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(Schluss.)

Irrthiimlicher Begriff der Metamorphose.

Wip finden so bei naherer Betracbtung, dass mstn outer dent

begriff der Metamorphose die verschiedenartigsten Dinge aas der

Pflanzengestaltunff vermengt und durch einander geworfen bat, in

denen das Bildungsprincip etwas ganz anderes als Metamorphose
>st. Wenn auch, wic z. B. in den Uebergangsformen von Blumen-

Wattern in Staubfaden, wirklicb Metamorphosen vorkommen, so

s»nd doch die Metamorphosen niemals selbst das Bildungsprincip

dieser Organe, wie man es angenomraen hat, sondern Folgen eines

ganz anderen Bildungsprincips der Anaphytose und Enanaphytose,

wobei die Formveranderungen (Metamorphosen) der Organe durch

verschiedene Richtungen der physiologischen Thatigkeit der inne-

"^en Organe und des inneren Vegetationsprocesses entstehen. Die

Metamorphosen sind so wenig das Princip der Vegetation, dass sie

yielmehr niebts als dec aussere Abdruck der verschiedenartigsten

»nneren Lebensthatigkeifc in den Anaphytosen sind, wie wir etw»»

Aehiiliches in den Entwickelungsstufen der thierisehen Organe, a. B.

^^^ Knochen (Wirbelmetamorphosen), des Herzeos, der Driisen

'•^ *ien verschiedeneu Thierciassen sehen. Niemand wird es ein-

[»Uen, dies© Entwickelungsstufen aus der Metamorphosenlehre zu er-

^^^"•en, da man weiss, welches Bildungsprincip dahinter steekt.
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So b«t man denn iia Pflanzenreich durch die Metaroorphosenlehre

cine rein aosserliche Seite von Formbildungen und Formiibergan-

gen aufgefasst und das innere Bildungsprincip derselben glinzlicb

vernacblassjgt, weil man in den Forniiibergangen selbst das Bil-

dungsprincip, irrigerweise gesacbt hat,

indem man nun auf diese Art sagt : die Blumen sind meta-

morpbosirte Blatter; die Samen sind metamorphi)sirte Knospen n,

s, w., so identificirt man in ihrem Bildungsprincip ganz verscbie-

dene Dinge ; denn die Blumen miissen nocb etwas anderes als

metamorpbosirte Blatter seyn, weil sie eine ganz verschiedene Func-

tion haben ; die Samen miissen etwas ganz anderes als Knospen

seyn, weil sie nur die Art und nicbt das Individuum fortpflanzen.

Mit anderen VVorten, was man bier Metamorpbosen nennt, sind

keine Metaroorpbosen , sondern eigentbiimliche Anapbytosen nnd

Vegetationsprocesse, in denen die Formveranderungen (Metamorpho-

sen) des Ganzen durch die verschiedene Art des anapbytotiscben

Aufbaues entsteben, so dass sie nur nehenhergebende aussere Er-

scheinungen sind, in deren Schale man das Wesen der Vegetation

gesucbt bat. Indem man niemals die Art und den Gang, wie die

Metamorpbosen zu Stande kommen, untersucht hat, hat man hier

einen vielfach zusammengesetzten Process fur eine einfache Grund-

action gehalfen, und unfer dem dunklen Degrifi dieser (Metamor-

phose genannten hypothetischen) Grundaction die verschiedenartig-

sten Phanomene der Blumen - und Fruchtbildung vermengt. Wir

baben also vor alien Dingen den Sletamorphosenprocess zu zer-

gliederii, nnd hierbei kommen wir iiberall auf die Anaphytose und

die Phytodomie zuriick.

Die Metamorphose ist nicbt Ursache der Blumen-
b i 1 d u n g.

In der bisberlgen Betrachtungsweise siebt man entueder atis-

druckUch oder stillschweigend die Metamorphose als die Ursache

der Blumenbildung und Fruchtbildung an. Man sagt, die Blume
bildet sich durch Metamorphose der individueilen Pflanze, d. b. die

individuelle Pflanze wird zur Blume und Frucht, weil sie sicb we-

tamorphosirt bat. Damit hangt dann auch zusammen, dass, weil

Blume, Frucht und Somen nichts als metamorpbosirte individuelle

Theile seynsollen, die Blumen- und Fruchtbildung mit dem Wacbs-
iham weaentlich filr einerlei: der Same fur niehts als eine ver-



anderte Knospe, vvie 3ev S^nubfaden fiir eln verandertes BlaU ge-
halten wird. In dieser ganzen Betracbtungsweise Jjegt aber der
grosse Irrthum einer immerwahrenden Verwechse!ung von Ursacbe
ond Wirkung, wodureh man alle Tbatsaehen hi dem falscben Licbte
der Metamorphosen siehfc, und das wahre Entvvickelungsprincip

iibersieht.

Die Metamorpbose, wo sie wirkiich vorhanden ist, ist nicht

Ursacbe, sondern Folge der Blumenbildung, naiulicb Folge der

Enanapbytose, wodurcb das Wacbsen zur Fortpflanzong ubergebt.

Die IVIetainorpbose bildet nicbt das Geschlecbt, sondern das Gescblecht
der Pflanzen bildet die Metaroorpbosen. Man kann aus der Metamor-
phose nicbt aufeine Identitat derBIumon und Blatter, der Samen und
n-nospen scbliessen, wie man es tbut; sondern man muss aus dem
Princip der geschlechtlichen Fortpflanzung auf eine thatsaebliche Ver-

schiedenheit von Samen und Knospen, von Blumen und Blattern scblies-

sen, vvie sich diese Verschiedenheit wirkiich in derNatur findet, und
wie jeder practische Landwirlh und Gartner weiss, dass er bei

den meisten cultivirten Pflanzen dureb Knospenfortpflanzung (durch

Ableger, Knollensaat, Pfropfung) ganz andere Pflanzen, als durch

Samen erbalt; etwas, das z. B. an 6en Obstbaumen, den Gemiise-

pflanzen, den vielerlei Zierpflanzen bloss der gelebrte Botaniker

vor lauter Metamorpbosengelebrsamkeit nicbt siebt. Die Metamor-

phose kann also nicht das Bildungsprincip der Blumen und Samen
seyn, da es unzvveifelbaft ist, dass beide nicht blosse Formver-

schiedenheiten, sondern in ifarem inneren VVesen verschiedene Dinge

sind. Hier konnen Metamorphosen vorkommen, aber die Metamor-

phosen sind dann nicht das vegetative Bildungs - und EntvFicke-

lungsprincip, sondern dessen untergeordnete Foigen. Die Metamor-

phose ist also nicbt die Ursache der Blumen - und Fruchtbildang,

^>e es die Metamorpbosenlehre annimmt, sondern eine Folge des

Bliihens, und wir sehen demnacb das Bliihen in vielen Pflanzen

fast obne alle vorbergehende Metamorphosen (ohne wabre Blumen-

bildung) direct hervortreten.

Es gibt verschiedene Arten von Metamorphosen.

Die Metamorphose ist nicbt nur vollig irrig darin, dass man

sie zum Prlncip der Vegetation und insbesondere zum Princip der

Blumenbildung macbt, sondern sie ist aach roangelhaft oud unvoJI-

kommen darin, dass man nur eine allgemeine Metamorphose liber-

4G*
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haupt angenomnien hat, wiihrend es aber verschledene bishei* gar

nicht ufiterscfaiedene Avten von Metamorphosen gibt, denen ein

ganz verschiedencs Dildungsprincip zu Grunde liegt, und die auch

aus ganz vei'schiedenen Ursachen entsteben. Die bisherige Meta-

morphosenlehre ist eine Blumenbildungstbeorie gevtesen. Aber die

Metamorphose dar Biume ist von der Metamorphose der Pflanzen

(dem Indivlduum) dem Princip und der Form nach ganz verschie-

den. Es gibt IVletamorphosen der Pflanze, die mit der Blumenbil-

dung nichts zu thun baben. In der Blumenmetamorphose llegt ein

ganz anderer Zweck zu Gronde, als in der Metamorphose der in-

dividuellen Anaphyta und Anasymphyta : der Wurzel, Stengel, Blat-

ter, Knospen, KnoUen, Zwiebein, Kanken, Dornen. Wenn man

auch im Allgemeinen sagen kann: die Blumenblatter sind meta-

morpbosirte Blatter, vvie auch die Zwiebelschuppen und viele Dor-

nen metamorphosirte Blatter, die Knollen, die Ranken raetamorpho-

sirte Stengel sindj so ist jedoch Princip und Form in der Blumen-

metamorphose von alien individuellen Metamorphosen giinzlich ver-

schieden, und beides vermengt unter einen allgemeinen Begriff zn-

sammenzufassen ist ganz unnaturlicb.

Ursache und Princip der Metamorphosen.

1) Ist die Ursache (das Princip) der Blumenraetamorphose von

der Ursache der Pflanzenmetamorphose ganzHcb verschieden. Die

Ursache der Blumenmetamorphose ist eine innere, durch die En-

anaphytose bedingte; die Ursache der Wurzel-, Stengel-, Blattrae-

tamorpbose ist eine, wenn nicht allei'n, doch hauptsachh'ch, durch

Hussern Einfluss (Licbt, Feuchtigkeit, Boden u. s. w.) hervorgeru-

iene und bedingte; so dass durch Veranderung der ausseren Le-

bensbedingungen auch die Metamorphose sich aiidern kann, und

wenigstens iiberall die ausseren Lebensbedingungen diesen Meta-

morphosen entsprecheii, «. B. die fleischigen Metamorphosen den

Jicbten, warmen, trockenen Gegenden. Diese individuellen Meta-

morphosen konnen sich bei den Enphorbien, den Cactus-Arten sehr

andern, ohne dass die Blumenbildung sich anderte. Die Blume

einer fleischigen africanischen Euphorbia ist wie die Blume von

Euphorbia dulcis und Esula bescbafien. Die Einiliisse, welcbe die

individaelle Metamorphose zu andern vermocht haben, baben auf die

Blamenmetamorpbose keinen Einfluss gebabt.

2) Form und Zweck der Blumenmetamorphose ist von d^^
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Pflanzenmetamorphose gaiulich verscbieden; so verschieden, class

man beides mit verscbiedenen Namen belegen konnte.

In der Blunienmetamorphose findet sieh immer eine Heramung
des Wacbsthums und der Formentwicklung anf Kosten der Eii-

anaphytose
; in dcv Pflanzenmetaraorphose ist Wacbsthnm iind

Formentwicklung ganz und gar nicht gehemmt; beides nimmt nur
eine andere Richlung durch Veriinderung der pbytodomiscben Ty-
pen der Entwickelung. In der (in di viduell en) Pflanzen-
metamorphose ist derZvveek eineVerinannigfaltigung
der For men, eine Vervielfaltieuncf der Gestalten von
VVurzel, Stengel, BI a ttern,Knosp en, Knoll en, Zvviebein,
R a n k e n u. s. w. ; in der ti 1 u m e n m e t a m o r p b o s e ist d c

r

/week die Vereinfacbung der Anaphytosen zur En-
anapbytose. In der Pflanzenmetamorpbose gebt d;is Entvvicke-

lungsprinclp durcb die Anaphytoseuformen und Typen nacb Ans-

sen; es bleibt immer Aufbau, Anapbytose, aussere Verjiingung und

lervielfaltigung; in der Blumenmetamorpbose gebt das Eniwick©^

iurigspnticip durcb Erianapbytose nacb Innen, wobei die ganze Phy-

todomie in eine centrale Einbeit za veriliessen strebt, PHanzen-

inetamorpbose und Blumenmefamorpbose haben ganz entgegenge-

setzte Richtungen, die unabbangig ibren eigenen Gang verfolgen

(Anapbytose und Enanaphytose); daber wir denn sehen, dass bei

analogen Blumenformen in naturlichen Familien oft grosse Ver-

scbiedenbeiten der Typpen des Pflanzenwucbses vorkominen; wie

bei den Liliaceen, Asparagineen, Crucileren, Syngenesisten, Eopbor-

biaceen, die man aus ibrem individuellen Habitus nicbt zu erken-

nen im Stande ist, obgleich jede dieser Familien eineriei Biuraen-

typus bat, Wenn der Pflanzentypus mit seinem Typus auch zu-

vveilen auf den Blumentypus durcbwirkt, vvie bei den Labiaten, den

Doidenpflanzen, den Polygoneen, Grasern; so bleibt doch das Stre-

ben zur Vermannigfaitioung des Pflanzenwucbses immer vorherr-

schend, und keinesvvegs driieken sicb die mannigfaltigen Typen

des Wurzel-, Stengel-, Blattwucbses immer in den Biumen ab,

Die Biumen einer Famiiie sind immer viel einfacher und gieicbformi-

ger gebaut, als die Pflanzen, welcbe sie (ragen. Diess liegt in den

eatgegengesetzten Riebtungen der Pflanzen- und Blumenpbytodomie,

vvodnrch die beiderlei Metamorpbosen (Wucbs(ypen) bedingt sind.

Wenn die Blumenmetamorpbosft von einer Hemmung des VVacbs-

tbums begleitet ist, so ist vielmebr eine Erbobung und Steigerung

<ie8 Wacbsthums das Altribut der Pflanzenmetamorphose. Hier
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Jjegt ein ganz andcrer Zvveck zu Gruiide, vvodurch diese verschie-

dene Art der Metamorphose ei'zeugt nird ; es ist der Zweck

einer Vermannigfaltigung der Formen den verscbiedenen Aussen-

verhaltnissen entsprechend, der durch die verschiedeneii Typen der

steleodischen und phyllodischen Anapliytosen, durch die Symphyto-

sen und Cladosen, durch die verscbiedenen Arten der Anaeladose:

die Archicladie, Hypoeladie uud Epicladie (Termocladie) und deren

Formen hervorgebracht wird. Man hat diess alles Metamorphosen

genannt ; aber es ist unter den Begriff der Metamorphose aliein

gar nicbt zu fassen, weil die Metamorphose selbst ein Erzeugniss

oder eine Folge der verscbiedenen phytodomischeu Construction dei*

einzelnen Pflanzenstocke ist.

Blissbrauche in Anwendung der Metamorphosenlehre.

Die Metamorphosenlehre, wie sie Linne als Prolepsis und

Gotbe als eine abwecbselnde Contraction und Expansion dar-

stellte, war eine rein tbeoretisebe DiscipUn, von der man keinerlei

praciische Anwendung in der Terrainologie und Systemkunde

macbte. Die Anwendung dieser Lehre fiir die Organograpbie ist

erst von Thouars, DeCandolle, Turpin ausgegangen , und

die Neigung in der Organograpbie, Alles auf Metamorpbosen der

GOgenannten appendicularen Organe /u reduciren, hat bier erst

ibrett Ursprung. Linne beschrieb die Pflanzentbeile einfach

nacb ihren Formen, obne sicb dabei urn den Ursprung der For-

men za bektimmern ; es wurde also wenigstens keine falsche

Tbeorie in die Organbeschreibung gemlscht. Seitdem roan aber

nacb Turpin alle Bildungen auf Axen und Anhange redu-

cirt , nnd, wo diese Reduction aliein nicht ausreicht, noch Ver-

wacbsungen, Verdoppelungen, Abortiren der Blatter zu Hiilfe

nimmt, hat die ganze organographiscbe Terminologie ein verzerr-

tes Ansehen gewonnen, indem alle Formen durch die Brille der

Blattmetamorphosenlebre beschrieben werden, Man bat Frucht-

blatter, Staubblatter, Nectarienblatter, die keino Blatter sind, und

maeht andererseits wieder die wirklichen blattartigen Stempei,

bloss weii sie in der Blumenaxe steben, zu festen Stengelgebiiden.

Stimmt die Stempelzahl nicht mit der Tbeorie iiberein, so s»gt

man, dass ein Abortiren der feblenden statt gefunden babe. Da-

bei bleibt Alles, was nicbt auf Blattmetamorpbosen reducirbar er-

scbeint, wie die eiufacberigen Scheitelantheren, die knoIlenfdriDigen
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Embryonen vieler Pflanzen, die Eiweisskorper, die nut schuppigen
Bliittern hesetzien Fruchthiillen dev Palmen, die mHncberlei For-
men der Kelchtrager und so vieles Andere unerklart, weil mtin
mcht sagen kann, ob es Axen oder Anhiinge sind. Dass die Me-
(amorphosen selbst in unendlich vielen Fallen nacb einer ganz an-
deren Kichtung als der der Blattanalogie hingeben, wie in den Knol-
ienbildungen, Stielbildungen, Uorn - und Raiikenbildungen

, ja dass
die Blatter selbst sich durch Metamorphosen so vielerlei Art ganz
von der Blatt- und Anhangsnatur entfernen; ailes dieses hat man
gewissermassen aus Princip iibersehen miissen, indem nacb der Me-
tamorphosenlebre nicbfs verstandlicb ist, was nicbt auf Blatter redo*
cit't werden kann. Die Idee, dass noch ganz andere Gruodtypeii
als einfacbe Blatter (die Anapbyta) existiren konnten, bat bei dec
iliehtung der Metamorphosenlebre nicbt aufkommen konnen. Die
Anwendung der Metamorphosenlebre in der Organographie bat da-
ber zu vielen Blissbrauchen und Entsteliungen in der Wissenscbaft
gefiibrt, die nicbt eber beseitigt werden konnen, als bis man sich

von der Unzulanglichkeit des Princips iiberzeugt bat , das man
bier belolgt.

Irrtbumliche Tbatsacben in der Metamorphosenlebre.

Die Metamorphosenlebre bat sebr viele Tbatsacben zu ihrer

Voraussetzung, die vollkommen unricbtig sind. Zu diesen unrich-

tigen Tbatsacben gehiirt z, B. die ailgemeine Annabme, ,dass in ge-

fiiliten Blumen (z. B. von Rosen, Kirscben, MobnJ die Staubfaden-

5?ahl verringert sey, vveil man glaubt, dass die vermehrte Zahl dec

Bbimenblatter durcb Metamorphose der normalen Staobfaden sich

g^bildet hatte. Man ninimt also an, dass in den gefiillten Blumen
die Zabi der Staubfiiden sich um so viel verringert , als die ZabI

*^er Blumenblatter zunimmt. Diese Voraussetzung ist iuv die Meta-

morphosentbeorie allerdings notbwendig; denn wenn die gefiillten

Blumenblatter nichts als inetamorphosirte Staubfaden seyn sollen,

so mijssten allerdings die Staubfaden einer Biume an ZabI in dero

Maasse abnehmen, als die raefamorphosirten Blumenblatter entste-

ten. Verbielte sich die Tbaisacbe nicbt so, so wiirde das Haopt-

argument, was nacb Gdtbe von Thouars, Turpin, DeCan-
dolie fur die Metamorphosen geltend gemacht worden ist, ganz

vvegfallen. Die vorurtbeilsfreie Beobachtung der Natur zeigt nun
aber, dass die Annabme einer Verminderung der Staubfadenzahl

so durchaus unricbtig ist, dass in vielen gefiillten Blumen sich die

Staubfaden mit der Blumenblatterzahl gleicbzeitig ausserordenth'ch

vermebren. Nimmt man die gefuilte Blume einer Kirsche (Prunos

Cerasus) zur Hand, so siebt man auf den ereten Blick schon, wie

<ier Staubladenkranz innerbalb der gefullten Krone so buscbeitor-

»aig dicbt ist, dass mebr voliig ausgebildete Staubfaden, als in einer

normalen Blume erscheinen. Zablt man die Staubfaden der gefuU-

ten Blume aber, so findet man ihre ZabI zwiscben 50—60, wab-

^end in der normalen Blame nur 20 vorbanden sind. Ausserdem
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ist die Zahl der Blumenblatter in einer gefiillten Kirschenblurae

auf 20—25 verroehrt, wahreitd die normale Biume nor 5 Blamen-

blatter hat. Die Zahi der Staubfaden und Blumenblatter zusammen

genommcn in einer gefiillten Kirschenblume betragt also 80—85.

Die normale Zahl beider in einer nicht gefiillten Blume betr&'gt

20—25. In der gefiillten Biume ist also eine Vermehruug von un-

geffihr 60 Blumenblattern nnd Staubfaden iiber die normale Zahl

eingetreten, und es ist gegen alle Naturbeobachtung, dass man an-

genommen hat : in einer gefiillten BInme sey die Staubfadenzahl

vermindert. Aehnlicb, w\e bei der Kirschenblume, ist es aber auch

bei Rosen, beim Mohn. Freilich kommen auch Fiillungen, nament-

lich bei Ranunkeln, vor, wo zuletzt alle Staubfaden schwinden;

aber diese beweisen aurh nichts fiir eine Vermehrung der Blumen-

blatter auf Kosten der Staubfaden.

£ntstellang der Beobacbtungen durch die Metamor-
phosenlehre.

Die einzelnen Beobacbtungen iiber Blumenorganisation werden
jetzt iiberaU nach dem Maassstub der Metamovpbosenlehre gemes-

sen und in die Kategorien der Axen- und Anbangstheorie einge-

zwfingt. Man fragt also bei solchen Beobacbtungen sogleich, ob

irgend ein Blumentheil Bractea oder Kelchblatt, Frucbtblatt oder

Axe u. g. w. ist, ob die Stellung alternirt oder nicht, und hochstens

u^erden noch Zahlenbestimmungen zu Hiilfe genommen, und diese

Dinge bilden den Maassstab, mit dem die Beobacfitungen gemessen

werden, wie man auch in der Morphologie der individuellen Pflanze

immer nur fragt, ob ein Theil Axe oder Anhang (Blatt oder Sten-

gel) ist. Wenn man aber sagt : die Blatter der Nymphaen, der

Fame, Cycadeen sind Stengel, so ist damit ihre Erklarung nur

einen Schritt weiter geschoben und im Grunde so gut als gar nichts

gesagt, well in alien und besonders den zusammengesetzten Blat-

tern die Axentypen der Stengel selbst wiederkehren, also alle Blat-

ter Stengel genannt werden kdnnten, und ahnlich ist es mit der

Erklarung der Beobacbtungen der Blumen- und Fruchtformen, Ma"
fragt bei Beobachtung einer Balsaminenblume nur, ob von den vor-

bandenen secbs Blitttern nicht zwei aus vieren verwachsen, also

acht anzunehmen und zwei oder drei oder fiinf von diesen zuQ*

Kelch gehoren, ob also das Nectarium amKelch- oder Kronentbeil

ist, wodorcb man immer die Erklarung nur einen Schritt weiter

schiebt; aber man iibersieht dabei die phytodomische Organisation

(den Woehstypus) der Blame im Ganzen, und dass darin ausser

den Zahlenverhaltnissen von Kelch- und Kronentheilen und deren

Alternation iiberhaupt noch ganz andere, dem Entwickelungsprincip
der Blame angehorige Dinge zu beachten sind, die den eigentUchen

phytodomischen Blumentypus constituiren, wahrend die Zahlen vnd

Alternationsverhaltnisse, wenn gleich auch zu beachten, doch in*

Allgemeinen sehr untergeordnet sind, die Blume denselben Typu^
behalten wiirde, wenn auch die Zahlen und die Alternation verscbic-
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den waren, wie wit' denn in dev That bei mehrercn Trop&'olam-
arten die Zahlen und die Alternation dei' Blumenblatter sehr ver-
andert finden, ohne dass der Typus der ganzen Blume sich finderte,
liis koramt hier vielmehr auf die Arten der arebicladischen oder
paracladischen Phytodomie und bei letzterer besonders auf die ein-
seitige lippige Hypocladose an, die vielen Blumen ihren eigenthfim-
bchen Character gibt. Wir miissen einen ganz anderen als den
Metamorphosen-Maassstab zur naturlichen Beurtbeilung der Beob.
achtongen haben, wenn wir mit den Beobaehtungen vvirklich
der Natur folgen wollen. Die Erseheinuiigen der Metamorphose
miissen naturgemass zergliedert und auf ihr Entwiekelungsprincip
zuruckgefiihrt werden. Anstatt die Pilanzenorganisation aus der
Metamorphosenlehre zu erkiaren, muss die Metamorphose vieimehr
selbst aus den Gesetzen der Anaphytose und Phytodomie erklart
werden, weii das, was man IVIetamorpbose nennt, nichts ist, als eine
Veranderung der phytodoraischen Typen (Wuchstypen) der einzel-
nen Pflanzenstticke (Anasymphyta), die sich aus ihren morphologi-
schen Elementen (Anaphyta) auf verschiedene Art zusammensetzen.
Die Melamorphosen sind ftliltelbildungen und Uebergange der ver-
sfhiedenen Wuchstypen in einander; Wuchstypen, die in Wurzel,
otaude, Stengel, Blatt so gut, als in Biurae und Frucht wiederkeh-
"en. Anstatt Blume und Frucht aus Metamorphosen einfacher Blat-
ter zu erkiaren, miissen vielmebr die Blatter und ihre rerschiedenen
Wuchstypen bus den Gesetzen der Anaphytosen- Phytodomie selbst
ej'st erklart werden. Anstatt also Blume und Frucht auf Blatter
^a reduciren, muss roan die Blatter selbst auf die Eleraente ihrer
Bildurig, und alle ubrigen Pflanzentheile auf dieselben Elemente zu-
nickfiihren, urn die Gesetze ihres Aufbaues kennen zu iernen, die
sich in den Blattern selbst eben so verscbieden, als in Wurzel, Sten-
gel, Staude, Blume, Frucht und Samen zeigen. Diess ist die Aufgabe,

Considerations generales sur la v<5g6tation spontanee
du Dept. des Vosges par Mr. le Dn Mougcot a

Bruyeres. Epinal, J846. 356 pag, in gr, 8.

Der ehrwiirdige Patriarch und Nestor der vogesischen Bo-
taniker, Vater Mougeot, gibt uns hier ein vorziigiiehes statisti-

sches Werk dber die pflanzliehen Verhaltnisse der Vogesenflor im

JJepart^naent der Vosges, oft in's Elsass und die nordlicben Lothriuger

Yn>artemente iibergreifend. Wir erkennen in diesem Werk den
hebenswiirdigen Greis, den rastlosen und eifrigen Natarforscher,
oen unermiidliehen Wanderer durch Berg and Thai

Zuerst gibt er uns einiges Allgeraeine fiber die geographisch-
oQtaniscben Verhaltnisse der Vogesenflor. Es ist diess ein Abdruck
«mes Aufsatzes, den der verehrte Verfasser schon 1839 in den
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