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fjanisclien Pflanzen. — Verhandlungen der k. Akadeniie zu Paris.

Kleinere Mittheilungen. Link, uber den anatomischen Bau der

Blatter von Anoectocbiius. Miquel, iiber Manna in Kleinflsien. — Anzeige
von Re clam in Leipzig.

Zur Anapliytose der homorganischen Pflanzen. Von
Dr. C. H. ScHULTZ Schultzenstein, Prof. ord. an der

Universitat in Berlin.

Die Organographie der homorganischen PHanzen ist bisber

iiaupesaehlich in deia Gewande der rein kunsllichen Terminologle

geblieben, und die Metamorphosenlehre, welche man zar Erklarong

des Baues der Heterorgana so viel/altig benatzt bat, Ut aof die

Terminologie der Homorgana nicht angewendet worden. Der Grund

hiervon ist kein anderer als der, dass die flletamorpbosenlehre auf

den Bau der Homorgana auch ganz und gar nicht anwendbar ist,

indem ihre Grundsiitze mit den Vegetationsformen der homorgani-

schen Pflan/eii im vollkommensten Widerspruch stehen, so dass

man keine Woglicbkeit gesehen bat, mit der Anwendung der Meta-

mornhosenlehre auf die Homorgana durehzukomraen, W\q Morpho-

lopie dieser Pflanzen ist daber stillschweigend verlassen geblieben,

ohne dass man sich das wahre Verhaltniss derselben zu den He-

terorgana zur Anschauung gebraeht batte. Der Fortschritt der Wis-

senscbaft aber fordert es, dass diess einmal gesehehe, und dass die

morphologischen Entwickhingsgesetze einer so reichen Masse yon

Formen, als nnter den Pilzen, Flecbten, Algen, Bloosen, den Fruch-

ten der Fame verborgen Hegt, zu Tage gefordert werden, am dem

gemUtblicben Interesse, welches das Studium dieser Pflanzen Immer

gewjihrt hat, auch eine wissenschaftlicbe Begriindung and Haltung

geben.

Flora 1840. 26. 26
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Die Metaraorphosenlehre hat bisher dazu gedient, wisseii

schaftliches Leben in die Formenlehre der Heterorgana , besoii-

ders der Blumen und Friichte derselben, za bringen. Wir sa-

gen nuH, dass dieses bei den Homorgana nicht iiioglich ist, und

haben die Ursache dieser UnmogUchkeit noch nahei' zu betrachten.

Die Metamorphosenlehre beruht auf dern Princip der Unterscliei-

duiig von Axen und Anhangsorganen (Stengel und Blatt) als Ur-

foraien, worauf alle Blnmen und FrucUtentwickelung reducirt wird.

Genau genommen werden sogar nup die Blatter als solch« Urfor-

men angenomm.en, die Stengel (Axen) nur nebenher zur Erklarung

mitgenommen, doch bleibt die Existenz von Stengehi und Bliitteni

an einer Pfianze iramer die Voraussetzung der ganzen Organogra-

phie nach der Metamorphosenlehre. Wo also der Gegensatz
vonStengeln undBlattern (Axen und Anbangen) liber-

haupt nicht hervortritt, hort hiernacb aucb die Er-

klSrung aus der Metamorphosenlehre auf. Diess ist nun

abcf bei den homorganiachen Pflanzen der FalL Bei den Pilzen,

den Algen, den Fiechten sucht man vergebens nach dem GegeusatK

von Axen und Anhangsorganen , denn wir linden hier entweder

scheinbare Axen ohne Anh^'nge, wie bei Conferven, vielen Tangen

nnd Piizen; oder wir finden scheinbare AubMnge CBlatler), aus de-

nen die ganze Pflanze zosammengesetzt ist, wie bei den Blattaigen

und Fiechten. Eine Erklarung der Vegetation dieser Pflanzen aus

der Tbeorie der Axen- und Anhangsorgane ist also ein Ding der

UnmogUchkeit, weil die Grundlagen dieser Tbeorie bier ganz und

gar fehlen.

Die allgemeioeUnterseheidung von Wurzein, Stengehi, Blattern,

Knospen u. s. w. als Organen, die mit bestimmten Functionen be-

gabt sind, ist bei den bomorganiscben Pflanzen eben so unmogUch,

weil die meisten dieser Organe hier fehlen und der ganze Pflan-

flsenkSrper in eine einfache Form zusammenschmilzt, die in jedem

ihrer Thelle alle Funetioneu ausiibt. Hier tritt es am deutlicbsten

bervop, dass die Functionslehre (der inneren Organisation) von der

Organographie (der Stengel, Blatter) ganz uuabhangig ist, und mit

Unreeht Immerfort damit vermengt worden ist, wodureh die Irr-

thCimer nur noch grosser geworden sind.

Wie nun einerseits die Metamorphosenlehre auf die Erklarung

der (individuelien) Korperform der Homorgana unanwend bar ist,

ist sie andererseits auf die Fruchtblldung dieser Pflanzen noch viel

weojger aawendbar: die Anwendung aueh nlemals versucbt wor-
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den. Die Frnehtformen und Hire Theile bei diesen Pflanzen sind
daher nach rein kunstUehen und zufalligen Unterscheidungen be-
schrieben uoi'den; die kunstUche Terminologie ist bier im hiicbsten

Schwunge, wobei die aligemeinen Bildungsgesetze unberueksichlfgl

geblieben siiid. Diess hat audi nicht anders seyn koniien, weil die

Differenz von Axen und Anhangsorganen, deren MetamorphoBen
ais Grundlage der Bildungsgesetze angenommen werden, hier gar
niclit zu linden ist. In der eryptogaraischen Terminologie bat man
daher zufallig bei verschiedenen Familien oder Klassen denselben

Theil mh den verschiedensten Namen belegt, wie z. B. die Frucht-

liiille bei den Farnen: Sporangium; bei den Flechten: Gebause;
bei den Kngelpifzen: Peridiuin ; be! den Bovisten : Rinde; bei

Amanita: Volva ; bei Agarkiis; Schleier u. s. vv. heisst; wie ander-

vvarts die niorphologisch verschiedensten Theile denselben Namen
Jiihi'en, so dass z. B. init dein Namen : Receptaculum oder Stroma

hei den Spharien: das Sporangienanthodium (Sporangodium) ; bei

den FJechten dev Sporentrager, and in anderen Fallen Theile der

Ft'uchthulle belegt werden. Bei einer solcben babylonischen Spracb-

verwirrung kann man mit der natiirb'chen Systeroatik der Hoiaor-

gana unmoglich weiter kommen.

Das feediirfniss einer naturgemassen, auf die organischen EnC-

wieklungsgesetze gegrdndeten Terminologie der homorganischen

Frncbtbildnng wird aber urn so grosser, je Hefer ^e Donkelbeiten

sind, vvelche liber die wahre Natin? der Fruchttheile berrschen.

Dieses Bedcirfniss aber ist von der Metamorphoseniehre aus nicht

zu befriedigen.

Gehen vvir noch naher auf die Widerspriiche ein, In die man

geriith, wenn man aus der Metamorphoseniehre den homorganischen

Fiucbtbau erklaren viili, so sieht man:

1. In BetreiF der Sporangien der Fame, dass, wenn man die

Sporauffienklappen als aus Metamorphose der Blatter entstanden

erklaren will, hierbei iibersehen wird, dass die Farnkrautblatter

init einem doppelten Gefasssystem versehen (heterorganiscb) sind,

^^ahrend die Sporangien ohne alle Gefasse (homorganiscb) sind.

Die Entstehunff der Farnkrautsporangieii aus Metamorphosen der

Farnkrautblatter ist also so unmoglich, als die Metamorphose eines

Mooses in eliiQ Lilie. Man vergleiebe, was bieriiber in roeinein na-

'ilrlichen System des Pflanzenreichs bei den Farnen gesagt ist

2. Es sind empiriscb keinerlei Mittelbildungen und Uebcrgange

zvTischen Farnkrautblattern und Sporangien bekannt, wie eiwa die

20^
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Mittelbildungen zwischen BISttern, Blumenblattern, Staubfaden in

den Btumen der heterorganischen Pflanzen.

3. Algen und Piize baben keine Blatter, durch deren Meta-

morphose die Friichte derselben entstanden seyn kuiinten, und die

Flecbfen baben wieder keine Axengebilde, die man doch auch zur

Fruchtbildung nothvrendig ansehen muss,

4, Die homorganischen Friichte brechen aus dem innern Pa-

renchym der Laubsubstanz hervor, wie etwa der Pollen aus dem

Staabfadenparenchym 5 so dass hierbei eine Metamorphose ausserer

Organe ganz nnmogiich Ist,

Es ist also unzweifelhaft, dass die Metamorphosenlehre nicht

nur, wie ich in der Anaphytosls nacbgewiesen babe, die wahre

Natop dep Blnmenbilduug der Heterorgana seibst nicht erkiart ; son-

dern noch viel weniger zur Erklarung der homorganischen Frucht-

bildung brauchbar ist Gesetzt aber ancb die Metamorphosenlehre

erklSrte wirklich die Blumenbildung der Heterorgana ; so wtirde

diese Lehre immer unpraktisch bleiben, well sie anf die homorga-
nischen Pflanzen nicht anwendbar ist. Wir bediirfen ein morpho-

logisches System, das durchgreifend auf die homorganischen wie

auf die heterorganischen Pilanzen anwendbar ist, und dass dieses

mit der Lehre der Aii^phytosis der Fail ist, wiinschen wir hier

auch fiir die homorganischen Pflanzen , so weit es in der Kiirze

elnes Jodrnalaufsatzes thunllch ist, nachzuweisen.
F

/. Die allgemeinen Geset%e der Anaphytosis, welche fUr die Homor-

gana^ wie fur die Heterorgana gelien.

Bevor wir naher anf die homorganisehe Anaphytose eingehen,

erscheint es nothwendig, cinen Ruckbllck auf die allgemeinen Ge-

setze zu werfen, die, obgleich auch fiir die Homorgana giiltig, doch

bei der grosseren Zusammensetzung und Mannigfaltigkeit des Baues

dep Heterorgana sieh mit Hiilfe dieser am deutlichsten nachweisen
lassen. Ich setze hierbei voraus, dass der geneigte Lcser die

Kenntniss dep in der Anaphytosis ansgesprochenen Grundsatze zur

Voraussetzung habe, wohin im Besonderen gehort, dass die Pflanze

kein einfaches Continuum, sondern ein Aufbau CPhytodomie) iden-

tischer Urglieder (Anaphyta)Jst, die sich immerfort wiederholen,

und, indem sie sich gegen elnander abgliedern, die Knoten (Dia-

phyta, Dnrchwiichse) bilden.

Wir haben also als allgemeine Elemente dep Anaphy-
tose: die Anaphyta und die Diaphyta. Die Anaphyta kon-
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nen von Hause aus eiitweder stielig (seengefariig) oder blaUfarmig
(ptei'oldisch, phyilodisdO seyn , und keinesweges sind die Better
imraer Anhunge und die Anhiinge Blatter, wie man bisher annahni.
Die Blatter, als Anhange (Paraphyta), sind keine einfachen, sondera
seibst schon zusammengesetzte secondare (aus Anaphytis zusam-
mengesetzte) Bildungen, die keinesweges alien Pflanzen gemein sind,

obgleich in der heterorganischen Organisation weit verbreitet.

Die AbgHederang der Anaphyta durch Knoten (Diapbytose)
tritt oft wenig bervor, und die Anaphyta verscbmelzen in diesem
Fall zu einem scheinbaren Continuum, was icb Symphytosis
nenne, woza sich unter den boutorganiscben Pflanzen (Flecbten,

Algen, Pilze) mehr Beispiele als unter den heterorganischen Anden.

Die Syinphytose geschieht 1) sowohl durch Seitenverwacbsung der

Anaphyta, vvodurch sich die Blatter, das Laub der Tange u, s, vr.

bilden (Symphytosis plagia) ; als 2} durch Langsverwachsung, wo-
durch die Stengel-, Wurzel -, Knollen- Anaphyta verscbmelzen.

Was man Wurzel, Stengel, Blatter nennt, sind solche par-

tielle Symphytosen, die icb Merlsyinphyta nenne, und vroriiber

ich spater in einer weiteren Betracbtung der heterorganischen

Anaphyta mehreres Besondere mifzutbeiien hoffe. FUv unseren

jetzigen Zweck baben wir zunachst die Verbaitnisse der Anapby-

tose, Diapbytose und Symphytdse fesfzuhalten.

Der morphologische Anfbau der Pflanze dorch die Anapbytose

geschieht nun weiter noeh durch die Verzweigung der Anaphyta

(Cladosis). Die Gesetze dieser Verzweigung sind von besonde-

rer Wichti^kelt, weil sich die besondern Formen and Metamor-

phosen des ganzen Wucbses der Pflanzen dadurch bestiniraen, in-

dein sich Blatter, Stengel, Blumen und Friichte uach den allgemei

uen Gesetzen der Cladose richten,

Als Element^ dieser Verzweigung baben wir zu betraeblea ;

IJ Die Spitzentriebe: Akrokladien, welche die elnfache Verlan-

gerung bilden, und 2) die Seitentriebc : Parakladien, wodurcb

eben die Verzweigung entsteht. Auf den verschiedenen gegensei-

tigen Verhaltnissen der Spitzeu - und Seitentriebe berubt nun der

Typus des Wurzel-, Stengel-, Blatt-, Blumen- und Frucbtwucbse*.

Es sind folgende Grundformen zu unterscheiden :

1. Archikladie. Der baumtormige Wuchs, Anaphytosis

dendroides. Es entsteben Spitzen und Seitentriebe zugleich. Die

Anaphyta der Spitzentriebe bilden eine Axe cArchicladium, SlauJHJ),

die den Parakladien zum Gerii&t dicnt
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A!s Formen dei' Ai'cbikladie sine! zu unterscheiden

:

"A

a) Archicladosis opposUa^ mit gegeniiberstehenden Pai'akladien.

Diess gibt den flugelfonnigen Wuchs mit zvpeireihigen Aesten, der

unter Tangen wie unter heterorganischen Pflanzen vorkoroint.

b) Ai'chicladosis opposUa cruciata^ init vlem-eihigen Aesten (ge-

kreuzt).

c) Archicladosis verticillala^ mit gequirlteu Aesten, die sieh

bel Algen eben so gut, als bei den Heterorgana finden, also von

der Blattstellung ganz unabhangig sind,

d) Archicladosis spiralis (aiterna) dureh Aufltisung der Quirle

niit Oder ohne Blatter entstanden. Die Spiralstellung ist nieht durcli

BlStter bedingt, well sie auch ohne Blatter stattfindet.

2, Hypoklsdle. Unterwiichsige Verzweigung, Untervvnehs.

Hier verkiinimern die Akrokladien (die Spitzentriebe), es bildet sich

kein allgemeiner Stacam, indem unter- der Spitze Seitentriebe (Pa-

rakladien) hervorbrechen , wodurch die Anaphytose weiter geht.

Diess gibt den rebenformigen, schlingenden Wuchs iAnaphytosis

sarmentosa^ stolonifera). Als Formen desselben sind zn unterscheiden :

a) Hypocladosis dichotoma^ die Gabelung, wenn unter der

Spitze des verkiiinmerten Archikladiunis gegeniiberstehende Para-

kladien entsteben; was sich bei bomorganischen und heterorgani-

schen Pflanzen , bei Blatfern, Wurzeln, Stengeln und Fn'ichten findet.

b) Hypocladosis dichoComa, die Dreizackung (armforunge Ra-

mification), wenn auf ahnliche Art drei Parakladien unter der Ar-

chikiadienspitze ausbreehen.

c) Hypocladosis proUfera (sarmentosa), wenn nur ein Parakla-

dium unter der Archikladienspitze entsteht, oder mehrere auf einer

Seite, und dieser Process sich immer von Neuem wiederholt. Diess

ist der Process der Auslauferbildung und des Schlingwuchses. Er

kommt, wie beim Wein, so aueh bei krautartigen und bomorgani-

schen Pflanzen (Tangen) vor, ferner In vielen (den scorpioidisehen)

Bliithenstanden u. s. w.

3. Epiktadie, Der Scheitelwucbs, Aufwuchs. Wenn von

der verkummernden Spitze eines einfachen, oft ganz nackten Ar-

chikladiums quirlformige oder strahlenformige Parakladien in ziem-

iicb gleicherHohe entspringen, Anaphytosis corymbosa. Diess gibt

den facherforoilgen oder schirniformigen Wuchs. Als Formen des-

selben sind zu unterscheiden :

a) Epicladosis digitata^ die Facherverzweigung, wie an den ge-

fingerten und faeherfdrmigen Blattern an Codium ftabelliforme un

ter den Tangen.
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b) Epkladosis umbellata^ die Doldenverzvreigung, der Bfischel
vvuchs. Die Wur/eiii derZwiebeIn, Palmen und der meisten synoi--

ganischea Pflanzen bilden sich nach diesem Typos, ebenso die
Doldeii-Iiifloreseenzen bei Allium^ dien Doldenpflanzen, dem Hut
dei' Pilze u, s. \r. Diess ist im Allgemeinen auch der Typns der
Blumenhiiilen, Staubfaden und Fruchtklappenbildong der sogenann-
ten regelrnassigen BInmen. Doch kommen in den sogenannteii un-

I'egelmassigen Blumen auch viele parakladiscbe und in den Fruch-

ten epikladisehe Anaphytosen voi*.

^

2. Anaphytosis der Homoi^gana,

Zunachst finden wir bei den Homorgana die Sympbytose fibei*

die Diaphytose vorwaltend, und wie die inueren Organe derselbeu

aus der Different von Gefiissen und Zellen der Heterorgana zu

einem hoinorganiscben Sclilauchgewebe verschmelzen ; so verschinel-

zen auch die partiellen Syinphyfosen (Merisymphyta) von Wurzel,

Stengel, Blatt, Knolle, Knospe u. s. w.) 20 einem identlschen TbaJ-

lus, vvorin sich nur die allgemeine anaphytotische Gllederung aus-

spriebt. Dieser Thal[us wiederfaolt nun im Ganzen entweder die

Wurzelform {rhi%olhMus der Pilze) oder die Stengelform (clado-

thallus^ viele Algen) oder die Blattform (phyllothaiius, Flecht^n).

Diese verschiedenen Formen des Tballas diirfen wir also termino-

lovisch aueb nur mit einem Hanptnainen belegeti and der Nanre

Mycelium iih' den Pilzthallus gibt schon zu Missverstandnisseii Ver

aulasKung.

Der homorganische Thallus bildet durch seine Syrophytose eiu

continnirlicbes wenig abgegliedertes Sprossen ; die ganze Vegeta-

tion der Pilze, Flechten, Algen ist daher mehr sarnientiis, oder, wo
die plagische Syrophytose vorwaltet, lappig, wie bei dtn

Flechten und blatterigen Algen, die nach alien Seiten herunnva

chern. Anstatt sich die heterorganische Anaphytose noeh in VVur-

zel-, Stengel-, Knollen-Form abgegliedert wiederholt, wiederhoUfeich

die homorganische Anaphytose immer ia einer identischen couHuen-

ten Ranken-, oder Lappen-, oder Fadeu-Form. Da in jedera die-

ser Anaphyta immer die ganze PHanzea - Individualitat vviederkehrl;

so lebt jeder solcbe Theil sogleieh selbststandig und onabhangig

welter, auch wenu die Lappeu, Fiiden, Ranken des Thalhis sich

iiicht durch Diaphytose trennen. Da jedoch aucfa bier die Diaphy-

tose nicht ganz fehltj so entsleht dadurch die Neigung /ur unend

Ucheu Theilung der iudlvidueu in Sprossen-, Lappeu . Fadenform
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Die ganze horaorganische Anapbytose fallt in Stiicke aos einander,

wahrend die Heterorgana noch a!s eine Pananaphyfose zusainmen-

gehalten sind, Daraus entsteht die Neigong zup gesellscbahlicheii

Verbreitung dep Homorgana, entvtcder durch Wurzelbrut (Pi^z®))

odep Blattbrut (Flechten), oder Stengelbrut (Algen, Moose), wo-

doreb ausgedehnte Rasen sicb bilden (Sargassomeer).

Die Tbeilung der homorganiscben Indlviduen fiiidet aucb obne

v\irklicbe Trennong schon statt; aber baufig tritt die leicbte Tren-

nungbinzu, wie z. B. Griffilhsia coraUina und Sphacelaria cirrhosa

bestlindig keimende Zweige abwerfen , w^as bei den Diatomeen

durcb A,uflosung der ganzen Synanaphyiose den bocbsten Grad

erreicht.

Die Selbsttrennang der bomorganlscben Tballus wird durch

die Medlen, in denen sie leben (in ond anf feuchter Erde, imTVas-

ser), Bebr begunstigt, und selbst die in der Luft lebenden wablen

Bich feucbte Jahreszeiten, wo sie vpn giinstigen Umgebungen in

ibrer Vegetationsform unterstiitzt^vverden.

Der Natnr des Tballus gemass sind die Bamificationen der

Homorgana seitn^r archikladisch, sondern meist bypokladiscb, epi-

kladiscb. Daber findet sicb ein rebenartiger, kriecbender, seblin-

gender Wucbs bei Pilzen, Algen und Flecbten vorwaltend. Doch

sind wirkljcb arcbikladlscbe Kamificationen niobt ausgeschlossen,

wie denn unter den Pilzen eine arcbikladiscbe gequlrlte Anaphyfose

bei Stacliylidium sceptrum, unter den Conferven Khnlich bei Batva-
r

chospermum^ nnter den Tangen bei einigen Cystoseiren und Geli-

dien vorkommen. Docb steben diese Falle, wie aucb die Podetien-

bildung bei den Cladonlen unter den Flecbten, mebr als Aus-

nabin&n da.

Die Verscbmelznng der Anaphyta (Sympbytose) bat zvvar das

entscbiedeuQ Uebergewlcbt liber die GHederung (Diapbytose) , doch

flnden wir aucb leicbte Uebergange von einer zur anderen Form

;

wie denn 2. B. unter den Tangen Scitosyphon Filum aucb in einer

gegliederten VarietSt (Sc. Fil. lomentarius) vorkoinmt, und viele

SphaerococcuSj Chondria - Arten confervenartig articuiirt sind,

VVabre Blattbildung (als Anbangsorgane), Knospenbildung fehlt

aus den angegebenen Griinden bei Algen, Pilzen, Licbenen gauz,

doch zeigen sieh mancherlei Formen einer Scbeinbebiatterung durch

pteroldiscbe Brut- Anaphytosen fast iiberall. Die Besehuppung man-

cber Pilze (Affaricus granulosus^ Hydnum) und Flecbten iCladonia)

gebort hierber, und bei laebreren Tangen {Fucus Hypoylossum

-
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rubens, proUferus) ahmen proHferirende Anaphytosen (Hypophytosis
sannentosa) die Blatfbildung nacb. Bei den Sphacelaria - und Cla-

dostephus - kvten nimmt d\e gequirlte Ramification zaw«]Ien das An-
sehen vom Blattqulrlen an, doch ist von elner Ordnung in d»rStel-

lung nicht die Rede.

Was man Knospen bei den Flechten end Lebermoosen nennt,

ist nur eine leichte Metamorpbose der parakladischen (proiiferiren-

den) Anapbytose liberbaupt, und eine aus Stiel und Blattern (Arcbi-

kladium und Parakladium) zusammengesefzte Knospenbildung kann

hier nicht erscbeinen.

Die Wurzein konnen der Natur der bomorganischen Anapby-

tose gemass ganz feblen nnd gehoren nicht notbvpendig zum homor-

ganiseben Tballus. An dem Rbizotballus der Pilze fallen sie von

selbst weg ; bei den Tangen erscheinen sie bless als Hafforgane,

und fehlen wenigstens in den spateren Vegetationsperioden bei den

schwimmenden Sargassum- Arten ganz ; aueh bei den Lichenen

sind die Wurzehi nur Haftorgane, die selbst vielen ganz fehlen.

Nop bei den Moosen tritt die] Neigung zar Wurzelbildnng be-

stimmter bervor.

3. Enanophylosis und Epanaphytosis der Homorgana.

Die Sporen- und Sporangienbildung gescbeben nacb den Ge-

setzen der Enanaphytosis, worin sich jedoeh in modificirter Weise

die Gesetze der Anaphyfosis uberhaopt wlederholen. lii der Form

der Sporen- und Sporangienbildung tritt eine grosse Mannigfaltig-

keit bei den bomorganischen Pflanzen, wie ahnlich in der Blumen-

und Fruchtbildung der Heterorgana auf, und diese auf die allge-

meinen Bildungsaesetze zuruckzufuhren, ist ein dringendes Bediirf-

niss in einer Zeit, vfo man mit rascben Scbritten in Kenntniss der

Bildangsgesetze der Blumen und Friichte vorschreitet. Dieses Be-

diirfniss erscbeint uin so grosser, wenn man bedenkt, wie unend-

lich die Kenntniss der Pilze, Flechten, Algen durch die scrupulose

kunstiich-terminologiscbe Distinction so vielerlei Theile und Organe

>n den Diagnosen dieser Pflanzen erscbwert viird, und dass eine

Erleicbterung dieser Kenntniss nur durch Vereinfachung der

Hiagnosen mittelst Zuriickfiihrung der Organe auf ihre allgemeinen

Bildungsgesetze moglich vverden vvird* Bis jetz sind hier die Miss-

verstandnisse noch so gross, dass man Fruchttheile der Pilze als

Stengel- oder Tballustheile beschreibt, wie z, B. den Struiik des

k -

\ ^
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Pilzhuies, iiber dessen Bedeutung man bei der jetzigen Morpholo-

g!e und Terminologle unaioglich in's Reine kommen kann.

!m Allgemeinen ist iiber die homorganischen Friicbte zu sageiij

dass ihre Thelle ahnlich wie die Thallostheile eiiie grosse Neigung

zap Verschmelzung in einfacbe Gebilde zeigen, bis in den Faden-

und Staubpilzen die Vegetation zuletzt als einfaehe nackte Spore

erscheint. Den Siufen dieser Verschmelzung, z. B. in Vereinfa-

chung odep Verdoppelung der Frucbthuiien, Sporenhiiilen, iniissen

wir folgen, ohne iiberall die Analogieen eines gleieben Grades der

Zasammensetzung anzowenden.

Die Sporenbildung ist darin wesentlich Enanapbytose, dass sie

von Innen durchbricht und oft in Mutterscblauchen geschiebt, wo-

durcb baufig eine mehrfacbe Einscbacbtelung zurn Vorschein kommt,

wie bei den Pilzen inshesondere. Im Allgemeinen zeigt die Ent-

wicklungsgescbicbie, dass die Sporen aus dera Inneren frei gewor-

dene Scbllhiche sind, die ein individuelles Leben besitzen, wie man

es den Zellen beterorganiscber PBanzen nlcbt zuscbreiben darf,

obgleich nacb Turpin's scblecbtem Vorbilde von Scbieiden,
Scbwann,Mobl, Ha

r

tig der ganz widernatiirlicbe Veroleicli

homorganiscber individueller SchL^'nche ant den beterorganischeti

nicbt individnellen Zellen immer fortaefiihrL und Scblusse von den

bomorganiscben Seblimcben auf die Zellennatur gemacht werden,

die zu den gWissten Verwiri'ungen Veranlassung geben» Dei dev

bomorganiscben Pflanze ist jeder Scblaucb individuell, wie die ganze

Pflanze, nnd kann aile ibre Functionen ausiiben ; dariim kann er

aucb zugleicb Keim seyn oder werden, und zur Keirnbildung der

Homorgana ist die Verinittlung des Geschiecbtes und der Befrucb-

tung nicbt notbwendig, well die unmittelbare Auflosung der Schlaucb-

masse in einzelne Scbiauclie die Individualitat der Keiine reprascii-

tint, was bei keiner beterorganiscben Samenbildung jemals inoglich

und aucb nirgends naebgevviesen ist. Es sind daber auf die Spo-

ren - und Sporangienbildung direct die allgemeinen Geselze der

inneren Anaphyfose anwendbar. Die Sporenbildung ist morpholo-

giscb, wie die Zweig -Blatt-Knospenbildung, eine blosse Mark

(Zellen) flietauiorpbose, und eben bierdurcb von der beterorgfloi-

hoben Keinibildung ganzlicb verscbieden. Es ist eine Scblaucb

'Uiaphytu&c und Verzvveigung und eine daiait verbundene Einbiillu'^S

verscbiedener Anapbyla In einander. Diess lebrt die einfacbe An

schaaung des Verlaufs des Entwickeins der Sporen. Wir seben

bei den Haarpilzen die (aussere) Anapbytose des Tbailus u^ d^^
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(Innere) Anaphytose dtr narkfen Schiauche iibergeheiv, uiid ein

ahiillcher Uebergang ist In der Sporenbildung der Hamorgana
ithevhaupt

a. Der Spore nstock. (Sporanffodium.)

Sporenstoek nenne ich dasselbe, was bei den bliihenden PBftii-

zen Inflorescenz (Anthodium) genannt v\ii*d. Zunachst hat dieser

Theil die Bedeutung eines Fruchtstandes, der Sfellung der Sporen
and Sporangien auf dem Thallas. Indessen ist noch die weitere

Bedeutung eines Ueberganges dev Tballusanaphyfose ia die Frucht-

anaphytose und einer Mittelbildung zwiscben Thailus und Sporen
damit verbunden, indem sich in dem Sporenstoek der Thailus zur

Sporenanaphytose praparirt. JVIan darf also sagen, dass das Spo-

rangodium ein Tbeii des Thailus ist, der sporenbildend wird und
eben dadurcb sich metamorphosirt. Es hat also nicht bloss die

Function die Sporangien und Sporen zu tragen, sondern viehnehr

fiolche aus sich zu entvvickeln, seine Innere Organisation in die

Sporenanaphytose aufgehen zu lassen.

Wie wenig man liber die allgemeine Bedeutung des Sporen-

stocks ^ev Homorgana iiberhaopt ina^ Beinen gewesen ist, be-

weist die Terminologie, wodureh man diesem Theil bei verscbied«-

nen Pflanzen ganz versehiedene Namen gegeben, ja dass man dio

verschiedenen Theile des Sporangodinms selbst roit verschiedenen

Namen belegt hat. Bei den Farnen nennt ifan WHidenow: Re-

oeptacuium, Sprengel: Coiumna, DeCandolIe: Columella, und

die dazu gehorigen parakladischen Schuppen (den Bracteen ver-

gleichbar) werden bei einigen Farnen: Indusium genannt (wie bei

den Polypodiaceen), wahrend derselbe Theil bei Lygodium, Lycopo-

dlum von verschiedenen Autoren : Schuppen, Blatter, Blattziihne

genannt wird. Bel den Spba'rien neimt mBti diesen Tlieil : Stroma

;

^ei einigen Tanaen : Receptaculum oder Carpotheca Mert., bei an-

deren Sporocladium.

Es kommt darauf an, ihm einmal bei alien homorganischeii

fruehtbildungen seine analoge Bedeutung liberhaupt zu geben, und

^Isdann die Znsamraensetzung seiner Anaphytose und die dadurch

sich bildenden Glieder iiberali auf dieselbe Art zu unterscbeiden.
r

^ei genauer Betrachtung fallt es bald auf, dass in dem Sporen

stock sich der Typus des Banes des BUithenstockes (der Inflores

*^enzen) heterorganiscber Pflanzen wiederholt, und nach dieycn

*J>aIogieen lassen sich seine verschiedenen Formen leicht unter-

scbeiden.
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a) Ber Sporenkolben findet sich onler den Farnen bei Ophio-

glossum^ Hymenophyllum Cm»t einer Spatha verseben) unter den

Pilzen bei Hypowylon^ Cordyceps^ anter den Tangen be! Fucus.

Die Sporangien stehen parakladisch an einer archikladischen Axp,

die bei Hymenophyllum ahnlich wie bei Arum in nackte Spitzen

aas!&*uft.

b) Der Spcrenboden (Sporenthalamus) findet sich be! den runden

and flachenSpbat'ien unter den Pilzen, mit Bracteen (Induslen) ver-

seben bei Cibotium^ Cyathea u. a. Farnen.

c) Der Sporen%apfen ist den Equisetaceen eigenthiimllch, die

auch hierdarch eine Reihenverwandtschaft mit den Nadeiholzern

zelgen.

d) Die Sporendhre findet sich als die am hochsten ausgebil-

dete Spopensfocfefopm bei den Lycopodiaceen und anderen Farnen

wie Lygodium.

> e) Die Sporentraube entwickelt sich als mehr verzweigte ar-
^

chikladische Baroification aus der Aehrenform bei BoirycMum^ Os

munda,

fj Ber elnslielige (ahrokladisclie') Sporenslock ist als Seta, Ka|)-

selstiel bei den Moosen entwiekelt. Er treibt eine parakladtscbe

Hiille (Tndusium), die Anfangs, wie der Ureeolus bei Carex^ die

Kapsel so einscbliesst , dass die obere Miindung sich grifFelartig

liber sie erbebt, wesshalb man sie als zur Frucbtbiille geborig be-

trachtet bat, wozu sie aber nicbt gebort. Die bei der Reife eln-

troeknende Hiille reisst durch Erbebung von ibrem Urprung los

nnd bildet nun die Calyplra. Bei Phascum (serratum) bieibt urn

den Stiel noeb ein Ursprungsstiick der Hiille stehen, was man Va-

ginnla nennt. Die Gattung Splachnum bildet eine Art kolbig^auf-

gescbwolieneh Gynophornms unter der Kapsel (Apophysis).

(Schluss fo!«t.)

Verhandlungen der k* Akadeinie zu Paris. 1846.

SU%ung vom 23. Mdr%. D ura nd wiederbolte den von l)e

Candolle in seiner Physiologie (H. 566 iibers, von Roper) i"^''

getheiken Versucb, bei welcbem er eine Hyaclntbenzwiebel mit dei'

Spitze nach unten gekebrt in einem mit Wasser gefiillten Glase

sich entwickein liess. DeCandoIle erwahnt bei seinem Vei-

suche nicbt, in welcber Art die Eiawirkung des Lichtes statt fanu.
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