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lulmlti Koch, Beitrag; znr -Kenntniss der deutetbea ^Hen der Gat-

tung Futnaria. — Verhandlung;e9 des brittispheo Yereins snr Befordemog der

Wissensct^fteu. (Schluss.)

T

Beitrag zur Kenntniss der deutschen Arten der Gaf-

tung Fumaria*^ von Geh. Hofrath Dr. RoCH in

Erlangen.
/

Die hier folgende kleine Abhandlung fiber dre d^titschen Arfen

der GattuDg Futnaria soUte ein foescbeidener Beitrag za der Jabel-

feier*iinseresNestors der deutschen Botaniber, meineiB alten Frenndes

des Hrn. Hofrath Dr. Hoppe in Regensbarg, wer«len; sie nollte

aber durcb einige anxustellende Beobachfungen und daraus berv«r-

gebende Bemerkungen erst noth eriveitert werden, woran ich jedoeh

zn der dazu passenden Zeit durcb amtliche und andere dringende

Arbeiien nod leider auch dutch mehrmaliges Unwohtseyn Ttrhln-

dert wurde.

Die erste Veranlassnng sa erner kleiniitt^ Abbandlung Sber die

benannten Arten gab die BetracbtuAg der Bhimenblltter der ver-

scbiedenen^ Arten , welcbe mir neben den bisher aafgestellten noch

weitere gute Kennzeichen zur Unterscheidung der aUerdings sehr

nahe verw/indten Arten dieser schwierigen Gattung darboten. Was
ich in dieser Hinsicht bis jetzt beobacbtete ,

gebe ich hier in diesen

Blattern, damit im nacbstenFruhling darch andere Botanfker an ver-

scbiedenen Orten Deutschlands iibniicbe Uutersucbungen statt finden

niochten.

Das Florengebiet naeiner Synopsis hat bis jetzt acbt Arten die-

ser zierlicben Gattung aufzaweisen, welehe ich bereits in den Zu-

xweiten Auflafife meines Werkes

fiibrt habe.

Tlota 1846. 5. 5



Zwei selir lehrrelche AbhanJIungen fiber diese Arteii siiid znar

iti neiierer Zeit erschienen, denen man kauiii noch etwas beisetzen

zu koiinen glauben mochte, und doch gibt es wirklich noch Einiges

zu erganzen. Die erste dieser Abhandlungen ist die von Babing-

ton in den Verhandlungea der botan. Gesellschaft zu Edinburgh

B. L Th. 1. Seite 31; die zweite die in der Monographic der Fu-

marieen von P aria tore p. 52 u. f.

An den Blumenblattern der Fumarien kann man einen untern

langern Theil und einen obern kurzern uuterscheiden, Jener eut-

spricht dem breiten Nagel der Blumenblatter mancher BUithen an-

derer Familien und hat namentlich mit dem breiten Nagel d'er Fahne

der Papilionaceen Aehnlichkeit , letzterer gleicht der kurzen Platte

der Fahne roehrerer Atten aus dieser Familie. Icb gebraiiche fiir

den letztern Theil auch den Namen Platte, lamina, urn mich hiirzer

und deutlicher ausdriicken zu konnen.

Dte Platte siimmtlicher Arten ist mit einem auf der aiissern

Seite erhabenen breiten, auf der innern vertieften Kiele durchzogen,

wekher meistens eiue griine krautartige Substanz hat, an den innern

Blumenblattern aber auch gefarbt erscheint. Das Verhaltniss des

blumenblattartigen Theiles an den Seiten des Kieles ist bezeibhneod,

besonders an dem untern Blumenblatte. An dem obern Blumenblatte

triii an einigen *Arten der Kiel als eine dickliche Spitze iiber die

blumenblattartlge Substanz hervor, an andern endigt er am Bande

oder erscheint als ein kleines , kaum merklicbes Spitzchen daselbst,

Oder in einer die Platte endigenden Kerbe. Die Platte des untern

Blumenblattes ist an einigen Arten rinnig zusammengefaltet, an an-

dern flach; nur der Kiel ist auf der innern Seite iiberall vertieft.

Nacb def obenbemerkten Gestalt der Blumenblatter kann man

die Arten in zwei Abtheilungen sondern. In der ersten betinden

sich sodann die Arten, an welchen das obere Blumenblatt durch den

vortretenden Kiel mil einer deutlichen Stachelspitze endigt, und an

diesen ist das uutere Blumenblatt tief rinnig zusammengefaltet und

der blumenblattartlge Rand ist sehr schmal, aufrecht oder kaum ab-

steliend. Dahin gehoren: Fumaria capreoJata, F. muralis und F.

agraria. An der erstern sind die Seiten der Platte des obern Blu-

menblattes aufwarts so stark umgerollt, dass sich die Bander an den

Kiel aniegen; an F. muralis biegen sich die Bander nur etwas auf-

warts; jene tragt ausserdem auf dem krautigen Kiele der innern

Blumenblatter einen purpurfarblgen schmalen, jedoch deutlichen Flu-



gel, welchen letztere Art iiicht besHet. Die F. agraria hat die

Bluinenblatter der F. muralis, jetloch viel grossere Bliithen, und an
dem unteru BUimenblatte einen etwas breitern und mehr abstebenden

Rand. Ausserdem unterscheiden sieh diese Arteu noch durch andere

Kennzeichen.
r

Die zweite Abtheilung fasst sodann die Arten in sich, an wel-

chen der Kiel am vorderli Endc der Platte nicht vortritt, oder kaum
als ein sehr kurzes kleines Spitschen erscheint; die Platte des un-

tern Blumenblattes ist ivie die des obern flach ausgebreitet und nur

der Kiel selbst ist auf seiner inneru Seite vertieft* Zu dieser Ab-
F

theilung gehoren: Fumaria officinalis^ F, Wirtgeni, F. Vaittantii,

F, parviflora und F, micrantha.

An F, officinalis ist die Platte des obern Blumenblattes rund-

llch^verkehrt-eiformig, die untere eben so gestaltet, nur urn die Halfte

kleiner; an F, parvifiorQ sind die benannten Platten verkebrt-eifor-

mig und abgerundet stumpf; an F, VaiUanfii verkehrt-eifdrmig^ eben-

falls sehr stumpf, aber noch mit einer sehr bemerklichen Kerbe aus-

gerandet- Die Fumaria Wirtgeni und F, micrantha konnte ich

nur im getrockneten Zustande untersuchen; erstere bat die Bluthen

der F. officinalis, aber die Friichte der F, Vaitlantii; letztere bat

eif»rmige Platten an dem obern und untern Blumenblatte, deren Aos-

breitung ich jedoeb nicht genau beurtheilen konnte, well sie sich

bei dem Aafweicheh in Wasser nicht gehorig entfalteten, die-Pflanze
J

bildet iibrigens eine von alien ibrer Gattung sehr denll|ch verscbfe-

dene Art,

Ich lasse nun noch eine nafaere BescbreibuDg der Bluthe der

vorgenannten Arten folgen und fuge dann noch einige Bemerknngen

iiber ein und die andere Art hinzu.

i. Fumaria capreolata liinn.

Die Kelcbblatter sind brelt-eiformig, breiter als derDurchmesser

der Blumenkrone, spitz, nicht zugespitzt, und meistens stark gezahnt;

sie reichea bis zur Hiilfte der Blumenkrone hinauf und oft noch.ho*

her. Die Platte des obern Blumenblattes erscheint eifdrmig langlich

und spitz, dadurch, dass sich die beiden Seiten derselben zuriick-

schlagen und sich nach oben, oder was gleich bedeutend ist, nach

aussen an den dieken krautigenKiel anlegen, welcher uber die Platte

noch als eine dickltche Spitze hervorragt Die Platte des untersten

Blumenblattes ist lanzettHch, tief rinaenformig, zasammen gefaltct,

5*



^

68

bestelit bloss aus dem vertieften krantigen Kiele, der mit cinem

sciimalen aufrechten, nicht ausgebreiteten Rande eingefasst ist.

Die Platte des obern Blumenblattes ist gesattigt purpwrfarbig,

die der beiden innern ist schwarz-purpurn , ebenfalls mit einein gru-

nen Kiele, der aber einen schmalern purpurnen Fliigel tragt, das

titttere Blamenblatt hat einen scbinalen Aveissen Rand, oder auch

ein scbmales pnrpurnes Streifchen aiif dem Riicken an der Spitze,

fipater aber iUrbt sieh der Sporn , der ganze Riicken des obern Blu-

menblattes, die beiden innern und das iiiitere von der Mitte -ihres

Nagels an mit Purpurfarbe. So ist es wenigstens immer bei den

zahijeichen Exemplaren unseres Gartens, wo die Pflauze bereits auch

zum Unkraute geworden ist. Nach getrockneten Exemplaren seheint

die Pflanze aber aach mit ganz weissen Bliithchen , die Plaften des

ebem und der beiden innern Blumenblatter ausgenommen, vor/u-

kommen.

^m Ftimaria uinralis Sonder*
r

Diese Pflanze, welche ich seit zwel Jahreu im Garten kiiltivire,

bat den lockern schlaffen Wuchs, die weniger graugriinen Blatter

und die glatten- Fruchte der F, capreolata^ ist aber iiberhaiipt zar-

ter und kleiner, und fallt durch ihre kleinern rosenrothen Bliithen,

der F. capreolata gegentiber, sogleieb in die Augen, man halt sie

von tveitem, oder oberflaeblich betrachtet, fiir eine grosse Fumaria

officinalis^ genauer in das Auge gefasst aber zeigen die Gcstalt

und die weniger graiigrtine Farbe der Blatter, das liebliche, nicht in

das Lilafarbene spielende Rosenroth der BUithen, die Gestalt des

obern und untern Blumenblattes und die glatten Friichte sattsam des

Untersehied von F. officinalis,

J)ie Kelchblatter sind eitormig, gezahnt, ziemlicb lang zuge-

spitzt, reichen aber nur bis zu einem Drittel, selten bis zur Halite

der Blumenkrone binauf. Die Platte des obern Blumenblattes ist

langlich - eifdrmig, ausgebreitet, nur am Rande etwas aufwarts g^bo-

gen, aber keineswegs mit ihren Randern an den Kiel angelehnt; der

dicke griineKiel tritt ebenfalls als dickliches Spitzchen iiber dieselbe

hinaus. Die Platte des untern Biumenblattes ist langlich-lanzettlich,

tief rinnig zusammengefaltet und grun mit einem schmalen gefarbtefl

Rande, der kaiim absteht, besteht demnach fast bloss aus demKiele,

wie bei /'. capreolata, Der Kiel der innern Blumenblatter ist auf

dem Riicken abgerundet und. bat keine aufgesetzten Flugel.
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Die BlumenblaUer siftd roseiifarbig,'(rhue Beimischung vom Bliiu-

liehen. Der Sporn ist heller, zuweilen weisslich, die Flatten satter,

die der innern Blumenblatter duukel-purpurn mit griinenk, seltner pur-

purfarbig iiberlaufenem Kiele.
^

3* Fumiftria agrarla liBsajsra.

Diese Art steht der Fumaria capreolata am nachsten, uuter-

scheidet sich aber deutlich durch den starkern, dickern, fast aufrech-

ten, nur wenig astigen Stengel, deren jedoch bei grosseo Exempla-

ren mehrere aus einerWurzel entspringen, durch den im Verhaltutss

Kur grossen Bliithe kleiuen Kelch und durch die grossern kno^ig

runzeligea Friichte.

Die Kelchblatter sind fiinf bis sechsmal kiirzer als die Blumen-

krone, eiforniig, zieinlich lang zugespitzt, gezahnt. Die Platte des

obern Blumeublattes ist langlich-eiformig, die Seiten steheu flach ab

und siud nur am Rande aufwarts gebogen , legen sich aber keines-

weges an den Kiel an, der dicke griine Kiel ragt als Stachelspitz-

chen dariiber hinaus. Die Platte des untersten Blumenblattes ist tief

rinnig gefaltet, griin und schmal blumenblattartig beraodet, welcher

Band jedoch etwas breiter ist und eiu wenig mehr absteht, ajs bei

den beiden. vorhergehenden Arten. Die Bluthen der von mit gezo-

genen Exemplare waren ganz weiss, die Platte der innern Blumen-r

blatter an der Spitze bellgriin und nur an dem aussersten Ende oder

in einem Streifchen auf der IVIitte roth gefarbt; es^ finden sich aber

unter den getrochneten Exemplaren aus verschiedeneo Oegendeo sol-

che, an welchen die Flatten der beiden lotiern Blumienblatter oi}d

auch andere, an welchen noch ansserdera die Platte des obern Biu<

menblattes dunkelpurparn gefarbt isind, und wieder andere Exemplare,

deren ganze Bliithe noch ausserdem mit einer hellen Bosenfarbe

iiberlanfen ist.

Nicht bloss an dieser Art, sondern auch an F, muralis and

K officinalis ist bei dem volligen Aufbluhen von ganz voHkomme-

nen Bliithen dafe unteirste Blumenblatt von den iibrigen ab- und ab-

warts gebogen.

4. Fumaria officinalis liinne.

Die verhebrt-eifiirmigen, abgerundet stumpfen Flatten Jes obern

uiid unttTu Blumenblattes, nebst den auflfalleud abgesttitzten knotig-

nuizeligen Friichten, v^elche breiter als laiig sind, unterscheideB die

Fumaria officinalis von alien der Gattung.
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Die KelchbJatter sind eiformig in eine ziemlich lange Spitze

zugespitzt, gezahnt, reichen bis zu einem Drittel der Blumenkrone,

oder auch weiter hinauf, sind aber schmaler als der Durchmesser

der Blumenkrone. Die Platte ,des obern Blumenblattes ist rundlich-

verkehrt eiformig flach, kaum am Rande ein wenig aufwarts gebo-

gen, die gefarbten Halften sind so breit, wie der dicke grune Kiel,

der aber nicht, oder kaum dariiber hinausragt. Die Platte des un-

tern Blnmenblattes ist so wie das Blumenblatt selbst urn die Halfte

schmaler, iibrigens ebenso gestaltet, die Platte ist ebenfalis verkehrt-

eiformig und abgerundet stumpf. Die Blumenkrone ist hellpurpurn,

die Platte der beiden innern Ist schwarzpurpurn mit einem scbmalen

scbivarzpurpurnen Fliigel auf dem griinen Kiele.

5* Famaria fVlrtseni Koeli.
I

Diese Pflanze hat das Kraut der Fumaria officinalis a. anch

die Bluth^i der letztern, so viel sich nacb wenigen getrockneteu

Bliithen beortheilen lasst; die Friicbte aber stimmen mit denen der

F. Vaillantii iiberein, Hr. Wirt gen, welcher die Pflanze ent-

deckte, stellt die Frage, ob sie vielleicht ein Bastard aus beiden ge-
r

nannten Arten sey. Am besten wurde das durch die Zucht aus

dem Samen ermittelt werden. Lebend babe ieh, die Pflanze noch

nicht gesehen.

B» Fumaria ITalllantli liolseleur.

Ausser^dem sehr kleinen Kelch, welcher am Ende des Bliithen-

stielchens nur ein kleines Schuppchen auf beiden Seiten darstellt,

macht sich die F, Vaillantii durch die an ihrem vorderu Ende mit

einer Kerbe ausgerandeten Platten des obern und untern Blumen-

blattes vor dea ubrigen Arten kenntlich. Die Platte des obern Blu-

menbiattes ist verkehrt-eiformig, sehr stumpf nnd, wie bemerkt, aus-

geschttitten durch eine Kerbe, ihre flachen rosenrothen Seiten sind

ungefahr so breit als der dickliche grijne Kiel, oder ein wenrg brei-

ter oder schmaler; der Kiel endet in der Ausrandung mit einem

rothen Punkt. Die Platte des untern Blumenblattes ist gerade so

gebildet, wie die obere, nur fast um die Halfte schmaler. Die Blu-

menkrone ist hellrosenroth, in's Lilafarbne spielend, die Platte des

obern Blumenblattes etvvas gesattigter. Die Pfatte der innern Blu-

menblatter ist nebst dem geflijgelten Kiele c|junkel-purpurfarben.
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9. Fuiuaria parviflora Iiamarck.

Die Kelchblatter sind eifdrmig, spitz und gezahnt, schmaler aU
der Durchmesser der Blumenkrone; sie reichen an dieser nur bis

zu einein Seclistel oder Funftel der Lange^ derselben hinauf. Die
Platte des oberii Bliimenblattes ist verkehrt-eifdrmig, vorne abgeriin-

det und sehr stuiupf, die Seiten sind flach ausgebreitei , so breit als

der griine Kiel, der nicht fiber dieseibe hervortritt. Auf der innern

Seite, da wo die Platte des obersten Blumenblattes in den breiten

Nagel ubergeht, findet sich beidef^eits ein kjeines stumpf'es roth-

gefarbtes Zahncben, welches einen rothen Pankt darsfellt, and weU
ches nebst der Gestalt der Frucht diese Art aaszeicbnet. Die Platte

des untern Blumenblattes ist ebenso gebildet, wie die des obern, aber

verhaltnissmassig um die Halfte kleinec, und die gefarbten Seiten

sind nur halb so breit als der grune Kiel, jedoch flach. Die Platten

der innern Blumenblatter sind nebst ihrem geflugelten Kiele dunkel-

purpurbraun, ausserdem ist die Bliithe rein weiss, und nur gegen

das Ende der Bluthezeit hellrosenroth angelaufen.

9. Ftimaria mtcrantlta Eia^aisca.
J

Diese Art hat das Ansehen, die feinen Blattzipfel, die sebr ge-

drungenen, an£ang]ich sehr kurzgestielten BItitbentrauben der Fuma-

ria parviflora, unterscheidet sich aber auf den ersten Blick von dieser

durch die grossen Kelcbe, die gesattigt rosenrothen Bliitfaen u. durcfa

die kreisrunden sehr stumpfen Fruchte, die ubrigens wie be! Aea funf

vorhergehenden Arten knotig-runzelig sind.

Die Kelchblatter sind rundlich-eiforinig, karz gespitzt, gezahnt

und breiter als die Blumenkrone und reichen an dieser bis fiber die

Halfte ihrer Lansfe hinauf. Die Platte des obern Blumenblattes ist

eiformig, abgerundet stumpf und nicht ausgerandet, die flachen Seiten

sind so breit als der Kiel, der nicht daruber hinansragt; die Platte

des untern Blumenblattes ist ebenso gestaltet, jedoch um die Haifte

kleiner.

Die grossen rundlichen breiten Kelchblatter zeicbnen diese Art

sehr aus. (SchUiss folgt.)

Verharidlunffen des brittlschen Vereias znr Beiforde-

rung der Wisscnschaften. (Schiuss.)

(Mitgellieilt in der Tliiiringcr Gartenzeituiig- 1845, '^r. 38—42.)

Hierauf wurde eine Abhandhing von Dr. Royle, betftelt: yjAlt-

fjemeine Bemerkungen ubet^ die geographische Vertheilung der



Flora von Ostindien, mit Bemerkungen iiber die Vegetation dcr

stehenden Wasser'^^ vorgetragen. Der Verf. bemerkte zuerst, dass,

wiewohl von den Ebenen Ostindiens allgemein angenommen wiirde,

dass sie eine fropische Vegetation nahrten, so zeigten sich darin

dpch bedeutende Abweichungen sowohl nach den verschiedeneu Ge-

genden, ais nach den verschiedenen Jahreszeiten. Die Ebenen konn-

ten nbrigens In feacb^e qnd trockene eingetheilt werden; in jeneo

iverden DSmme xur Verhiitung von Ueberschweinmungen, in diesen

Graben zur Bewasserung nothig. Zur Regenzeit ernahren jedoch

die mebrsten Geg^nden eine iropisehe Vegetation und Beis wri

darin mit Erfolg gebauet. An manchen mit Urwaldern bedeckten

Orten verbreitep sjcb einige tropiscbe Pflanzen selbst bis zu man-

chen heissen Tbalern in der Nahe von Kaschmir. Bei kulter Wit-

terang dagegCA , d. h- xur Winterzeit , erscheinen in den Ebenen,

besonders im nordwestlichen Indien , verschiedene europaiscbe Pflan*

zen , und Weizen nod Gerste werden mit gleichem Erfolge ivie in

Earopa gebanet. So trifft man beim Aufsteigen auf die Gebirge,

besonders des Himalaya, alle Arten von Vegetation an, auf Uhnliche

Weise, als wenn man vom Aequator nach den Poien fortscbreitet.

Am Fusse des Gebirges befindet man sich in einer tropischen Ge-

gend, beim weitern Aufsteigen wird die Vegetation europaiscb und

auf dem h8chsten Gipfel erscheint die Polarflora. Die Gebirge ste-

hen indessen besonders nnter dem Einfiusse der Regenzeit und sind

in der That den grossten Theil des Jabres hindurch in Folge der

erhitzten und mit Feuchtigkeit beladenen Luft mit Wolken bedeckt,

indem die Feuchtigkeit der Thaler bis zu einer Hohe hinaufsteigt,

wo die Temperatar unter dem Thatipunkt steht. Hier zeigt sich

danB eine liedeutende Einformigkeit der Temperatur und Feucbtig-

teit, Indem In den N&chten wenig Abkiihlung erfolgt, und wabrend

des Tages die WSrme nur wenig zunimmt, weil die Sonne das Ge-

wolk nicht za durebbrechen vermag. Auf diese Weise seben w*^

einige Balsaminen, Scitamineen und Orcbideen in einer Hohe bliihen,

wo sie bei der trockenen Hitze des Sommers sovvi>hl als bei der

dnrchdringenden Kalte des Winters keinen Tag lang ausbalten war-

den. In einem so ansgedehnten Landesstrich mit sehr verschiedenem

Klima ist die Flora naturlich sehr reich und mannigfaltig. Der be-

kannten Arten zahit die ostindische Flora ungefah^r 10,000, wovon

die grossere Anzafal aus eigenthiimlichen Arten hesteht, wekbe in-

dessen im Himalaya ein europaisches Anseben zeigen. Die Vegeta-
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iwn der verschiedenen Theile iles indischen Reichs gleicht derjeiii-

gen der Lander, welcbe eln abniiches Klima besilzen, und ungefubr

250 A^ten, welcbe in den £benen und Gebirgen von Ostindien vor-

koniinen, trifFt man aucb in andern zum Theil sehr entfernten Weit-
gegenden an. Die Vegetation der verscbiedenen tropiscben Lander ,

bleibt sicb iiberall ziemlicb gleicb, da sie dein Einflusse sebr abnli-

cher physiscber Zustaude unterworfen ist. Die Uebereinstimniung

biosicbtlicb der Pflanzen des siidiicben Theils yon Ostindien mit de-

nen des indischen Archipelagus, so wie mit der Flora des siidlichea

Cbina ist . besonders gross* Brown bat scbon friiber bemerkt, dass

ungefahr 200 Arten der^ au^traliscben Flora stcb aucb auf den sud-

lichen Insein des stilfen Meeres und in Ostindien finden. Dr. Jack
fand zu Singapore viele Uebereinstiinmung xwiscben den dasi^en

Producten mit denen des Festlandes und des westlicben Ostindiens

auf der einen , so wie mit denen der Iiiseln des ostlichen Arcbipe-

lagus auf der andern Seite ^ wahrend das Auftreten verschiedener

Epacrideen die Gegeud an Neuholland anschloss. Die Flora eines

grossen Theils der trockenen Gegenden von Indien zeigt grosse

Aehnlichkeit mit der der Westkiiste von Africa, wie znerst Brown
bemerkte, welcher versichert, dass diese entfemten Lander gegen 40
Arten mit einander gemein haben. Dr. Royle beobachtete auf ahn-

liche Weise eine Uebereinstimmung zwische der Flora von Aegyp-
ten and der des trocknen Theils von Nordindien ; auch nEbern sicb

einige charakteristiscbe Formen der mittellandischen Flora denen der

nordwestlichen Granxen von Indien. — Das Himalayagebirge besitzt

am Fusse and in seinen Thalern eine tropiscbe Vegetation. In einer

Hohe vou 6000—9000 Fuss ist das Klima gemassigt und die Fl»ra

entspricbt der der europaiscben Lander und des Caucasas s#wohl
hinsichtlich der Banme als der krautartigen Gewacbse, wobel viele

derjenigen Arten vorberrscben, welcbe auf nnsern Feldern gefunden

werden. Unter ihnen be^nden sicb auch einige Gattungen , welcbe

man bis vor wenig Jahren dem ebinesiseben Reiche und Nordamerica

ailein eigenthumlich hielt. Einige Arten sind identisch mit denjeni-

gen, welcbe in diesen entfernten Gegenden angetrolFen werden, die

auf der einen Seite die kalten und trockenen Steppen der Tatarei,

auf der andern die heissen and ebenfalls trockenen Ebenen von In-^

dien und Afriba, so wie das Meer scbeiden. Einige Berggipfel,

welcbe ein polarisches Klima geniessen, stimmen auch binsicbtlich

der Vegetation damit uberein und zum Erstaunen Hndet man alle

diese Familien and viele Gattungen gemeinscbaftlich auf diesen iso-

lirten Bergspitzen und zugleich anf der entfernten Melville - fnsel.

Die Dordlicbe Gestalt des Himalaya oder von Thibet hat hinsichtlich

der Gattungen oi|d selbst vieler Arten die grosste Aehnlichkeit mit

der Flora des A^Pi^ebirges und von Sibirien, docb mit efnem Sprung
in die mittellandiscbe Flora.' Nacbdem der Verfasser diese a]lg«-

meioen Ansicbten gegeben hatte, maehte er auf die Uebereiastim-

muDg zwischen der Vegetation entfernter Gegenden, weiiii sie giei-



ches Klima besassen, aufmerksam iind erinnerte an die merkwurdige

Aehiiliclikeit in der Vegetadon auf versciiiedenen Hohen des Hima-

laya mit der in verschiedenen Breiten anderer Lander, wie er denn

diess in seinen „ Illustrations of Himalayan Botany^' bereits naher

auseinandergesetzt habe. In Bezug auf einige geologische Erorte-

rungen, die allmahlige Hebung der Bergketten betreflfend , warf Dr.

Royle die Fragc auf, in welcher Periode die Vegetation der Berg-

gipfel der der Polargegenden ahnlich geworden sey. — Unter den

verschiedenen Gegenstanden, ^uf welche Dr. Royle die Aufmerk-

samkeit besonders wenden zu mussen meiiite, schien ihm die dichte

Vegetation, welche die Oberfl^che viel^r stehenden Wasser in Ost-

indien bedeckt, vorzuglich zur Anstellung von Beobachtungen geeig-

net Er erklarte, dass, da er selbst vorziiglich iui nordlichen Indien

sich* aufgehalten habe, er diese Vegetation zwar nicht in der Aus-

dehnung beobachtet hatte, wie sie im siidliehen Ostindien sicb finde;

doch ware sie selbst im nordlichen bedeutend genug, um eine grosse

Anzahl kleiner Sumpfvogel und unter diesen die chinesische Jacana

Ku untprhalten. Da er bei einer Gelegenheit an den Ufern einigcr

dieser Seen im Nordwesten von Beiigalen sich verweilt habe , sey

er liber die dichte und mannigfaltige Vegetation der schwimmenden

Massen, welche die Oberflache bedecken, nicht wenig verwundert

gewesen. Dieselben bestanden aus zahlreichen Stengeln, Blattera

und Bliithenstielen von sehr verschiedenen unter einander verwebten

und befestigten PHanzen, von welchen der jiingere Theil , welcber

Licht und Luft zu seinen Verrichtungen gebraucht, seinen Weg a«f

die Oberflache nimmt, wahrend der altere nach unten getrieben wirdi

wo die krautartigen Theile verwesen und absterben. Unter diesen

Pflanzen iinden sich die meisten Gattungen und selbst einige Arten,

welche in Europa unter ahnlichen Verhaltnissen vorkommen , mit ib-

nen zugleich aber Pflanzen wie Aeschynomene aspera mit ihf*"*

dicken zelligen Stengel, Convolvulus edulis^ Herpestes Monnief^}

JJtricidaria steUaris^ Marsilea quadrifoUa^ Trapa bispinosa ri-

bicornis nebst Arten von Polygonum und Dysophylla verticillat^-

Letztere ist wegen ihres langgliederigen
, gestreiften, mit Blattwir-

teln besetzten Stengels besonders merkwiirdig. Von den raehrsten

gilt die Bemerkung, dass sie wenig oder gar keine Wurzeln be-

sitzen; die schwimmenden Stengel sind lang und diinn, sehr zellig)

mit im Unifange kreisformig geordneten Gefassbiindein, aber mit we-

nig Oder gar keiner rindenartigen Substanz versehen. Dr Bucha-
nan Hamilton sah dergleichen Seen von noch grosserem Uuifang®

und mit einer viel dichtern Vegetation bedeckt, so dass* er die schwiiB-

menden Massen fest genug fand, nm das darauf stehende Gras %^^

Viehweide zu benutzen; doch brieht allerdings manches Stiick Vi^B

durch und ist dann verloren. Er beschreibt zugleiplr^einige Straucber

und Baume, welche in der Mitte des Wnssers wachsen, unter ih»€^

eine Rose, eine Barringtonia und einen Cephalanthus, Man k*'*

diese Vegetation kaura betrachten , obne an die Erklarung erinne"



-75

zu werden, welche man von der Bildung der Kohle in den friiheren

Perioden unserer Erde gibt, so wie an die sich oft in den Kohlen-
schichten darbie^enden Reste einer tropischen Vegetation in Gegen-
den, wo jctzt keine tropischen Gewachse fortkommen konnen. Ohne
jedoch liieriiber sich weiter zu verbreiten, werde es interessaut seyn,

die Vegetation dieser Seen rait der der ostindischen Kohlenlager zu
Burdwan zu vergleichen, welche sich ganz in der Nahe finden. Die
erste Erscheinung, welche dem Beobachter hiebei auffalU, besteht

darin, dass kein merklicher Unterschied zwischen der ehemaiigen
Flora an diesen Often und dem, was sich jetzt daselbst findet, wahr-
genammen wird. Nur eine bedeutende Verscbiedeiiheit fallt in den
indiscfaen Kohlenlagern auf, namlich die unermessliche Menge von
Farnen, woraus sie bestehen , wahrend gegenwartig in ihrer Nahe
keine Fame vorkonimen. Davoit tiegt iiidessen der Orund darin,

dass die indischen Ebenen iiberhaupt ofFen und desshalb wahrend
einiger Monate in jedem Jahre sehr heiss nnd trocken sind. Ein *
Farn, Asphnitim radiatum^ findet sich indessen bei Delhi an den
Seiten der Ziehbrunnen , auf der indischen Halbinsel und auch in

Arabien. Cheilanthes dealbata und Lygodium microphylhtm kom~
men auf den benachbarfen Rajmuhl-Hiigein vor. Aliein in derselben

Breite und nicht weit entfernt davon, da, wo das Land mit Waldern
bedeckt ist, welche Scbatten nnd Feuchtigkeit liefern, finden sich

zahlreiche Fame, selbst baumartige, wie in Silhet. Die Schichten
des Burdwanschen Kohlenlagers zu Ranigunge und Cbinakooree lie-

ferten dem Verfasser reichliche Reste von dem Ranigunge - Rohr,
Veti^ebraria indicay Marsileaceen ^ Trizygta speciosa und Arten
von Pecopteris^ Glossopteris u. s. w. Giossopteris Browniana
ist besonders interessaut, da sie nicht nur in diesen Kohlenlagern,

sondern nach Brongniart auch in Neuholland in der Kohle deg

Hawkesbury-Flusses bei Port Jackson gefunden wnrde. Anch Za-
mia Btichanani kommt daselbst vor und eine Palme, welche man
Zeugopkyllites calamoites genannt hat. Bei etwas mehr Feuchtig-

keit und selbst schon bei Beschattung von Waldern wurden diese

und ahnliehe Pflanzen an jenen Orten iippig gedeihen. — Es wird
hieraus klar , dass Hitze In Verbinduiig mit Feuchtigkeit noch jetzt

fahig ist, eine ahnliehe Vegetation wie die der Kohlenlager zu nah-
ren, und daraus lasst sich schliessen, (^ass es friiher nicht an Warme
nnd Nasse fehlte, urn die Vegetation der Kohlenlager zu unterhalten.

Wenn unsere Erde ehedem eine hohere Temperatur besass , wJe
diess viele geologische und zoologische Erscheinungen schliessen lal^

sen, so ist es klar, dass bei der Gegenwart von Wasser eine starke

Verdunstung eintreten musste, so wie diese noch jetzt in tropischen

Gegenden statt findet. War ehedem die innere Hitze der Erde an

verschiedenen Punkten der Obertlache gleichformig, so muss anch ^\e

Verdunstung gleichartig gewesen seyn , und man wird dann in der

Atmosphare keine obern und untern Stromungen bemerkt baben kon-

nen, welche jetzt die erhltete and mit Dunst beladene Lttfl i^t tro-
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pischen Gegenden in die kalten Zouen fuiiren miA dafiir die kalte

Luft der letztern nach dem Aeqiiator bringen. Da die luit Feuchtig-

keit gefulUe Luft in der Atmosphare aufstieg, so erreichte sie zu-

leUt eine Hohe, wo das Fallen der Temperatur auf den Punkt ge-

langte, bei welchem, sich die Feucbtigkeit wieder absetzt, und so

schlug sich dieselbe, dutch die Hitze in die Hohe getrieben, bestao-

dig in der Form von Wolken undRegen nieder. Feucbtigkeit musste

uuter solchen Umstanden iiberail erhalten werden, und daber musste

auch durch die fortvvabrende VVirkung der Hitze von Unten und

der Kalte von Oben die VVolkenbildung bestandig seyn; dadurcfa

wurde aber eine Gleichartigkeit der Temperatur bewirkt, da auf der

einen Seite der Ausstromung von der Oberflache der Erde begegnet

"Wurde und auf der andern die Sonnenstrahlen durch das dichte Ge-

wolk nicht starker durcbdriugen konnten, als diess noch jetzt bei

Regenwetter gescbiebt. In einem solchen Klima mussten aber tro-

pische Pflanzen fahig werden, unter jeder Breite gleich gut zn wach-

sen, und es konnten sich ibnen viele andere beigesellen , welchen

Trockenbeit kein wesentlicbes Erforderniss ist. Schliesslich bemerkte

der Verfasser, dass ein solcher bedeckter Himmel theilweise selbst

noch beut zu Tage beobachtet werden mochte. Humboldt babe

Ihn in den Anden angetrolSen und bescbrieben, und der Verfasser

selbst sah ihn ebedem in dem Himalayagebirge und besonders wah-

rend der ganzen Regenzeit. Dr. Mac Clelland u. A. haben ibn

vor mehreren Monaten im Thale von Assam angetroffen. Wenn er

friiher in nordlichen Gegenden existirte und die Quellen der Wanne,

wieDr. Royle annimmt, sich im Innern der Erde betinden^ so koafit^

eine tropische Vegetation nicht nur wahrend des Sommers in den

kalten Zonen bestehen, sondern auch im Winter nicht zu Gru0^^

geben. Das Wachsthum wurde nnr, wie noch gegenwartig, wah-

rend der Dunkelheit der Nacht zuriickgebalten. Als die innereHit**

abnahm und von der Oberflache wich , fiel das Gewolk stufenweisc

immer tiefer, bis es, wie jetzt die Schneelinie, in hohern Breitegra*

den die Erde erreichte. Diese Gegenden nahmen daber die gegcfl-

wartige Beschaffenheit an und durch den Einfluss von Kalte folg^fl

unf eine tropische eine eisige Vegetation. An Stellen, wo ein b»-

ber Berggipfel sich uber die Wolkenregion erhob, fand der kalteiwfi

lilinfluss derStrablung statt; es wurde, wie noch jetzt, viei Feuchtig-

keit aus der Atmosphare angezogen und verdiehtet und gab macW*-

gen und reissenden Stronieu den Ursprung, welche noch jetzt die

Seiten der Berge auswascben und sich in den niedern Ebenen vef-

breiten.

CDienstags den 24. Juni.) Edwin Lankester M. Dr. ha»-

delte vom Keimen der Pflanzen, Die Erfabrungen, welche wa^

rend des Keimens stattiinden, seyen folgende: 1) Absorption vfl"

SauerstofF aus der Atmosphare ; 2) Entwickelung von Kohlensaur«?

;j) Entwickelung von Amiiioniakf 4) Verwandlung der Starke <*

Dextrin, Gummi, Zucker u. s. w«; 5) Vermehrung des Umfangs -^
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Wachsthum des Embryo. Die gewolinlicli angenommene Theorie des

Keimens erklare diese Phauoniene als nothwendig mit dem Wachs-
thum des Embryo verbundeii -, man iiehme an , dass die Absorption

des Sauerstofts nnd die Eiitbindung der Kohtensaure ein Lebensact

sey, ein nothiger Process beim Vorgange des Keimens; man bc-

trachte das Keimen und die Vegetation a!s antagouistische Processe,

ivovon der eine in Oxydation und der andere in Desoxydation be-

stehe, wahrend das Elweiss fur die einzige O^e^l^ der Nahrung an-

genommen werde, Der Verfasser glaubte diese Erscheinungen beim

Keimen aus einem andern Gesichtspunkte betrachten zu konnen, Es
ist klar, dass der einzfge nothwendige Vorgang beim Keimen das.

Wachsthum des Embryo sey. Der Entwieklungsprocess desselben

aus primitiven Cytob]asten , die ihre Zcllgewebe ausbildeten, ist ge-

nau derselbe, wie der jedes anderu PHanzentheils, und von der Ueber-

einstimmung im Ban honne man auf die Uebereinstimmung in der

Verrichtung schliessen. Die gewohiiliche Theorie des Keimens schreibe

aber dem Zellgewebe des Embryo eine andere Function zu. Der
Verfasser halt diess fiir unnothig, er glaube, dass die Absorption des

Sauerstoffs, die Entwickeiung der Kohlensaure und des Ammoniaks
allein von der Zersetzung der Starke wnd des Proteins abhangen,
das in Aem Eivveiss des Samens enthalten sey, und dasa die wach-
senden Zellen des Embryo sich die Kohlensuure und dSs Ammoniak
nebst Wasser ganz auf dieseSbe VVeise aneignen, wie andere Zellen
im Pflanzenreiche. Diese Theorie, meinte er, stimme nicht nur bes-

ser mit der Erscheinung des Keimens in Pflanzen uberein, deren Sa-
men grosse Mengen von Starke im Eiweiss enthielten , sondern
auch mit einer grossen Klasse von Thatsachen, welche den ge-

wohnlichen Ansichten entgegenstanden, wovon folgende vprgetragen

wurden.

]. In vielen Pflanzen wtrd kein Eiweiss entwickelt und die

zum Keimen erforderlichen* Bedingungen sind dieselben , wie die

iiberhaupt fur die Vegetation nothlgen. 2. VIele Pflanzen mit bar-

tem Eiwefss, wie PhyteJephas macrocarpa, Phoenix' dactylifera,

Arten von Bactris^ Cocos und Astrocaryum ^ keimten, ohnii eine

merkiicbe Menace Eiweiss zu verzehren. 3. Die von Saussure er-

haltene Quantitat von Kohtensaure ist nicht nach der Zahl, sondern
nach der Masse der Samen Veranderungen unterworfen, zum Beweise,
dass dieselbe aus der Zersetzung der Starke durch einen chemischen
Process und nicht mtttelst des Wachsthums des Embryo durch einen

Lebensprocess gebiidet wird. 4. Saussure fand, dass das Verhalt*
niss zwisehen dem verbrauchten SauerstofF und dem entweichenden
Kohlensaaregas in verschiedenen Pflanzen abandert^ da doch die Quan-
titat des letztern verhaltnissmassig bestandig seyn musste, wenn die

Theorie der Oxydation wahrend des Keimens richtig wSre. 5. Bous-
singault hat gezeigt, dass die rhemiscben Processe, welche man
fiir das Keimen eigenthumlich bielt, sich in dem Eiweiss fortBeMea^

nachdera die junge Pflanze ihr Sehn^belchen imd ihr Fcdercheii be-



reits entwickelt hatte und ein selbststandiges Leben fiihrte. 6. Die

Veranderungen, welche bei der chemischen ZerseUung des Eiweisseg

der Samen wahrend des Keimens statt finden, koniien durch Kunst

liachgeahmt werden, wenii man Starke, Diastase u. s. w. zusammen-

mischt und sie der Einwirkung der atmospharischen Luft ausset/t.

Diese Theorie niodificirt daher die Ausichten iiber den Nutzen des

Eiiveisses; es ist nicht wesentlich zur Ernahrung der jungen Pflan-

zen niedergelegt. In einigen Fallen ist es ein Unterstiitzungsmittei

und verhalt sich zu dem Embryo auf ahnliche Weise, wie das Holz

ejnes Zweiges zu den darauf befiudlichen Knospen. In morphologi-

scber Hinsicht kann es betraehtet werden als ein Analogon der Be-

kleidung der Knospen; so wie diese aus verkiimmerten Bliittern be- !

steben, so ist das Eiweiss aus Embryonen gebildet , welche in den

fruhesten Zeilraumen ihrer Eutwickelung fehlschlugen. Professor

Hen slow meinte, dass die im Eiweiss niedergelegte Starke, so wie
|

der Zucker, der jungen Pflanze zur Eutwickelung des Zeilgewebes
|

dienten. Diese Substanzen wiirden gewobnlich in der Nahe der (

vracbsendeu Pflanzentheiie gefunden und dienten wabrscbeinlich zum
|

Gebrauch bei der Bildung des wachsenden Zellgewebes. Wenn
j

keine Starke in einein Eiweiss niedergelegt sev, so befande sie s\ch
;

in den Kotyledpnen und diene dann ebenfalls zur Ernahrung der

jungen Pflanze. Er halte dafur, dass La nk ester's Ansichten wei-

terer Priifung bediirften, und dass dazu besouders Chemiker erfor-

derlich seyen. Dass die Samen von Phytclephas ^ Phoenis etc

beim Keimen von ihrem Eiweiss keinen Gebrauch machten, halte er

noch nicht fur hinreichend erwiesen. Hr. Josua,Clarke ausserte

dass Dr. Lankester seine Ansichten auf Ausnahmen gegriindet

habe; in der Mehrheit der Falle werde ohne Zweifel das Eiweiss

wahrend des Keimens von der Pflanze verbraucht. Dr. Lankester
bemerkte, dass die Frage iiber die bestimrote Art des Wachstbums

der primitiven Zelle aus den Cytobiasten noch unentschieden sey-

dass jedoch eine der Functionen der entwickelten Zelle in der Assi-

milation des Kohlensauregases und des Ammoniaks bestehe, halte er

fiir sehr wahrscheiulich und fur eine Thatsache, welche bei physio-

logischen Untersuchungen, wie die gegenwartige, fiir erwiesen a"'

genommen werden konne.

Hr. Eduard Solly trug darauf eine Abhandluug nber d^^

Einfiuss der galvanischen Etektricitdt auf das Keimen der Stf-

men vor. Er erinnerte zuerst an die friiheren von H. Davy ange*

stellten Versuche, bei welchen Samen, in die Nahe des positiven

Pols einer Voltaischen Saule gelegt, fruher keimteh, als die am »«

gativen Pole liegendeii, eine Wirkung, welche man dem am pos**''

ven Pole entwickelten Sauerstoffe zuschreiben konne, der d'as Keim^"

befdrdern miisse, wahrend der sich am negativen Pol entbi»defl»*

Wasserstoff dasselbe verzogere. Diese Versuche bewiesen indesseo

keineswegs, dass das Keimen durch Elektricitat befdrdert werd^i

alleln nach den bekannten Wirkungen der Elektricitat zu schliess^^^
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diirfte man erwarten, dass dieselbe, so gut wie Lieht iind Warme,
einen bemerkbaren Eiufluss auf das Wachsthum der Pflaiizen aussere,

und als Reiz wirken werde. Herr SoUy bescbrieb danii die neuern

Versuche , welcbe iiber diesen Gegenstand angestellt wurden und
stattete besonders Bericht uber eine bedeutende Reihe yon Versucbeu
ab, welcbe man im Garten der Gartenbau-Societat gemacht babe.

Samen von Gerste, Weizen, Roggen, Turnips und Radies fand man
bei verscbiedenen Versuchen mit grosserer Schnelligkeit keimen, wenn
sie dem Binfluss eines scbwachen elektriscben Stromas von geringer

Spannung ausgesetzt ivurden; auch wuchsen dse PHanzen nicht nur

starker in die Hohe, sondern waren auch gesiinder ais andere. Diese
Versuche scbeinen entscheidend fur die reizendeiv Eisenschaften der
Elektricitat beim Keimen und sind w^hl zu untei^cheiden von den
durch die Elektricitat hervorgebrachten rein chemischen Wirkungen

;

indessen hat eine Anzahl von Versuchen mit andern Samen ganz
entgegengesetzte RcsuUate gegeben und bewiesen, dass entweder die

Elektricitat, wabrend sie das Keimen mancher Samen befordert, an-

dern dabei mehr hinderlicb ist und eine Verzoijeruncj desselben be

wirkt, oder dass die wahrgenommenen Wirkungen {n dem einen

und dem andern Falte bloss zufallig waren. Aus einer Reihe von
55 Versuchen mit versciiiedenen Samen spracben 20 zu Gunsten der

Elektricitiit, 10 gegen dieselbe und bei 25 zei^te sich gar kein Er-
folg. Zahlte man sorgfaltig die ganze Anzahl der Samen zusammen,
die bei dieser Reihe von Versuchen angewendet wurden, so fanden
sich 1250, welcbe durch die Elektricitat gediehen und 1253, welcbe
keinen solchen Erfolg bemerken liessen. Herrn Solly blieb daher
sehr zweifelhaft, ob die beobachteten Wirkungen auf Rechnung der

Elektricitat zu schreiben seyen. Professor H en s lo w hielt diese

Abhandhmg fiir sehr wichtig, da sie bewies, wie sorgfaltig man ver-

fahren miisse, um zu richtigen Scbliissen zu gekngen. Viele seyen

der Meinung, dass Elektricitat einen gunstigen Einflnss auf die Ve-
getation aussere, weil sie in manchen Fallen eine gute Wirkung
davoa wahrgenonimen zu haben glaubten , allein sie konnte eben so

gut nur zufallig gewesen seyn. Dr. Daubeny erklarte, dass er

ebenfalls dergleicben Versuche angestellt babe und zu ahnlichen Re-
sultaten gelangt sey, wie Herr Solly. Dr. Percy hielt die Ver-
suche des Hrn. Solly fur^ unzureichend, da man behaupte, dass

Elektricitat das Fruchttragen der Ptianzeft befordert babe, die Ver-
suche des Hrn. Solly dariiber aber nichts lehrten. John Ball
meinte, dass die Elektricitat auf die verscbiedenen Organe der Pflan-

zen verschieden wirken werde. Herr Yates las einen Auszug aus

einem Briefe vor, worin ibm ein Freund meldete, dass einige Steck-

malven, welcbe er der Einwirkung des Galvanisraus ausgesetzt

hatte, kraftiger als die ikbrigenibm nicht unierworfenen gewacbsen seyen.

Hr. John Ball verlas eine Abhandlung uber die specifisekeH

Charaktere der Pftanzen in morphologischer Hinsicht betracktet,

Er ging voa den beiden Voraussetzungea aus , dass erstKcb 'duri?li



alle Organe der Vegetation Eiiilieit des urspriingliehen Baues herr-

sche und dass zweitens ein v^haltnissmassiger Zusammenhang sewi-

schen Function und Sfructur statt finde; es sey ihin iminer walir-

scheinlich gewesen, ja es scheme selbst nothuendig, dass wo wir

%vahreud der Untersueliung einer Gruppe vegetabilischer Formen bei

VergleichuDg mehrerer ludividuen Unterschiede im Bau verschiede-

ner Organe fUnden, diese Abweichungeu unter einander nach be-

stimmten Gesetzen in Verbindung stehen, so dass eine Abweichung

in einem Organe nothwendig die Abweichung in einem andern be-

dinge und nicht fur bloss zufaliig gelten konne. A!s Beleg fur die

Riehtigkeit seiner Ansiehten fiihrte er drei europaische Graser"«n,

namlich Polypogon monspeliensis Desf. , P. maritimus R. & S.

und suhspathaceus Lois., in welchen die Uebereinstimmung zwi-

schen der Bildung der Blatter und der aussern Speize deutlicb be-

merkbar sey.

(Mittwoch den 25. Juni.) Capitan Ibbettson legte eine

Samndung eleP^trotypirter Pflanzen vor. Die mehrsten Exemplare

gehorten der Familie der Orchideen an, docb befanden .sich darunter

auch vieie Exemplare von andern Pflanzen, selbst einige Pilze, de-

ren Form sehr got erhaJten war. Das Verfahren, welches man bei

ihrer Zubereitung angewendet hatte, war das gewohnliche, doch hatte

man nach der Natur der Pflanze noch verschiedene Mittel zii Hiilfe

genommen. Einige Schwierigkeit hatte man besonders beim Ein-

tauchen der Pflanzen in die Kupfer-Auflosung bemerkt; diese war

jedoch am geringsten bei Pflanzen aus dem warmen Hause. Die

Pflanzentheile an der Oberflache waren vollkommen erhalten u. vielfi

licssen ihre specifischen Charaktere hinreicbend erkemien. Professor

Hen slow enipfahl bei Pflanzen, welche elektrotypirt werden soil'

ten, vorher die Lnftpumpe anzuwenden, indeni er dafiir hielt, dass

das Daseyn von Luft in ihrem Zellgeweb^e die Schwierigkeit beiffl

Untertanchen veranlasse.' Er meinte auch, dass Wachsmodelle vofi

den Kupferplatten angefertigt werden mochten , welchen man die ei-

genthiimUchea J^arben der Pflanzen geben konne. Professor Ed war a

Forbes bielt dafur, dass die Anwendung der Elektrotypen auf

Pflanzen von grosstem Nutzen seyn konne, besonders wegen der Er«

haltung der ieicht sich verandernden Formen maneher Bliithea, wie

der der Orchideen und der verschiedenen Arten Pilze. Er glaubte,

dass jedes Kupfermodeli mit Wa^hs uberzogen und darauf letzteres

colorirt werden konnte.

Von Hrn. Andrews wurde ein Aufsatz iiber die iriandiscben

Arten der Robertson'schen Saxifragen vorgetragen. Der Verfassefj

welcher die iriandiscben Steinbrecharten genan untersueht und in>^

denen der Pyrenaen vergliehen hatte, glaubte audere Schliisse als

Babington daraus zu Ziehen und bloss zwei Arten derselben bd-;

nehmen zu konnen, namlich SaMfraga umbrosa und Geum. Vi^

andern von Babington in selnem „ Manual ^^ beschriebenen Art^^

betrachtete er bloss als Varietaten der einen oder der andern. I^^'

mit eudigte die Sitzung dieser Section.
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