
Ueber Scolecopteris elegans Zenk,,

einen fossilen Farn aus der Gruppe der Marattiaceen.
(Mit Tafel U. und III.)

Von

I>r. £diiarfl j§tra^bui'g:er.

In der Grossherzoglichen Petrefactensammlung zu Jena fiel

mir vor kurzem ein tafelformig geschliffenes Chalcedonsttickchen

auf, das verkieselte Pflanzentheile von auffallend schoner Erhaltung
enthielt und daher auch den Wunsch in mir rege machte, es naher
zu untersuchen. Das Tafelchen wurde mir von dem Director der
Sammlung Herrn Hofrath Prof. E. E. Schmid, bereitwilligst zur
Verfugung gestellt, und mir sogar gestattet von einem Theile des-
selben einen Diinnschliff anfertigen zu lassen. Ein solcher wurde
denn auch in vorzuglichster Weise in der optischen Werkstatt des
Herrn Universitiits - Mechanicus Zeiss liierselbst ausgefuhrt. Es
zeigte sich alsbald, dass das fragliche Chalcedonstuck bereits ein

Mai von F. C. Zenker zum Gegenstande einer eingehenderen Un-
tersuchung erwahlt worden war, und dass er dasselbe in der Lin-
naea von 1837 (Bd. XI S. 509) beschrieben und auf Tab. X ab-
gebildet liatte. Zenker erkannte auch richtig, dass die einge-
schlossenen Pflanzenreste einem Fame, wohl einer Marattiaceae
angehorten, und nannte er dasselbe Scolecopteris (von oxaltj'^, die

Made) der madenformigen Figuren wegen, welche es auf der ge-
schliffenen Platte bildete. „Bei naherer Betrachtung" schieibt er
(a. a. 0. S. 509), „erwiesen sich die angeblichen Maden als Quer-
und Langendurchschnitte von, in eine weisse Kieselmasse umge-
wandelten Farnblattern, mit umgerolltem Rande und meist voll-

kommen erhaltenen Kapselhaufchen auf deren Unterseite. Die
gegen 1 — 2 Linien langen und '/j Linie breiten linienformigen,

oben abgerundeten, an der Basis abgestutzten, abwechselnd stehen-
den, fast sitzenden

, mit ruckwarts gerolltem Rande versehenen
Blattchen zeigen einen scharf markirten Mittelnerv mit, wie es

Bd. VIII, N. F. 1. _
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scheint, einfachen von demselben unter einem sehr spitzigen

Winkel abgehenden Seitennerven, welche an den meisten in die

zweireihigen Kapselhaufchen endigen. Einzelne losgeloste schein-

bar jiingere Blattchen batten einen deutlich gezahnelten Rand in

dessen Zahne Seitennerven auszulaufen schienen. Auf der Riick-

seite der anderen Blattchen entspringen die aus 4 oder 5 einzelnen,

eilanzettformigen, spitzigen und langsgespaltenen Kapselchen be-

stehenden und mit einem kurzen gemeinschaftlichen Stiele ver-

sehenen Kapselhaufchen. Auf dem Querschnitte . . . stellt sich

immer mehr heraus, dass nicht etwa ein solches Kapselhaufchen

im Grande nur eine einzige, aber in viele Klappen aufspringende

Kapsel sei, sondern dass es wirklich seinen Ursprung einer Zu-

sammenhaufung mehrerer freilich auf gemeinschaftlichem Stiele be-

findlicherKapseln verdanke. So scheint zwar dieseGattung", schreibt

Zenker weiter, „den genn. Gleichenia und Platyzoma R. Br. nahe

zu steben, jedoch nicht zu den Gleicheniaceae gerechnet werden

zu mussen, sondern eher den Marattiaceen sich anzuschliessen

Oder wohl eine eigenthumliche Tribus zu begriinden. Dass aber

saramtliche Blatter und Theile auch wirklich einem baumartigen

Farngewachse mit vielfach zusammengesetzten Blattern angehoren,

kann nicht in Zweifel gestellt werden, und leicht kommt man auf

die Vermuthung, ob sie nicht zu den sogenannten Staarensteinen

gehoren raochten, welche bekanntlich nichts anderes als die ver-

steinerten Farnstamme oder Mittelstocke baumartiger Farnge-

wachse darstellen. Dieses gewinnt urn so mehr an Wahrschein-

lichkeit, als beide aus denselben oder doch ganz naheliegenden

Gebirgsstraten (Porphyrgebirge und Todtliegendes) erhalten werden."

Schliesslich sei noch der Vollstandigkeit wegen hinzugefugt,

wie Zenker das Aussehen des ganzen Chalcedonstiickchens schildert

(a. a. 0. S. 511): „Die eigentlichen Gewachstheile sind meist in

eine weisse opalahnliche Masse umgewandelt und daher undurch-

sichtig, wahrend die mehr oder minder durchscheinende braun-

rothliche Chalcedonmasse die Zwischenraume erfiillt. Das Ganze

hat daher das Ansehen, als wiiren porcellanahnliche Gewachstheile

in einen durchscheinenden gelbrotlilichen etwas braunen Lack ein-

geknetet worden. Weil ferner jene weisse Masse mancherlei

Nuancen wahrnehmen iasst, so kann man ziemlich deutlich das

Parenchym der Blatter von ihren Adern und Nerven, die Kapseln

und ihren Inhalt u. s. w. unterscheiden."

Ich bin auf die ZENKER'sche Schilderung ausfiihrlich eingegan-

gen, urn dem entsprechend an der eigenen Beschreibung sparen
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zu konnen. Dass aber eine erneuerte Untersuchung durch diese
altere nicht uberfliissig gemacht worden, lehrten mich schon die
ersten Betrachtungen der jetzt angefertigteD Diinnschliffe. Zenker
hatte die geschliffene Platte niir bei auffallendem Lichte und ganz
schwacher Vergrosserung untersucht; seine Zeichnuiigen , die nur
die allgemeinen Contouren des Gesehenen bringen, geben hiervon
Zeugniss, Die Dunnschliffe zeigten nunmelir, dass der Erhaltungs-
zustand dieser verkieselten Pflanzentheile ein solcher sei, dass er
eine vollstandige histologische Untersuchung derselben zulasse.

Oft konnte man meinen, frisch dargestellte Querschnitte noch
lebender Pflanzentheile vor sich zu sehen ! Ich hatte bisher nicht

Gelegenheit gehabt, mich eingehender mit paleontologischen Unter-
suchungen zu befassen und zunachst hatte ich auch hier nur die

Absicht, mich zur eigenen Belehrung iiber das Object zu orientiren

Der so vorziigliche Erhaltungszustand fesselte mich aber an dem-
selben, und bald gewahrte es mir einen wahren Genuss, mich in die

feinsten Details einer so lang verflossenen Schopfung vertiefen zu
konnen. Ja waren alle fossilen Organismen so vollkommen wie
dieser erhalten, liessen sich die Untersuchungen derselben auch
sonst noch haufig mit derselben Sicherheit, wie in eben diesem
Falle, fiihren, so wurde die Paleontologie mit noch ganz anderem
Gewichte in die Entwickelung der biologischen Wissenschaften
eingreifen konnen! —

Die Farnblattchen unseres Untersuchungsobjectes waren nach
alien Richtungen bin durch die Chalcedonmasse zerstreut und so
fan den sich denn auch alle moglichen Durchschnitte derselben in

einem einzigen Duunschlifte vereinigt; ausserdem liess auch die

ursprungliche Platte, bei auffallendem Lichte, die Anwendung star-

kerer Vergrosserung zu, so dass meine Tafeln nunmehr so detail-

lirte Bilder einzelner Theile der ZENKER'schen Scolecopteris elegans
bringen, wie man dieselben fiir einen lebenden Farn kaum voll-

standiger verlangen konnte. Zunachst zeigt Fig. 1 auf Taf. II einen
zienilich gross en Blatttheil, den grossten den ich auf der Tafel noch
zusammenhangend vorgefunden, bei nur schwacher Vergrosserung
(10 Mai). Die ZENKEn'sche Beschreibung passt auch auf densel-
ben. Wir sehen ihn hier von der Unterseite, die Blattchen fast

vollstandig von den dicht gedrangten Sori bedeckt. Der Schliff

hat die oberen Theile der Sori entfernt, sie erscheinen daher ini

Durchschnitt, manche etwas undeutlich, die moisten jedoch ganz
vollkommen erhalten. Die Sori sind eben so haufig 4- als

auch Sfachcrig. Sie lassen nur den Mittelnerv der Blattchen
6*
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frei und scheinen bis an den Rand derselben zu reichen, doch er-

reichen sie ihn nicht in Wirklichkeit, da dieser Rand wie Fig.

9» und 9'' zeigt, stark nach unten urageschlagen ist. Diese Umbiegung

zeigt auch die Spitze der Blattchen. Sie scheint nicht erst beim

Welken des Blattes eingetreten zu sein, sondern auch den frischen

Zustand desselben ausgezeichnet zu haben, da, wie Fig. 1 lehrt

die Blattchen so dicht an ihrem gemeinsanien Stiele inserirt sind,

dass der Platz fur eine seitliche Ausbreitung ihrer Rander

fehlen wtirde. Eine so starke, nachtragliche Verkurzung des

Blattstieles beim Welken, wie sie nach Fig. 9 zu urtheilen, hier

eingetreten sein musste, urn secundar ein solches Zusammenriicken

der Blattchen zu bewerkstelligen , ist auch nicht denkbar. Auch

glaube ich nicht, dass die Blattchen sich etwa urspriingiich mit

ihren Randern gedeckt hatten, well auch dann die Raumverhaltnisse

kaum eine solche Einrollung, wie sie in der Fig. 9 verzeichnet

und wie ich sie auch sonst constant auf alien Querschnitten ge-

sehen, zugelassen hatten.

Unsere Fig. 2 erganzt die erste Abbildung, nur ist die Schliff-

flache dem Blattchen noch naher gekommen, so dass die Sori bis

auf einen von demselben entfernt wurden. Gestalt, Insertion und

Nervatur der Blattchen lassen sich hier besonders klar verfolgen.

Einen gezahnten Rand, von dem Zenker spricht, habe ich an den

Blattchen nie feststellen konnen.

Als Erganzung zu Fig. 1 mag auch die Fig. 3 dienen, die

dem Diinnschliff entnommen und bei durchfallendem Lichte und

zwar derselben schwachen Vergrosseruug (10 Mai) wie die beiden

vorhergehenden Figuren gezeichnet ist. Sie zeigt auf zwei ziemhch

vollstandig erhaltenen Blattchen, besondere schone Soridurch-

schnitte. Ueber den Bau der einzelnen Sori und ihre Insertion

auf dem Blatt kann uns erst eine eingehendere Betrachtung der

Langsdurchschnitte belehren. Zur ersten Orientirung geniigen iibri-

gens die sehon citirten, nur schwach vergrossertenDurchschnitte 9«

und 9\ Die beiden Blattchen hatten senkrecht zur Schliffebene

gestanden und zeigen dem gemass den reinsten Querschnitt:

senkrecht zu ihrer Langsaxe. Die Sori hingegen den reinsten

Langsschnitt. Sie verrathen auf den ersten Blick die Verwandt-

schaft der Scolecopteris zu den Marattiaceen. Ein Langsschnitt

durch einen Sorus von Marattia (Vergl. Fig. 22 Taf. III.) sieht

kaum anders aus. Auf gemeinsamem Stiele vereinigt sitzen die

Sporangien, die wir eben im Querschnitt gesehen, sie weichen aus

gemeinsamer Basis nach dem Scheitel zu auseinander, und laufen
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hier eine jede in eine ziemlich scharfe Spitze aus. Wo der Schliff

den Sorus rein halbirt, sind nur zwei Facher desselben (ein Fach
rechts und eins links) zu sehen . wo der Schliff mchr an der Pe-

ripherie des Sorus verblieb, erscheinen meist drei Facher, indem
sich noch ein oberes zu den beiden seitlichen gesellt. An diesen

Querschnitten ist auch zu sehen wie bedeutend der Vorsprung
auf der Unterseite des Blattes an Stelle des centralen Nervens ist;

der umgebogene Rand des Blattes lauft gleich zart zu beiden

Seiten aus (Fig. 9" u. 9^) Dieses Alles finden wir schon bei auf-

fallendem Lichte und nur schwacher Vergrosserung an dem ge-

schliffenen Tafelchen. Doch nun gehen wir zu der Betrachtung

des Diinnschliffes iiber, der durchsichtig genug ist, urn auch
die Anwendung der allerstarksten Immersionssysteme zu gestat-

ten. Zunachst wollen wir die Figuren 4 und 5 Taf. II uns naher
betrachten, dieselben sind bei lOOfacher Vergrosserung entwor-
fen; beide stellen filnffachrige Sori vor, doch ist in Fig. 4 der

Sorus tiefer, in Fig. 5 hoher durch die Schliffflache getroffen;

in Fig. 4 hangen die Sorusfacher noch alle seitlich und mehr oder
weniger auch in der Mitte zusammen , in Fig. 5 sind die Facher
in der Mitte frei und heben sich zum Theil auch seitlich von

einander ab. Dieses Verhalten verriethen mir auch alle anderen
sonst untersuchten Querschnitte und lehrten mich somit, dass die

Sorusfacher der Scolecopteris an der Basis vollig verschmolzen
sind, nach der Spitze zu sich aber mehr oder weniger von ein-

ander befreien. Die Zellen der Soruswandung waren, wie die bei-

den Figuren lehren, fast an alien Orten genau nachzuzeichnen.
Diese Wandung liess sich somit als der Hauptsache nach zwei-

schichtig (seiten einschichtig) erkennen. In einzelnen Fachern war
noch eine, von sehr zarten, schwach verdickten, und stark gequol-

lenen Zellen gebildete innerste Schicht nachzuweisen. Die Zellen

der durchgehend erhaltenen aussersten Schicht, an der Peripherie

des Sorus waren meist isodiametrisch ziemlich stark ver-

dickt, ihre Aussenwand cuticularisirt und von gelbbrauner Farbe.

Diese Farbe zeigen auch sonst die reifen Sporangien der Fame;
so scheint es, dass uns hier auch wirklich die ursprungliche

Farbung der Scolecopteris-Sori erhalten geblieben ist. Eine ahn-
liche Farbung, doch geringere Verdickung, zeigen die tiachen Zel-

len der zweiten Schicht, wo eine solche noch nachzuweisen; zart

und farblos erscheinen die wiederum mehr isodiametrischen Zellen

der dritten Schicht. In Fig. 6 habe ich ein Stuckchen solcher

Wand noch starker vergrossert (240 mal) abgebildet. Fig. 7 fuhrt
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uns endlich noch, eine einzige Zelle aus dieser Wand bei 520

Vergrosserung, mit Immersionssystem gesehen, vor. Es ist in der

Membran dieser Zelle eine deutliche Schichtung zu erkennen ; die

ausseren cuticularisirten und gefarbten Schichten derselben, heben

auch sonst in ihrem optischen Verhalten deutlich von der inneren,

farblosen, stark gequollenen Verdickungsschicht ab. Die radial ge-

tichteten, somit innern Seitenwande der Sorusfacher sind schwacher

verdickt und in Folge dessen meist auch weniger vollkommen er-

halten, immerhin lassen sie sich in Fig. 4 deutlich bis in die Mitte

des Sorus verfolgen. In dieser Figur ist je eine Seitenwand den

beiden benachbarten Fachern gemeinsam. In Fig. 5 sehen wir an

mehreren Stellen die Sorusfacher seitlich auseinanderweichen und

dem entsprechend die Seitenwande doppelt werden, ausserdem fin-

den wir im Centrum des Sorus die Wandung der Facher constant

unterbrochen ; es entspricht diese Unterbrechung dem Spalte, mit

dem sich ein jedes Fach des Sorus nach dieser Stelle bin offnet.

Ueber den Bau des gemeinsamen Stieles des Sorus instruirt uns

Fig. 8 ; derselbe ist hier im Querschnitt und zwar etwas tiber der

Insertionsstelle der Facher zn sehen. Er zeigt sich aus einem

ziemlich lockeren, diinnwandigen Gewebe gebildet, im Centrum

ist er von etwas englumigeren Zellen durchzogen, die aber nicht

scharf abgegrenzt, vielmehr meist allmalig in die grosseren mehr

peripherisch gelegenen Zellen tibergehen. Auf der bei 100

maliger Vergrosserung abgebildeten Langsansicht Fig. 10 lasst

sich auch an mehreren Stellen die ganze Gestalt der Soruswan-

dungzellen in ihrer Flachenansicht verfolgen. Der gleich stark

vergrosserte Liingsschnitt Fig. 11 gewahrt endlich noch weitere

Einsicht in das Innere des Sorus ; bei etwas tieferer Einstellung

konnte man auch die Zellen der hinteren Wandung in beiden

Fachern desselben sehen, und sind dieselbeu in die Figur mit

eingetragen. Besonders schon erhalten war endlich das Gewebe

in dem, in Fig. 12 Taf. Ill, abgebildeten Falle, der uns ein Theil

des. Blattes, den diesem aufsitzenden Sorusstiel, und die Basis der

Facher vorfiihrt. Das Blatt wird unter der Ansatzstelle des Sorus

von einem Gefassbiindel durchzogen, dessen spiralig verdickten,

etwas schrag durchschnittenen Gefasse hier deutlich zu erkennen

sind. Der Sorusstiel selbst wird in seiner Langsaxe, von den,

bei Besprechung des Querschnittes bereits erwahnten, engeren, etwas

verdickten und meist deutlich porosen Zellen durchzogen, diesel-

ben gehen seitlich, wie auch hier deutlich zu sehen, allmalig in die

mehr peripherischen, durchschnittlich grosseren Zellen iiber.
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Zur Zeit, da die hier in Frage stehenden Farnblattchen, in Kie-

selsaure haltiges Wasser hineinkamen , mogen ihre Sori schon

vollig reif, entleert und dem entsprechend mit Luft angefuUt gewe-

sen sein. Diese Luft ist theilweise im Innern der Facher erhal-

ten geblieben und fiillt die zahlreichen feinen Risse, welche an

diesen Stellen die Chalcedonmasse durchsetzen ; diesem Umstand
ist somit das dunklere Aussehen des Facherinnern zuzuschreiben,

in der Art etwa wie ich es in Fig. 5 angegeben. Sporen finden

sich in den Fachern nur vereinzelt, hingegen zahlreich ausserhalb

der Sori durch die ganze Chalcedonmasse zerstreut. „Tauscht

ferner nicht Alles, schreibt Zenker 1, c, S. 511, so konnen selbst

die neben einigen dieser Kapseln befindlichen staubahnlichen An-
haufungen Keimkorner sein, was sicli jedoch, trotz aller Vergros-

serung, nicht vollkommen ermitteln lasst." Auf meinem Diinn-

schliff liess sich das Vorhandensein der Sporen nun mit aller Evidenz

nachweisen, und konnte man dieselhen auf das Genaueste unter-

suchen. Die besonders schon erhaltenen Sporen zeigten sogar

deutlich die sonst den Farnsporen eigenen, und mit ihrer tet-

raedrischen Entstehungsweise zusammenhangenden drei Leisten

auf einer ihrer Seiten Taf. Ill Fig. 13. Die Sporen waren roth-

lich-braun gefarbt, in der, den reifen Sporen der jetzt lebenden

Fame auch sonst ublichen Weise, ihre Oberflache erschien fein

poroes; auffallend war zunachst ihre verschiedene Grosse, (wie

diess auch Fig. 13 wo die sanimtlichen Sporen bei einer und dersel-

ben 520fachen Vergrosserung abgebildet sind zeigt) , doch auch

die einem und demselben Fache von Angiopteris entnommenen
Sporen zeigen sehr auffallende Grossendifferenzen, indem nur ein

Theil dieser Sporen zur normalen Entwickelung kommt. Ausser-

dem schienen die hier zur Beobachtung gekommenen Scolecopteris-

sporen , theilweise desorganisirt zu sein , oft wie zerquetscht, ja

selbst in einzelnen Kornchen aufgelost. — Aus dieser Beschreibung

der Scolecopteris, geht nun wohl ihre Stellung im System mit

solcher Evidenz hervor, dass sie nicht langer die Stelle unter

den „Filicinae- incertae sedis," wo sie von Schimpek in der

Paleontologie vegetale untergebracht worden, verdienen dtirfte.

Die ZBNKER'sche Scolecopteris elegans, gehort somit ihrer Sorus-

bildung nach sicher zu den Marattiaceen , und zwar schliesst sie,

was die Gestalt der die Sori bildenden Sporangien anbetrifft zu-

nachst an das Genus Marattia an : in der kreisformigen Zusammen-
reihung dieser Sporangien niihert sie sich dem Genus Kaulfussia;

darin endlich, dass die Sporangien in den oberen Theilen frei werdeu
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dem Genus Angiopteris. In der Art des Oeffnens der einzelnen

Sporangien, stimmt sie niit alien der drei genannten Gattungen, in

vorzUglichster Weise aber wieder mit der Gattung Marattia, mit

der sie entschieden aiich im ganzen ubrigen Bau der Sori die

grosste Aehnlichkeit hat, tiberein. Was die Vertheilung der Sori

auf dem Blatte anbetritft, so zeigen hingegen die heut noch

lebenden Marattiaceen eine entscliiedene Abweicliung von Scole-

copteris ; doch hierin unterscheiden sie sich auch so auffallend gegen

einander, dass auf diesen Unterschied kaum ein Gewicht zu le-

gen ist. Eine ganz ahnliche Vertheilung der Sori wie bei Scole-

copteris, eine ganz ahnliche Grosse, so wie auch ein ganz ahnli-

ches Verhaltniss derselben zum Blatte, findet sich hingegen bei

einera von Goeppert beobachteten und von demselben als Astero-

carpus Sternbergii beschriebenen und abgebildeten fossilen Fame

(Die fossilen Farnkrauter Breslau 1836, S. 188 und Taf. VI Fig.

1—4) aus der Steinkohlenzeit. Seine Fig. 2 1. c. erinnert durch-

aus (abgesehen etwas von dem grosseren Abstand der Fieder-

blattchen gegen einander) an unsere Fig. 7 von Scolecopteris
,

ja

vielleicht diirften sich beide noch einmal als zu demselben Genus

gehorend herausstellen , doch hierzu ware noch eine eingehendere

Untersuchung (wenn dieselbe moglich!) von Asterocarpus nothig.

Die fiir Asterocarpus vorliegenden Figuren geben nur eine schwach

vergrosserte Aussenansicht der Unterseite des Wedels. ,,Die

Fruchthaufchen'' von Asterocarpus Sternbergii schreibt Goeppekt

(1. c. S. 189) „nehmen die untere Seite des Fiederblattchens vol-

lig ein, so dass Seitennerven nicht sichtbar werden. Sie scheinen

durch Kapseln gebildet zu werden, die gemeiniglich zu 3—4, sel-

tener zu 6 , mit den Seiten an einander fast sternformig be-

festiget sind, so dass das Ganze einer 3—6 fiicherigen Kapsel

nicht unahnlich ist." „Anderweitige Structur konnte ich nicht

entdecken." Und dann weiter „wenn wir uns nach einem Analo-

gon in der Jetztwelt umsehen, so bieten sich uns in der Gruppe

der Gleichenieae und Marattiaceae verwandte Formen dar". . .

(zum Vergleich werden nunmehr angefuhrt und abgebildet; Gleiche-

nia polypodioides und Kaulfussia aesculifolia) .,da nur die Ver-

wandtschaft mit dem ersteren (Gleich. polypod.) grosser erscheint,

als mit dem letzteren (Kaulf. aescul.) , zogerte ich nicht , unsere

Pflanze in die Gruppe der Gleichenieae . . . zu bringen." Nach

der auffallenden habituellen Aehnlichkeit mit Scolecopteris durften

wir nun freilich geneigter sein auch Asterocarpus Sternbergii den

Marattiaceen zuzuzahlen. Freilich bleibt, wie schon gesagt die Ent-
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scheidung dieser Frage erst, wenn sie iiberhaupt zu losen, spate-

ren Untersuchungen vorbehalten. Nach blossen habituellen Bildern

und dazu von nur zweifelhafter Deutlichkeit, wie sie hier iiieist

vorliegeii, lassen sicli schlechterdings Maiattiaceen und Gleiche-

niaceen nicht unterscheiden , und musste ich daher den Versuch,

alle bisher beobachteten fossilen Marattiaceen zusammenzustellen,

nachdem derselbe mir bereits viel Zeit gekostet hatte, schliesslich

aufgeben : es war eben in nur ganz wenigen Fallen moglich, Sicher-

heit dariiber zu erlangen, ob die als Marattiaceen etwa bezeich-

neten Fame wirklich solclie seien. Beraerken will ich nur noch,

dass zu den nahen Verwandten unserer Scolecopteris audi die

Gattung Hawlea Corda zu gehoren scheint. So niochte man we-

nigstens aus den Abbildungen von Corda in dessen Beitragen zur

Flora der Vorwelt Taf. LVII Fig. 7 und 8 schliessen. Nur eine

Art: die Hawlea pulcherrima aus der Steinkohle bei Beraun in

Bohmen wird von Corda beschrieben (1. c. S. 90), er selbst ver-

gieicht sie mit Mertensia; auf ihre Aehnlichkeit mit Goeppert's Astero-

carpus macht bereits Schimper in seiner Paleontologie vegetale S. 586

aufmerksam. Wie schlecht es noch um ein naturliches System

der fossilen Fame bestellt ist, zeigt wohl hinlanglich der Umstand,

dass auch noch Schimper in seinem, eben citirten, neuesten Werke
sich gezwungen sieht, einem durchaus kiinstlichen, dem von Brogniart

in den Jahren 1828 — 37 (Histoire des vegetaux fossiles vol. I S.

148 et 149) und 1849 (Tableau des genres de vegetaux fossiles) aufge-

stellten, auf die Nervatur des Blattes basirten Systeme zu folgen *).

1) Goeppert hatte versucht in seinem Worke „Die fossilen Farnkranter
1836" die fossilen und die recenteu Fame iu ein System zu vereinigen; doch
saher sich in einem spateren 1841 Begonueuen Werke: Die Gattungen der fos-

silen Plianzen u. s. \v., „wegen der geriugen, im fossilen Zustande sich dar-

bietendeu Kennzcichen" veranlasst, diesen Versuch autzugeben, und stellte

uunmehr 5 Unterabtheilungen der fossilen Fame auf, von denen nur die bei-

den ersten Abthcilungen: die Danaeaceae nnd Gleicheuiaceae „im Vergleich
zu denen der jetztweltlichen Fame natiirliche genannt werden konnen, wahrend
die vier letztercu

: die Neuropterides , Spheanopterides und Pecopterides
„sehr verschiedenartige Gattungen der Jetztwelt umfassen" und eigentlich auch
nur nach der Nervatur der Wedel gebildet sind. „Wenn wir aber erwagen"
schreibt Goeppert weiter, „dass es eine nicht geringe Zahl von Famen giebt,

die iu den einzeluen Stadien der Entwickeiung nicht bios verschiedenartige

Blatter, sondern audi verschieden gestaltete N erven besitzen . . . ., so diirfeu

wir wohl zu der Ueberzeugung gelangen, dass man an diesen Zwejg der Wis-
senschaft, der sich vorzugsweise der Nerveuverbreitung als leitendes Merk-
mal bedieneu muss, inimer nur miissige Anspriiche auf Sicherheit der Bestim-
mung wird macheu konnen."
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Dass in einem solchen System e die heterogensten Fame noch

durcheinanderstehen miissen, kann nicht bezweifelt werden. Die

meisten Marattiaceen scheinen bei Schimper in der Abtheilung

der Taeniopterideae eine Stelle gefunden zu haben, doch diirften sich

dieselben auch in alien den andern Abtheilungen vorfinden: so

z. B. Asterocarpus unter den Pecopterideae. Die Sori, wie sie

GoEPPERT fUr Asterocarpus abbildet, seien, meint Schimper ziem-

lich haufig t'iir Pecopteris und liessen sich keineswegs vergleichen:

mit den „sores indusies a dehiscence stelliforme des Marattiacees

ou des Gleicheniacees. Mieux que I'echantillon type de Mr. Goeppert,

le Pecopteris truncata Germ, montre un indusium circulaire regu-

lierement rayonne; mais il m'est impossible de trouver sur les

echantillons richement fructifies que je tiens de Germar lui-

meme, une dehiscence radiaire de cet orgaue, qu'on voit quel-

quefois irregulierement lacere, ou meme completement enleve, ce

qui prouverait qu'il n'est pas soude aux capsules" 1. c. p. 584-

Ich konnte nur die Abbildung bei Germar (verst. d. Steink. von

Well. u. Lebej. Fasc. IV Taf. XVII) vergleichen, finde aber diesel-

ben so tibereinstimmend mit Asterocarpus ') und mit unserem

Fame, dass ich trotz der ScmMPER'schen Einwande immer noch

einige Neigung hatte auch diese Pecopteris truncata fiir eine Ma-

rattiaceae und den niichsten Verwandten der genannten Fame

zu halten , wenn es nicht weiter bei Schimper heissen mochte

:

„Je ferai observer encore que les figures de Germar sont consi-

derablement embellies et ne rendent pas tout a fait la nature."

Unsere Scolecopteris wurde von Schimper wie schon erwahnt

unter den Filicinae incertae sedis behandeit (1. c. S. 680). Schim-

per schreibt: „La forme, I'organisation et le mode de dehiscence

des Sporanges paraissent rapprochei- ce genre des Marattiacees et

parmi celles-ci du genre Angiopteris. ... La nervation rappelle

celle des Goniopteris-Eugoniopteris." Schimper driickt sich sehr be-

stimmt iiber den Fundort dieses Farns aus
;
„Dans le gres rouge (todt-

liegende) des environs de Chemnitz en Saxe." Diese Angabe ist

auf die schon citirte Stelle in dem ZENKER'schen Aufsatze basirt:

man kame auf die Vermuthung dieses Farngewachs gehore zu

den sogenannten Staarensteinen . . . „dieses gewinnt um so mehr

an Wahrscheinlichkeit, als beide aus denselben oder doch ganz

nahe liegenden Gebirgsstraten (Porphyrgebirge und Todtlicgendes)

1) Auch Germak selbst meint. 1. c. S. 43 von seinem Fame: es gehore zu

Asterocarpus Goepp.
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erhalten werden." Nahere Angaben iiber den Ursprung dieser

Versteinerung waren aus den Katalogen der jenaenser Sammlung

nicht zu gewinnen.

Ob das von Zenker vermuthete Verhaltniss zu den Staaren-

steinen begriindet sei, und ob, wie er so sicher annimmt, (Vergl.

das friihere Citat S. 82) die von uns beobachteten Fiederblatt-

chen einem baumartigen Fame angehorten , muss ich dahinge-

stellt lassen.

Um Anknupfungspunkte zur Beurtheilung der Verwandtschafts-

verhaltnisse von Scolecopteris zu gewinnen, hatte ich mich veran-

lasst gesehen, die heut lebenden Marattiaceen etwas eingehender

zu untersuchen. Namentlich war mir dieses fur Angiopteris und

Marrattia, die mir beide im lebenden Zustande zur Verfiigung

standen, mogiich. Die Zeichnungen, die ich von denselben anfer-

tigte, habe ich auf der Tafel III zusammengestellt ; ich glaubte

dieselben konnten trotz zahlreicher friiherer Veroflfentlichung immer

noch einiges Interesse beanspruchen , um so mehr, als in letzter

Zeit, die Aufmerksamkeit der Forscher sich vielfach den Marattia-

ceen, als den Annaherungsgliedern an die Ophioglosseen , zuge-

wendet hat. Meine Zeichnungen, namentlich auch die fur Angiop-

teris, diirften in einigen Punkten die friiheren erganzen. Fiir

Angiopteris gelangte ich zunachst zu der Ueberzeugung, dass die

einzelnen, den Sorus bildenden Sporenfacher (Taf. Ill Fig. 14)

trotz ihrer Anlage aus einer grosseren Zahl von Epidermiszellen

(Vergl. LuERssEN, Bot. Zeitung 1872 S. 768) noch durchaus die

Bezeichnung: Sporangia verdienen; ja ich finde sogar eine Art

Ring an denselben. Dieser Ring ist freilich wenig markirt. wenn auch

constant in bestimmter Stellung vorhanden. Auf dem radialen

(im Verhaltniss zum ganzen Sorusj Langsschnitt durch das Spo-

rangium erscheint der Ring, wie in Fig. 15 zu sehen . von nur

wenigen, in der Art ihrer Verdickung von den benachbarten sich

unterscheidenden, Zellen gebildet; im reifen Sporangium finde ich

diese Zellen meist von Luft erfullt. Am besten ist der Ring zu

sehen auf Scheitelansichten, an solchen Praeparaten, wie ich eines

in Fig. 17 dargestellt habe. Das Sporangium ist wie diese Fig. und

auch schon Fig. 14 zeigt auf der Aussenseite abgeflacht, ja hier so-

gar etwas eingedriickt; an den scharfen Rand dieser Abflachung

grenzt nun auch von oben und von den Seiten her der Ring.

Oben ist er am schmalsten und am scharfsten markirt nach den
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Seiten lauft er breiter and weniger scharf gegen die beuachbarten

Zellen abgegreiizt, aus (P^ig. 18). Am schonsten ist er zu verfolgen,

wenn seine Zellen mit Luft erfiillt sind. Auf der Unterseite des

Sporangium verliert er sicli vollig. Aus der Fig. 17 erklart sich

nunmehr auch ohne weiteres das Aussehen des Hinges in der Fig.

16, naraentlich an dem zweiten Sporangium von links aus gezahlt:

hier muss er wie eine Art Kamm am Sporangium erscheinen,

ein Kamm , der iibrigens nicht iiber die Oberfiaclie der iibrigen

Zellen des Sporangium's vortritt, vielmehr nur durch den etwas

verscliiedenen Habitus seiner Zellen auffallt. Die Sporangien

rechts, namentlich das zweite vom Rande aus, ist durch das Mes-

ser noch vor dem Ringe, der Mitte des Sorus naher, getroflfen

worden, die Einsenkung am Scheitel, hervorgerufen durch die

Kleinheit der hier zusammenstossenden Zellen, bezeichnet die

Stelle an der sich das Sporangium offnet, so wie es dann der

Langsschnitt Fig. 18 zeigt. Auch die in Fig. 14 dargestellten Spo-

rangien, so wie das einzelne Fig. 17 sind bereits geoffnet und

wird die obere Grenze des Spaltes, wie namentlich in Fig. 17 zu

sehen, durch die Zellen des Ringes bestimmt; er reicht unmittel-

bar bis an diese Zellen. Ueber den Sorus von Marattia habe

ich wenig hinzuzufugen , liegen ja ftir denselben die kiirzlich ver-

offentlichten ausfilhrlichen Untersuchungen von Lurssen (Beitrage

zur Entwickelungsgeschichte der Farn- Sporangien 1872) vor.

Meine Figuren, namentlich die Figur 23 und 24 mogen hier immer-

hin noch erganzend hinzugefiigt werden. Ich war friiher geneigt

die Sori der Marattiaceen , ihrer Annaherung an die Sporocysten

der Ophioglossen wegen, ebenfalls schon als Sporocysten zu be-

zeichnen (Bot. Zeitschr. 1873 S. 84), ich bin von dieser Bezeich-

nungsweise jetzt zuriickgekommen. Ungeachtet bei Entstehung

der Sporenbehalter von Angiopteris ganze Epidermiszellgruppen

sich betheiligen, (Luerssen Bot. Zeit. 1872. S. 768.) ja bei Ma-

rattia selbst die unter der Epidermis liegende Zellschicht in die

Bildung des Sorus eingeht, so kann ich doch nicht umhin in den

beiden Gebilden noch Trichomgebilde '), in dem morphologischen

Sinne des Wortes, zu erkennen. Zu dieser Ueberzeugung fiihrte

mich die oben geschilderte, eingehendere Untersuchung von Angio-

pteris in deren Sporenfachern uns noch unzweifelhaft die ganzen

1) Bekaniitlich ist in letzter Zeit vielfach eine alinliche Entstehungsweise

fjir verschiedene Trichomgebilde (die man wohl auch als Emergenzen bezeich-

net hat), nachgewiesen worden.



Uober Scolecopteris elegans Zenk. 93

Sporangien der anderen Fame erhalten sind '), Die Sori von Ma-
rattia verdanken aber ihre Entstehung nur einer weitergehenden

Verschmelzung soldier Sporangien, und sind daher von dem namli-

chen morphologisclien Werthe. Ich habe es daher vorgezogen in

dieser Abhandlung von Sori, statt von Sporocysten zu sprechen,

und wende diese Bezeichnung in Zukunft nur auf die Ophioglossen

und Lycopodiaceen an, bei deuen der trichomwerthige Theil der Sori

wirklich in dem Blattgewebe aufgegangen ist.

Da mir Kaulfussia und Danaea nur im getrockneten Zustande

zur Verfugung standen, so habe ich auf die Abbildung ihrer

Sori, da letztere keine befriedigende histologische Behandlung zu-

liessen, verzichtet. Ich verweise somit auf altere Figuren^) und
erinnere nur noch zum Schlusse, um das Bild der heut lebenden

Marattiaceen zu vervollstandigen , dass Kaulfussia mit ihren Sori

sehr nahe an Marattia anschliesst ; dieselben unterscheiden sich der

Hauptsache nach nur dadurch von Marattia, dass die Facher gleich-

massig im Kreise stehen und sich, im reifen Zustande, in eineu,

nicht spaltenformigen , sondern becherformigen Raum offnen ; die

Facher der Sori von Danaea erinnern in ihrer Anordnung mehr
an Angiopteris, doch sind die einzelnen Sori noch mehr lang ge-

zogen, ausserdem die Sporangien sogar noch vollstandiger mit

einander verschmolzen als bei Marattia und Kaulfussia, selbst die

Bildung eines gemeinsamen mittleren Spaltes unterbleibt, und jedes

Fach offnet sich mit einem besonderen scheitelstandigen , runden

Porus nach aussen. Diese Poren laufen, der Stellung der Facher

entsprechend, in zwei parallelen Reihen auf jedem Sorus ^).

1) Zu dieser Ueberzeugung werde ich vor allem durcli den Vergleich mit

den Gleicheniaceeu gefiihrt . die ich fiir die nachsten Verwandteu der Marat-

tiaceen halte.

2) Namentlich in W. J. Hookee's Genera Filicum und Species Filicum.

3) Vergl. im Uebrigen METTEimis: Filices horti botanici lipsiensis S. 118 u.

119, 1856.



mrkiaruug der Tafel 11. and III.

Fig. 1— 13 von Scolecopteris elegans Zenk.

Sammtliche Figiiren sind mit der Camera lucida entworfen. Wo nicht anders

angegeben sind sie bei durchfallendom Lichte gezeichnet.)

Fig. 1. Ansicht eines dicht mit Sori bedeckten Blatttheils von der Unter-

seite. Die Hpitzen der Fiederblattchcn links sind frei erganzt. Bei auifallen-

dera Lichte. Vergr. 10 Mai.

Fig. 2. Ein Fiedertheil ebenfalls von der Unterseite; die Sori durch den

Schliff entfernt, die Nervatur der Bliittchen deutlich zu sehen. Bei auffallen-

dem Lichte. Vergr. 10 Mai.

Fig. 3. Zwei Fiederblattcheu mit Sori. "Vergr. 10 Mai.

Fig. 4 und 5. Querschliffe durch die Sori bei starkerer Vergrosserung

der Sorus Fig. 4 an einer tieforen, der Sorns Fig. 5 an einer hoheren Stelle

getroffen. Vergr. 100 Mai.

Fig. 6. Ein Theil der Wandung eines Sporangium's noch starker vergros-

sert. Vergr. 240 Mai.

Fig 7. Eine einzelne Zelle aus einer solchen Wandung. 520 Mai vergr.

Fig. 8. Querschliff durch den gemeinschaftlichen Stiel des Sorus etwas

iiber der Insertionsstelle der Facher. Vergr. 240 Mai.

Fig. 9» u. 91). Querschliffe durch zwei fej-tile Fiederblattchen. Bei auf-

fallendem Lichte. Vergr. 10 Mai.

Fig. 10. Ein Sorus von der Seite gesehen. im liuken FacheSporen. Ver-

grossert 100 Mai.

Fig. 11. Ein eben solcher Sorus im Laugsschnitt. Vergr. 100 Mai.

Fig. 12. Ein Laugsschnitt durch den Sorus-Stiel, die Facherbasis und die

Insertionsstelle des Sorus-Stieles am Blattchen. Ve)'gr. 240 Mai.

Fig. 13. Sporeu. Vergr. 520 Mai.

Fig. 14— 19 von Angiopteris evectaHoffm.

Fig. 14. Ein Sorus mit reifen Sporangien. Vergr. 20 Mai.

Fig. 15. Langsschnitt durch den Sorus (Schmale Seite). Vergr. 50 Mai.

Fig. 16. Langsschnitt durch den Sorus (Breite Seite). Vergr. 50 Mai.

Fig. 17. Oberer Theil eines Sporangiums, Scheitelansicht. Vergr. 100

Mai.

Fig. 18. Langsschnitt (tangential im Verhaltniss zum ganzen Sorus) durch

ein Sporangium. Vergr. 100 Mai.

Fig. 19. Sporen. Vergr. 520 Mai.
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Fig. 2 0—24. Marattia Kaulfussii J. Sm.

Fig. 20. Der ganze Soius. Vergr. 20 Mai.

Fig. 21. Querschnitt nahe der Basis. Vergr. 20 Mai.

Fig. 22. Liingsschnitt durch den Sorus (Schniale Seite). Vergr. 50 Mai.

Fig. 23. Laugsschnitt durch den Sorus (Breite Seite). Vergr. 50 Mai.

Fig. 24. Querschnitt diuch den Sorus, hoher iiber der Basis als in Fig.

21. Vergr. 50 M^il.
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