
Colocasia pruinipes Koch.. 
Alocasia indica Schott. pro parte*) 
Durch die eben ange^-lo-nen K>nn/. •iclien, welche von jenen 

der Colocasia so abweichend sich darstellen, wird os zom Theil er- 
klarlich. wie B 1 u m e and nach ihm H a s s k a rl, die Pflanze, so nun 
Leucocasia genannt ist, die in ihren ausseren, am meisten in die 
Augen fallenden Bliithentheilen, so grosso Aehnlichkeil nut Caladium 
zeigte, auch dieser Gattung anfiigen konnten. Denn dass Caladium 
ein 8—Sfacheriges Ovarium mil anatropen, der Arli.se enlwaclisenen 
knrzstraiiiriy-cn Eiknospen, eine Frucht, deren ebenlalls weisse Beeren 
gleich nach dem Platzen der griin gebliebenen Rohren der Bliilhen- 
scheide , insg^sammf . vereinzelt von der Spi i«I. I abfallen, besitze, 
dass die Samen mil ihrem Hagelflecke der Wulbung, mil dem Keim- 
loche dem Grunde des Fruchtfaches zugekelirt sich weisen, blieb 
damals, vielleicht durch Ztifall, ausser Beriicksichligung. 

Die Coloeasiuen domuaeh. wie   ich   sie  friiher  in der   Synopsis 
vorfuhrte, zerspalten sich nunmehr,  nach  genauerer   Kenntniss   der 
damaligen Glieder derselben, in zwei Subtribus : Die Ariopsinae, in it 
der einzigen Gallung Ariopsis und  in die   eigentlichen   Colocasinae, 

tia, ( olocasia und der neti erkannten Leucocasia. 

Zur   (.ixhichtc  des   Laubblattes   perennireiider 
Gewachse. 

Von Julius Wiesner. 
(Fortsetzung). 

Betrachten wif nun zwei audere Knospenreihen, und zwar von 
geschlossenen Knospen tgemmae perullatae), deren Schutz entweder 
durch Tegumente bedingt ist, oder durch andere Si liulzmittel (z. B. 
durch die dreispaltige, gegen den Blattkeim zu filzige Knospendecke 
an Robinia pseudacacia). Bei gemma pemllata treten die embryo- 
nischen Laubblalter enlwed.-r in kouischen X,.\<l'.In n (g. p. conica) 
aus der Rinde heraus, und bleiben in diesem Zuslande eine gewisse 
Zeitperiode (9. veget. hibernacula vel. g. v. interrupta) stehen und 
enlwickeln unter giinstigeren Verhaltnisseu Laubblalter, welche in 
Form und Consistenz von den embryonischen sich unterscheiden; 
oder es steigt das Blalt gleieh mit der Form und Consistenz, ohne 
jene Entwicklungsphase dureli/.umaelien. aus der Knospendecke her- 
vor, wie diess Robinia pseudacacia im Fruhli;ieo zeigt. DieseKnospe 
wollen wir im Gegensatze zu g. perul. conica aiui;;herungsweise 
g. p.plana nennen. Sie durfte vielleicht einein mildern Klima eigen 
sein, als die friihergenannte, da wir sie ausser bei Robinia noch bei 
Bignonia catalpa, Lycium barbartim etc. finden , g. p. conica Isin- 
gegen bei Betula, Quercus etc., was auch seine naturgemasse Rich- 
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tigkeit haben dlirfte, da bei g. p. plana ein gegen die Kalte unge- 
scliiitztes Blatt glei< li den aussorcn Verhalluissen proisgegeben wird, 
und wir doch nicht annehmen konnen, dass die weise , fiirsorgende 
Natur in diesern Punkte sich enlgegenhandeln vviirde. 

Nach BesehalTeuheit des embryonischen Laubblattes und nacii der 
Art der Tegumente konnen wir auch bei diesen gedeckten 
Knospen die Beziehungen zu den klimalixhen Verhalluissen, fiir die 
sie beslimmt sind, erortern, und diirfen wohl aus diesen Dalen auf 
die vollendete Pflanze sebliessen, da die Gesetzmassigkeit im aussern 
physikalischen Aufliau im Embryo viclleicht leiehier zu erkennen ist, 
als bei der ausgebildeten Pflanze. Hier will ich Einiges iiber das Auf- 
trelen des Filzes und des Ilarzes bei der Knospe millheilen, die am 
Embryo intensiver anzutreffen sind, als diess bei dem vollendeten 
Laubblatt der Fall ist. 

Die gemma villosa hat stets den Zvveck, das Laubblatt in der 
Knospe gegen Kalte zu schiilzeu ; da nun cine solche Kalteeinwir- 
kung auf die nach Aussm gi-krlirh- lilutlllache erfolgen wird, so 
konnen wir uns daraus leiclit erklaren, warum z. B. bei Lonicera 
tartarica die iiussere Blaltflache filziger ist als dieinnere, und warum 
an normal gestelltrii enlwickellen Laubblattern die untere Blaltflache 
fiilziger ist als die obere. Belrachten wir die Knospen von Salix 
caprea und Salix babylonica, so werden wir, ohne die Verbreitungs- 
bezirke dieser beiden Pllauzen zu kenncn, bei der ersten auf ein 
kalteres, bei der zweiten aulVin milderes Ivlima sebliessen. Die Knospe 
bei Sal. caprea ist bedeulend filziger al> die bei Salix babylonica, 
uad muss als y. v. inlerrupta oft bohe Winterkalte zu ertragen inr 
Stande sein. 

Zwischen Harz und Wasser herrscht keine Adhasion, was uns 
die Bestimmung der harzigen Ueberziige gewisser Pflanzentheile, also 
auch der Laubknospe klar macht. Zu diesem Kcsultale fiihrt uns auch 
der Umstand, dass diese harzigen Ueberziige bei Gewachsen anzu- 
trelFen sind, die im nassen Grunde oder in feuchter Athmosphare. 
leben, z. B. Ainu* glutinosa. Die spharisch-dreieckige Knospe an 
Alnus glutinosa besilzt wohl Tegumente, die aber nicht wie bei deft 
friiher genannten gesehlosseuen Knospen auf die iiussere Umhiillung 
des embryonischen Laubblattes beschrankt sind, sondern sich auch 
im Innern der Knospe vorfinden, und /.war mil je einem Laubblatte 
alternirend. Diese llniii.latter, die ieh hiernur uueiwenllichTegumente 
nenne, sind wohl theilweise von Harz influenzirt, doch werden selbe 
nach dem Innern der Knospe zugriin, und .seheinen den Zweckzu haben, 
die Adhasion zwischen zwei mnhryouiseheu Laubblaltern, die sehr 
harzig sind, aufzuheben. Ware diess nicht der Fall, so wiirden sick 
die LaubbliiUer bedeulend si hwieriger eiilfalten. Denselben Zweck 
scheint auch der Flaum der noch in der Knospe bdindlichen Laub- 
blafler zu haben, weleher an beiden Blallllachfii anzutreffen ist. 
Populus nigra besilzt auch sehr l.arzreiche Knospen , doch ohne 
innere Tegumente; dafiir sind aber die jungen Blatter auf der Kiick- 
seite minder harzig. urn die Adhasion /wrier in der Knospe sichbe- 
ruhrenden LaubbliiUer zu verringern. Betula alba kommt  noch  his 
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zum 70° S. B. vor, und muss daher eine sehr niedere Temperatiir 
unbeschadet erlrayen kminen. Wir solum niter auch bei ihr einen 
derail yesehulzlen Sianirn , den wenige Baume aufzuweisen haben, 
was erstens dunli (lit1 Dieke der Staiimirinde und zweiiens dadurch 
bezweckl wird, dass die llinde nie in yrossen mid hreiteii Langon- 
risM-n aufsprinirl. sondmn in laiindlnilormiuvii Slueken. wodurch t;iu 
bedeiileuder Schiil/, herheiy-el'iilirl wild. Analog dem werden wir aurh 
eine gegeu die Kiilte gut geschiiiz'e Knospe erwnrten. Aberes fehlt 
ihr doch trolzdnn der aohilhatiiie lil/.ioe l/eher/m-. Die Knospe der 
Betula alha ist har/.ig ; eine scheinbare huoiiseqnenz. die wir naher 
betraeblen wollen. Die Wassormenge dieser Knospe ist relaliv ge- 
ringer tils bei Sgringa rulgaris etc. mid mir urn cine yrossere Feuch- 
tiokeilsaii>aminiiiiiii bei dem sieli enlw iekeluden IJIalle zu vermeiden, 
scheint die Knospe der Briula alb" har/iy zn sein. Dieses sich an- 
saiiimelnde Wasser, dnreb niedere Te iiporalur test uerdend, wiirde 
als solches dem jungen Blatte sell adlich sein. oiler wiirde, dureh 
hohereTemperatiir plotzlich sein Volmnen vergnisscrnd. dem Fortkom- 
men des jungmi Lmlmlatfes Kin tray • limit. Aus dem Gesaiilen konnen 
wir ableiten, dass das Harz in diesem Falle das junge Laub indirect 
gegeu die Kalle zu sebiitzen im Stande  ist. 

Aus dem Vorhergehenden ist ersiehllieh, dass die Knospe in 
bestimmler Bezirlumu- zum Vorbreitunirsbozirke der beziiiiliehen Ge- 
waehse stebt Doch glaube ich mirli nichl berechhyl nach der aussern 
Struetur der friilmr besproebenen Knospeit eine Knospenreihe, die 
im richtigen Verhaltnisse zu den klimatischen Kinwirkiinyen stebt, 
abznleilen ; (\A zur Aufslelhimr eines .\'alur<re>etzes. welches S c h 1 e i- 

gehende Beobachtung gehort. Eine Knospe, die ich friiher gemma 
plana nannte, scheint wohl fur ein milderes Klima bestimmt zu sein 
als gemma conica, wie ich schon oben zu sao-en  Geiegenheit  batte; 

Laubblatter aus gemma plana bei uns spiiter, also erst in milderer 
Temperatiir entu ickeln, als aus gemma conica ? Kin soleher Kittu urf 
muss noibweiidtg Wflgfollen, wena wir uns erinnern, was wir von 
der Pflanze in Bezug auf Klima schon friiher sagten. Wenn auch 
Bignonia catalpa erst spat bei uns litre Lanbblatter entlaltet, muss 
diess in andern Breiten auch der Fall sein, und geht aus derspaten 
Bolatibung von Bigiuaiii catalpa nicht hervor, dass miser Klima 
keinesweus das Viilerlandisebe der erwahnien Ptbm/.e is!? Eine ge- 
seizmassijre delation zu i>cbeii der Knospe und dem uaturliehen Svsleme 
scheint nicht zu bestehen, was wohl eher in der Unvollkommenheit 
des Systems, welches uns ein griindliehes I rile il iiber die Conse- 
quenz der \alur theiluei.>e beuimmt, lieaen mag. Nehmen wir Vi- 
burnum Lantana und Vib. Opulus her; sie geh&r»n zu einem und 
demselben Genus, und welche Verschiedenheit in ihrem aussern 
Knospcnbau ? Nehmen wir die Knospe von Hedera und Cormts. welche 
nach dem verhesserten Dec a n d o 11 e'schen Systeme zu den Hede- 
raceae Pers. gehoren; sie zeigeneine Uebereiiistimmung DieKnos- 
pen der Cupuliferae Rich, und der Betulacea   Bart I., im naturli- 
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chen Systeme nach D. C. sich beriihrend, zeigen wie die letztge- 
nannten eine Uebereinstimmung; aber die Geschlechter, Gattungen 
und Familien der nat. OrdnungLeguminosae Suss, werden kaum eine 
sichere Uebereinslimmung in der aussern Knospenhildung zulassen. 

Ich theile jetzt einige Bemerkungen iiber Knospenstellung mit, 
und zwar iiber jene, die nicht im VVinkel der Axe mit der Stielbasis 
des beziiglichen Blattes erfolgt, sondern wo der Blattstiel gerade 
iiber der Knospe steht, so zwar, dass die Knospe in dern untern 
Theil des petiolus communis gleichsam eingefugt, also an alien Theilen 
gedeckt ist, wie wir diess bei Negundo f'raxinellifolia, Platanus 
occidentalism Philadelphus coronarius, Rhus Typhina, Robiniapseudo- 
acacia etc. antrefFen kiinnen. Der Bestimmung nach miissen wir 
ihre Knospen zu den Axillarknospen gelien, ihrer Stellung nach 
nahern sie sich den Terminalknospen. Fassen wir zuerstdie Knospe 
von Negundo fraxinellifolia {Acer negundo) naher ins Auge. Ob- 
wohl der untere Theil des petiolus die junge Knospe vollig bedeckt, 
so bietet sie sich uns ais Uebergangsform der Axillarknospe zu der 
zu besprechenden dar. Der obere Decktheil lost sich bei weilerer 
Entwicklung der Knospe zuerst vom Slamrne los, und durch die nun 
blossliegenden Haare wird es uns klar, dass der Decklheil sich wohl 
an die Axe anlegte, aber mit derselben nicht verwachsen war. Bei 
dem verwandten Acer campestre wird die Knospe theilweise vorn 
petiolus umscblossen, was wir bei A. platanoides nicht sehen. Viel- 
leicht ist nun die Knospe einer in ihrer Heimat wachsenden Negundo 
fraxinellifolia, so wie bei unserem Feldahorn theilweise gedeckt, 
und vielleicht trachtet die Blattstielbasis im kalteren Klima auf obige 
Weise die junge Knospe zuschutzen. Dann miisste aber, der Analogie 
wegen, Acer platanoides einem kalteren nurdliolieren Klima eigen 
sein, als Acer campestre, was mir nicht bekannt ist. Betraehten wir 
nun aber die Knospe von Philadelphus coronaris und Platanus oc- 
cidentalism so mussen wir zugestehen , dass die junge Knospe auf 
demselben Orte sich befindet, wo die vorjahrige Knospe stand, dass 
das absterbende Blatt mit seinera Stielende die Knospe iiberdeckt 
und letztere daher im petiolus wie der Zapfen im Lager liegt, und 
dass alle Punkle der Stielbasis mit der Axe vollkommen verwachsen 
sind : aus welchen Dalen ich diese Knospe nicht auf eine Axillar- 
knospe reduciren kann. Die Axillarknospe liegt der Richtung nach 
innerhalb eines Winkels, wenn nun die Knospe in der Richtung eine* 
Winkelschenkels liegt, so muss der Winkel = 0 sein. Bei Rhus Typhina 
und Robinia pseudacacia kann ich nur dasselbe sagen, und wenn 
sich auch die Stielbasis des sterbenden Blattes am obern Theile zu- 
erst loslbste , so miisste ich selbes der eigenen Schwere des Blattes 
zuschreiben, was ich umsomehr annrhmrn kann, M> die mcchanische 
Festigkeit des Stutztheils gewiss nicht geringer sein kann , als die 
eines anderen Theiles des Blatlstieles.    • Schluss folgl.j 
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