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fend. — Pflanzen-Verkauf vou Dr. Waltl.

Ueber die Aufbautypen des Blumcn- und Frucbtwuch-

ses. Von Dr. C. H. Schultz Schult zenstein
in Berlin.

Die reine Naturanschanung zelgt uns in der Blume nicbt eiii-

fache Metamorphose, sondern eine sehr zusaminengesetzte Pbyto-

domie ; einen Aufbau einer Reihe selbststSndiger Anaphyta eam
Zweck derFrucht- and Samenerzengung, die sicb durcb Cladosen

vervielfaltigen und durcb Symphytosen nnter einander verbinden.

Die ganze Mannigfaltigkeit von Formen, welcbe sicb hierbei ent-

W'ickelt, ist in ihrer eigenthiimlicben Gestaltung und in ibrem in-

neren Zusammenhang zu studiren, wahrend durcb die Metaraor-

phosenlebre alle Besonderbeiten des Blumenbaues auf die allge-

meine Abstraction der Blattbildung reducirt und ohne Zusammen-

hanc hingestellt werden. Durcb dieses Verfahren der Metanior-

phosenlehre ist ein Reicbthum von Erscheinungen an der Blumen-

bildung verdunkelt und in den Hintergrund gestellt worden, M'obei

deren besondere Eigenthiimlicbkeiten verloren gegangen sind, in-

dein man die Entwicklungsgesetze der einzelnen Tbeile und des

Ganzen nicbt hat verfolgen konnen. Die Metamorphosenlebre bat

in der Morpbologie der Blume so verscbiedene Dinge nach fiasse-

ren Analogien unter einen (Blatt-) BegrifF vereinigt, wie etwa bei

den Alten die Gattung Viola rait Hesperis unter dem Namen Veil-

cben vereinigt wurde, weW beide ahnlich riecben.

Anstatt des Reductionsverfahrens in der Metamorphosenlebre,

wobei alle Tbeile zu Blattern gemacbt werden, roiissen wir viel
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mebr die Kenntniss der Gesetze der Evolution der ganzen Man-

nigfaltigkeit, and der Vervielf^ltigang der Entwickelungen an den

Blumen darch die Formeii der Anaphytose (Anacladose, Sympby-

tose) erstreben. Es ist diese eigentbiimlicbe Gesetzmassigkeit in

der Entwicktang aller Tbeile, die wir zu sucben baben, nin die

Selbststandigkeit ibrer Bildung nnd den innereii Zasaromenhang des

Ganzen kennen zu lernen. IViit dem Ausdrock IHetaniorpbose bat

man bisber gespielt und allerband Dinge dadurcb erklaren woUen,

die dadurcb gar nicbt erklarlicb sind.

Irrtbiimer in Betreff eines einzigen Normaltypus
aller Blumen.

Nacb der Metamorpbosenlehre nahm man bisher an, dass alle

Blumen nach einem allgemeinen Typus gebildet seyn miissten,

namlicb dem Typus der alter nirenden kreisfonnigen
Blattstellung. R, Brown hat diese Ansieht einer Normal-

blume, wie Gothe eine Norina!pflan/e (Urpflarize) snohte, zuerst im

Siune der Metamorpbosenlehre entwiekelt und fast iiberall ist man
hr stillschweigend oder ausdriiektich gefolgt. Sie baiigt genau mit

der Voraussetzung, dass die Blattform der Grundtypus aller Blu-

mentheile ist, zusammen. Man sieht aber im Allgemeinen v\ohl,

dass, wenn die Grundansicht der IVIetamorphosenlehre, dass alle

Ptlanzentheile auf Blatter reducirt vverden miissen, irri<y ist, aucb

damit die Ansieht, dass es einen einfacben, auf die Verhaltnisse

dev Blattkreisentwicklung gegriindeten Grundtypus aller Blumen-

bidung geben miisse, ebenfalls als irrig wegfallt. In der That gibt

es eben so viel Blumen mit nicht alternirenden als mit alterniren-

den Quirlen. Von regelmassiger Alternation kann aucb nor bei

gleichzabligen Bliitbentheilen die Rede seyn. Wo aber z. B. bei

fiinf Staubfaden zwei Grifiei, wie bei den Doidenpflanzen, oder

fiinf Staubfaden mit 4fachem Fruebtknoten, uie bei den Asperi-

folien, oder acht Staubfaden mit Sgehausigen Friichten, wie bei

den Sfiptnden, oder zebn Staubfaden mit zvvei Griffeln, wie bei

den Saxifragen o. s. w. vorkommen, da fallt ja die AUerr»ation

von Hause aus schon weg, und uiimoglich kann darin eine ailge-

meine Regel zu sucben seyn. K. Brown sucht zwar in dem re-

gelmassigen Blumen typus der von ihra ,,vollkommen'' genannten

Blnme iiberall eine Lebereinstimmung der Zahleu. Nacb ibm soli-

ten bei den Dicotyledonen die Staubgefasse und Pistille der Zahl

der Kelch - and KronenabtheiUmgen zusammengenouimen, dagegcn
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hei IWonocofyledonen der Zahl der P^rianibieriAbtheilungen gleich
seyn, um iiberall die Alternation zu erzeugen. Die Abweicban-
gen dieser Verhaltnisse betraehtet R. Brown nach DeCandolle
als Anomalien, in denen die vollstandige Zahl der Pistille darch
Abortiren verringert seyn soli. (Venn. Schriften V, 196. 36.} Aber
diese Voraussety.ungen iinden sich in der Natur durcbas nicbt be-

griindet, sondern sind ganz ktinstlich nach der Theorie der Axen-

und Anhangsorgane, und der Continuit^'i der Axen, so wie der

Axenentwicklung angenommen, und den Erscbeinungen der Blumen-

bildung durchaus uidersprecbend. Man kann vielleiebt olter eine

Multiplication als ein Abortiren der Blumentheile finden (Sedeae,

Pbytolaccae} und es finden sich Zahlenversehiedenheiten iiberall

ohne alles Abortiren, Die Idee eines einzjgen Norroaltypus der

Blunien iiberhaupt scbeint Linn^ zuerst in demjeiiigen ausgespro-

zu haben, >vas er struetura naturalissima nennt. Er sagt (Pbilos.

botan. §.94.); ,,Numerus naturalissicnus est quod calyx in tot seg-

inenta quot corolla dividltur, quibus iilamenta respondent/^ Was
Linn^ bier numerus naturalissimus und Willdenow nach ihm

struetura naturalissima nennt, ist dasselbe, was B. Brown un-

ter dem BegriflF seiner ,,vollkommenen Blume" sucht; nSmlich eine

iibereinstimniende Zahl von Kelcbblattern, Blumenblattern snd Staub-

faden, die einem einzigen alternirenden Stellungstypus folgen sollen.

In beiden Fallen ist es das Zahlenverhaltniss, was man als Princip

der ganzen Blnmenentwicklung ansieht ; denn obgleich B. Brown
die Gleichheit der Zablen in seiner vollkoramenen Blume nicht ver-

langt, sondern hauptsiichlich auf das regelmassige Alterniren der

Kreisblatter sieht, so ist doch die Uebereinstimmung der Zahl eine

nothwendige Voraussetzung dieser Alternation. Dass roan aber

auf die iibereinstimmende Zahl der Blumentheile hierbei das grosste

Gewicht legt, und keine anderen Verhiiitnisse hat herausfinden kiin-

nen, in denen das Princip der Bluraenentwicklung sitzt, ist eben

der Irrthum oder doch der Mangel sowohl in den Ansicbten von

Linne als von R. Brown. Freilicb ist, wenn auch nicht eine

Uebereinstimmuug (Gleichzahl), doch eine Correspondenz der Zah-

len der verschiedenen Strahlenkreise der Blume zur Herstellung

der ganzen Blumensymmetrie mitwirkend und nothwendig ;
aber

die ganze Bloraensymmetrie ist keinesweges bauptsacblich oder

allein dnrch die Zahlen bestiramt, und am wenigsten diirch die

Gleichzahl in alien Theilen, die man nach Linne und Brown
42*
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fordert. Vielmehr sehen wiv ja bei demseiben symmetriscben Blu-

nientypus, wie in den Arten der Gattung Phytolacca^ die Zalilen

iiberbaupt andern , und in den icosandriscben Blumen die Zahi

der Staubfaden bei einer gleichen Zahl der Blumen- und Kelch-

blatter von 15 bis 20, ja bis 25 und 30 abandern, obne dass sich

die ganze Blamensymmetrie dadurcb im Geringsten anderte.

Wlan siebt hieraus, dass auf die Zablen nicht so grosses Ge-

wiebt zu legen ist, als man dui'auf gelegt hat. Denn die Symme-
trie und der ganze Typus der Blume bleibt derselbe, wenn aucb

die Zahlenverhaltnisse sehr abandern oder ganz und gar nicht cor-

respondiren, wie in der Verbindung von zweizahligen Frucbtfachern

mit fiinf Staubfaden bei Staphylea, daber bangt auch die nattir-

iiche Vervrandtsebait der Blumentypen nicht von den Zahlenver-

haltnissen derselben ab, was eben der Hauptgrund ist,

vparum man beim Stadium des natiirlicben Systems
das Linn^iscbe (Zablen-) System ganzlich anfgege-
ben bat. Der Blumentypus sitzt in ganz anderen Dingen als in

den ZablenverhSitnissen ; namlich in den eigenthiimlichen Typen
der Phytodomie,

Studiom der verschiedenen phytodomiscben Typen
des Blume nwuchses.

Die Formen des Pflanzenaufbaues iiberbaupt sind schon viel

zu mannigfaltig, als dass sie sich unter die Typen von Blatt und

Stengel (einfacben Axen und Anhangen) und deren Zahlen sollten

bringen lassen. Die KnoUenformen, die Cactus-Stengel, die Mark-

bildungen in fleischigen Blattern und Stengeln weiehen im Allge-

ineinen schon von den Axen und Anhangstypen ganz ab, Diess

1st nun noch viel mehr in der IVlannigfaltigkeit des Blumenaufbaues

der Fall. Hier hat fast jede Familie, ja oft jede Gattuug, ihren ei-

genthiimlichen Typus (der z. B. in Nymphaea und Neiumbium ganz

verschieden ist) und die Gesetze dieser verschiedenen Typen

sind es, d^e wir zu stndiren und auf natiirliche Grundformen zo-

rfickzufiibren haben. Wir iinden imtuer die allgemeinen Gesetze

der Anaphytose darin wieder : die Gesetze der Anacladosen, und

Symphytosen der Anapbyta. Es sind die verschiedenen Grade der

Anacladosen und die Verbaitnisse derselben zu den Symphytosen,

wodurch die Aulbau -Typen der Blumenformen sich bilden. Es
gibt also nicht Einen Grundiypus ftir alie Blumen,
sondern mehrere Typen fiir verscbiedene Blumen, und
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wir baben so viel verschiedene Grundtypen von Blu-

m en, a[s wir phytodomischo Typen des Pflanzcnwoch-
ses iiberbaupt haben. Die Annahme eines einzigeii alterhi-

renden Blumenbautypiis ist der Mannigfaltigkeit der in der Natar

vorkommenden Typen ganzlich widersprechend.

Zusammongesetzte Gliederung der als einfach ange-

notnmenen Blumentbeile.

Die nieisten Glieder der Blume, die man gewohnlich als ein-

fach ansiebt (der Frucbtboden [Blumenaxe], die Blumenbullen, die

Staubladen, die Fruebtklappen und Samentrager) finden sich bier-

uach zusammengeset/t (anasymphyta) und die Versebiedenartigkeit

dieser Zusaiiunensetzung tra'gt zu dera Typus der ganzen Blumen-

bildong viel bei. Was man als verschiedene lUetaniorphosen ein-

facber Theile (Blatter) angesehen bat, sind grossentbeils solche

verschiedene Zusainmenset/ungen der Blumenanasympbyta. So sind

die Theile, vvelehe man Torus, Discus, Receptaculum, Gynophoruro
nennt, keinesweges einfache Axengebilde, wo es Axengebilde iiber-

baupt sind, und in anderen Fallen sind es dberbaopt nicbfc Axen-

gebilde, sondern Anapbytosen eigentbumliGber Art. So ist e. B.

der Stempeltrager bei Nelumbium aus so vielen verwacbsenen Hypo-

cladien gebildet, als Niisse vorhanden sind, und ahnlich sieht man
bei Lavutera und bei Quassia die Verwachsung des Stempeltragers

der Malvaceen und Rutaeeen aus vielen Stiicken durch deutlicbe

Lanffsfurchen bezeichnet. In beiden Fallen kiinnen diese Tbeile

keine einfacheu Blumenaxen seyn, wie luan sie zu betracbten ge-

wohnt ist. Der kruffforinise Bluinentrager der Rosen ist weder alsOB O
Axen- nocb als Blattgebilde zu bezeicbnen. Er ist vielmebr eine

eigenthiimlicbe hypoeladische Symphytose, nach den Gesetzen der

Uebergipfelung (Hypocladose) uberhaupt gebildet. Oft ist das Re-

ceptaculum floris, das sich keinesweges imnier als Axe darstellt

(Rosa, Catycanthus), aus mehreren concentrischen (anacyclischen)

fheilen zusammengesetzt, die ich durch die Namen : Caiycophoruni,

Corollophoruoi , Staminouhorum unterscbeide, wie bei den Ribe-

sien und vielen Caryophylieen ; in anderen Fallen ist nnr einer

dieser Theile besonders ausgebildet, wahrend die anderen fehlen.

So bei Mirahilis nur das CoroUophoruni und Staminopborum, bei

Emnymus nur ds Staminopborum; wahrend bei Euphorbia, Brous-

fonetia das Gynophorum eigenthiimlich entwickelt ist; in vielen

Pollen ist der sogenannte Frucbtboden aus Reih«a von Anapbytis;



v--^^ ,-i^i,^->Hrti-Ti jt^totAKM'astartuwThfttfwwM-

«iii^ iWahis

662

die ill mebreren Stockwerken uber einander stehen, zusammen-

gesetzt.

Ueberall sehen wir, dass hier von einer einfacben Axencon-

tinuitat durch die ganze Blame gar nicht die Rede seyn kann, wie

sie linger, Endlieber, Schleiden darstellen, und wie es im

Sinne der Th ouars -Turpin' schen Metamorphosenlehre seyn

sollte. Es sind vielmehr archicladische, termocladische, hypocladi-

sche zusammengesetzte Anacladosen, die man ais einfache Axen

angesehen bat.

Auf eine abnliche Art fiiiden wir alle iibrigen Blumentheile,

die Kelcbbiatter, Kronenblatter, die Staubfaden und Stempel, von

oft sebr zusararoengesetzter Gliederung, die durch Blattmetainor-

phosen vciUig unerklarlich ist. Wir finden bier einen Reichthuin

inannigfacher Formen verborgen, den man bisber vor lauter Blatt-

wetamorpbosen nicht gcseben hat. Wir diirfen nur die scbicbten-

weise Verdoppelung der Blumenblatter durcb die Kranzbildung bei

^elken und Narcissen, durch Nectarienschuppen , die sich auch

frei ablosen, (bei den Ranunculaceen), an die vielfache Zusamaien-

setzung und Gliederung der Staubfaden, besonders der gezabnten,

scheidigen, gelenkten, verzweigten Formen (z. B. bei Cruciferen,

Eupborbiaceen, Hermanniaceen, Lablaten, Malvaceen) erinnern, uin

zu veranscbaulieben, wie wenig die Metamoi'phosenlebre fabig ist,

uns einen solcben Reicbtbum von Gestaltungen aus einfachen Blatt-

roetamorpbosen zu erklaren.

In BetveS der Frucbtknoten ist es im Allgemeinen keinem Zwei-

fel unterworfen, dass die ibre Hoble umscbliessenden Klappen,

wenn nicht ohne Ausnahme, doch meistens blattartig sind. Indes-

sen zeigt ibre allgemeine Entstebungsart aus JVIetamorpbosen ein-

facher Blatter darin doch grosse Scbwierigkeit, dass die Frucbt-

knotenklappen immer nuthwendig mit Samentragern in Verbindung

sind, die in sebr vieien Fallen eine enlscbiedene zusammengesetzte

Zweignatar haben. Wir finden also auch in dem Frucbtknoten

eine solche Zusammensetzung der Organisation, dass deren Ent-

stehung aus Blattmetamorphosen allein und direct keinesweges er-

klart werden kann. Hierza kommt noch der sebr verscbiedene,

versebiedenen Pflanzen eigentbiimlicbe Ursprung der Frucbtknoten

von dem ebenso verschiedenartig gestalteten und zusammengesetzten

Gynopborum. Die Frucbtknoten sind z. B. bei Scutellaria, Quas-

sia epicladische Zweige des Gynopbori, bei Geranium sind es Pa-

racladien eines scbnabelformig in die Hohe gehenden Archicladiums,
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bei Rosa kommen sie hypacladisch von unten in dem KelchtrSger

zum Vorscbein, und die eigene Organisation der Ovarien ist von
ihrer Ursprungsart (Anaphytose) aus dem zweigartigen Gynopborum
90 abhangig, dass elnfache BlattinetamorphoBen zu ihrer Bildung

niemals ausreichen.

Endlich mochte man bei den unteren Fruchtknoten (iberhaupt

auch triftige Gru'nde gegen die urspriingliche Blattnatur ihrer

Fruchtklappen anfiihren konnen. WiP haben scbon gesehen, dass

die unteren Fruchtknoten aus einer coneentrischen Verwachsung
ihrei' Klappenblatter mit den Kelehen nieht erklart werden konnen,

dass vielmehrdie epigynisehen Blumenhiillen und Staubfaden von der

Spitze cines Hypocladlums entsteben, dass sich durch Uebergipfe-

!ung der Samentragei* iibei* diese erhebt und den unentwiekelten

Fruchtknoten gewissermassen mit fremder Hiille einschliesst. Diese

Hiille ht aber nicht blattartig, sondern von Stammnatur, well sie

eine fortgesetzfe Aiiaphytose des Blumenstiels ist, und aus ihr eben

die Blumenhiillen und die Staubfaden als Zweige entspringen, was
aus Blattern nicht gescheben kann. Hleraus sieht man schon,

welehe Schwierigkeiten sich selbst der allgemeinen Abieitung des

Fruchtknotens aus Blattaietamorphosen entgegenstellen.

Wir finden auch selbst in den Grifieln und Narben eine viei

grossere Gliederung und Zusammensetznng als aus einfacben Blatt-

metamorphosen erklarlich ist. VVelche Grade der Znsammense-

tzung durch Uamitioation und Symphytose die Narben nocb haben,

sieht man bald, wenn man die Formen derselben bei Vinca^ Viola,

Buxus^ Acalypha^ Hura, Cornus, Arttmisia^ Passiflora, Iris, den

Grasern, Caryophylleen , vergleicht. Der Griffel bei Geum urba-

«M»j, striclum, heterophyllum ist sonderbar gekniet und zweigar-

tig articulirt, und die Griflfel und Narben, welehe, wie ich im 2ten

Bande des Werkes iiber die Natur der leb. Pflanze gezeigt babe,

als directe Verlangerung der Samentrager aus den Ovarien hervor-

wachsen (stigmata columnaria, centralia, bei Caryophylleen), moch-

ten schwerlich auf Blatter zu reduciren seyn.

Selbst die freien Fruchthiillen, die man auf den ersten Anblick

ihres klappigen Aufspringens sicher fiir einfache Blatter zu halten

geneigt seyn sollte, zeigen wenigstens diese Einfacbheit nicht iiberall,

sondern erscheinen oft von sehr zusammengesetzter Bildung. Diess

ist namentlieh bei den scbuppigen FruchtbiilJen der Palmen (Ma-

nicaria, lYIauritia, Sagus, Calamus, Plecioeomia), der Sapinden,

Bultnerien, Didymocarpus - \vten der Fall. Diese Fruehthullen sirid,
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anstatt einfache Blatter zu fieyn, seibst mit Blattscbuppen iiber ond

uber besetzt, erscheinen aU plattgewordene Stengel und haben eino

abniicfae Organisation wie etwa die Rinde eines fleiscbigen Eu-

phorbien- und Cactusstengels. Auch die botzigen Fruchtklappen

der Stercuh'aceen, z. B. von Cheirostemon ^ konnen ihrer ganzen

Organisation nacb nicht als Blattmeiamorphosen betracbtet werden,

wie denn aacb die dornigen Hakchen auf den Friicbten von Uncaria

nicht aus einfacben Bl^ttern entwickelt seyn konnen. Die verschie-

denen Arten des Alifspringens der Friichte sind ferner roit der nach

der Metamorpbosenlebre angenommenen Entstebnng der Frucbtfacher

ans einfacben Blattern ganz unvertraglicb. Das Aufspringen der

Frucbtfacber ware biernacb nur an der Seite der zusammengelegten

Blattrander moglicb, wie wir an den Vielfriicbten der Ranunculaceen

etwas Aebnlicbes seben, die an ibrer inneren, der Mittelaxe zuge-

kebrten Seite durcb eine sogenannte Bancbnabt aufspringen. Wo
aber die Frucbtiiicber nm elne Acbse so fest verwacbsen sind, dass

sie bier nicbt aufspringen konnen, springen sie oft durcb eine so-

genannte Ruckennabt an der ausseren Seite auf. Man bat ange-

noromen, dass diess die Stelle der IVIittehMppe des Frucbtblattes

sey, dass also das Aufspringen bier durcb Spaltung der Mittelrippe

seibst geschehe. Diess ist indessen, dem Gefassbau der BlattmitteU

rippen nacb, eine Sacbe der Unmoglicbkeit, da das einfache Ge-

fassbilndel sicb der Lange nacb nicht spalten kann. Die Hauptsacbe

aber ist, dass eine grosse Anzabl von Blattern gar keine Mittel-

rippen bat. IMittelrippen haben nur die arcbicladiscben Blatter,

z. B. der Urticeen, Sarcotbalamieen, Amentaceen, Rosaceen, La-

biaten, Compositen, Terebintbaceen ; alles Pflanzen, die sehr wenig

zusammengesetzte Frucbte baben. Dagegen haben die epicladi-

schen Blatter der Graser, Liliaceen, Orchideen, Palmen, ferner die

Blatter der Geranien, Ribesien, vieler Malven, Asarum^ Tropaeo-

lum^ vieler Ranunculaceen, Dryadeen gar keine Mittelrippen, und

«s ist also die Bildung von Fruchtklappen aus solchen Blattern nacb

der Metamorphosentbeorie unmogltch.

Die Fruchtklappen, wie die Friichte uberbaupt, haben eine viel

zusammengesetztere Pbytodomie, als dass sie sicb auf Blattmeta-

niorpbosen sollten zuriickfiibren lassen. Die Fruchtklappen sind in

vielen Fallen epicladische (gefingerte) Anaphytosen, die in einigen

Fallen den Doldentypus wiederholen, wie bei Hura^ in den wenig-

sien Fallen auf einfache Blattbildung znruckzufiibren sind, sondern
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in eigenthiimlichei* Weise die allgemeinen pbytodomischen Typen
der Anacladose wiederholen.

Ueberall in dein Fruchtbau kornint es nicht auf die Blattahn-

lichkeit der Fruchtklappen, als viehnehr auf die zusamiuengesetzte

Phytodomie der Frucht iiberhaupt an, indgen ihre Anaphyta steleo-

discb oder pbyllodisch seyn.

Aebnlich wie mlt den Fruchtkl«ppen verbalt es sich mU den

Zapfenscbappen der Coniferen und Cycadeen, die man nacb der

Metamorphosenlebre unzweifelbaft als Blatter angesehen bat. Die

ganz diinnen Scbuppen der Zapfen bei Larix fldssen zwar noch

keinen Verdaebt einer Zweigbildung ein ; aber bei Pinus treten

schon mancherlei bisber ganz libersebene Zweigmerktnale bervor.

Jede Sohuppenspitze ersebeint bier namlicb mehr oder weniger

scbrag abgestumpft, und zeigt mitten auf der meist rboiubiscben

Abstumpfung eine kleine erbabene Zuspltzung. Diese Spitze ist das

Ende des dureb die Scbuppe gehenden Gefasskdrpers, und wenn

roan die durch Blattlause auf den Knospen von Pinus Abies er-

zeugten Rosetten untersucbt, so findet man abnlicbe Scbuppen, die

auf der Spitze Blatter tragen. Die Betracbtung der Zapfenscbup-

pen von Cupressus zeigt uns nicbt eine Spur von Blattahnlichkeit

mebr, soudern es sind vt^abre schildfdrmig abgestumpfte Zweige,

die anterbalb mit weiblicben und im Umfange der Scbildspitze mit

mannlicben Bliithen besetzt sind. Die Ulumen der Nadelhdizer

steben also wie iiberall auf wabren Blumenstielen, welcbe durcb

die Zapfenscbuppen reprasentirt sind. Eine nabere Vergleichung

der Zapfenscbuppeu bei Zamia und Cycas zeigt bier denselben

Ban, wie Cupressus, und es leidet keinen Zweifel, dass

alle bisber fiir Blatter gehaltenen Zapfenscbuppen
nicbt Blatter, sondern wahre Zweige sind. Was man

also von der Blattstellung der Zapfenscbuppen gesagt bat, muss

vielmehr auf Zweigstellung zuriiekgefuhrt werden.

Die Zweignatur der Zapfenscbuppen bei den Nadelhdlzern und

Cycadeen bei Parkinsonia kdnnte dadurcb erklart werden, dass

die Blatter dieser Pflanzen iiberbaupt zweierlei sind, daber aacb,

vi'ie die Wedel der Fame, in der Acbsel von Blattscbnppen eni-

springen. Obgleicb dieses bier, wie fiir alle verzweigten (zusammen-

gesetzten) Blatter, seine Ricbtigkeit bat, so ist jedoch mit dieser

Reduction an sich nocb nicbt viel gescbeben, indem viel mebr auf

die besondere Art der Anapbytose der Schoppen (den pbytodomi-

schen Typus), als auf ibre Zweig - oder Blattanalogie ankommt.
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Der Typus dieser Anaphytose ist bei Nadelh5!zern epicladlsch, in-

dem hiep Shnlieh, wie bei den Dolden (auch bei den Sporophoren

der Hu(pilze), von der schildformig verdinkten Spitze des Archicla-

diums a»s die Steinpel und Antheren epicladisch sich entwickeln.

Ausserdem sieht man abei* wohl ein, dass mit der Annahme

«weigartigep Blatter, die bei vielen Pflanzen (Cactus, Phyllanthus,

Nyinphaea, Rusens, Cycas) gar nicht zu nmgehen ist, eben die

jetzige ganze Metamorphosenfheorie zusanomenfallt. Diese Theorle

beruht allein darauf, dass die Blatter einfache AnhSnge aber keine

Axen seyn sollen und dass das Blatt der Grundtypus fiir alle Theile

seyn soil. Nimmt man nun an, dass gewisse Blatter Zweige sind,

so gesteht man ihnen die zusammengesetzte Axennatur zu. Sind

aber die Blatter Axen, so muss roan auch zugeben, dass die ganze

Melamorphosenlehre falsch ist, weil ihr Grundprincip, alles aus

Blattern zu erklaren, damit ontergeht, wie ieh in dem Wei'k iiber

Anaphytose gezeigt habe, und weii biermtt auch der ganze Unter-

echied vun Axen und Anhangen zusammenfallt. Es kann also an

sich zu keiner weiteren wissenschaftlichen Einsicht fiihren, wenn

man annimmt, dass die Blatter gewisser Pflanzen Zweige sind;

ihr VVesen ist dadureh nicht iin Geringsten erkltirt, dass man von

ibren zweigartiVen Metamorphosen spricht, vrelrnehr wird der Me-

tamorphosenlehre selbst dadureh der Stab gebrochen, dass sie ein-

mal die Blatter auf Zweige, und dann wieder alle iibrigen Theile

anf Blattmetamorphosen reduciren will.

Dep griisste Mangel der Metamorphosenlehre Ilegt hierbei aber

darin, dass sie nir^ends die Gesetze der inneren Gliederung und

der phytodomisehen Zusammensetzung der Blumentheile zu verfol-

gen im Stande ist, weil nach ihrera Princip alle Mannigfaltigkeit

der Gestaltung immer auf einfache Blatter reducirt wird. Dev

zusammengesetzte anaphytotische Aufbau der Blumen im Ganzen,

dann der Bliithenstande und Fruchtstande, der Blumenhiillen, Fila-

mente und Antheren kann durch die Metamorphosenlebre nicht lun

Geringsten zergliedert werden, sondern alles wird in das ununtei'-

schiedene Gemenge der Blattmetamorphosen zusammengeworfen.

In alien diesen genannten Fallen haben wir das vor Augen.

was man Metamorphose nennt. Wir sehen aber bei naherer Be-

tracbtung, dass diess gar keine (Blatt) Wetamorphosen sind, son-

dern neue Anaphytosen, Cladosen, Symphytosen u. s. w. **^^

man Metamorphose nennt, ist ein sehr verscbiedenartiger, zusammen-

gesetzter, pbytodoroischer Process, viel zusammengesetzter als man
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iiach der Metamorpbosenlehre glaubf, and wir hab«n erst eine
Analyse des Metamorphosen processes durch die An a-

phytose und deren Cladosen und Symphytosen in, den
verschiedenen For in en und Graden zu geben, vvenn wir

zu tieferer vi'issenschaftlicher Einsicht gelangen vvotlen.

Die irt elnev BJuuie sicb iiber oder neben einander entwi-

ckelnden Annphytosen konnen ganz verschiedener Natur seyn; die

Kronen blattartig, die Staubfaden stielartig; die Grade ihrer Cla-

dosen in sicb und ihre Symphylosen, besonders aber die Aufbau-

typen, konnen ganz verschieden seyn, so dass eine Metamorphose

des einen in den andern unmoglicb ist, Alle diese Verscbiedenhei-

ten haben win nafurgeniass zu verfolgen, um den Blumen - und

Fruchtwnchs zu verstehen.

Bryologia europaea, auctor. Brucli^ W. P.Schimpei"
et Th. Glim be I. Fasc. XXV—XX VIII. cum tabu-

lis XL.
Grimmiaceae, Scbistidium, Grimmia. Rdcomitriain,

Die Verfnsser unterscbeiden in vorziigJicbei* Berucksiebtigung

des naturljchen Habitus bel dieser so natiirlicben Fawilie, vvelcbe

die grossten Scbvi ierigkelten in der Ciassiiicution darbieiet , die

Gattungen : Sch'islidium^ vvozu sie^ ausser pulvinatum Brid.^ Grim-

mia conferta^ apocarpa und marilima Ziehen ; Grimmia^ womit sie

Trichostomum funale^ incurvum und patens verbinden, und Ra-

comitrium^ wozu nocb Dryptodon Brid, gezogen wird,

Ref. halt es jedoch naturgemasser, die sich nur etwas durch

den HabituSj ohne sehneidendo Charactere, von Grimmia unterscbei-

dende Gattung Scbistidium bei ihrer deutlicben Vermittlung durch

Uebergange (Grimmia anodon), mit jener als Untergattung zu verei-

"en, und zu dieser Famiiie noch Coscinodon^ bei dessen grosser

Aehnlichkeit mit SchisCidium pulvinatum^ als Bindeglied mit deu

Orlhotricbaceen zu Ziehen.

Beschreibungen, Cbaracteristik, Unterabtbeilungen, Angabe der

naturiichen Vorkommens-VerhHitnisse, Abbildungen und Zergliede-

i'ongen sind aucb in dtesem Hefte grossentheils treffiich: nur ver-

niisst man bisvveijen eine volist^ndige Bekanntscbaft mit der Literatur

dieser Famib'e, v\oraus mehrere Verletzungen von Pnorilats-Rech-

ten entspringen , woriiber wir vorziiglich die gefalligen Miubeiiun-
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