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naturliche Bedeuding der Theile, die man als Organe beschrelbt,

nicbt ricbtig erkaiirit ist ; die Artengliederung aber durch IVIeta-

iDorphose eben dieser Theile (der Anaphyta) sich bildet. Hat man
die Bedeutung der sogenannten Organe aber (iberhaupt nicht ver-

standen, so versteht man auch die Bedeufung ihrer Metamorphosen

nicbt und somit; kann man niemals eine natiirliehe Artehcharac^t^ri-
\

stik durch die kUnstliche Organographie und Terminoldgie geben.

In einer natiirlichen Characteristik der Arlen muss roan nicht

feste terminologische Merkmale einzelner Theile beschreiben, son-

dern den Habitus und Typus der ganzeii Anapbyfose der Stengel-

verzweigung, Belaubnng, Wurzelung, Knuspung, der in den Pro-

portionen, der Entwicklung der verschiedenen Theile liegt, und eben

so miissen die Blumen und Fruchtanaphytosen im Ganzen, wo es

erforderh'eh ist, bebandelt und durch naiiirliche Characterensystcime

untei'schieden werden. Die hierzu erforderiichen Termini konnen

nicbt ganz allgemein seyn , dass sie unverSndert fih* das ganze

Pflanzenreich passen, sondern sie miissen in den einzehien Fami-

lien und Gattungen, der Natui* gemass, modificirt werden. Nir-

gends durfen hfer kiinstlicbe Verstandesbestiromungen als diagnosti-

sche Merkmale fflr die Unterscheidung untergeschoben werden,

sondern die Artencharaeteristik muss durehans aus Naturbestim-

mungen der Organisation selbst gebildet werden; man muss nicht

durch (ktinstliche) Diagnosen die Arten, sondern aus den Arten die

Diagnosen machen. Auf diese Art konnen wir zu einem natiir-

lichen System der Pflanzenarten kommen. Die Gattungen miissen

auf dieselbe Art in Stamm - und Zweiggattungen unterschieden

werden. In diesera SInne ist die Darstellung der Gattungs- und

Artensystematik zu verstehen, die ich in dem natiirlichen System

des Pflanzenreichs nach der inlieren Organisation zu geben ver-

sucht babe.

Verliandlungeu der k* Akademie zu Paris. 1816.

In dev SU%ung vom 5. Januar wird eine Reclamation Schiiri-

per's in Strassburg beziiglich eines geologischen Gegenstandes v6i*-

lesen. Am Schlusse bemerkt der Verf., was, wie Ref. glfflibt, fiir

die Leser der Flora nicht ohne Interesse seyn mochte, dass er die

fossilen Pftanzen des scandinavischen Jura bearbeite , und diese

chie auifallende Aehnlichkeit mit jenen des frSnklschen Jura ui|d

Stuttgarter Keuper besitzen. So z, B, finden stch in demselben
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Zapfen ahnlich jenen von VoU%ia, und eine Equisetacee, Shulich

der vom Verf. aufgestellten Gattung Schizonema.

SU%ung vom 12. Januar. Cbevalliei* gibt als Nachtrflg

zup frubern Mittbeilung von Gris liber die Einvpirkung der Ei-

sensalze auf die Pflanzen seine Erfabrungen. Ein Gartner

konnte Kom Begiessen nur VVasser verwenden, welcbes nach Che-

vallier's Untersucbang einu merkliche 0"»"*»t^* schvrefelsauren

Eisens entbielt. Den Holxpflanzen, mit Ausnahnie der Rosen und

Orangen, sagte es zu; kraufariige Pflanzen, Kohl, Mobrriiben, Pa-

stinak und Laucb ausgenommen, ertrugen dasselbe nicbt.

Sit%ung vom 2. Februar. Chatin, uber die Kartoffelkrank-

heiL Die braune FMrbnng der erkrankten Kartofiel findet sicb bei

der UmSnderang der meisten Pflan/enstoffe, wie aucb Decaisne

und Gaudicbaud jene in der Kartoffel , in den Friiebten und

BlfiUern, die vervresen, fiir identUcb balten. Decaisne betrach-

tet sie deiQ Ulmin analog, andere vpoUen sie aus dei* Gegen\^art

der Pilze erktaren, welcbe man zwar in den meisten erkrankten

Kartoffebi findet, deren Erscheinen aber niebt die Ursaehe, sonderri

eine Folge der Krankheit ist, deren braune Farbung aber, we»'*

sie vorhanden ist, dureb die auf der Zellenvrandung abgelagerte

Substanz erzeugt wird. Stas ist der Ansiebt, dass die braune

Farbung durcb Albumin und einen nicht naber bestimmten Stofl

bervorgerufen wird. Diesen letztern halt Decaisne analog n»*'

Ulmin, iiber ibn will der Verf. einige nahere Aufschlusse geljen.

Schneidet man gesunde Kartofiein entzwei, so erbalt die Anfangs

ungefarbte Scbnittllacbe eine braune Farbung; bei leicbt erkrankten

KartofFeb) vermehrt sicb die scbon begonnene Farbung. Bei oef

mikroskopiseben Untersucbung findet es sicb, dass die Farbung bei;

der identiscb ist; vvoraus zu scbliessen, dass das farbende Princip

der KartoflTel in den gesnnden scbon vorbanden ist. Der Saft der

pistern ist brann, jener der letztern bingegen farblos, farbt sicb

aber, wenn man ibn sicb selbst iiberlasst. Das farbende Princip ist

demnaeb in dem Safte aufgelost, Diese Erscbefnungen, so wie die so^^

der Peripherie naeb dem Centrum gebende Farbung der kranken

Kartoffel, lassen geniigend vermutben, dass die Luft, und zwar der

Sauerstoff derselben es sey, weleher diese Farbung urspriingiicb

farbloser Substanzen erzeugt, Versuche beweisen diess, so *vie

aucb, dass der Sauerstoff dem farbenden Princip den Kohlenstoff

entziebt und Koblensaure bildet.

Diesen in dem Pflanzensafte im farblosen Zustaode aufgelo^
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ten Stoff, weleher durcli den SaiierstofF der Lufi braun gefltrbt wii'd,

welchein der Sauersfofif iiin so raschei* den Koblenstofi entziebt, als

die Teinperatiii* eine hohere ist, und dei* im veranderten Znstande

sich au{ der Zellenwand niedersehliigt, losHcb in Wasser und

schwacbem Atkohol ist, . erklfirt der Verf. fiir den Extractivstuff

Vauquelin's und Theodor Saussure's, die seifenartige Substanz

Scheele's,

Unter ganz gleichen Verhaltnissen farben sich IScbnitte von

Kartofieln unter dem Einilusse des Tageft]ichtes scbneller und in-

tensiver braun, als in der Dunkelbeit. Das Licht beguustigt deni-

nach die Einwirkung des Sanerstofies auf den ExtractivstofF, und

es lasst sIch daraus znm Theil der giinstige Einfluss erklSren, vi el-

chen die Dunkelbeit bei der Aufbewahrung der Friicbte ausiibt.

Der V^erf. benetzte Sebnitte eines und desselben KnoUens mit

Holzessig, verdiinnter Salpetersaure, Ammuniak- uiid KaUlosung,

endlich andere blleben ohne Praparation. Zvxolf Stunden spater

waren alle uiit Ausnahine der init Sanren bebandelteiv braun ge-

worden, vorziiglich die luit Alkali bebandelten ; nach zwei Mona-

ten vvaren die mit Sauren bebandelten nocb vollkommen weiss. Die

Sauren sind daher dasv wirksamste Mittel, das Fortschreiten der

Krankbeit zu verbiitvn, wabrend die Alkalieu dasselbe begiinstigeu.

Da kranke Kurtoffeln^ alkaliscb reagiren, so iiegt darin eine Begiin-

stigung dieser Farbung. Darin, dass die sauer reagirenden gesun-

den KartoHeln eine brauiie Fiirbung anuehnien, Iiegt kein Wider-

sprucb beziiglicb der VVirksamkelt der SMuren; denn um wirksain

zu seyn, muss die Siiure einen gcvtissen Cuncentrationsgrad besi-

tzen, der in dem Maasse wacbsen muss, als der Zutritt der Luft

erieiclitert wird. Der Verf. fasst das Vorstehende in folgenden Sa-

tzen znsammen: der fdrblose, aufgeloste Extractivstofi braunt sicb

in dem Grade,als die Luft zutritt; er fixirt sicb auf den Zellenvi^n-

den in der Weise, wle die Farbstofte auf der Baumwolle; alle

kranken Kartoffel sind durch ibn gefarbt, und demnacb ist er die

einzige Ursacbe dieser braunen Farbe.

Die Mittbeilung scbliesst mit IS Satzen, den Hauptinbalt des

iibrigen Tbeiies der Abhandlung enthaUend, in welcben der Verf*

seine Ansicbten iiber die Krankbeit weiter ausspricbt.^ Da indess

in ihnen nicbts vorkommt, was niebt bereits in frdbereif Mittbeiiun-

geu entbalten, so konnen sie fiiglich nnervv^hnt bteiben.

Siti'Ung rom 9 Ftbruar. Houssingault legt eine von Ca il-

ia t entworfene vergteicbende Zusaranienstellung der atmospblEri'
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ZusCande der Jabre 1844 und 1845 vor, bezuglich der Frage, ob

diese einen Einfluss auf das EiUstehen der Kartoflelkrankheit ha

ben koiinten. Die Unferschiede beider Jahrgange sind sehr iin-

bedeutend. Eine Ausnahme inaclit die Zalil der triiben Tage,

welche 1845 47, 1844 28 betrug; die Regenmenge bingegen wai'

1844 39^ mm. 1845 308 m™-

A, Mutel, fiber Centaurea Crupina L. Diese Pflanze wurde

bekanndich yon Cassini und den meisten spatern Autoren wegeii

d^s grondstSndigen Anheftuiigspunktes der walzenrunden AcLaene

als eigene Gattung, Crupina^ von Centaurea^ deren Achaenen zu-

sammengedruckt und mit einem seltltchen Anheftungspunkt ver-

sehen sind, gescbieden. Bei Vergleicbung der Exemplare des De-

le s s e r t ' schen Herbariums fand der Verf
.

, dass die in IMorea
r-

vorkommende Pflanze, im Aeusseren der franzosischen Pflanze

vollkbinnien abnlicb, an d^r Basis stark zusaaiinengedriiekte Achae-

nen, so wie einen seiilicben Anbeftungspunkt besitzt. Hev I'^p*

pus ist beinahe init jenem der lectio Halyaea von Centaurea iiber-

einstimmend. Der Verf, vereinigt aus diesem Grunde Crupina

und Centaurea, stellt aber naeh der Form der Achaene drei A^'ten
r

auf, von denen die erste, Centaurea Crupina^ die in Frankreich

und den benachbdrten Landern vorkommende Pflanze ist , die

zweite, (7. intermedia^ Algerien angehort, die Pflanze Morea's aber

C. Pseudocrupina genannt wird.

Ref; bemerkt, dass eine Vergleicbung von Exemplaren aus

Ungarn, Oberitalien, dem VVallis und Griecbenland dasselbe Ke-

sultat gab; die Pflanze Griechenlands zeigt constant einen seit-

licben Nabel an der zusamniengedriickten Acbaene, wabrend oi®

aus den iibrigen Gegenden nicht abweichen. JWutePs Vor&cblag

zur Vereinigung beider Gattungen mocbte also iinmerhin anzurieb-

men seyn.

Gaodicbaud liest den Bericljt der zur Untersuehung der

Kartofielkrankheit ernannten Cominision. Der Beriebt beginnt mit

einer Notiz fiber das Vaterland und die Einfubrnng der Kartoffel

in Europa, sodann wird eine Varietat der Kartoflei erwahnt, de

ren Fleisch durcb Kocben safrangelb gefarbt wird, so wie eine

Art, die auf den Hiigeln um Lima und auf der Insei San Lorenzo

wild wachst, deren unregelmassige , dicke Wurzeln einen bittern.

widerlichen Geschmack besitzen, und die dem Solanum tuberosum

sohr nahe stcht, jecloch keliicswugs ais iSie Staiumart unserer Cul-

turpflanze zu betrachtcn isf. Ftrner betrachtet der Bericbte^t^tat
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;er die Entvvicklang dec KartofFel, erwabnt der Cultarmethode, bei

vvelcher Geiegenheit er slch missbilligend iiber den Vorscblag, die

Kartoffel als Winterfrucht ziv cultiviren, ansspricht, und gebt so-

dann auf die einzebien vorgelegten Abhandlungen liber, deren Re-

sultate niitgetheiit warden.

Ill del' SUziing vom 16. Februar bespncht Gaudicbaud
die pbysiologiscb«ii Ursacben der Kartoffeikrankheit. Aus deni

Auhreten der Kraiikbeit gebt bervor, dass die Ursacbe eine ziem-

licb gleicbzeitig auf die ganzc Pilanzie vvirkende gewesen sey, die-

selbe nicht von den Stengein sicb zu den KnoIIen forfgepflanzt

babe. Durob die Zerstorung der oberirdiscben Tbeile inusste in

der EiMiiibrung der nocb unreifen KartofFel eine Bebinderung ein-

treten, somit aber aucb eine Veranderung der Gevvebe luid ibres

Inbaltes die Folge seyn; diese Veranderung trafen vorzugsweise

die stickstoffigen Bestandtbeile. Die vegetabiliseben, uie niinerali-

schen Bildungen sind secundare, und tragen nicbts zur Entwick-

lung der Krankbeit bei.

Sil%ung vom 23. Februar, Du troche t erstattet Bericbt iiber

Durancf's friiber erwabnte Abhandlung (Flora 1S46. Nr. 7.

p. 112.). Er bestiitigt die von Letzterem beobacbtete Eigenthiim-

Hcbkeit der Wurzein von Allium Cepa^ welcbe, aucb bei A. sa-

tivum vorkoinoit. Jedoch luuss erwabnt werden, dass, wSbrend

bei Mtrabilis Jalappa und longlflora die W urzelspitze allein sicb

gegen das Licht kruiumt, bei den beiden Laucbarten die Wurzein

in ibrer ganzen Ausdebnnng sicb wieder dem Licbte zuwenden,

wenn die Stelle der Licbteinwirkung verJindert wird. Die griine

Farbung der Wurzelspitze bei den beiden Mirabilis - Arten tritt

nur dann ein , wenn die Cotyledonen sicb vollstandig entwlckeln,

und nur dann wendet sicb dieselbe gegen das Licbt. Es ist da-

her die griissere Lebenskraft, welche diese Erscbeinung verniit-

telt, und diese kommt den Wurzein der Allium- Avten in bohereui

Grade zu, als andern PRanzen. Ferner bestatigt Dutrocbet die

Angaben Onrand's beziigtich der Pflanzen, deren Wurzein sicb

votn Licbte abwenden; nur Lepidium sativum nimmt Dutrocbet
ans; die Wurzein desselben sind vollkoramen unempfindlicb , wie

diess aucb von Payer beobaclitet wurde. Der Berichterstatter

erwabnt einer Erscbeinung, welcbe sicb bei dem Keimen von Sa-

men von Pisum sativum and Ervum Lens darbietet. Liisst man
<iieselben iiber Wasser auf einer durcbliicberten Korklamelle kei

men, so dreben sicb die Wiirzelcben auf die roancbfahieste Weisc-
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wenn keine directe Lichteinvvirkung statt hat. Fiillt hingegen das

Licbt dtfrcb erne schmate Spalte in das Gt'fass, so drehen sich

die Wiirzelchen in einer Spirale, die bald rechts, bald links ge-

wunden ist. Manchmal sind sie nur iin Zickzack gebogen odef

VOID Licble abgewendet. Bei Sinapis alba ist es ofter der Fall,

dass einige Wurzelcben dein Licbte sich zuwend^n, wahrend in

den meisten Fallen sie sich vom Lichte abwenden. Ist im letztern

Falle nun iminer die ^ussere llindenschicbte an Diike g&gen die

innere iiberwiegend, so ist das Uingekehrte bei erstprein der Fall,

so dass die innere Rtndenschichte beinahe allein vorbauden ist.

Viguier bemerkt , dass er die Kartoffelkrankbeit in eiiieiu

trockenen Keller sich babe entivickein seben.

Sit%ung vom 2. Mdr%. Gaudichaud fahrt in dem Vortrage

liber die Ursaeben der Kat'toffelkrankbeit fort. Er erklart sich ge-

gen die ^Annahme, als habe der Keim zu derselben bereits in den

Knollen existirt, gegen die Entstebung derselben durch Pil/f,

Thiers und Contagiositat. Die erste Ursache ist in allein diesein

nicbt KU suchen ; sie ist vdllig nnbekannt. Allgeinein hat man die

almosphSrischen Einfliisse als Ursache bezeichnet, allein aueh hier

lasst sich mancber Zweifel nicht abweisen, and jedenfalls ist die

Weise, wie sic eingewirkt, noch unbekannt. Nach dem Absterben

der oberirdischen Theile und des dadurch bedingten itufhorens

der Ausscheidung musste die Assimilirung der Safte eine Storung

erieiden, und dadurch Veranderungen in ihneu hervorgerufen werden.

Sit%ung vom 9. Mdr%, Durand versiebert in einem an Gau-
dichaud gerlchteten Briefe, dass er aus kranken Kartoffein, die

Anfangs October von ihin gepHan/.t wurden , und in einein Glas-

bause wahrend des Winters gehalten vvorden seyen, gesunde Knol-

len erhahen babe. S.

Personal- Notizen.
Todesfdlle. Am 11. Februar starb zu Gent der President der

dortigen konigl. Gesellschaft fur Ackerbau und Botanik, Bitter Th.

F. M. Ph. Papeians deMorchoven, geboren zu Gent den

IS.Mlirz 1792. ^~~ Am 18. Marz starb zu Dresden der Kupferstecher
und Naturalienmaler Carl Aug. Friedr. Harzer, bekannt durch die

von ihm herausgegebenen Abbildungen der essbaren and giftig^"

Pilze, 62 Jahre alt. — Am 21. April starb zu Regensbupg Hr. Georg
Felix, furstl. Scbwarzburg-Rudolstadtischer Legationsrath bei der

Reichsversamnalong, geb. zu Coburg den 14. Juli 1773. Seit dem

Jahre 1SI2 der k. bot. Gesellschaft als ordentlicbes Mitglied ange-

horend, hat er derselben durch die unter seiner Leitung erfolgte

Erbanuug der Gevvachshauser und langjabrige Vcrwaltang des bot.

Gartens vvesentliehe Dienste geleistet, und seine AnhSnglicbkeit »»

dieselbe auch noch dadurch bewahrt, dass er sie in seinem Testa*

mente mit eineni Legate von 600 fl. und luehrereu werthvollen Bi»-

chern bedachte. Moge ihm die Erde leicht seyn!
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