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Ausgezeichneter sind Helleborus odortis und atrbrubens WIL
uud durften ntcht leicht mit einander, als »och viel weniger mit den

vorhergehenden zu verwechseln seyii. Sie finden sich in Reich en b.

Iconographia botan. Cent. XIV. mit ihren auffallenden Verschieden-

heiteo sehr gut ahgebildet. Damit stimmen unsere Gartenexemplare,

bis aiif die Bluthenfarbe des H, atrortibens , voUkominen iibereto,

dessen Sepateu' nicht so gleichmassig und nicbt so dunkel purpur*

farben sind, aber breiter und langer, und uberhaupt die Bjumen

grosser, selbst grosser wie die des H, odorus, fast wie bei H, pur-

purascens. £10 ausgezeiehnetes Unterscbeidungsmerknial geben auch

noch die Blatter ab. Sie sind in H. odorus einfacher, die Biatt-

cben e!!iptiseh - langlicb , in ff. atrortibens zusanamengesetzter : die

Bialtchen namlich 3,4-, 5-, ja C-thellig, gleichfdrmig scbarf sage^

zahuig. — Letzterer bliiht viel spater als die verwaudten.

Marburg, im Marz 1846.

Verhaadlungen der k, Akademie zu Parisi 1845,

Sitzung vom 32. December. 6 a spar in. uber die KartoffeU

krankheiL
' j-

Wie bei alien Epidemien, so auch bei dieser, nahm man kejnen

Anstand , die Ursache derselben in den meteorologischen Verhaltnis-

sen zu suchen. Allerdings tragi das Jahr 1845 den Character eines

feuchten und kalten Jahres, aliein ist diess in dem Grade der Fall,

dass eine soiche Storung in dem Vegetationsprocesse der Kartoffel

eintreten konnte? Um diess zu ermitteln, ist es nothig, das frag-

liche Jahr mit andern ahnlichen zu vergleichen, und zu untersucheu,

ob die Kartoffel unter den Einfliissen der Witterung gelitten babe.

Letzteres ist jedoch nicht mogUch, da die Krankbeit zum Ersten-

male in dieser Heftigkeit auftritt.

Da nun im sildlichen Frankreich zwei Kartoffelernten stattfinden,

deren eine im 3Iarz gepflauzt , im Jnni gebalten wfrd, die andere

iiach der Getreideerute im Juli gepflanzt, im October geschiebt, die

erste von der Krankbeit verschont blieb, wahrend die andere zer-

stort wurde, so verglich der Verfasser die meteorologischen Verhalt-

oisse der beiden viermonatlichen Perioden, um sa erforschen, ob die

oben ansgesprochene Annahme gegriindet sey oder nicht,

17='
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Vergleiclit man die vom Verf. in ciner Tabelle gegebenen Be.

suUate, so findet man, dass die Temperatur des Jabres 1845 onte;

dem allgemeinen Mittel blieb, die Zah! der Regentage, so wie die

Begenmenge das Mittel iiberstiegen ; die Verdunstung war geringer,

als diess im Mittel der I*all zu seyn pflegt, die Nordwinde bingegen

, in Hinsicht der Haufigkeit beinahe gleicb. Die zweite Periode zeigt

eine sehr geringe Abweichang von dem aUgemeiuen Mittel, wabrenl

die erste eine viel grossere Differenz nachweist. Bei der Verglei-

chang beider Perioden zeigt es sich , dass die zweite hohere Lufl-

Teinperatur und Bodenwarme, grossere Verdunstung, geringere N^

belmenge und Haufigkeit der ^Nordwinde hatte , die Regenmenge da-

gegen, <obwobl die Zahl der gefaUenen Regen kleiner war, in Folge

der heftigen iSegengiisse, grosser ist. Und dennoch wurden gerade

in dieser Periode die Kartoffei von der Kr^ii4heit befallen. Wah-

rend der ersten Periode sank das Thermometer auf — 5**,8 im Mai,

auf 0<> im April, und wieder im Mai auf + 1,6**; in der zweiten

Periode hingegen war sein Stand nur wabrend zwei Octobertagen

auf — 1,2**, Eine Vergleichung mit friiheren Jabren zeigt, dass xur

selben Zeit das Thermometer 1835 auf — 4,205 1836 auf — 1**,^;

1839 auf— 2,5°; 1843 auf— 1,1" stand, obue dass eine schadliche Ein

wirkung auf die Kartoffe) erfolgte. Endlich sehr oft treten in dea

Gebirgsgegenden wabrend der Vegetationsdauer der KartoflFel Reifs

ein, obne dass dadurch eine scbadiiche Einwirkung bedingt wirJ.

Der Verf. glaubt daber annehmen zu diirfen, dass die meteorologi-

scben Einfliisse von keiner besonderen Bedeutung gewesen seyeo*

Zum Schlusse theilt Ref. die vom Verf. gegebene Tabelle mit.

Erste Periode von 1845. Mittel. Ailgemeines Mittel.

Mittlere Temperatur .

Mittel der Minima . .

Mittlere Sonnenwarme
Bodenwarme (3' Tiefe)

Zahl der Regen . .

Regenmenge . . . ,

13,50 14^40

6,1" 7,2«*

31,70 43,20

10,60 1^60

47,0 32,0
in* m. m, m.

200,5 215,1
m. m. 01. m*

781,7 918,5Verdunstung

Zahl der Tage mit Nordwind 75,5 76,6

Mittlere Schnelligkeit desselben „, „
von einem Tage zum andern 6,0 4,8
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Wolkenmenge (100=:dem gane

bedeckten HimmeO . . .

Zweite Periode von 1845.

12,4

Mittlere Teinperalur

Mittel der Minima .

Mtttlere Sonnenwarme

Bodenwarme

Zahl der Regen

Regenmenge .

Verduaatung

Wolkenmenge

Mittei.

19,0«

11,0*>

40,1»

17,6

38,0
ID. m.

319,2
m. nt.

929.0

6,9

Zahl der Tage mit Nordwind 69.0

Scliuelliokeit desselben
111.

5,2

12,1

Allgemeines Illitfel-

19,6«

12,P

40,5« i

18,6

30,0
m. m.

287,6

978,4

10,6

74-3
lit.

4,4.

Barrai, uher den Tabah,

Der Verf. bemerkt, dass die bisherigen Analysea des Tabaks,

zum Theil ohne genauere Angabe der verscbiedenen Sorten ange-

stellt, ungeniigend seyen. £r iintersucbfe die Tabake vonHavannah,

Holland, Ungarn , Kentuky, Maryland, Virginien; ferner von den

fraoKosiseben Tabaken Wurzeln , Stengel , Blattrippen , Blatter und

Samen. Die Ascbenmeiige ist am grossfen bei den Bllittern 23 pc.,

Blattrippen geben 22 pc. , Stengel 10 pc. , Wurzeln 7 pa, Samen

4 pc. Asclie. Die Asehen batten je nacb den verscbiedenen Pflan-

zen, die auf sehr verschiedenem Boden cultivirt wurden, .eine sebr

abweichende Zusammensetzung. Bel diesem Wecbsel in derZusam-

mensetzuns: zeigte sich eine Thatsache mit bemerkenswertber Be-

standigkeit, namlich das von Liebig aufgestellte Gesetz, dass nacb

den Umstanden in der namlichen Pflanze eine Base von einer

andern verschtedenen ,
jedoch analogen ersetzt warden kann. Die

Menge des Sauerstoffs in den Basen der Asche der Stengel, Blatt-

rippen und Blatter aller Tabaksorten ist 13 pc. im Mittel. Die

Wurzeln entbalten beinahe 8mal mehr Kieselerde, als alle andern

Tbeile. Die Quantitat der Kieselerde ist in den Blattrippen immer

grosser, als in den Blattern, die Menge des Kalks vermehrt sich in

den Blattern, wahrend das Kali dort abaimmt. Der Tabak entbalt

ferner unter alien Pflanzen die grosste Meoge Stickstoff, dessen

Qaaotitat nacb den Varietaten wechselt. in den Samen 6ndet sicb
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gleichfails StickstofF und ein fettes, farbloses Oel (von A. Bachner
jun. 1829 nachgewiesen). Wasser, in welchem Ta))akblatter digerirt

worden, reagirt stark sauer. Die Saure ist keine Aepfelsaure, son-

dern wird vom Verf. Nicotsaure (acide nicotique) genannt. Die

Zusammensetzung des Nicotianin ist; 71,52 KohlenstoiF, 8,23 Was-

serstofiF, 7,12 Stickstoff und 13,13 Sauerstoff.

Gr'iB^ uber die Eimvirkttng der Joslichen Eisensaize auf die

Vegetation.

Der Verf, theilte schon im vorigen Jahre, 1944, der Akademie

seine hielier bezugliclieD Uutersuchungen mit, vvelrhe durch die jetzi-

gen Mittheilungen ihre Bestatigung erhalteu. Die loslichen Eisen-

saize ^An^ demnach auf eine bleiclisiiclitige , schwachliche Pdanze

denselbexi l^nfluss, wie diess im Thierreiehe der Fall ist. Das Her-
.^.•^

- _w
vdrtreten der grunen Farbc, wenn die SaJzlosung durch die Blatter

.aufgenommen wird, beweist, dass die Wirkung unabhangio^ vom Bo-

den erfolgt. Kein anderes Saiz zeigt ahnliche Wirkungen aufschwach-

liche und bleichsuchtige Pilanzen, nur hat wegen der ieichten Zer-

setzbarkeit dieser Saize die Anwendung derselben imOrosseii immer

in sehr verdiinntem Zustande zu geschehen.

Sitzung vom 29. Decemher. Ad. Brongniart, iiber Noggerathiit

und ihr Verhdltniss zur gegenwdrtigen Vegetation,

Die Vergleichung fossiler Pflanzen mit lebenden bietet nicbt ge-

ringe Schvvierigkeiten, die einerseits ihren Grund in dem zerstreuten

Vorkommen der entsprecheiulen Pfianzentheile , andererseits in der

sehr haufig unvollstandigen Erhaltung derselben haben , daher viel-

fach sehr unwichtige Kennzeicben der Priifung unterworfen werden

miissen. Mehrere fossile Pflanzen zeigen wesentliche AbweichongcB

in ibrem Baue , und wir sehen die Unterschiede nm so bedeutender

hervortreten
,

je mebr wir uns den ersten Epocben der Erdbildung

nahern, ein Gesetz, welches nicht allein im Thierreiehe, sondern aarn

im Pflanzenreiche allgenieine Geltung hat. Der grosste Theil der

in den Tertiar-Bildungen entbaltenen Pflanzen gehort als verschie-

dene Arten noch jelzt lebenden Gattungen an, z. B. Pinus^ Frasi-

ntis^ Betula^ Acer ^ Jnglans ^ Nymphaea etc. In den Secundar-

Gebilden scheint der grosste Theil, bbwoh! obne Zweifel meist be-

kannten Familien angehorend, neue Gattungen zu bilden, in den aite-

sten Bildungen, vorziiglieh im Steinkohlengebirge (terrain bouillcO
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linden wir dagegen eing grosse Zahl von Pflanzenresten , weiche^in

den gegenwartig nocb existirenden Fainilien nicht untergebracbt wer-

den konnen, sondern neue Gruppen bilden. Calamiteae ^ Lepido-

dendreae^ SigiUarieae^ AsterophyUitae gehoren bieher, und einige

weniger genau *bekannte Gattuugen mussen wahrscbeinlicb ebenfalls

als verschiedene Familieu betrachtet vverden.

Konnen die der Vorw^lt eigentbumlicben von jenen der JetzU

welt abweichenden Familien in die Klassen und Abtheilungen des

Pilan/enreicbes eingereiht werden, oder erscbeiuen einige den Typeu

der gegenwartigen Pflanzenwelt frenid? Niebt mit volliger Gewiss-

belt lasst sicb diese Frage im gegenwartigen Augenblicke beantwor-

ten , docb scbeinen die bisberigen Forscbungen darzuthun, dass die

Typen der Jetztwelt aucb in der Vorwelt nicbt feblen.

Von den ftinf grossen Abtbeilungen des Pflanzenreiches finden

wir in dein Steinkohlengebirge die cryptogainen Zellen- und Gefass-

pflanzen , die nacktsamigen Dicotylen, es scbeinen bingegen die be-

decktsamigen Dicotylen und die Monocotylen zu fehlea. Keine Tbat-

sache gibt uns iiber ibr Vorkommen einen sicbern Aufscbluss , und

die neuern Forscbungen haben nicbt allein des Verf. Ansicht iiber

das Feblen der bedecktsamigen Dicotylen, sondern aucb jenes der

Monocotylen bestatigt. Uingegen ist durcb Untersuchung von Stamm-

stucken, deren innere Structur erbalten war, uacbgeiviesen worden,

dass ein Thei! jener fossilen Pflanzen , die der Verf. den Gefiiss-

Cryptogamen zuzablte, wie Sigillaria^ SHgmaria und vielleicbt die

meisten Calamiten . als besondere Familien betracbtet werden miis-

sen, und inebr Verwandtscbaft rait den nacktsamigen Dicotylen zei-

gen , als den Farnen, Lycopodien und Eqniseten. Zur Zeit der

Steinkoblenbildung mocbte die Vegetation fast einzig aus den beiden

grossen Abtbeilungen des Pflanzenreiches , den Gefasscryptogamen,

reprasentirt durcb Fame, Lepidodendreen und einige Equiseteu;

dann den nacktsamigen Dicotyledonen , bestehend aus Sigillarieen,

iSigiUaria^ Stigmaria^ Lepidofloyos\ Calamiteen iCalamites), Co-

niteren iWaJehia% und w.abrscbeinlich den Asteropbylleen (^Astero-

phyllUes^ Annularia und Sphaenophylliim)^ bestanden baben. Of-

fenbar war die lelzterwiihnte Abtbeilung, eng umgranzt in der gegen-

wartigen Vegetation, in der Vorwelt von grosserer Bedeutung. Die

bieber geborigen Familien sind meist nach der Form und Structur

des Stengels unterscbieden, da Blatter uud Frucbte im Allgemeiuen

ubbekaunt sind.

^^_
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. Die Gattung Noggerathia^ von Sternberg a.ufgestelU , war

bisher nur nach den Blattern bekannt. Der Verf. glaubt ihre Froc*

tificationsorgane gefunden za haben, und sie passender bet den Cy-

cadeen einreiben zn massen. Von Sternberg einige Zeit bezuglich

ihrer Stellung im Systeme nnbestimmt gelassen , dann den Palmen

beigezahlt und mit Caryota verglichen, spater endlich uberbaupt nur

za den Monocotyledonen gerecbnet, weisen ihr Lindley u. Cor da,

so wie fruber der Verf., einen Platz bei den Palmen an. linger

und Gop pert rechnen sie zu den Farnen. Die Zahl der Arten ist

bedeutend vermehrt worden ; zur N, foliosa Stbg. , aus der Stehi-

fcohle Bohme.ns, bamen nocb N. flabellata Lindl. et Hutf., aus den

Mlnen von Newcastle, Beinertiana und obliqna Gopp., so wie zwei

Arten dij^s Verf. in den permischen Saudsteinen (gres perniieus) aus

Rni^Q^/^^ sich in dem Werke Murchissou's u. Verneuil's

diesen kommen nocb mebrere neue Arten , welche der

Velf^ m ien Steinkoblenwerben Frankreicbs aufgefunden hat. Der

grossie Tbeil dieser Arten iibertriffC an Grosse die bereits bekaiiu-

ten und vorziiglicb Sternberg's Art. Im Allgemeinen findet man

nur isolirte Blattchen der grossen getiederten Blatter dieser Pflanzen,

sehr oft nur Bruchstucke dieser Blattchen.

Die Blatter von Noggerathia sind gefiedert, die Fiederblatt-

chen mehr oder weniger breit keilformig, bald facherformig, bald bei-

iiahe linear, an der Spitze gestutzt oder spatelformig gerundet , oft

in gerade, lineare, abgestut/te oder gerundete Lappen getheilt. Diese

Blattcben sind gewohnlich an einem Ende schief, woraus man, selbst

wenn sie vereinzelt, erkennt, dass sie einem geiiederten Blatte aU'

gehort haben. Der wichtigste Character besteht in der Vectheilung

der Nerven. Die Nerven entstehen alle an der breiten Blattbasis;

818 sind vollkommen gleich, weder ein Mittelnerv, noch ein vorragen-

der Seitennerv ist bemerkbar; sie sind parallel oder leieht divergi-

rend nach der grossern oder geringern Breite des Blattes , einfath

oder unmerklick zweigabelig, nicht beslimmt erkennbar wie bei deu

Farnen. Sie sind an der Basis etwas starker, zarter gegen die Mitte

oder das Ende des Blattes, allein alle unter sich gleich.

Vergleicht man diese Nervenvertheilung mit jener der jetztlebeu-

den Pflanzen, so ergibt sich, dass die Vergleichung von JSoggerathi^

mit den Palmen schlecht begriindet ist. Bei den Palmen findet man

iuimer einen deutlich erkennbaren Mittelnerven , dann schwat;here

Nebennerven , und scbr zarte Nerven zvviscben diesen; die Nerven
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stnd sehr nngleich , der Mtttelnerv ist fast immer stark vortretend*

Bei den Farnen mit gefiederten Blattern nahern sich die Blattchen

diirch ihre Form jenen von Noggerathia] die Ncrven entspringen

aus einem wenigstens an der Basis sehr deutliehen MiCtelnervenf

sind iibrigeus deutlich ztveigabelig und bilden einen sehr offenen

Whikel.

Einige Fame mit einfachem Blatte besitzen aHein eine grosse

Analogie mit den Blattern von Noggerathia^ yvieSchizaea latifoUa

und elegans^ allein die Form des Blattes ist sehr abweichei^. Diese

Umstande scheineit somife jede Vergleichung mit den Palmen oder

Farnen auszusehilessen.

Eine andere in der Vorwelt sehr verbreitete Familie fiingegen

bietet eine grossere Analogie in der Structur ihrer Blatter mit Nog-

gerathia^ die Cycadeen. Die Blatter der Cycadeen sind gefiedert,

die Fiederblattchen linear, lanzettlich, langlich-spatelformig. Bei Cycas

ist ein einziger Mittelnerv vorhanden; bei Zamia ^ vorziiglich den

americanischen Zamien , ist jedes Blattchen durehzogen von zahlrei-

ehen, feinen, vollkommen gleichen Nerven , die an der Basis ent-

springen, einfach und parallel, wenn die Blattchen linear oder lang-

lich, etivas divergirend und zweigabelig in einem sehr spitzen Win-
kel, wenn dieseiben verkehrt eiformig oder spateltg. Kurz die Net-

virung ist ganz analog jener von J^oggerathia^ se wie im Allgemei-

nen die Form der Blattchen ebenfalls sehr analog ist, wenn man

, z, B. Noggerathia foliosa und spathulata mit Zamia furfuracea^

integrifolia und pygmaea vergleicht. Die Blattchen anderer Arten

von ISoggerathia weichen zwar in der Form von den lebenden Cy-

cadeen ab, allein das viel wichtigere Merkmal der Nervirung bleibt

unverandert. Es mochte daber nach der Structur des Blattes ISog-

gerathia zu den Cycadeen gezogen werden,

Um die Schwierigkeiteu, die dem Studium der fossilen Ptlanzen

entgegenstehen , zu entfernen , und die Verwandtschaft der in den

Steinkohlen erhaltenen Pflanzen zu ermitteln , erscheint als das pas-

sendste, in den Gruben selbst zu verfolgen , wie die verschiedenen

Ptlanzenformen in den einzelnen Lagen vereinigt sind. Jede Stein-

kohlenschichte ist nach des Verf. Ansicht das Resuitat einer. besou'-

dern Vegetation , haufig verschieden von den voransgehenden wie

von den nachfolgenden Vegetationen , denen die nntern und obern

Steinkoblenschichten ihr Entstehen verdanken. Jede Scbicbte zeigt

eine besondere Vegetation; oft durch das Vorberrscben gewbser
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species characterisirt , w ie denn auch erfahrne Bergleute in vielen

Fallen die verschiedenen Sebichten durch die praktische Keimtniss

der foBsilen Ueberreste unterscbeiden. Dieselbe Kohlenschicbte mit

ihreu sie begleitenden Felsarten wird daher Reste der bei ihrer Bii-

dung vorhanden gewesenen Pflanzen enthalten, und durch genaue

Untersuchung dieser an Zabl gewohnlich sehr beschrankten Lokal-

f&rmen lasst sich hoffen, die Formen der vorweUIichen Fiora zu ver-

Tollstaodigen.

Diess Verfahren wendete der Verf. bei seinen Reisen zur Un-

tersuchung der Steinkohlenwerke Fraukreichs au, und fand unter dea

zu Bessege bei Alais aus eiu und derselben Scbichie geforde.rten

Stiicken , fast ohne Beimengung anderer Reste, eine grosse Anxahl

von Blattfragmenten mit laugen linearen , keilformigen und an der

SpiUe "g«iapptesi BlaUchen vod Noggerathia } ferner Blatter vou

gaiMB^hesefi^t'er Ferm (s. u.), endlrch eine grosse Anzahl dicker

eUifittsctiet oder iangUcher Fruchte. Die uuler 2) erwahnten Blatter

sind bei der zu Bessege vorkomnienden grossten bis jetzt bekannten

Art 50 c. m. lang und 30 c. ni. -breit. Sie sind doppelt iiederspai-

tig; der Blattstiel und die breiten platten SpindeJn erweitern sich

in die secundareu Spindein, und von da in die abgerundeten gekriimm-

ten und gefranzteu Lappen , welche den blattabnlichen Theil bildea.

Dieser Theil hat nie das Ansehen der zarten und scharfbegranztea

Blatter der Fame; es ist vielniehr ein platter, verbreiterter, an defl

Randern verdiinnter und gelappter Blattstiel; kein kleiues Blattchen

sitzt an diesen platten SpltideUi, auch lasst sich nicht annehmen, dass

es ein junges , noth eingerolltes Farnblatt sey. MM iiichts zeig

diese Abdriicke mehr Analogic als mit jcnen Blaftorganen , welche

bei den Cycadeen die Fruchtorgane tragen, nuinentlich aber rait jenen

von Cycas revohita , welche sehr breit und tief eingeschnitteu sind.

Zwischen den erwahnten Organen und jenen von Cycas sind alier-

dings grosse Verschiedenheiten, allein ihre gesainmte Structur bietet

viel Analoges, und beriicksicbtigt man, dass die jungen Blatter von

Cycas ebenfalls, wie die Lappen dieser Organe eingeroUt sind ^ fer-

ner dass die Blatter von Noggeratlda ^ besonders der begleitenden

Art, viel grosser sind, endlich dass sie stets mit Blattchen vorkommen,

die mit jenen der Cycadeen so viel gemein haben, so wrrd man nicht

anstehen, diese merkwiirdigen Organe fiir die fruchttragenden Blatter

von Nogg^athia zu halteu. Diese Annahme fiudet eine weitere

Bestutigung in dem gleiehxeitigen Vorkommen von Samen, wekfcc
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auffailend jeQen von Cyca^^ ^hichen, Diese dieken Samen sind lung-

lich oder elliptisch, durch den Druck platt, vollkommen symetrisch,

an der Basis dicker und abgestutzt, an dem andern £nde etwas zu-

gespitzt, und mit Spuren eiiies Korpers im Inuern, der auf den Ein-^

bryo zu deutei/ sciieint. Ausserdem zeigen diese Sainen auch noch

einige Analogie mit jenen von Ta.vus und Salishuria,

Es tiuden sich deinnach in der namlichen Steinkohlenschichte

und oft auch in den Sandsteinen und Schieferii: Blatter, deren Blatt-

chen die Form und Nervirung gewisser , vorzuglich americaniscber

Zamien besitzen, ferner Blatter, welcbe eine auffallende Analogie mit

den fruchttragenden Blattern der Cycadeen , besonders Cycas revo-

lata ^ besitzen, endlicb Sainen, die jenen von Cycas nicht minder

ahtilicb sind. Katim kann man sich enthalten zu schliessen, dass

diese drei verschiedenen Organe zu ein und derselben Pflanze ge-

hort haben , dass diese Pflanze den Cycadeen sehr nabe stehen und

in dieser Familie ein durch Grosse und Form der Blatter aus^ezeich-

netes Genus bilden miisse, ein Genus, welches die Blatter von Za-

mia mit der Fructification einer Cycas vereinigt zu haben scbeint.

In den Mineu von Freuil, zu St. Etienne, dndet man gleiehfalls

Fiederblatter einer Noggerathia^ die ohne Zweifel verschieden von

jener zu Bessege, gesellscbaftlich mit Blattern mit doppelfiedertheili-

geu, gefranzten, jedocb nicht gekriimmten Lappen, und Friichten, ana-

log den obenervvahnten, obgleich etwas abweichend. Da^selbe ist

zu Decazeville der Fall, bei Carmeaux finden sich die fruchttragenden

Blatter und zvvei Arten von Samen. Verschiedene Arten von Nog-

gerathia finden sich ferner haufig zu Blanzy, Autun, Brassac, Com-

mentry, Saint-Gervais, Neffiez, St. Georges sur Loire, Saint Pierre

la Cour, und Anzin. Der grosste Theil der geraden, linearen oder

etwas keilformigen Blatter mit gleichen, parallelen Nerven , die man
als Poacites bezeichnet hat, seheinen zu Noggerathia zu gehoren;

mebrere von ituien gehoren wahrscheinlich zu Habellarla Stbg,, zu

derselben Abtheilung des Pflauzenreiches gehiireud , von Stern-
+

berg zu den Palmen gezogen, von Cor da mit den Coniferen und

Cycadeen verglichen. Atletn hier sind die Blatter einfach und sy-

metrisch , -wahrend die von JSoggcrathia Tlieile eines gefiederten

Blattes sind.

Welter muss jedocb bemerkt werdeo, dass, w^nn Noggerathia

von den Monocotylen eQtfernt wird, Flabellaria horassifoHa Stbg.
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yon ^en Palmen ca den Gymnospermen gesetzt werden muss, so

wie aach AHisia^ so dass fiir die grosse Abtheilung der Monocoty-

len nichts ubrig bleibt in diesen Gebilden, a!s einige Fruchte, deren

Stelle bei der geringen Kenntniss, die wir von ihnen besitzen, kaum

mit eiiiisrer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen ist. Dennoeh mochte

der oben aasgesprochene Satz, dass zur Zeit der Steinkohlenbildung

die Vegetation auf die zwei Abtheilungen , Gefasscryptogamen und

nacktsamige Dicotyledonen, beschrankt war, nicht ungegriindet seyn.

R, et Ch. Tulasne, uber die nnterirdischen Pilze.

Die Verfasser haben es versucht , in dieser der Akademie vor-

gelegten Abhandlung die bisherigen Erfahrungen ijber diesen Gegen-

stand znsammenznfassen, and ihre eigeneu Beobachtungen damit ver-

baadeii. Die bei weitem grosste Anzahl der nnterirdischen Pike

gebort %VL de& Gasteromyceten, obwohl sie auch andern Klassen nicht

fehlen. Die nnterirdischen Gasteromyceten bilden drei Gruppen:

Elaphomyceae^ Hyinenogastreae und Tuberaceae. Die erste Groppe

gehort zu den Trichospermis ^ die beiden letztern zu den Angio-

gasteren, Hinsicbtlich der Fructification gehoren die Hymenogastreen

zu den Basidiosporen , die Elaphomyceen und Tuberaceen zu den

Thecasporen. Den schon bekannten Thatsachen beziiglich von Eld-

phomyces fugen die Verfasser bei, dass die Sporen , obwohl sie ia

der Kegel glatt scheinen, mit feinen dicht an einander stehenden nadel-

formigen Spitzen bedeckt sind; drei Zellenmembranen setzen sie zu-

sammen.

Die . Gattungen der Hymenogastreen lassen sich nach zwei

wenig verschiedenen Organisatioustypen thellen, welche den Lyco-

perdon und Sclerodermen entsprechen. Bei alien diesen Gattungen

ist der Inhalt der Peridie (glehd) mit kleinen Fachern verseheo,

bald sind and bleiben diese leer, bald siud sie gleieh von vorne her-

ein mit fruchttragen^en Faden gefullt. In dem erstern haufigern

Falle entstehen die Sporen auf den Basidien, welche die Wande der

fruchttragenden Hohlungen bekleiden. Hymenogaster ist der Typus

dieser Structur; ihre Beproductionsorgane siud, wie bei Elaphofny-

ces^ aus drei Dfembranen zusammengesetzt, deren ausserste zuweilen

Unebenbeiten auf der Oberflache zeigt. 4

Einige Tuberaceen besitzen, wie die Hymenogastreen, Lufthoh-

len, welche theils vollfcommen geschlossen und von einander unab-

banglg sind, theils unter sich und mit Buchten in Verbindung sfehefl:

/
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welche mit einer oder mekrereb, an der Oberflacbe des Pilzes immer

offenstehenden OeiFnungen zusammenhangen. Bei andern Gattungen

Bind diese Lufthohlen durch unregelmassige Vertiefungen ersetzt, wel-

che sich bis in das Centrum der Pflanze fortsetzen: bei Tuber und

den verwandten Gattungen sind es enge, sehr zahlreiche , mit einem

immer unfruchtbaren besondern Gewebe gefiillte Kanale. Diese Ka-

uale erzeugeu die Aderungen , welche man im Fleische zahireicber

Arten von Tuber ^ Pachyphiocus ^ Stephensia {Genea bombycina

Vitt.) etc. wahrnimmt. Ein Umstand, der diese Kanale besonders

characterisirt, ist, dass sie, an verschiedenen Punkten im Innern des

Pilxes eutstanden , alle durch die Dicke der ailgemeinen Hiiile nach

der Oberflache des Pilzes sich entwickein; ist eine vorher grund-

standige Hohlung (fovea) vorhanden, so ofinen sie sich dort in grosser

Auzahl, wenn nicht alle. Ihre Bestimmung ist Luft zu fiihren. Ein

anderes System von Adern iindet sich oft unter der Form von ge-

farbten Linien , welche von der innern Wand der Hiiile des Pilzes

verastelt gegen das Centrum hiulaufen; sie sind dnrchscheinend, feucht,

und diirften die Bestimmung haben, den Nabrungssaft bis zu den

Sporangien zu leiten, welche langs ihres Randes sitzen. Ibre Rieh-

tung, so wie Structur und Function, sind von jenen ersterwahnten

verschieden. Die Aderungen einiger Arten iChoiromyces^ Delastrm)

entsprechen vielleicht genau keinen von beiden, sondern vereinigen,

wie es scheint, die Eigenschaften beider.

Will man den innern Bau der Tuberaceen durch eine Einstiil-

pung (intromission) und Verdoppelung des Peridiums erklaren , so

fiihrt diess zu Deutungen verschiedener Organe, die sehr wenig mit

den aus der Beobaehtung abgeleiteten Schliissen iibereinstimmen.

Die Anordnung der Sporangien im Innern des Pilzes ist meist

von der Art, dass ihre Spitze gegen die Lufthohlen , die Luftgange

oder die meisten Adern gerichtet ist 3 ihre Vereinigung mit zahlrei-

chen Paraph ysen nahert einige Gattungen den Discomyceten, und

letztere Organe fehlen selbst vielleicht nicht einmal Tuber und ana-

logen Arten.

Die Sporangien (conceptacles) sind die aussersten Zellen der

Faden oder Zellenreihen , aus welchen der Eintrag (frame) des Pil-

zes zusammengesetzt Ist, in diesem Sinne sind sie immer endstan-

dig;^ ihr Volamen ist gewohnlich ausser allem VerbaltDiss zu dem

iibrigen Gewebe des Pilzes. Bel Tuber sind «ie elliptiscfa oder ab-

gerandet , ihre Membran Ist ans swei innig rerbandenen Hiatal xu-
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sammengesetzt , von welchen die aussere unter der Einwirkung von

Sauren aufquillt, die iiinere zart, zusaminenhangend, glatt bleibt, und

viel langer der Einwirkung der Sauren widersteht, wobei jedoch keine

von beiden sich hierklich farbt. Hire votlstandige Entuicklung baben

sie erreicht, wenn die Sporen in ihrem Innern erscheinen; sie sind

dann durch eine Flussigkeit ausgedebnt, welche unregelmassige Mo-

lecule, kleine kornige Korper enthalt. Die entstehenden Sporen siixl

kleine, dttrchscheinende, farblose Zellen, welche^ fast ganz schon ihre

spatere Form haben; sie wacbsen auf Kosten der Flussigkeit, in der

sie schwiinmen, und hangen weder uiiter sich, noch niit den Wanden

des Sporangiums zusammen; diess entleert sich in dem IMaasse, als

sich jene vergrossern, und wenn sie ihre vollige Ausbildung erreicht

iiaben, sind die in ihm enthaltenen StofFe ganzlich aufgezehrt. Die

Sporeil entstehen entweder zu mehrern auf einmal, oder nach uod

nacfa; ihre normale Zahl scheint vier bis acht; allein die erste Zahl

ist niemals bei derselben Art constant, sondern ofter ist nur eine,

zwei oder drei vorhanden; die Zahl acht erleidet nirgend grossere

Ausnahmen, als bei den Discomyceten. Die Zahlen vier und acht

konimen auch bei Tuber vor.

Die Sporen sind kngelig, elliptisch , fast cylindriscti ete. und im

Allgemeiuen zieiniich dick. Sie sind platt, warzig, mit stumpfen oder

nadelformigen Spitzen bedeckt; oft erheben sich auf ihnen membra-

nose, zarte, durchscheinende Rippen, die unter sich verbunden ein

grnbiges Netz darstellen. Sind sie stachelig oder mit nctzformigeo

Zeichnungen versehen, so ist im Allgemeineu ihre Membran aus drei

Hauten zusammengesetzt. Der aussern gehoren allein die Uneben-

heiten an, sie ist innig mit der mittlern verbunden und wird zugleich

mit dieser von Jod gelb oder braun gefarbt. Die leicht zu isolirende

innere Zellenmembraii ist glatt, zusammenhangend, lost sich langsaru

in kalter Schwefelsaure und wird durch Jod wenig oder gar nicbt

gefarbt. Die Hohlnng der Sporen ist einfach und bei den reifen

ausschliesslich mit einer oligen, von Jod gelb oder grjinlich gelb, von

Schwefelsaure rothbraun sich farbenden Flussigkeit gefiillt; Schwe-

felather scheint keine Wirkung auf dieselbe zu aussern.

Unter den unterirdischen Pilzen, welche keiner der obenerwahO"

ten Gruppen angehoren, muss Rhizoctonia erwahnt werden, welche

die Aafmerksamkeit der Mycologen und Landwirthe durch die Ver-

heerangen, die sie an dem Safran u. der Luzerne anrichtet, verdieu^-

Diese Verhcernngen scheinen durch den namlieheii Pile eneugt »«
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werden, der nicht, wie man bisher glaubte, nur aus einem violetten

Byssiis und gleichfarbigen festen Kernen besteht; dieser Byssus ist

iiichts anderes, als das Mycelium eines Pilzes, lind die Kerne war-

den von unbedeutend veranderten und stark verdickten Faden dessel-
J

ben Organs gebildet. Der Pilz selbst ist eiii kleiner Knollen, an-

fangs schmutzig weiss , dann vioiett, endlieh schwarzlich , kaum van

der Grosse eines Hirsekorns, welcher an der Oberflache der Luzerne

oder an der innern wie obern Seite der vertrockneten Epidermis der

Safranknoileu entsteht. Zu erwahnen ist^ dass im letzten Falle der

Pilz stets vor einer SpaltoflPnung sitzt, und die kleine konische

Vertiefung am Gritnde dieses Athiftangsorganes ausfullt. Demnach

bedingt Rhizoctonia crocoriim DC. durch Behinderung des Athmens

die Zerstoruntj der Knollen.

s.

Kleinere Mittheilungen.

Ueber die medicinischen und okonomischen Eigenschaften des

Anacardmm occidentale gab neuerdings W. Hamilton Nachrich-

ten. Dieser schoae westiudische Baum heisst in den franzosisichen
h

Besitzungen Acajou-Baum ^ in den englischen Cashew- nuA Cherry

-

(Kirschen-) Baum, erreicbt etwa 20^ Hobe, wachst schnell heran,

tragt schon im 2ten Jabre nacb seiner Entwicklung aus dem Samen
Friichte und fabrt bierin ununterbrocheu bis zuni 50sten, ja selbst

zuweilen bis zum lOOsten Jahre fort. Sein hartes , feingeadertes

Hoiz ist sehr dauerhaft und zu mancben Zwecken verwendbar. Stamm
und Zvveige iiefern beim Verwunden ein weisses, dem arabischen

sebr ahnliches Gummi, welches zusammenziebend schmeckt nnd von

den Insekten nicht angeriihrt wird. Dnrch Anzapfen des Stammes
erhalt man einen milchigen Saft, welcher Leinwand dauerhaft schwarz

farbt. Die sogenannte Frucht ist nichts als ein ungewohnlich starker,

saftiger Fruchtstiel oder Fruchtboden von birnartiger Gestalt, an dcs-

sen Ende, inmitten einer concaven Flache, eine nierenformige Nuss
sitzt. Sowohl der Fruchtstiel als die Nuss sind bekannte Lu\us-

Artikel auf unsern Tafelu. Der Nusskern ist in eine harte Schale

eingeschiossen und ausserdem noch von einer diinnen Haut iiberzogen,

zwischen beiden UmhiiUungen betindet sich ein ausserst scharfes,

dickes, schwarzlicbes Oel, welches, an die Lippe gebrachi, sogfeicb

Blasen ziebt, wesswegen die JSiisse vor dem Verspeisen eine Zeit-

lang gerostet werden miissen. Dieses Oel ist ein gutes lUiltel zur

Heilung von Sommersprossen und Hiihneraugen, so wie zur Heilung

bosartiger Geschwiire, auch schutzt es damit bestrichenes Holz ge-

gen Faulniss und Insektenfrass. Der saftige Frachtstiel hat etwa

V
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