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Verhandlung;en des naturhistorischen Vereines d.,preus-
sischen Rheinlande. Zweiter Jahrgang. CJnfer be-
sonderer Mitwirkung der Herren M. Bach, X E.
Braselmann, F. Dellmann, Fuhlrott, F. G.
Herrenkohl, J* H. Kaltenbach, W. Ley, V.

Monheim, F* W. Oligschlager, J. Schmitz,
^

J. F. Sehlmeyer^ L. C. Treviranus, Ph. Wirt-
gen. Herausgegeb. von Dr. Louis Clamor Mar-
quart, Viceprasidenten des Vereins* Bonn, in Com-
mission bei Henry & Cohen, 1845. 80 S. in 8.

Mit Vergniigen zeigen wir die Friichte der fortgesetzten Tha-

tigkeitr dieses iiumer schoner erblCihenden Vereines an. Den vor-

liegenden Jahrgang eroffneri ^^vorldufige Bemerkungen iiber den

Keimungs - und Fructifications - Process der Schwamme^^ von J.

Schmitz, Lehrer an der Rttterakademie in Bedburg. Der Herr

Verf., welcher leider schon am 14. August ^, J. viel zu friih durch

den Tod der WissenscLaft entrissen warde, hatte es sich seit iSn-

gerer Zeit zur Aafgabe gestelU, die Erzeagung der Scbwamme ans

Saraen in alien Pbasen der Entwickiung zu erforschen, sowiedieBe-

dingangen kennen za lernen, woran d^r Keiionngsprocess geknOpft

isf, and durch welcbeMittel oder Einfliisse er beschleunigt oder zuriick-

gehalten wird. Im Verfolge dieser Untersuchungen fand der Verf.,

dass die Sch\^ainme sich aus ibren Samen zu Indtviduen derselben

Art reproduciren und dass diese Vermehrungsweise durch Repro-

ductionsorgane, seyen es sporae oder articuli, die einzige sey. Als

weitere Hauptresuttate seiner Forscbungen hebt er insbesondere

folgende Punkte hervor : 1) Die Statigkeit der Pilzformen, welche

aus der Keimung der Sporen imroer wieder hervorgeben. Au<^b

die niedersten sind specifisch iudtviduaiisirte Vegetabilien. I a) Die

Sporidien der Pilze keiinen alle nach eineni Gesetz, indem sie ei-

nen oder mebrere Schlauche oder Keimfaden treiben. 2) Die Bil-

dung der Schlauche erfolgt durch unmittelbare Ausdehnung der

Sporenmembran und auf Kosten der Keim-Materie. 3) Die Rich-

lung der Keitnfaden ist unbestimmt. 4) Das VVachsthom in die

Lange gesehivht nur unmiUelbar an der Spitze der Faser. 5) Je-

dep Tbeil der Mycelienfaser verinag das Individuum vollBtaiidig zu

<*eproducireu. 6) Die Samenbildung geht nur in atmospharificher

- iM. -
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Luft vov sicb, in Wasser und andern Flussigkelten wochert das

IMycelium In's Unendlicbe fort, ohne zu fructificiren. 7) Die Sa-

inen vieier Hyphomyceten, wfelche kettenformig an einandei- gereiht,

Bind nicht iiiimer durch blosse Abschniirung hervorgegangen, Bei

PenicUiium entstehen die Saraen dupcli eigenlliches Hervorwach-

sen; bei Monilia durch termlnales and seitiiches Aussprossen dec

Fruchtschniire ; bei Oideum durch blosse Abgliederung der aus-

gebildeten Faser. 8) Wie bei den phanerogarniscben, so wird anch

bei den Samen der Sehwamme der Keimungsproeess durch Ein-

fiufise erh5ht, vennindert, oder vollig aufgehoben. 9) Das Licht

bat weder au£ die Keimong der Sporen noch au£ die Fructifica-

tion einen merkbaren Elnfluss. Zur Keitnung ist durchans der Zu-

tritt atmosph^riseher Lnft erfocderlicb ; in Stick- und kohlensaoren

Gas findet dieselbe nicht statt. 10) Die Zeit der Keimung ist ver-

schieden bei verschtedencn Arten und Gattnngen, iiberhaupt von

jnnern ond Sussern Bedingutigen abhSngig; zu den ersteren gehort

besonders die Constitution der Samen, zu letztern die Temperatur

und 0"^^»tat der Fliissigkeit , worin die Samen keimen sollen.

11) Die auf vegetabilischen Substanzen vorkommenden Hyphomy-

ceten keimen in Pilanzensaften viel schnelier als in bloBsem Was-

ser oder animalischen Flussigkeiten, Samen von Mucor mucedo

keifflten in Aepfelsaft nach 5 Stunden, in blossem Wasser noch

nicht in 16 Stunden. Die Samen von Mucor keimten bei 18° R.

In 5 Stunden, wahrend sie bei 15° R. 6 Stunden brauchten und

bei 4—5**R. gar nicht zur Keimung gelangten. 12) Frische Samen

keimen im Allgemeinen viel schnelier als alte; aber auch trockene

und mehrere Jahre alte Samen vermogen zu keimen. 13) Die

Dauer ond Intensitat der Keimkraft der Pilzsamen ubertrifft die

der pbanerogamischen. 14) Zu den wirksamsten Mittein, die Keim-

kraft ?u zerstSren, gehoren bohe Hitzgrade, Sanren uni giii^g^

Salze, 15) Die Samen der Sehwamme ertragen aber je nach den

verschiedenen Arten und Gattungen verschiedene Warmegrade und

zvrar in frockener Luft eine habere Temperatur als ira Wasser,

Samen von Pe%i%a repandal welche in trockner Luft bis 110° B.

erhitzt wurden, behielten noch ihre Keimfahi"keiK wShrend die

von Trichothecium roseum bei 55—60° R. zerstort wurde. Pe%i%a

repanda verlor aber in Wasser von 5P R. und Trichothecium schon

bei 10° R, seine Keimkraft. Samen von Pe%i%a repanda^ welche

24 Stunden in absoiutem oder rectifieirtem Alkobol gelegen, batten

ihre Keimkraft behalten ; dagegen Samen von Mucor mucedo ver-
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loren in gewohnlichem Spiriios 8chon nach 23 Siunden ibre
Keimkraft.

Die naturhistorischen Miscellen^ mftgetheilt von Hrn. OJig-
scii lager in Pattscheid, enthalten u. a. Angaben liber mehrere
ill Wesfphalen vorkommende Hiesenstamme von Eichen, dann abep
ein Exemplar von Taxus baccata zu Wittmarschen in der Graf-
scbaft Bentheiro, das auf dem Stamme neun Fass fiinf Zoll preuss.

im Umkreise hielt, der Tradition nach schon bei der Einweisung
des dortigen Stiftes im J. 1152 einen ansehnlichen Baum bildete,

und noeh 1832, freilich mit theils abgewehter, theils abgebauener
Krone, stand. Nach deniselben Verf, versteht man in Int. Drkun-
^en des Mittelalters biiufig unter Legumen: die Erbsen; in deuf-

schen Urkunden aus jener Periode wird die Weide Wilge, die

Birke Bere (daher die Ortsnamen: Barsdonk, Barenkamp,
B^'renbusch etc.) und der Hafer Even genannt. Letztere Be-

nennung ist wobl nicbts anderes . als das verdorbene lat. avena,

woher auch vvohl „Hafer, Haver" abzuleiten ist.

Ueber Rubus concolor Ley und Rubus floribundus Ley^ %wei

neue Species dieser Gattuny aus der XJmgegetid Eupen's. Beschrie-

ben von WiJb. Ley, Cand. d. Pharm. in Eupen. Zar bessereo

VViirdigung dieser beiden sogenannten nenen Arten wiirde es jeden-

falls zweckmSssig gewesen seyn, wenn der Verf. aas den bier ge-

gebenen ausfiibrlichen Beschreibungen d\^ Elauptmerkmafe \n der

Form von schneidenden Diagnosen hervorgehoben nnd mit jenen

der zunachst verwandten Arten zusammengestellt hh'tte.

Zweiler Nachtrag %ur Flora der preuss. Rheinlande^ von Ph.

Wirtgen, Direct, d. bot. Sect, in Coblenz. Unter den neaerdings

aufgefundenen, in froheren Verzeichnissen noch nicbt erwabnten

Pfianzen befindet sich ein Ranunculus (Batrachiam) n.sp. ? in der

Sayn zwiscben Isenburg und Sayn von dem Verf. im Juni 1844

entdeckt und vorlaufig als R. Bachii bestimmt. Die Pflanze steht

«ahe bei R. fluitans Lam.^ von dem sie sich durch die kleinen

verkebrt - eiiormigen Blamenbiatter und den kurzen Bliitbenstiel,

der halb so lang als die Blatter ist, sehr auffallend anterscheidet.

Ferner werden als neoer Zuvpachs aufgefuhrt : Ranunculus retieu-

lalus Schm. el Reg. ^ Arabis Gerardi Bess.^ Thlaspi tnonlanum L,y

Lepidium laiifolium L.y Ammi majus L., Bupleurum junceum £.,

Peucedamm Oreoselinum Moneh.^ Aster parviflorus Nees., Carduus

polyanlkemos L. , Helminthia echioides Gartn. ,
Tragopogon minor

fries, PodospermumcakUrapifollumDa, Campanula bonmiensisL.,
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Luft vor sicb, In Wasser uiid andeni Flusslgkelten wucbert das

JWycelmm fn's llnendliehe fort, ohne zu fructificiren. 7) Die Sa-

inen vieler Hyphomyceten, welehe kettenformig an elnander gereiht,

siud nicht Immer durch blosse Abscbnilrung bervorgegangen. Bel

PenicUlium entstehen die Samen darcb eigentllches Hervorwach-

sen; bei Monilia dupch teripinates and seidiches Aussprossen der

Fruchfscbniire ; bei Oideum durch blosse Abgliederung der aos-

gebildeten Faser. 8} Wie bei den phanerogainlschen, so wird aneh

bei den Samen der Sehwamme der Keimungsprocess durch Ein-

flii&se erhSht, vennindert, oder vollig aufgehoben. 9) Das Licht

bat weder auf die Keimnng der Sporen noch auf die Fructifica-

tion einen merkbaren Einfiuss. Zur Keimung ist durchaus derZu-

tritt atmosphariseher Lnft erforderlich ; in Stick- und kohlensauren

Gas findet dieselbe nicht statt. 10) Die Zeit der Keimnng ist ver-

scbieden bei verschiedencn Arten und Gattnngen, uberhaupt von

Jnnern and Sussern Bedingnngen abbangig; za den ersteren gehort

besonders die Constitution der Samen, za letztern die Temperafur

und OualitSt der Fliissigkeit , worin die Samen keimen soHen.

11) Die auf vegetabilischen Substanzen vorkommenden Hyphomy-

ceten keimen in Pflanzensaften viel schneller als in blossem Was-

ser oder animalischen Fliissigkeiten, Samen von Mucor miicedo

keimten in AepfeJsaft nach 5 Stunden, in blossem Wasser noch

nicht in 16 Stunden. Die Samen von Mucor keimten bei 18° B.

in 5 Stunden, wahrend sie bei 15^ R. 6 Stunden brauchten und

bei 4—5° R. gar nicht zur Keimung geiangten, 12) Frische Samen

keimen im Allgemeinen viel schneller als alte; aber auch trockene

und roehrere Jahre alte Samen vermogen zu keimen. 13) Die

Dauer and Inten&itat der Keimkraft der Pilzsamen ubertrifit die

der phanerogamischen. 14) Zu Aen wirksamsten Mittein, die Keim-

kraft zu zerstSren, gehoren hohe Hitzgrade, Sanren und giftige

Salze. 15) Die Samen der Sehwamme ertracren aber ie nach den

verschiedencn Arten und Gattungen verscbiedene Warmegrade und

zwar in trockener Luft eine habere Teroperatur als im Wasser.

Samen von Fe%i%a repandal welche in trockner Luft bis 110** B.

erhitzt wurden, behielten noch ihre Keimfahiakeih vefibrend die

von Trichothecium roseum bei 55—60° R. zerstort vi^urde. Pe%i^o>

repanda verlor aber in Wasser von 51° R. und Tn'c/to/AmMi» schon

bei 10° R, seine Keimkraff. Samen von Pe%i%a repanda^ welche

24 Stunden in absolutem oder rectificirteia Alkohoi gelegen, batten

ihre Keimkraft behalten ; dagegen Samen von Mucor mucedo ver-
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loren in gewohnlichem Spipitas Rchon nach 23 Standeii ibre
Keimkraft.

If

Die naturhislorischen Miscellen ^ mitgetheilt von Hrn. Oilg-
schlager in Pattscheid, enthalten u. a. Angaben iiber mebrere
in Westphalen vorkoramende Riesenstamme von Eichen, dann Ober
ein Exemplar von Taxus baccata zu Wittmarschen in der Graf-
sehaft Bentheim, das auf dem Stamme neun Fuss fiinf ZoII preuss.

im Umkreise hielt, der Tradition nach schon bei der Einweisung
des dortigen Stiftes im J. 1152 einen ansehnlicben Bauoi bildefe,

und nocb 1832, freilich mit theils abgewehter, theils abgebaueirer

Krone, stand. Nacb deuiselben \ert versteht man in Int. Urkun-
^Bn des Ml ttelahers hiiufig unter Legumen: die Erbsen; In dent-

sehen Urkunden aus jener Periode wird die Weide Wilge, die

Birke Be re (daher die Ortsnamen: Barsdonk, Barenkamp,
BSrenbnseh etc.) und der Hafer Even genannt. Letztere Be-

nennung ist wohi niehts anderes.als das verdorbene lat. avenji,

woher auch wohl „Hafer, Haver'' abzuleiten ist.

TJeber Rubus concolor Ley und Rubus floribundus Ley^ %wei

neue Species dieser Gattung aus der Umgegetid EuperCs, Beschrie-

hen yon VVilb. Ley, Cetnd. d. Pharm. in Eupen. Zar beBBeren

Wiirdigung dieser beiden sogenannten neuen Arten wiirdees jeden-

falls zweckmSssig gewesen seyn, wenn der Verf. aus den bier ge-

gebenen ausfiifarlichen Beschreibungen die Haaptmerkmafe \\\ der

Form von scbneidenden Diagnosen hervorgehoben und mit jenen

der zunachst verwandten Arten zusammengesteilt hliete,

Zweiter Nachtrag %ur Flora der preuss, Rheinlande, von Pb.

Wirt gen, Direct, d. bot. Sect, in Coblenz. Unter den neaerdings

aufgefundenen, in frtiheren Verzeichnissen noeh nicht erwabnten

Pflanzen befindet sicb ein Ranunculus (Batracbium) n.sp. ? in der

Sayn zwiscben Isenburg und Sayn von dem Verf, im Juni 1844

entdeckt und vorlaufig als R, Bachii bestimmt. Die Pflanze steht

»ahe bei R. fluitans Lam,^ von dem sie sich durch die kieineii

verkehrt'eiiorinigen Blomenblatter und den kurzen Bliithenstiel,

der halb so lang ais die Blotter ist, sehr anffailend unterscheidet.

Ferner vrerden als neaer Zuwachs anfgefiihrt : Ranunculus reticu-

laius Schm. et Reg.^ Arabis Gerardi Bess.^ Thlaspi montanumL.,

tepidium laiifMum Ir., Ammi majus L., Bupleurum juneeum £.,

Peucedanum Oreoselinum Monch.^ Aster part^ifiorus Nees., Carduus

Polyanthemos £., Helminthia echioides Gdrtn,, Tragopogon minor

^ries, Podospermum cakUrapifollum Da, Campanula bononiensis t

,
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Cerinlhc minor L. , Veronica spuria L., V. longifoUa £., Oroban-

che elatior SuU.^ Orohanche alsatica F, W* SchuUz, Rhinanthus

angustifolius Gmel. , . Uirieularia intermedia Hayn. , Alriplex ha-

stata Z., Mercurialis ovata Sternb. et Hopp. , Euphorbia sege-

talis L. , Salix daphnoides Vill, , S. acuminata Sm. , S, incana

Schrk,^ Fotamogeton spalhulatus Schrad,^ Gymnadenia odoralissima

Rich,^ Ophrys Aquisgranensis Kaltenb. , Corallorrhiza innate^ RBr,^

Iris spuria L,^ Carex polyrrhizaWallr.^ C. ornithopoda Willd., Cala-

magroslis montana Host^ Aira juncea Vill.^ LoUum Ualicum AL
Braun^ and L, speciosurn Siev. Von diesen 39 Arten sind 19 nach

LohKs trieriseber Fiora aafgenommen , and diirften zum Tbeil

noch nliber zu best&'tigen seyii. Aasserdem entbiilt dieser Nacb-

trag zablreicbe Angaben neaer Fdndorte fiir friiber scbon verzeicb-

net« Pflanzen, dann einige voh Ley -^ngeregte Bericbtigangen iiber

Acbener Pflanzen, in deren Folgc der Verf. iolgende Arten liir die

Flora der Rbeinlande ganz zu streicben vorscblagt : Cardamine

parviflora L., Thlaspi alliaceum L., Bryonia alba X , Galum ru-

bioides L.^ G. pumilum All.^ Campanula patula L, und Melampyrum
nemorosum L, Nach Abzug dieser 7 Arten und mit Hinzuzahlung

der obigen neueii ISeitrage ergibt sicb nunmebr eine GesainuUzahl

von 1576 phanerogamiscben Species.

Einige Worte iiber Carduus polyanthenws der Trlerer Flora.

Von L. C, Treviranns, Prof, zu Bonn, Der Verf. halt die in

Rede stebende Pflanze, gleicb deai in den Thalern des Jura vor-

kommenden Carduus multtflorus Gaudin., unter welebem Namen
Koch im Tascbenbucbe and in der zweiten Aosgabe der Synop-

sis eretere auffiihrt, fiir eine blosse Form von C, crispus ; den Seb-

ten C, polyanthemos Linn, aber fiir eine auf^gezeicbnete Art, welrbe

dem mittleren Italien ausscbliessHclv anzugehiiren scheint, und die

^ebon von Triumfetti and Liim^ gut characterisirt wurde.

Dieser unterscbeidet sicb namlieh von C. crispus und C. acanthoi-

des sogleicb darcb federartigeji PQppus (is^ »lso ein Cirsium DC)-,

and von C crl^pv^ instrasondere noch durcb eiftirmige Keicbscbup-

pen, die sicb in einen aofrecbten Dorn, vvelcher langer als die

Schuppe selber ist, endifgen, wahrend die Schuppen bei C. crispus

Jinear-pfriemenformig und zuriiekgekruinmt sind und in eine sebr

kieine steehende Spitze auslaufen. Andrerseits nahert die Pflanze

skh i^m Cirsium palustre DC, dermassen, dass Lamarck (Encycl.

I. 698.) sie als Abart davon betrachtet, aber ancb von ihm ist sie

durch astigen Stengel, gescbweifte, nicht balbgefiederte Blatter, be-
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deutend langere Dornen derselben und langbedomte Kelohscbappen
hinlanglich nnterschieden,

Berichtigung einiger irrUmmlicher Angaben tmseres Prodromu*^
%unachst far den Regierungshezirh Eupen, Von W, Ley/Cnnd*
d. Pbarni. in Enpen.

Ver%eichniss der Cryptogamen^ welche um Coin und in einigen

andern Gegenden der preussischen Rheinlan^de gesammeU warden.
Von J. F. SebJmeyer in Coin. Eine blosse systematische Anl^
eahlung, ohne Angabe der Fondorte, von 36 krjptogainiscben Ge-
fasspflanzen (daranter 1 Rhizospermee, 6 Eqalsefeen, 4 Lycopodeen,

2 Opbioglosseen, 1 Osmandee, and 22 wahre Farnkraater), 198 Laub-

inoosen, 54 Lebermoosen, 107 FJechten, 24 Algen, und 297 Pilzen.

Erfahrungen vnd Winke beim Studium der Gatlung Rubus.

Von J. H. Kaltenbach. Nachdem der Verf. die grosse Geschmei-

digkeit der Gattung Rubus fur aussere Einfliisse, so vrie ibre Nei-

^uug zar Bildung von Bastarden, die sicb von selbst durch Steck-

iinge fortpflanzen, besprochen bat, durcbgeht er die einzelnen Or-

gane der Bronibeerenstraucher and weist nacb, welche MerkinaLe

an denselben constant and daher zur Unterscheidang von Arten

geeignet sind, und vreicfae andere dagegen von anteegeorineiem

Wertbe VarietSten bei denselben bervorrofen. Die meMen Bubultr

Arten zeigen zweierlei Stengel, nliii>ii<^ I) solebe^ die keine Bffi-

then treiben, also tfnfroebtbar sind, in jedem Friibjai»Pfi nea ber-

vorsprossen und im Herbste (heilvreise oder ganz absterben, and

2) solche, die iiberwintern, im Friihlinge und Sommer Blutben-

zweige treiben , und oft mebrere Jahre als solche ansdaaern. Der

^nfruchthare oder Bldtterstengel ist meist einfach, w^'cbst sehr

schneil, and zeigt eine bei verscbiedenen Arten verschiedene Rich-

t«ng, die jedoch nur dann charaeteristiseb ist, wenn der Stranch

sich frei and ungehindert entwickeln konnte. Der Querschnitt des

Stengels zeigt standbafte Verschiedenheiten, aber nur in der Witte

(etvFa 4^10 Blattstande urafassend), iiScht am Grunde und an der

Spitze; er erscheint bier bald stielrund, bald rundlicb, bald stumpf-

«nd scbarf-5kantig, mit flacben und concaven Seitenflachen. Der

Bekleidnng nacb kann der Blatterstengel ganz unbewebrt sftyo,

Oder stachelig ohne Driisen und Haare, oder stacbelig und hflftrig

obne Driisen, oder stacbelig und driisig ohne all« Bebaarnfig, vias

der Verf. za einer Arteintheilang Ster Ordnang benfitzt. Von un-

^ergeordnetera W^ertbe zar Bestiisraong stod die Lange und Ilaa-

figkeit dieseir Bekleidungen. Sebr vrichtig sind endlich die Blatter,
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welcbe ebenfalls in der Mitte des Stengels am ausgebildetsten vor-

kommeii. Sie siiid lang - oder kurzgestielt, was nacb den aus-

serii Seitenblatteben sebr leicbt gemessen werden kann, da diese

viel kiirzer als der Blattstiel, so lang oder linger als derselbe seyn

koimen. Sie sind SzSblig mit sU%enden oder gestielten Seitenblatt-

eben, oder fussfdi*mig (4—^^5zablig) oder endlicb 5zablig. Diese

IMerkjnale benutst der Verf. zu Uncei'abtbeilungen in 2ter Omnung.

Die Form des Endblattchens ist meist elgentbumjicb und im Allge-

meinen am standbaftesten; die Berandung von gei-ingem Belang. Die

Bebaarung i«t aiiliegend oder abstebend, oder aniiegend und ab-

stebend lugleicb, dicbt oder dtinn, eottig oder sebr kursK, seidig,

matt ilnd filzig, weiss, ^ilbergUneend, grau etc. und bei einzelnen

Arten sebr standbaft. S^nei^,Coitsktene tiacb kann das Blatt dick

und ledei^artig, . oder ditti^ i^d seblaff seyn^ und ntir |>el \venigen

Ru6u»' Aviet\ ist es ratlisamer, diese Eigenscbaften ibres unentscbie-

denen: AuflretenS vregen unervrabnt za lassen. Die NebenblStter

kdnnen gleicbfalls gross und blattig, oval, lanzettlicb oder pfriem-

licb, driisig oder driisenlos, bocb oder tief am Blattstiele, einzeln

oder zu zwei an jeder Seite sitzen. An dem Bluthenstengel, der

urspriingh'ch so ziemlicb dieselben Merkmale darbietet, mit der Zeit

aber Bekleidung und Gestalt Sndert, sind nur die starkeren mittleren

Biiitbenzweige mit ihren Blattern, der Bltithenstand, die Bltithen

und Friicbte genauer zu beacbten. Der Bliitbenstand, meist rispig,

oft traubig, seltner doldig oder doldentraubig, bald nackt, bald von

blaltigen Deckblfittern gestiitzt, ist wobi zu beriicksicbtigeti, jedocb

aacb mannigfaltigen Abweicbungen unterworfen. Die grosstentbeils

Szabligen Blotter des BIntheuzweiges werden in der Rispe hanfig

3tbeilig, Slappig, oder gane einfacb, tueist aber in scbmale, S^pal-

tige, seltener einfacbe DeckblMtter umgewandelt. Die Bewehrun^

der BlOtbenzweige ist sebr wicbtig, die Richtung und Haufigkeit

der Stacheln, die Dicbtigkeit der Driisen und Haare aller Tbeile

derselben sebr cbara<^teristisch. Die Zertbeilung der Blutbenast-

cben gibt der Risps einen standbaften Character, sie findet bei ei-

nigen Arten am Grunde statt, wodurcb die Stielchea doldj<r oder

gebauft in den Blattwinkeln erscbeinen ; bei andern zertbeilt sich

das Bliitbenastchen in der IVlitte, unter oder ober derselben, einmal

oder wiederbolt, und dann werden Doldentraubcben gebildet, deren

Endbliitbe zuweilen sitzend ist. Die Zipfel des Keicbes sind, io-

sofern sie an der Frucbt aufstrebend (aniiegend) oder von dersel-

ben abstebend und euriickgescblagen sind, wobi zu beirahten; bei
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einigen Arten verbreiten sie sich blateatrtig and gebea dep Blatben
ein eigenes Aussehen, Die Blumenblatter sind lanz^tlicb, yerkebrt
eirund, ausgerandet, ausgeschintten, kurz oder lang benagelt, roth
Oder weiss (scb<ji> in der Knospe) uiid iinr bei sehr wenigen Wqf*
men Abweichungen unterworfen. Sehr gote Merkm&le bietet end*
lich die reife Frucbt dar, welche roth, bereift blau, meist scbwars^
Kuweifen aach rothbraun gefarbt erscheinfe und dein Verf. kp Un-
terabtheilungen Ister Ovdnang dlent, — Ausser diesen Habita^
Merkmalen ist noch die topographiscbe Verbreitang der Rubufi*

Arten von Bedeutung. R. dMmelorum ond R. caeiius Mgen deq
VVohnnngen der Menschen und baben vielleicht eben desswegen
die mannigfaltigsCen Abweichungen von der Typusform eriitten.

in Gassen und Hohlwegen so wie an Rainen tritt der dickblMt-

terige und rauhhaarige R. festitus und der lichtliebende schone R,

discolor auf : /?. rudis und infestus begleiten die Hecken und Raine

bis zum Waldrande ; R, vulgaris^ sylvestris and ohscurus dringen

schon bis auf die Jicbten Waldstellen ein; R. ffeniculatus, mehr
den Sandboden, wie R. Sprengelii und R. falcaius den thonigen

lUergelboden liebend, folgen denselben; die scbattenKebenden R,
Bellardi und hirtus treten scbon in Hohlvvegen In der NiKbe 'des

Waldes, bfiafiger aber im 2- und Sjabrigen Scbiage auf. Die glati*

stengeligen Arten, R. fastigiatus^ micraacanthos^ afflnis und nUidut

sind aip Rande der Lanbwalder and «uf licfaten Waldsfellen dm
gemeinsten. Etwas seltener kommen im dichtern GestrSuch and

auf gutem Boden die drtisigen und baarigen Arten, als: R, Kdh-

leri, hybriduSy teretiusculus ^ aculeatissimus^ Lejeunii^ ScMeicliei%

t^ir'idis etc. vor, wovon wieder einige die diistern und tiefern, an-

dere die hohern und lichtern Stellen einnehroen. Der Verf. glaubt,

dass diese in einem etwas kleinen Revier beobachtete Verbreitungs-

art, auf grosserem, schfirfer gesondertem Terrain noch welter ver-

Wgt, sehr auffallende Erscheinungen entdecken lassen werde, und

schliesst seine Abhandlung mit lolgenden Worten: „Nach sorgfal-

*»gep Aufstellung ailer deutschen Rubus-Arien wird sich ergeben,

dass ihre Zahl der dev Carices kautn gleich kommen wird. Wenn
nun ein praktischer Botaniker bereits natjhgewiesen hat, dass sich

alle Cflrea?. Arten aus einer einztgen Art dureh unmerkli«hc Deber-

gange ableiten lassen, obgleicb die unterscbiedenen Forttcii vor wie

nach als Species beibehalten and aufgefiibrt werden, um so mehr,

denke icb, werden ansere bedeutsamern jBu6s, in Grosse und Dauer
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jenen Scheingrasern lOOnial uberlegen, AnsprOche auf die Anerken-

nung Ihrer vielen Arten machen konnen/^ .

Notiz aber Scrophularia Neesii Wirtg, Woods fand diese

interessante Pfianse aach umMondsee bei Salzburg ; Wirt gen er-

hielt di&setbe durcb die Opiziscbe Taaschanstalt aus derGegend

von Prag.

Abn^rme BlatMellung bei Mentha piperita. Beobachtet von

Dr. Fuhlrott. Der normal vierkantige Stengel einer Pfeffer-

mSnsBpflanze war bei ansehnlicher Verdickong vom Grande an bis

Kor Spitze schraubenformig links gewunden nnd die Bla'tter der

normal zwelblatterigen Wi|*tei waren einzein ond so liber einait-

der gestelU, dass sie ekie zasamiDenhSngende, den Stengel von unten

bis oben uiokreisende Splrallinie bildeten. In einer Nachschrift

ervvahnt der Verf. eines Sbhltch bescbaffenen Exemplares von Galium

MMugo^ bei welchem Iti der Spiraliinie, womit die Blatterwlrtel '

den Stengel umkreisten, aach, einzelne Blatter auhraten, Der Verf.

et^Hckt in diesen Beobacbtungen ' einen Beleg fiir die B r a u n-

Schimper'scbe Ansieht, dass die Spirale als der Grandtypus

aller Blaitstellung zu betrachten sey.

, Ueber 2W/fl^a muscosa gibt Herrenkohl die Nacbricht, dass

der friihere Sfandort derselben an dein Wege zwiscben Marien-

baum and Kehruin durcb Anlegung einer Cbausst^e zerstreat, die

Pflanze jedoch neuerdings an verscbiedenen andern Stellen aufge-

fandeiif worden sey, ond zwar baoptseJeblich zur Seite des aiten

Wegps von Kehrum- nach Cleve, v?ie nuch am Fnsse des Monter^

berges bei Calcar.

F.

A n z e i g c
Von dem fruher angezeigten

jjHerbarium der sel^nen nnd weniger bekannlen Pflanzen Deulscli-
lands aus der Flora dek Mittel- und Niederrheins ^ herausgege-
ben von Ph. Wirtgen und M. Bach''

siud bereits 4 Liefernngeri (Nro. 1 — 380.) erschienen und versen-

det wordeii. Jede Lieferung ist bei directer Bestellung in fran-

kirien Briefen zu 3 Tbir. pr.C. von inir zu beziehen. Indem ich

nachfolgeud das vollstiindige Inbaltsverzeichniss samnitlicher Liefe-

rungen luittbeiie, benierke icb, dass aucb einzelne Species zur Ver-
vollstSndigung der Herbarien jederzeit, und zwar die Centurie zu

4 Thir. berecbnet, abgegeben werden. Zogleich biete ieb alle an-
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