reicht.

Scllen sind auch die Falle, dass sich am Bande des Blaltes Bastbelege

zur Aussteifune und zum Schutz eesen das EinreiBcn finden. Die Arten,

die kleine, nadel- oder schuppenformige Blatter haben, bedurfen natur-
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gemaB oines soleben Schutzes gegen das Zerrissenwerden nichl; daher fehtt

auch alien ein randsliindiger Bastbeleg, mil Ausnahme wieder von Passerina

filiformis L,, die als die einzige der Galtung solche Bandaussteifungen auf-

weist. Auch von den Arten mit grdBeren Blaltern sind viele durch ihre

dicken lederartigen Blatter gegen das EinreiBen geschiitzt; audere zeigen

Bastbtlndel am Bande des Blattes, wie Daphnopsis tinifolia Meisn., Dicrano-
lepis grandi/loru Engl., Synaptolepis Kirkii Oliv.

3. Assimilationssystem.

Das grtine Gewebe des Blalles ist fast stets diiferenziert in Palissaden-
und Schwammparenchym, nur in ganz wenigen Fallen werden keine deul-
lichen Palissaden gebildet ; das Blatt von Drapetes muscoides Lam. zeigt z. B.

keine Spur einer Differenzierung der assimilierenden Zellen auf der Ober-
und Unterseite, sondern hat Uberall gleiehgestaltete grune Zellen.

Die Gestalt der Palissaden ist die gewtfhnliche cylindrische, dasuntere
Knde ist ebenso weit als das obere

; gewohnlieh sind nur eine oder zwei
Beihen ausgebildet, eine drilte Reihe fand sich nur sellen, z. B. bei

Daphnopsis Humboldtii Meisn. und Wihstroemia chamaedaphne Meisn. Ober-
haupt sind die Palissaden kurz und nehmen stets nur den kleineren Teil

des Mesophylls ein; liinger sind sie bei Dais cotinifolia L., bei der die

einzige Palissadenreihe die Halfte des Assimilationsgewebes ausmaeht.
Meist hat nur die Blatloberseile Palissaden, aber bei einer Anzahl Arten,

besonders der Kapllora, beginnt auch auf der Unterseite Palissadenbildung;
so sind die Blatter mancher Arten vollslandig isolateral, bei anderen da-
gegen weehseln Gruppen von 1—2 Lagen Palissaden mit anderen, wo eine

Ausbildung von Palissaden nichl stattgefnnden hat (Lachnaea erioceplitda

jasme L. u. a.).

</l

Als Inhaltsbestandteile der Palissaden wurden hUutiii Drusen \on oxal-

saurem Kalk beobachtet '/ Direct, palnstris L.

Edfjeworlhia chrysuntha Lindl.). Ferner ein eigentumlicher Inhaltsstoff in

einzelnen Zellen des Palissadengewebes bei Pimelea spectahilis Lindl.; das
Blatt dieser Art ist vollkommcn isolateral. mil je oiner Beilie Palissaden.

Von diesen ist die Mehrzahl normal ausuebildel mid enthalt ChlorophvIL
andere, dazwisehenliegende von gleicher Lange und Weite sind dagegen
mit einer homogenen gelbbraunen Masse (Gerbslotl?) angefUllt. Gleichen
Inhalt zeigen einzelne Zellen der Epidermis, die meist nicht Uber Palissaden

mit braunem Inhalt liegen, sondern iiber typiseh grtinen. Von den anderen
untersuchten Arten von Pimelea zeigle nur P. nivea Labill. und erecla Hook,
til. ein tihnliches Verhalten.

Das Schwammparenchym zeigt die verschiedenartigen Gestalten seiner

Zellen von sternformigen mit sehr langen Armen. wo dann die Intercellu-

laren sehrgroB sind (Dirca palustrisL., Stcphanodaphne cremostachya Baill.)
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bis zu rundlichen oder langlichen mit kurzen Auszweiguogen in alien

Zwischenstufen, je nach der groBeren oder geriugeren Assimilationsenergie

der betreflenden Pflanze.

Sogenanntes Nervenparenchym findet sich in den ilber die Blattflache

vorspringenden Rippen sehr vieler Blatter als Begleitgewebe der Leit-

bahnen. Seine Zellen sind bisweilen dtlnnwandig [Peddiea parviflora

Hook. fil.
;

in anderen Fallen starker verdickt, oft von collenchymatischem

Aussehen, wie z. B. bei Dais cotiiiifolia L, Daphnopsis caribaea Griseb.

,

Lachnaea bitxifolia Lam. Chlorophyll ftihren sie wohl in alien Fallen, aber

nur in ganz geringem Grade; Krystalldrusen und Einzelkryslalle wurden

oft beobachtet, in sehr groBer Menge bei Daphnopsis hrasiliensis Marl, el

'Luce, u* a.

Die Beteiligung der jungen Stengel an der Assimilation kann ketne

langanhaltende sein
?
da schon frilhzeitig Kork gebildet wird. Das assi-

milierende Gewebe der primaren Binde zeigt im ubrigen keine weileren

Eigentumlichkeiten, haufig sind die Zellen collenchymatisch stark verdickt

Dirca). Anfange zu palissadenartiger Streckung der Bindenparenchym-

zetlen in radialer Richtung kommen nicht vor, immer sind die Zellen von

rundlichem Querschnitt.

4. Leitungssystam.

G. 0. Petersen und Solereder haben schon ftlr die Thymelaeaceae bicol-

Jaterale Bttndel nachgewiesen, ersterer auf Grund weniger Untersuchungen

und nur ftir die Euthymeleae, Solereder auch ftir die Aquilarieae. in der

That treten in beiden Tribus, ebenso in dem der Phalerieae, mit einer

einzigen Ausnahme bicollaterale Btindel auf. Abgesehen von diesem noch

zu ercirternden Falle liegen stets am AuBenrande des Markkorpers Gruppen

von Leplom, Siebrohren und Cambiform, meist auch von Bastfasern be-

gleitet, wie in dem Abschnitt liber das mechanische System schon hervor-

gehoben wurde. Dort ist auch das Weitere ilber die Lagerung der Elemente

im extracambialen Stammteil gesagt. Die Siebrohren sind liberal] sehr

zart, von geringem Durchmesser. Die genauere Untersuchung des Leptoms

war sehr erschwert. weil von den meisten Arten nur Herbarmaterial be-

nutzt werden konnte, dessen zartere Partien beim Schneiden oft zerrissen.

Die von Solereder als ein ganz besonders gutes Kennzeichen der Thy-

melaeaceae angesehene bicollaterale Ausbildung der GefaBbundel trifft in

der That fdr alle untersuchten Gattungen zu mit Ausnahme von Drapetes

D. muscoides Lam. und D. Dieffenbachii (Endl.) Hook. fil.). Die zu dieser

Gattun^ sehorenden kleinen Halbstraucher mit moosartigem Habitus haben

am Rande des Markes kein Leptom. Ein Querschnitt durch den Stengel von

/>. Dieffenbachii (Endl.) Hook. fil. zeigt in der Mitte ein ziemlich stark-

wandiges Mark, dessen Zellen elwas collenchymatisch verdickt sind. Der

Querschnitt der Markpartie ist nicht vollkommen kreisrund, sondern elwas
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elliplisch. Ohne scharfe Grenze gehen die Markzellen nach auBen in das

secundare Holz ilber; von Leptomelementen findet sich keine Spur, daher

fehlen auch die sonst so charakteristischen Bastfasern am Marke vollstandig.

Genau ebenso ist es bei Drapetes muscoides Lara., auch da ist von mark-

standigem Leptom nichts zu bemerken.

Dieses eigentttmlicbe Verhalten sowie das schon friiher besprochene

Fehlen des Bastes in der secundaren Rinde sind Merkmale, die Drapetes

von alien andercn Tlu/melaeaceae sehr unlerscbeiden; in anderen Punklen,

in der Bildung des Libriforms und der einfachen Perforation der GefiiBe

stimmen sie dagegen mil ihnen Uberein. Jhre Zugehorigkeit zu der Familio

vvcgcn der beschriebenen Abweichungen zu bezweifelu, erscheint mir aber

nicht angebracht. Die habituell so abweichenden Alien von Drapetes, die

nur wenige Zoll ilber den Boden emporragen, stellen natiiiiich lange nicht

die Anforderungen an ihre Gewebe, wie die anderen vveit hoheren Alien,

die, ob strauchig oder haumartig, sie an Hohe so bedeutend Uberragen.

Es wurde oben schon die Vermutung ausgesprochen , dass die groBe

Menge von Bast, den die Thymclaeaceae bilden, sowohl localmechanisehen

Zwecken als auch dor allgemeinen Festigkeit diene. Eine Pflanze nun, die

so vvenig auf Festigkeit in Anspruch genominen vvird wie eine Art von

Drapetes, braucht natiiiiich eine so groBe Ausbildung mechanischer Ele-

niente nicht. Das erklart vvohl die erste Abvveichung, das Fehlen der Bast-

fasern, in genUgendor Weise. Was aber zweitens die Leitbahnen betrifft,

so geniigen jedenfalls die collateralen Bllndel vollstandig, so dass die Aus-

bildung von weiteren LeptombUndeln im Inneren unterbleiben konnte;

und einen Teil derselben nach Innen zu verlegen wegen des immerhin

roBeren Schutzes, den sie dort haben wUrden, war auch bei der Lebens-

weise der Pflanze tiberflUssis. da eben in dem niedriucn Wuchse schon ein

Schulz gegen auBere EinflUsse liegt. Wir haben es also wohl lediglich mil

Anpassungserscheinungen zu thun, und brauchen die Gattung Drapetes'

nicht von den Thymclaeaceae zu trennen, besonders da inorphologische Unter-

schiede absolut nicht vorliegen, die eine Ablrennung rechlfertigen kdnnlen.

Die GefiiBe liegen im secundaren Holze in groBeren oder kleineren

Gruppen, sellen bilden sie radiale Reihen [Thymelaea villosa Endl.). Ihr

Durchmesser wechselt sehr; Solkrfder giebt als Maximum 20—60 xi an.

Die windenden Galtungen Linostoma und Synaptolepis haben keine beson-

ders weilen GcfaBe. Die GeffiBe des secundaren Holzes sind vorherrschend

TupfelgefaBe, manchmalmit spiraligerVerdickung, daneben TreppengefaBe.

Auch wo sie an Markstrahlparenchym angrenzen, zeigl ihre Wandung llof-

ttlpfel. Die Perforation ist stets einfach, mehr oder minder geneigt, oft

liegen die Perforationen sehr nahe bei einander. Diese einfache Perforation

ist ein allgemeines Merkmal aller Thymelaeaceae , von dem Abweichungen
nicht vorkommen; es verbindel die Familie mil den nachher zu bespre-

rhonden Penaeaceae.

ft
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Holzparenchym ist bei den meisten Arten nur in geringer Menge aus-

gebildet und tritt gegentiber den anderen Bestandleilen des secundaren Hol-

zes sehr zurUck [Funifera utilis Leand., Wikstroemia indica G.A.Mey.). Hier

liegen einige wenige Holzparenchymzellen in der Nahe der GefaBe. Dass

etwa groBere Holzparenchymztige in tangentialer Richtung von einer Ge-

faBgruppe zu einer anderen hinilberfuhrten, wurde nicht beobachtet.

Den groBten Teil des secundaren Holzes bildel das Libriform. Seine

Elemente sind bei alien Thymelaeaceae nicht in der typischen Form ausge-

bildet, sondern haben HoftiipfeL Die Fasern sind mehr oder minder weil-

luniig, mit nicht sehr stark verdickten Wandungen ; besonders zarl und

groBlumig sind sie bei den Arten von Daphnopsis {D. hrasiliensis Mart, et

Zucc, Bonplandh Me isn., Humboltllii Meisn., titufolialfieisn., Lrguizamonis

Griseb., caribaea Griseb). Starker verdickte Wandung der Libriformzollen

ist selten, sie fand sich z.B. bei Pimrtea longiflora R. Br., Thymelaea villosa

Endl., Arthrosolen spicatus C. A. Mey. Die ursprilnglich spaltenformigen,

linksschiefen Tttpfel des typischen Libriforms zeigen in manchen Fallen

nur einen sehr kleinen, elliptischen Hof [Dirca palastris L., Wikstroemia

Candolleana Meisn., Lasiadenia rupestris Benth.), bei anderen dagegen isl

der Hof groB und sehr deutlich ausgebildet (Peddiea).

Bei manchen Arten isl die Tllpfelung eine sehr sparliche, so bei Ped-

diea longiflora Engl., bei den meisten sind aber zahlreiche Hoftilpfel vor-

handen. Haufig sind Ubergange von einfach getupfeltem zu hofgetiipfeltem

Libriform; z. B. Lasiadenia rupestris Benth. hat nur wenige, kleine Hof-

tlipfel, daneben aber sehr viele einfache Tlipfel. Die Untersuchungen be-

statigen im allgemeinen die Ansicht Solereder's, dass locker hofgeltlpfeltes

Holzparenchym fUr die Thymelaeaceae ein constantes Merkmal set, wonn

auch bisweilen neben den behoften Ttlpfeln andere, unbehofte auftreten,

Ubergangsformen , an denen das eine Ende die spindelformige Gestalt

typischen Libriforms hat, das andere ein groBeres Lumen und hofgettlpfelte

Wandung, werden von Moller fiir Pimelea angegeben ;
ich habe derartige

Bildungen nicht beobachtet.

Ein so beschaffenes Libriform, das ein groBes Lumen, ddnne Wan-

dungen und Hoftiipfelung zeigt, kann selbstverstandlich seiner Hauptauf-

gabe, der Festigung, nur noch in beschriinktem MaBe dienen
;
je mehr es

von der typischen Form abweicht, urn so mehr wird es geeignet zur

Wasserleitung. So tritt seine Hauptaufgabe mehr und mehr zurtick zu

Gunsten einer anderen, die ursprUnglich nur Nebonfunction ist, niimlich

gegen die Aufgabe der Leitung des Wassers im Stamme. Haberlandi hat

diese Idee des weiteren ausgeftthrt, so dass ich nicht genauer darauf ein-

zugehen brauche.

Von dem beschriebenen Ban des secundaren Holzkorpers weichen

einige Gattungen in sehr auffallender Weise ab, indem bei ihnen Leptoni-

inseln innerhalb des Holzkorpers vorkommen, die auch von Basl fasern be-
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gleitet sein konnen. Dieser »inlcrxylare WeiehbasU ist zuerst von Moli.ek

bei der Gattung Aquilaria aufgefunden, aber Dicht richtig erkannt worden.
Icli gehe hier genauer auf dieses eigentUmliche Vorkommen ein, obwohl

Solereder bereils die MdLLEu'schen Angaben berichtigt hal.

Der Querschnilt durch einen Zweig von Gi/rinops Walla Gaertn. zeigt

folgendes Bild des Holzkdrpers :

Das Libriform ist hofgetUpfelt, seine Wandungen nicht stark verdickt.

Ks wird unterbrochen von sichelformigen, tangential gestreckten Gewebe-
partien von verseJiiedener Lange, deren Zellen ganz zartwandig sind ; man
ist geneigt, sie bei oberfliichlicher Betrachtung 1'Ur Holzparenchym zu lial-

ten, woftir sie audi Moller angesehen hat. Dem widerspricht jedoch das

Auftreten einzelner Bastfasern darin; die Belrachtung einos Langs- oder

Tangentialschnittes zeigt deutlieh ihre Leptomnatur, denn sie bestehen aus

Sicbrohren und Cambiform. In einzelnen Zellen finden sich Einzelkrystalle

von Oxalat, daneben treten vereinzelte Bastfasern auf. Genau ebenso ist

der Bau des secundiiren Holzes von Aquilaria malaccensis Lamk.; das Libri-

form ist kleinzellig, diinnwandig, die GefaBe im Verhaltnis dazu sehr groB.

Die Leptominseln sind sehr vie! zahlreieher als bei der vorigen, von ver-

srhiedener GroBe; manche sind klein und bestehen nur aus wenigen Zel-

len, andere erstrecken sich sehr weit in tangentialer Bichtung, manchmal
urn den vierten Teil des ganzen Umfanges. Auch sie haben einzelue Bast-

fasern und Krystalle. Die dritle zu den Aquilurieae gehorige Gattung Gyri-

nopsis (G. Cumincfiana Decne., zeigt auch die Bildung von Leptominseln,

denen aber merkwurdigerweise die Bastfasern fehlen ; Oxalatkrystalle Ire-

Jen in geringer Anzahl auf.

Die geschilderle eigentUmliche Ausbildung des secundiiren Holzes

kommt also alien drei Gattungen der Aquilurieae zu und wurde daher von

Soleredi-r auch als ein besonders in die Augen fallendes Kennzeichen dieses

Tribus angesehen; bei den Phalerieae konnten iilinliche Bildungen nicht

nachgewiesen werden, vvohl aber, wenn auch nicht so deutlieh, bei einigen

Gattungen der Euthymeleae.

Die Anzahl der Leptompartien im secundiiren Holzo ist hier eine viol

geringere als bei den Aquilarieae, auch sind sie niemals von so groBer Aus-
dehnung, im iibrigen aber zeigen sie denselben Bau. Sie wurden beob-
aehtet bei Linostoma decandrum Wall, aus Ghitlagong und Linostoma calophyl-

loides Meisn. aus Brasilien; bei ersterer mil vereinzellen Krystallen, aber
ohne Bastfasern, bei letzterer umgekehrt ohne Krystalle, aber mit sehr

kleinen Bastelemenlen. Bei Lasiosipho7i scan-dens EndL, einer viel umge-
stellten Art, die Meisnkr zu Lasiosiphon, Be.ntiiam u. Hooker zu Linostoma

rechnen, wogegen sie Griffith als Verlreler einer besondercn Gattung En-
kleia ansah, ist das secundiire Holz durchaus normal gebaut, wodurch ihre

Zugehdrigkeit zu Linostoma wohl als ausgeschlossen betrachtet werdeti

darf; in einem spiiteren Abschnifl gehe ich hierauf noch genauer ein.



Anyla; BoI, kthrh XVBLBtL TafW.

V/eberbairer del.

Yerlaij v Wilh Engelmann ,L eir- ziq"

LittLAnst.Jiiliiis Jliiiuiiiaxctt.L eij. zi

y



Engla; Bot.Jahrh.V7ff. 1UI. Tat:IX.

>y.

Reiche del. litkAttSt. Julius Kiiri kliaT&t.Leipzig

Yerkg vlVakEngeliMiiii,Leipzig

.



Engler. Bot. .lahrb. XYllI.Bd TaC. X.

K.Suppriaa.del.

Verlagv.Wilh.Kngdmaiui.Leipzij

Lift ki: : Julius ?rjnkliardt Leipzig



m, «fe .a MM - j. •«

\-

B e in e r k u 11 <j;.

_ . — _

Die Herren Mitarbeiter erhalten bei Abhandlungen, welche bono-
-m ^ ^ ---j

riert werden, 20 Separata, bei solchen, welche nicht honoriert werden,

40 Separata gratis. Ausser den Freiexemplaren werden Separata

in grosserer Zabl hergestellt, filr welche der Autor Druck and Papier
zu zablen bat und zwar:

fiir 10 Expl. geh. in Umschhig pro Druckbogeii Jl 1.20, pro einfarb. Tafel W Jt —.30.
» 20 » J) J> It » M

w *JU » » » » •
» »

» 2.40, » » » 8t> »
«> Cfk on

40 p » » » » - » u 4.80, » » 80 » 1.20,

.GO.

.90.

'

- >

, 50 H » » ^ » p 0.—, » > ' » / -fto » 1.50.

» 60 » » » » » » • 7.20, » » * 8° 1.80.

" « 70 >» »• » » » » » 8.40, . » » 8" » 2.10.

» 80 • » .» » 9.60, ,. .. » 8« » 2.40.

» 90 » » ». -. » » » 10.80, m », » 80 » 2.70.
'

.1(10 »> » » » .12.—, - » » 80 .. 3.
**

— - «.

"•
'

"

Uber 100 Separatabdriicke werden nur von Dissertationen bezw.

Habilitationsschriften hergestellt, eine ilonorierung solcher Abhandlungen
kann jedocb nicht erfolgen. Von Abhandlungen , welche mehr als

3 Bogen Umfang haben, konnen mit Rttcksicht darauf, dass so umfang-

reiche Arbeiten den Preis der Jahrbiicher sehr erhoken, nur 3 Bogen
honoriert werden. Referate fiir den Litteraturbericht werden mit Jt 40

pro Bogen honoriert Die Zahlung der Honorare erfolgt stets bei Ab-
m _ -

schluss eines Bandes. — Alle Sendungen fiir die »Botanischen Jahr-

• bticliera werden an den Herausgeber, Herrn Prof. Dr. Ad. Engler in

Berlin W. Motzstrasse 89 erbeten. Im Interesse einer raschen und
r

. ,

sicheren Veroffentlichung liegt es, dass dieManuscripte vollig druckfertig

eingeliefert werden, da mit nachtraglichem Einschieben and ausge-
_ _ —

.

_ — _ _ — _

dehuten Abanderungen wahrend der Correctur Zeitverlust und sonstige

Unzntraglichkeiten verbunden sind.
i

v

.

4.

Verlae: von Willielm Engelmann in Leipzig.
—m

:

<J
s

So eb en erschien: .

Das diastatisclie Ferment der Pflanzen.
•

• i

__ _

Eine physiologische Studie
-

-

Villi

Franz Schleichert
Lehrer in Jena.

cry A // *\ t\i)

\ _

1

- - feM
(Nova Acta der ksl. Leap. -Carol. Deutschen Akadomie der Naturforschcn LX1L 1.)

.

Soebcn crschien.

Das entdeckte Geheimniss der Natur

(
im Bau und in der Befruchtung der Blumen

i von

Christian Konrad Sprengel.
x

• ,

^1 tJo,)

Herausffeffebeu
von

Paul Knuth.
In viei* Hiind-chen mit stimmtliclien Tafeln.

8, 181*4, In Leinen eebunden a Bdchen. Jt*l.

(Klassiker der exakten Wissenschaften. Nr. 48^— 51.)

•

t

.

,



t

Buchhandlung von Carl Ricker, St.- Petersburg.

Soebcn orschicn:

Scripta Botanica
:

Horti Tniversitatis Iirmerialis Peti

k

±

Tonrns IV.

Cum 4 tabul M*

Preis Jl 7.—

.

i

f,
*

-, ~"

Verlag der Aschendorffschen Buchhandlg., Miinster i/W.

—
K Beckhaus,^W* ilora uon tDeftfalen

Bit hi i»cr Jlrouiti} Macftfttlcn wtl& nittdjfcuiictt Okfiifi-flflrtiimt. 9kd)
Xobe f)craii!?flcc|c6en Don <5ajfe, JL'cIircr in SBittcn. XXIV, JOOO ®. 8°. *

*

Verlag von Arthur Felix in Leipzig:.
E! 1 o

- «

der
*

.

Darstellung und Beschreibiing der im Arzneibucbe fur das deutsche Reich

erwatinten Gewachse.

5^ »«**

1

__ _ _ _

IDflir^ ""•** T*~ 1 JT

Zwcite verbesscrtc Auflage von

Darstellung und Beschreibiing
sammtlicher in der Pharmacopoea bonissica aufgefuhrtcn offlcinellen Gewiichse

-

von
.

Dr. 0. C. Berg una C. F. Schmidt
nerausgcgeben durch

• »

Dr. Arthur Meyer Dr. K. Schumann
Professor an der Umversitat in Marburg. Professor und Kustos am kgl. bot. Museum

•

in Berlin.

T
L— 9. Liefefunfe.

-i -r-r

Tafcl I-LIII, colorirt mit der Hand.
In gr. 4. L. Hand 129 Seitcn Text und 11. Band Scitc 1—24. broach.~

¥*

Verlag von Arthur Felix in Leipzig.

Bcitrag
.j*

Physiologie und Morphologie niederer Organismen
A JAns dem *

Kryptogamischen Laboratorium Halle a. S—
Hcrausgcgebeu vonix^ittuKgu^t'ueii von

•-,

Vorstaud des Kryptogamischen Laboratoriuinslier Universitat Halle.

Erstes Heft;

Dr. W
,

Mit 3 Tafcln in Farbendruck- In gr. 8. VI, 97 Sciten. 1892. Brosch. Prcis 5 M 60 <&.

Zweites Heft: -

Mit 5 Tafcln, z. Th. in Ffirbcn.dxuck. In gr. 8, 56 Seitcn. 1892. Brosch. Prcis 5
Tl -4.4- TT *JDnttes Heft:

•m M~ »..-+. *9 m * mm — .- _

//.

* Mit 2 lithographirtcn Tafcln und 10 Textabbildungen. In gr. 8. 74 Seitcn. 1893.

4

Broach. Preis 5 Jl.

Dicscin Heftc licgt bei: cin Prospekt bctr. Vilmorin's Blumengartnerei (Verlag
von Paul Parey in Berlin).

*

\ x . t
•

. • •

, . ••'.»».
I '••

JDruck von Breitkopf & Hartel in Leipzig
. -

*



\

-

v
.'

—
.

-

i

; v

x*
^

Botanische

*

I Botan:
i

I
1

<•

\

tur

\

•

-

Pflanzeng

*

_

und

V

-

:

•

(

'

-J

'

•

'

t

^II., Enjyler.
**—

*

.

«

v.v.
.

- 1 *Achtzehnt Band
IT

IV. Heft.

•

•

Mit 13 He

_

Holzschnitt

i

k.

«

,

-
1

T\

-

-

Leipzig
J

V

w
i

elm Engelmann

/

* s

i

» - <~

—

-»

Ll*—

V

I



\

1

X. Supprian, Beitrii^e zur

(gchl.

trock

1

^ T

enen Gerollflora Sachsens. (Mit 13 Figurcn.) 354—393

!

G. Lindau, Uebersieht iiber die in den Jahren 1892 und 1893 erachienenen

^N

2?. GWgr, /wei neue Dipterocarpaceen aus AlalesienPI "U * 1-4.ersonalnachnchten ^ !

Botanische lleisen und SamniWen • -. 40l,UtaiU^i1C "^oc» "«« uamimuiigwi ^
Systematic Botanv of North America 40

.
*r r — —

,

TT 1

Verlag von Wilhelm Engelniiinn in Leipzig.

1
•

. >,

Pflanzenfamihen
aebtt

ihren Gattungen und Avicliligereii Arten, insbesondere den Nutepflanzen

.Tin v.'.wi' xji.uj^iuiiuviu 4.11 Ui" XlSUH/11, W TIUIUUUCIU, ^ JLLCllUKiaVUlCU,

Bowie Abteilungsregistern. Lex.-80.

Geheftet: Einzelpreis 84 ,.//; Subskriptionspreis 42 ,//.

1

Geheftet: Einzelpreis 66 Jt\ Subskriptionspreis 33 M.
f

-

Gebunden: Einzelpreis 69 Jt 50 $$\ Subskriptionspreis 36 M 50 &.
.

•

Prospekte mit Inhaltsangabe der bisher erschienenen Lieferungon,

.
'

r



Beitrage zur Kenntnis der Thymelaeace«« uiifl Penaeaceae. 321
i

*

Dagegen schlieBt sich die Gattung Synaptolepis mil der Art S. Kirkii Oliv.

an Linostoma an, wenn auch bei ihr die Menge des holzstandigen Leptoms
eine sehr geringe ist und dasselbe weder Bastfasern noch Krystalle enthalt.

Bei alien anderen Euthymeleae ist das secundare Holz normal gebaut.

Die Markstrahlen sind bei alien Arten schmal, ein- oder zweireihiu.

mil radial gestreckten Zellen ; nur in einem einzigen Falle, bei Wikstroemia

indica C. A. Mey. fand ich neben den 1—2reihigen audi dreireihige Mark-
strahlen. Ihr Verlauf ist durchaus geradlinig-radial, da der Durchmesser
der GefiiBe nieht so grofi ist

?
urn sie aus ihrer Richtnng wesentlich abzu-

lenken. Haufig sind sie mit braunem Inhalt erfilllt. Im Gegensatz zu den
Klaeagnaceae sind bei den Thymelaeaceae und Penaeaceae die Markstrahlen

hochstens zweireihig — abgesehen von dem einen erwahnten Ausnahme-
fall ; bei den Klaeagnaceae wechselt die Zahl der Reihen. Solereder giebl

fur llippophae und Shepherdia \—2reihige, fur Elaeagnus augustifalius Linn,

mehr (bis vierreihige) an.

Das Mark ist gegen das Holz fast stets scharf abgesetzt, seine Zellen

sind polygonal, zartwandig. auf dem Langsschnitt alle gleich lang, paren-

clnmatisch; ihr Durchmesser ist in den inneren Lagen ebenso groB wie

in den auBeren. Bei einzelnen Gattungen sind die Zellen etwas collen-

ehymatisch verdickt, z. B. bei Wikstroemia indica C. A f Mey., Lachnaea

buxifi Des Vorkommens von Stereiden und Krvstall-

einschltlssen ist in den betreffenden Abschnitten gedacht. Der Querschnitt

der Markpartie ist kreisrund oder etwas elliptisch. Bei vielen Arten bleibl

der Markkorper nicht geschlossen, sondern zerreiBt und bildet in der Mitte

jformtem Querschnitt.

Im Verlauf der Arbeit wurde ich durch die Unlersuchungen von Louis

Petit ttber die Anordnung der Gewebe im Blattstiel der Dicotyledonen

darauf geftihrt, auch den Blattstiel zu berticksichligen, urn zu sehen, ob

sich in Bezug auf die Art des Ubertrittes der Leitbahnen aus dem Stamm
in die Blatter Verschiedenheiten ergaben, die ftlr die systematische Anord-
nung verwendbar vvaren. Es wurden demnach eine groBerc Anzahl Arten

se untersucht, indem Querschnitte durch

den Blattstiel an seinem oberen Ende, wo er in die Lamina ubergeht —
der »earacterislique(( bei Petit — angefertigt wurden. Es fand sich jedoch,

dass stets nur ein einziger Strang in das Blatt ubertrilt, niemals mehrere
auf dem Querschnitt getrennte Strange. Dieses einzige Bundel ist facher-

formig, mehr oder weniger gebogen. Die Blattnerven sehr vieler Arten

zeigen noch sehr sehon die bicollaterale Ausbildung der Leitbiindel, so z. B.

die in den Blattern aller Aquilarieae.

Im ubrigen bietet der Verlauf der Bundel im Blatt nichts Bemerkens-
wertes. Epenparenchym und Wasserspalten als letzte Endigunsen der Leit-

bahnen in der Blattepidermis wurden nirgends beobachtet.

BotaniHclio Jahrbiiuher. XYlll.Bd. 21
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5. Durchliiftungssystem.

Ob

sagen; im Palissadengewebe verlaufen sie nur parallel den Palissaden, .

GUrtelcanale kommen nirgends zur Ausbildung. Im Sdrwainmparenchym

isL die Ausbildung der intereellularen nalurlich von der Geslallung der

assimilierenden Zellen abhangig, sie sind infolge dessen mehr oder weniger

umfangreich. DieAtemhohle der Spaltoffnungen ist in alien Fallen nur von

Zellen des Assimilalionssjewebes besrenzl, niemals von Zellen eines Wasser-

gewebes, vvie es etwa Volkkns fiir eine Anzahl Wuslenpflanzen besehrieben

hat (Interstitiengewebe) . audi nichl von sclerenchymatischen Elementen,

wie es bei gew issen Restiaceae gefunden (Giu. in Exgler's Jahrb. XIII. ist.

Die Verteilung der Stomala auf die Blattseilen isl eine verschiedene;

bei den meisten Arten mil horizontalen, bifacialen Blattern liegen sie nur in

der Unterseite, bei manchen auf beiden Seiten, bei den Arten mil »uiii-

^ekehrtena Blattern (Passer in a) auf beiden Seiten oder nur auf der ana-

lomisch unleren, dem Stengel anliegenden. Slels sind sie unregelmaBig

ttber die Blattspreite zerstreut, niemals in bestimmten Langslinien an-

geordnet. Die Sc-hliefizellen liegen vielfach in der Ebene der Epidermis

oder sie sind eingcsenkt, in wenigen Fallen etwas emporgehoben. Die Arten

xerophiler Gebiete zeigen tiefer liegende Stomala als die der anderen.

feuchteren Klimate; wo aber eine solche Einsenkung bei Xerophylen nicht

staltgefunden hat, wo im Gegenteil, wie bei Passerina ericoides L. oder

Thymelaea hirsuta Endl., die Schliefizellen sogar etwas emporgehoben sind,

da wird der nolige Schutz gegen tlbermaUige Transpiration jedenfalls durch

die Wollfilzbekleidung der allein spaltoHnungfulirenden Unterseite erziell.

Zwischen den dicht verschlungenen Haaren des Filzes ist die Lufl nodi ge-

:

\Y Ateinhohlen

nicht direct mil der trockenen und heificn AuBenluft in Beriihrung komml,

sondern irnmer noch genUgendcn Schutz durch die zwischen den Haaren

bcfindliche Schichl findet.

Eine sehr eigentiimliche Art der SpaltofTnungen findet sich bei folgen-

den Arten: Linostoma decandrum Wall, (Chittagong, Indien], Lasiosiphon

scandens Endl. (Malacca)— Ubrigens eine Species von zweifelhafter Slellung,

die von Bentiiam u. Hooker zu Linostoma einbezogen worden ist und auf

die ich spiiter noch genauer eingehe — , Linostoma calophylloides Meisn.

aus Brasilien — , Synaptolepis Kirhii Oliv. aus dem Gebiet der Delagoa-Bay

und Edgeicorihia Gardner i Meisn. aus Sikkim.

Diese Spaltod'nungen erinnern etwas an die gewisser Proteaceen

Australiens, die Strasbirgek besehrieben hat. Ein Flachensehnitt zeist

lolgendes Bild:

Die Unserseile des Blattes — nur' in dieser haben die cesamten Arten

Stomala — besteht aus nicht sehr groBen, zarlwandigen Zellen. Dazwischen

bemerkt man regcllos zerstreut ringformige Zellgruppen i'Fig. (>'. dcrcn
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Zellen in der Zahl von 6—9, selten etwas raehr, zu einem Ringe von regel-

ma'Bi kreisrunder oder auch ovaler Gestalt zusammeneeftlst sind. Diese

kleineren Zellen scheinen enlweder in der Ebene der flbrigen Epidermis-

zellen zu liegen oder etwas Uber sie emporzuragen.

Die eigenttimliche Gestalt und Ausbildung der Spaltoffnungen zeigl der

Querschnitt durch das Blatt. Als Beispiel sei zuerst Lasiosiphon scandens Endl.

gewahlt.

Zwischen den nach auBen blasig gewblbten Zellen (Fig. 7) der unteren

Epidermis, die etwas abgeplaltet sind, stehen Gruppen von anderen, liingeren,

die am unteren Ende schmaler als die ersleren sind, nach oben sich etwas

verjiingen und zusammenneigen. Sie sind mit ihren Langseiten verwachsen

und bilden gleichsam einen Schornstein, d. h. sie umschlieBen einen nach

Jin Quer-
schnitt. Das sind die den Schliefizellen benachbarten Zellen der Epidermis.

Diese selbst liegen tiefer als die typischen Epidermiszellen und grenzen

ungefahr mit ihrer halben Hbhe an die beschriebenen lanaeren Zellen,

wahrend die andere Halfte in die Atemhbhle hineinragt. Sie haben oben

kleine, wenig vorragende Hornchen. Es werden auf diese Weise zwei Vor-

hdfe geschaffen, ein innerer kleiner und ein auBerer, groBerer; was bei

anderen SpallOffnungen durch auGere Cuticularleislen u. s. w. erreicht

wird, erzielen die oben genannten Arten erst mit Hilfe einer groBeren

Anzahl von Nebenzellen, die durch ihre Verlangerung nach oben einen

ziemlich groBen, windstillen Raum eioschliefien.

Wie bei Lasiosiphon scandens Endl. ist die Bildung der SpaltofFnungen

auch bei den anderen oben aufgezahlten Arten ; bei Synaptolepis Kirkii Oliv.

weicht sie jedoch dadurch ab
7
dass der ganze Apparat noch eingesenkt ist,

indem die Epidermiszellen der Umgebung sich nach innen senken, wodurch
die Schliefizellen mit ihrem Krauze von Nebenzellen in den Grand einer

flachen Grube gelangen, uber deren Rand die Nebenzellen etwas einpor-

ragen.

Unterhalb der Spaltoffnungen liegt ein ungemein weitmaschiges und
lacunoses Schwammparenchyin, besonders locker bei Linostoma decandrum
Wall. Die Ausbildung der Spaltoffnungen ist eine typisch xerophytische,

denn sonst wUrden sie nicht so tief eingesenkt sein. Dabei mtissen nun
die groBen Zwischenraume des Schwammparenchyms auffallen, wenn man
mit Tschirch annimmt, dass die xerophilen Pflanzen bestrebt seien, durch
die Form der assimilierenden Zellen die Intercellularraume und damit die

innere Verdunstungsflache moglichst zu vermindern. Nach dieser Ansicht

wttrde der Nutzen der tiefliegenden Stomata durch die bis an die auBerst

zuliissige Grenze ausgedehnte VergrbBerung der inneren Transpirations-

fliiche mehr als aufgehoben. Auch Areschoug (in Engl. Jahrb. II) ist der

Ansicht, dass ein lacunoses Schvvjimmparenchym stets auf feu eh teres Klima

hindeute. leh bin jedoch geneigt, der Ansicht von Voi.kkvs (Flora der

-
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w
die Zwischenzellraume des Schwammparenchyms wenigeralstranspirations-

fordernd wir als assimilationsfordernd anzusehen sind. Nach ihm haben die

Zellen hauptsachlich deswegen mehr Zwischenraume. uin die Mogliehkeit des

starkeren Zutrittes der Kohlensaurezum Assiroilationsgewebe zu erleichlern.

In dieser Weise betrachtel, erkliirl sich das erwahnle Vorkommen sehr lacu-

nosen Gewebes bei Xerophylen in ungezwungener Weise aus einer hoheren
Assimilationsfahigkeit der betrefFenden Pflanzen; dagegen bleibt, wenn man
TseiiiRCH beisliimuen will, ein ungeldstor Widerspruch zwischen der Aus-
bildung der Stomala und des Schwammparenchyms.

6. Excretbehalter.

Von den durch Haberlandt unter dieser Bezeichnung zusammen-
gefussten Organen kommen Schleim-, llarz- und Olbehalter und -Giinge
l>ei den Thymelaeaceae nirgends vor, dagegen sind Krystallbehalter in Blatt

und Rinde selir verbreitet. Im Blatt der tneisten Arten sind Krystalldrusen
oder Einzelkrystalle im Schwammgewebe, seitener im Nervenparenchym
oder in den Falissaden zu finden. Vollstandig fehlen sie bei den Arten von
Slellera {chamaejasme I., altaica Thibaud, Lessertii C. A. Mey., stachyoide.s

Schrenk), Thymelaea {arvensis Lam., virgata Endl., villosa Endl
.

, hirsuta

Endl. u. a.) und Drapetes (muscoides Lam. und I)ie/fenbach ii (Endl.) Hook. til. .

Dagegen zeigten die Arten von Passerina (filiformis L.
T

ericoides L., rigida

Wickstr., saxatilis Burch mss., montana Burch mss.), Lachnaea (buxi-

folia Lam., macrantha Meisn., eriocephala Meisn., aurea Eckl. u. Zey.,

striata Meisn., capitata Meisn., nervosa Meisn.) und Chymococca empelroides

Meisn. zwar keine Drusen oder Einzelkrystalle, wohl aber zahlreiche Zellen

mit Sand. Aufdie groBen saulenformigen Krystalle in den Blatternder Aqui-
larieae hat bereits Soleredur hingewiesen; bei diesen liegen lange, schmale
Krystalle im Blattgewebe, haufig durch das ganzeMesophyll hindurchgehend,
in anderen Fallen kurzer, meist genau senkrecht zur Blatlflache, seitener

gegen dieselbe etwas geneigt (Fig. 8). Sie wurden bei alien Aquilavieae
gefunden, auBerdem bei Dicranolepis grandiflora Engl.; Soleredeb giebt sie

auch fur Gnidia pinifolia L. an; anderen Arten

cens Meisn.
. cephalotus Meisn., carinata Thunb., setosa Wikstr.) fehlen sie,

und kommen statt ihrer Drusen vor. Uberhaupt ist lange nicht i'Ur alio

Gattungen aus den Krystallbildungen einer Art auf die anderen Arten zu

G. scabrida Meisn., pubes-

sehlieBen; so hat Wikstroemia indica C. A. Mey. im Schwammparenchym
viele Drusen und wenige Einzelkrystalle, die anderen unlersuchten Arten
[W. Candolleana Meisn., viridiflora Meisn., australis Endl., canescens Meisn.,

virgata Meisn., mamoena Meisn., chamaedaphne Meisn.) enlbehren Uber-
haupt aller Krystallbildungen; fur einzelne Gattungen aber ist die Aus-
bildung der Krystalle oder ihr giinzliches Fehlen doch ein duivhganaiges
Merkmjil. Raphiden kommen nirgends vor.
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Auch in derRinde dos Stanimes treten sehr viel Oxalatbildungen auf:

sie fehlen bei Drapetes, Thymelaea, Stelleru und Wikstroemia, auch W. indica

C.A.Mey., also Arten die mit einziger Ausnahme der letztgenannten Species

auch im Blatt keinerlei Krystalle bilden. A lie anderen Gattungen dagegen

haben Einzelkrystalle oder Drusen odor auch beides neben einander [Gnidia

setosa Wickstr.), oder endlich Zellen mit Krystallsand (Lachnaea, Passerina,

Chymococca) (alle oben genannten Arten) , endlich auch Pimelea ligustrina

Labill. Ein i;enaues Merkmal fttr die Art oder ear die Gattuns seben sie

aber auch hier nicht, da zu vielerlei verschiedene Ausbildungen neben

einander vorkommen; bald sind nur Drusen vorhanden, oder nur Einzel-

krystalle oder nur Sand, bald Drusen und krystalle, oder Drusen und Sand,

bald alle drei mit einander bei derselben Art. Auch isl das Vorkommen,

wie es scheint, kein unbedingt notwendiges, indem Krystallbildungen audi

manchmal ganz fehlen bei einer Art, wo sie ftir gewdhnlich auftrelen. So

land ich in einem jungen Zweige von Lagetta lintearia Lam., die im Berliner

botanischen Garten cultiviert wurde, im Rindenparenchym massenhafte

Oxalatkrystalle, bei einem anderen, etwas alteren Zweige desselben

Stammes kein einziges. Ob ilieselben in den StoH'wechsel wieder ein-

gezogen sind, vermag ich nicht zu cntscheiden; vereinzelt wtirde dieser

Fall aber nicht dastehen, da schon frtlher von Sokauer, auch von db Vries

ein solches Verschwinden erst gebildoter Krystalle in Kartoffelknollen beob-

achtet worden ist.

Die Krystallbildungen — scien es Drusen, Einzelkrystalle oder Sand

treten in der Rinde stets in »KrystaIlfasern« (Hartig) auf, Reihen von Zellen,

deren jede einen groBen Kryslall oder eine Druse enthiill. Im Mark sincl

sie verhaltnismaBig selten, so bei Julgetoorthia chrysantha Lindl. (Drusen).

Daphnopsis caribaea Griseb. und brasiliensis Mart, et Zucc. (Einzelkrystalle

und Drusen), Peddiea Fischer i Engl. (Drusen).

Endlich sind in den interxylaren Leptominseln ab und zu Krystall-

bildungen zu bemerken (Linostoma decandrwn Wall., ebenso bei den

Aquilarieae); sie finden sich aber nicht in alien luseln, sondern nur in

einzelnen, und sind stets Einzelkrystalle, keine Drusen.

}

Uber die Gattungen Cansiera, Gonystylus und Octolepis.

Altere Autoren rechnen zu den Thymelaeaceae auBer den bereits be-

sprochenen Gattungen auch noch Cansiera Juss., so Endlicher und Meisner.

Letzterer hat aber ihre Zugehorigkeit schon bezweifelt und ist geneigt,

sie den Olacaceae und zwar der Tribus der Opilieae zuzurechnen.

Seinem Vorgange sind Bentham und Hooker wie auch Engler (in »Engler

und Prantl, die natUrlichen Pflanzenfamiliena) gefolgt. In der That gehort

die Gattung morphologisch durchaus nicht zu den Thymelaeaceae; die Aus-

bildung eines kleinen, vierzahligen Kelches, einer 4—5 blattrigen ver-

wachsenen Blumenkrone, die Insertion der Stamina und die Bildung eines
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mil ihuen alternierenden Discus unlerscheiden sie deutlich von diesen.
Dazu kommen anatomische Unterschiede (untersucht wurde eine nichl
naher beslimmte Arl). Einmal entbehrt die secundare Hinde vollslandig
der Ausbildimg von Bast; einige primare Bastfasern oder auch Gruppen
warden gebildet, und diese verbinden sich naohher durch Sklerisierung
der dazwischenliegenden Parenchymzellen zu einem fast ganz geschlossenen
Bast-Sklerenehymring. Zweitens zeigt das Fehlen markstandiger Leptom-
elemente, dass die Galtung nicht zu den Thymelaeaceae gehbren kann.
Die Anatomie bestaligl also den von den Morphologen schon langst voll-

zogenen Ausschluss der Artcn von Cansiera.

<

or SlaubgcfaBe und des fUuf- ode

Die beiden Gattungen Gonystylus Teijsm. et Binn. und Octolepis Oliv.,
lie Bentham und Hooker als genera anomala den 7%metaceaeanschlossen,
Baili.on in die Tribus der Aquilarieae aufnahni, konnlc ich leider nichl
untersuchen. Aus morphologischen GrUnden sind sie jedooh beide aus-
zuschlieBen, Octolepis des vieri'acherigen Gynaceums wegen , Gonystylus
vvegen der Vielzahl d

Gynaceums. Letztere ist von Soleredbb untersucht und auf Grund det
Fehlens markstandiger Siebrbhren und des Vorhandenseins von Secrel-
lUckcn im Bindengewebe von den Thymelaeaceae abgetrennt vvorden.

Fur eine umfassenderc, vergleichend anatomische Lntersuchung dor
Wurzeln stand mir das nbtigc Material nicht zur Verfiigung, da nur von

zehi zu erlangcn vvaren. Die wcnieen unlersuchlen

r vierfacherigen

wenigen Aden Wu
Arlen liier zu besprechen unlerlasse ich dahor, weil bei dei ' genngen

gen weilere Schliisse doch nichl gczogcn werdenZahl der Beobachtun

kbnnten. Ks ist das sehr zu bedauern , da ohne Frage die Wurzeln der
auslralischen und vielleichl auch der sudafrikanischon Arten mancherlei
Bemerkenswerles und Abweichendes qebolen hiillen.

Anatomie der Penaeaceae.

F)ie kleine Farnilie der Penaeaceae umfasst elwas liber zwanzig Artcn,
die samtlieh dcin Gebiel der Kapflora angehbren; alle sind Straucher mil
janzrandigen, Lederartigen, gegenstandigen BJiillern. Kiwth unlerschied nur
die drei Gattungen Penaea, Sarcocolla und Geissoloma; letztere ist von den
moisten der spateren Auloren ausgeschlossen worden, dk Candou.e hat im
Prodromus daraus eine eigene monolypische Farnilie gemacht. Bei den
h'nueaceae unlerscheidet er 6 Gattungen, Penaea, Slylapterus, Sarcocolla,

Brackysiphon, Glischrocolla, Endonema. Bentham und Hooker und ebenso
Baillon haben diese 6 wieder zu 3 Gattungen zusammengezogen, indem sic

Slylapterus mil Penaea vereiniglen, Brackysiphon mil Sarcocolla, Glischro-
colla mil Endonema. Die Farnilie der Geissolomaceae haben sie einyezosen
Bentham und Houkeii fttgle die Gattung den Penaeaceae als genus anomalum
an, Baillon brachte sie bei den Celaslraceae unler, und zwar neben Buxus
als besondcrc Lnterabteilung. Alio genannlcn Auloren waren sich darin
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oinig. die Penaeuceae in die nachste Nahe der Thymelaeaceae zu stcllen;

Lindlev aber verrnutete eine nahe Verwandtschaft mil den Bhawnaceae.

Die Anatomie bietet in diesem Falle ein gutes Mittel, die verwandt-

schafllichenBeziehungen aufzuhellen und die Frage nach der syslemalisehen

Slellung der Penaeuceae zu entscheiden.

Ich betrachte zunachst die Anatomie des Slammes uud Blattes nach

denseiben Gesichtspunkten wie im vorigen Absohnilt, wobei ich mich der

vielen Lbereinstimmungen halber sehr kurz fassen kann, darauf die Gattung

(leissoloma besonders.

1. Hautsystem.

Die Zellen der slets einschichtigen Epidermis haben eine ziemlich

stacke Culicula und dickc AuBenwandung, sind isodiametrisch und haufig

mil braunem Inhaltsstofie erlulll, Sehr schbne Zapfenbildung der Cuticula

hat Endonema retzioides Sond. Die Zelien sind nach auBen etwas vorgewblbt

und ihre AuBenwandung in der Mitte starker verdickt wie an den Seiten,

so dass die Epidermis ein rauhiges, kdrniges Aussehen erhalt; am schonsten

zeigt dies die ebengenannle Art. »Facherung« der Epidermiszellen kominl

nicht vor; Trichome fehlen ganzlich.

Die Epidermis des Stammes zeigt keine Bcsonderheiten, die AuBen-

wand der Zellen ist dick und stark cuticularisiert, in der Ungsrichtung des

Stammes sind sie nicht bedeutend gestreckt. Dagegen ist die Bildung des

Korkcs eine eigentUmliche und von der der Thymelaeaceae abweichendc.

Seine L'rsprungsstelle licgt boi alien Artcn in der subepidermalen Schicht.

Unter der Epidermis folgen mehrere Jleihen ph.tteuformiger, stark-

wandiger Zellen mit ringsum gleichstarker Wandverdickung, darunter

eine Reihe, deren Zellen im Durchmesser fast quadratisch sind. wiihrend

die VVandung bedeutend schwacher ist als bei den vorigen. Beide Arten

Zellen sind gleichmiiBig mit braunem Inhalt angefUllt. Unter den iso-

diametrischen folgen dann wieder Zellen der ersten Art in einer oder

inchrerenLagen. Die ganze Koikschichl erscheint so regclmaBig geschichtet

durch die abwechselnde Aufeinanderfolge der beiden verschiedenen Zell-

formen.

2. Mechanisches System.

Die Ausbildungdes Bastes ist sehr schwach. An den Blattbitndeln trelen

ab und zu einige Bastzellen auf, z. B. bei Sarcocolla imbricata Endl., wo

einige stark verdickte Elemente das Bundel begleiten, meist sind gar keine

ausgebildet, audi als Randaussleifung treten Bastbelege nicht auf, dagegen

ist das Nervenparenchym bfter sehr stark collenchymatisch verdickt {Endo-

nema Thunbergii A.J uss.).

Die Ausbildung von Spicularzellen ist sehr bedeutend; dieselben sind

verschieden gebogen, oft auch verzweigl, mit stark verdickten Wandungen;

sie reichen durch das ganze Mesophyll des Blattes und biegen haufig am
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Inuenrande der Epidermiszellen rechtwinklig urn, selzen sich dann noch
eine Strecke weit fort und cnden mit einem nur wenig zugescharften , ab-
gerundelen Ende. Ihre Zahl ist sehr bedeutend bei Penaea und Endonema,
weniger grofi bei Sarcocolla. Ihre Wandung ist glatt oder spiralig gestreift
(Fig. 10). Dem Slamme fehien Bastfasern vollstandig, sowohl in der secun-
diiren Rinde wio an den markslandigen LeptombUndein. Dagegen sind
einzeln oder in Gruppen liegende Sklerenehymzellen in Mark uud Kinde
nicht selten (Penaea ovala Eckl. u. Zey., Sarcocolla unbricata Endl., Endo-

relzioides Soud. und Thunbergu A. Juss.); bei Endonema retzioides
sind fast die sHmtlichen Zellen des Markkorpers sklerisiert.

nema

3. Assimilationssystem.

Die Ausbildung von Palissaden ist meist auf die Oberseile der spalel-
fbrmigcn, lederartigen Blatter besehrttnkt; sie sind kurz und fast stets nur
einreihig. Isolateralen Bau fand ich bei Sarcocolla imbricata Endl. Das
Schwammparenchym ist kleinzellig und nicht sehr laceunbs.

4. Leitsystem.

Sarntliclie untersuchten Arten sind bicollateraJ, vvie beretts Soleredkr
angegeben hat; die inneren Leptombundel unterscheiden sich in nichts
von denen der Thymelaeaceae, nur sind sie nicht von Bastfasern begleitet,
vvie ja auch im extracambialen Teil kein Bast vorkonimt. Die GefaBe liegen
im secundaren Holze zerstreut, in Gruppen von 2-4, ihr Durchmesser ist
uri Verhaltnis zu dem englumigen Libriform oft belrachtlich. Es sind meist
TUpfel-, seltencr TreppengefaBe, die Perforation ist Uberall einfach. Das
Libriform bildet auch hier den Ilauptbestandleil des Holzkbrpcrs, Holz-
parenchym in irgendwie bedeutender Mengc wurde nicht beol)achtet.' Seine
Zellen sind hofgetupfelt, die Wandung aber immer ziemlich stark, das

Die Markslrahlen sind gleich denen der Thymelaeaceae nur
cin- oder zweireihig; sie sowohl vvie die Zellen des Markes sind meist mil
braunem, feinkbrnigem Inhalt angefiillt. Die Grenze zwischen Libriform
und Mark ist nicht immer scharf, indem die Zellen des letzteren an GrbBe
nach auBen abnehmen und ohne rechte Grenze allmiihlich in das Libriform
Ubergehen; die inneren sind oft collenchymatisch verdickt oder sklerisiert.
Die Bildung einer Markhbhl

Form des Markkorpers ist in den scltensten FaIleirCylindrisch, sondernofl
elliptisch uud nach zwei entgegengesetzten Seiten starker entvvickeit (Jgh-
donema Thunbergii A. Juss., Penaea mucronata L.).

Lumen klein.

konnte nicht nachgevviesen werden. Die

5. Durchliiftungssystem.

Die Spallbllnungen liegen bei einigen Arten in beiden Blattreihen
{Penaea acutifolia A. Juss.;, bei der Mehrzahl nur unlen. Besondere Schutz-
vorrichtungen zeigen sie nicht, auch sind sic meist nicht stark ein«esenkt



lieitriige zur krimftiis der Thymelaeaceae iftnl Pwiaeaceae ;{29

bei Endonema retzioides Sond, sind sie sogar etwas emporgehoben. Die

Atemhohlen sind oft sehr weit (Sarcocolta imbricata Endl.) und nur von

assimilierenden Zellen ausgekleidet. Das Intercellularsystem des grtinen

Gewebes zeigt weiter keine Besonderheiten.

6. Excretbehalter,

I in Blattgrundgewebe wurden nur Zellen mil Kalkoxalatdrusen ge-

funden, Einzelkrystalle und Sand dagegcn nicht, im Stamm Krystall-

schlauche, in der Rinde bei alien Arten auBer bei Endonema retzioides Sond.;

ihre Zellen sind isodiametrisch, klein, mil je einer kleinen Druse, Einzel-

krystalle fehlen auch im Stamm vollstandig, ebenso wie im Mark. Eigen-

ttimlich ist cs, dass bei E. retzioides Sond. die Krystallschlauche ganz

fehlen, wahrend sie bei E. Thunbergh A. Tuss. reichlich vorhanden sind.

Es wurde also auch hier, wie bei den Thymelaeaceae, nieht angangig sein,

aus der Anwesenheil oder dem Fehlen der Krystalle Merkmale ftlr die

Gattung abzuleiten; dieselbe kann hochstens fiir die einzelne Art von

Wert sein.

Uber die Gattung Geissoloma.

Geissoloma marginatum Kth. ist ein Strauch der Kapflora mil gegen-

standigen Blatteru, deren Grundform dieselbe spatelformige ist wie bei den

meisten Arten der Penaeaceae. Die Blatter sind dick, lederarlig, nicht sehr

groB und zeigen schon am trockenen Material einen verdickten und er-

babenen Hand. Derselbe (Fig. II) kommt zu Stande durch eine besondere

Ausbildung der Epidermiszellen am Blattrande. Diese Zellen haben sehr

stark verdickte Wandungen, sind mehrmals hoher als breit und laufen nach

innen* etwas spitz zu. Die Verdickung der Radialwande ist verschieden

stark, haufig durch Ttlpfelcanale unterbrochen , das Lumen infolgedessen

von sehr verschiedener Gestalt; die Verdickung der AuBenwandung ist

sehr bedeulend, die Cuticula stark und ganz glatt. Auf der Blattoberseile

gehen diese Randzellen allniahlich in typische Epidermiszellen Uber, die

tafelformig gestaltet sind; ihre AuBenwandung ist stark verdickt und zeigt

schone Cuticularzapfen. Ahnlich, aber beinahc isodiametrisch sind die

Zellen der unteren Epidermis, die auch nach dem Rande zu an GroBe zu-

nehmen. Die Spaltoffnungen sind nur wenig eingesenkt und nur in der

Unterseite; von der Flache gesehen sind die Epidermiszellen oben wie

unten polygonal, Trichome fehlen wie bei den Penaeaceae vollstandig.

Kurze Palissaden nehmen in einfacher Lage die ganze Oberseite des Blattes

ein und liegen auch am Rande, unten ist Schwammparenchym von weni

ausgebuchteten Zellen. Oxalatilrusen fehlen ganzlich, ebenso Spicular-

zellen; am Blattbtlndel treten einige Bastfasern auf.

Der Stamm hat eine sehr starkwandige Epidermis mit starker Cuticula

;

der Kork entsteht subepidermal. In der primareti Rinde werden eine
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Anzahl kleiner Bastgruppen, die abor nur wenige Elemente ziihlen, an-

gelegt; die Fasern zeigen sehr schon die linksschiefen TUpfel. Spater

werden die Bastgruppen durch nachtriigliche Sklerisierung (Fig. 4 2) der

dazwischenliegenden J*arciichyinzellen zu einetn vollstandig geschlossenen

Bast-Sklcrencbymring vereiuigt, wie er oben fUr die ausgeschlossene

Gattung Cansiera beschrieben wurde, sonsl aber bei Thymelaeaceae und
Penaeaceae nicht vorkommt. In der seeundaren Binde werden keine Basl-

fasern geJ)ildet; Krystallfasern sind vorhanden, ihre Zellen enthalten aber

keine Drusen, sondern Einzelkrystalle.

IK
c

Das Libriform ist dickwandie, hof-

etttpfell. Die GefaBe, Spiral- und TupfelgefaBe, haben eine sehr stark ge-

neigte, vielsprussige Perforation; in eineni Falle wurden 21 Sprossen

gezahlt. Durch diese Leiterperforalion unterscheidet sich (leissoloma

wesentlich von den bisher behandelten Galtungen, wo weder von Solereuer

noeh von mir jemals eine andere als einfache Perforation beobachlet wurde.
Ein weiteres Kennzeichen ist das Fehlen markstandigen Leploms. Das

Mark ist durehgehends collenchyinatisch, seine Zellen werden nach auBen
kleiner und gehen ohne scharfe Grenze in das Libriform liber, die Mark-

strahlcn sind nicht breiler als 1— 2-reihii*.

Den geschilderten analomischen Besonderheiten von (imsoloma

leitersprossige Perforation, das Fehlen innerer Leplombttndcl, die Bildung

des Bast-Sklerenchymringes, endlich das Fehlen von Spieularzellen

die allein schon geniigen wtlrden, urn die Gattung von den Penaeaceae zu

trennen, lassen sieh noch morphologisclie Grtinde anreihen, die schon frtiher

zur Aufstellung der Familie der Geissolomaceae gefUhrt haben. Die Penaeaceae

haben 4 StaubgefaBe, Gemoloma 8, erate re Nahrgewebe im Samcn, lelzlere

keines
;
die Bltitendeckung ist bei Geissoloma imbricat, bei den anderen

valval. Die Diplostemonie an sich ware ja kein Grand zum Ausschluss^ denn

bei den Thymelaeaceae linden sich vielfach heini-, iso- und diplostemone

Bliilen nebeneinander ; wichtiger ist das Fehlen des Nahrgewebes irn Sainen

und sehr auffallend die imbricate Deekung, die mil der der Thymelaeaceae

iibereinstimmt, dagegen den Penaeaceae nicht zukommt. Es sprechen also

viele morphologische und anatomische Grtinde fiir den Ausschluss der

Gattung. Von den Celastraceae, wo sie Barlon hinstellt, unterscheidet sie

vor nllem das Fehlen des hypogynen Discus in der BlUle. Zu den Rham-
naceae, wohin sie Llndley brachte, gehort sie nicht, da die Anatomic nach

Solkrkdkr s Untersuchungcn dagegen spricht. Es erscheinl also wohl die

Aufstellung einer eigenen Familie im Anschluss an die Penaeaceae und
Elaeaynaceae nicht von der Hand zu weisen.

Verwendung der anatomischen Ergebnisse fiir die Systematik.

I. Thymelaeaceae.

Nachdem im Vorbergehenden die Thymelaeaceae und Penaeaceae ana-

tomisch untersucht worden sind, handell es sich jetzt darum, die Resultate

'
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ties anatomischen Befundes fdr die Einteilung der beiden Familien in Grup-

pen zu verwerten. Zunachsl entsteht die Frage, ob es moglich ist, eine

Thymelaeacee nur auf Grund einer anatomischen Unlersuchung als solche

zu erkennen und dann, ob es angeht, die Gattungen in einer anatomischen

Bestimmungstabelle unterzubringen. Die Antwort auf die ersle Frage wird

nach dem vorher Gesagten bejahend ausfallen mttssen ; die Zugehorigkeit

zur Familie ist sofort mit Sicherheit zu ermilleln. Die Thymelaeaceae sind

durch ihre bicollateralen Biindel — mit Ausnahme von Drapetes— , die An-
• ordnung des Bastes, das hofgettlpfelte Libriform, die einfache Perforation

der GefaBe und die schmalen ein- oder zweireihigen Markslrahlen gut

charakterisiert; fttr die Penacaceae gelten alle diese Merkmale ebenfalls,

mit der Ausnahme, dass sie keine Bastfasern ausbilden. Abgesehen von

der einen angeftihrten Ausnahme (Drapetes) bietet also der Stamm bcider

Familien sehr gute Merkmale zur Bestimmung, wogegen sich fttr das Blatt

allgemein gttltige Merkmale nicht finden.

Dass sieh innerhalb der Thymelaeaceae anatomische Gruppen bilden

lassen, wird unten ausgefuhrt werden ; innerhalb derselben ist aber die

Ubereinstimmung so groB, dass die weitere Bestimmung nach anatomischen

Merkmalen auf die groBten Schwierigkeiten stoBt. Es herrscht cben eine

so groBe GleichmaBigkeit in vielen Punkten und es fehlen eine Anzahl Bil-

dungen vollstandig, die in anderen Familien die Aufstellung anatomischer

Tabellen eher ermoglichen. Fehlen doch tlberall MilchsaftSchlauche, Gerb-

slofischlauche, Gewebeliicken, Drttsen und compliciertere Haarbildungen!

Ein in anderen Familien mit gutem Erfolg benulztes Merknial, das Fehlen

oderVorhandensein von Krystalldrusen oder einzelnen Krystallen wird audi

nur mit Vorsicht zu benutzen sein, wie das Beispiel von Lagetta zeigt, bei

der einmal Krystalle gefunden wurden , ein andermal nicht ein cinziges

nachzuweisen war ! AuBerdem zeigen bisweilen die Artcn derselben Gat-

lung sehr verschiedene Ausbildung ihrer Krystalle (Gnidia), oder aber eine

Art hat neben Einzelkrystallen noch Drusen, oder audi Sandzellen, was

die Cbersicht sehr ersehwert.

Bei dem so gleichmiiBigen Bau des Holzkbrpers der meisten Alien habe

ich es, besonders da die Anatomie des Blattes ebenfalls keine recht braueh-

baren Merkmale darbietet, unterlassen, eine Bestimmungstabelle zu geben.

da es unmoglich ist, alle Gattungen in einer solchen ohne Heranziehung

unsicherer Merkmale unlerzubringen.

Ist es einerseits klar, dass die anatomische Melhode allcin nichl im

Stande ist, ein deutliches Bild der Familie zu geben und eine Anordnung

aller Gattungen zu ermoglichen, so ist damit andererseils doch nichl ge-

sagt, dass sie uberfltissig und zu vernachlassigen sei. Sie giebt im Gegen-

teil Gelegenheit, grbBere Gruppen innerhalb der Thymelaeaceae scharf und

genau zu unterscheiden, die sich zum TeiJ mit den nach morphologischen

Gesichtspunkten aufgestellten decken, teils von ihnen abweichen.
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\. Drapeteao. Zunaehsl weist tier anatomische Bel'und einer Gat-
tung eine abgesonderte Stellung zu, namlich tier in mehrfacher Hinsicht
sehr interessanten Gattung Drapetes. Die frUheren Bearbeiter der Thyme-
laeaceae wussten mitdieser Gattung nichts Rechles anzufangen; ihr Habilus
isl ein so auffallender, dass man sie allein daran als Verlreter eines be-
sonderen Typus erkennt, auch ohne sie anatomisch studierl zu haben.
Bkniham u. Hooker stellten sie neben Struthiota wegen des einfachen Staub-
blattkreises und der in den einzelnen Arlen wechselnden Zahl der Schluntl-
schuppen; dass sie mit dieser Gattung nichts zu thun hat, wogegen auch
die Verbreitung sprichl, zeigt ihr anatoinisches Verhalten. Die Arlen von
Drapetes sind nicht bicollateral, wodurch sie sich von alien anderen Gal-
lungen unterscheiden, und bilden in der secundaren Kinde keineu Bast,
lm ersten Teil wurde schon darauf hingewiesen, dass hier jedenfalls An-
passungserscheinungen vorliegen und dass eine Abtrennung der Gattun
von den Thymelaeaceae nicht gerechtfertigt erscheint, besonders di

phologisch nichts fur eine solche Loslbsung spricht. Jedenfalls abei
die Gattung als ein besonderer, von alien anderen scharf oelrennter Tvpus

IT

n

\ mor-

r muss

belrachtet vverden.

Stall der einen Gatlung Drapetes Lamk. vvie sie Bentham u. Hooker auf-
Itthrt, nimmt Meisner im Prodomus drei Gallungen an, die er nach der Zahl
dev Schlundschuppen unlerscheidet:

Drapetes Lam Schlundschuppen

Keller ia Endl

Daphnobryon Meisn

i

8

Habituell sind alle Genannten sehr ahnlich, alle sind »suflFruliculi«,

niederliegende, sehr astige, kleinblattrige StrSucher von moosartigem Ha-
bitus — die Angabe Meisner's, Daphnobryon tasmanicum Meisn. babe grbs-
sere. 1— i '/2 Zoll lange Blatter, ist nach Bentham, Fl. austral. VI, pag. 36 un-
richtig

;
die Blatter sind ebenso klein vvie bei den anderen Arlen (Abbildung

in Hooker, Kew. Journ. V. 1853, tab. 7) — . Andere wesentliche Uuterschiede
zeigen die BlUten nicht auBer der Anzahl der Schuppen, im ubrigen
herrscht groBe Dbereinsliminung. Dazu koinml, dass ich in mehreren un-
lersuchlen BlUten von Kelleria Dieffenbachii Endl. nichl vier, vvie Meisner
angiebt, sondern acht Schlundschuppen fand; entvveder isl also die Angabe
in Meisner's Diagnose falsch, oder die Zahl der Schuppen ist uberhaupt eine
wechselode. Damit fiele aber der Haupttrennungsgrund zvvischen Kelleria
und Daphnobryon, denn daraufhin allein, ob der Griirel terminal oder la-

teral ist, wird man doch keine neue Gattung begrtinden wollen. Und was
daun Kelleria uud Drapetes betriflt, so ist auBer dem Fehlen der Schuppen
bei letzlerer auch kein Grund vorhanden, der eine Trennung nOtig machte;
bietendoch die Gattungen Gnidia und Struthiota ebenfalls Beispiele, dass
bei sehr nahe verwandten Arlen die Anzahl der Schuppen wechseli. Mor-
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phologisch erscheint also die Zusammenziehung der drei Gattungen in eine

ganz gerechtfertigt.

Zu demselben Resultat gelangt aber auch die anatomische Forschung;

I), muscoides Lam. und D. Dieffenhachii (Endl.) Hook. fil. — die beiden ein-

zigen, die ich untersuchen konnte — zeigen in alien Punkten die groBte

Ubereinstimmung, nur dass die Zellen des Markkorpers bei ersterer zart

bleiben, bei letzterer verdickt werden. Diese beiden sind also jedenfalls

. zu vereinigen, und mit ihnen die Arlen von Daphnobryon, die bei ihrer

auBeren Ubereinstimmung mit den anderen schwerlich besondere Abwei-

chungen zeigen werden.

2. Aquilarieae. Des weiteren bestatigt die Anatomie die nahe Zu-

sammengehorigkeit der drei Gatlungen Aquilaria, Gyrmops und Gyrinopsis,

die Rentham u. Hooker zu der Tribus der Aquilarieae vereinigten. Mor-

phologisch sind sie sehr gut charakterisiert durch das zweifacherige Ova-

rium; wodurch sie sich von den Euthymeleae unterscheiden; im Unterschied

von den Phalerieae haben sie keine hypogynen Schuppen oder Discus-

bildungen. In der Blttte sind sie alle drei fttnfzahlig. Bei ihnen be-

steht der secundare Holzkorper aus Libriform mit eingestreuten Leptom-

inseln, die in groBer Anzahl und oft betrachtlicher Ausdehnung auftreten.

Dje in der Gruppe der Phalerieae vereinigten Gattungen haben dagegen

einen normalen Holzkorper. Ein zweites sehr auffallendes und durchaus

sicheres Merkmal bieten die langen Krystalle von prismatischer Gestalt, die

bei alien Aquilarieae im Blattgewebe auftreten; sie finden sich auBerdem
nur noch in zwei Gattungen, namlich bei Dicranolepis und bei einzelnen

Arten von Gnidia. Die interxylaren Leptominseln und die groBen Oxalat-

krystalle charakterisieren die Gruppe der Aquilarieae in ausgezeichneter

Weise. Es ist wohl zweifellos, dass die drei Gattungen Aquilaria, Gyrmops
und Gyrinopsis, die auch in ihrer geographischen Yerbreitung sich als zu-

sammengehorig erweisen, gemeinsamen Ursprungs sind und einen sehr

alien Zweig der Thymelaeaceae darstellen, der auf das indisch-malayische

Gebiet beschrankt geblieben ist.

3. Linostomeae. Als weitere Gattungen mil anormalem Holzkorper

wurden bereits im ersten Teile genannt Linostoma (inch Lophostoma) und
Synaptolepis. Sie sind die einzigen von den Euthymeleae, die innerhalb des

Holzkorpers Leptominseln haben; in dieser Hinsicht gleichen sie den Aqui-

larieae, nur dass die Masse des interxylaren Leploms bei ihnen eine viel

geringere ist, am geringsten bei Synaptolepis, wo sowohl die Anzahl vvie

die Ausdehnung der einzelnen Partien eine sehr kleine ist. Die flir die

Aquilarieae so bezeichnenden prismatischen Krystalle haben sie nicht, aber

auch bei ihnen bietel das Blatt ein hervorragendes Merkmal, namlich die

eigentUmlichen, tief eingesenkten Spaltoffnungen, deren SchlieBzellen durch

die sehr langen umliegenden Zellen iiberwolbt werden. Sie finden sich

bei alien hierhergehdri^en Arlen auf der Blatlunterseite. D!e Ausbildune
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ihnen.

des Holzkbrpers ist bei den genannten Gattungen also ebenso wie bei den
Aquilarieae, die tiefeingesenkten Stomata aber wie auch das Vorkommcn
gewohnlicher Oxalatdrusen und -Krystalle unterscheiden sie wesenllich von

Eine Vereinigung zu einer Tribus ist deswegen nicht moglich,
auch abgesehen davon, dass morphologische Griinde dagegen sprechen!
Denn die Aquilarieae haben ein zweifacheriges Gynaceum, die Arten von
Linostoma und Synaptolepis aber ein einfacheriges, wie die ineislen anderen
Gattungen. Wir warden also aus diesen beiden Gattungen eine besondere
Gruppe machen unter dem Namen Linostomeae

.

Die Galtung Synaptolepis hat nur zwei Arten; auf die Umgrenzuny
von Linostoma muss aber bier noch genauer eingegangen werden. Mkisxbr
ziihlt im Prodromus dazu nur die indischen Arten (L. decandrum Wall, und
panciflorum GrifT.) und trennt die brasilianischen unter dem Namen Lo-
phostoma ab. Bentiiam und Hooker vereinigen beide Gattungen und rechnen
dazu noch die von Meisner als Lasiosiphon scandens Endl. aufgefQlirte Art,
die vorher von Griffith als Reprasentant einer neuen Gattung unter dem
Namen Enkleia rnalaccensis beschrieben war. Was den ersfen Punkt an-
betriflt, so ist die Zusammenziehung dor beiden Gattungen jedenfalls ge-
rechtfertigt; die morphologischen UnterscMede sind selir unbedeutend und
konnen die Aul'stellung einer neuen Gatlung kaum rechtfertigen —
sagt selbst darllber: Genus Linostomati plurimis characteribus conveniens
habiluque simillimum. Ebensowenig reichcn aber die anatomischen Ver-
schiedenheiten bin, urn Lophostoma abzutrennen; denn die einzigen Unter-
schiede sind die, dass in den interxylaren Leptomparlien bei Linostoma
Krystalle vorkommen, bei Lophosloma nicht, und dass den Blattern der
lelzteren Spicularzellen fehlen, die bei Linostoma vorhanden sind. Die
Gattung Lophostoma kann also wohl eingezogen werden.

Anders liegt die Sache mit Lasiosiphon scandens. Diese Art hat mil
Linostoma zwar vieles gemeinsam, und '

auch die Bildung der Spalt-
offnungen ist bei beiden die gleiche, indem dieselben tief eingesenkt
begen. Da aber der Holzkorper normal gebaut ist und keine Leptom-
inseln umschlielJt, so kann an eine Zusammenziehung nicht wohl gedacht

Meismcr

werden. Aber auch in der Gattung Lasiosiphon kann sie nicht recht
belassen werden; zu der Ausbildung der Stomata*, die bei alien anderen
Lasiosiphon -Anen uichts Besonderes zeigen, komml das Vorhandensein
von Spicularzellen im Blatte und die nachlragliche Sclerisierung bei
einem Toil der Markzellen. Habituell gleicht sie den Linostoma- Arten,
die Blute aber ist von der anderer Lasiosiphon - Arten in nichls
schieden. Es wird sich demnach empfehlen , da

ver-

zwar manches l'iii

den Anschluss an Linostoma oder an Lasiosiphon spricht. mindestem,
ebon so viel aber dagegen geltend gemacht werden kann, die Griffith'scIic
Gattung 7M/em wieder l.erzustellen, die unter den Kuthymeleae in dieNahe
von Lasiosiphon zu stollen sein wird; zu den Linostomeae kann /:'. malac-
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mts/s Griff, wegen <les normalen Banes des Holzkorpers nicht gerechnet

werden.

4. Phalerieae. Unter dem Namen Phalerieae begreifen Bentham und

Hooker die vier Gattungen Peddiea, Leucosmia, Phaleria und Pseudais.

Morphologisch ist diese Gruppe gut charakterisiert, die Bluten haben keine

Schlundschuppen, aber einen hypogynen Discus und zvvei Carpelle. Ana-

tomisch zeigen sie dagegen niehts besonders Bemerkenswertes, ihr Holz-

kttrper ist normal gebaut, die seeundare Binde zeigt die typische Ausbildung,

nur dass die Zahl der Baslfasern meist kleiner ist als bei den meisten

Euthymeleae; aueh im Blatt sind die Leitbahnen nur von verhaltnismaBig

schwachen Bastbelegen begleitet. Alles in allem aber sind durchgreifende

analomische Unterschiede zwisehen Phalerieae und Euthymeleae nicht nach-

weisbar, und die Untersuchung zeigt, dass diese beiden sicher viol naher

mil einander verwandt sind als die Phalerieae mil den Aquilarieae, mil denen

sie nur die Zweizahligkeit des Gynttceums gemeinsam haben. Da aber die

Phalerieengattungen morphologisch so gut charakterisiert sind, so kann die

Gruppe neben der der Euthymeleae, an die sie aufs engste anzuschlieBei

ist, wohl bestehen bleiben.

5. Euthymeleae. Es l>leiben jetzt noch diejenigen Gattungen ubrig,

die einen normalen Holzkorper haben, bicollateral sind — im Gegensalz zu

Drapetes — und deren Blillen nur ein Fruchtblatt besitzon. Dazu gehoren

alle von Bentham und Hooker unter Euthymeleae aufgeftlhrten Gattungen

mil Ausnahme von Drapetes einerseits und Linostoma und Synaptolepis

andererseits ;
hinzuzuftigen ist noch Enkleia. Von diesen miissen im folgen-

den Schoenobihlos und Goodallia von der Besprechung ausgeschlossen bleiben,

da ich beide nicht habe untersuchen konnen. Es bleiben somit 25 Gattungen

flbrig filr die jetzt zu behandelnde Gruppe. Die allermeislen von diesen

haben vierziihlige Bliiten, selten kommen andere Zahlen vor; Uberhaupt

herrscht morphologisch eine Uberaus groBe Obereinstimmung, die die

weitere Einteilung sehr erschwert. Deswegen ist die Einteilung, wie sie

Meisner gegeben hat, so unbefriedigend ausgefallen ; er teilte ganz

mechanisch ein nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Schlundschuppen,
*

und in den so gevvonnenen Abteilungen nach der Anzahl der Stamina:

hemistemoneae, haplostemoneae und diplostemoneae. Diese Anordnung ist

zwar sehr bequem , aber naturgemaB ist sie nicht, und einen Einblick in

die Verwandtschaftsverhaltnisse vermag sie nicht zu geben. Leider reichen

aber die Ergebnisse der anatomischen Untersuchung auch nicht aus, eine

brauchbare und einwandlreie Anordnung und Gruppierung zu ermoglichen,

weil die Ubereinstimmung in fast alien Punkten eine so groBe ist. Am
meisten Abwechslung ist noch in der Beschaffenheit der Oxalatkrystalle,

vvorauf aber doch nicht allein Gewicht gelegt werden kann. Aus diesen

Grilnden muss ich mich im folgenden darauf besehranken, die Gattungen,
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die uuter sich einen naheren Zusammenhaug vermuten lassen zu be-
sprechen, ohne sie in fesle Gruppen einteilen zu kbnnen.

Sehr nahe sind jedenfalls die Beziehungen zwischen Daphne, Thymelaea,
Stellera und Diarthron. Sie zeigen alle sehr gut die nelzartige Anordnung
des Bastes in der Binde, haben aber am Rande des Markkbrpers verhaltnis-
miiBJg wenig Bastfasern. Ihre Spaltoffnungen liegen fast in Hohe der
Kpidermiszellen, *nur sehr wenig eingesenkt. Morphologisch herrscht sehr
groBe ilbereinstimmung zwischen den vier Gatlungen. Alle ihre Arten ge-
horen den asiatisch-europaischen Wald- und Steppengebieten an. In die
Nahe von Daphne kbnnte auch Edgeworthia gehbren, von der zwei Arten
bekannt sind, E. chrysantka Lindl. aus China und /;'. Gardneri Meisn. aus
Sikkim (Himalaya). Die BlUte zeigt wenig Verschiedenheiten von Daphne,
ebenso die Anatomie der erstgenannten Art; dagegen fa I It sehr auf, dass
E. Gardneri sehr lief eingesenkte Spaltoffnungen hat, die an Linostoma
erinnern.

Eine zweite Gruppe von sehr nahe verwandten Gattungen sind die
des Kaplandes; endemisch oder doch hauptsachlich dort entwickelt sind
folgende sieben Gattungen mit teilweise sehr vielen Arten: Passerina,
Chymococca, Cryptadenia, Lachnaea, Struthiola, Gnidia, Arthrosolen. Diese
sind sich im Habitus alle sehr ahnlieh: sparrige, sehr iistige SlrHucher mit
kleinen dick-lederartigen BliUtern und im Vergleich dazu groBen, oft schon
gefarbten BlUten, diese letzteren vier- oder fanfziihlig. Passerina und
Chymococca haben Bollbliitter mit Filzbekleidung auf der eingerollten Seile;

sonst sind Trichome als Schutzorgane bei den genannten Arten wenig aus-
gebildet, daftir aber slarke F.pidermiszellen , oft teilweise oder durch-
gehends gefacherl, dicke Cuticula; viele Arten fUhren Krystallsand , da-
neben manchmal noch Drusen oder auch einzelne Krystalle. Bei Passerina
und Chymococca sind die Bastfasern der primiiren Rinde einzeln gelagerl und
werden spater in ungewohnlich starkem MaBe verdickt.

Die genannten Gattungen wachsen alle im Gebiete der Kapflora, sowohl
in den KUstendistricten, wie in den inncren Bezirken. Einen ganz anderen
Ran zeigt Dais cotinifolia L. aus Natal mit groBen, elwas lederartigen
Blatlern und groBen Bltilenkopfen. Ihre Schutzvorrichfungen gegen Tran-
spiralionsverluste sind nicht stark, die Verdickung der oberen Epidermis
nichl bedeutend, die der unteren noch weniger; ihre Zellen sind nach
auBen etwas vorgewolbl. Alles deutet hier darauf hin, dass wir es mil
einer Schattenpflanze zu thun haben, die starkerer Insolation nicht aus-
gesetzt ist. Eine zweite Art wurde bisher nur in einem beschrankten Teile
Madagascars aufgefunden.

Esentsteht hier naturgemaB die Frage, ob zwischen den Arten des Kap-
landes und den anderen afrikanischen Arten sich nahere Beziehungen ergeben.
Es sind dies Stephanodaphn e cremostachya Baill.. die nur auf Madagascar
vorkommt, die Arten von Dicranolepu und Lasiosiphon. Die Arten dieser
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letzteren Gattung sind sehr weit verbreilet, aufdem afrikanischen Continent,

auf Madagascar, auf Ceylon und in verschiedenen Teilen des indischen Mon-
sungebietes. Ein naherer Zusammenhang dieser Gattungen unter einander

oder mit denen der Kapflora ist nichl nachweisbar. In der Bliite sind sie

alJe fUnfzahlig und haben Schlundscliuppen. Stephanodaphne und Dicrano-

lepis sind nach dem ganzen Ban ihrer Blatter Schattenpflanzen mit wenig
verdickten Epidermiszellen und mit wenig Palissadenentwickelung; erstere

hat im Blattgevvebe zahlreiclie Spicularzellen. letztere Bastbelege am Blatt-

rande und lange saulenformige Krystallprismen wie die Aquilarieae . Die

Arten von Lasiosiphon zeigen sehr deullich die Anpassungen an verschieden-

artige Slandorte; die starker Insolation ausgesetzlen Arten der Kapflora

(L. anthylloides Meisn. u. a.) haben beiderseits gleichgebaule Blatter mit

starken AuBenwandungen und dicker Cuticula, ebenso L. socotranus Balf'. f.

von der Insel Socotra, die indischen Arten [L. insularis Meisn.. crio-

cephala Dene., speciosus Dene. u. a.) haben bifaciale Blatter und zartere

Epidermiswiinde. Ihnen schlieBt sich, wie schon erwahnt, Enldeia malac-

censis Griff, von der Halbinsel Malakka aufs engste an.

Becht isoliert scheint die Gattung Wikstroemia zu sein. I lire baum-
und strauchartigen Vertreter nehmen ein sehr weites Areal ein, sie wachsen
im nordlichen tropischen Australien, den Philippinen, Gesellschaftsinseln,

Norfolk, Sandwiehinseln, Timor, Java, dem sUdlichen China, Japan, dem
Himalaya und Ceylon; eine Art (W. c/mmaedaphne [C. A. Mey.] Meisn.

gehort dem nordlichen China an. Meisneh teilt die Gattung in 2 Sectionen,

Euwikstroemia und Diplomorpha, die von einander ziemlich verschie-

den sind:

Einvikstroemia: bacca succosa, nuda. Semen exalbuminosum (?). Folia

omnia opposita (raro passim subsparsa). Flores capitati vel fasciculati

vel bre viler racemoso-spicati.

Diplomorpha: nucula Crustacea sicca, a calyce demum hinc fisso tarde

denudata. Semen albuminosum. Folia sparsa vel passim opposita.

Flores spicati vel racemosi.

Auf Grund dieser zahlreichen Unterschiede nahm C. A. Meyer zuerst

eine eigene Gattung Diplomorpha an, die aber Metsner einzog, indem er sie

wieder als Section zu Wikstroemia brachte; allerdings bezeichnet er in

Decandolle's Prodronms diese Section als zvveifelhaft. Die Anatomie zeiet

nun folgendes: die Arten der ersten Section (W. indica C. A. Mey*, Candol-

leana Meisn., viridiflora Meisn.) haben am Blattbilndel zwei Bastbelege,

die der zweiten Section nur einen (W. canescens Meisn,, virgata Meisn.,

inamoena Meisn., chamaedaphne Meisn.) an der Unterseite. Im tlbrigen

sind trennende Merkmale zwischen den beiderseitigen Arten nicht auf-

zufinden, im Gegenteil zeigen Blatt und Stamm in alien ihren Geweben
eine so gleichmaBige Ausbildung wie in wenigen anderen Gattungen. Es

liegt daher kein Grund vor, die beiden Sectionen zu trennen und die zvveite

Hotanisehe JahrbfichPr. XVIII. Hd. 2'2
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zur Gattung zn erheben. Durch die ervviihnte eigentlimliche Lagerung der

Bastfasern in zwei Bilndeln unterscheidet sich aber ein Teil der Arten

wesenllich von alien anderen Gatluneen. so dass der Anschluss an diev 7

Gruppe Daphne. Thymelaea u. s. \\\, ftlr den morphologisch nianches spricht,

doch zweifelhafl erscheint.

Die Zahl der amerikanischen Arien isl verhaltnismaBig nicht bedeutend.

aber sie sind mil Ausnahine von zweien, der schon besprochenen Drapetes

und Linostoma, die beide nicht in die Gruppe der Euthymeleae gehoren, an
I*

Amerika beschriinkt. Ks sind lauter holzigo Formen, zum Teil Baume von

bedeulender Hohe, mil eingeschlechligen oder Zwitterbliiten. Bemerkens-

wert ist, dass abgesehen von einigen Arten von Pimelea, die durch Aborl

eingeschlechtige Bliiten haben, nur bei den amerikanischen Gattungen

ra * einueschlechtice BltltenSchoenobiblos , Daphnopsis
,

Gooriallia
, »r<

sich linden, bei alien anderen bisher betrachteten Gattungen anderer

Gebiete aber nicht. Mil Ausnahine von Dirca, die auf sumpfige Gegenden

des nordamerikanischen Waldgebietes beschninkt ist, und Ovidia, deren

Arten auf den Anden des stldlichen Chile, etwa vom 40.° ab, in einer Hohe

von 1700—2300 m vorkommen, sind alte amerikanischen Gattungen Be-

wohner tropischer Gebiete. Das Verbreitungsgebiet der Einzelnen ist ineisl

nicht groB, z. B. Lasiadenia nur in Guiana, die wohl dazugehorige Lino-

dendron auf Cuba, Lagctta auf den Anlillen; nur Daphnopsisavien sind in

ganz Brasilien verbreitet, einige Arten gehoren aiich noch dem stldlichen

Mexico an. Besondere analomische Kennzeichen zeigen sie nicht, sie sind

sehr tlbereinstimmend in ihrem Ban, Ilervorzuheben ware hochstens, dass

fast alle Arten sehr viel Bast in der Binde producieren; das t\pisehe Bei-

spiel daftlr ist ja die weslindische Latjetta linlearia Lam., der Spilzenbaum,

Bei dieser groficn GleichmaBigkeit muss Linostoma um so mehr auffallen

durch ihre eigenltimlichen tief eingesenkten SpaHtfffnungen.

SchlieBlich blcihl noch eine Gattung zubesprcchen, diegroBte von alien,

Pimelea. mil etwa 80 Arten. Von diesen uehoren ea. 67 dem australischen

Festland sovvie der Insel Tasmanien an, 10 kommen auf Neuseeland, 1 auf

Timor vor. Pimelea ist die einzige hemistemone Gattung unter alien Thyme-

laeaceae; ihre vielen Arten sind unter einander oft sehr schwer zu trennen, die

Einteilung in Sectioncn erfolgl hauptsaehlich nach der Art des Bliltenslandes

und der Zahl und Ausbildung der lnvolucralblatter. Obwohl aus alien

Seclionen eine Beihe Arten untersucht wurde, konnten anatomische Ver-

schiedenheilen nicht constatieit werden, so dass eine Anordnung der Arten

auf analomischer Grundlage nicht gegeben werden kann. Trotzdem eine

ganze Beihe von Arten sich einzeln sehr gut charakterisieren lasst so

besonders die durch die Filzbekleidung der Blattunterseite sehr auffallende

/\ nivea Labill. form, erecta Hook, fil. fehlen doch alle umfassenderen

anatomischen Unterschiede. Die Gattung isl wieder ein Beispiel, wie ver-

schieden bei nahestehenden Arten einer Section die Bildung der Oxalat-
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krystalle sein kann. Aus der Section (iymnococcu hat P. drupacea La bilk

krystalldrusen in der Rinde, im Mark ebenfalls; R virgata Vahl. hat die-
t +

selben nur im Mark, nnd P. pauciflora R. Br. uberhaupt keine. Ahnhches

kommt auch in der Section Eupimelea vor, wo neben Arten, die im Blatt-

gewebe Drusen haben, wie P. spectabilis Lindl., nivea Labill., andere ohne

Oxalat stehen

:

lift in der Rinde

haben sie allesamt zahlreiche Drusen. Jedenfalls ein Beweis, dass auf die

krystalleinschltisse nicht viel zu gebeo ist.

Zusammenfassung.

Eine auf rein analomischen Prinzipien beruhende Kinteilung dei

<Thymelaeaceae liisst sich nach dein Gesagten nur in besehranktem MaB

awfstcllen wegen der groBcn GleichmaBigkeit inncrhalb grOHerer Foniicn-

kreise; dann darf aber andererseits nicht vergessen werden, dass eine

rein anatomische Betrachtung ebensowenig geeignet ist, ein klares Bilil

iiber die Zusammengehbrigkeit und die Verwandtseliaftsverhallnisse zu

geben als eine rein morphologische. Denn ebenso gut wie in einer

Familie mehrfach dieselben morphologischen Bildungen auftreten, die des-

weeen noch nicht auf elciche Ursprungsart schlieBen lassen, ebenso kann

audi anatomisch auf verschiedenem Wege die gleiche Ausbildungsstufe

erreicht werden, ohne dass die so zu gleicher Ausbildung gelangten Formen

nahe zu einander gehoren. Giebt so eine nur anatomische Betrachtung zu

Irrtumern Anlass, so haben die frUheren, nur auf morphologischer Be-

trachtung gegrttndeten Systeme wohl ebensovvenig das Richtige getrofFen.

Wohl aber

eine Gruppierung erreichen, die, ohne auf unsicheren Merkmalen zu be-

t

asst sich durch die Yereinigung beidei Belrachtungsweisen

ruhen, aber die Hauptgruppen eine bequeme und deutliehe Dbersicht

giebt. Nur ist festzuhalten, dass sie nicht allein auf analomischen Prinzipien

beruht. Als oberstes Einteilungsprinzip wird vom Standpunkt des Ana-

tomen die Bcschaffenheit des Holzkorpers zu betrachten sein; abnorm ist

derselbe bei den Aquilarieae und Linostomcae, normal bei Phalerieae,

Euthymeleae und Drapeteae. Die weitere Kinteilung geschieht dann inner-

halb der Unterfamilien morphologisch nach der Zahl der Carpelle: 2 Gar-

pelle haben die Aquilarieae und Phalerieae, eins die Linostomeae resp. Eu-

thymeleae. Die Aquilarioideae kcinnen auch anatomisch weiter geteilt werden

;

mil prismatischen Krystallen, ohne tief eingesenkte Stomata, sind die

Aquilarieae , ohne prismatische Krystalle, mil tiefeingesenklen Spalt-

otlhungen die Linostomeae. Die Drapeteae mochte ich lieber als dritte

Tribus an die Phalerieae und Euthymeleae anschlieBen, und nicht als dritte

Unterfamilie neben die beiden anderen slellen
7
denn sie sind offenbar als

die allereinfachsten, d. h. am meisten reducierten Formen dieses Kreises

aufzufassen, dem sie viel naher stehen als den Aquilarioideae. Die erste

Unterfamilie wird zweckmiiBig diesen Namen fiihren, und fur die zweite
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wird es sich empfehlen, auf den alien EsDLiciiEiTschen Namen Daphnoideae

zurtlckzugehen.

Folgende Tabelle giebt eine-Ubersicht (iber dieEinleilung derFamilie,

Unterfam. 1. Aqnilarioideae.

Der Holzkdrper umschlietit Leplominseln.

Trib. 1, Aquilarieae.

Im Blaltgewebe lange prismaLischeOxalatkrystalle. Spallttft'nungen

nicht eingesenkt. — Garpelle 2.

Trib. 2. Linostomeac.

Im Blaltgewebe Oxalatdrusen oder kleine Einzelkryslalle. Spall-

ofinungen lief eingesenkt und tlbervvolbt. — Garpelle 1.

Unterfam. II. Daphnoideae.

Der IlolzkOrper isl normal gebaut.

a. bicollaterale BUndcl.

Trib. 1 . Phalerieae.

Garpelle 2.

Trib. 2. Euthymeleae.

Garpelle 1

.

b. BUndel nieht bieol lateral.

Trib. 3. Drapeteue.

Garpelle 1

.

II. Penaeaceae.

Die Einteilung der Arlen der Penaeaceae in Gattungen hat slets grofie

Schwierigkeilen gemachl; Bbntham und Hooker haben zwar versuchl, die

6 Gattungen des Prodromus in drei zusammenzuziehen, sie fUgten aber die

Bemerkung hinzu: genera valde incertis limitibus separata, und es isl

ihnon auch nicht ganz gelungen, Zwischenformen der einen oder anderen

Gattung mit Sicherheil anzufiigen. Wenn auch Stylapterus ganz zu Penaea
gezogen worden ist, so blieb doch Brachysiphon zwischen Penaea und
Sarcocolla, und Glischrocolla zwischen Sarcocolla und Endonema. So viel isl

klar, dass die 25—30 Arten der Penaeaceae unler einander in sehr naher
lieziehung stehen und einen sehr enggeschlossenen, auch geographisch iso-

Jierlen Formenkreis bilden. de Gandolle teille sie in zwei Tribus, Penaeeae
und Endonemeae, die sich durch die Zahl der Ovula im Fach unterscheiden:
erstere mit 2, letztere mit 4 in jedem der vier Fttcher. Sein zweiler
Kinteilungsgrund ist dagegen recht hinfallig: Penaeeae mit 2 oder 0? Hull-

blattern, Endonemeae mil 2 oder 4. Den ersten Grund kbnnte man gelten

lassen, aber in der tlbrigen Ausbildung der Bliitenteile sind charakleristischo

Unlerschiede nur schvver nachzuweisen; Stylapterus — welche ich nicht

untersucht habe— unterscheidel sich von Penaea durch den ungeflttgelten

Griffel, sonst nicht, Jimcitysiphon von Sarcocolla durch die Form des Kelches
aliein, Glischrocolla— von mir ebenfalls nicht untersucht — von Sarcocolla
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durch dieZahl derSatnenanlagen. Alle diese Unterschiede sindnichl schwer-

wiegend; anatomisch ware als einziger wirklich bedeutender Trennungs-

punkt hervorzuheben , dass Sarcocolla imhricata von den untersuchten

Endonema- und Pmaeaarten sich dadurch unterscheidet, dass bei ihr alle

Spicularzellen starkwandig und glatt sind, bei den anderen auch solche mil

Spiralverdickung vorkommen.

Alles in allem scheint mir die Ansicht, die Bentiiam und Hooker aus-

esprochen haben, die richtigste zu sein, namlich die Penaeaceae nicht in

zwei Tribus zu teilen, sondern ungeteilt zu lassen, und die Zahl der

Gattungen auf die von ihnen angenommenen drei zu beschriinken. Letzteres

konnle allerdines nach Untersuchuna; der Arten von Glischrocolla und

Stylapterus anders werden, falls diese noch anatomische Besonderheiten

zeigen sollten, was indessen bei ihrer nahen Verwandtsehaft init den anderen

nichl besonders wahrscheinlich ist

.

Die Verbreitungsgebiete der einzelnen Gruppen.

Der vorige Abschnitt hat dazu gefiihrt, die Thymekteaceae auf Grund

anatomischer und morphologtscher Merkmale in Gruppen zusamrnenzu-

fassen. Dabei cntsleht natursemaB die Frase nach dem Verbreitunesnebiel

dieser Gruppen, und es wird sich jetzt zunaehst darum handeln, die ein-

zelnen Areale der Tribus und auch der weiter verbreiteten grbBeren Gat-

tungen zu ermitleln, und dann die Beziehungen der Gruppen zu einander

zu untersuchen. Besonders wird auch Rtlcksicht zu nehmen sein auf die

Verwandtschaftsverhaltnisse der Florenelemente tlberhaupt in den von den

Thynielaeaceengruppen eingenommenen Gebieten und auf die Wechsel-

beziehungen zwischen verschiedenen Vegetationsgebielen.

Wenn wir wieder mit den Aquilarieae beginnen, so haben wir in ihnen

einen so eng begrenzten Verwandtschal'lskreis, wie er unter den Thyme-

laeaceae kaum zum zweiten Male vorkommen dtirfte. Sie tiberschreiten die

Grenzen des indisch-malayischen Gebietes nicht; Gyrinops und Gyrinopsis

sind nur von besehrankter Verbreitung, erstere kommt nur auf Ceylon vor,

die zweile auf den Philippinen (Mindanao). Dagegen hat Aquilaria ein viel

weiteres Areal : Bengalen, Malakka, Borneo, Philippinen und Sttdchina.

Grisebach und vor ihm Hooker haben bereils auf den Uberaus bedeutenden

Endemismus des Monsungebietes aufmerksam gemacht; die Aquilarieae

sind auch ein Beispiel hierfUr; diese zwar kleine, aberausgezeichnet scharf

charakterisierte Gruppe ttberschreitet nirgends die Grenzen des genannten

Gebietes und tritt auch in den Teilen desselben, die nach Engler's Angaben

ein starkeres Hervortreten altoceanischer Typen erkennen lassen, sehr zu-

rttck, so besonders auf Celebes und Neu-Guinea. Nur auf der Insel Djilolo

ist eine mil A. Agallocha Roxb. sehr nahe zusammengehorige Art A. secun-

daria DC. gefunden worden, ebenso eine Art auf Borneo.

Eine ganz andere Verbreitung zeigt tins die zweite Tribus, die Lino-
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stomeae, die zwei Galtungen Bidden
,
Linostoma unci Synaptolepis

,
Gal-

tungen, die anatomisch viel Gemeinsames haben, morphologisch dagegen

reclit verschieden sind. Lelztere ist nur afrikanisch; Linostoma dagegen

hat zvvei ganz getrennte Areale inne, das eine im tropischen Asien — /,,

decandrum Wall, in Silhet und Chittagong, L. pauciflorum Griff, in der

Umgebung von Singapore, und das andere iin tropischen Brasilien. Die

Arlen dieses zweilen Gebietes warden von Mkisner unler dein Namen
Lophostoma als besondere Gatlung abgetrennt, wir haben aber gesehen, dass

die Trennung weder tnorphologiseh noch analomisch gereehtferligl isl. Si e

t r

linden sich im nordlichen Teil von Brasilien in der Provinz Amazouas bei

Manaos (Barra). Ein Vorkommen wie das eben geschilderte, das gleich-

zeitige Auftreten von Pfkmzenlj pen in weil enllegenen Tropengebielen der

alien und neuen Welt, steht nach den Untersuchungen Enulek's keineswegs

vereinzell da, vvenn es auch nieht iibermiiBig haufig auflritt, wenigstens

unler den Siphonogamen. NaturgemaB entsleht aber die Frage nach dein

Entslehungsort des belreftenden Typus, die in jedern einzelneu Falle be-

sonders entschieden werden muss. In dein vorliegendeu Falle spricht nun die

roKte Wahrseheinlichkeit fur eine Entslehung in der alien Well; denn die

I\ittostoma-Arlen Siidamerikas haben ein Merkmal, was sie von alien an-

deren amerikanischen Arten aufs scharfste unterseheidel, niimlich die tief-

liegenden Spaltoflnungen mil schornsteinartiger Oberwolbung, Die gleiehe

Ausbildung lindet sicli dagegen bei mehreren Arlen der paiaotropischen

Gebiete, bei Synaptolepis und Enkleia, und auch bei einer sublropisehen

Art, Edgeworthia Gardneri Meisn. Aus diesem Grunde darf man viellcicht

Rlr Linostoma einen paiaotropischen Entslehungsort und spiilere Einwande-

rung nach Brasilien annehmen. Die Verwandtschaft zwisehen Linostoma

und Synaptolepis ist ein Beispiel dafilr, dass viele Galtungen des Monsun-

{ehictes Vertreter oder doch nahestehende Gatlungen im tropischen Afrika

— in diesemhaben, wahrend sich auf den dazwischenliegenden Gebielen —
Falle Yorderindicn. Ceylon und Madauaskar— Vertreter nichl erhalten haben.

Synaptolepis steht unler den afrikanischen Arten eben falls allein da in Be-

zug auf die Bildung der Spaltbfftiungen, wie Linostoma unter den ameri-

kanischen. Es spricht also alles dafttr, den Ausgangspunkt fiir die Lino-

stomeae ebenfalls im Monsungebiete zu suchen.

In der erslen Tribus der Unterfamilie Daphnoideae, den Phalerieae
}

vereinigten wir die vier Galtungen Peddiea, Leucosmia, Phaleria, Pseudais*

Von diesen sind zwei monotypisch, Leucosmia, die nur auf den Fidscni-

inseln vorkommt, und Pseudais mil P. coccinea Dene., bisher nur auf der

Insel Hawak aufgefunden. Phaleria ist dagegen sehr weit verbreitel, meh-

rere Arten auf Java, zwei auf den Philippinen, zwei in Kaiser- Wilhelmsland,

je eine auf Celebes, Sumatra und Timor und drei auf dem Festlande von

Auslralien. Dies sind nach Bextiiam, FI. austr. VI IK Blumei Benth. vai\

/at/folia von Kap York, die auBerdem auf Sumatra und Java vorkommt,
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falls schwer zutrennen, und P. Clerodendron F. Muell. vom selben Standort,

sehr ahnlich der MEiSNER'schen P. Cummingii von Luzon. Die Arten Austra-

liens sind also mit den vorhcr genannlen aufs engste zu verbindeu und

gehoren auBerdem alle der NordkQste des Continents an, die sich in ihrem

Vegelationscharakler von dem ubrigen Australien scharf ahhebt und itn \ve-

sentliehen dieselben Typen zeigl wie Neu-Guinea, Celebes etc. Ober die letzte

Art der Gattung, P. BunnanniDcne., die inOstindien vorkommen soil, habe

ich genauere Angaben in der Litteratur vergeblich gesueht. Die drei Gat-

tungcn gehoren also ebenfalls in das indisehe Monsungebiet, aber ihrer

llauplenlwickelimg nach in die Teile desselben, in denen neben den tropi-

schen Typen der alien Welt schon vielfach altoceanische Eletnentc auftreten.

Die vierte Gattung Peddiea aber findet sich nur ini Iropischen und sublropi-

schen Afrika. Unler alien al'rikanisclien Arten sind die von Peddiea die ein-

zigen mit zwei Carpellen— die gegenteiligc Angabe von Meisner ist bereits

von Bentham und Hooker richtiggestellt worden — ; es wird sich demnach

audi bier cine Einwanderung vom indischen Gebiet her annehmen lassen.

Ein ttberaus weiles Areal nehmen die zahlreichen Arten der \ierlen

Tribus, die Eut/u/meleue , ein. Bei ihnen trilt die Zahl der Arten im

indischen Gebiet sehr stark gegen die in anderen Gebielen zuruck, dagegen

linden vvir Anhaufungen sehr vieler Arten in folgenden Bezirken: im Kap-

lande. in den europaisch - asiatischen Wald- und Sleppengebieten, in

Australien und in Stidamerika. Die meisten Arten ziihlt die Flora des Kap-

landes; ein soldier Reichtum an Formen, wie ihn die Thymelaeaceae am

Kap bietet, kehrt sonst nur noch bei den Arten von Pimelea in einigen

Teilen Australiens wieder. Endemisch sind folgende Gatlungen: Passerinu,

Chymococca, Cryptadeniu, Lacknaea, auBerdem konnuen zablreiche Arten

besonders von Struthiola, Arthrosolen und ilnidia vor und einige Arten von

Lasiosiphon. Den Ubergang zu der Flora des tropischeu Afrika vermilteln

eben die Arten der letztgenannten Gatlungen. Ini allgemeinen ist das tro-

pische und sublropische Afrika jedoch nicht reich an Thymelaeaceae. Es

sind nur noch zu nennen die Arten von Dais und Dicranolepis.

Ober die Flora von Madagaskar ist folgendes zu bemerken*. Einc

Gattung, Stephanodaphne cremostachya BaiU.
f
die mancherlei Beziehungen zu

der westafrikanischen Dicranolepis zeigt, ist endemisch; fernersind noch ge-

funden eine Arl von Dais [D. ylaucescens Dene., sowie vier Arten von Lasiosi-

phon (L. Bojerianus Dene., madagascariensis Dene., pubescens Dene., rostratus

Meisn.). Von den benachbarten Inselgruppen der Comoren, Mascarenen,

Seychellen und Admiranlen sind bis jetzt keine bekannt.

Bleibeu wir noch einen Augenblick bei der Gattung Lasiosiphon. Sie

iindel sich mit zahlreichen Arten am Kap sowie weiler ostlich davon an

der sUdafrikauischen Ktlste, in Abyssinien, auf Madagaskar; eine Art hat
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Balfour til. von der lusel Sokotra beschrieben (L. socotranus). Ferner
kommtsie vor inOstindien: L. eriocephalus Bene, aufdeni Nila-Giri-Gebirge,

L. sisparensis Meisn. ebendort, ferner L. Metzianus Miq., Huegelii Meisn.

,

speciosus Dene., alle aufden Gebirgen der indischen Halbinsel, und schlieB-

lich mit zwei Arten auf Ceylon, der schon genannten I. eriocephalus und
L. insularis Meisn. Sehr nahe mil ihr zusammengehorend ist die after cr-
wahnle Enkleia makecensis Griff, aus Malakka. Ilier liegt das einzi«e Bei-

spiel vor, dass eine Gattung sich zugleich in den Gebielen Indians, des
madagaskarischen, tropisch afrikanischen und kapensisohen Gebietes findel.

Die Verbreitung der Gattung Wikstroemia endlich ist eine sehr weite, ihre

beiden Sectionen haben ziemlich verschiedene Areale. Die Arten der Section

Gard.) Meisn. auf Ceylon,
W. canescens (Wall.) Meisn. und virgata (Wall.) Meisn. im Himalaya (Nepal,
Kamaon, Khasia)

,
endlich W. chamaedaphne (Bunge) Meisn. im nordlichen

I

w

•

China (Peking). Dagegen die zweite Section Euwikstroemia: im Himalaya
[W. sulicifolia Dene.), mehrere in China, auf den Philippinen, Java, Timor,
Malakka, in Australian an der Ostkuste bis Port Jackson (W. indica C. A. Me)

.),

endlich auf den Sandwichinseln, Norfolk, den Geselischaftsinseln und auf
Tongatabu. Nur die zweite Section also ist auf den Inseln des Stillen Oceans
und in Australien vertreten; im Himalaya und China linden sich aus beiden
Sectionen einige Arten, sonsl sind ihre Areale yanz setrennt.

Wie bei dieser Gattung (W. indica) , so sind auch bei Phaleria die austral i-

schen Arten auf die tropischen Gebiete der Nord- und OstkUste beschrankt.
Das nichttropische Australien hat nur eine Gattung— abgesehen von Dmpeles

,
allerdings dicse sehr enlwickelt, niimlich Pimelea. Diese Gattuug hat eine

tropische Section, Thecantes, deren wenige Arten nur an den Nord- und Osl-
kusten Queenslands, 1 auch auf Timor vorkommen. Aus den anderen sechs
Sectionen — ich folge der Einteilung, die Bbntqam in der fi. austr. gegeben
hat — sind nur wenige tropische Arten zu erwahnen, z. B. P. latifolia (Endl.)

B. Br., die anderen gehorcn zwei groBen Enlwiekelungsgebieten an, item
sttdwestlichen (Swan River und Georgssund) und dem sttddstlichen, das
Victoria, Neusudwales und Tasmanien umfasst. Beide Gebiete haben ver-
schiedene Arten; nur im Westen kommen die Sectionen llelerolaenu und
Malistachus sovvie von der Sp^tinn Cnhmtmvtor,;,, A',a e.,k«««<:^— »/...//„

M, ichys vor, nur im Osteu Eupimelea und Calyptrostegm
subsect. Choristachys. Aus den anderen Sectionen Dithalamia und Epallage
sowie Calyptrostegia subsect. Calyptridium kommen Arten in beiden Gebieten
vor, aber es giebt nach Bentham nur drei Arten, die gleichzeitig im Westen
und Osten vorkommen. Es sind dies P. microcephala (Encll.) B.Br., serpylli-

folia R. Br. und // SUdauslralien hat dieselben Arten wie
das osllichc Gebiet; westlich vom 1.'{5.° etwa kommen jedoch nur noch
sehr wenige Arten vor. Tasmanien hat sechs endemische Arten aus ver-
schiedenen Sectionen. Wie andere Pflanzenfamilien unci Gatlungen zeiel
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auch Pimelea die uroBe Verschiedenheit der ost- und westaustralischen

Vegetation; sie sind eben durch die dazwisehenliegenden oden Strecken

aufs vollstandigste von 'einander abgeschlossen und der Austausch von

Florenelementen ist zwischen ihnen nur ganz gering; das beweist, dass

imter mehr als 60 Arlen nur drei von einer Kttste bis zur anderen ver-

breitet sind.

Neuseeland hat nach Hooker 10 Arlen von Pimelea, davon nur erne,

P. longifolia Banks u. Sol, mil dein australischen Continent gemeinsam, die

anderen 9 endemiseh. Sie verteilen sich ziemlich glekhmaBig auf beide

Inseln,

Als ein weiteres Gebiet starkster Entvvickelung der Euthymeleae be-

zeichneten wir oben die Wald- und Steppengebiete Europas und Asiens.

Hierhin gehoren die Gattungen Daphne, Thymelaea, Stellera und Diarthron.

Die letztgenannte ist eine typische Steppenpflanze; D. linifolium Turcz.

waehst in der Gobiwtlste, /). vesiciilosum C. A. Mey. ist dagegen in alien

asiatischen Steppen verbreitet. Ebenfalls Gewachse der Steppe sind die

meisten Arten von Stellera, deren A real sich von dein der vorigen nichl

wcsentlich unterscheidet. Daneben aber kommen einige Arten im Himalaya

vor, z. B. S. concinna Edgew. Die Westgrenze filr beide Gattungen liegt

ostlich des schwarzen Meeres, dagegen liegt die Hauptentwickelung von

Daphne und Thymelaea weiter vvestlieh. Ihre zahlreiehen Arten, teils

Pflanzen des Waldes (D. Mezereum L.), teils der Gebirge (viele Arlen von

Daphne), teils typische Steppenpflanzen (D. oleoides Schreb., Thymelaea

villosa [L.] End!.), haben Vertreter in alien europaischen Landern, im Wald-

gcbiet ebenso wie in alien Kuslenlandern des Mittelmeeres. Nach Osten

geht Thymelaea nur bis zuin Altai [T. Passerina [L.JCoss. el Gren.), im Stlden

nichl liber Persien hinaus. Daphne aber hat mehrere Arten in Japan (J), odora

Thunb., japoniea Thunb.) und eine ganze Reihe Arten in Afghanistan, im

Himalaya und in China (/>. Forlunei LindL, Genkwa Sieb. et Zucc. u. a.).

llier sind auch die Arten der naheslehenden Edgeworthia, eine im Hima-

laya, die andere in der Provinz Chusan in China, zu erwahnen.

Es mag bei dieser Gelegenheit noch bemerkt werden, dass die Angabe

Meisner's im Prodromus betreffend Daphne Elisae Vis. ollenbar auf einem

Irrtum beruht. Diese zwischen D. sericea Vahi. und cachemireana Meisn.

geslellle Art soil aus Mexiko stammen, genauere Angaben vvaren nicht zu

ermitteln (cf. iibrigens Moiil u. Sciil., Bot. Zeitung 4 856. p. 476). Da in

Hemsley's Flora von Centralamerika keine Art von Daphne angegeben wird,

sondern nur mehrere Daphnopsis, so liegt wohl ein Irrtum vor und ist ein

falscher Standort angegeben.

LJber die Verbreitung einiger Arten von Daphne ist in der Einleitung

schon gesprochen; hier nur noch einige weitere Angaben. Im Norden geht

Daphne etwas weiter als Thymelaea; Schweden hat nur eine Art, D. Meze-

reum, England ebenfalls, D. Laureola L., dagegen hat Thymelaea im nord-
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lichen Afriki i

i

in Aider und Tunis cine ganzc Reihe von Arten. Auf den

Ganaren kommcn von beiden einige Arten vor.

Schliefilich sind noch die Arten Amerikas zu betrachten. Dabei fallt

gegentlber dem Reichtum des europaisehen Waldgebietes so fort auf, dass

iin ganz Nordamerika nur cine einzige Art vorkommt, Dirca palustris L.

Sie wachsl in den Waldern des ostliehen Gebietes, von Canada sttdwarls

bis Yirginien und Kentucky. Alle anderen Galtungen Amerikas sind tropisrh,

nur Ovidiu mil einigen Arten ist dem antarktischen Waldgebieleigentilmlich;

alle vier bekannlen Arten stammen aus dem stldliehen Teil von Chile, den
35° s. Br. scheinen sie nordwarts nicht zu ilberschreiten.

Von den iropischen Arten hat Daphnopsis ein ungeinein grofies Areal,

und in den letzlen Jahren sind eine groBe Anzald neuer Arten dazu ge-

konunen, so dass die Verbreitung jelzl wohl ungefahr (ibersehen werdon

kann. Eine Anzahl Alien wachsen in den Provinzen Sao Paulo und Minas

Geraes, zwei in Ecuador, niehrere in Columbien (Bogota), auf der Insel

Jamaika (D. Swarlzii Meisn. und linifolia Mejsn.), Martinique, Cuba, Guade-

lupe, endlich in Mexiko (D. BonplamUi Meisn. bei Vera Cruz, salkifoliu

[Kunth] Meisn. und Lindenii Meisn.). Mil Ausnahme der Gebiete von

Nordbrasilien (H\Iaea) und Guyana ist diese Galtung also itn ganzen Iro-

pischen Amcrika verbreilel. Dagegen treten alle anderen Galtungen weit

zurllck: Schoenobiblos mil einer Art nur im Amazonenstronigebiet, Goo-

'/'< den

IVovinzen Minas Geraes und Rio de Janeiro, Lasiadenia in Guyana. Auf

Cuba wachsl die sehr nahe verwandle Galtung Linodendron; endlich

Lagetta einzige Art L. liniearia Lam, ist nur westindisch, auf

Jamaika und San Domingo. Die Frage, ob Linodendron zu Lasiadenia zu

Ziehen ist, kann ich wegen Mangels an Material nicht entscheiden; auBer

dieser hat Westindien also nur die eine endernische Galtung. Nordbrasilien

llylaea) und Guyana haben zwei, Stldbrasilien eine, die anderen sind durch

niehrere Gebiete verbreilel.

Sehr beachtenswert ist die Verbreitung der letzlen Gruppe, derDrape-

leen. Ihre flinf Arten verleilen sich in folgender Weise:

/>. muscoides Lam.: Kap Morn, MagelhaenstraBe; D.Dieffmbachii (Endl.)

Hook, fib: Neuseeland, mitllere und nordliche Insel; 1). Lyalii ebenfalls auf

Neuseeland; D. tasmanica Hook. f. in Tasmanien und auf dem Ml. Kosciusko

in Victoria; />. ericoides Hook. f. auf dem Kini-Ralu in Borneo. Auf die Re-

ziehungen zwischen dem anlarktischen Gebiet und Neuseeland, die sich in

dem Auftreten einer ganzen Reihe solcher » vicariierenden Arlen« zeigen,

hat schon Grisebach hingewiesen. Die hier interessierenden Fragen hat

dann Engler eingehend erbrterl, so dass ich nicht genauer darauf ein-

zugehen brauche, Das Auftreten derselben Art in Tasmanien und Osl-

australien ist auch nicht waiter auffallend, und in Borneo mischen sich

schon vielfach altoceanische Typen mil den indiseh-tropischen. So stelll
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sich Drapetet in seiner heutigen Vcrbreilung dar als Typus des alt-

oceanischen Gebietes, der die Grenzen desselbeD nirgends Ubersehreitel.

ht

n

und Phalerieae lassen sich in ihren Ausliiufern von dort ableiten, und audi

die Verteilung der Drapeteae lasst sich von dort avis erkliiren. Die Euthy-

meleae Afrikas wcisen durch Lasiosiphon auf dies Gebiel, Pimelea hat Ver-

treler in den austral ischen Tropen, nordlich reichen die Arlen der Gruppo

Daphne etc. von Slidchina aus durch ganz Asien und Europe. Die Annahme

allerdines, dass sich die Arten des tropischen Amerika etwa langs der

Nordkiisten des Stillen Oceans vom Monsungebiel aus verbreilel hatten, 1st

zuniichst eine bloBc llypolhcse, deren Bestatigung abzuw arten ist, da bis

jctzt irgend welche Zwischenglieder odor fossile Restc nicht vorhanden sind.

A lies in allem darf aber wohl augepominen werden. dass die Verbreitung

der Thymelaeaceae von den Tropengebieten des indisch-nndayischen Ge-

bietes aus erfolgt ist.

Penaeaceae.

Uber die Verbreitung der Penaeaceae ist nur wenig zu sagen. Alle ihre

Arten gehoren zur Kapflora und ihr Area! ist ein sehr beschranktes. Sie

koiiimen nur in den Districten des Stidwestens, in nachsler Niihe des Kap

der guten llofl'nung vor; ostlich gehen sie nicht weiter als bis etwa Zwellen-

dain (22° 6. L.). In den weiter landeinwarls gelegenen Gebieten fohlen sie

uanzlich.

Zusammenfassung.

Zuin Schluss seien bier die Resultalc der Arbeit nodi einmal kurz zu-

saininengestellt:

1 . FOr die Thymelaeaceae ergiebt die analomische Utitersuchung folgende

charakteristische Kennzeichen: bicollaterale Biindel, hofgelupfelles

Libriform, einfache GefiiBperforation, einreihige Markstrahlen, eigen-

lUmliche Lagerung des secundiiren Bastes, einzellige Trichome.
.

2. Die Abweichungen bei Drapetes sind als Anpassungserseheinungen

anzusehen und die Gattung deswegen nicht auszuschlieBen.

:$. Die Thymelaeaceae sind in zwei Unterfamilien unci funf Trilms ein-

zuleilen:

1. Aquilarioirfeae.

1

.

Aquilarieae.

2. Linostomeac.

II. Daphnoideae.

1

.

Phalerieae.

2. Enthymeleae.

3. Drapeteae.
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4. Filr die Penaeaceae haben auBer der Bildung des secundaren Bastes alle

filr die Thymelaeaceae aufgefUhrten Kennzeichen ebenfalls Gttltigkeit.

5. Diese GleichmaBigkeit des analomischen Banes spricht fur eine nahe
Verwandtschaft beider Familien.

0. Ob die Elaeaynaceae bei ihrem abweichenden analomischen B;m in

diesen Formenkreis gehoren, erscheint zweifelhaft.

ii

7. Der Ausgangspunkt ftlr die Verbreitung der Thymelaeaceae isl im
indisch-malayischen Gebiet zu suchen.

H. Die Gattung Geissoloma ist von den Penaeaceae abzulrennen.

Die der vorliegenden Arbeit zu Grunde iiegenden Untersuchungen
wurden in der Zeit vom Februar bis August 1891 und April bis August 1892
im Laboratorium des Kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin aus-
geftthrt. Benutzt wurde das Material des Kgl. Herbariums, in einigen Falle
auch lebende Pflanzen aus dem Garten. Herrn Geheimral Prof. Dr. Enuler
spreche ieh auch an dieser Stelle fur die Anregung zu der \orliegenden
Arbeit und fur die derselben gewidmete FUrsorge sowie fQr vielfache Be-
lehrungen meinen verbindlichsten Dank aus. Auch Herrn Dr. E. Gil<;,

Assistenten am botanischen Garten, sage ich fttr vielfache frcundliche Au-
regungen beslen Dank.

flber die Van Tieghem'sche Bearbeitung der Thymelaeaceae und Penaeaceae.

Nach Abschluss der Untersuchungen zu der vorliegenden Arbeit ist

eine umfangreiche Abhandlung von van Tieghem ttber dieselben Familien
erschienen unter dem Titel: Becherches sur la structure et les affinites des
Thymeleacces et des Peneacees (Ann. des sc. nat. VII. ser. XVII). Im Vor-
hergehenden konnte diese Arbeit nur noch teilweise benutzt werden, des-
wegen gehe ich hier noch besonders auf sie ein. Sie slellt sich dar als der
Versuch, eine auf rein anatomischen Prinzipien beruhende Bevision do
Thymelaeaceae und Penaeaceae vorzunehmen. Wie J>ei frUheren Arbeiten
hat van Tieghem hier mil Hintansetzung der Ergebnisse Irtlherer morpho-
logischer Forschung eine ganz neue und geaen die alle wesentlich ver-

r

anderle Einteilung in Gruppen nur auf Grund des analomischen Befundes
gegeben. Seine Absichl, eine anatomische Obersichlslabellc der Gattungen
zu geben, hat er zwar verwirklicht, damit scheint mir aber absolut nichls
gewonnen zu sein; eine Einteilung der Familie komml zwar so zu slande,
aber naturgemaB ist dieselbe nicht. Dazu kommt, dass er auf anatomische
Vorkommnisse, wie ich glaube, vielfach einen viel zu grofien Wert legl

und daraus Schliisse ableitet, die in ihrer Gesamtheit eben zu einer so ab-
weichenden Auffassung der Gruppen ftihren, wie sie seine Einteilung dar-
bielct.

TlKGIlEM

Erstens wird der Wert der Beschafl'enheit der Krystalle von VAN

viel zu hoch augeschlagen. Neben Gattungen, die allerdings

durch ihrc Krystallbildungen sehr gut charaktei-isiert werden [Aquilaria],
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als eharakteristische Kennzeichen Verwendun^

\

sind andere, bei denen verschiedene Arten von Krystallen vorkomnien oder

wo die Bildungen in einander iibergehen; solche Beispiele ftthrt er selbsl

an (p. 201): Lachnaea axillaris, Cryptadenia grandiflora, wo in sandfiihren-

den Zellen prismatische Krystalle auftreten. Das zeigt jedenfalls, dass die

Krystallformen nicht liberal I so scharf geschieden sind, als angenommen

werden muss, wenn sie

linden sollen. Das Auftreten verschiedener Krystallformen in sehr nahe

verwandten Arten [Gnidia und Pimelea) spricht auch dafttr, dass sich nahe-

slehende Arten ganz verschieden verhalten konnen. Die Beobachtungen

sind samtlich mit grbBter Genauigkeit und Vollslandigkeit aufgeftlhrt, nur

auf einen Fehler sei hingewiesen (p. 259): Die meisten Arten von Wik-

stroemia haben allerdings keine Krystalle im Blattgewebe, aber W. indica

hat Finzelkryslalle wie Drusen. Dass das Auftreten von Krystallen aucl

nicht ohne Ausnahmen ist, beweist das von inir oben angeftthrte Beispiel

von Lagetta und ein Fall bei Daphne Mezereum, wo van Tieghem (bei einer

Art, die sonst keine Krystalle hat), im Rindengewebe zahlreiche Krystalle

bemerkte (p. 195).

Das Entstehen des Korkes in epidermaler oder subepidermnler Lage

ist filr die Art stets constant, fttr nahestehende Arten einer Galtung jedoch

nicht; van Tieghem ftthrt dafttr eine ganze Reihe Beispiele an; er hat in

alien Fallen Gattungen geteilt, bei denen nebeneinander epidermale und

subepidermale Korkbildung auflritt; ob milRecht, wird nachher untersucht

werden. Jedenfalls kann verschiedenartige Korkbildung allein kcin Grund

zur Aufstellung einer neuen Gattung sein.

Ein drittes Merkmal, worauf van Tieghem viel Gewichl legt, ist das

Vorhandensein oder Fehlen von Spicularzellen im Blattgewebe. Spicular-

zellen sind in alien Fallen ja ein constantes Merkrnal fur eine Art; trotzdem

fehlen sie oft in ganz nahestehenden Arten , aus dem einfachen Grunde,

weil die Blatter der betreffenden Art sie nicht brauchen. Sie haben eben

den Zweck, den Blattern, die dem Einschrumpfen infolge langer Trocken-

perioden stark ausgesetzt sind, das Wiederaufleben und das Zurttckgehen

der Zellen in die friihere Form zu erleichlern, indem sie allzu stark es Zu-

sammenfallen hindern. Blatter, die einem solchen Einschrumpfen nicht

oder nur wenig ausgesetzt sind, werden also Spicularzellen leicht enlbehren

konnen. Wie beirn Kork gilt auch hier, dass das Fehlen oder Vorhanden-

sein von solchen Einrichtungen nicht zum Ilauptgrund einer Trennung ge-

macht werden darf.

Diese drei Prinzipien, die Ausbildung der Krystalle, die Bildungsstelle

des Korkes sowie die etwaige Bildung von Spicularzellen, und viertens die

Beschafifenheit der Blattbiindel ob bicollateral oder nicht haben van

Tieghem bei Aufstellung der Tabelle geleitet. Da nur die genannten vier

Merkmale dabei benulzt und nur sellen andere herangezoa;en werden, so

gelang es nur in einzelnen Fiillen, damil his zur genauen GharaklerisiermiK
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einer Gatlung zu kommen, uieisl bleiben melirere, drei, vier, einmal sogar

sechs ttbrig, die ohno AnftthniDg anderer Merkmale nichl mehr unterschie-

den werden konnen. Ob es gelungen ware, durch Einfuhrung noch weiterer

anatomischer Merkmale eine Bestimnmng jeder einzelnen Gattung zu er-

moglichen, muss dahingestellt bleiben; nach den Erfahrungen, die ich hei

der Untersuchung gemacht habe, mbchte ich diese Frage verneinen. Gegen
die Tabelle irn allgemeinen liisst sich dasselbe sagen wie gegen andore Ta-

bellen derselben Art: urn wirklich danach bestimmen zu konnen, sind si

entweder nicht vollstandig genug, wie el)en diese, oder. falls sie das sind,

sind die Merkmale meist nicht so sicher, urn eine zweifelloseBestirnmung zn

ermoglichen. Ohne den Wert der anatomischen Methode fUr die Systematik

irgendwie herabsetzen zu wollen, muss doch gesagt werden, dass sie allein

ohne Ueachtung der Ergebnisse morphologischer Forschung kein vollslan-

diges Bild von dem Aufbau und der Zusammensetzung einer Familie geben
kann.

Wie in meiner Arbeit, so sind audi von van Tieghem die Gattungen

Cansiera, Octolepis, Gonystylus ausgeschlossen ; dafUr sind aber eine ganze
Heihe neuer Galtungen aufgestellt, toils solche, die frtilier von Morphologen
aufgestellt waren, spater aber im Prodromus, von Bailion oder von Hentiiam

und Hooker wieder eingezogen sind — ihre Zahl betr»gt 7 — , teils solche,

die auf Grund anatomischer Verschiedenheilcn neu aufgestellt werden;
solcher werden 4 aufgezahlt.

Die wiederhergestellten fruheren Gattungen sind: Eriosolena, Enkleia,

Lophostoma, Linodendron, Kelleria, Daphnobryon , Lachnolcpis. Zur Auf-
stellung der Gatlung Enkleia bin ich ebenfalls gekommen; dass Lophosloma
von Unostoma nicht zu trennen ist, ebensowenig wie Kelleria und Daphno-
bryon von Drapctes, habe ich bereils ausgelUhrt; liber die Gatlung Lino-

dendvon enlhalte ich mich eines Urteils, da ich sie nicht untersuchen konnte.

Somit bleiben hier nur noch die erste und letzte der Genannlen zu be-
S|)rechen. Eriosolena fasst Mkis.neii ;ils Section von Daphne auf, von der sie

sich durch das Vorhandensein eines hypogynen Discus unterscheidei,

auBerdem hat sie lnvolucralblatler an den BlUtenkopfen. Sie hat folgende

anatomische Unlerschiede von Daphne: Krystalle in der Binde — solche

komtnen bei J). Mezereum auch bisweilen vor
, bicollateralo Blattblindel,

Krystalle im Blaltgewebe und Spicularzellen , also ziemlich bedeutende
Unlerschiede, die zusanunen mil den morpliologischen die Trennung wold
gerechtfertigt erscheinen lasscn. Lachnolepis wird von Gyrinops abgelrennt
wegi'ii |)arietaler Placenten und weil im Blattgewebe neben den far die

Aquilarieen typischen saulenftirmigen Krystallen Sand vorkomml ; ich habe
die betreff'ende IMlanze nicht gesehen, fur die Aufstellung. einer neuen
Galtung scheinen die angeftthrten Merkmale aber unzureichend.

Neu aufgestelll werden folgende vier Genera : Dendrostellera, Mytido-
solen, Gnidiopsis und Aquihrielh. Die erste davon soil die Arien der bis-
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herigen Section 2 der Gattung Siellera umfassen; die morphologischen

Verhallnisse sind so ahnlich, dass sie eine Trennung kaum zulassen; der

Grund zur Trennung ist, dass die Arten der Section \ (Chamaeslellera) epi-

dermale Korkanlage und Palissaden nur auf der Blatloberseite haben, die

der zweiten subepidermal Korkbildung und isolaterale Blatter. Uaserstere

ist richtig, das zweite nur bedingt, denn S. Chamaejasme L. zeigt Anniiherun

an den isolateralen Bau. Jedenfalls genUgen die Merkmale nicht zur Ab-

frennuna der zweiten Section als besonderer Gattung. Ebenfalls nur auf

der Bildungswei.se des Korkes beruht es, wenn von Arthrosolen die eine

Art A. laxus abaetrennt wird, die sich morphologisch nur durch die

run/.eliye Samenschale von den anderen untcrscheidet. Auch diese Gattung

durfte nicht anzuerkennen sein. Dasselbe gilt von der Gattung Gnidiopsis,

die von (iuitlia wegen der epidenualen Korkanlage abgetrennl werden soil;

die angefilhrten Grttnde, die aus der Blulenbildung abgeleitet werden, sind

wohl nicht stichhaltig. Was endlich Aquilariella belrifli, so werden morpho-

logische Griinde fur die Trennung von Aquilaria nicht angefUhrt; van Tikghem

hofft jedoch, dass sich solche werden aul'finden lassen, wenn die Bliilen,

FrUchte und Samen von Aquilaria erst besser bekannt sein werden ; bis

jctzt sind Unterschiede nicht zu conslatieren. Die Anatomie zeigt audi hier

wiedei- verschiedenen Enstehungsort des Korkes ; auBerdeui hat Aquilaria

Krystalle in der Rinde und im Mark, AquilarieUa auch in den interxyliiren

Leptomparlien und im markstiindigen Leptom; die Form der Krystalle isl

bei beiden die gleiche. Auch fur diese Gattung gilt, was von den anderen'

uesai-l werden musste. sie wird schwerlich aufrecht zu erhalten sein.

Die Einteilung, die van Tieghem von der Familie giebt, grUndet sich

nur auf die Besultate der analomischen Unlersuchung. Er stellt drei Tribus

auf: Drapeteae, Thymeleae, Aquilarieae. Die Charakterisierung ist ebenso

wie die von mir gegebene, nur dass die Drapeteae als drille Gruppe neben

die anderen gestellt werden, und nicht mit den Thymeleae zusammen als

eine Gruppe den Aquilarieae mit anormalem Holzkorper gegenUbergestellt

werden. Die weitere Einteilung erfolgt nur nach dem oben charaktcrisierten

Prinzip. Die doch sehr naheliegende Einteilung der Alien mit anormalem

Holzkorper nach der Beschaffenheit der Spaltoffnungen wird nicht vor-

genommen, ebenso die Unterscheidung der Gattungen nach der Zahl der

Carpelle. So werden die Linostomeae nicht von den Aquilarieae getrennl,

lie Phalerieae nicht von den Euthymeleae.

Von den Penaeaceae wird, wie von mil- auch geschehen, (leissolomu

ausgeschlossen. Die Familie wird dann in zwei Tribus eingeteilt, Penaeeae

und Endonemeae. Letztere unterscheiden sich von den Penaeeae durch das

Vorkommen rindenstiindiger BUndel im Stamm, ein Merkmal, das in der

That vorhanden und von mir Ubersehen worden ist. Weiter werden alle

6 de GANnoLLE'schen Gattungen aufrecht erhalten und nach der Beschafi'en-

heit der Spicularzellen — ob glalt oder geringelt — unterschieden. Die

<
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spiralig gestreiflen Spicularzellen isL van Tieghem als ein System von

Wasserleitungsbahnen anzusprechen geneigl; ob sich diese Vermutung bc-

stiitigen wind, muss dahingestellt hleihen. Da aber far die Trennung der

Gatlungen der Penaeaceae — Endonema allein bildel die zweile Gruppe
andere anatomische Verschiedenheiten nicht angeftlhrl werden als die ver-

sehiedene Bilduog der Spicularzellen, und da die anatornischen Verschieden-
heiten nicht bedeutend genug sind, kann ich die Wiederherstellung der

6 de GANnoLLE'schen Gattungen nicht billigen und bleibe auf meinem obcn
ausgesprochenen Standpunkt, die Zahl der Genera mit Bentiiam und Hooker
auf drei zu beschranken.

FUr die Thymelaeaceae glaubt van Tieghem nahere Beziehungen zu den
Combrelaceae, fttr die Penaeaceae zu den Melastomataceae zufinden; niiheren

Zusammenhang der Penaeaceae mit den Thymelaeaceae leugnel er. Derselbe
is

t aber, wie ich gezeigt zu haben glaube, unzweifelhaft vorhanden; die

GleichmiiBigkeit des anatornischen Baues weist deutlich darauf hin. Was
dieVerwandtschaftmitden Combrelaceae und Melastomataceae anlangt, muss
ich mir ein Urteil mangels genaueier Kenntnis des anatornischen Baues
derselben fQr jelzl versagen.
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Fig

Erklarimg der Figuren auf Tafel X,

1. Linostoma decandrum. Epidermis der Blattoberseite. Vgr. 300,

2. Phaleria coccinea. Blattepidermis im Flachenschnitt. Vgr, 300.

Fig. 3. » » » Querschnitt, Vgr. 300.

k. Lagetta lintearia. Rinde im Querschnitt. Vgr. 68.

5. Gyrinops Walla. Leptominsel im secundaren Holze (ftHolzprosenchym, JLeptom,

b Bastfasern, g GefaC), Vgr. 300.

6. Enkleia malaccensis (Lasiosiphon scandens). Fl&chenansicht der unteren Blatt-

epidermis. Vgr. 300.

7. Linostoma decandrum. Spaltoffnung und Schwammparenchym. Vgr. 300.

Fig. 8. Gyrinopsis Cummingiana, Querschnitt durch das Blatt, zeigt die langen OxalaK

prismen. Vgr. 300.

Eig. 9. Endonema Thunbergii. Querschnitt durch das Blatt, zeigt die beiden Arten der

Spicularzellen (a glalte, b spiralig gestreifte). Vgr. 110.

Fig. 10. Geissoloma marginatum. Teil des Blatlrandes. Vgr. 300.

Fig. 11. » » » » Bastsklerenchymringes. Vgr. 300.

Druckfehl er.

S. 308 Zeile 2 v. u. lies D. rnuscoides*

S. 310 Zeile 21 v. u. streiche »der«.
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