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V orwort zur dritten Auflage. 

Die vorliegenden "Elemente del' Botanik" sind ein Lehrbuch; 
die Disposition des Stoffes ist daher - namentlich mit Riicksicht auf 

denjenigen, del' sich ohne Hilfe eines Lehrers in das Gebiet ein
zuarbeiten wiinscht - von padagogischen Gesichtspunkten aus aus
gefiihrt. Nur soweit es padagogische Riicksichten zuliefsen, ist der 

Stoff systematisch-wissenschaftlich gegliedert worden, urn nach Moglich
keit die verschiedenen Disciplinen hervortreten zu lassen. Es ist 
daher fii r den e I' s ten An fan gel' unbedingt notwendig, dafs er 

das Buch in del' gebotenen Reihenfolge, VOl' allem die dem syste
matischen Teil vorausgehenden Abschnitte studiert, da er in die 
Systematik nul' erspriefslich einzudringen vermag, wenn ihm das 

Wesentliche des V orausgehenden gelaufig geworden ist. Wenn ein 
Terminus Anwendung findet, del' vorher noch keine Erklarung ge

funden hat, ist das Register zu benutzen, urn die Stelle aufzusuchen, 
wo die Definition desselben zu find en ist. 

Es war mein Bestreben, in moglichst allgemein-verstandlicher 
Fassung die Grundlehren del' Botanik vorzutragen. 

Das Studium del' N atur ohne eigene Anschauung ist nicht moglich ; 

durch Abbildungen, die in den "Elementen" in grofser Zahl gebracht 
werden, wird dasselbe ganz wesentlich gefordert. Dabei habe ich 
freilich aus Platzriicksichten, und um das Buch nicht unnotig zu ver

teuern, verhaltnismafsig wenige del' in meiner "Illustrierten Flora" ge
botenen Figuren hier reproduziert. Wenn daher im systematischen 

Teile einfach ein Gattungs- odeI' Art-Name aufgefiihrt wird, bei dem 
sich del' Anfanger aus 1\fangel an Kenntnis del' heimischen Flora 

nichts zu denken vermag, so sei er hiermit auf meine "Illustrierte 
Flora von Nord- und Mittel-Deutschland" (4. Aufl. Julius Springer, 

Berlin 1889) verwiesen, die in diesel' Beziehung eine Erganzung zu 



VI Vorwort. 

den "Elementen" bildet, abgesehen davon, dafs del' in Deutschland 
Botanik Studierende so wie so eine floristische Beschaftigung mit den 
heimischen Pflanzen nicht umgehen kann. 

Dars ich an dem Buche viel umgearbeitet und mich bemiiht habe, 

den neuesten Errungenschaften gerecht zu werden, lehrt del' ober
flachlichste Vergleich del' vorliegenden mit del' vorhergehenden Auflage. 

Herl'll Geh. Rath Prof. S. Schwendener kann ich nicht genug danken 
fiir das Interesse, das er dem Buche entgegengebracht hat; er hat 
das umgearbeitete Manuskript bis zur Physiologie einschl. durchgesehen 
und mil' mancherlei Ratschlage gegeben. 

W 0 nicht ausdriicklich andel'S bemerkt, geben die Abbildungen 
im allgemeinen mehr oder mindel' verkleinerte Darstellungen del' 
Objekte. Eine sehr grofse Anzahl derselben sind Originale, entweder 
eigens fiir die Elemente angefertigt odeI' meinen anderen Schriften 

entnommen; ich habe es fiir gut befunden, eine Anzahl derselben 
in del' vorliegenden Auflage durch den Zusatz "Original" als solche 
bemerklich zu machen. 

Die erste Auflage del' Elemente erschien Anfang 1888, eine 
wenig verbesserte Ausgabe Anfang 1889. 

Mein Kollege, del' Kgl. Bezirksgeologe Herr Dr. E. Zimmermann, 
hat mich freundlichst beim Korrekturlesen unterstiitzt, desgleichen 
Herr Dr. Fr. Kaunhowen, del' mil' aufserdem bei der Anfertigung des 

Registers wesentliche Dienste geleistet hat. Beiden Herren sage 
ich meinen allerbesten Dank. 

Berlin, im Februar 1894. 

H. Potonie. 
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Einfiihrung. 

Die Pflanzen gehoren zu den organischen Wesen odeI' Organis
men, auch Lebewesen genannt, welche man gemeinhin als Tiere und 
Pflanzen unterseheidet und denen man die unorganischen odeI' leb
losen N aturkorper gegeniiberstellt. 

Das gemeinsame Merkmal del' Lebewesen besteht in einer eigen
tiimlichell Art ehemischer V orgallge, welehe sich an und in ihnen 
vollziehen und die man als S t 0 f f wee h s e 1 bezeiehnet: Das Le be
wesen nimmt von aufsen Stoffe in sich auf, welche in ihm eine 
ehemisehe Umwandlung erfahrell und zum Teil in veranderter Zu
sammensetzung im wesentlichen als Baustoffe fiir den Korper dienen, 
zum anderell Teil abel' ausgestofsell werden. Ferner geht im Innern 
des Lebewesens eine me hI' odeI' mindel' tiefgehende Zersetzung seiner 
Korpermasse VOl' sieh, als Folge del' erwahnten und fiir andere Vor
gange erforderliehen Arbeit. 

Als Ersatz fiir diesell Stoffverbraueh sowie zur Herstellung des 
Waehstums del' Lebewesen ist die vorhin erwahnte Stoffaufnahme 
vonnoten. 

Hiernach ist ein Lebewesen dadureh im grofsen gekennzeichnet, 
dafs sich Vorgange an ihm abspielen, die eine bestimmte Richtung 
und Folge besitzen und in derartiger Wechselwirkung zu einander 
stehen, dafs das Lebewesen sich dadurch - wenigstens eine gewisse 
Zeit hindurch - als solches erhalt. Dafs ferner allgemein noch ein 
Aufsteigen, ein Hohepunkt und ein Abnehmen in dem Entwickelungs
gange del' Lebewesen beobachtet werden kann, sei aufserdem bemerkt. 

Die so mehr angedeuteten als begrifflich scharf festgestellten 
V organge am Lebewesen nennt man das L e ben desselben; und fiir 
alle Lebewesen, welche als Einzelwesen, In d i v i d u u m, eill Dasein 
besitzen, zeigt sich ein Anfang und ein Ende des Lebens - letz
teres wird als T 0 d bezeichnet. 

Gerade durch den Gegensatz zum Tode tritt das Leben in seiner 
Eigenart scharf und deutlich hervor; denn wenn ein Stein durch 
allmahliche Verwitterung schliefslich zerfallt, so geschieht dies auf 
Grund eines gleichmafsig fortlaufenden chemischen Eingriffes in seine 
Zusammensetzung, wahrend beim Lebewesen del' Tod als del' gesetz
mafsige Abschlufs eines Daseins erscheint, das man in seinem Auf
treten und Verschwinden mit einer Welle vergleichen konnte - clas 
Dasein eines verwitternden Steines ist wie der gleichmafsige Ahflufs 
eines Gewassers. 

Potonie, Elemente del" Botanik. ~. Aufi. 1 



2 Einfiihl1lng. 

Die U nterscheidung der Lebewesen in Tie I' e und P fl an zen 
ist dem alltaglichen Leben entnommen; denn dieses lehrt im alI
gemeinen nur sehr verwickelt ge baute Organismen kennen, die auch 
von dem oberflachlichsten Beobachter wegen ihrer auffalligen Unter
schiede sofort in die genannten beiden Kategorieen gebracht werden. 
Der auffallendste Gegensatz der uns alltaglich entgegentretenden 
Tiere und Pflanzen ist der, dars die Tiere unserer Umgebung eine 
selbstandige Bewegungsfahigkeit besitzen, die Pflanzen jedoch an 
einen Ort gebannt sind. Aber dieser Unterschied, sowie aIle anderen 
vorgebrachten Unterschiede haben sich bei genauerer Kenntnis des 
ganzen Reiches der lebenden Wesen als hinfiHlig erwiesen und der 
Trennungsschnitt zwischen Pflanzen- und Tierreich ist daher konven
tionell oder dem Takte eines jeden iiberlassen. 

Je nach den verschiedenen Gesichtspunkten, von denen aus die 
Lebewesen sich betrachten lassen, kann man folgende Unterwissen
schaften, Dis c i P lin en, unterscheiden, die aber keine . scharfe Ab
grenzung zulassen, sondern sich gegenseitig durchdringen und in 
engster Verbindung miteinander stehen. Es sind teils methodische, 
teils praktische Riicksichten, welche die Bildung der Disciplinen ver
ursacht haben. 

Die Lehre, welche sich mit der Erforschung der Gestalt und 
dem Bau der Lebewesen und ihrer Teile zu jeder Zeit im Verlauf 
ihrer Entwickelung (Entwiekelnngsgeschiehte) abgiebt, nennt man 
Morphologie (im weiteren Sinne), die speziell als A.natomie bezeichnet 
wird, wenn es sich urn die inneren 0 r g an e, Apparate, handelt, zu 
denen wir nur mit Zuhilfenahme des Messers oder anderer solcher 
Instrumente gelangen konnen. Die vergleichende Betrachtung der 
Organe bei den verschiedenen Arten hat, wie wir noch sehen werden, 
zu del' Homologieenlehre (theoretischen Morphologie, Morphologie im 
engeren Sinne) gefiihrt, welche in engster Beziehung zur Descendenz
lehre steht. Diese erforscht die Entstehung der Organismen im Ver
laufe aufeinanderfolgender Geschlechter. Die hierher gehorigen Unter
suchungen fiihren zur Aufstellung eines Stammbaumes der Tiere und 
Pflanzen, der im System sein Abbild findet. Im engen Zusammell
hange hiel1nit stehen die N achforschungen iiber die Verbreitung der 
Pflanzen und Tiere und iiber die Eigentiimlichkeiten derselben in den 
verschiedenen Zeiten del' Entwickelung unserer Erde: Palaeontologie 
und iiber ihre Verbreitung auf del' Erde in ihrem jetzigen Zustande: 
Pfianzen- resp. Tier-Geographie. - Endlich ist noch die Physiologie, 
die Lehre von den Lebens- (das sind Bewegungs-) Erscheinungen zu 
nennen, die ohne vorausgegangene Kenntnis des Baues del' organischen 
Apparate, an denen sich die Lebenserscheinungen volIziehen, natiirlich 
nicht behandelt werden kann. Wir werden nun zwar aus Zweck
mafsigkeitsgriinden im folgenden die Morphologie und Physiologie ge
sondert behandeln, jedoch nicht umhin konnen, schon in der Morpho
logie auf die Verrichtungen der ihrem Baue nach zu betrachtendell 
Organe hinzuweisen und iiberhaupt vielfach in den einzelnen Kapiteln 
zu den anderen Disciplinen hiniiberzugreifen. 



Morphologie. 

1. Grundbegriffe. 

Del' wesentliehste Grundstoff del' organisehen Wesen, aus dem 
dieselben bei ihrer Geburt ihre Entwiekelung beginnen und aus dem 
alle spateI' auftretenden organisehen Gebilde hervorgehen, wird 
Pro top 1 a sma odeI' PIa sma genannt. Er hat eine sehleimig
fliissige KOllsistenz, eine eigenartige und verwiekelte Zusammensetzung 
und kann als ein noeh nieht vollig bekanntes Gemiseh von Eiweifs
korpern bezeiehnet werden. Kohlenstoff, Wasserstoff , Sauerstoff, 
Stiekstoff sind die wesentliehsten ehemisehen Elemente, aus denen el' 
besteht. Aus seiner besonderen Besehaffenheit mufs das, vergliehen 
mit den leblosen Korpern, eigenartige Verhalten del' Lebewesen erklart 
werden. Das Wie ist hierbei bislang noeh unaufgeklal't. 

Die einfaehsten ("niedersten") Lebewesen bestehen aus niehts 
weiter als einem Protoplasma-Kliimpehen, in dem sieh keinerlei 01'
gane unterseheiden lassen." Dasselbe ist zwar ohne Zweifel kom
pliziert gebaut, wir sind abel' nul' imstande, mit den uns zu Gebote 
stehenden Hilfsmitteln weniges iiber seine Struktur zu erkennen. 

Das eine Protoplasma-Kliimpehen ist hier ebenso wie die vielen 
Protoplasma-KHimpehen, aus denen sieh del' Leib del' verwiekeltel' 
gebauten ("h 0 her en") Lebewesen zusammensetzt, meist von einer 
festen Wandung, del' Z e 11 wan d, - h aut odeI' - m e m b I' an, um
grenzt, wodureh eine Kammer dargestellt wird, die man als Z ell e 
bezeiehnet. Und wenn einmal del' protoplasmatisehe Inhalt einer 
solehen Zelle allein fiir sieh, frei, ohne von einer sehiitzendell festeren 
Hiille umgeben zu sein, vorkommt, so wird el' in iibertragenem Sinne 
ebenfalls als Zelle bezeiehnet. Del' Inhalt einer Zelle kann aufser 
dem in Stromung befindliehen, sehleimigen Pl'otoplasma noeh aus 
einer von letzterem ausgesehiedenell wasserigen Fliissigkeit, dem 
Z e 11 s aft, bestehen. In dem Protoplasma, des sell au[serste Sehieht 
(l\'Iohl's P rim 0 r d i a 1 s e h 1 au e h) wasserarmer ist als die iibrigen 
Partie en und daher ein Huutehen bildet. finden sich meist ein odel' 

1* 



4 Morphologische Grundbegriffe. 

mehrere bestinllnt geformte Teile desselben, welehe eine etwas festere 
Besehaffenheit besitzen und als Z e 11 k ern e ()f u e 1 e 1) bezeiehnet 
werden. Von ihnen werden gewohnlieh ein oder mehrere Kern
kOl'perehen (N u e 1 e 01 i) umsehlossen. Aufser den Zellkernen sind 
haufig in dem Plasma noeh andere geformte Gebilde zu beobaehten, 
die oft - wie z. B. die Chlorophyllkorper (vel'gleiehe weiter hinten)
eine auffallende Farbung zeigen und daher als ChI' 0 mat 0 p h 0 r e n 
bezeiehnet werden. In dem yom Primordialsehlaueh umsehlossenen 
Protoplasma kOllllllen ferner aufserst kleine Korner, M i k r 0 s 0 m ell, 
VOl'. Die protoplasmatisehe Grundlllasse, also exklusive Inhalts
bestandteile wie Zellkern, Chromatophoren und Mikrosomen, nennt 
man H y a lop 1 a sma. Als C y top 1 a s J1l a bezeiehnet man ein Hyalo
plasma inklusive Mikrosomen. Del' Primordialsehlaueh besteht aus 
Hyaloplasma allein. 

Die Zellen kann man Elementar-Organismen nennen, weil sie
wie die Mitglieder eines Staates diesen - so den Organismus als 
Elemente zusammensetzen und dabei eine gewisse Selbstandigkeit in 
ihren Lebensverriehtungen aufweisen. Sie sind meist nul' bei starker 
VergrOfserung, also mit dem Mikroskop, sichtbar. - Wie schon an
gedeutet, sind also in einer Zelle nieht immer aIle jene Teile vor
handen, die wir soeben anfiihl'ten. 

Fig. 1. Stark vergrOfserter 
Querschnitt durch 8 Zellen 
eines jugendlichen Gewebes. 
/, = Zellhaut, p = Plasma, 
k = Kern mit KernkOrper
chen, 8 = Zellsaft, ,,= 

Zwischenzellraum. 

Parenehyms zeigen naeh 
Durehmesser. 

Die GrOfse, Gestalt und iiberhaupt 
die Ausbildung del' Zellen riehtet sieh 
naeh del' Arbeit, Fun k t ion, welehe sie 
im Gesamtorganismus zu verriehten haben. 
Zellen, denen eine gleiehe Verriehtung 
zufiillt, sind aueh gleiehartig besehaffen; 
wenn derartige Zellen sieh in engerem Ver
bande miteinander befinden, so bilden sie 
ein G ewe be, Fig. 1. - Als Pro sen
e h y m bezeiehnet man jedoeh 0 h n e Riiek
siehtnahme auf seine Funktion ein Ge
webe, dessen Zellen langgestreekt sind 
und spitze Endigungen besitzen, wah rend 
die iibrigen Gewebe-Arten P a I' e n e h y m e 
genannt werden; die Zellen eines typisehen 
allen Riehtungen hin etwa den gleiehen 

Sehr bemerkenswert ist die Thatsaehe, dars del' protoplasmatisehe 
Inhalt lebender Zellen eines Gewebes mittelst aufsel'ordentlieh diinner 
Faden mit demjenigen del' Naehbarzellen verbundell ist; es steht 
also das Gesamtprotoplasma einer Pffanze wahrend ihI'es Lebens in 
direktem Zusammen1ange. Die Zellwandungen sind demgemafs an 
geeigneten Stell en zum Durehtritt jener protoplasmatisehen Faden 
mit aufserst feinen Loehern versehen. 

Ein Gewebe, wenn es eine weitgehemle Ausbreitung im Organismus 
gewinnt, oder l11ehrere in physiologiseher Hinsieht engel' zusaml11en
gehOl'ige und dahel' allerorts meist in engem Zusammenhange ver
bleibende Gewebe bilden G ewe b e s y s t e 111 e. Endlich konnen von 
mehreren Gewebesystemen odeI' von Teilen soleher, odeI' selbst von 
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Teilen eines Gewebes eigene Werkzeuge fill' besondere Zwecke dar
gestellt werden, die man spezieller als 0 I' g an e bezeichnet, ein 
Name, del' ilbrigens auch fill' alle jene Gebilde (Zellen, Gewebc, 
Gewebesysteme) gebraucht werden kann. Man kann dann Organe 
niederer und hOherer Ordnung unterscheiden. 

Jedoch nul' die °hOheren Gewachse besitzen gesondert 
funktionierende Gewebe und Gewebesysteme, die niederen 
und niedrigsten sind weit einfacher gebaut, wie schon 
von vornherein die Betrachtung del' aufseren Form del' 
einfach gestaltet erscheinenden niederen Gewachse, vergl. 
z. B. Fig. 2, im Vergleich mit den aufserlich gegliederten 
hoheren Pflanzen kundgiebt. 

Durch Spaltungen del' Membranen benachbarter 
Zellen parallel den FHichen del' Membranen entstehen die 
Z wi s c hen z e 11- odeI' In t e r cell u 1 a I' I' a u III e, die an 
Rauminhalt die Zellen bedeutend ilbertreffen konnen, ge
wohnlich jedoch nul' als feine, auf ihren Querschnitten 
(z in Fig. 1) dreieckig erscheinende Kanale an den Zell
kanten sich entlang ziehen. 

Die einfachsten Pflanzen, die es giebt, lassen aufser
lich betrachtet also keine besondere Gliederung in unter
schiedene Teile erkennen. Sie bilden oft nul' eillzellige, 
kugelige oder sonst in ganz einfachen Fol'men auftretende 
Gebilde ohne Anhlinge. Die Pflanze in Fig. 2 (Oscillaria) 

Fig. 2. 
Oscillaria, 
einen ein

fachen Zell
faden dar

stellend. -
Stark vergr. 

stellt z. B. nul' einen aus einer Anzahl gleichartiger Zellell gebildetell 
Zellfaden dar. Zeigen die Gewachse unterschiedene aufsere Teile, 
so sind es zunachst bei Einzelligkeit del' Pflanze haanormige Aus
stitipungen wie bei Fig. 3, bei Mehrzelligkeit dagegen - wie z. B. 
auch bei dem Gebilde Fig. 4 - Haare, Trichome, d. h. ein
fache, meist gestreckte Zellen odeI' Zellftiden, ausJ der aUlsersten 
Zellschicht del' Pflanzen entspl'ingend, weiche 
W u I' z e 1 h a a I' e genannt werden, wenn sie be
fiihigt sind, die yom Erdboden odeI' yom Wasser ge
botene geloste N ahrung aufzunehmen und in vielen 
Fallen die Pflanzen an dem Boden zu befestigen. 
Del' Hauptkorpel' solcher Gewachse ist im Gegensatz 
zu den W urzelhaal'en imstande, gasformige N ahrung 
- namlich das Kohiendioxyd (die Kohiensaure) 
del' Luft - fiir den Aufbau del' Pflallze zu ver
werten, und erzeugt VOl' allen Dingen die Fort
pflanzungsol'gane. Seiner Form nach bezeichnet 
man den Leib derjenigen Pflanzen, die in Bezug 
auf ihre aufsere Gliederung den hisher bespro
chenen Gebilden gieichen, ais Lag e r, T h a II u s. 
Bei aufserlich weiter gegliederten Pflanzen son
dert sich del' Hauptkorper in unterschiedene An
hangsgebilde: die Blatter, Phyllome, und 
den Trager derselben den S ten gel, C a u 10m, 
del' in besonderen Fallen als Stamm, Hahn u. s. w. 
bezeichnet wird. (Vergl. Moose.) In einzeinen 

Fig. 3. Botrydium 
granulatum, eine ein
zellige Pflanze. Die 
haarfiirmigen Ansstiil
puugen dienen als 
Wilrzelwerk. - Etwa 
15 mal vergr. (Nach 

Woronin.) 



6 ::\Iorphologische Grundbegrift'e. - Entwickeluugsgeschichte. 

Hillen ist iibrigens die Bezeichnung Lagerpflanze rein konventionell, 
da manclw niedere Pflanze bereits besonders geartete, mit den Blattern 
dUl'chaus vel'gleichbare Anhangsgebilde aufweist, resp. eine N eigung 
zur Bildung solcher Anhangsorgane zeigt. Eine schade Grenze 

Fig. 4. Zustand eines Farnkrautes im 
Verlaufe seiner Entwickelung. r = iVurzel
haare; an und ar = Fortpfianzungsorgane. 

Schwach vergr. 

zwischen Lagerpflanzen und 
bebHitterten Pflanzen larst sich 
daher nicht ziehen. Sitzen bei 
beblatterten Pflanzen die Wur
zelhaare an einem besonderen 
Gewebekorper, del' sich schon 
durch seine Blattlosigkeit deut
lich yom beblatterten Stengel 
unterscheidet, so erhalten wir 
W u r zeIn. Die hOheren Pflan
zen besitzen samtlich Wurzeln, 
Stengel und Blatter; auch die 
beiden letzteren konnen Haare 
tragen. 

Lager, Wurzeln, Stengel 
konnen seitlich Wiederholungen 
ihrer selbst, Z wei g e, erzeugen, 
welche in Beziehung zu ihren 
lH u t tel' 0 I' g a n en, die sie 
hervorbrachten, T 0 c h ter
o r g an e heifsen. Da man oft 
in die Lage kommt, den Stengel 

mit seinen Blattern begrifflich zusammenzufassen, so werden beide 
zusammengenommen als S pro f s bezeichnet. Die Begriffe Spro[s und 
Stengel sind also auseinanderzuhalten. 

2. Entwickelungsgeschichte. 
A. Entstehung neuer Zellen. 

Neue Zellen entstehen immel' nul' aus bereits vol'handenen. 
-;Vleist bilden sich aus del' urspriinglichen Zelle mehrere Zellen; in 
besonderen Fallen, namlich bei del' Co'pulation resp. Conjugation 
(vergl. Spirogyra und lHyxomyceten), entsteht dmeh Verschmelzung 
del' Plasma-Teile zweier oder mehrerer Zellen nul' e i n e neue. Gehen 
mehrere Zellen aus del' Mutterzelle henor, so teilt sich zunachst 
del' Kern, wenn nicht die Zelle von vornherein bereits meb-rere Kerne 
besafs, die iibrigens urspriinglich ebenfalls einem gemeinsamen Mutter
kerne ihre Entstehung verdallken. 

Die N eubildung von Zellen geschieht durch T e i I u n g, indem 
sich del' protoplasmatische KOl'l)er del' lHutterzelle in 2, abel' auch 
mehl'ere Teile individualisiert, welche zwischen sich Membranen er
zeugen, die an allen Punkten del' Trennungsflachen gleichzeitig 
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(simul tan), selten yon aufsen in das Innere del' lVIutterzelle all
mahlich hineinwachsend (s u c c e dan) gebildet werden. 

Bei dem Teilungsyorgang spielt del' Zellkern oft eine besondere 
Rolle. Diesel' schniirt sich entweder einfach ein und zerfallt schliefs
lich in zwei, seltener mehrere Tochterkerne, die die Kerne del' Tochter
zeBen werden, odeI' es findet - und zwar in den meisten Fallen -
ein komplizierter, als K a I' yo kin e s e bezeichneter V organg statt, 
welchen Fig. 5 yeranschaulicht. die eine Zelle mit ihreIll Kern in 
acht yerschiedenen Stadien del' Bildung darstellt. 

Del' Kern (Stadium ., 
1) yerliert hier zunachst 
nach Strasburger seine 

schade U mgrenzung 
gegen das CytoplasIlla 
und nimmt eine Fadell
struktur an (2). Del' 
Faden (Kernfaden) 

.5 1 
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zerfallt in Stiicke, 
ChI' 0 m 0 S 0 III en, die 
sich in einer den :M:ittel
punkt des Kernes schnei
denden Ebene zu einer 
Platte, del' Kern
pIa t t e, sammeln (3). 
Von del' Kernplatte aus 

Fig. 5. Erkliirung im Text. (Nach Strasburger.) 

yerlaufen nach den Polen des Kernes feine Vel' bin dun g sf a den. 
Die Chromosomen teilen sich sod ann del' Lange nach, und yon jedem 
Chromosom wandern die Teilstiicke liings del' Verbindungsfaden zu 
yerschiedenen Polen, wo sich besonders geformte Teile des Cyto
plasmas bemerkbar machen, welche sehr kleine, kugelige Gebilde dar
stellen, in deren :M:itte sich ein punktformiges "C en t l' 0 S 0 m" befindet. 
Die Centrosomen sollen nach Karsten aus den Nuclei: hervorgehen; 
sie sind gewohnlieh in Zweizahl neben dem Zellkern Ye1'treten, wandern 
an dessen kiinftige Pole, wenn er in Teilung eintritt, und yerdoppeln 
sich wahrend del' Ausbildung del' Tochterkerne. An den Polen lagern 
sieh die Kernfiiden in Richtung del' Meridiane, und es findet eine deut
liche Abgrenzung je eines Tochterkernes gegen das Cytoplasma statt 
(4- 6). Die Verbindungsfaden yel'schwinden, falls nul' eine mehrkernige 
Zelle erzeugt wul'de, wahrend bei einer Zellteilung jeder Verbindungs
faden in seiner :M:itte kugelformig anschwillt (7), sodafs im Aquator 
del' K ern ton n e (wie man das ganze Gebilde, die beiden Tochterkerne 
als Pole indo Verbindungsfaden nennt) eine Platte aus Kiigelchen 
entsteht: die Z ell pIa t t e , die dann durch VersGhmelzung del' 
Kiigelchen die neue Zellwand bildet (8). - Die S pro s sun g odeI' 
A b s c h n ii I' un g bildet einen Spezialfall del' Teilung. (V gl. Sac
charomyces.) 

Wahrend in dem geschilderten Fall die urspriingliche :M:embran 
Jer :M:utterzelle einen Bestandteil auch ihrer Toehterzellen ausmacht, 
erhalten die durch sogenannte fr e i e Z e 11 b i ld u n g entstandenen 
Toehtel'zellen ihre besondere Abgrenzung. Bei del' freien Zellbildung 
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wird nicht immer das ganze Plasma der Mutterzelle verbraucht; es 
zerfallt in mehr oder minder zahlreiche, gesonderte Stiicke, die sich 
zu Zellen individualisieren, welche entweder ausgestofsen werden (vgl. 
Ascomyceten) oder zu einem Gewebe zusammentreten wie bei Pedias
trum, Fig. 6. Hier teilen sich die Mutterzellen (rechts in 1 Fig. 6) 
jede in viele freie Tochterzellen, die sich erst sl)liter (3 Fig. 6) zu 
einem Ge,,-ebe verbinden. 

Fif!. 6. Pediastrum granulatum. - 1 = ein Individuum von sechzehn Zellen, 
von denen einige (rechts in der Figur) in Teilung begriffen sind j aus einer Zelle 
treten die von einer gemeinsamen Baut h umgebenen Tochterzellen aus j 2 = 
die aus einer Mutterzelle ausgetretenen Tochterzellenj 3 = Toehterzellen, sich 
zu einer neuen Pediastrum-Scheibe gruppierend. - Stark vergr. (Nnch A. Braun.) 

Bei del' Vel' j ii n gun g wird das Plasma einer Mutterzelle uach 
vorausgegangener innerer Umbildung ausgestofsen , sodafs also ge
wissermafsen eine Hautung stattfindet. (V gl. Oedogonium.) 

Die Gewebebildung del' Pilze (einschliefslich del' Flechten) findet 
durch Verwachsung und Verfilzung urspriinglich getrennter Zell
faden statt. 

Das "\Vachstum der Zellmembranen geschieht im Wesentlichen 
durch In t us sus c e p t ion , d. h. durch Einlagerung neuer Substanz 
zwischen die kleinsten organischen Teilchen, die M ice 11 en. Die be
merkenswerte Fahigkeit der Membranen zu que 11 en, d. h. Wasser 
resp. wasserige Losungen zwischen die Micellen aufnehmen zu konnen, 
zu i m bib i ere n, ist - wie man also sieht - eine Hauptbedingung 
des Wachstums. Has Dickwerden von Membranen geschieht abel' oft 
durch tapetenartiges Anlegen neuer Lamellen: A p P 0 sit ion. 

B. Gewebe-Sonderung. 
Das fertige, nicht mehr teilungsfahige Gewebe: D au erg ewe be, 

geht aus stets diinnwandigem , teilungsfahigem Gewebe hervor, das 
man Mer is t em, B i 1 dun g s g ewe be, nellnt und dessen aus
schliefsliche Funktion in der Erzeugung von Dauergewebe besteht. 
Es kommt iibrigens auch vor, dafs bereits ausgebildete Gewebe die 
Teilungsfahigkeit beibehalten. (V gl. das Collenchym.) Ein Meristem 
geht entweder schliefslich vollstandig in Dauergewebe iiber oder nur 
ein Teil desselben, indem das iibrige Gewebe zeitlebens meristematisch 
bleibt. Ein Lli.llgssclmitt durch eine am Gipfel wachsende Stengel
spitze, Fig. 7, zeigt an demselben ein parenchymatisches Meristem, 
spezieller U r m e r i s t em, so genannt, weil es den ersten Zustand 
aller Dauergewebe vorstellt. Das Urmeristem sondert sich in zwei 
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parenchymatische und in ein pl'osenchymatisches Meristem. Letzteres 
ist das Pro c a 111 b i u 111 pc, erst ere sind zunachst das Pro t 0 -

de I' 111 pd, welches die das Organ zu aufsel'st 
beldeidende Zellschicht ausmacht, und ferner 
das den ubrig bleibenden Raum ausffillende 
G run d 111 e I' is t e m g. Zuweilen werden Dauer
gewebe von neuem zu Bildungsgeweben, die 
dann F 0 1 g e 111 e r is t e me, bei pl'osenchymati
scher Ausbildung speziell F 0 1 g e cam b i u m 
heifsen. Man versteht also i111 besonderen unter 
einem cam b i ale n Bildungsgewebe ein solches 
aus prosenchY111atischen Zellen. 

Wenn die Teilungen nicht in beliebiger, 
sondeI'll vorwiegend in bestinunter Richtung e1'
folgen, aufsert sich dies an dem Verlauf del' 
Zellwandungen. So ist leicht an Fig. 11 er- rel:f;U:f rei 
sichtlich, dafs die in einer Reihe YOI' einander 
liegenden Dauerzellen h (unterhalb c) aus den in 
derselben Reihe liegenden Cambiull1zellen c durch 
gleichsinnige Teilungen hervorgegangen sind. 

Ahgesehen von man chen niederen Ge
wachsen findet die Zellbildung nicht gleichmafsig 
an allen Punkten des Pflanzenleibes statt; N eu
bildungen sind viehnehl', wie schon nach dem 
eben Gesagten ersichtlich ist, an bestimmte 
Ortlichkeiten gekni1pft. 

Fig. 7. Liingsschnitt 
durch die Stengelspitze 
von Lysimachia Ephe
merum. - Rei pc 
Beginn procambialer 
Teilung'; pd = Proto
derm; g = Grund
meristem. - Vergr. 

(Nach Hanstein.) 

Beobachten wir die Entwickelung eines ganz jungen Pflanzchens 
h6he1'e1' Organisation, so bemerken wir, dafs neue Blatter am Gipfel 
des Stengels als seitliche Auswi1chse entstehen, wo sich das teilungs
fahige Gewebe befindet, sodafs die Blatter um so alter sind, je weiter 
sie von dem "V e get a t ion s pun k t" ih1'es Stengels entfernt sind. 
Die Blattanlagen bel'i1hren sich gegenseitig und ri'Lcken erst durch 
spateres Wachstum des Stengels auseinander. 

Unmittelbar i'Lber del' Ursprungsstelle del' Blatter, in ihren 
" Win k e 1 n" resp. "A c h s e 1 n ", entspringen meist die neuen 
Sprosse. Sowohl die Bildung del' Sprosse wie del' Blatter wird durch 
Hervorwolbung del' aufseren Gewebepartieen an ihren Entstehungs
Orten eingeleitet. Sprossanlagen mit noch unentfalteten Blattern 
nennt man K nos pen. 1m Gegensatz zu diesel' aufserlichen "e x 0 -

g en en" Entwickelungsweise steht diejenige del' meisten Neb en
w u r z e 1 n, d. h. aIler derjenigen Wurzeln, die nicht die unmittelbare 
Fo1'tsetzung des erst en odeI' Hauptsprosses hilden, sowie del' z1l'yeilen 
an alteren Stengelteilen unregelmafsig auftretenden "A d v e n t i v " -
Sprosse, welche "e n dog en", d. h. im 1nne1'en del' Mutter-Organe 
ih1'en Ursprung nehmen und daher die iIbei'deckenden Schichten 
durchbrechen miIssen. 

c. Litngenwachstnm. 
Die Organe wachs en in ve1'schiedener W· eise in die Lange; ent

wedel' geschieht dies wie hei den meisten Stengelll an ihren freien 
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Endigungen: "a c r 0 pet a I ", indem die Zellen durch Vermehrung 
ihrer selbst die VerHlngerung bewirken, sodafs die Pflanze in gleicher 
Weise aufgefiihrt wird wie etwa ein Turm von unten nach oben, 
oder es befindet sich das die Verlangerung des Organes bewirkende 
Meristem bei Stengeln an allen iiber den Ansatzstellen del' Blatter 
befindlichen Orten, also zwischen Dauergewebe eingeschoben. So ist 
es z. B. bei den Stengeln der Graser und Schachtelhalme. Wegen 
del' weicheren Konsistenz sind diese meristematischen Wachstums
zonen zu ihrem Schutze von besonderen Scheiden umgeben. Man 
nennt diese Wachstumsart die i n tel' c a I a I' e. Wenn man auf einen 
intercalar wachs end en Stengel einen Zug bis zum Zerreifsen ausiibt, 
so wird man immer find en , dafs del' Rifs in del' wachstumsfahigen, 
von del' Scheide umgebenen Partie erfolgt. - Die Wurzeln wachsen 
zwar auch acropetal, jedoch nicht unmittelbar an del' Spitze; diese 
wird vielmehr durch eine Gewebekappe, die W u r z e I h a u be, ge
schiitzt, deren aufserste Zellen fortwahrend absterben und abgestofsen 
werden. Das Urmeristem del' Wurzelspitze erzeugt immer neues 
Haubengewebe und nach del' entgegengesetzten Richtung die Gewebe 
des WurzelkOrpers, Fig. 8. 

Fig. 8. Liingsschnitt durch die Wurzelspitze von Pisum sativum. -
h = Wurzelhaube; hm = Hauben-Meristem; bm (Leitbiindel-Meristem mit 
gm (Meristem des Grundparenchyms) = Meristeme des Wurzelkorpers. -

140 mal vergr. (Nach J:mczewski.) 

Die Blatter wachsen in del' Jugend wie Stengel an ihrer Spitze, 
spateI' abel' gewohnlich an ihrem Grunde, sodafs ihre Spitze (freie 
Endigung) zuerst in den Dauerzustand eintritt; seltener wachs en die 
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Blatter bis zu ihl'el' fel'tigen Ausbildung, wie bei den Farnkl'autern, 
an ihrel' Spitze. 

D. Dickenwachstum. 
Das Dickenwachstum geschieht ebenfalls in mehrerlei Weise. 

Entweder findet eine gleichmafsige Vermehrung del' Zellen in allen 
Teilen des in die Dicke wachsen
den Organes statt, wie bei den 
Stammen der Palmen, oder wir 
erblicken ein besonderes Teilungs
gewebe, wie z. B. bei den Drachen
blutbaumen (Dracaena) und bei 
unseren Nadel- und Laubbaumen. 

1. Betrachten wir den Quer
.schnitt eines Dracaena-Stammes, 
wovon Fig. 9 ein Sttickchen ver
anschaulicht, so fallen uns zuerst 
die Querschnitte vieleI' Gewebe
strange Z + hs ins Auge, welche 
das Grundparenchym g durch
ziehen und deren Hauptaufgabe 
in der Leitung del' Nahl'stoffe und 
des Wassel's besteht; sie werden 
Lei t b tin del genannt. Das nach 
del' Oberflache zu gelegene Paren
chym jedoch, die R i n d e r, ent
behrt solcher Leitbtindel und wird 
von del' inneren Partie des Stam-
mes durch einen Cylinder von 
parenchymatischem Teilungsge
webe v geschieden, welches auf 
dem vollstandigen Querschnitt des 
Stammes ringformig erscheint und 
daher V e r d i c k u n g sri n g ge
nannt wird. Diesel' nun scheidet 
durch Zellteilung nach innen Leit
btindel- und Grundparenchym-Ele
mente, nach aufsen Rindenele
mente, in beiden Fallen also 
Dauergewebezellen ab, wodurch 
das Dickenwachstum bewerll:
stelligt wird. 

2. Auch bei unseren Laub
und N adelhOlzern findet sich ein 
Verdickungsring, del' jedoch aus 
prosenchymatischen Zellen besteht 
und daher als Cam b i u m rill g 
zu bezeichnen ist. Dieser liegt 
abel' nicht aufserhalb del' hier 
(auf dem Stengelquerschnitt) in 

Fig. 9. Stiickchen des Querschnittes 
durch einen Dracaena-Stamm. h8 + l = 
Leitbiindel; g=Grundparenchym; '1'= 

Rindenparenchym; tI = Verdickungs-
ring. - Vergr. (Nach Haberlandt.) 

Fig. 10. Schematischer Querschnitt 
durch den Zweig eines Laub- odeI' 
Nadelholzes. Es sind 8 Leithiindel an
genommen, die durch den Verdickungs
ring (Camhiumring) " in eine innere 
und eine iiufsere Partie geteilt sind. -
r = Rinde; Ii, = Holz, d. h. Biindel
elemente innerhalb des Cambiumringes ; 
l = Biindelelemente aufserhalb des 

Cambiumringes; ht = Hautgewebe. 
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einem einzigen Kreise angeordneten Leitbiindel, sondern teilt - in 
der Weise, wie das Fig. 10 darstellt - jedes Biindel in eine aufsere 
und eine innere Partie. 

Die zwischen den Biindeln befincllichen Grundparenchymbander 
nennt man Mar k v e r bin dun gen. Sie werden von Cambiumgewebe 
iiberbriickt, sodafs ein kontinuierlicher Cambiumcylinder, der Ver
dickungsring v , entsteht. Der aufserhalb des Cambiumringes ge
legene Teil heifst R i n de 1', der innere H 0 1 z h; nach beiden Seiten 
hin scheidet auch hiel' del' Verdickungsring durch Zellteilungen 
Dauel'gewebe abo 

Die .J a h res r i n g bildung (Fig. 11) beruht dal'auf, dars del' 
seine Thatigkeit im Fl'iihjahr wieder beginnende Yerdickungsring c 
zunachst Zellen abscheidet, die diinnere Wandungen und grofsere 
Innenraume besitzen, als die spater - namentlich illl Herbste -
gebildeten Zellen. Die Grenzen zwischen dem Herbstholz des einen 
Jahres und dem Friihlingsholz des folgenden Jahres geben sich durch 
die Jahresringe zu erkennen. 

m 

Fig. 11. Stiick des Querschnittes eines 3jahrigen, also mit 3 Jahresringen ver
sehenen Zweiges von Tilia platyphyllos . c = Cambium ring , aufserhalb des
selben die Rinde, innerhalb desselben das Holz It, die weiten Zellen desselben 
markieren das Friihlings, die engen Zellen das Herb~tholz; i = Grenze 
der Jahresringe. Die iibrigell Buehstaben werden spater erkliirt. - Vergr. 

(Nach Kny.) 
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3. Bei den Cyeadaeeen- Gattungen Cyeas und Encephalal'tos 
stellt del' Cambiulllring, del' in derselben Weise wie bei den Laub
und N adelholzem gebildet wird, nach einer gewissen Zeit seine 
Thatigkeit ein, und es entsteht im Parenchym del' Rinde, aufserhalb 
del' Biindelelemente, ein neuer Call1biul1ll'ing, del' nunlllehr ebenfaIls 
naeh innen zu wieder Holz und nach aufsen hin andere Biindel
elemente abscheidet. Dureh eine oftere Wiederholung dieses Vor
ganges kOl1lmt del' in Fig. 12 abgebildete Bau zu stande. 

Fif!. 12. Ein Viertel des Querschnittes durch den Stamm von Cycas revoluta. 
Die Holzlagen hzl, hz2 u. s. w. werden durch die Gewebelagen plt1 und plt2 u. s. w. 
geschieden. Zwischen hz1 und pitt liegt der erste, zwischen Itz2 und ph2 del' 
zweite u. s. w. Cambiumring, deren Thatigkeit erloschen ist. Del' neueste und 
thatige Cambium ring liegt bei x. Die iibrigen Hucllstaben werden spater er-

klart. - Etwa urn 2/ 3 verkleinert. (Original.) 

E. Verzweigungssysteme. 
Die Sprofsverzweigungen und iiberhaupt sich verzweigende Systeme 

aIler Art erreiehen oft ein gleiehartiges. Aussehen im fertigen Zustande 
trotz verschiedenartiger Entwickelung. 

1. Enthalt eine Hauptaxe, I in M Fig. 13, seitliche Zweige II, 
so bekol1ll1len wir ein M 0 n 0 pod i u m, welches sich also dadurch 
auszeichnet, dafs die Seitenzweige samtlich dasselbe gemeinsal1le 
"Fufsstiick" I besitzen. 

2. 1m Gegensatz hierzu in entwickelungsgesehichtlicher Hinsicht 
steht das S y m pod i u m, bei welchem die erstentstandene Axe, I 
in S Fig. 13, einen Tochterzweig 11 erh1ilt, del' iiber den Mutter
zweig hinauswachst, denselben "ii bel' g i P f e It" und die Spitze des
selben oft bei Seite drangt, somit die Fortsetzung des unteren Stiiekes 
des Mutterzweiges bildend. Ein Zweig von II kann diese Ent
wiekelungsweise fol'tsetzen, sodafs wir zwar - wie S Fig. 13 ver
ansehaulicht - ein Zweigsystem erhalten konnen, welches einem 
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M 

Fig. 13. M = mouo
podiale Verzweigung; 

S = sympodiale Ver
zweigung. 

Fig. 1;,). Dichotome Verzweig
ungen. - Erkliirung im Text. 

monopodialen, aufserlich betrachtet, durchaus 
gieicht, sich abel' entwickelungsgeschichtlich 
dadurch von diesem unterscheidet, dars die 
scheinbare Hauptaxe aus vielen Fufsstiicken 
von Zweigen verschiedener Ordnung gebildet 
wird. Fig. 14 stellt das Schema fiir den sym
podialen Aufbau eines Langtriebes (einer 
"Lotte" del' Winzer) des Weinstocl{es dar. 
AIle Sprosse endigen mit einer Ranke, del' 
erste bei tl , del' zweite (schraffiert) bei t2 , del' 
dritte bei t8 , del' vierte (wieder schraffiert) 
bei t4 u. s. w. 

Fig. 14. Verg!. Text. 
(Nach Eichler.) 

3. Dasselbe Resultat kann auch die d i
c hot 0 m e Entwickelungsweise geben. Eine 
Dichotomie kommt zu stande, wenn sich ein 
Vegetationspunkt in zwei neue Vegetations
punkte sondert, welche beide zu je einem 
Zweige auswachsen. Erreichen diese beiden 
gleiche Lange und verzweigen sie sich in der
selben Weise weitel', so entsteht eine deutlich 
gabelige Verzweigung, 1 Fig. 15; dichotomiert 
sich jedoch immel' nul' del' eine del' beiden 
Zweige im Veriauf del' Entwickelung eines 
ganzen Systemes, und zwar abwechselnd, immer 
einmal del' l'echte und dann del' Iinke - wie 
dies 2 in Fig. 15 veranschaulicht - odeI' immer 
nul' der auf derselben Seite gelegene Zweig, 
3 in Fig. 15, so wird wiederum, namentlich 
bei Geradestreckung des ganzen Systemes, 
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eine einheitliche Hauptaxe vorgetauscht, wahrend doch sympodiale 
Ve1'zweigungen vorliegen, im erst en Fall (2 Fig. 15) denen von Fig. 13 
aufserlich oft du1'chaus ahnlich. 

4. Ein und dasselbe Verzweigungssystem kann sich in seinen 
ve1'schiedenen Teilen entwickelungsgeschichtlich in verschiedener 
Weise aufbauen. So sind Systeme, die in ihren ersten Verzweigungen 
monopodial sind, oftmals in ihren letzten Endigungen sympodial u. s. w. 

3. Die aufsere Gliederung der Ptlanzen. 
Wi1' haben schon auf Seite 5 und 6 gesehen, dafs die niedersten 

Pflanzen, aufse1'lich bet1'achtet, keine und erst die hohe1'en eine 
Gliederung in unterschiedene Teile wahrnehmen lassen, und haben 
dort bereits die Grundbegriffe Lager, Wurzel, Stengel, Blatt kennen 
gelernt. 

A. Lager. 
Die Lagerpflanzen sind einzellig, wobei die Zelle die verschie

densten Formen haben kann, odeI' mehrzellig und ebenfalls von sehr 
mannigfaltigem Aussehen; sehr hliufig ist die Faden-Form wie Fig. 2. 

B. Wurzel. 
Die Wurzel tritt in den mannigfaltigsten Gestalten auf. Man 

unterscheidet eine H au p t w U I' Z e 1. welche die di1'ekte Fo1'tsetzung 
des Stengels bildet, und dem Erdmittelpunkte zuwachst (positiv g e 0-

tropisch ist), und Seiten- odeI' Nebenwurzeln (ve1'gl. Seite 9), 
die sich sowohl seitlich an den Hauptwurzeln als auch an Stengel
teilen entwickeln konnen. An den W urzeln unterscheidet man den 
W u I' z elk 0 I' per, del' nul' in del' Nahe seiner Spitze mit W u l' z e 1-
h a are n besetzt ist, welche die verflussigte N ahl'ung des Bodens auf
neh111en, wahrend del' Wurzelkorper im wesentlichen die Leitung del' 
Nahrstoffe ubernimmt und gleichzeitig gewohnlich die Pflanze an 
ihren Untel'grund festigt. Oftmals entwickeln sich die Wul'zeln zu 
Speichel'appal'aten. Speisekammern; sie vel'dicken sich dann und 
werden fleischig. W u I' z elk noll e n llellnt man dicke, fleischige, 
oft kugelige odeI' andel'S gestaltete Nebenwul'zeln, welche den Sommer 
uber Nahrung - meist in Form von Starke - in ihren Zellen fur 
die im nachsten Fruhjahl' el'wachsende Pflanze in sich aufhaufen. 
Kugelige, speichernde Hauptwul'zeln werden, abweichend yom ge
wohnlichen Sprachgebl'auch, I' U ben for 111 i g e genannt, wie die Wurzel 
des Radieschens, wahrend die Mo]u'e odeI' Mohrrube eine m 0 h l' e n -
odel' s pin del for mig e Hauptwu1'zel besitzt u. s. w. Bekanntlich 
macht sich del' Mensch tliese pfianzlichen Reservestoffbehalter oft 
zu nutze. 

c. Stengel. 
Auch del' Stengel, an welchem K not e 11, die Ansatzstellen del' 

Blatter, und Z wi s c hen k not ens t ii c k e , S ten gel g lie del' 
( I n tel' n 0 cl i en) unterschieden werden, kann Speicherapparate fur 
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Nahrstoffe entwickeln, und er ist dann entsprechend diesel' Funktion 
- wie die betreffenden Wurzelteile - in den Partieen, welche die 
Speicherung iibernehmen, ebenfalls flcischig verdickt. Man nennt sie 

daher auch S te ng elk noll en, zu welchen 
z. B. die Kartoffeln gehOren. Dars diese 
keine Wurzelknollen sind, erkennt man mit 
Leichtigkeit an den sogenannten Aug en 
derselben: kleinen Randern, welehe Blatt
gebilde sind, in deren Aehseln sich die 
Anlagen von Sprossen find en. Z w i e bel n , 
Fig. 16, deren Erwahnung am besten hier 
angesehlossen wird, sind Speieherorgane, 
gebildet aus Stengelteilen mit verdiekten, 
fleischigen Blattern, welche die Speicherung 
iibernehmen. - Sind die Stengel, die ge
wohnlich im Gegensatz zur Hauptwurzel vom 
Erdmittelpunkt hinweg waehsen (negativ 
geotropisch sind), keine typisehen Nahrstoff
reservoire , so sind sie gewohnlieh lang
gestreekt. Sie konnen dann sein: 

aufreeht, wenn sie sieh von del' 
Wurzel ab senkreeht in die Luft erheben, 

Fig.16. Liingsschnitt dur(,h win den d, wenn sie, um Halt zu ge-
eine Lilien·Zwiebel. winnen, spiralig um eine Stiitze waehsen, 

I' an ken d, resp. k let tel' n d, wenn 
sie vermittelst besonderer Haftorgane (z. B. Ranken, Haken) an 
anderen Pflanzen oder Gegenstanden emporklimmen, 

auf s t e i g end, wenn ein verhaltnismafsig kleiner Teil ihres 
Grundes auf dem Boden liegt und del' andere Teil senkreeht empor
steigt, 

Fig. 17. Oberirdischer 
:.Stengel- Ausliiufer von 
Fragaria vesca. -- Etwas 

verkleinert. 

k r i e c hen d, wenn ein grofserer Teil am Boden liegt und wo
moglieh an den Knoten Wurzeln bildet, 

I' as e n bil d e nd, I' as i g, wenn viele Stengel von einer ge
meinsamen organisehen Grundlage ausgehend dieht zusammenstehen, 

au s I auf end, wenn sie von einem Mutterstengel ausgehend 
krieehen und sieh von diesem losen konnen, um neue Pflanzen zu 
erzeugen. Solehe Au slit u fer konnen oberirdiseh, Fig. 17, odeI' 
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unterirdisch sein. Unterirdische SIH'osse iiberhaupt werden 
(obgleich sie mit einer Wurzel nichts zu thun haben) als W u r z e I
s to c k e (R h i z 0 m e) bezeich
net: Fig. 18. 

b 

Lassen sich an einer PRan
zenart beziiglich del' Lange del' 
Sprosse zwei Arten del' letzteren 
unterscheiden : die eine Sorte 
lockerbHittrig und langgestreckt, a 

die andere dichtblattrig und auf
fall end kurz, so unterscheidet 
man die ersteren als Lan g - , 
die letzteren als K u r z - T r i e b e 
odeI' - S pro sse. Bei del' ge
meinen Kiefer, Pinus silvestris, 
sind die Kurztriebe zweinadelig, 

Fig. 18. Rhizom von Gratiola officinalis: 
a b, aus der Erde tretenuer Sprofs: c, 

Niederblatter: d. - Etwa natiir!. Gr. 

bei del' Weymuthskiefer, Pinus Strobus, fiinfnadelig, bei del' Larche, 
Larix europaea, vielnadelig. 

D. BHitter. 
1. Die Blattarten (Blattformationen). 

Die Blatter werden, von del' Wurzel nach del' Spitze des Stengels 
fortschreitend, nach ihrer Stellung rind ihrer Ausbildung unter
schieden als 

a) Keimblatter, Samenblatter (Cotyledonen), welche 
die ersten beim Keimen erscheinenden Blatter sind, 

b) N i e del' b I at tel', welche kleine schuppige, meist nicht griine 
Gebilde darstellen, und 

c) La u b b 1 a t t e r odeI' schlechtweg Blatter (im engeren Sinne), 
welche die groc.'lesten, griillen, meist besonders gegliederten Blatter 
sind. Die oberstell Blatter, die sich oftmals in ihrer Gestaltung von 
den darullter stehenden unterscheiden, werden, wenn dies del' Fall 
ist, als 

d) Hoc h blat t e r besonders klassifiziert, welche iiberhaupt alle 
oft schuppigen Blattorgane zwischen den typischen LaubbIattern und den 

e) B I ii ten b I a t tel' n umfassen. . Die letzteren setzen die Bliiten 
del' hoheren PRanzen, das sind FortpRanzungsorgane, zusammen. 

Bei einer einzelnen Art kann diese odeI' jene odeI' es konnen 
auch mehrere del' erwahnten Blattregionen fehlen. Hat eine PRanze 
an Stelle del' Laubblatter nul' schuppenformige Blatter, wie z. B. del' 
Fichtenspargel, Monotropa Hypopitys, so bezeichnet man diese eben
falls als N i e del' b la t tel'; auch in den Fallen spricht man von 
~iederblattern, wenn an einem Sprofs Regionen, Zonen, von typischen, 
wohlentwickelten Laubblattern mit Zonen schuppenformiger Blatter 
abwechseln (W e c h s e 1 z 0 n en), wie bei den Stannnen der meisten 
Cycadales. 

Ein Blatt kann sich gliedern in eine S c h e ide (Vag ina) mit 
odeI' ohne Nebenblattern (Stipeln) n Fig. 20, in einen Blatt
s tie 1 (P e t i 0 1 us) und in eine B 1 at t s pre i t e (L ami n a). 

Potonie, Elemente der Botanik. 3. Anfl. 2 



18 Aufsere Gliederung der Pflanzen. 

Ein Blatt, in dessen Aehsel ein Sprofs steht, wird das Dee Ii:
b I a t t oder T rag b I at t desselben genannt, wahrend V 0 r b I at t e r 
die ersten, oft sehuppeniormigen - dann aueh als Niederblatter be
zeiehneten - Blatter an einem Zweige sind: Fig. 19. 

2. Die B I at t for men. 
Da man bei der Be

sehreibung der Pflanzen-Arten 
mit den Ausdriieken des ge
wohnliehen Lebens nieht aus
kommt, und iiberdies die Syste
matiker bestimmte Ausdriieke 
in besonderer Weise gebrau-

I 

J[ 

Fig.1B.I=Achse 
mit Tochtersprofs 
II, dieser mit end
stiindiger Bliite. 
d = Deckblatt, 
a und fJ = Vor-

bUitter. 

Fig. 20. 1 = gefingertes Laubblatt von 
Potentilla alba, 2 = unpaarig-gefiedertes 
Laubblatt von Rosa canina. n = Neben-

blatter. = Verkl. (Original.) 

chen, so miissen wir uns hier mit den gebrauehIiehsten derselben 
besehaftigen. 

1. Die Blatter konnen z usa mm e II g e set z t sein odeI' e i n
fa e h. 1m ersteren Falle nennt man sie 

a) gefiedeI't, wenn das ganze Blatt in mehrere getrennte 
Teile, B I a t t eh en, derartig zersehnitten erseheint, dars dieselben 
an zwei Seiten der Mittelrippe - oder des gemeinsamen Blattstieles, 
wenn man Iieber will - verteilt erseheinen. Unpaarig-ge
fie d e r t, 2 in Fig. 20, sind die Blatter, wenn ein einzeines End
blattehen an ihrer Spitze vorhanden ist, p a a rig - g e fie d e r t, wenn 
das Endblattehen fehlt. U nter einem lei e r for mig en Blatt ver
steht man ein unpaarig - gefiedertes Blatt mit sehr grofsem End
blattehen, und unterbroehen-gefiedert heifst es, wenn gro[se 
Blattehenpaare mit einem odeI' mehreren kleinen Paaren abweehsein. 
Von doppelt-gefiederten Blattern sprieht man, wenn die 
Blattchen ebenfalls gefiedert sind, von d rei fa c h - g e fi e de r ten 
Blattern, wenn die Blattchenabschllitte nochmais gefiedert erseheinen 
u. s. w. 

b) Gefingerte oder handformige Blatter sind solehe, derell 
Abs.chnitte oder Blattehen strahlig von einem Punkte ausgehen, 
1 Fig. 20. 
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Die Blattspreiten resp. Blattchen - vgl. hierzu Fig. 21 
konnen sein: 

a) lin e a l, wenn sie etwa vier- odeI' mehrmal langeI' als breit 
sind und mehr odeI' mindel' parallele Randel' besitzen, 

b) 1 an z e ttl i c h, wenn dieselben drei- bis mehrmal liinger als 
bi"eit sind, indem sich von del' Mitte aus die beiden Enden ver
schmal ern, 

c) keilformig, wenn 
sie in der Nahe del' Spitze am 
breitesten sind und sich nach 
dem Grunde zu verschmalern, 

d) spatelig, wenn die
selben oben verbreitert und ab
gerundet sind und sich nach 
dem Grunde hin sehr allmahlich 
keilformig verschmalern, 

e) e i run d oder e if 0 r
mig,· wenn sie - wie del' 
Langsdurchschnitt eines Hiih
nereies - etwa zweimal so 
lang als breit und dabei unter
halb del' lVIitte am breitesten 
sind, 

f) vel' k e h r t - e i I' U n d 
oder v e r k e h I' t - e i for mig, 
wenn dieselben eiformige Ge
stalt besitzen, die breiteste 
Stelle jedoch oberhalb del' 
Mitte liegt, 

g)nierenformig, wenn 
sie kreisformig bis quer - oval 
sind und am Grunde einen 
tiefen Einschnitt zeigen , zu 
dessen beiden Seiten sich zwei 
gerundete Abschnitte befinden. 

Ausdriicke wie 
b) kreisrund, i) el

Ii p tis c h u. s. w. verstehen 
sich von selbst. 

Es lassen sich natiirlich 

Fig. 21. a = lineales Laubblatt von Le
dum palustre, b = lanzettliehes :J:..bl. von 
Ligustrum vulgare, II = keilformiges Lbl. 
von Primula minima, d = spateliges Lbl. 
von Bellis perennis, e = eifOrmiges Lbl. 
von Plantago major (Blattseheide weg
gelassen), f = verkehrt-eiformiges Lbl. 
von lierberis vulgaris, g = nierenformiges 
Lbl. von Asarum europaeum (Blattstiel 
unvollstiindig), " = kreisrundes Lbl. von 
Linnaea borealis, i = elliptisehes Lbl. von 

Louicera Xylosteum. - Verkl. (0.) 

aIle Benennungen, welche sich ausschliefslich auf Formen beziehen, 
auf die verschiedensten Organe iibertragen, so konnte man etwa auch 
von einer fingerartigen Stengelverzweigung reden. 

II. In Bezug auf die An h eft u n g del' ungestielten, d. h. 
sit zen den Blatter an ihrem Stengel untel'scheidet man: 

a) her a b 1 auf end e Blatter, wenn sich die Blattflache auf den 
Stengel meh1' odeI' mindel' weit fol'tsetzt, 

b) s ten gel u m fa sse n de Blatter, wenn del' Blattgrund den 
Stengel umfafst, 

c) d u l' C h wac h sen e Blatter, wenn die den Stengel umfassenden 
2* 
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Blattlappen auf del' del' Blattfiache entgegengesetzten Seite des Stengels 
miteinander verschmelzen. 

III. Auf die Ausbildung des B 1 a tt g I' U n des beziehen sich 
ferneI' die Ausdriicke: 

d) her z form i g, wenn die Blatter am Grunde einen spitz en, 
einspl'ingenden Winkel besitzen, dessen Halbierungslinie yom Blatt
stiel eingenommen wird, wenigstens wenn es sich nicht um s chi e f -
her z form i g e Blatter, 1 Fig. 22, handelt, bei denen die rechts 
und links von del' Hauptrippe liegenden Blattspreiten - Teile ver-

Fig. 22. 1 = schiefherzfor
miges Blatt von Tilia nlmi
folia, 2 = pfeilformige Blatt
spreite von Sagittaria sagittae
folia, 3 = spiefsfOrmiges Blatt 
von Rumex Acetosella. 

Yerk!. (Original.) 

~1.1 ~Z·a 
..,....,..~3. 

~Z·b ~1·1 
~J. 
~e 
~d 

~f.}£ 
~Z. 

Fig. 23. blattrander: a = ge
sagt, 1 = fein-, .2 = grob-, 
3 = dopp.-gesiigt; b =geziihnt, 
1 = fein-, 2 = grob-, 8 = 
doppelt-geziihnt; c = bu'5;tig; 
d = ausgeschweift; e = ge
kerbt, 1 = grob-, 2 = dopp.-

gekerbt. 

schieden grofs entwickelt sind; die beiden rechts und links yom 
Blattstiel befindlichen Blattlappen sind abgerundet. Blatter mit 
herzformigem Grunde sind meist von breit-eirunder Gestalt. Sind 
die beiden Blattlappen des Grundes spitz, so erhalt das Blatt einen 

e) pfeilfol'migen Grund, 2 Fig. 22, del' zum 
f) spiefsfol'migen wird, 3 in Fig. 22, wenn die beiden 

Zipfel wagel'echt abstehen. In diesem FaIle ist del' einspringende 
Winkel gewohnlich stumpf odeI' del' Grund ist fiachbuchtig. 

IV. 1st del' Ran d del' Blatter resp. Blattchen nicht g an z
l' and i g, so kann er sein: 

a) g e sag t, wenn er derartige Einschnitte zeigt, dars sowohl 
die Buchten als auch die Spitzcn del' Abschnitte spitz und die 
Seiten del' letzteren ungleich lang sind, a Fig. 23, 

b) g e z a h nt, wenn die Buchten spitz odel' abgerundet, die 
Spitz en spitz und die Seiten del' Abschnitte gleich lang sind, b, 

c) b u c h t i g, wenn sowohl die Spitz en als auch die Buchten 
abgerundet sind, 0, 
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d) ausgeschweift odeI' geschweift, wenn er, eine leichte 
Schlangenlinie bildend, mit sehr seichten bogigen Einschnitten und 
V orspriingen versehen ist, d, wahrend er 

e) gekerbt heifst, wenn die Buchten spitz, die Spitz en del' Ab
schnitte jedoch abgerundet erscheinen, e. 

D 0 P pel t - g e z a h n t e, - g eke I' b t e u. s. w. Randel' kommen 
zustande, wenn die Zahlle, Kerben u. s. w. ihrerseits wiederum 
Zahne u. dergl. h'agen, as, b8 , e2• 

Sind die Abschnitte so grors, dars die Einschnitte odeI' Buchten 
hOchstens bis zur Mitte del' Blattspreitenhalften hineingehen, so 
spricht man von spa I t i g en, g e spa I tell e n odeI' gel a p pte n 
Blattern; gehen die Einschllitte bis iiber die Mitte del' Blatthalften, 
so erhalt man t e iIi g e, get e i It e odeI' z e I' t e i I t e Blatter, und 
reicht del' Schnitt bis zur Mittelrippe, so werden sie oft z e 1'

S c h nit ten genannt. 
G e w imp e l' t heirst del' Blattrand, wenn el' mit starkeren, oft 

borstigen Haaren besetzt ist. 
S t a c h e I s pit zig erscheint ein Blatt odeI' irgend ein anderes 

Organ, wenn demselben ein besonderes, deutlich abgesetztes Spitzchen 
angefiigt ist. Ein Blattchen u. s. w. kalln am freien Ende stumpf, 
dabei abel' stachelspitzig sein. 

3. Die Stellung del' Blatter und Sprosse. 

Die gegenseitige Stellung del' Blatter und Sprosse, welche letztel'en 
gewohnlich in den Achseln del' Blatter entstehen (Fig. 19), kann an 
ihrer gemeinsamen Mutterachse im aIlgemeinen sein: 

a) we c h s e I s tit n dig, wenn die seitlichen Organe, eine Spirale 
bildend, in ungleicher Hohe einzeln an ihl'er Achse verteilt sind, odeI' 

b) g e g ens tan dig, wenn 2 diesel' Organe sich an ihl'em gemein
samen Mutterorgan in gleicher Hohe gegeniiberstehen, odeI' endlich 

c) quirl- odeI' wirtelstitndig, wenn mehrere derseitlichen 
Organe in gleicher Hohe in einem Quirl (Wirtel) rings um ihren 
Mutterstengel stehen. 

Gegenstandige Blatter nennt man g e k I' e u zt, wenn jedes Paar mit 
dem vorhergehenden und folgenden einen rechten Winkel bildet. In 
del' Regel treffen auch die Blatter eines Quirls auf die Liicken zwischen 
den Blattern des vorhergehenden und nachfolgenden Quirls: die Blatter 
al tern i ere n. 1m anderen FaIle nennt man sie sup e rp 0 ni e rt. 

Bei dichtel'er Blattstellung, namentlich an dickeren Stengeln 
resp. Stammen, fallen oft die Zeilen del' senkrecht iibereinander
stehenden Blatter auf, man bezeichnet diese Zeilen als Gel' adz e i len, 
Or tho s tic hen, im Gegensatz zu den schrag verlaufenden S chI' a g -
zeilen, Parastichen. 

E. Bluten. 
Bliiten nennen wir Sprosse, deren Blatter im Dienste del' geschlecht

lichen Fortpfianzung stehen; sie kommen erst von den Pteridophyten 
ab VOl', die abel' nicht aIle Bliiten besitzen, wahrend die Phanero
gamen stets solche aufweisell. Die Bliiten del' letzteren sind aus 
folgenden wesentlichsten Organen zusammengesetzt (vergl. hierzu die 
Figuren 24- 26): 
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1. den Keichblltttern, den K e 1 c h , Cal ix, bildend,} B 1 ii ten.-
2. den Blumen- oder KronenbHlttern, die K I' 0 n e , dec k e , 

B 1 u men k I' 0 n e, Cor 0 11 a, bildend, Per ian t h. 
3. den Honigbehliltern, N e k t a I' i en, 
4. den Staubblltttern odeI' -gefiissen, die mannlichen Geschlechts

organe, das And I' 0 C e u ill, darsteIlend, 
5. den Fmchtblltttcrn, C a I' p ell en, die weiblichen Geschlechts

organe, das G y n a e c e u m , auch S t e m pel, Pis till , 
genannt, darstellend. 

Jede Bliite enthalt nicht in jedem einzelnen Fane aIle die 
genannten Teile, sondern es konnen einzelne oder mehrere diesel' 
Organe fehlen. - Beispiele: Die Fig. 24 abgebildeten Bliitenlder 

m 

11 

Jl[ 

d 

w 

d 

lIT 

Fig. 24. M = Einigemal 
vergr. mannl. Blute, TV = 
einigemal Vel·gr. weibl. 
Blute del' Trauerweide (Salix 
babylonica L.), m = Staub
blatter, w = Stempel, n = 
Nektarien, d= Deckblatter. 

(N ach W. Potonie.) 

Weiden werden nul' ge
bildet aus Staubblattern 
resp. FruchtbHittern und 
je einem N ektarium. Die 
Fig. 25 zul' Darstellung 
gebrachte Blume del' 
Nieswurz besteht aus 
einer Bliitendecke aus 
gleichartigen Blattern 
Bd, einem Kranz tiiten
fol'miger N ektarien Ne, 
vielel1 StaubbHittern St 
und einer Anzahl Frucht
blatter Fr. DieN ektarien 
miissen als l1letal1lorpho
sierte (iiber diesenBegriff 
weiter hinten) Blumen
blatter angesehen wer
den, damus folgt, dars 
die Bliitendecke Bd dem 
Kelch entspricht. 

B 
Fig. 25. lilume der NitlfswlUZ (Helleborus niger) 
in nat. Gr. A von innen gesehen, B dieselbe im 
Langsschnitt. Na = Narben, E = Eichen, im 
iibrigen vergl. den Text. (N ach LeMaout u. Decaisne.) 
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1. un d 2. Die B 1 ii ten dec k e. 

Fehlt einer Bliite del' Kelch odeI' die Krone, so bezeichnet man 
die alleinige aus mehr odeI' mindel' gleichartigen Blattern odeI' Teilen 
zusammengesetzte, oft kronenartig erscheinende Bliitendecke als 
Peri g 0 n. Die Bliitendecke fehlt zuweilen ganz. Wie die Blatter 
iiberhaupt , konnen natiirlich auch die Bliitenblatter die verschieden
sten Gestalten zeigen; insbesondere sind hier die als Nag e 1 bezeich
neten verschmalerten, stielartigen Teile zwischen der Kronenspreite, 
del' PIa t t e, und dem Bliitenboden zu erwahnen. - Die g e fii 11 ten 
Blumen unserer Zierpfianzen kommen entweder durch Vermehrung 
del' Kronenblatter zu stande (z. B. bei Fuchsia) oder die neu hinzu
kommenden Blumenblatter finden sich an Stelle fehlender Staubblatter. 
Rei den Compositen (z. B. der Sonnenblume, der Georgine) jedoch 
nennen die Gartner die BlufIlen gefiillt, wenn samtliche Kronen zungen
fOrmig resp. den Randblumen gleich werden, und bei der Hortensie, 
wenn aIle Blumen eines Bliitenstandes unfruchtbar sind und einen 
grofsen Kelch erhalten. 

3. Die H 0 n i g b e h it I t e l'. 

Die Honigbehalter, Nektarien, fehlen 
den Bliiten haufig; sie nehmen entweder, 
wie z. B. bei den Crucifel:en, (n Fig. 26), 
bei Parnassia und vielen Ranunculaceen 
u. s. w. , gleichwie auch die anderen 
BHitenteile einen bestimmten Platz des 
Stengelteiles del' Bliite, des Bliitenbodens, 
ein und stehen dann zwischen der Bliiten
decl{e und den Staubblattern oder zwi
schen diesen und den Fruchtblattern, 
oder abel' sie befinden sich an bestimm
ten Stell en del' anderell Bliitenorgane. 
Reim Veil chen z. B. bilden die Honig
behalter spornartige Verlangerungen am 
Grunde zweier Staubblatter und bei an
del'en Gattungen, z. B. Fritillaria, find en 
slch dieselben an Teilen del' Bliitendecke. 

4. Die Staubblatter. 

Die Staubblatter, Fig. 27, oder die 
mannlichen Geschlechtsorgane besitzen 
Kammel'll, die am Ende eines gewohnlich 
vorhandenen S tau b fad ens (F i 1 a
III en t s) f sitzen und zusammen den 
ein- bis mehr-, abel' meist vierfachrigen 
S tau b b e ute 1 (die Ant her e) a zu
sammensetzen; in dies en Antheren-Kam

2.. n 

Fig • .26. Bliite von Brassica, 
1 von aufsen gesehen, .2 nach 
Wegnahme des Perianths, 3 im 
Grundrifs. k = Kelchblatter, 
b = KronenbIatter, 81 u. 82 = 
Staubbliitter,j=Fru(\htknoten, 
na=Narbe, zwischenjundna 
Griffel, e = Eichen, n = Nek-

tarien. - Etwas vergr. (0.) 

mern, Poll ens a c ken, 1, werden ZeUen erzeugt, die man B 1 ii ten -
s tau b odeI' Pull e n nennt. N achdem er die notige Reife el'langt 
hat, wird del' Pollen durch Locher odeI' Spalten entlassen, die sich 
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c 

J 

f j 

A B c 
Fig. 27. A ein ganzes Staub blatt von 
auf sen gesehen. B u. 0 Staubbliitt. etwa in 
1/2 Rohe des Beutels quer durchschnitten. 
Sacke in B noch geschlossen, in 0 ge
offnet. c = Verbindungsstiick (M itt e 1-
band, Connectiv) del' beiden Beutel-

Hlilften. a, j, 1 vergl. Text. 

im allgemeinen nach der Seite hin 
offnen, wo die N ektarien stehen, 
jedenfalls abel' immer so, da[s die 
Offnungen den die N ektarien be
suchenden Insekten zugekehrt 
sind, wie dies fiir die leichte 
Bestii.ubung del' Tierchen mit 
Pollen am zweckmii.fsigsten ist. 
Del' Zweck diesel' Einrichtung 
wird gleich ersichtlich werden. 

Wie die N ektarien sich an 
anderen BIiitenteiIen entwickein 
konnen, eben80 finden auch die 
Staubblatter Platz an anderen 
Bliitenorganen; haufig sitzen sie 
z. B. del' Krone an. 

5. Die Fruchtblatter. 

Das wesentIich8te del' Fruchtblatter odeI' weiblichen Geschiechts
organe sind die Sam en a n I age n (friiher und bei manchen Autoren 
schlecht Sam e n k nos pen odeI' E i c hen, 0 v u I a, genannt), E und 
e in 3 Fig. 25 u. 26, weiche an besonderen Stell en del' er8teren, den 
Sam e ni e i s ten (P lac e n ten) erzeugt werden. 

Eine BIiite kann ein odeI' mehrere freie odeI' mit eillander ver
bundene Fruchtblatter besitzen. Man unterscheidet meist an den 
freien FruchtMattern odeI' an dem aus mehreren Fruchtblattern 
hervorgegangenen Gynaeceum am Grunde (1.) den F l' U c h t k not e II 
(das 0 v ad u m) mit den Samenaniagell, welcher (2.) oft durch eillen 
Griffel (Stylus) mit del' an seiner Spitze befindlichen (3.) Narbe 
(dem S t i g m a) verbunden wird: Fig. 25 u. 26. Die N arbe ist durch ihre 
kiebrige, rauhe odeI' behaarte Beschaffenheit vorziiglich geejgnet, durch 
Vermittelung des Windes, seitener des Wassers (bei Win d b I ii tIe r n 
resp. Was s e r b I ii tIe l' n, die sich durch eine unscheinbare BIiiten
decke charakterisieren) odeI' del' Insekten (bei Ins e k ten b I ii t leI' n, 
mit B 1 u men, die sich durch eine fiir die Tiere weithin sichtbar ge
farbte BIiitendecke und meist auch durch den Besitz von N ektarien 
auszeichnen) den Pollen aufzunehmen. Dieser erzeugt, auf die in 80Icher 
Weise mit Fangvorrichtungen versehene N arbe gebracht, einen durch den 
etwa vorhandenen Griffel bis zu den Samenaniagen wachs end en Schlauch, 
del' denselben etwas von seinem InhaIte abgeben, d. h. die Samenaniagen 
be f rue h ten mu[s, wenn sie zu keimfahigen Sam en werden, d. h. 
imstande sein solIen, neuen Pflanzenindividuen das Dasein zu geben. 

Die Fl'uchtblatter einer BIiite mit den reifen Samen und etwaigen 
anderen Teilen der BIiite und ihrer Umgebung, die sicl! gelegentIich 
nach dem VerbIiihen wahrend del' Samenreife besonders ausbiiden, 
nennt man eine F I' U c h t. Bestehen die Friichte aus mehreren, 
aufserlich gegliederten Teilen, sei es, dars die einzeinen Fruchtblii.tter 
nicht miteinander vel'wachsen, sondern frei bleiben, sei es, dafs die 
Frucht sich in anderer ,Veise in mehrere Teile spaitet, so nennen 
wir diese Teile F r ii c h t c h e Il. 
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Die Hauptfruchtformen lassen sich in zwei grof.~ere Abteilungen 
hringen: 

1. Die Trockenfriichte. Zu diesen gehoren: 
a) Die Schliefsfriichte (in besonderen Fallen als Niisse, 

hei den Gramineen als Caryopsen, bei den Compositen 
als Achiinen bezeichnet), welche einsamig sind und in 
Zusammenhang damit nicht aufspringen. Die Frucht
wandung liegt dem Samen meist liickenlos, dicht an 
(Haselnufs, Gerstenkorn). 

b) Die K a p s e In, welche gewohnlich mehrsamig sind und 
daher fast immer aufspringen. Die Samen ragen frei in 
die Hohlung del' Frucht hinein (lYIohnkapsel). 

2. Die saftigen, lleischigen Friichte, die wir einteilen in 
a) S t e i n fr ii c h t e (D I' u pen), welche Schliefsfriichte mit 

fieischiger, aufserer und holziger odeI' doch harter Innen
schicht vorstellen (Pfiaume, Kirsche; die Brombeerfl'ucht, 
wird aus Steinfriichten zusammengesetzt) und 

b) Beeren, die (meist) mehrsamig sind (Apfel, Stachel
hem·e). 

Die Samen, welche del' Regel nach an den zusammenschlie[sen
den Randern del' Fruchthlatter sich entwickeln und das Wesentlichste 
in den Friichten sind, weisen den verschiedensten Bau auf. Bevor 
wir jeduch auf denselben etwas naher eingehen, miissen wir einiges 
iiber den Bau und die Anheftungsweise del' Sam en a nl age n sagen. 
Vergl. hierzu die Fig. 28. Eine Samenanlage wird durch ein Stiel
chen, den Nab e 1st I' a n g (F u n i cuI us), mit del' Placenta vel'· 
bunden, sie wird von H ii 11 en (I n t e gum e n ten) umgeben, welche 
eine Offnung, die lYI i k I' 0 P Y 1 e, zum Durchtritt fiir den Pollen
schlauch frei lassen und die iibrige Gewebemasse del' Samenanlage den 
sog. K nos pen k ern (N u c e Ill] s) umschliefsen. In dem letzteren 
zeichnet sicII eine Zelle, del' E 111 b l' yo sack e Fig. 28 durch heson-

A ~
~ 

B 

c. 

} 
m n 

Fif!. 28. .A = Laugsschnitt dlll'ch eine gel'adliiufige, B dlll'ch eine kl'ummliiufige, 
o durch eine gegenlaufige t;amenanlage. - e = Embryosack; m = Mikropyle; 
i=innel'es, a=aufseres Integument; o=Chalaza; n=Nabelstl'ang. - Vergr. (0.) 

dere GrOfse aus; zu ihr lllufs del' Pollenschlauch vol'dringen. Liegt 
nun die Anheftungsstelle del' Salllenaniage an del' Placenta derlYIikropyle 
gegeniiber, so nennt man die Samenanlage gel' a d I a u fi g (0 I' t II 0 t I' 0 p, 
a t I' 0 p): A in Fig. 28. lYIeist zeigt sie eine andere Gestalt und 
Anheftungsweise, sie ist dann entweder dera1'tig gebogen, dafs ihl' 
Korper gekriillllllt ist, und er erscheint dann als k l' U III III I auf i g 
(c a III p Y lot l' 0 p): B; odeI' die Samenanlage selbst ist wie illl ersten 
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Falle gerade, abel' ihre Basis (C 11 a I a z a) liegt ihrer Anheftungs
stelle an del' Placenta gegeniiber, sodafs lVIikropyle und Anheftungs
stelle nebeneinander liegen. 1m letzten FaIle wird die Samenanlage 
umgewendet, gegenIaufig oder riicklaufig (anatrop) ge
nannt: C in Fig. 29. 

Der wesentlichste Teil des Samens, Fig. 29 II u. III, ist der 
im Embryosack entstehende K e i m lin g (del' E 111 b l' yo). In Fig. 29 I 
ist derselbe bei F.lmbr. in del' Anlage vol'handen; in II u. III ist er 
voll entwickelt. Durch Weiterentwickelung des Embryo erwachst eine 
neue Pfianze. In seltenen Fallen stellt del' Embryo ein ganz einfaches 
Gebilde ohne jede au[sere Gliederung dar (so bei lVIonotropa, 01'0-
banche); meist ist er gegliedert und zeigt bel'eits die Anlage zur 
Wurzel, Fig. 29 IIw, das Wiirzelchen, die Anlage des Haupt
s pro sse s - in del' Figur das Hockerchen zwischen w u. c -

s 

11 

I I II 

Fig. 29. 1= Liingsschnitt durch die gegenliiufige Samenanlage von Viola trico
lor. -A. J. = aufseres Integument; J. J. = inneres Integument; K.- W. = Scheitel des 
Knospenkernes (Kern- Warze); Pi = Placenta; Emb1·. = Embryoanlage; Endsp. 
= Embryosack in Zellbild~~l1g begriffen (Endosperm); P.-ScM. = Pollenschlauch; 
St. = (zwei interceIJulare Offuungen, Stomata, in der Epidermis der Chalaza. 
Stark vergr. (Nach Kny.) - IL Liingsschnitt des Leinsa)llens. e = Endosperm; 
w, c U. 8 vergl. im Text. cc. 1°11. - Ill. Langsschnitt durch die Weizenfrucht. 
f = Fruchtwand; e = Endosperm; 8 = Cotyledon, bei den Griisern S cut e 1-
lum, .. Schildchen genannt, mit der Funktion eines Absorptionsorgans Zlll' 

Uberfdhrung des Niihrgewebes c in den Embryo k. St'hwach vel·gr. 



Iufsere Gliederung del' Pflanzen. 27 

und in besonderer Ausbildung die Anlage zu dem ersten Blatts in III 
(bei den 1\'Ionocotyledonen) odeI' den beiden erst en Blattern c (bei den 
Dicotyledonen), welche Blatter, wie wir schon sagten, Cot y led 0 n en, 
K e i m b I a t t e r, heiIsen. Bei den Gymnospermen sind oft mehr 
Keimblatter vorhanden. -

Zu seinem Schutze wird del' Same von einer aus den Integu
menten hervorgehenden Sam en h aut, s in II, umkleidet. 

6. S tell u n g del' B I ti ten t e il e z u e ina n del'. 

Del' Stengelteil del' Bltitenregion, an 
welchem die Bltitenorgane sitzen, del' 
Bltiten- resp. Blumenboden (Torus), 
zeigt die mannigfachsten Formen. 1st er 
becherartig entwickelt, odeI' tiberhaupt ver
breitert, sodafs im Grunde des Bechers 
resp. in del' 1\'Iitte des Torus die Frucht
blatter und, wie Fig. 30 zeigt, am Rande 
die anderen Bltitenorgane stehen, so nennt 
man die Bliite u m s tan dig, u III wei big 
(p e ri g y n). Del' becherartige Stengelteil 
kann vollstandig mit dem Fruchtknoten ver
schmelzen, sodal's man nicht mehr imstande 
ist, zu unterscheiden, wie weit del' Stengel 
und wie weit die Fruchtblattteile zur Ril
dung des Organes beigetragen haben. Es 
gewinnt in vielen solchen Fallen das Aus
sehen, als ob die Bliitendecke und die Staub
bIatter auf del' Spitze des Fruchtknotens 
standen: solche Bliiten - Fig. 31 - haben 
einen un tel'S tan dig en, un t e r wei b i -
g e n Fruchtknoten, die an del' en Organe sind 
dann oberstandig (e pig y n). Die theore
tischen lYIorphologen nehmen im allgemeinen 
an , dars die V orfahren solcher Pflanzen 
einen nicht verwachsenen Stengelbecher und 
noch friiher iiberhaupt keine becherformige 
Achse besafsen. Sind die Bliitendecke und 
die Staubblatter an del' Achse unterhalb 
del' FruchtbIatter eingefiigt, so nennt man 
die letzteren 0 b e r s tan dig, 0 b e r wei -
big, die ersteren unterstandig (h y p 0 g y n) 
- Fig. 32 -. Oft unterscheidet man fiir 
Zwischenbildungen noch h a I b - 0 bel's t a n'
dig e, mit tel s t 1i n dig e Organe , Aus
dritcke, die sich nach dem V orausgehenden 
von selbst verstehen. 

7. For III del' B I ii ten. 

Die Bliiten konnen auIserlich betrachtet 
s t I' a 11 I i g (a c tin 0 III 0 r p 11) odeI' z wei -

r 

Fig. 30. Langsschnitt durch 
eine perigyne BIiite (von Pru
nus). - kt = Kelch, kr = 
Krone, 8 = Staubbliitter,f = 
}<'ruehtblatt. - Etwas vergr. 

Fig. 31. Langssehnitt dureh 
eine BIiite mit unterstandigem 
Fruehtknoten (von Campa
nul a). - let = Kelch, k,· = 
Krone, 8 = Staubblatter. g = 
Griffel, f = Fruchtlmoten-

faeher. 

Fig. 32. Langssehnitt dureh 
eine BIiite mit oberstandigem 
Gyuaeeeum (von Ranunculus). 
- let = Kelch, kr = Krone, 
8= Staubbliitter, f=Frucht-

blatter. 
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seitig-symmetl'isch (zygomol'ph) gebaut el'scheinen. 1m ersten 
Falle besitzen die samtlichen gleichnamigen Teile, namentlich die
jenigen del' Bliitendecke, dieselbe Gestalt, wahl'end im andel'en 
Falle die gleichnamigen Teile untereinander vel'schiedene Ausbildung 
zeigen, doch so, dafs eine durch die Langsachse del' Bliitp gelegte 
Ebene dieselbe in nul' zwei Spiegelbilder teilt. 

8. B I ii ten s tan d e. 

Die Bliiten sind oft zu einem Ganzen zusammengeordnet, und 
man spricht dann von einem B I ii ten s tan d. Ein Eliitenstand wirrl 

iT 
a c 

t 

Fig. 33. Bliitenstiinde: a = Ahre, b = Trauhe, c = 
Rispe, d = Kopf, e = Dolde, f = Doppeldolde, 
g = Doldentraube, ,,= Doldenrispe, i = Trug-

dolde. (Original.) 

bezeichnet als (vel'gl. 
hierzu Fig. 33): 

a) eine Ahre. 
\yenn an einer Haupt
achse seitlich ungestielte 
Bliiten sitzen, 

b) eine T l' au be, 
welche gestielte miiten 
besitzt, 80nst del' Ahre 
gleicht, 

c) eine R i s p e , 
wenn die Zweige einer 
Traube wiederul11 Trau
ben sind, jedoch so, 
dars meistens die unte-

ren Verzweigungen 
reichlicher und Hinger 
als die oberen sind, 

d) einKopf, wenn 
mehrere ~ meist unge
stielte Bliiten dicht zu
sammenstehen, 

e) eine Dol de, 
wenn mehrere Bliiten
stiele von demselben 
Punkt ausgehen ; die 
Bliiten liegen meist in 
einer Ebene. 

Ausdriicke wie Dol den t I' a u be, Dol den I' i s p e verstehen sich 
eigentlich von selbst. 1m ersten Fall ist ein traubiger, im zweiten 
Fall ein rispiger Bliitenstand gemeint, dessen untere Bliitenstiele 
jedoch so lang sind, dafs die Blilteu samtlich fast in einer Ebene 
stehen. 

Bei del' T I' U g dol d e schliefst die Hauptaehse mit einer end
standigen Bliite ab und tragt unter derselben mehrere Bliitenstiele, 
die ihrerseits wiederum mit einer Eliite abschliefsen und sich wie 
die Hauptachse verzweigen. Dies kann sich an den jiingeren Ver
zweigungen (}fters wiederholen. Auch in dies em FaIle kommt ein 
Bliitenstand heraus, dessen meiste milten mehr odeI' mindel' in einer 
Ebene liegen. 
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Die erHiuterten e in fa c hen Bliitenstande konnen in der ver
schiedensten Art vereinigt, z usa m men g e set z t, vorkommen. 80 
konnen - wie dies bei den Grasern im engeren 8inne oft del' Fall 
ist - die letzten Endigungen del' Rispen Ahren, bessel' Ahrchen sein. 

U nter D 0 p p e Iii h I' e , D 0 p pel t I' au b e (Rispe), Do p p e 1-
dol d e versteht man Bliitenstande, deren von de r Hauptachse ab
gehende Zweige sich genau so verhalten wie die Hauptachse zu ihren 
Zweigen, sodafs also letztere bei del' Doppeldolde z. B. wiederum 
Dolden, dann Dol d c hen genannt, darstellen. 

8 c h e i n b 1 ii ten s tan de, also z. B. 8 c h e ina h r en, 8 c h e i n -
t r a u ben sind solche, welche - oberflachlich betrachtet - einen 
del' oben beschriebenen Bliitenstande dem aufseren Ansehen nach 
vortauschen, sich jedoch bei naherer Untersuchung als zusammen
gesetzt herausstellen. 

4. Anatomie. *) 
Die Grundbegriffe Zelle, Gewebe, Gewebesystem wul'den bereits 

auf 8eite 3 und 4 erlautert. 
Wahrend man friiher die Klassifikation del' pflanzlichen Gewebe

Aden - wegen der nul' sehr mangelhaften Kenntnis ihrer Funktionen 
- nach rein morphologischen Prinzipien vornehmen mufste, sind wir 
jetzt in del' Lage, als Hauptrichtschnur die V err i c h tun g der Ge
webe im Leben del' Pflanzen ins Auge zu fassen. 

Die Gewebesystellle teilen wir danach ein in 
A. Systeme des Schlltzes: 

1. Hautsystem. 
2. 8 k e 1 e t t s y s t e m. 

B. Systeme der Ernl1hrllng: 
1. A b SOl' P t ion s s y s t e 111. 

2. Ass imil a ti ons s y s te 111. 

3. Lei tun g s s y s t e 111. 

4. 8peichersystelll. 
5. Durchliiftungssystelll. 
6. S e k ret ion s - un d E x k r e ti 0 n s 0 r g an e. 

c. Systeme der Fortpllanzung. 

A. Systeme des Schutzes. 
Die 8ystellle des 8chutzes dienen - wie ihr Name sagt -

dazu, die Pflanzen VOl' den schadlichen Einfliissen del' Aufsenwelt 
zu schiitzen. Gerade ebenso wie sich bereits eine einzellige Pflanze 
durch Bildung einer Zellhaut gegen ihre Umgebung schiitzt, ebenso 
und in noch hohe1'em Marse bediirfen die vielzelligen, sehr kompliziert 

*r Fiir ein eingehenderes Studium ist zu empfehlen: G. Haberlandt, 
Physiologische Pflanzenanatomie. (Leipzig 1884.) 
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gebauten Gewachse eines H aut s y s t ems zum Schutze ihrer zarteren 
Gewebe und Organe. 

Wahrend jedoch die einzelligen und die aus gleichartigen Zellen 
bestehenden mehrzelligen Pflanzen in ihren Zellhauten eine geniigende 
Festigungsvorrichtung besitzen, ist es fUr das Gedeihen del' hOheren 
Pflanzen eine del' wichtigsten Voraussetzungen, einen Apparat von 
Einrichtungen zu besitzen, welcher die Festigung aller Organe und 
ihres wechselseitigen Zusammenhanges zur Aufgabe hat. J e hoher 
differenziert eine Pflanze ist, je vielgestaltiger und zahlreicher ihre 
einzelnen Organe sind, um so leichter werden natiirlich mechanische 
Eingriffe jeder Art den Aufbau und die Gestaltung del' Pflanze 
schadigen. Die mechanischen Eingriffe aufsern sich in verschiedenel' 
Weise; sie bewirken bei ungeniigender Festigkeit ein Zerbrechen, 
Zerreifsen, sowie ein Zerdriickt- odeI' Zercluetschtwerden del' Pflanzen
teile, und gegen solche Beschadigungen schiitzen sich die Pflanzen, 
indem sie ihre Organe je nach Bediirfnis, d. h. je nach ihrer vor
wiegenden mechanischen 1nanspruchnahme bald gegen Zerbrechen 
biegungsfest, bald gegen Zerreifsen zugfest u. s. w. aus
bilden. Die Pflanzen erreichen dies dadurch, dafs sie an passenden 
Stellen in ihrem Korper festes S k e let t g ewe b e entwickeln. 

I. Oas Hautsystem. 
1m wesentlichen hat das Hautsystem die Pflanzen zu schiitzell 

1. gegen die Gefahren iibermlifsiger Wasserverdunstung, 2. VOl' del' 
Gefahrdung zarterer Gewebe durch direkte mechanische Eingriffe. 
Diejenigen Organteile, welche eines besonderen Schutzes nach den 
genannten Richtungen hin nicht bediirfen, besitzen daher auch keil1 
besol1deres Hautgewebe. 

Die verschiedel1el1 Art en del' Hautgewebe. sind 1. die Epidermis, 
2. das Periderm und 3. die Borke. 

Fig. 34. Stiickchen des Querschnittes durch die Blattspreite von Fagus silvatica. 
El = obere, E2 ="untere Epidermis; P, Schw, L das iibrige Blattgewebe; 
Sr = intercellulare Offnung (Spaltiiffnung) in del' uIitereil Epidermis. - 315mal 

vergr. (Nach Kny.) 
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1. Die E p ide r m is, 0 be r h aut, ist in der Mehrzahl der 
FaIle einzellschichtig, Fig. 34, bei gesteigerten physiologischen An
spriichen mehrzeIlschichtig und bekleidet einjahrige, seltener mehr
jahrige Organe. Die Zellen derselben stehen in liickenlosem Ver
bande und zeigen meist eine - senkrecht zu dem von · ihnen be
deckten Organ - flach gedriickte Gestalt. Die Aufsenwandung ist 
gewohnlich zur Erhohung der Festigkeit starker verdickt als die 
iibrigen Wandungen und iiberdies stofflich anders zusammengesetzt. 
Wahrend die letzteren namlich im wesentlichen nur aus Cell u los e 
bestehen, die eine Verbindung von Kohlenstofl', Sauerstoff und Wasser
stoff ist, wird die Cellulose der Au[senwandung von einer Substanz, 
dem Cut in, durchsetzt, welche der Faulnis langer widersteht, fiir 
Wasser fast undurchdringbar ist und somit die Verdunstung herab
mindert. Gewohnlich liifst die Aufsenwandung drei Schichten unter
scheiden: 1. die Cut i cuI a, welche nur aus Cutinsubstanz bestehend 
die Epidermis nach aufsen abschliefst, 2. die Cell u los esc h i c h -
ten, die das Innere del' Zelle abgrenzen, und 3. die Cut i cuI a r
s chi c h ten, welche zwischen der Cuticula und den Cellulose
schichten befindlich, mehr oder minder cutinhaltig sind. Nicht selten 
erfahrt die Epidermis eine Unterstiitzung in ihl'er Funktion der 
Herabminderung der Verdun stung durch Wac h s ii bel' z ii g e, welche 
als "reifartiger Anflug" auf Blattern und Friicbten, z. B. auf dell 
Pflaumen, wohlbekannt sind. 

Die die Epidermis mancher Pflanzenarten bekleidenden Haare 
sind oftmals, namentlich wenn sie dicht stehen, ebenfalls als Schutz
mittel gegen iibenniifsige Wasser
verdunstung aufzufassen; wir finden 
denn auch in Ubereinstimmung mit 
dieser Annahme besonders haufig 
die Wiisten- und Steppenpflanzen 
dicbt behaart, die iiberdies durch 
diesen ihren Pelz auch vor zu star
ker nachtlicher Warmeausstrahlung 
geschiitzt werden. 

Del' Inhalt der Epidermiszellen 
besteht vol'wiegend in Wasser, so
dafs sie die Pfianze als Wasser
gewebemantel bedecken; sie bilden 
ein Wasserversorgungssystem und 
geben in trockenen Zeiten den unter 
ibr befindlicben Geweben Wasser 
abo Die Epidermiszellen schrum
pfen bierbei durcb Verbiegung del' 
diinnen Seitenwandungen zusammen, 
um in giinstigeren Zeiten wiedel' 
Wassel' in sicb aufzuspeicbern, 
wodurch die friihere Gestalt der 
Zellen wieder gewonnen wird. Bei 
PflanzeIJ , die ganz unter clem 
Wasserspiegel leben, spielt die 

Pig. 35. Querschnitt durch ein Stiick
chen der Blattspreite von Ficus elastica. 
w = Wassergewebe. Die anderen Buch
stab en werden spater erklart. - Stark 

vergr. (Nach Sachs, verandel·t.) 



32 Anatomie. 

Epidermis als Wassermantel begreiflicherweise keine Rolle, bei 
anderen Wasserpflanzen, sowie bei Gewachsen an nassen und schattigen 
Ortlichkeiten nul' eine untergeordnete; hiiufig ist in sol chen FiUlen 
zwar die Cuticula entwickelt, abel' die Epidermiszellen haben im 
li brigen eine andere Funktion zu erflillen. U mgekehrt verhiilt es sich 
naturgemafs bei Pflanzenarten, die an trockenen, sonnigen Standorten 
gedeihen; bei diesen kann sogar del' Wassermantel mehrzellschichtig 
sein wie in Fig. 35. Jedoch wird die Mehrzellschichtigkeit del' 
Epidermis nicht immer durch Vermehrung von Wasserzellen verur-

Fig. 86. Querschnitt durch eine Nadel von 
Pinus Pinaster. - e = Epidermis; es = Skelett
zellen. Die iibrigen Buchstaben finden spater 
ihre Erklarung. Etwa 50 mal vergr. (Aus 

Sachs' Lehrbuch.) 

Fig. 87. Querschnitt durch einen Teil del' Rinde 
eines jungen Stengels von Alnus glutinosa. -
e = Epidermis; p = Periderm; s = Skleren
ehymzellen. - 300 mal vergr. (Nach Moller.) 

sacht, haufig sind es, wie 
z. B. bei den mehrjahrigen 
N adeln del' gemeinenKiefer 
und anderen Arten, Fig. 36, 
Skelettzellen, welche als 
mechanische Verstarkung 
zu den Epidermiszellcn 
hinzutreten. 

2. Das Per ide I' m , 
K 0 r kg ewe be, tritt an 
mehrjahrigen, in die Dicke 
wachsenden Organen auf, 
Fig. 37. Auch das Ab
fallen del' Laubblatter ge
schieht dureh Bildung eines 
solchen Gewebes an del' 

Trennungstlache, del' 
p B I at t n a l' be. Es besteht 

aus einem toten, also pi as
maleeren, mehrzellschichti
gen, luftflihrenden Dauel'
gewebe aus lliekenlos ver
bundenen Zellen, deren 
Wandungen einen eigen
tlimlichen Stoff, das S u
b e r in, eingelagert ent
halten: v e r k 0 r k t sind. 
Das Suberin stimmt in Be
zug auf sein Verhalten 
gegen Wasser mit dem 
Cutin lib ere in , sodafs das 

I Korkgewebe ein vorzlig
liches Mittel gegen Wasser
verdunstung darbietet und, 
wenn es starker entwickelt 
ist, auch einen guten me
chanischen Schutz gewahrt. 
Auch das geringe Warllle
leitungsverlllogen dieses 

Gewebes kOlllmt den Pflanzen, namentlich den oberirdischen Organ en, 
sehr zu statten, da ein schneller Temperaturwechsel den Geweben 
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leicht sehadlich wird. Durch die vel'korkten Wandungen vermag 
also Wasser resp. Nahrfiiissigkeit nicht zu dringen; das Korkgewebe 
wird daher aueh nieht ernahrt und stirbt ab, ohne natiirlich in seiner 
Funktion beeintrachtigt zu sein. Da es, wie schon gesagt, vornehm
lieh bei Stengeln, die in die Dicke waehsen, vol'kommt, deren Aufsen
fHiehe es bekleidet, so ist erkHirlich, dafs es, da del' Kol'k dem 
Diekenwachstum del' Stengel nicht zu folgen vermag, wie ein zu 
enges Kleid einreifsen mufs. Dureh ein Kor}rmel'istem: das Ph e I
log en, werden jedoeh die so entstehenden Liicken durch Kork
bildung el'setzt, und es wird dureh dasselbe die Verstarkung des 
Korkgewebes iiberhaupt bewirkt. 

3. B 0 r k e entsteht aus' einem einfaehen Periderm, wenn das 
Phellogen naeh einiger Zeit sieh zu teilen aufhol't und ein neues 
Phellogen als Folgemeristem in weiter nach dem Innern des Ol'ganes 
gelegenen Parenchymschichten sich bildet. Dieses erzeugt nun nach 
aufsen hin neues Korkgewebe, welches natiirlich ein Abstel'ben del' 
hierdurch von einer Wasserzufuhr abgesehnittenen Gewebepartieen 
bewirkt. Derselbe V organg wiederholt sieh tifter, sodafs vertrocknete 
Gewebelagen und Korhonen miteinander abwechseln. Die Borke 
besteht also aus Kol'k und dem durch diesen von del' Ernahrung 
abgeschnittenen und daher vertroekneten anderen Rindengewebe. 
Findet die Bildul1g des neuen Phellogens an allen Punkten des 
Ol'ganes in gleichem Abstande von del' Peripherie statt, so erhalten 
wir wie beim Weinstoek R i n gel b 0 I' k e, andernfalls S c h u p p e n
b 0 I' k e, wenn nul' ein Abschneiden von Gewebestiicken, die sich 
spateI' als Schupp en losen, stattfindet. S t e i n b 0 I' ken entstehen 
dul'ch starke Verdickung del' bei del' Peridermbildun~ abzuschneiden
den Parenchymzellwandungen, behufs ErhOhung del' Festigkeit del' 
Borke. 

2. Das Skelettsystem. 

Fast samtliche komplizierter gebaute Pflanzen, von den Moosen 
an aufwarts, besitzen ein eigentliches, die Festigkeit des Pflanzen
korpers bedingendes Skelett; es ist dies eine Thatsache, die erst 
seit 1878 durch Schwendener's epochemachende Untersuchungen 
geniigende Begriindung fand und viele pflanzenanatomische Thatsachen 
erkHirte. Nul' den niedersten Pflanzen fehlt ein Skelett vollstandig; 
abel' auch unter den hochsten Gewachsen giebt es solchE', die eines 
spezifischen Skelettes ganzlich entbehl'en. 

Man nennt das Skelettgewebe oder, wie man sich auch ausdl'iickt, 
das "mechanische Gewebe" del' Pflanzen Stereom und seine Zellen, 
die Skelettzellen odeI' Illechanischen ZeIlen, S tel' e 'i den. Diese 
zeichnen sich - ganz ebenso wie die Zellen del' tierischen Knochen -
durch besondel'e Dickwandigkeit und Festigkeit aus und sind entweder 
vel' h 0 1 z t (dul'ch eine besondere chelllische Ulllbildung del' Mem
bl'anen verhal'tet) und dann nicht mem wachstumsfahig, in welchem 
FaIle sie sich ausschliefslich in ausgewachsenen Organteilen finden, 
oder sie sind eine Zeit lang odeI' bleiben zeitlebens wachstumsfahig. 

Potonie, Elemenw der Botanik. 3. Auf!. 3 
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E 1 e men tar g e b i 1 d e des S k e 1 e tt s. 

A. Die nicht mehr wachsenden Sterelden werden unterschieden 
in Bast-, Libriform- und Sklerenchymzellen; im Anschlufs daran sind 
die Trachelden zu erwahnen. 

1. Bas t - und Lib I' i for m- Z e 11 e n odeI' - F a s ern, Fig. 38, 
sind dickwandige, prosenchymatische, meist abgestorbene, daher Luft 
ftihrende Zellen, deren Wandungen bei typischer Aus bildung langs

Fig. 38. 
Liingsschnitt 

durch ein 
Bastgewebe 

mit schiefen, 
spaltenf6rmi
gen Tiipfeln. 
Stark vergr. 

odeI' linksschief *) gerichtete Spalten-T ti P f e 1, d. h. un
verdickt gebliebene Stellen in del' Membran, aufweisen 
und zuweilen aus ziemlich unveranderter Cellulose be
stehen, haufiger jpdoch verholzt sind. - Die Ausdrticke 
Bast und Libriform sind rein ortliche: Man nennt im 
speziellen die bisher beschriebenen Sterelden bei den 
nachtraglich in die Dicke wachs end en Dicotyledonen, 
wenn sie im Holz liegen, Lib ri for m z e 11 en, in an
deren Fallen, also auch ftir die Sterelden in del' Rinde, 
braucht man den Ausdruck Bas t. 

2. Sklerenchymzellen, 
Steinzellen, Fig. 39, sind 
nicht prosenchymatische, meist 
deutlich parenchymatische, sehr 
dickwandige Zellen mit - von 
del' Aufsenseite gesehen - ein
fachen punkt- bis kreisformigen 
Ttipfeln; sie sind meist stark 
verholzt und oft abgestorben. 

3. Wir mtissen hier als eine 
besondere Form derSkelettzellen 
auch diejenigen Trachelden, 
namlich Zellen des spateI' zu be
handelnden Wasserleitungs- und 

Fig. 39. Sklerenchymzelle 
mit stark verdickter Mem
bran, in welcher sich kanal
formige Tiipfel befinden.-

Stark vergr. 

-speicherungssystemes (des T r a c h e 0 m s, H y d rom s) 
erwahnen, die sich durch grOfsere Dickwandigkeit auszeichnen. Sie 
sind also keine typischen Sterelden, da sie neben del' Funktion del' 
letzteren auch del' Wasserzirkulation und -Speicherung dienen, und 
man kann sie, urn das angedeutete Verhaltnis im Namen auszudrticken, 
am beRten als H y d r 0 - S tel' e 1 den oder, wenn man lieber will, als 
S tel' e 0 - T r a c h e 1 den bezeichnen. Sie sind besonders bei den 
NadelhOlzern, Cycadaceen und Drachenblutbaumen verbreitet, und 
ihre Wandungen besitzen sogen. g e h 0 f t e T ti P f e 1. Diese gehoften 
Tiipfel entstehen, indem eine kreisfOrmige odeI' elliptische Membran
stelle unverdickt bleibt, wahrend die Verdickung del' Umgebung die 
betreffende Stelle wie ein Uhrglas das Zifferblatt iiberwolbt, sich abel' 

*) Die Ausdriicke rechts und links werden von den Botanikern, auf Spiral
windungen angewendet, im umgekehrten Sinne gebraucht als von den Mecha
nikern: Bewegt man sich in der,. Richtung z. B. eines windenden Stengels wie 
auf einerWendeltreppe die Rohe hinauf, und bleibt hierbei die Stiitze des 
Stimgels resp. die Mittelaxe der Treppe zur Rechten, SQ nennt man die Pflanze 
rechtswindend, umgekehrt linkswindend. 
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nieht vollig sehliefst, sondern etwa in der Mitte eine kleine kreis
oder spaltenformige Gffnung in der Wolbung frei liifst, die - von 
oben auf die MembranfHiehe gesehen - wie ein kleiner Kreis oder 
eine Ellipse erseheint und von dem aufseren Rande der Wolbung wie 
von ;einem Hof umgeben wird. Vergl. hierzu die Figuren 40-42 
nebst ihrer Erklarung. - Die Tiipfel benaehbarter Membranen 
treffen, wie a in Fig. 42 zeigt, genau aufeinandel'. 

, 
I I ~ ,.. 

t-; _ n 

a 
II- ~ 
III : ,..... 

Fig. 40. Querschnitt 
durch ein Holzsplitter
chen von Cycas revoluta. 
1.. = Hydro-Sterei'den, 

a = Parenchym. -
Stark vergr. (0.) 

Fig. 41. Zwei Mittel
stucke gehOft- getupfel
ter Hydro-Stereiden im 
Liingsschnitt durch das 
Holz von Cycas revolnta. 

Stark vergr. (0.) 

Wie bei den Stereo-Traehe'iden kOllunen 
Uberhaupt noeh mehrfaeh Falle VOl' , dafs 
Zellen, deren Hauptfunktion in einer meeha
nisehen Leistung besteht, noeh anderen Funk
tionen dienen, ebenso wie andel'el'seits gewisse 
Zellen, die nieht zum Skelett-System gel'eehnet 
werden konnen, nebenher meehanisehe Be
deutung besitzen. So speiehern die meeha
niseh wil'ksamen Zellen im Holze del' Ber
be'ritze nebenhei Starke in sieh auf und funk
tionieren also aueh wie Speiehergewehe. 

B. Noeh waehstumsfahige Stere'iden 
sind die Colle n c h y 111 Z e 11 en, Fig. 43, die 
naturlieh so lange leben, wie die Pflanze 
Uberhaupt lebt, vorausgesetzt, dafs sie nieht 
Jugendstadien von Bastzellen sind. Die Wand
verdiekungen del' Collenchymzellen beschl'an
ken sich auf die Zellkanten behufs El'leieh
terung del' N ahrungs- und Wasserzufuhr dureh 
die diinn verbliehenenMembranstellen, welehe 
auf dem Wege del' Diffusion (vergl. Er
klarung derselben weiter hinten) stattfindet. 

G a 

0·~~t 
@@ 

Fig. 42. Ende eiuer 
Tracheide von Pinns sil
vestris in der Liings
ansicht mit 9 gehoften 
Tiipfeln; bei a schemati
scher Querschnitt durch 
2 aufeinander treffende 
Tiipfel, der so geftihrt 
ist, dafs der Schnitt 
durch diel zentralen Off
nungen in den Wolbun
gen geht. - Stark vergr. 

Fig. 43. Collenchym
Gewebe im Querschnitt. 

Stark vergr. 

Del' Hauptinhalt del' Collenehymzellen besteht in Wasser; del' hydro
statische Druek (Turgor) in ihnen ist sehr bedeutend, er betl'agt 
9-12 Atmospharell und bedillgt die Festigkeit des Gewebes, 

3* 
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Haufig genug halten tibrigens die Skelettzellen in Form und 
Beschaffenheit die Mitte zwischen den mit weicheren und biegsameren 
Wandungen versehenen typischen Collenchymzellen und den Bastzellen. 

Festigkeit del' mechanischen Zellen und einiges aus 
d e r F est i g k e its 1 e h r e. 

1. Die typischen Stereomzellen besitzen eine bedeutende Festigkeit. 
Ein Faden frischer Bastzellen von 1 qmm Querschnitt z. B. ver

mag je nach del' Pflanzenart, welcher derselbe entnommen ist, ungef'<ihr 
15-20, in seltenen Fallen 25 Kilo zu tragen, ohne dafs del' Faden 
nach Entfemung del' Gewichte eine dauemde Ver!lingerung erfahren 
hatte, d. h. ohne dafs seine Elastizitatsgrenze tiberschritten worden 
ware. Ein Eisen- odeI' Stahl-Draht odeI' -Stab von gleichem Quer
schnitt tragt 13,13-24,6 Kilo, woraus ersichtlich ist, dafs das Trag
vermogen des starksten Stereoms demjelligen des Eisens nicht nach
steht. Es besteht jedoch del' Unterschied, dafs del' Bast, sowie die 
Elastizitatsgrenze um ein ganz geringes tiberschritten wird, sofort 
reifst, wahrend die Eisendrahte nul' eine dauemde Verlangerung 
erfahren und erst bei einer weit hoheren Belastung, Schmiedeeisen 
in Stab en z. B. bei 40 Kilo auf den Quadratmillimeter, zerreifsen. 

Die Zugfestigkeit des Collenchyms steht derjenigen des echten 
Bastes nach; allein es besitzt eine grOfsere Geschmeidigkeit als 
Bast, wie dips ftir die Leistungen, welche dem Collenchym obliegen, 
vorteilhaft ist. Die Elastizitatsgrenze des Collenchyms wird namlich 
bereits bei einer Belastung von 1,5-2 Kilo fiir den Quadratmillimeter 
tiberschritten, und es tritt eine bleibende Verlangerung ein. 

2. Bevor wir nun an die Betrachtung del' Anordnung des Ske
letts bei den verschiedenen Pflanzen selbst gehen, ist es geboten, 
VOl' erst einige elementare Punkte aus del' Ingenieur-Wissenschaft zu 
bertihren, deren Kenntnis zum Verstandnis des Folgenden notwendig ist. 

Denken wir uns einen aufrechten, in del' Erde starr befestigten 
vierkantigen Balken, an dessen Spitze ein Tau angebracht ist, welches 
am anderen Ende als Handhabe dient, um den Balken einem seit
lichen Zug auszusetzen, so ist es klar, dafs die Zugkraft bestrebt 
ist, den Balken zu bie~n, dafs also diesel', wie man sich ausdrtickt, 
b i e gun g sf est gebaut sein mufs, wenn er del' Einwirkung wider
stehen soll. Es leuchtet nun ohne weiteres ein, dafs zwei Flachen 
des Balkens, namlich die del' Zugstelle zugewandte und die gegen
tiberliegende, vorzugsweise dem Angriff ausgesetzt sind, also den 
grOfstell Widerstand zu leisten haben, und zwar ist del' Zug bestrebt, 
die abgekehrte Seite zu verlangem und die zugekehrte zu verktirzen, 
wahrend im Centrum des Balkens, in del' sogenannten n e u t r ale n 
S chi c h t, keinerlei Spannung stattfindet. Von del' zu- und abgekehrten 
Flache bis zur neutral en Faser nimmt die Spannung alImahlich abo 
SolI daher del' Balken aus einerlei Material konstruiert werden, so 
dars moglichst wenig davon verbraucht wird, so ist es angezeigt, die 
Hauptmasse des Materials nach den Orten grOfster Spannung zu ver
legen. Die Verbindung diesel' Teile kann alsdann, da sie weit weniger 
in Al1spruch gel1ommel1 wird, durch ein Maschensystem oder Gitter
werk geschehen. Stehen zwei Arten von Material zu Gebote, so 
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roufs das festere fur die zu- und abgekehrte Seite, das weniger gute 
als Verbindungsmittel benutzt werden. Den gezogenen Teil einer 
solchen Konstruktion nennt man die Z u g g U I' tun g, den gedruckten 
die D I' u c k g U I' tun g, und das Verbindungsmaterial wird als F u I
I u n g bezeichnet. Den ganzen Apparat nennt man einen T-Trager, 
weil man dem Querschnitt die Form eines Doppel-T (I) zu geben 
p£legt, bei welchem die beiden Querstriche die Gurtungen bezeichnen, 
wahrend die Verbindungslinie die Fullung darstellt. 1st die Querc 
schnittsform mehr I-formig, so spricht man von einem I-Trager. Es 
larst sieh berechnen, dafs das Widerstandsvermogen des biegungs
festen Balkens mit del' GrOfse des Abstandes del' beiden Gurtungen 
voneinander wachst; dafs auch die Festigkeit des Ganzen mit del' 
Starke del' Gurtungen wachst, ist selbstverstandlich. Fur die Druck
gurtung ist jedoch aufser del' G r 0 fs e des Quersehnitts auch noeh 
die Form von Bedeutung, wahrend letztere fur die Zuggurtung 
gleichgultig ist: fur diese kann eine Kette odeI' ein Tau Verwendung 
find en. Die Druekgurtung jedoeh ist geneigt, bei ubermafsiger Inan-

31 

1.~~ 

Fig. 44. 1 = Querschnitt durch eine einseitig biegungsfeste Konstruktion; 
2 = mehrseitig biegllngsfeste Konstruktion. f = Fiillung zwischen der Zug
gurtung gl und der Druckgurtung x g2 x, letztere in Form eines T-Tragers. 

Die Gurtungen dieses Tragers sind x x, seine Fiillung g~. 

spruchnahme seitlich auszubiegen odeI' einzuknicken, und man giebt 
derselben aus diesem Grunde die Form eines liegenden T-Tragers (1-1). 
Es hat daher schematisch ein solcher komplizierter Trager auf dero 
(~uerschnitt die Form 1 in Fig. 44. 

Diese T -Trager-Konstruktion ist naturlich nul' ein e ins e i t i g 
b i e gun g s f est e I' Apparat und nul' da zu verwenden, wo die Krafte 
nul' in einer Richtung wirken. Denken wir uns abel' mehrere solcher 
Trager derart kombiniert, dars sie die neutrale Axe in del' Mitte 
jeder Fullung gemeinsam haben und daher im Querschnitt einen 
roehrstrahligen Stern wie 2 in Fig. 44 darstellen, so entsteht eine 
in v e I' s chi e den en Ric h tun g e n b i e gun g s f est e Konstruktion. 
Dureh seitliche Verbindung del' Gurtungen untereinander erhalten 
wir einen Cylinder, und wahlen wir die Verbindungsstucke von 
gieicher Festigkeit wie die Gurtungen selbst, so entsteht ein a 11-
seitig biegungsfester Apparat, in welchem die gegenuMr
liegenden Verbindungsglieder als zusammengehiirige Gurtungen betrach
tet werden konnen. Nunmehr kann man sich auch die Fullungen 
del' einzelnen Gurtungen hinwegdenken, ohne dars die Leistungs
fahigkeit dieses dadurch entstehenden, bei Bauten haufig angewende
ten h 0 hIe nCr lin del's herabgemindert wurde, da hier die gegen-
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iiberUegenden Gurtungen, die je nach del' Richtung del' gerade 
einwirkenden Kraft einmal Zug-, ein andermal Druck-Gurtungen sein 
konnen, untereinander - und zwar seitlich - verbunden bleiben. 

Die besprochenen Apparate, del' T-Trager und del' hohle Cylinder, 
sind, wie wir sahen, Konstruktionen, die dort Verwendung finden, 
wo einer b i e g end e n Kraft Widerstand zu leisten ist. Anders 
ordnet del' Ingenieur sein Material, wenn es sich um z u g f est e 
Einrichtungen handelt. Wie bereits bemerkt, kommt es fiir die 
allein auf Zug in Anspruch genommene Gurtung nicht auf die Quer
schnittsform (also ob Trager resp. Cylinder) an, sondel'll die Wider
standsfahigkeit ist einzig von del' G r 0 fs e del' Querschnittsfiache des 
verwendeten Materials abhangig; jedoch ist darauf zu achten, dafs 
del' ausgeiibte Zug gleichmafsig auf jedes Teilchen des Querschnittes 
einwirkt. Fiir zugfeste Konstruktionen ist daher, wie die Erfahrung 
lehrt, die Anwendung des Materials in solider Form am zweckmafsig
sten, wie das Tau zeigt, das ein solcher Apparat ist. 

Skelettformen in allseitig biegungsfesten Organen. 

I. 

Wenn wir an die aufseren Erscheinungsformen del' Pfianzen
organe denken, so wird uns sofort klar, dafs ein sehr grofser Teil 
derselben biegungsfest sein mufs. Die Stiele del' gewohnlich mehr 
odeI' minder wagerecht abstehenden Blatter haben dem Gewichte del' 
Blattfiache uhd den auf dieselben einwirkenden Kraften Widerstand 
zu leisten. Ein Baumstamm und iiberhaupt aufrechte Stengelteile 
miissen das Gewicht del' Krone resp. del' oberen Organe tragen und 
seitlich den nach allen Richtungen wirkenden Winden Widerstand 
leisten. Eine Untersuchung solcher Organe ergiebt nun aucll, dafs 
in denselben die mechanisch wirksamen Elemente nach den erwahn
ten mechanischen Prinzipien angeordnet sind, da es natiirlich fiir die 
Pfianze von Vorteil ist, mit moglichst wenig Materialaufwand die 
erforderliche Biegungsfestigkeit herzustellen. N ach dem Gesagten 
konnen wir schon ohne weiteres vermuten, dafs in sol chen Fallen 
das Skelett die Form eines hohlen Cylinders annehmen oder sich 
doch auf diesen zUriickfiihren lassen wird, und in del' That bestatigt 
sich diese Annahille, so gut man nul' wiinschen kann. Bei den Moosen, 
Pteridophyten, del' Abteilung -del' Monocotylen mit wenigen Ausnahmen 
und bei den einjahrigen Dicotylen findet sich in den biegungsfesten 
Organen iiberall die geforderte Konstruktion. Betrachten wir einige 
typische Falle. 

1. Untersucht man unter dem Mikroskop den Querschnitt des 
cylindrischen Bliitenschaftes odeI' eines Blattstieles von Arum macu
latum - die im wesentlichen iibereinstimmen -, so tindet man 
unter del' einzellschichtigen Epidermis, in ziemlich gleichen Abstanden 
voneinander 15-35 Gewebekomplexe aus Skelettzellen, Fig. 45, 
die unter del' Baut langsverlaufende Stereomstrange darstellen. Je 
zwei gegeniiberliegende Rippen konnen als I-Trager aufgefafst werden 
und bilden zusammengenommen durcll ihre ringformige Anordnung 
einen allseitig biegungsfesten, allerdings unterbrocllenen Cylinder. 
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Das iibrige Gewebe, welches einer 
anderen Funktion dient, hat nebenbei 
fiir das mechanische System die Be
deutung einer FiiIlung. Seine Haupt
funktion besteht, wie wir bei Betrach
tung des Assimilationssystems noch 
ausfiihrlicher sehen werden, in del' 
fiir das Leben so wichtigen Thatigkeit 
del' Aufnahme der gasformigen N ah
rung (Kohlendioxyd) und der Ver
arbeitung derselben, Assimilation, so
wie in del' Atmung. Es ist nun fiir 
das Verstandnis del' Anordnung del' 
Skelett-Elemente im hOchsten Grade 
bemerkenswert, dafs dieses grune Assi
milationsgewebe, wenn es funktionieren 
solI, des Lichtes bedarf. Es folgt hier
aus, dafs fiir dasselbe ebenso wie fur 
die mechanischen Elemente eine peri
pherische Anordnung von V orteil ist. 
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Fig. 45. Qllerschnitt durch den 
Bliitenschaft von Arum maculatum 
mit 24 peripherischen Stereom
strangen 8. Die iibrigen liber den 
ganzen Querschnitt zerstreuten klei
nen Partieen m sind Querschnitte 
del' die Nahrung leitenden Strange. 
g = Grundparenchym; a = ARSi
milationsgewebe. - Etwa lOrnal 

vergr. (Original.) 

Beide Systeme, sowohl das mechanische als auch das Assimilations
Gewebe streben also aus verschiedenen Grunden nach der Peripherie: 
das erste aus den fruher erorterten mechanischen Griinden, das zweite, 
weil es des Lichtes bedarf. Wenn man also findet, dafs zwischen 
den Bastrippen und del' Epidermis etwas Assimilationsgewebe noch 
eingeschoj)en ist, wie dies in del' That bei dem erwahnten FaIle vor
kommt, so ist dies aus dem erhohten Lichtbedurfnis des Assimilations
Gewebes zu erklaren. Die Pfianze ist eben nicht allein ein mecha
nisches Geriist, sie hat nicht allein fiir die notige Festigkeit ihrer 
Organe, sondern ebensowohl fUr die Erfiillung anderer Lebens
bedingungen zu sorgen, wenn sie bestehen will. Es wiederholt sich 
duher in den zunachst zu besprechenden Fallen von Konstruktionen 

Fig. 46. Querschnitt durch den hohlen Stengel von Equi~etum hiemale. -
81 und 82 = Stereom; m = Leitbiindel; i = Intercellularraume; a = AS8imi
lations·Parenchym; e1 und e2 = Scheiden verkorkter Zellen, welche die Leit-

blindel einschliefsen. - Etwa 20mal vergr. (Original.) 
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allseitig biegungsfester Organe die Konkurrenz zwischen dies en beiden 
Gewebesystemen, und je nach den verschiedenen Pflanzenarten gewinnt 
bald das eine, bald das andere die Oberhand, odeI' sie teilen sich 
gleichmafsig in den del' Oberflache zunachst befindlichen, ihnen 
gewahrten Raum. Bei Arum und vielen anderen Pflanzen wie z. B. 
auch bei manchen Schachtelhalmarten ist das letztere del' Fall. Nul' 
selten, wie bei Schmarotzer-Pflanzen oder Faulnisbewohnern (z. B. 
Coralliorrhiza innata), aber zuweilen auch bei anderen Gewachsen, 
Fig. 46, befindet sich das Stereom ganz aussen. 

2. Auch bei den Pflanzen, bei denen grOfsere mit kleineren 
Bastrippen abwechseln und ferner bei den Arten, bei welchen an 
Stelle eines einzigen Stel'eomstranges zwei vorkommen, die, radial 

Fig. 47. Stengelquerschnitt von 
Scirpus caespitosus. Zu iiufserst 
die Epidermis e. Die Mestom
biindel m werden von den Skelett
teilen s eingeschlossen. Zwischen 
je 2 Biindeln befinden sich im Ge
webe grofse Luftliicl;en i. Del' 
Stengel ist hohl i. a = Assimi
lationspal'enchym. - Etwa 60mal 
vergr. (N ach Schwendener, ver-

vollstiindigt.) 

gestellt, zusammengenommen periphe
risch angeol'dnete I-formige Trager, 
Fig. 4 i, darstellen, teilen sich Skelett
und Assimilationselemente in den del' 
Oberflache zunachst befindlichen Raum. 
Hingegen besteht die Fiillung (m) del' 
peripherischen Trager ausschliefslich 
aus Gewebe, welches in der Pflanze die 
Nahrmaterialien und das Wasser leitet 
und im Gegensatz zum Stereom das 
M est 0 m genannt wird. Die Mestom
gewebe verlaufen durch die Pflanze 
als Strange, welche Me s tom b ii n del 
heissen, wahrend als Lei t b ii n del 
nicht allein reine Mestombiindel, sondern 
auch Strange bezeichuet werden, die 
neben den Nahrung und Wasser leiten
den Elementen auch uoch Stel'eyden 
oder Hydro-StereYdeu besitzen. 

Es kommen bei verschiedenen 
Pfianzennoch mannigfache Abweichungen 
in der Konstruktion vor, die sich indes 
auf den besprochenen Typus peripherisch 
angeordneter Stereomstrange zuriick

fiihren lassen. Gewisse Baststrange jedoch haben weniger Einflufs auf 
die Festigkeit des ganzen Organs als vielmehr lokale Bedeutung. So 
sind, urn ihnen noch einen speziellen Schutz zu gewahren, haufig die 
im Innern del' Stengel verlaufenden Mestombiindel, Fig. 51, mit 
besonderen - wenn auch relativ schwachen - Stereombelegen aus
gestattet, und zwar vorzugsweise an den Stell en, wo sich die zarteren 
Teile del' Mestombiindel befinden. Wegen dieses besonderen Schutzes, 
den die N ahrung leitenden Strange such en , lehnen sie sich sehr 
haufig auch an die peripherischen Trager von innen an und begleiten 
dieselben, wie in Fig. 47 und 51. 

3. Auch in den aufrechten Stammen der tropischen Baumfarne 
finden sich grofse peripherisch angeol'dnete Mestombiindel, die zu 
ihrem Schutze von so starken Stereomschichten umgeben sind, dafs 
diese gleichzeitig als biegungsfestes Gerilst dienen. 
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Die Farnfamilie del' Cyatheaceen weist haufig - darauf ist von 
den anderen Autoren, die iiber das Skelettgewebe gearbeitet haben, 
nicht geachtet worden - eine besondere Anordnung illl'es mecha
nischen Gewebes auf, welche einer in neuerer Zeit besonders haufig 
bei Bauten angewandten Konstruktion biegungsfester Geriiste -.:... 
namlich in Form von gewellten Blechen - entspricht. Das Well
blech ist allerdings, wie es scheint, bisher noeh nicht - wenigstens 
nicht in grOfserem lVIafsstabe - zur Konstruktion aufrechter biegungs
fester Saulen gebraucht worden; allein dafs die Anwendung des 
widerstandsfahigen Materials in del' Art, wie es del' Querschnitt 
Fig. 48 zeigt, sehr zweckmiifsig ist, geht aus del' Wellblech-Theorie 
hervor. Dieselbe besagt, dafs 
del' Widerstand, welchen eine 
wellenformig gebogene Platte von 
einer gewissen Wanddicke einer 
biegenden Kraft entgegensetzt, 
bedeutend grOfser ist, als del' 
Widerstand, den bei demselben 
Material-Aufwand eine eben
solche, jedoch ungewellte Platte 
derselben Kraft lei stet. Die 
Widerstandsfahigkeit steigert 
sich mit del' Hohe del' Wellen
berge und del' Tiefe del' Wellen
thaler. Es folgt hieraus, dars 
zur Erzielung des namlichen 
Effektes del' wellenformige Ktir
per weniger lVIaterial gebraucht 
als del' ungewellte. Natiirlich 
mufs del' gewellte Korper dabei 
del' einwirkenden Kraft eine 
seiner beiden Wellenflachen zu

Fig. 48. Quel'$chnitt dul'ch den auf
rechten, ziemlich hohen Stamm eines 
Baumlaru aUl! del' Familie del' <.,yathea
ceen. 8 = Stereom, In = Mestom, i = 
Hohlraum. - Etwa urn 1/2 verkI. (Ori-

ginal.) 

wenden und nicht etwa eine andere Seite. Wenden wir dies auf den 
Skelett-Bau des in Fig. 48 abgebildeten Farnstamm-Querschnittes 
an, so folgt nach dem Gesagten, dafs die Leistungsfahigkeit dieses 
Stammes bedeutend grOfser ist, als wenn, anstatt del' an del' Peripherie 
wellenftirmig angeordneten Skelettmasse, die gleiche Menge von 
Skelettgewebe in Form eines einfachen hohlen Cylinders, wie ilm 
z. B. Fig. 52 zeigt, vorhanden ware. 

4. Die wasserliebenden Pflanzen an Teichrandern, in lVIoor
briichen und dergleichen besitzen an del' Peripherie ein lockeres, von 
zahlreichen Luftkanalen (i in Fig. 49) durchsetztes Gewebe, welches 
- wie wir spateI' sehen werden - den Wasserpflanzen unentbehrlich 
ist, und es wird hierdurch das mechanische System gentitigt, sich 
von den aufsersten Teilen zuriickzuziehen. Es sind hier die etwas 
tiefer liegenden Baststrange tangential durch ein ebenfalls festes 
Gewebe, wenn auch kein Skelettgewebe, miteinander vel'bunden, 
wodurch die Wil'ksamkeit des mechanischen Systems erhOht wird. 
1n vielen Fallen liegt unter dem Durchliiftungsmantel eil1 kontinuier
licher Stereomcylinder, Fig. 49. 
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Fig. 49. Quersclmitt durch den Blattstiel von Marsilia quadrifolia. - ep = 
Epidermis; i = Intereellularen. Das punktierte Gewebe = Assimilationsgewebe; 
das Gewebe in Kreuzschraffur = stereomatisches Gewebe, welches uuch del' 
Speicherung von Nahrstotfen dient. Die iibrigen Buchstuben finden spateI' ihre 

Erklarung. - Etwa 50mal vergr. (Original.) 

5. Bei dreikantiger Ausbildung des Stengels findet sich die 
Hauptmasse des Stereoms in dim Kanten (z. B. bei vielen Cypera
ceen), denn diese sind am weitesten von der centralen Axe entfernt, 
und das mechanische Prinzip verlangt als die giinstigste Konstruktion, 

Fig. 50. Querschnitt durch den 
hohlen Stengel von MoJinia coe
mlea. - In den gerippten Skelett
IIohlcylinder s sind kleinere Mes
tombiindel eingebettet. Die sich 
an die Innenflache des Cylinders 
anlehnenden grOfseren Mestom
Biindel In sind von Stereom um
geben, welches mit dem Cylinder 
in Verbindung steht. e = Epi
dermis; g = Grundparenchym; 
a = Assimilationsgewebe; i = 
Luftl'aum. - Etwa 20mal vergr. 

(Original.) 

dafs die mechanischen Elemente mog
lichst weit von derselben angebracht 
werden. 

6. Bei gewissen Binsenarten (bei 
J uncus sowie Cladium Mariscus) ver
schmelzen die Stereombelege der Mestom
biindel in tangentialer Richtung zum Teil 
oder aIle mit einander, so dafs aufser 
den unter der Epidermis befindlichen 
Bastri ppen noch etwas weiter nach il1l1en 
ein hohler Stereomcylinder zu stande 
konllnt. 1st diesel' ganz kontinuierlich, 
und verschmelzen die Bastrippen mit dem 
Cylinder, so erhalten wirden gerippten 
Hohlcylinder, Fig. 50, womit z. B. viele 
Graser ausgestattet sind. Die peripheri
schen Gewebepartieen, die aufsen von der 
Epidermis, nach innen von einem Teil 
der Aufsenfiache des Cylinders und seit
lich von den Rippen eingeschlossen werden, 
sind Assimilationsgewebe, welche auch 
hier des Lichtbediirfnisses wegen an der 
Oberfiache des Organs liegen. Einige 
Graser haben entschiedene Neigung, die 
Stereomrippen zu. unterdriicken, so dafs 
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nahezu ein einfacher Bastcylinder iibrig bleibt, del' zwischen sich 
und del' Epidermis einige Zelllagen Assimilationsgewebe HUst. 

7. Bei vielen Pflanzen wird die Biegungsfestigkeit durch Bast
belege del' peripherischen Mestombiindel erreicht; es kommt dadurch 
auf dem Querschnitt ebenfalls ein mechanischer, allerdings unter
brochener Ring zu stande, wie dies namentlich schOn die Bambus
stauden und besonders die Palmen zeigen, Fig. 51. Auch die 
Drachenblutbaume sind him'her zu rechnen; jedoch ist bei diesen die 
schon erwlihnte Eigentiimlichkeit bemerkenswert, dafs die mechanisch 
wirksamen Zellen Hydro-Sterelden sind, d. h. auch del' Wasser-Leitung 
und -Speicherung dienen. 

·Fig. 51. Quersehnitt durch einen die Bliitenstinde tragenden Sprofs von 
Calamus speetabilis, einer Sehling-Palmen-Art, 8 = Stereom, In = Mestom, 

g = Grundparenehym. - Etwa 20mal vergr. (Original.) 

Allerdings besitzen bei diesem Typus auch die iibrigen, den 
Stengel durchziehenden, Nahrung leitenden Biindel Bastbekleidungen, 
jedoch bei weitem nicht in so reichlichem Mafse wie die mehr peri
pherischen. Fig. 51 veranschaulicht .deutlich den durch dieses Ver
hliltnis zu stande kommenden mechanischen Ring. 

Bei den meisten Grlisel'll und vi-elen anderen Pflanzen sind die 
Stengel hohl, und dies ist ebenfalls eine mechanisch giinstige Ein
richtung. Wenn die Stengel jedoch nicht hohl sind, so sind doch die 
innersten Partieen, welche weit geringerer mechanischer Inanspruch
nahme ausgesetzt sind als die liufseren Teile, immer weichel' als die 
letzteren. Man kann sich leicht, z. B. auf Querschnitten von Palmen
stammen, hiervon iiberzeugen; hier kommen nlimlich gegen das Centrum 
hin - im Gegensatz zu unsel'll Nadel- und LaubhOlzel'll - kaum 
odeI' doch nul' verhliltnismlifsig wenig Stereommassen VOl', denen 
obendrein einzig lokale Bedeutung als Schutz del' begleitenden 
Mestombiindel zugeschrieben werden kann. Es werden sogar, da die 
Entfel'llung del' centralen weicheren Partieen keine Schwierigkeiten 
verursacht, gewisse Palmen als Wasserieitungsrohren, Dachrinnen und 
dergleichen verwandt; ja von einigen Palmen (z. B. Cocos coronata) 
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Fig. 52. Querschnitt durch 
den Bliitenschaft von Anthe
ricum Liliago. - Zwischen 
der Skelettpartie 8 und der 
Epidermis e befindet sich 
ein Ring von Assimilations
gewebe a. 1m Grundparen
chym g find en sich Mestom
biindel m, von denen sic,h 
einige an die Innenfliiche des 
Skelettcylinders anlegen. -
Etwa 15mal, vergr. (Ori-

ginal.) 

Anatomie. 

wird Bogar das weiche Innere des Stammes 
von den Eingeborenen zu Brot verbacken. 

8. Bei Musa, Maranta u. a. sind hin 
und wieder die Bastbekleidungen der Mestom
biindel tangential miteinander verbunden und 
bei vielen Juncaceen sind es die der peri
pherischen Biindel schon samtlich, sodafs 
del' Ubergang zum kontinuierlichen Cylinder, 
wie er uns vollkommen ausgepragt gleich 
begegnen wird, ganz allmahlich geschieht. 

9. Diese mechanisch sehr giinstige 
Konstruktion des einfachen rippenlosen 
Hohlcylinders, Fig. 52, findet sich bei sehr 
vielen Pflanzenabteilungen, und zwar legen 
sich dem mechanischen Gewel)e, namentlich 
von innen (bei man chen einheimischen 01'
chideen), abel' auch von aufsen (bei del' 
Hyacinthe, bei gewissen Lauch-Arten und 
Schwertlilien) manche der Nahrung leitenden 
Biindel an, die auch gelegentlich im Skelett
cylinder eingebettet vorkommen. Viele ein

heimische Liliaceen, Orchideen u. s. w. bieten Beispiele fiir diesen 
Typus; auch viele Graser unterscheiden sich hiervon nul', wie wir 
sahen, durch das V orhandensein von Rippen, welche bis zur Oberhaut 
hinanreichen. 

II. 

Viele in die Dicke wachsenden mehrjahrigen Gewachse aus der 
Abteilung del' Dicotyledonen zeigen im ersten Jahre eine Ringlage 
von Bastbiindeln, welche das spateI' durch Peridermbildung abgeworfene 
und, wie wir gleich sehen werden, anderweitig ersetzte primare 
mechanische System bildet. So z. B. bei Cornus sanguinea, Platanus, 
AceI' campestre, Fagus, Betula, Ulmus campestris, Aesculus Hippo
castanulIl, Cytisus Laburnum u. s. w. Wegen del' durch das Dicken
wachstum komplizierteren Verhaltnisse verlangen diese Pflanzen eine 
gesonderte Betrachtung. 

Hiel'her gehoren vor alle11 Dingen samtliche Baume und viele 
Straucher, mit Ausnahme del' Palmen, welche letzteren im allgemeinen 
in der Jugend schnell an Dicke zunehmen und erst dann, wenn sie 
fast so dick wie die altesten Palm en derselben Art geworden sind, 
ausgiebiger in die Lange wachsen. 

Wie bereits (S. 43 No.7) erwahnt, wird die Biegungsfestigkeit del' 
Palmenstamme durch Ausbildung eines wenn auch unterbrochenen Hohl
cylinders aus Baststrangen erreicht, welche die peripherischen Mestom
biindel begleiten, vergl. Fig. 51; andel'S verhalten sich die Pflanzen 
mit nachtraglichem Dickenwachstum. Bei den Drachenblutbaumen, 
die - wie wir Seite 11 gesehen habeil - nachtraglich in die Dicke 
wachsen, obwohl sie zur Abteilung del' Monocotylen gehOren, in 
welcher ein Dickenwachstum nur ganz ausnahmsweise vorkommt, 
erzeugt ein Verdickungsring aus Folgemeristem (vergl. Fig. 9) nach 
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innen und aufsen neue Zelllagen. Das nach innen neugebildete 
Gewebe ist dicht von Mestombiindeln durchsetzt, die eine dicke 
Lage aus stark stereomatischen, also sehr dickwandigen Trache'iden 
aufweisen. 

N och komplizierter gestaltet sich das Verhalten bei den in die 
Dicke wachsenden Pflanzen aus del' Abteilung del' Dicotylen. Wahrend 
die Palm en , wie gesagt, schon in del' Jugend die ihnen iiberhaupt 
erreichbare Dicke erlangen, nehmen die Dicotylen verhaltnismafsig 
schnell an Lange zu und verdicken sich erst spateI' nach Mafsgabe 
del' zunehmenden Verlangerung. 1m erst en Jahre werden allerdings 
auch hier, wie ob'en bereits erwahnt, ofter peripherische Bastrippen 
odeI' Bastcylinder gebildet, die das vorlaufige biegungsfeste System 
darstellen; sobald jedoch die Pflanze anfangt, in die Dicke zu wachsen, 
wird meist durc', Korkbildung dieses ganze System abgeworfen, da 
von dem darunter sich bildenden Cambium-Ring neues Stereom resp. 
Hydro-Stereom erzeugt wird. Wie dies im besonderen VOl' sich geht, 
wollen wir uns jetzt an einem Baumstamm IdaI' machen. 

Unsere Laub- und Nadelbaume und 
sonst noch viele Pflanzen besitzen in 
der Jugend eine Anzahl in einem Kreise 
angeordneter Leitbiindel, Fig. 53. Aufser
halb derselben liegen die spateI' meist 
abfallenden Baststrange soder ein Bast
ring. Del' Cambiumring c bildet, wie 
schon Seite 11-12 gezeigt, sowohl nach 
aufsen als auch nach inn en neue Biindel
elemente, von denen jedoch die nach 
innen abgeschiedenen reichlich mit Ste
reom vermengt sind, haufig so reichlich, 
dafs letzteres die Hauptmasse del' nach 
innen abgeschiedenen Elemente, des 
"H 0 I z e s", ausmacht. Bei den N adel
holzern stell en, wie bereits Seite S4 No.3 
erwahnt, die Stereo-Trache'iden die mecha
nischen Zellen dar. Da nach aufsen keine 
Skelettzellen abgeschieden werden odeI' 
doch nul' hin und wieder in verschwin
dender Menge, Ulll lokal gewisse weiche 
Gewebemassen zu schiitzen, so bleibt das 

Fig. 53. Schematischer Quer
schnitt durch einen Zweig eines 
Lauh- oder Nadelholzes. Es 
sind 8 Leitbiindel angenommen, 
die durch den Cambiumring c 
in eine innere und iiufsere 
Pm·tie geteilt erscheinen. ht = 
Hautgewebe; l' = Rinde; 8 = 
Stereomj 1 = Leptomj liz = 
Holz; mk = Markverbin

dungen. (OriginaL) 

aufserhalb des Cambiumringes gelegene Gewebe, die R i n de, weichel'. 
Del' Hauptunterschied im Bau des mechanischen Systems bei 

den normal in die Dicke wachsenden Pflanzen gegeniiber den friiheren 
Typen ist also, dafs dasselbe von einem Teil del' Mestolllbiindel
Elemente durchdrungen ist, und dafs, durch das Dickenwachstum 
bedingt, eine fast kompakte, also irrationell gebaute Saule zu stande 
komlllt. Dafs iibrigens die innersten Partien spateI' wirklich auf das 
Leben eines Baumes keinen Einflufs ausiiben, lehrt schon die 
Erfahrung, daIs hohle Baume durchaus die gleichenLebenserscheinungen 
zeigen wie noch unversehrte. Es werden namlich von dem Cambium
ring aIle Jahre die gleichen Gewebearten wie friiher abgeschieden, 
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sodafs, da die neuabgeschiedenen die alteren ersetzen konnen, die 
inwendig hohl gewordenen Baume dann noeh alle zum Leben not
wendigen Gewebesysteme besitzen. Die zentrale weiche Partie, das 
M a I' k, ist freilich im allerersten Jahre, wenn del' Stengel sehr diinn 
ist; verhaltnismafsig grofs; spateI' jedoch, wenn del' Baumstamm 
betrachtlich an Dicke zugenommen hat, ist sie del' grofsen Menge 
von neu hinzugekommenem Holz gegeniiber verschwindend klein. Aus 
alledem sehen wir, dafs die nachtraglich in die Dicke wachsenden 
Baume, wie gesagt, mechaniseh irrationell gebaut sind, da nach 
erreichter gehOriger Dicke derselben die im 1nnern vorhandenen 
Skelettpartien mechanisch nicht mehr oder doch niemals voll in An
spruch genommen werden. 

1m Gegensatz zu den erstbeschriebenen Fallen allseitig biegungs
fester Konstruktionen bestehen also die Leitbiindel bei den nachtrag-
1ich in die Dicke wachsenden Dicotyledonen neben den Nahrung 
leitenden Elementen in ihren innerhalb des Cambiumringes gelegenen 
Teilen auch reichlicher aus Skelettgewebe: Stereom und Mestom, 
durchdringen sich also hier und stell en das Ho 1 z dar. 

S k e 1 e t t form e n i n e ins e i t i g b i e gun g s f est e nOr g a n e n. 

Bis jetzt haben wir nul' solche Organe betrachtet, die allseitig 
biegungsfest gebaut sein miissen, wenn sie den einwirkenden Kraften 
Widerstand leisten sollen. Eine oberflachliche Betrachtung del' 
Pflanzen ergiebt jedoch schon, dafs auchOrgane sehr haufig sind, 
die vorzugsweise nach e i n e l' Richtung hin durch biegende Krafte in 
Anspruch genommen werden und daher ihre etwa vorhandenen 
mechanischen Zellen derart zu ordnen haben, dafs ein vorzugsweise 
e ins e i t i g biegungsfester Apparat gebildet wird. Derartige Organe 
sind die wagerecht oder doch nahezu horizontal abstehenden Pflanzpn
teile, dere11 Eigengewicht immer in derselben Richtung wirkt, wie 
z. B. die meisten Blatter u. dergl. 

1. Allerdings besitzen gewohnlich die Blattstiele del' Phanero
gamen einen Cylinder, del' durch denjenigen Teil del' Leitbiinde1 her
gestellt wird, welcher dem Holze in den Stengelteilen entspricht, odeI' 
abel' einen mechanischen Ring unmittelbar unter del' Epidermis, del' 
an bestimmten Punkten yom Assimilationsgewebe unterbrochen wi I'd -
nicht abel' ein T -tragerformig angeordnetes Skelettsystem; allein aufse!" 
dem nach einer bestimmten Richtung wirkenden Eigengewicht del' 
Blattflache biegt del' auf dieselbe einwirkende Wind den Blattstiel 
mich den verschiedehsten Richtungen, sodafs die Anwendung des 
hohlen Cylinders, also eines allseitig biegungsfesten Apparates, ver
standlich erscheint. Es b1eibt jedoeh zu beachten, dafs die Seiten
flachen del' Blattstiele in allen Fallen weniger mechanisch in An
spruch genommen werden als die obere und die untere Seite, weil 
sowoh1 Wind wie Eigengewicht vol'zugsweise senkrecht zul' Blattflache 
wirken. Es werden denn auch die seitlichen Partien del' Blattstie1e 
bei einer grofsen Anzahl von Farnkrautern benutzt (z. B. bei Poly
podium vulgare, Pteris aquilina), um hierhin das Assimilationsgewebe 
zu verlegen, das, wie wir friiher bemerkten, notwendig dem Lichte 
genahert sein mufs. Vergl. Fig. 54. Das Skelettgewebe, welches 
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bei den betreffenden Farnkrautern als Gurtungen funktioniert, stofst 
unmittelbar an die Epidermis an, sodafs zwischen dieser und dem 
mechanischen System kein Platz fiir das Assimilationsgewebe iibrig 
bleibt. In sol chen Fallen nun sucht sich oft das letztere die mecha
nisch weniger in Anspruch genommenell Seitenteile auf. Dies geht 
bei den in Rede stehelldell Farnkrautern so weit, dafs sogar die 
obere und die untere Gurtung dadurch in ihrer Form voneinander 
abweichen, indem del' obere Teil des Skelettringes, der die Zuggurtung 
reprasentiert, die Form einer einfachen Lamelle erMlt, wahrend die 
Druckgurtung auf dem Querschnitt fast hufeisellartig erscheint. Der 
so entstehende Trager larst sich demnach auf das friiher, Fig. 44\ 
gegebene Schema mit verschieden geformter Zug- und Drucl,gurtung 
zuriickfiihren. 

:Fif!. 54. Querschnitt durch den 
Blattstiel von Polypodium glau
cophyllum. w = verdickte Wan
dungen der au die Mestombiindel 
grenzenden Zellen des Grund
parenchyms; a = Starke-Speicher
parenchym, an den punktierten 
beiden Stellen Assimilations
Parenchym; 8 = Stereom. - Etwa 

25mal vergr. (Original.) 

Fif!. 55. Querse.hnitt dnrch einen Teil 
des lllattes (BJattscheide) von Saccharum 
strictum. Die 4 lmteren Druck-Gurtungen 
enthalten je ein Mestombiindel m. 1m 
Zentrnm sowie rechts nnd links drei 
grofse Luftliicken i, von welchen die 
beiden letzteren nur zum Teil angedeutet 
sind. 8 = Stereom, a = Assimilations
gewebe, e = Epidermis. - Etwa 50mal 
, vergr. (Nach Schwendener.) 

2. Die Blattfiachen selbst ordnen ihr Stereom meist zu I-formigen 
Tragern, und zwar larst sich gewohnlich eine Zug- und Druckgurtung 
unterscheid211. VOl' allen Dingen kommen hier die Blattmittelrippen 
und Rippen iiberhaupt in Betracht, in welchen die Leitbilndel ver
laufen. Haufig zeigen sich bekanntlich die Rippen auf der Unter
seite del' Blatter konvex vorspringend, wodurch - gerade ebenso 
,vie bei dem Fig. 54 abgebildeten Querschnitt eines Farnblattstiels 
- wiederum die Anordnung des Stereoms del' Druckgurtung in Huf
eisenform zustande kommt. Bei del' Grasart, von del' wir in Fig. 55 
eine Querschnittsabbildung durch einen Teil del' Blattscheide geben, 
und bei anderen Grasern findet sich das Stereom del' Zuggurtungen 
in Form einfacher Lamellen unter del' Epidermis, wahrend die Druck
gurtungen einzelne die Epidermis beriihrende Strange bilden, von 
welchen namentlich die grOfseren die Mestombiindel aufnehmen. Die 
Blatter vieleI' Graser, Riedgraser u. s. w. besitzen I - Trager, . die 
fast ganz aus Skelettzellen zusammengesetzt sind, oderderen.Fiillungen 
aus Geweben anderen Charakters bestehen. Gewohnlich durchziehen 
bei den Monocotylen mehrere solcher I-formiger Trager parallel zu 



48 Anatomie. 

einander die BlattfHiche, und zwar liegen entweder die Gurtungen 
unmittelbar der Epidermis an, oder es findet sich wieder zwischen 
Epidermis und Gurtung Assimilationsgewebe. 

D asS k e let tin z u g f est e nOr g a n e n. 

Zugfest konstruiert miissen vor allen Dingen die Wurzeln und 
unterirdischen Organe iiberhaupt sein. Man begreift leicht, dafs bei 
dem gewaltigen Zuge, welchem eine seitliche Baumwurzel ausgesetzt 
ist, wenn der Stamm vom Sturme gebogen wird, die Wurzeln eine 
zugfeste Konstruktion aufweisen miissen. .Aufserdem giebt es noch 
Organe, welche sich ebenfalls in Verhaltnissen befinden, die eine 
Inanspruchnahme auf Zug bedingen. Namentlich sind hier die Stengel
teile der untergetauchten Wasserpfianzen zu beach ten. Stehen die
selben in ruhigem Wasser, so streb en sie nach oben, da sie vermoge 
ihres Luftgehaltes spezifisch leichter als Wasser sind: der Stengel 
enlihrt somit einen gelinden Zug. 1st das Wasser in starker Stromung 
begriffen, so steigert sich der Zug urn ein bedeutendes. Frei auf 
der Oberfiache unbewegten Wassers fiottierende Gewachse sind den 
geringsten mechanischen .Anforderungen ausgesetzt und besitzen daher 
keine Stereomzellen. .Aber auch die Stengel gewisser Luftpfianzen, 
wie die der rankenden, schlingenden und kletternden Gewachse 
brauchen nur in friihester Jugend, so lange sie noch keine Stiitze 
gefunden haben, biegungsfest zu sein, wahrend sie spater einzig auf 
Zug in .Anspruch genommen werden, indem durch das Dickenwachs
tum der Stiitze - wie dies im Naturzustande haufig sein wird -, 
durch das hierdurch oder in anderer Weise eintretende .Auseinander
weichen der Stiitzpunkte und durch Herabhangen kleinerer oder 
grofserer Partie en die Stengel gezogen werden. .Auch Stiele hangender 
Friichte sind haufig einem ganz bedeutenden Zug· ausgesetzt. 

Die .Anordnung der mechanischen Elemente ware in sol chen 
Organen aus theoretischen Griinden, wie wir friiher S. 38 sahen, gleich
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Fig. 56. Querschnitt durch die 
WlUzel von Chamaedorea oblon
gata. 8 = Stereomj I + h = 
Mestomelementej (I = Grund
parenchym; , = Abgrenzung des 
zentralen Stranges tEndodermis). 
- Etwa SOmal vergr. (Original.) 

giiltig, da es fiir zugfeste Konstruktionen 
einzig auf die QuerschnittsgrOfse des 
zur Verwendung kommenden wider
standsfahigen Materials ankommt . .Aber, 
wie wir ferner sahen, ist es wichtig, die 
Einrichtung so zu treffen, dafs eine 
moglichst gleichmafsige Einwirkung der 
Zugkraft auf aHe vorhandenen Stereom
partieen erreicht wird. Die Erfahrung 
lehrt, daIs fiir solche Falle die .Anwen
dung eines kompakten Stranges vor zer
streuten Strangen den V orzug verdient . 

.Aus dem Gesagten ergiebt sich, 
daIs die auf Zug in .Anspruch genom
menen Organe, im Gegensatz zu den 
auf Biegung in .Anspruch genommenen, 
ihre Skelettteile mehr nahe dem Centrum 
oder im Centrum selbst anzubringen be
strebt sein werden, um die mechanisch 
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wid,sarnen Elelllente llloglichst dicht alleillalldel' zu bring ell. Die 
r ntel'suchung mafsgebendel' Falle zeigt in del' That die geforderten 
Querschnittsansichten. Eine solche zeigt Fig. 56, welche den Bau 
einer Palmenwul'zel veranschaulicht. Es findet sich hier ein centraleI' 
Skelettstrang s, del' als zugfester Apparat wil'kt, wahrend die aufsere 
Stel'eornpartie auch in anderel' Weise mechanisch in Anspruch ge
nommen wil'd, namlich auf radialen Druck. 

Auch die Rhizome und die Stengel del' Wasserpflanzen haben 
irn Centrum die Hauptstereomlllasse, welcher die Leitbiindelelemellte 
beigelagel't odeI' eingelagert sind, Fig. 57 und 58. 

Fig. 57. Querschnitt durch das Rhizom von Marsilia quadrifolia. -
8 = Stereom; as = stereomatisches Gewebe, der Starke-Speicherung dienend; 
i = Intercellularen. Zwischen e1 und e2 liegen die Mestom-Elemente. (g = 

Gerbstojfzellen, siehe spater.) - Etwa 50mal vergr. (Original.) 

Dafs wirklich die aufseren Verhiiltnisse mit dieselll Bau in Be
ziehung stehen, ihn bedingen, wird schlagend durch solche Wurzeln 
dargethan, welche als Stiitz-en aufserhalb des Erdbodens funktionieren, 
wie die Stiitzwurzeln bei den Pandanus-Baulllen (vgI. Abbildung im 
systematischen Teil weitel' hinten), welche mehr stallunahlllich kon
struiert sind. Es erklart sich die hier mehr gleichmiifsige Verteilullg 
del' Skelettelemente auf dem ganzen Querschnitt durch die wechselnde 
Einwirkung von Zug und Druck. 

Ein weiteres demonstratives Beispiel dafiir, dafs die mechanische 
Inanspruchnahme die Konstruktion del' Organe ganz wesentlich be
einflufst, ist z. B. del' Bau des Stengels unserer iill Wasser schwim
menden Hottonia palustl'is, bei welcher del' unter Wasser befindliche, 
Blatter tragende Teil desselben mehr zugfest, del' iiber dem Wasser
spiegel hervorragende Bliitensc}laft hingegen biegungsfest gebaut ist, 
aLso peripherische Anordnung del' rnechanischen Elemente aufweisi. 

D asS k e 1 e t tin d rue ld est e nOr g an e n. 

Die unterirdische Lebensweise eines Organes verlangt haufig 
noch einen besonderen Schutz durch eigene Skelettteile in Form 

Potoni", Elemente der Botanik. 3. Anti. 4 
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eines peripherischen Cylinder-Mantels gegen den durch den Erdboden 
ausgeiibten radialen Druck, wie dies die Figurell 56 und 58 zeigen. 
Der hier in unterirdischen Stellgeln und Wurzeln zur Allwendullg 
kommellde Bastcylinder befilldet sich entweder del' Epidermis unmittel
bar anliegend odeI' einige wenige Zellschichten tiefer, und zwar sind 
diese aufserhalb des Skelett-Cylinders befindlichen Zelllagen, urn eiu 
Eindringen von Wasser zu verhiiten. verkorkt. 

Fig. 58. Querschnitt (lurch das Rhizom einer Cm·ex-Art. Del' aufsere Skelett
Ring dient zum Schutze gegen radialen Druck. Die zentrale Skelett-Partie 8, 

welcher Mestombiindel m eingelagert sind, wirkt gegen Zng. g = Grund
parenchym. 1m Zentrum zwischen del' zentralen und der peripherischen Skelett
masse befinden sich grofse Luftraume i. - Etwa 40mal vergr. (Nach Schwen-

dener, vervollstandigt.) 

L 0 k a I e s Au ft ret e II des S tel' e 0 m s. 

Dafs Bastzellen auch zu mehr lokal-mechanischen Zwecken Ver
wendung finden, wurde bereits friiher bei den Belegen del' LeitMndel 
erwahnt, die nicht nul' del' Festigkeit des ganzen Organes dienen, 
sondern auch zum Schutz del' Leitbiindel-Elemente vorhanden sind. 

Rein ortlichen Zwecken dienend wird das Stereom noch Oiter 
angetroffen. So besitzen die in stark fliefsendem Wasser wachsenden 
und daher zugfest gebauten Laichkrauter mit central em Stereomstrang 
(z. B. Potamogeton lanceolatus, compressus, acutifolius) in dem grofse 
Luftraume fiihrenden aufseren Teil des Stengels Skelettstrange, welche 
ein Abstreifen del' locker gebauten Rinde durch das stark bewegte 
Wasser verhindern sollen. Wie sehr iibrigens die Ausbildung diesel' 
peripherischen Bastbiindel von den mechanischen Anforderungen del' 
Umgebung abhangt, in welcher die Pflanze wachst, beweist del' Um
stand, . dafs z. B. die typische Form von Potamogeton fluitans, die in 
stark stromendem Wasser lebt, ein System von Skelettstrangen besitzt, 
wahrend eine Varietat diesel' PRanze (Potamogeton fluitans varietas 
stagnatilis), die in stehenden Gewassern sich findet, keine Rinden
blindel aus Stereom aufweist, da sie dersclben nicht bedarf. 

Die auf Seite 10 erwahnten, einen mechanischen Schutz den 
intercalaren Meristemzonen darbietenden Scheiden, die entweder durch 
Verwachsung mehrerer Blatter entstehen konnen, wie bei den Schachtel-
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halmen, oder die scheidenartig umgebil
deten unteren Teile der Blatter, also 
echte Blattscheiden sind, wie bei den 
Grasern, Nelkengewachsen u. s. W., ent
halten ein Skelettgewebe, Fig. 59, wel
ches hinreichend die Scheiden festigt, UIll 
sie zu befahigen, ein U lllknicken des Sten
gels in der wachstumsfahigen Region zu 
vel'hiiten. 

In Fl'iichten kOlllmen ZUlll Schutz 
del' Samen, sowie um eine bestiImnte 
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Fig. 59. Stuck del' aus 
mehreren Bliittel'll zusammen
gesetzten Scheide von Equise
tum silvaticum. ~ = Stereom; 
m = MestomlHindel; a = Assi
milationsparenchym. - Vergr. 

(Nach Duval-.Jouve.) 

Art des Aufspringens zu erIllOglichen, haufig mechanische Zellen vor. 
Speziell die aus Sklerenchymzellen gebildeten "Steinkorperchen" im 
Fruchtfleische del' Kultul'-Birnen scheinen mil' als Rudimente einer 
bei den V orfahren diesel' Birnen vorhanden gewesenen, continuierlich 
das Kernhaus umkleidenden Steinhiille zum Schutze del' Samen an
gesehen werden zu miissen. 

B. Systeme der El'niihrung. 

Den Systemen der Ernahrung fallt die Aufgabe zu, die N ahrung, 
das Material fiir den Aufbau del' Pflanzen, aufzunehmen und es in 
eine fiir die weitere Verwertung passende chemische Zusammensetzung 
umzubilden. Die Nahrmaterialien der Pflanzen konnen nur in auf
gelostem odeI' fliissigelll, odeI' abel' gasfOrmigem Zustande aufgenomlllen 
werden, feste Stoffe gelangen in die Pflanze nicht hinein. Die Systeme 
del' Ernahrung zerfaIlen in das A b s 0 r p t ion s s y s t em, welches 
die gelosten Nahrstoffe der Pflanze aufnimmt, ferner in das Ass i -
mil at ion s s y s t em, welches die Fahigkeit besitzt, gasartige N ahrung 
zu verarbeiten, indem es aus dem in der Luft enthaltenen Kohlen
dioxyd die Kohle abscheidet, welche der Pflanze das notige Material 
zu ihrem Aufbau liefert. 

Zu den Apparaten der Ernahrung gehort femer das Lei tun g s " 
s y s t e 111 , welches die Aufgabe hat, die bereits aufgenommenen und 
zubereiteten Nahrstoffe sowie das Wasser nach den Stellen des Ver
brauchs hinzuleiten. Die wesentlichsten Elemente dieses Systemes 
durchziehen, wie wir schon friiher angegeben haben, zu Lei t b ii n del n 
vereinigt den Pflanzenkorper gewohnlich in Form von Strang en , wie 
man an den sogenannten Blattnerven sehen kann, welche solche Leit
biindel darstellen. Letztere haben fiir die Pflanze nach dem Gesagten 
dieselbe Bedeutung wie das Blutgefafssystem fiir die Tiere. 

Fiir FaIle der Not und fiir Zeiten besonders intensiven Wachs
tums werden in besonderen Speisekammern immer zur Verfiigung 
stehende Nahrungsvorrate wahrend giinstigerer Zeiten angehauft. Eine 
solche Speicherung, und zwar gewohnlich von Starkemehl, wird aus
nehmend haufig beobachtet, sodafs das S p e i c her s y s t e'm, .unter 
welche Rubrik die hierher gehorigen Gewebearten zusammenzufassell 
sind, eine grofse Verbreitung im Pflanzenreich aufweist. 

4* 



52 Anatomie. 

1m Anschlufs an die Betrachtung der ErnahrungsapIJaratc ist 
das interceUulare D u r c 11 I ii ft u n g s s y s t e m anzufiihren, welches 
den Gasaustausch zwischen dem Innern del' Pflanze, und del' Aufsen
welt zu vermitteln hat, und zwar nimmt es einerseits die fiir die 
meisten Pflanzen als Nahrmaterial so wichtige Kohlensaure aus der 
Luft auf und steht andererseits zu den Geschaften der Atmung in 
BeziellUng. 

Die Sekretions- und Exkretions-Organe endlich spielen 
ebenfaUs im Ernahrungssystem besondere RoUen. 

I. Oas Absorptionssystem. 
Das Absorptionssystem nimmt die in Wasser geHisten Nahrstofie 

sowie das Wasser selbst auf dem Wege cler Diffusion (Erlauterung 
dieses Vorganges siehe Physiologie, Abschnitt Ernahrung) durch die 
Membranen auf und ist bei hoheren Pflanzen vornehmlich an den W urzeln, 
abel' auch an anderen Pflanzenteilen entwickelt, wahrendj die unge
gliederten niedersten Gewachse, namentlich solche, die im -Wasser 
leben, eines besonderen Systemes der genannten Art entbehren und 
bei MehrzeUigkeit durch die Membral1en aUer Zellen ilues Leibes 
aus ihrer Umgebung die im Wasser gelosten Nahrstoffe zu sich nehmen. 

1. Das Absorptionssystem del' Wurzel bildet unmittelbar hinter 
ihrer in die Lange wachsenden Spitze eine Zone, die sich beim 
Herausziehen und Abspiilen des Wurzelwerkes einer Pflanze leicht an 
del' aus Gesteinsteilchen des Erdbodens gebildeten hOschenartigen 
Umkleidung in der Nahe der Wurzelspitze bemerl,bar macht. Die 
Bodenpartikelchell werden von W u I' z e I h a are n - Fig. 60 - fest
gehalten" welche durch Ausscheidung von Sauren bestimmte minera
lische Teile derselben in Losung bL'ingen und dann nebst Wasser 
durch ihre diinnen Membranen aufnehmen. Der Weitertransport 
findet dann wohl im wesentlichen auf dem Wege der Diffusion statt. 
Nicht immer besitzt das Absorptionsgewebe Wurzelhaare; so sind die 
Wurzeln del' echten Sumpf- und Wasserpflanzen ganz haarlos, weil 
dieselben permanent von einer Nahrlosung, namlich dem Wasser mit 
den von demselben gelosten mineralischell Stoffen, umgeben sind und 
duher eine VergrOfserung ihrer absorbierenden Flachen nicht bediirfen. 
Auch Gewachse, die zwar auf trockenem Boden leben, abel' geringere 
Anspriiche an eine Zufuhr von Wasser und Nahrstoffen machen, wie 
dies bei manchen NadelhOlzem del' fall ist, besitzen ein haarloses 
A bsorptionsgewebe. 

Die Wurzelhaare bilden Ausstiilpungen del' ZeUell, von denen sie 
ausgehen, Fig. 60, und sind iIll Interesse einer ra.schen Ableitung 
del' aufgenommenen Fliissigkeit nul' selten durch cine Querwand 
abgetrel1nt. 

Die nicht an einem besonderen Wurzelkorper sitzel1del1 Wurzel
haare del' Thallophyten und Moospflanzen, welche speziell R h i z old en, 
Fig. 62, genannt werden, haben neben del' Absorption auch wesent
lich fiir die Befestigung del' Pflanze an den Erdbodcn zu sorgen. 
Bei den meisten Laubmoosen steUen die Rhizolden reichlich ver
zweigte Zellfij,den dar. 
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Fig. 60. Querschnitt durch eine junge Wurzel. w = Wurzelhaare (Ausstiil
pungen der Epidermiszellen) .mit anhaftenden. Bodenpartikelchen; r = Rinden
parenchym; e = Endodermis; p~' = Pericambium; lJ = zum Leptom gehorig; 

k = Hydro'iden (Gefarse); c und 'el = Cambium. - (Nach R. Hartig.) 

2. 1m Gegensatz zu dem geschilderten Absorptionssystem in 
Bezug auf die aufzunehmenden Nahrstoffe steht das Absorptionsgewebe 
del' Schmarotzerpflanzen (P a r a sit en) und Faulnisbewohner (S apr 0-

ph y ten) sowie das erste Absorptionsgewebe bei vielen Keimlingen. 
Den Keimlingen wird von ihrer Mutterpflanze Nahrmaterial fiir 

die ersten Stadien ihrer Entwickelung mitgegeben und zwar in einein 
Speichergewebe, welches entweder in Organ en des Keimlings selbst 
odeI' als besonderes Gewebe im Samen neben dem Keimling nieder
gelegt wird. 1m ersteren FaIle ist selbstverstandlieh keinerlei sieh 
naeh aufsen hin bemerkbar maehendes Absorptionsgewebe notig, im 
anderen FaIle indes mu[s del' Keimling, um die ll1itgegebenen Nahr
stoffe in sieh aufnehll1en zu konnen, ein Absorptionsgewebe besitzen, 
und zwar absorbieren - wenn er voIlstandig von Speichergewebe 
eingeschlossen ist - zunaehst aIle seine oberflachlieh gelegenen ZeIlen, 
welche dann spater, wenn erst das Wurzelwerk zur Aufnahme minera
liseher Stoffe des Bodens geniigend ausgebildet ist, zu anderen Funktionen 
iibergehen; gewohnlich jedoeh besitzt del' Keill1ling an irgend einer 
Stelle seines Leibes, haufig an den Keimblattern, ein besonderes, 
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spater verschwindendes Absorptionsgewebe, welches sich wie das der 
Wurzeln durch Diinnwandigkeit und Ausbildung von haarformigen 
Ausstiilpungen auszeichnet, die zuweilen nur als schwache Vor
wOlbungen, in anderen F1Hlen wurzelhaarartig entwickelt erscheinen 
und die Nahrstoffe des von der Mutterpflanze mitgegebenen Vorrates 
ebenso aufnehmen wie die Wurzelhaare die Stoffe des Erdbodens. 

Wie bei den Keimlingen und den Wurzeln, so sind es auch bei 
den Parasiten und Saprophyten diinnwandige, hilufig mit Haar-Fort
satzen versehene , oberflachlich gelegene Gewebe oder wie bei den 
Pilzen Zellfaden oder haarformige Ausstiilpungen, welche die Auf
saugung del' Nahrstoffe besorgen. Erscheinen die aufsaugenden Teile 
aufserlich abgegliedert, so spricht man von H au s tor i en , Saug
organen. 

2. Oas Assimilationssystem. 
Das Assimilationssystelll nimmt den wichtigsten Nahrstofi der 

Pflanzen, die Kohlensaure (das Kohlendioxyd) del' Luft, auf und ver
arbeitet dieselbe in Verbindung mit Wasser unter Abscheidung von 
Sauerstoff zu organischer Substanz; es ist als parenchymatisches 
Gewebe namentlich in den Laubblattern, welche die typischen Assi-

it! 

p 

!!ig. 61. Stiickchen des Querschnittes durch die Blattspreite von Fagus silvatica. 
-Et = obere, ~ = untere Epidermis j P = PaIlisadenparenchymj Schw = 
Schwammparenchymj L = Leitbiindel-(,;Nerv"-)querschnittj St = Spaltoffnung. 

315mal vergr. (Nach Kny.) 

milations-Organe sind, Fig. 61, abel' auch in anderen Pflanzenteilell 
entwickelt. Zum Eintritt der Kohlensaure besitzen die Blatter - ge
wohnlich auf ihren U nterseiten - intercellulare Offnungen, die Spa It
off nun g ens, iiber deren Bau spateI' beim Durchliiftungssystem 
eingehender die Rede sein mufs. Zunachst fiihren diese in die InteI'
cellulal'en des Blattparenchyms, von wo aus del' Eintritt des Kohlen
dioxyds durch die Membranen in die Assimilationszellen hinein el'folgt. 

Del' wesentlichste Inhalt der Assimilationszellen besteht in 
festel'en, wasserarmeren, plasmatischen . griinen, bei vielen Algen 
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durch Verdeckuug des gl'iinen Farbstoffes gelb, braun, rot erscheinen
den Chromatophoren, den ChI 0 r 0 p h y II k 0 r per n, die in mannig
facher, haufig kornchenartiger Gestalt in dem Plasma eingebettet sind. 
Wir haben auf Seite 39 schon darauf aufmerksam gemacht, dafs 
das Assimilationsgewebe nur am Lichte funktioniert; daher erkIart 
sich die Anordnung desselben an den dem Lichte zuganglichsten, also 
an del' Oberflache gelegenen Teilen del' Organe. 

Die assimilierenden Zellen sind Ullter del' oberen Blattepidermis, 
um eine schnelle Ableitung del' bereiteten Nahrprodukte zu ermog
lichen, gewohnlich gestreckt-schlauchfol'mig in einer odeI' mehreren 
Lagen als "P all i sad en z e II en" P entwickelt und stehen mit 
ihrer Langsachse rechtwinkelig zul' Oberfiache des ganzen Organes. 
~ ach dem Innern schliefst sich das S c h w a mm p a I' e n c h y m Schwan, 
welches aus Zellen zusammengesetzt wird, die einen etwa gleichen 
Durchmesser nach allen Richtungen hin aufweisen. Die Zahl del' 
Chlorophyllkorper ist in den der Oberflache am nachsten liegenden 
Assimilationszellen am grofsten und nimmt nach dem Innern zu ab, 
wo das Gewebe vorwiegend del' Ableitung und Speicherung del' Nahr
materialien (meist in Form von Starke) dient. In den Chlorophyll
korpern geht die Verarbeitung des unorganischen Kohlendioxyds und 
des aus dem Boden dem Assimilationsgewebe zugefiihrten Wassers 
zu organischen Baustoffen VOl' sich, die sich bald als kleine Starke
kornchen bemerklich machen. Die Fortschaffung derselben, um Platz 
fiir neue Produkte zu mach en , geschieht durch Uberfiihrung del' 
Starke in eine Iosliehe Verbindung, welche durch Diffusion nach 
den Orten des Verbrauehs oder del' Speicherung weiter befordel't 
wird. In den Organen der Speicherung und in den Geweben, welche 
die Leitung diesel' Substanz iibernehmen, wird die Iosliche Verbindung 
voriibel'gehend (als "tl'ansitorische Starke") odeI' dauernder wieder 
zu Starke zuriickgebildet. 

W. Schimper hat gezeigt, dafs die Chromatophoren, also auch 
die Chlorophyllkorper durch Teilung aus bestimmten kleinen, unge
farbten Plasmakorpern, Leu k 0 pIa s ten, hervorgehen, die dann je 
naeh del' zu erfiillenden Funktion sieh ausbilden. An del' Peripherie 
del' Pflanze werden sie gewohnlich griin, zu Chlorophyllkorpern, an 
anderen Orten nehmen sie andere Farbung an wie in Blumenblattern 
und in den peripherischen Geweben der Friichte. 

Die Leukoplasten sind es, welche das in Wanderung begriffene 
Kohlenhydrat, also die aus del' Starke hervorgehende Iosliehe, daher 
wanderungsfahig gewordene Verbindung wieder zu Starke umbilden, 
weshalb sie auch S tar k e b i I d n e r heifsen; Kohlendioxyd assimilieren 
konnen al)er die eehten Leukoplasten nieht. 

3. Das Leitungssystem. 
A II gem e i n e s. 

Die Leitung del' Nahrstoffe einerseits aus dem Erdboden durch 
die Wurzel, andererseits aus dem Assimilationsgewebe geschieht in 
den Lei t b ii n d e In. 

Wah1'end im Blutgefafssystem del' Tiere Wasser und Nahrstoffe 
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zusammen in einem ur.d demselben Rohrenwerk geleitet werden, 
stellen die Leitbiindel del' Pflanze meist ein kompliziertes System 
dar, in welchem gesonderte Gewebe die verschiedenen NahI'stofIe 
und das Wasser transportieren. Kur die Mil c h r 0 h r en, we1che 
entwedel' "Milchzellen" odeI' "Milchgefafse" sind - ersteres, wenn 
sie durch Auswachsen einzelner }}Ieristemzellen, letzteres, wenn sie 
aus Reihen von Meristemzellen entstehen, del'en Treuuungswande 
sich auflosen - fiihren in ihrem meist weifsen, aber auch gelben 
"Mi 1 c h s aft" in einem Rohrenwerk Nahrprodukte nebst Wasser 
zugleich. Sie finden sieh neben den Leitbiindeln z. B. hei den 
W olfsmilehatten entwiekelt, sodaf.~ die milchenden Pflanzen zwei 
Arten von Leitungswegel1 besitzel1. - Ubrigens sind wit' zur Zeit 

P'-g. 62. Que1'schnitt dU1'ch 
den Stengel von Bryum 1'0-
seum. t = lei tender Gewebe
strang; w = W urzelhaare. -
Et}va 68mal vergr. (Nach 

Sachs.) 

iiber die Bedeutung des Milehsaftes nul' 
illsoweit unterriehtet, als wir wissen, dafs 
gewisse Inhaltsbestandteile desselben (wie 
die Starke in den Milchrohren del' Euphor
biaeeen und iiberhaupt die Kohlehydrate) 
eine Rolle im Ernahrungsprozesse spiel en. 

Die niedersten Gewaehse besitzen noeh 
gar keine besonderen leitenden, zu Biindeln 
vereinigten Zellen; erst die Moose, Fig. 63, 
zeigen im Centrum ihres Stammchens einen 
difIerenzierten Strang aus einfaehen, diinn
wandigen, prosenehymatisehen Zellen, in 
dencn die Pflanzensafte geleitet werden. 

Bei den hi:iheren Pflanzen werden also 
im allgemeinen die stickstofIlosen und die 
stiekstofIhaltigen Produkte, ferner das Wasser 
in gesonderten Geweben transportiert. Das 
Wasser wird in Zellenziigen gespeiehert 

resp. geleitet, welehe zu ihrer Aussteifung leistenformige Ver
dickungen versehiedener Form - aueh dieke Membranen mit ge
hO£ten Tiipfeln - besitzen, b, c, d, g in Fig. 83. Die Einzelzellen 
dieses Systemes bezeichnet man wegen diesel' Funktion am best en 
als H y d r o'i den. Sind die Quel'wande iibereinandel' befindlieher 
Hydro'iden aufgeliist, so nennt man die entstehenden Rohren (G e
fafse) Traeheen im engel'en Sinne, verbleiben jedoch die 
Quel'wlil1de zeitlebens, dann nennt man die in Rede stehenden 
ZeBen T I' a c h e 'i den; T I' a c he e n i m wei tel' enS inn e sind 
beide Arten von Elementen. Mit den Tracheen zusammen tritt stets 
eil1 parenchymatisehes, starkefiihrendes Gewebe auf: das HoI z
p a I' e n e h y m, Amy 10m, dessen Zellen oft mit einfaehen kreis
formigen Tiipfeln versehen sind. Del' Wassertransport in den Hy
dro'iden geschieht nun in der Weise, dafs die Amylomzellen vermoge 
osmotischer Krlifte, die in ihrem Innern wirksam sind, sowie durch 
Filtration das Wasser aus den Gefafsen schOpfen, wenn die Gewebe 
des Wassel's bediirfen, und im umgekehrten Falle die Gefafse wieder 
fiillen. Dureh Vermittelung der Wurzel wird Wasser in die Amylom
zellcn aufgenomlIlen, die dasselbe weitel' befordern und in die Re
servoire, die HydroIden, abgeben (vgl. Physiologie, Abschnitt Er-
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nahrung). - Das Hydro'iden-Gewebe (H y d I' 0 Ill, T r a c he 0 m) und 
das Amyl om gehiiren also physiologisch zusammen; man nennt dieses 
aus zwei Gewebe-Arten zusammengesetzte System hiiherer Ordnung 
Hadrom. 

In dem Amylom, welches sich aueh in den anderen Biindelteilen 
vorfindet, werden aufserdem die Kohlenhydrate (die stickstofnosell 
Xahrprodukte), also vol'llehmlich die Starke, geleitet. 

Die stickstoffhaltigen, plasmaartigen Nahl'produkte wandel'll iIll 
LeptoIll (Siebteil), eineIll Gewebe, welches aus Siebriihren 
resp. S i e b z ell en, l Fig. 83, besteht, neben welchen sich oft noeh 
Ideine tiipfellose, ebenfaIls l'eichlich plasmaartige Stoffe fiihl'ende 
ZeIlen, Gel e i t z ell en, finden. Die Siebriihren besitzen Siebplatten, 
das sind Stell en mit feinen Liichern, die einzeln odeI' zu mehreren 
die Quer- abel' auch die Seitemvandungen bekleiden. 

Die oft gebrauchten, rein topographischen Termini X y I em und 
PhI 0 e m bediirfen hier einer Definition. Ersteres ist del' das Hydrom 
und letzteres del' das Leptom enthaltende Teil eines Lcitbiindels, 
sodafs hei diii'erenziertem Biindelbau noch andere Gewebe - Arten 
aufser dem Hydrom und Leptom zum Xylem und Phloem gehoren. 
Schon bei oberflachlicher Betraehtung lassen die Biindel deutlieh die 
Sonderung in zwei Teile, also Xylem und Phloem wahrnehmen, vgl. 
z. B. Fig. 7i. 

Den Komplex del' E l' S t 1 i n g s z ell e n del' Leitbiindel, d. h. del' 
zuerst sich aushildenden und in den Dauerzustand eintretenden Ele
mente, die man oft aueh spateI' an ihrer geringeren Griifse anatomiseh 
deutlieh zu unterscheiden vermag, nennt man Pro t 0 h y d rom, 
Pro t 0 x y 1 em resp. Pro t. ole p tom, Pro top h 1 0 e m. 

Um lokal das weiehe Leptom zu sehtitzen, treten in demselben 
hier und da Stere'iden e" e c h t e 13 a s t z ell en") auf. Das Ha 11'0111 
unserer in die Dicke wachsenden Pflanzen (Baume und Strauehet) 
ist so I'eichlich von Stereom (L i b I' i form) durehsetzt, dafs letzte1'es 
die Hauptmasse des "H 0 1 z" genannten Gewebe-Komplexes ausmacht. 

Die Nadelhiilzer, Cyeadaceen u. a. besitzen, wie schon beim 
Skelettsystem Seite 34 No. 3 und Seite 45 gezeigt, in ihrem Holz 
keine typischen Stere'iden; ihr Holz - Fig. 40, 41 - wird nul' aus 
zwei Gewebe-Arten zusammengesetzt, namlieh aus Amylolll und 
Trache'iden, die bei ihrer Diekwandigkeit gleiehzeitig die Funktion 
del' Stere'iden iibernehmen: H y d r 0 - S tel' e 'i den I'esp. S tel' e 0-

H y d I' 0 'i den odeI' - T I' a c h e'i den. 
Waren die Wande del' Hydro-Ste1'e'iden gleiehmafsig verdiekt, 

so wtirden sie del' Wasserzirlmlation ein bedeutendes Hindernis ent
gegensetzen. Sie besitzen daher, um heiden Funktionen, also der
jenigen del' Hydro'idell und derjenigen del' Stere'iclen gerecht zu 
werden, verdiinnte Thlembranstellen, meist in del' Form "g e h ii f t e l' 
T ti P f e 1 ", deren Bau wir auf Seite 35 bereits besehrieben haben. 
Auch die typischell Hydro'iden besitzen - wie schon angedeutet -
Yerdickungen in Form ringfiirmiger, spiraliger odeI' ne(z- bis treppen
formiger Leisten (vgl. Fig. 83), und zwischen Treppell-Hydro'iden und 
gehiift-getiipfelten Hydro-SteI'e'iden giebt es aIle Ubergange, die dar
auf hindeuten, dafs die in Rede stehenden Elemente aueh in physio-
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logischer Beziehung teils mehr zur Funktion der typischell Hydro'iden, 
teils zu der typischer Hydro-Stere'iden hinneigen. 

Die leitenden Elemente der Bilndel: also Hydrom, Amylom und 
Leptom, werden als Me s tom zusammengefafst, sodafs, wie wir schon 
frtiher andeuteten, demnach ein Mestombilndel ein Stere'iden -loses 
Leitbtindel ist. 

Die S c h u tz s ch eid e (End 0 d e rmi s) aus ganz, meist aber 
nur zum Teil verkorkten Zellen bestehend, welche oft die Btindel 
aller Organe vieler Pteridophyten (e in den Figuren 46, 65, 67, 69) 
und Wurzeln anderer Pflanzen (e Fig. 56, d Fig. 70, s Fig .. 71) 
umgiebt, hat erstens die Stoffleitung in bestimmte Bahllen einzuengen 
und einen vorzeitigen Austritt der geleiteten Stoffe aus den Leit
btindeln zu verhindel'll und zweitens oftmals auch einen mecha
nischen Schutz zu gewahren, insofel'll als sie vermoge ihrer, durch 
die Verkorkung bedingten, aufserst geringen Dehnbarkeit besonders 
die Einflilsse der Druck - Unterschiede in den Zellen der Btindel
Gewebe und ihrer Umgebung unschadlich macht. Haufig sind ilbrigens 
die Tangentialwande unverkorkt und dann hat die Schutzscheide 
selbstredend ausschliefslich mechanische Bedeutung. 

Auf Querschnitten durch Organe, in denen sich Schutzscheiden 
befinden, erkennt man die ZeBen der letzteren an den so~. Cas
par y , s c hen Pun k ten ihrer radialen Wandungen, Fig. 65. Durch 
das Anschneiden des Organs z. B. wird die Spannung, in der sich 
die Membranen befanden, aufgehoben, was sich durch eine WeBung der 
verkorkten (sehr wenig elastischen) Membranen kundgiebt. Auf dem 

Fig. 63. Liings
schnitt durch ein 
StUck desStengels 
von Tradescantia, 
urn den Biindel
verlauf zu zeigen. 
8 = starnrneigene 

Striinge; b = 
Blattspuren. 

Etwas vergr. 
(Nacho 

Falkenberg.) 

Querschnitte bewirkt die Wellung nun das Auftreten 
dunkler Schatten, welche als jene "Punkte" er
scheinen. 

Verlauf der Bilndel. 

1. Wie die Leitbtindel in den Laubblattel'll, hier 
gewohnlich fll.lschlich "N e r v e n ",.genannt, verlaufen, 
ist ohne weiteres schon bei aufserer Betrachtung 
ersichtlich. Es lassen sich besonders zwei Typen 
linterscheiden. Der Monocotylen-Typus, bei welchem 
die Hauptnerven parallel verlaufen und durch schwa
chere querverlaufende Btindel in Verbindung stehen, 
und der Dicotylen-Typus, bei welchem die Nerven 
fiederig oder fingerig in immer feiner werdende Aste 
sich zerteilen und schliefslich enge Maschen bilden. 

2. In den Stengel-Organen findet sich entweder 
wie bei W urzeln nur ein und dann im Centrum der
selben verlaufendes Leitbilndel, oder es sind deren 
mehrere vorhanden, und auch hier larst sich ein 
Monocotylen- und Dicotylen-Typus unterscheiden. Bei 
den Palmen z. B. nahel'll sich die aus jedem Blatt 
tretenden zahlreicheren Bilndel, die "Blattspuren", 
zunachst dem Centrum des Stengels und biegen sich 
- nach abwarts verlaufend und immer schwacher 
werdend - allmahlich wieder llach aufsen, um sich 
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zum Teil endlich mit anderen Biindeln zu vereinigen. Beim Dicotylen
Typus hingegen treten die Biindel nur in geringerer Zahl, oft nul' in 
der Einzahl aus den Blattern in die Stengelteile ein, vel'laufen nach 
abwarts parallel miteinander in bestimmter Entfernung yom Centrum 
und von del' Oberfiache des Organes und verzweigen und vereinigen 
sich besonders in den Knoten. Biindel, die nul' in Stengelteilen ver
laufen und nicht in Blatter einbiegen, nennt man im Gegensatz zu 
den Blattspuren s tam m e i g en eSt I' a n g e. - Ais Beispiel des 
Biindelverlaufes in einell1 Spezialfall vergleiche Fig. 63 und ihl'e Er
klarung. 

Bau del' Biindel. 

1m folgenden geben wir verschiedene Beispiele fiir den Bau del' 
Leitbiindel. Wil' machen gleich darauf aufll1erksall1, dars die Leit
biindel nicht in ihl'ell1 ganzen Vel'lauf den gleichen Bau zeigen, 
sondern namentlich dort, wo sie schwacher werden, gewohnlich nicht 
mehr aIle Elell1ente del' wohlentwickelten Biindel aufweisen und ihre 
feinsten Endigungell hiiufig nul' aus einel' oder ll1ehrel'en Hydro'iden
Reihen bestehen. Auch ganz schwache Leptom-Strange kommen VOl'. 

1. K 0 n zen t ri s c h gebaut nennt man ein Leitbiindel, wenn das 
Xylem das Centrum einnimmt und yom Phloem umscheidet wird; 
se"uener liegt das Phloem im Centrum und wird von Xylem umgeben. 

a) Del' Stengel von Salvinia natans zeigt im Centrum seines 
Querschnittes, Fig. 64, ein Nlestombiindel, welches in Fig. 65 ver-

.Hg. 64. Querschnitt durch den Stengel von Salvinia natans. Links ein 5zelliges 
Haar, rechts unten StUck eines solchen. Das Mestombiindel befindet sich im 

Zentrum del' Figur. i = Intercellularen. - Etwa 75mal vergr. (Original.) 

gl'Ofsert dargestellt wurde. Dieses cylindrische, konzentrische lVIestom
biindel besitzt ein in Ubereinstimmung mit anderen Wasserpfianzen 
sehr reduziertes Hydroll1 - welches hier begreifiicherweise nicht die
selbe hohe Bedeutung haben kann wie fur Luftpfiallzrn - namlich 
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~]i'ig. 65. QlIerschuitt durch das Leitbiindel des Sten
gels v.on Salvinia natans. 8 = Endodermis mit Cas
pary'schen PlIukten, a = Amy'lom. t = Leptom, 
k.= Hydrom. - Stark vergr. (Nach Janczewski, 

etwas verandert.) 

nul' sieben- hi:; arht 
spiralig odeI' ringformig 
verdickte Hydrolden 11., 
die ein etwas sichelfor
mig gebogenes, un regel
mlifsiges Hydromhancl 
darstellen. Dieses wird 
stellenweise durch das 
dieGrundmasse bildende 
(in unserer Figur 65 ZUl' 

besserell U nterscheidullg 
mit punktierten Inhalts
raumen angegebene) 
Amy 10m - Parenchym a 
unterbrochell. In diesent 
Parenchym zwischen del' 
Endodermis e - an den 
"Caspary'schen Punli:

ten" zu erkennen -- und 
demHydromliegell zahl
reiche mehr odeI' mindel' 
miteinander zusammen
hii.ngende Siebrohren l. 
Ein Kranz grofser inter

cellularer Raume i Fig. 64, wie solche fur WaSSerlJfianzen charak
teristisch sind, umgiebt das Bunde!. Die das letztere unmittelbar 
beruhrenden Zellen des Grundpal'enchyms besitzen, urn dem Bundel 
mechanischen Schutz zu gewlihrell, etwas verdickte Wandungen; am 

Fig. 66. Querschnitt durch das Rhizom vou Marsilia 
quadrifolia. 8 = Stereom j 61 = iiufsere, 62 = innere 
Endodermis j zwischen 81 und e2 Mestomgewebe; as 
= Speicherstereom j 9 = Gerbstoft"zellell j i = Inter-

cellularell. - Etwa SOmal yergr. (Original.) 

auffalligsten macht sich 
die Vel'dickung an den 
die Endodermis-Zellen 
begl'enzenden Tangen
tialwanden bemel'kbar. 

b) Ebenfalls kon
zentl'isch , abel' doch 
wesent1ich andel's als 
bei Salvinia, zeigen sich 
die Leitbundel-Elemente 
im Rhizom von Marsili a 
quadl'ifolia, Fig. 66, ge
lagert. Das Leitbundel, 

von welchem in 
Fig. 67 ein Stuck dar
gestellt ist - tritt hier 
in Form eines Hohl
cylinders auf, del' vom 
Centrum - dul'ch wel
ches ein Stel'eomstl'ang 
s verlauft - dul'ch eine 
Schutzscheide ell ab-
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gegrenzt wil'd. Auch aufsen wirel das Biindel vou einer Schutz
scheide e 1 ulllschiossen, an die sich SUil'ke-Speicher-Grundparenchym 
anlegt, welches nach aufsen allmahlich in ein braunwandiges Speicher
~tereom (A m y 1 0 - S t ere 0 111) as tibet"geht. In diesem. erblickt man 
auf dem Querschnitt in einelll gewissen Abstande von der aufseren 
Schutzscheide, in eillelll Kl'eise angeordnet, die Querschnitte dllrch 
Iangsverlaufende Zellenztige 9 mit Gerbstoff-Inhalt. Das das Rhizom 
aufsen bekleidende dtinnwandige, verkorkte Gewebe birgt grofse, 

Fig. 67'. Ql1erschnitt 

durcll ein Stiick des 

Rhizoms vonMarsilia 

quadrifolia. s = Ste

reom; e1 = aufsere, 

02 = innere Endo

dermis; a = Amy

lorn mit Starkekor

nem; pl = Protolep

tom; 1 = Leptom; 

h = Hydrom; 9 = 

Gerbstoffzellen; as= 

Speicherstereom mit 

Smrkekornern; i = 

Intercellularen. -

Stark vergr. (Origi

nal.) 

allseitig llmschlossene, intel'cellulare Kammel'll ides Durchltiftungs
systemes, welches bei Wasserpflanzen gewohnlich aufserordentlich 
entwickelt erscheint. 

Was nun den Bau des auf dem Q,uerschnitt Fig. 66 also kreis
formig erscheinendenMestombtindels anbetrifft, so erblicken wir in 
del' Mittellinie desselben ein Hadrom, d. h. Hydrolden, h Fig. 67, 
mit Amylom a. Das Hadrom wird sowohl innen als aufsen von je 
einem Leptommantel 1 mit dickwandigem Protoieptom pl umgeben. 
An einer. odeI'. an mehreren Stell en wird das Leptom durch Amylom 
untm-brochen, wodurch eine Verbindung zwischen den an die aufsere el 
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und inn ere Schutzscheide e2 anstofsenden Amylommanteln mit dem 
Amylom des Hadroms hergestellt wird. 

Uber del' Abgangsstelle del' Blattbiindel steht durch eine Offnung 
in del' beschriebenen }\iestombiindelrohre das centrale, oftmals 
speichernde, von del' inneren Schutzscheide umschlossene Gewebe s 

mit dem das Biindel umschliefsenden "Rinden"
Gewebe in Verbindung, und an diesen Stell en 

Fig. 68. Quersehnitt 
durell den Stengel von 

Polypodium glaueo
phyllum, um die Ver
teilung der Bundel b zu 
zeigen; w wie in Fig. 69. 

- 8mal vergr. (0.) 

stchen in dem Leitbiindel auch die inneren 
und aufseren Leptom-Elemente in Zusammen
hang, da sich diesel ben in den hier auf dem Quer
schnitt hufeisenformig erscheinenden Biindel
teilen um die Pole des Hadroms herumziehen. 

2. Bicollateral gebaut ist das ill 
Fig. 69 abgebildete Leitbundel aus dem Stengel 
vou PolypodiulJl glaucophyllulll. 

Del' rhizomartige windende Stengel diesel' 
Pflanzen-Art besteht aus Assimilatiolls- und 
Speicher-ParenchYlll mit Starke-Inhalt, durch 
welches - wie del' (~uerschnitt Fig. 68 zeigt
mehrere in einem Kreise angeordnete Leit-

Fig. 69. Quersehnitt dmell ein Stengel-Leitbiindel von Polypodiulll glaucophyllulll. 
h = Hydromj ph = Protohydrom; a = Amylom; l = Leptom; pl = Proto
leptomj e = Endodermisj W = dicke Wandung der das' Biindel! unmittelbar 
umgebenden Zelllage des Stiirke speichernden Grundparenchyms. - Stark vergr. 

(Ori!!inal. ) 
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bundel b verlaufen. Die typischen derselben, Fig. 69, sind, wie 
gesagt, bicollatel'al gebaut. 1m Centrum el'blicken wir ein Hadrom: 
namlich einen Hydroldenstrang h mit einem denselben allseitig 
umgebenden Amylommantel a l (der "Xylemscheide") und einigen 
zwischen die Hydrolden gelagerten Amylomzellen. Dem Amylom
mantel anliegend befindet sicll auf jeder der Breitseiten des Ha
droms je eine Leptomsichel l, deren Aufsenseiten aus dickwandigem 
Pl'otoleptom pl bestehen. An den nicht von Leptom eingenommenen 
beiden gegenubel'liegenden Stell en des Hadroms, beim Protohydl'om 
ph, steht der Amylomcylindel' a l mit dem Amylomcylindel' a2 (der 
"P hI 0 ems c h e ide"), welcher letztel'e das ganze Bundel innerhalh 
del' Schutzscheide e umgiebt, in Vel'bindung; oder anders ausgedl'uckt: 
es kommuniziel'en das Amylom des Hadroms (Xylems) und dasjenige 
des Amylo-Leptoms (Phloems), also die Xylem- und Phloemscheide 
an den be7.eichneten beiden Langsstreifen miteinander. Zuweilen 
wil'd allerdings auch del' eine odeI' heide Hadro1l1-Pole von Leptolll 
umzogen, sodafs hier die beiden Leptomsicheln in Vel'bindung stehen, 
wodul'ch sich der BUlldel-Bau dem konzentrischen Typus nahert. 
N amentlich findet dies bei den Bundeln der Blattstiele und del1jenigen 
der Blattspreiten statt. Alle Bundel werden von den stark verdickten 
inneren Wandungen w del' den BUl1deln zunachst gelegenen Zell
schicht des Grundparenchyms vor 1l1echanisch schadlichen Einwirkungen 
geschutzt. 

3. Bei r a d i a len Biindeln ist das Leptom und Hadl'Olll strahlig 
angeordnet. 

a) Das das Centrum einer Wurzel durchziehende Leitbiindel 
zeigt auf dem Querschnitt im Kl'eise angeordnet die Dul'chschnitte 
mehrerel' Leptomstrange, welche mit Hydromstrangen abwechseln. 
Die Mitte des Biindels wird von eine1l1 Parenchym (Mark) oder VOIl 
Skelettgewebe gebildet; haufig 
treffen die Hadroll1strahlen hier 
zusammen und bilden somit einen 
Stern, dessen Spitzen von den 
Pl'otohydrolden eingenOI1l111en 
werden. 

Der in Fig. 70 abgebildete 
Biindelquerschnitt aus der Wur
zel von Allium ascalonicum zeigt 
ein fiinfstrahliges Hydrom h mit 
centralem grofsem GefaIs g. Zwi
schen den Strahl en liegt LeptoIll 
1, und das Ganze wird zunachst 
von einer einzellschichtigen 
Scheide diinnwandigen Gewebes. 
dem Per i cam b i u m p, U111-
geben, von welchem die Bildung 
der Nebenwurzeln ausgeht. Zu 
aufserst endlich winl das Biindel 
dul'ch eine zum Teil dicinnindige 
Endodermis s mit einigen VOl' 

FifJ. 7U. Quersehnitt dureh das Leitbiindel 
der Wurzel von Allium asealonieum. /; = 
Hydrom; fJ = zentrales grofses Geraf.~; 
1 = LeptoU1; p = Perieambium; 8 = 
Sehutzseheide; d = Durehlafszellen der 
Endodermis. - Vergr. (Naeh Haberlandt.) 
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den Hydrolllstrahien liegenden nnvel'korkten und unve.rdickten Zellen d 
zur Verlllittelung del' Zufuhr von Wasser und von Nahrstoffen ab
geschlossen. 

Die Mitte radialel' Wurzelliiindel wird also entweder von Hydrolll, 
.Fig. 70, oder von eillem parenchymatischen Marl{gewebe, Fig. 71, in 

Fig. 71. Quel'sehnitt durch das Leitbiindel del' Wurzel von Acorns Calamus. 
p bis 9 = Hydl'om: p = Protohydrom, engHte und iilteste, 9 = jiingste und 
wei teste Gefiifse; pI, = Leptom; 8 = Schutzscheide; del' zartwandige ZeHring 
zwischen del' Schutzscheide einerseits und dem Leptom und Hydl'om andererseits 

ist dfts Pericambium. - Stark vergr. (Aus Sachs' Lehrbuch.) 

Fi!!. 72. Querschnitt dnrch eine junge 
Wurzel von Chamaedol'ea oblongata. 
.< = Stereom; ,,= Hydrom; l = 
Leptom; e = Endodermis; 9 = Grund
parenchym; - Etwa 30mal vergr. 

(Original.) 

o 
o 

o 

°o~~ 
o 

Fig. 73. Querschnitt durch den Sten
gel von Lycopodium inundatum. 

l = Leptom; ,,= Hydroffi; b = 
Blattspuren. - Etwa 20mal vergr. 

(Original.) 
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manchen Fallen abel' auch von einem (zugfesten) Stereomstrange, 
Fig. 72, eingenommen. 

Die in die Dicke wachsenden Wurzeln erhalten einen Ver
dickungsring, del' durch Teilungen des Gewebes au fs e I' h a I b del' 
Xylemgruppen, inn e I' hal b del' Phloemgl'uppen entsteht, wodurch 
del' Verdickungsring zunachst wellig verlauft. Aufserhalb desselben 
liegt dann also das Phloem und innerhalb desselben das Xylem. 

b) Del' Stengel von Lycopodium inundatum wird in seinem CeIl
trum l + h in Fig. 73 ebenfalls von einem concentrischen Mestom-

Fig. 74. Querschnitt durch das zentrale Leitbiindel des Stengels von Lycopodium 
inundatum. 11, = Hydrom; 1 = Leptom j P = Protohydrom (verdriickte Zellen 

durch Kreuzschraffierung angedeutet). - Stark vergr. (Original.) 

biindel, Fig. 74, durchzogen. Das Hydrom h desselben bildet auf 
dem Querschnitt einen unregelmii.fsigen vier- bis fiinfstrahligen Stern, 
zwischen dessen Strahl en sich Leptom-Gewebe l befindet, welches 
auch den ganzen Stern pel'ipherisch umgiebt. Zwischen dem peri
pherischen Leptom und den Enden del' Rydrom-Strahlen sieht man 
verdriickte und verzerrte Erstlingszellen p, deren Lage wir in unserer 
Fig. 74 durch Kreuzschraffierung angedeutet haben. Das Leptom 
larst deutlich zwei Gewebe-Arten unterscheiden, namlich auf dem 
Querschnitt inhaltsleere Zellen mit weichen, haufig verbogenen Wan
den und zwischen diesen, vorzugsweise abel' den Hydl'om-Elementen 

Pot 0 Die, Elemente der Botanilr. 3. Anll. .5 
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unmittelbar anliegend, Zellen mit festeren Wandungen und olig
protoplasmatischem 1nhalt. Die letzteren ubernehmen hier wahr
scheinlich auch die Rolle, welche in anderen Bundeln die Amylom
Elemente in Bezug auf den Wassertransport in Gemeinschaft mit dern 
Hydrom spiel en. Die Wandungen der das Bundel zu aufserst urn
gebenden ein bis drei Zelllagen sind verkorkt: sie losen sich nicht 
in konzentrierter Schwefelsaure; vermutlich ubernehmen sie die 
Funktion del' Endodermis. - Das Speichergrundparenchym ist in 
del' Nahe des Biindels etwas stereomatisch, nach aufsen hin nimmt 
die Dickwandigkeit allmahlich abo Das Grundpaninchym wird von 
kleinen in die Blatter eintretenden Biindeln (Blattspuren), b in Fig. 73, 
durchzogen. 

4. K 0 11 ate I' a I nennt man ein Leitbiindel, in welchem Phloem 
und Xylem nebeneinander verlaufend in dem gleichen Radius liegen 
wie in dem Biindel Fig. 77. 

a) Del' hohle oberirdische Stengel von Equisetum hiemale zeigt 
auf dem Querschnitt, Fig. 75, eine aus stereomatischen ZeBen 

Fig. 75. Querschnitt durch den hohlen 
Stengel von Equisetum hiemale. 8 1 und 8 2 

= Stereom; m = Mestombiindel; i = Inter
cellularen; ,I = liufsere, ,2 = innere Endo
dermis; a = Assimilationsparenchym. -

Etwa 20mal vergr. (Origin"l.) 

gebildete Epidermis, die un
mittelbar an einen Stereom
Cylinder 8 angrenzt; von 
dielSem gehen in das Innere 
des Stengels Leisten hineill, 
und zwar immer abwechselnd, 
eine sehr kleine 82 und eine 
grofse SI. Zwischen diesen 
befindet sich Assimilations
Parenchym a. VOl' jeder star
keren Leiste, 81 Fig. 75 und 
76, liegt im Grundparenchym 
einMestombiindel m, VOl' jeder 
schwacheren 82 eine grofse 
Lacune i. Zwei gemeinsame 
Schutzscheiden , e1 und e2 

Fig. 75, die an den Caspary
schen PUnkten, c Fig. 76, zu 
erkennen sind, umschliefsen 
die Mestom-Biindel wie in 
beiden Figuren angegeben, 

und grenzen sie einerseits von aufsen, andererseits vom Centrum abo 
Das koBaterale Mestombiindel del' genannten Art, Fig. 76, zeigt 

an seiner peripherischen Seite Profoleptom pl und an seinen beiden 
Radialseiten je einige Hydrom-Elemente h, zwischen denen sich das 
Leptom l ausbreitet. Del' nach dem Centrum gewendete Teil wird 
von einer grofsen Lacune (Carinalliohle) eingenommen, an derem 
Rande in unserer Figur die Querschnitte durch drei Erstlings
Hydro'iden mit ringfOrmigen Verdickungen resp. die blofsen Ringe 
von zum Teil aufgelOsten Hydro'iden bemerkbar sind. Die Leitbiindel
Lacunen dienen als Wasser-Reservoire und dem Wassertransport. Die 
Lacune und die Hydro'iden werden von AmylomzeBen umgeben. 

b) Das auf Seite 68 abgebildete Leitbtindel von Saccharum 
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officinarum besteht zur unteren, grofseren Halfte aus Hadrom, dessen 
Erstlingshydrolden die Ringgefiifse R. G. sind, wlihrend sich die 
beiden grofsen porosen Gefafse P. G. in der horizontalen Mittellinie 
des Bundels zuletzt ausgebildet haben. Oben, den beiden grofsen 
Gefafsen anliegend, erblicken wir Leptom. Das ganze Bundel wird 
von einem Stereom-Mantel umscheidet. 

Fig. 76. Leitbiindel aus dem Stengel von Equisetum hiemale nebst dem um
gebenden Gewebe. 81 = Stereomleistej i = Intercellularenj C = Caspary'sche 
Punkte der Endodermis j k = Hydrom; l = Leptom j pI = Protoleptom. -

Stark vergr. (Original.) 

c) Anch die Bundel unserer in die Dicke wachsenden Laub
und NadelhOlzer - welche Blattspnren sind - sind kollaterale, 
1 in Fig. 79. Aufserhalb des Verdickungsringes c der Stengelteile 
liegen die Phloiimteile p, innerhalb die Xylem- (Holz-) Teile h der 
Bilndel, welche beide aUjahrlich neuen Zuwachs erhalten. Das 
Grnndparenchym des Centrums heifst Mar k m, dasjenige zwischen 
den Bundeln Markstrahlen (Markverbindungen) mk. Da 
die benachbarten Leitbiindel in ihrem VerIauf nach oben und unten 
- Fig. 78 - in regelmafsiger Weise zusammentreten, sich vereinigen, 
um sich dann wieder zu gabeln, sodafs der Tangentialschnitt maschig 

5* 
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gebaut erscheint, so sind 
begrenzter Bohe. 

Zu den ErHiuterungen 

Fig. 78. Schema eines Ijiihr. 
Stengels einer Holzpflanze, urn 
den Verlauf der Leitbiindel und 
der Markverbindungen zu ver
anschaulichen. a = Rinde; 
b = Markverbindung; c = 
Mark; d = Leitbiilldel. (N ach 

R. Hartig.) 

Anatomie. 

Fig. 77. Querscbnitt 

durch ein Leitbiindel des 

Stengels von Saccharum 

officinarum. - 1m Ha

rlrom sind zwei porose, 

d. b. einfach getiipfelte 

Gefarse P.G. und zwei 

rillgformig verdickte Ge

iifse R.G. bemerkens

wert; dariiber das Lep

tom Ohf. Das Biindel 

wird von stereo mati

sr:hem Gewebe umgeben. 

Ganz aufsen Grund

parenchym. - Stark 

vergr. (Nach Kny.) 

die Markverbindungen naturgemars von 

iiber das Dickenwachstum del' Stengel 
del' Nadel- und Laub-Holzer auf Seite 11 
bis 13 murs noch hinzugefiigt werden, 
dafs entweder die Zahl del' urspriing
lichen Blattspuren auch fernerhin die 
gleiche bleibt, oder es wird del' Biindel
ring dul'ch neue Leitbiindel vervollstandigt, 
welche also in den Markvel'bindungen 
auftreten. Da diese "Zwischenstrange" 
voneinallder und von den primal' en Biin
deln nul' durch sehr schmale (radial 
vel'laufende) Bander des Grundparenchyms 
(die wir weiter unten als primare Mark
strahl en kennen lernen werden) getrennt 
sind, so kommt, namentlich im Verlauf 
des Dickenwachstums wie 2 in 
Fig. 79 andentet - ein ununterbrochener 
Holz-Cylinder zu stande. 

Die urspriinglichen, nicht aus dem 
Cambinmring, sondeI'll aus Pro cambium 
hervorgegangenen Holzteile unterscheidet 
man als primares Holz hI Fig. 79, 
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im Gegensatz zu dem durch die Thatigkeit des Yerdickungsringes 
entstandeuen s e k u n dar e n HoI z h 2• Das primare Holz springt 
bei mehrjahrigen Organen meistens etwas in das Mark VOl', 2 in 
Fig. 79, und bildet die "Markkrone", "Markscheide". Die 

Fig. 79. 1. = schematischer Qilcrschnitt dUTch einen nachtraglich in die Dicke 
wachsenden einjahrigen Stengel; es sind 8 Leitbiindel (Blattspuren) angenommen. 
2. = Stuck des Querschnittes eines mehIjahrigen - den gezeiclmeten Jahres
ringen nach dreijahrigen - Stengel;;. c = Cambiumring; m = Mark; mk = 
Markverbindungen; mk1 = primare, mk2 = sekundare Markstrahlen; ,,1 = pri
mares, ,,2 = sekundares Holz: pi = primares, p2 = sekundares Phloem; r = 

Rinde. - (Original.) 

Zellen des pnmaren Holzes liegen - auf dem Querschnitt be
trachtet - unregelmiifsig angeordnet, wahl' end die Elemente des 
sekundaren Holzes - aus fruher, Seite 9, erorterten Griinden -
mehr oder mindel' deutlich in radiale 
Reihen geordnet sind, h Fig. 81. 
Das primare Holz, welches sich schon 
ausbildet, wahrend die Stengel noch 
in die Lange wachsen, besitzt infolge
dessen Ring- odeI' Spiral-Gefafse, 
b u. c in Fig. 83, die dem Langen
wachstum folgen konnen, indem die 
ring- und spiralformigen Verdickungen 
auseinanderriicken. Das sekundare 
Holz birgt HydrO"iden mit andersartig 
verdickten , oft gehOft-getupfelten 
Wandungen, d u. g in Fig. 83, die 
bei den Laubholzern Gefafse dar
stellen, bei den NadelhOlzern -

r 
Fig. 80. Schematische Darstellung 
des Verlaufes der Markstrahlen im 
Holz. m = Mark; mkl = primare, 
mk2 = sekundiire Markstrahlen; liz 
= Holz; j = Grenze der Jahres
ringe; c = Cambiumring; l = 

Phloem; ,. = Rinde. (Original.) 
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Fig. 82 - jedoch geschlossen bleiben und hier, wie wir schon 
sahen, auch die Funktionen des Skelettes iibernehmen. In diesem 
FaIle fehlen daun auch typische Stere"iden, Lib r i for m fa s ern, im 
Holze, wahrend dieselben im Laubholz vertreten sind. Das Amylom 
des Holzes, Hoi z par e n c h y m, besitzt einfache, meist kreisformige 
Tiipfel und entwickelt sich erstens namentlich in unmittelbarer Nahe 
del' Gefafse und durchzieht zweitens das Holz in Form radialer 
Bander, Markstrahlen, Fig. 78-82, die man als primare 

"' Fig. 81. Stiick des Querschnittes durch einen dreijiihrigen Zweig von Tilia 
platyphyllos. e = Epidermis, pd = Periderm, 'i"P = Rindenparenchym, ph = 
Phloem, 0 = Cambium ring, h = Holz, j = Grenze der Jahresringe, m = Mark. 

- Vergr. (Nach Kny.) 

bezeichnet, mkl Fig. 79 und 80, wenn sie yom Mark bis zum Rinden
parenchym verlaufen, und als s e k u n d a I' e, mk2, wenn sie einerseits 
im Holz, andel'seits im Phloem ihl' Ende finden. Auch die Markver
bindungen bezeichnet man als primare Markstrahlen. Die oberen 
und unteren ZeIlreihen (je eine odeI' mehrere) del' Markstrahlen sind 
- Fig. 82: die unterste ZeIlreihe von m - Trache"iden-ahnlich: sie 
vermitteln den Wasseraustausch in radialer Richtung. 

Das altere ( centrale) Holz verandert sich oft mit del' Zeit, indem 
es ganz odeI' zum Teil abstirbt und dies durch besondere, meist 
dunklere Farbung schon aufserlich zu erkennen giebt. In diesem 
FaIle bezeichnet man das altere Holz als K ern hoI z, im Gegensatz 
zu dem jUngeren, lebensfahigen Holz, dem S p lin t. 
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Fig. 82. Holz von Picea ex

celsa. 1 in natiirl. Gr., 2 in 

lOOmaliger Vergr. q = Quer

schnitt; l' = Radialschnitt; t = 

Tangentialschnitt; ,,= Hydro- { ~~llii~;il~ stereidell (links Friihlings-, M 

rechts Hel'bst-Holz); M = 
Markstrahl. (Nach R. Hartig.) 

0. 

~"c e go n 0 
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Fig. 83. Schematischer Radial-Liingsschllitt durch daB Leitbiindel einer dikotylell 
Pflanze. a = Markzellen; b = illnerstes, teils rillg-, teils spiraliormig verdicktes 
GefMs; c = SpiralgefMs; d = netzformig verdicktes GefMs; e = Holzparellchym 
(Amylom); f = Libriformzellell; g = Gefiifs mit gehOften Tiipfelll; " = Holz
l)arenchym (durch nachtriigliche Teilullgen aus LibrifOl·m hervorgegallgen); i = 
Cambium; k = Geleitzellen; 1= Siebrohren; m = Phloemparenchym (Amylom); 

11 = Bastfasern; 0 = Rindenparellchym. - Stark vergr. (Nach Kny.) 
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Der Phloemteil, Fig. 79-81 u. 83, 84, erreicht nie die IVHichtig
keit des Holzes; er besteht aus Sieb-Elementen, 1 Fig. 83, s Fig. 84, 
BastfaseI'll, n Fig. 83, f Fig. 84, und Amylomzellen, m Fig. 83 u. 84. 

Die aufserhalb des Verdickungsringes gelegenen Produkte des
selben werden in ihrer Gesamtheit als s e k u n dar e R i n d e bezeich
net, wahrend als p rim a l' e R i n d e das aufserhalb del' selnmdal'en 
Rinde gelegene Gewebe unterschieden winl. 

Fig. 84. Querschnitt durch das Phloem, das Cambium und die Herbstholzgrenze 
eines siebenjiihrigen Zweiges von Tilia argentea. h = Aufsengrenze des durch 
die starkeren U mrisse seiner tangential abgeplatteten Zellen scharf begrenzten 
Herbstholzes; a-a = Cambium; m-m = kleine Markstrahlen, k = Zellen der
selben mit Krystallen; f = Stereom, in drei Lagen entwickelt, zwischen dies en 
das Leptom mit den Siebr,ohren 8 und Geleilzellen. - 220mal vergr. (Aus De 

Bary's Vergl. Anat.) 

4. Oas Speichersystem. 
Die gespeicherten Stoffe sind Was s e r, sowie I{ 0 hie n h y d l' ate, 

d. h. stickstofflose Produkte (Starke, Cellulose in Form verdickter 
Wandungen, Zucker u. dergl.) und stickstoffhaltige Reserve
s t 0 ff e; die Speicherzellen sind parenchymatisch, oft einfach-getupfelt 
und meist dunnwandig. 

1. Auf die Speicherung von Wasser in del' Epidermis mufsten 
wil' schon bei del' Besprechung des Hautsystemes Seite 31 aufmel'k
sam machen, abel' nicht immer ist es ein aufserel' Wassergewebe
Mantel, del' die Speicherung iibernimmt: in manchen Fallen, z. B. 
bei Sedum- und Aloe-Arten, findet sich das Wassel'gewebe im Innern 
del' Organe; es wil'd in den Blattern del' genannten Pflanzen voll
sHindig von Assimilationsgewebe umschlossen. Auch die im folgemlen 
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erwahnten "Speisekammern" bergen oftmals reichliche Mengen von 
Wasser. 

2. Die Kohlenhydrate sowie die stickstoffhaltigen Baustoffe 
werden in den verschiedensten Organen gespeichert. 

Die typischen Speicherapparate sind aufserlich deutlich abge
gliederte Organe; aber auch das Grundparenchym in den Stengeln, 
welches von Leitbiindeln und Skelettstrangen durchzogen wird, dient 
(ebenso wie das Holzparenchym mit den Markstrahlen) vielfach der 
Speicherung. Schon die Leitbiindel in schwacheren Organen, namentlich 
in den Blattern, werden oft von parenchYlllatischen Scheiden umgeben, 
welche die Aufgabe haben, die von dem griinen Assimilationsgewebe 
bereiteten Kohlenhydrate in loslicher Form schnell abzuleiten. Dieses 
A b lei tun g s g ewe b e setzt sich anatomisch in das Grundparenchym 
del' dickeren Organe, besonders del' Stengel- und Stamlllteile, fort, 
und in dieselll Grundparenchym werden die Produkte haufig zuniichst 
als Starke gespeichert, um fiir den Fall des Gebrauchs zum Weiter
transport bereit zu sein. Eine besonders ausgiebige Speicherung in 
den Stammen und Stengelteilen findet bei unseren laubabwerfenden 
Gewachsen im Herbste staH, wenn die Blatter sich von Nahrstoffen 
entleeren (entfarben). 

Besondere Speicherorgane besitzen schon manehe Pili;e. Hier 
verfiechten sich Zellfiiden zu dichten Korpern, S k 1 e rot i en, welehe 
Reservestoffe enthalten und z. B. den Winter iiberdauernde Ruhe
zustande darstellen. Bei den Tracheen - Pfianzen sind es Rhizome, 
Stengelknollen (Kartoffel), Wurzeln, ferner - wie bei den Zwiebeln 
und vielen Cotyledonen - Blatter, welche als Reservestoffbehalter auf
treten. Aueh in den Salllen sind Speichergewebe haufig. Dem Keimling 
wird von del' Muttel'pfianze meist eine gewisse Menge von N ahrung 
mitgegeben, welche er in der allerel'sten Zeit seiner Entwickelung ver
braucht. Diese Speicherung findet entweder in den Organen des 
Keimlings selbst statt, wie z. B. bei den Erbsen, Bohnen, Linsen 
u. dgl., wo die Keimblatter besonders fieischig entwickelt sind und 
als Speichergewebe des Keimlings ausgebildet erscheinen, odeI' abel' 
die gespeichel'te N ahrung findet sich in einem besonderen Gewebe, 
dem "E i wei fs" (A 1 bum en), im Samen neb en dem dann ldeineren 
Keimling niedergelegt. In der Regel wird in 
dies em Fall das Gewebe zwischen Integumen
ten und Embryosaek vollstandig aufgezehrt, und 
es entsteht im Embryosack (vgl. hierzu Fig. 29) 
aufser dem Keimling ein Speichergewebe, wel
ches End 0 s perm genannt wil'd. Per i -
s per m heifst das Speiehergewebe, welches 
aus dem Gewebe zwischen Integumenten und 
Embryosack hervorgeht, Fig. 85. Meistens ist 
das Eiweifs Endosperm; Perisperm und Endo
sperm zugleich findet sich bei den Piperaceen 
und vielen Nymphaeaceen, Perisperm allein 
bei den Scitamineen und Centrospermen. 

Es ist erkUi,rlich, dafs Reservestoffbehalter 
aufser dem Speiehel'-Gewebe, welches allerdings 

Fig. 85. Liingsschnitt 
durch die Frucht von 
Piper nigrum. e = En
dosperm, in demselben 
der Embryo; die punk
tierte Masse = Peri
sperm. Schwach vergr. 
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die Hauptmasse ausmacht, noch andere Gewebe-Arten enthalten 
konnen, welche del' Funktion del' Speicherung untergeordnet sind. 
So besitzen die Stengelknollen del' Kartoffel ein Periderm, und in 
ihnen verlaufen Leitbiindel, welche die Fiillung und Entleerung be
sorgen. 

a) Die stickstofflosen Reservestoffe sind, wie schon erwahnt, 
VOl' allen Dingen Starke, ferner Cellulose, Zuckerarten, kurz Kohlen
hydrate, abel' auch fette Ole. 

Die Starke tritt meistens in Form kleiner, oft rundlicher Kornchen 
auf, bei denen eine Schichtenbildung durch abwechselnd wasserreichere 
und wasserarmere Lagen zustande kommt. Die Starkekorner vieleI' 
Leguminosen (Bohnen, Erbsen) haben eine ellipsoldische Gestalt und 
concentrische Schichten, die des Weizens und Roggens sind linsen
formig, die del' Kartoffel, Fig. 86, eiformig und excentrisch geschichtet. 
StarkekOrner, die wie Schenkelknochen geformt sind, finden sich im 
Milchsaft del' Euphorbiaceen, Fig. 87. 

Fig. 86. Stiirkekorner aus der Kar
toffel. - Sehr stark vergr. 

Fig. 87. StiirkekOrner aus dem Milch
saft der Euphorbiaceen. - Stark vergr. 

Cellulose wird in Form aufserordentlich stark verdickter Zell
wandungen im Endosperm mancher Monokotyledonen (z. B. bei del' 
Dattelpalme) als Nahrung fiir den Keimling abgelagert. Letzterer 
nimmt hier den kleinsten Raum im Samen ein, sodafs diesel' so hart 
erscheint, dafs z. B. aus dem Endosperm del' Samen von Phytelephas 
macrocarpa, welcbe als "vegetabilisches Elfenbein" in den Handel 
kommen, Knopfe u. dgl. angefertigt werden. Del' Keimling vermag 
die Wandungen in Losung zu bringen und als erste Baumaterialien 
zu verwenden. 

Vorwiegend Zucker wird in geloster Form in del' Runkelriibe 
und neben anderen Produkten auch in del' Kiichenzwiebel gespeichert. 

b) Die stickstoffhaltigen Speicherstoffe (Eiweifs - Substanzen) 
treten auf als Plasma, hii.ufiger jedoch in bestimmter Form wie 
1. die krystallahnlichen und daher K I' Y s tall 0 Ide genannten Ei
weifskorper, die iibrigens auch in Geweben, die keine spezifischen 
Speichergewebe sind - wenn auch nicht haufig - beobachtet werden, 
und 2. die Proteln- oder Aleuronkorner, die im Wasser 
loslich sind und hii.ufig zwischen den StarkekOrnern auftreten. Die 
peripherische Endosperm - Partie del' Graser - Samen, die "Kleber
schicht", enthii.lt nul' ProtelukOrper, das iibrige Endospenn jedoch 
Starke. 
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5. Das DurchlUftungssystem. 
Einerseits urn dem Assimilationssystem und den Geweben aus 

der Luft Kohlendioxyd zur Ernahrung und Sauerstoff zur Atmung 
(vgl. Begriffsbestimmung weiter hinten S. 85) zuzufiihren, andererseits 
um das Atmungsprodukt (Kohlfndioxyd) abzugeben, ist in der Pfianze 
das D u r c h 1 ii f tun g s s y s t e m entwickelt, welches mit der Aufsen
welt durch Offnungen in direkter Verbindung steht. Das Durch
liiftungssystem bildet intercellulare (s chi z 0 g e n e), seltener 1 y s i g e n e , 
d. h. durch Desorganisation von Zellen oder Gewebe-Partieen ent
standene Kanale oder Liicken. Es macht sich als ein ausgebreitetes 
Netzwerk feiner Kanale zwischen den Zellen, im Schwammparenchym 
der Blatter als grOfsere Liicken (Fig. 61), bei Wasserpfial1zen (Fig. 88) 

Fig. 88. Querschnitt durch den Stengel von Salvinia natans. i = luter
cellularen. - Etwa 75mal vergr. (Original.) 

als grofse Raume i bemerkbar. Bei Sumpf- und Wasserpfianzen sind 
sie so aufserordentlich entwickelt, um gewissermafsen die aufsere Atmo
sphare zu ersetzen und um auch die letzteren schwimmfahig zu mach en 
(Salvinia Fig. 88). . 

Die Ausgange des Durchliiftungssystems sind die Spaltiiffnungen 
(Stomata) und die Rindenporen odel' Korkwarzen (Lenticellen). 

Spa It ii ffn u n g e n (Stomata) finden sich in der Epidermis ganz 
besonders zahlreich auf der Unterseite, Fig. 89 und s in Fig. 61, 
bei Wasserpflanzen mit schwimmenden Blattflachen auf der Oberseite 
der Laubblattel'. 

Bei den Marchantiaceen werden die Spaltiiffnungen durch mehrere 
iibereinander liegende Ringe von Zellen gebildet. Es entstehen auf 
diese Weise kurze cylindrische Riihl'en, welche in gl'Ofsere Luft
lmmlllern fiihren; in diese ragen assilllilierende (chlorophy llhaltige) 
kurze Zellfaclen hinein. Bei den Spaltiiffnungen del' andel'en Pflanzen 
lassen jedoch nul' zwei nebeneinander liegende gestreckt-nierenfiil'lllige, 
etwas gebogene chlol'ophyllhaItige Zellen, die" Schliefszellen ", s Fig. 90, 
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zwischen sich eine [intercellulare Offnung (x) frei. Strecken sich 
diese beiden Zellen, so verengt sich der Spalt, bei einer Steigerung 
der Kriimmung erweitert er sich: beides geschieht je nach Bediirfnis. 
Der Spalt fiihrt in einen grOfseren IntercellularraulIl, die "Atem
hOhle" ah, in welche die intercellularen Kanale ides Assimilations
parenchvlIls ap einmiinden. 

Fig. 89. Ein von Blattnerven, Leit
biindeln 1, umgebenes Teilchen von 
der Unterseite eines Birkenblattes, 
urn die Verteilung der Stomata a 
zu zeigen. c = Epidermis; d = 
Schwammparenchym, nach Entfer
nung der bedeckenden Epidermis, 
b = Driise. Schwach vergr. (Nach 

Fig. 90. Spaltoffnung von Thymus Ser
pyllum. 1 in der Fliichenansicht, 2 im 
Durchschnitt. e = Epidermiszellen; • = 
Schliefszellen; x = Eingangsoffnung zur 
Atemhohle ak; ap = Assimilationsparen
chym·mit Chlorophyllkornern C; i = Inter
cellularen. - Stark vergr. (Nach Kny.) 

R. Hartig.) 

Fig. 91. Zweig
stiick von Sam
bucus nigra. 1= 
Lenticellen; m = 
Mark; k = Holz; 
, . = Rinde. -
Nat. Grofse. (0.) 

R i n den p 0 r e n (Lenticellen) treten im Peri
derm auf. Die noch jungen Stengelteile unserer Holz
gewachse besitzen anfangs eine Epidermis und in 
derselben Spaltoffnungen; mit der Ausbildung des 
Periderms und dem Absterben der Epidermis ent
stehen unter den Spaltoffnungen Lenticellen, welche 
zuweilen zwar einen vorlaufigen Abschlufs bewirken, 
spater abel' die Funktion der ersteren iibernehmen. 
Aufserlich betrachtet geben sich die Lenticellen als 
lIleist langliche Gebilde auf dem Periderm zu er
kennen, Fig.91. Ein Langs- oder Querschnitt durch 
dassel be, Fig. 92, zeigt zu innerst ein meristelIlati
sches Verjiingungsgewebe, welches sich dem Phel
logen anschliefst, jedoch nicht wie dieses nach aufsen 
hin Periderm, sondern ein Gewebe reich an Intercellu
laren, das F ii 11 g ewe he , erzeugt. Rei vielen Arten 
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wird dieses, wenn es besonders locker ist, durch festere, aber ebeu
falls Intercellularen fiihrende "Zwischenstreifen" zusammengehalten, 
welche periodisch von der Verjiingungsschicht gebildet werden. 

f 

v 
Fig. 92. 
gewebe, 

Querschuitt durch eine Lenticelle von Sambucus nigra. j = Fiill
k = Korkgewebe, '/J = Verjiingungsgewebe, l' = Rindenparenchym, 

b = Phloem. - Vergr. (Nach Stahl.) 

Durch die in das Innere der Pflanze fiihrenden Ofi'nungen des 
Durchliiftungssystems wird auch Wasser verdunstet. Diese Tran
spiration kallll, z. B. bei hoher Temperatur, trockener Luft und 
Wassermangel im Boden, unter Umstanden die Pflanze mehr odel' 
mindel' zum Wei ken bring en und sie schlidigen. Bei niedel'er Tem
pel'atur, feuchter Luft und energischer Wasseraufnahme von seiten del' 
Wurzeln in feuchter, warmer Erde kann umgel{ehrt ein Ubel'schufs an 
Wasser in die Pflanze hinein be
fordert werden, welches sie nicht 
in der Lage ist, in Dampfform 
wieder abzugeben. Eine Anzahl 
Arten besitzen nun besondere Or
gane, um dieses ttberschiissige 
Wasser in Tropfenform aus dem 
Korper zu entfernen. Da das 
Wasser durch die Leitbiindel ge
leitet wird, befinden sich diese 
Ol'gane an den Endigungen del' 
Blattnerven, und zwar sind es ge
wohnliche, oft jedoch besonders ge
staltete Spaltofi'nungen, Was s e r
spa 1 ten, zuweilen blofse Risse 
in der Epidel111is wie bei den 
Grasern, oder endlich Stell en ohne 
Austrittsofi'nung, sodafs hier dem
llach das Wasser hilldurchfiltriert 

Fig. 93. Wassergrube von Polypodium 
yulgare. - Starker vergr. (Original.) 
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wird. Bei vie1en Filices z. B., Fig. 93, finden sirh meist vertiefte 
Stellen oberhalb del' Leitbiindel-Endigungen del' Blatter, die sich von 
del' Umgebung nul' durch kleinere, diinnwandigere und oft andel's 
gestaltete Epidermiszellen auszeichnen: Was s erg r u hen. 

6. Sekretions· und Exkretions-Organe. 
Zwischen den Exkreten, d. h. den fiir die Organismen llutz

losen End- und Nebenprodukten des Stoffwechsels, also den Auswurfs
produkten, und den S e k ret en, d. h. den der Pflanze niitzlichen 
Ausscheidungsprodukten, Hifst sich eine scharfe Grenze nicht ziehen. 
Beide find en sich haufig in besonderen Behaltern resp. werden ver
mittelst besonderer Apparate ausgesondert. 

Die D riis en, b Fig. 89, sind Sekrete abscheidende, lokal auftretende, 
ein- bis mehrzellige Apparate; sie konnen sein 1. Haargebilde, 2. haar
formige Gewebekorper, werden 3. von oberflachlich gelegenen Zellen 
gebildet (Driisenf.lachen und Driisenflecke) odeI' erscheinen 4. im 
Inneren del' Organe. 1st letzteres der Fall, so haben wir die das 
Exkret oder Sekret ausscheidenden Zellell und den lysigen odeI' 
schizogen entstandenen Driisenraum zu unterscheiden. Die Driisen, 
welche die klebrigen Zonen unter den Stenge1knoten mancher Sile
neen erzeugen, dienen als Mittel, "unberufene", aufkriechende Insekten 
von den Blumen abzuhalten; die Schleim-, Gummi- und Harziiberziige 
jugendlicher Blattorgane schiitzen VOl' zu starker Verdunstung und 
die Harziiberziige mancher Knospen VOl' dem Eindringen von Wasser 
wahrend des Winters, um die Faulnis zu verhindern ; die Driisen 
auf den Blattern del' "insektenfressenden" Pflanzen halten vermoge 
ihres klebrigen Sekretes die auf dieselben gelangenden Tierchen fest 
und bringen die verdaulichen Teile in losliche, aufnahmefahige FOl1n; 
die Nektardriisen in den Blumen endlich sind Anlockungsmittel fiir 
die zur Bestaubung notwendigen Insekten. 

H a I' z -, 0 1- , S chI e i m - und .G u mm i g a n g e unterscheiden 
sich, wie del' Name sagt, von den Driisen durch ihre langgestreckte 

Fig. 94. Querschnitt durch das Laub
blatt (die Nadel) von Pinus Pinaster. 
It = Hat,zgange; p = Assimilations
parenchym; e8 = Stereom; e = Epi
dermis; g farbloses Parenchym mit zwei 
Leitbiindeln b; tp = Spaltoffnungen. -

Vergr. (Aus Sachs' Lehrbuch.) 

Gestalt; sie durchziehen oft weite 
Strecken im Pflanzenleibe und sind 
im iihrigen den inneren Driisen an 
die Seite zu stell en. Die Harz
gange im Rindenparenchym unserer 
N adelholzer haben die Aufgabe, 
vermittelst ihres Inhaltes etwaige 
Wunden luft- und wasserdicht ah
zuschliefsen und so den Stamm VOl' 
F aulnis zu wahren. (Vergl. weiter 
hillten : Pflanzenkrankheiten). In 
vielen Fallen begleiten iibrigens 
solche Gange die Leitbiindel und 
mogen dann die Exkrete aufnehmen. 
Vergl. Fig. 94. 

Findet eine Ansammlung von 
Exkreten in den Inhaltsraumen 
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Fif!. 95. Querschnitt durch den BIattstiel von Marsilia quadrifolia. f! = Gerb

stoffzellen; h = Hydrom; i = Intercellularen; ep = Epidermis; das kreuzweise 

schraffierte Gewebe = Speicher-Stereom j das punktierte Gewebe = Assimilations-

Parenchym. - Etwa 50mal vergr. (Original.) 

Fig. 96. Querschnitt durch ein StUck des Blattstieles von Marsilia quadrifolia. 

f! = Gerbstoffzellenj h = Hydrom; I = Leptom; pt = Protoleptom; a = Amy-

10m; e = Endodermis j i = Intercellularen; ep = Epidermis; aufserhalb g = 
Speicher-Stereom mit Starke und Assimilationsparenchym mit Chlorophyllkornern. 

- Stark verg-r. fOrig-inal.l 
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von Zellen statt, so spricht man 
von Exkret-Behaltern resp. 
- 8 chI au c hen, speziellel' von 
8ch1eim-, Harz-, 01-, Gerbstoff- und 

at Krystallbehaltern. In den beige
gebenen Figul'en 95 und 96, Quer
schnitte durch den BIattstiel von 
Marsilia quadrifo1ia dal'stellend, 

Fig. 97. Querschnitt durch ein Stiick
chen der Blattoberseite von Ficus elas
tica. c = Cystolith in einer Zelle des 
epidel'malen Wassergewebes w; p = 
Pallisaden·, • = Schwamm-Parenchym. 
- Sbrk vergr. (Nach Sachs, verandert.) 

8ie find en sich bei den meisten 
in Epidermis-Zellen: Fig. 97 c. 

sind g Gerbstoffbeha1tel', die als 
1angsverlaufende Zellenziige das 
Mestombiinde1 begleiten. 

Krvstalle von Calciumoxalat 
sind z~ar hiiufig nul' untergeord
nete Inhaltsbestandteile, el'fiillen 
jedoch in besonderen Fallen die 
Zellen vollstandig, die dann als 
Krystallbehiilter bezeichnet werden 
miissen. 8ie treten vornehmlich 
im Grundparenchym in del' Nahe 
des Leptoms auf (Fig. 84 k). 

Besonders merkwiirdig sind 
die C y s t 0 1 i the n : keu1ige oder 
spindelformige, ins Innere der Zel
len ragende Membranverdickungen, 
die eine reichliche Impragnation 
von Calciumkarbonat aufweisen. 
Urticaceen und Acanthaceen meist 

c. Systeme der Fortpflanzung. 
Die hohe Bedeutung del' Systeme del' Fortpflanzung ist ohne 

weiteres kIaI'. 
Da sich die .systematische Gruppierung del' Pflanzen besondel's 

auf den Bau del' Fortpflanzungsorgane. griindet, werden wil' letztere 
in unserem Abschnitt . ~8ystematik" naher zu betrachten Gelegenheit 
haben. Eine Erlauterung des Baues und del' Funktion speziell del' 
Bliiten del' 8iphonogamen (Phanerogamen) hat bel'eits auf 8eite 21-28 
stattgeful1den. Vergl. auch den 5. Abschnitt (8. 88) unter "Physiologie". 
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N achdem wir in del' Morphologie den Bau del' pflanzlichen 
Apparate kennen gelernt haben, wollen wir uns - soweit dies nicht 
aus praktischen Griinden schon vorher geschehen ist - nunmehr 
spezieller mit den Verrichtungen, Fun k t ion en, diesel' Apparate 
(Organe) wahrend ihres Le bens bekallllt machen. 

Die beiden Hauptverrichtungell der Pflanzen sind die Ernahrullg 
und die Fortpflanzung, und dementsprechend sind ihre Organe E r
n a h run g s - und For t p fl an z u n g SOl' g a n e; die Organe anderer 
Art sind untergeordneter, indem sie indirekt del' Ernahrung odeI' 
del' Fortpflanzung dienen. 

1. Die Ernahrung. 
Durch die Ernahrung, d. h. die Aufnahme von Substanz, erfahrt 

del' Pflanzenkorpel' eine als Wac h stu m bezeichnete Vermehrung 
del' denselben zusammensetzenden Bestandteile, und ferner ersetzt 
sie die durch den Lebensprozefs verlorengehenden Teile. 

In el'ster Linie handelt es sich um die Bildung von Kohlen
hydraten und Eiweifsverbindungen, denn die Wandungen del' Zellen 
bestehen im wesentlichen aus einem Kohlenhydrat und das Plasma 
aus eiweifsartigen Stoffen. Daneben werden noch gebildet Pflanzen
sauren, Ole, Fal'bstoffe u. s. w. Der ganz iiberwiegende Teil del' 
durch den Ernahrungsprozefs del' Pflanzen gebildeten kohlenstoff
haltigen Verbindungen zeigt Verwandtschaft zu Sauerstoff, ist also 
verbrennlich. Solche Verbindungen kann man zweckmafsig 0 rg ani s c h e 
nennen, im Gegensatz zu den vollig oxydierten, "verbrannten": den 
unorganischen Verbindungen. 

Wahrend iill allgemeinen die hoheren Gewachse von unorgallischer 
Nahrung leben, illdem sie erstens vermittelst ihrer Wurzeln aus dem 

*) Fiir ein eingebenderes Studium: J. Sacbs, Vorlesungen iiber Pflanzen
Pbysiologie. 2. Aufi. 1877. 

Potonie, Elemente de,. Botanik. 3. Auf!. 6 
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Boden rnineralische Stoffe und Wasser aufnehrnen und sich zweitens 
durch Verrnittelung ihre1' gl'tinen LaubbHitter und del' grtinen Pflanzen
teile tiberhaupt das Kohlendioxyd del' Luft zu nutze zu machen 
wissen, von welchern sie den Kohlenstoff abspalten und zurn Aufbau 
ihres Leibes gebrauchen, so giebt es doch unter Ihnen auch Arten, 
welche - wie die Pilze - organische Nahrung zu verwerten im
stande sind. Es sind dies 

die S c h rn a rot z e 1', Par a sit en, welche sich auf dem 
Korper lebender Organisrnen festsetzen, 

die sogenannten ins e k ten f res sen den P fl an zen, 
die Hum u s - odeI' F a u In i s b e w 0 h n e l', Sap I' 0 P h y ten, 

welche auf tot en Organismen gedeihen odeI' doch von ver
wesenden organischen Substanzen leben. 

Gedeihen die Pflanzen ganz odeI' fast ausschliefslich durch Auf
nahrne organischer Nahrung, so fehlen Ihnen rneist die grtinen Assi
rnilations-Organe, also, wenn es sich urn hohere Pflanzen handelt, die 
Laubblatter, welche in erster Linie die unorganische Kohlensaure 
als Nahrung aufnehmen; mitunter jedoch besitzen sie einen in 
Gestalt grtiner Laubbliitter wohlentwickelten Kohlensaure-Assimila
tionsapparat. 

A. Dnter den chernischen Elementen bilden un e n t b e h rl i cIte 
uno I' g ani s c heN a It I' S t 0 ff e VOl' allen Dingen del' K 0 h len s t 0 ff 
(etwa die Halfte del' wasserfreien Pflanzensubstanz besteht aus 
Koh1enstoff!), Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und 
S c h w e f e 1, welche del' Quantitat nach tiberwiegen und den vel'
brennlichen Teil del' Trockensubstanz (namlich 90-98 0 0) bilden, 
abel' auch K ali u m, Cal c i u m, Mag n e s i u m, E i sen und Ph 0 S -

ph 0 r, welche zwar konstant, abel' in geringerer Menge vertreten 
sind und die Aschenbestandteile ausmachen. Es ist bemerkenswert, 
dafs das im Kochsalz so verbreitete Natrium z. B. von Strandpflanzen 
zwar reichlich aufgenomrnen wird, jedoch del' Pflanze nicht notwelldig 
ist und das Kalium nicht Zu vertreten vermag. Obwohl viele Pflanzen 
(so Gramineen) sich durch Kieselsaure-Gehalt auszeichnen, ist das 
Silicium doch entbehrlich. 

Die genannten Elemente werden in Form von Verbindungen 
aufgenornrnen. Die grOfste Rolle spielen hierbei das K 0 h len d i 0 x y d 
(die Kohlensaure) del' Luft, das Was s e 1', ferner Am m 0 n i a k - Ver
bin dun g e n und sal pet e r s a u I' e und ph 0 s p hoI's au reS a 1 z e 
des Kaliums, Calciums, Magnesiums und Eisens. Ammoniak, abel' 
narnentlich die salpetersauren Saize sind die Hauptquellen fUr den Stick
stoff in del' Pflanze. Den freien Stickstoff del' Luft konnen nul' wenige 
Pflanzen (so die Leguminosen) indil'ekt durch vorausgehende Verarbei
tung zu salpetersauren Salzen sich nutzbar machen. Ftigt man auf 
1000 Gewichtsteile Wasser, das Of tel' ersetzt werden mufs, ;2-5 Teile 
solcher Yerbindungen (z. B. Kalknitrat, Kalinitrat, krystallisiertes 
Magnesiumsulfat, Monokalium-Phosphat, Eisenchlorid), welche die zur 
Ernahrung notwendigen Elemente enthalten, die 80n8t dem Erdboden 
entnommen werden, so kann man in einer solchen "W asserkultur" 
eine Pflanze bis zur Samenreife in normaler Ausbildung erziehen. 

Die WurzeIhaare nehmen die im Erdboden vorhandenen Losungen 
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auf oder bringen vorher dureh Ausseheidung eines sauren Saftes 
Gesteinspartikelehen in L6sung. (Vergl. Seite 52.) Die verschiedenen 
Pfianzen-Arten nehmen aus derselben Umgebung relativ verschiedene 
Mengen ge16ster Stoffe auf. Es sind die Wandungen, welehe die 
Fliissigkeit aufnehmen: sie sind - wie wir Seite 8 schon sahen, wie 
aIle Membranen -- quellbar, imbibitionsfahig; sie gehen die Fliissigkeit 
in den Zellraum ah, von wo aus del" Transport durch die Wandungen 
von Zelle zu Zelle durch Diffusion und Osmose weiter geM. 

Bei del' Wichtigkeit der Rolle, welehe die 0 s m 0 s e bei der 
Absorption und 'Wanderung del' Nahrmaterialien und des Wassel's in 
del' Pflanze spielt, wollen wir diesen Vorgang - soweit er hier in 
Betracht kommt - kurz erlautern. - Scheidet man zwei wasserige 
Aufl6sungen etwa von Zucker verschiedener Konzentration dureh eine 
organische Memhran, so sieht man, dafs die Fliissigkeiten, durch die 
feinsten Poren del' aufquellenden Memhran dringend, sich miteinander 
vermischen, jedoch so, dafs zunachst mehr Fliissigkeit von del' weniger 
konzentrierten nach der konzentl'iel'tel'en iihertl'itt, und dies so lange, 
his del' Konzentrations-Gl'ad heider Fliissigkeiten del' gleiche ist. 
Benutzt man zu dem Experiment zwei Fliissigkeiten versehieden
al'tiger chemischel' Zusammensetzung, die abel' miteinandel' mischhar 
sein miissen, so findet ehenfalls ein osmotischer Austausch statt, indem 
die eine Fliissigkeit in gr6fseren QuantiUiten durch die Membran 
tritt ais die andere. Es ist hierbei abel' immer notwendig, dars die 
Membran in wenigstens del' einen del' beiden Fliissigkeiten zu quellen 
vermag. 

1m ganzen Pflanzenleib spielen sich nun solehe osmotisehe Vor
gange ab, von Zelle zu Zelle und zwischen del' Fliissigkeit des Erd
bodens und dem Zellsaft der Wurzelhaare. Bei del' Saft- (Wasser-) 
hewegung im Hadrom kOllllnt auch einfache Filtration hinzu, indem die 
Alllylolllzellen bei hohelll hydrostatischem Druck in ihrem Innern 
Fliissigkeit durch die Tiipfel in die Hydro'iden hineinpressen und diese 
die Fliissigkeit zum W.eitertransport in andere Amylomzellen, indem 
letztere eine Saugung ausiiben, weitergeben. In den Alllylomzellen 
vermag die Fliissigkeit durch Filtration weiter zu wandel'll. 

Del' Kohlenstoff wird, wie schon 6fter angedeutet, durch den 
Assimilationsprozefs in den griinen Organen, namentlich den Blattern, 
aus dem Kohlendioxyd der Luft unter Einflufs des Sonnenlichtes 
gewonnen. (Vergl. Seite 39.) Hierbei erfahrt das Kohlendioxyd 
eine Zerlegung, bei welcher ein Teil Sauerstoff ahgeschieden und, 
weil fiir die Ernahruns unbrauchbar, durch das Durchliiftungs
system nach aufsen abgegeben wird. Das erste sichtbare Produkt 
der Assimilation ist die in den Chlorophyll-K6rpern - jedenfalls 
immer in direkter Verbindung mit plasmatiscilen Bestandteilen -
erzeugte Starke. 

W 0 die organischen Stickstoffverbindungen in der Pflanze erzeugt 
werden, ist noeh nicht ausgemacht. 

B. Die Art und Weise del' Aufnahme 0 I' g ani s c her N a h run g 
wollen wir an einigen heimischen BeislJielell erHiutern. 

1. Par as i ten resp. Sap I' 0 P h'y ten sind vor allem die Pilze, 
und ihnen fehlt daher das Chlorophyll vollstandig, odeI' richtiger 

6* 
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ausgedriickt, aIle (und es sind deren sehr viele) chlorophyllfreien 
Thallophyten nennt man Pilze. 

Beispiele fiir Parasiten aus den hoheren Pflanzen, die allerdings 
.des ChlorophyIls nicht ganzlich entbehren, sind z. B. die Cuscuta
Arten, welche auf vielen Pflanzen, wie z. B. auf Hanf, Nesseln, Flachs, 
Hopfen, Rlee, Luzerne undWiesenkrautern schmarotzen. Mit ihren 
diinnen Stengeln schlingen sie sich urn ihre Nahrpflanzen und treibell 
in das Gewebe derselben absorbierellde Haustorien hinein, durch 
welche dem Schmarotzer die organische Nahrung zugefiihrt wird. Da 
die Aufnahme del' Rohlensaure del' Luft als N ahrung hier vollstandig 
zuriicktritt, entwickelll diese Pflanzen keine Laubblatter. 

Das Fehlen typischer LaubbHttter bei den Orobanchen deutet 
ebenfalls darauf hin, dafs eine Aufnahme von Rohlensaure aus del' 
Luft als N ahrung nicht odeI' doch nul' in ganz untergeordneter Weise 
stattfindet. Del' angeschwollene, im Boden steckende Grund ihres 
Stengels sitzt del' Wurzel einer Nahrpflanze auf und entzieht diesel' 
organische N ahrung. 

Die Thesium-Arten sind Schmarotzer, welche sich durch ihl'e 
Wurzeln gleichfalls in Zusammenhang mit den in ihrer Nahe wachsen
den Pflanzen setzen. An ihren Wurzeln entstehen Haustorien, welche 
in die Nahrpflanzen eindringen und ihnen NahrstofIe entziehen. Da 
diese Pflanzen wohlentwickelte griine Laubblatter besitzen, machen 
sie sich gleichzeitig auch die Rohlensaure del' Luft als Nahrung zu 
nutze. 

Die ]\1istel, Viscum album, ist eine auf Baumen schmarotzende 
Pflanze, welche griine Laubblatter besitzt, daher sie auch die Rohlen
saure del' Luft fiir den Aufbau ihres L~ibes zu verwerten imstande ist. 

Monotropa Hrpopitys, del' Fichtenspargel, lebt sowohl parasi
tisch als auch saprophytisch in Riefer- und Buchen-Waldungen, und 
die Coralliorrhiza innata ist ein ausschliefslicher Saprophyt. Die 
Schuppenwurz, Lathraea squamaria, schmarotzt auf Wurzeln von Baumen 
und besonders von Corrlus. 

II. Die ins e k tenfr e s s end en (£lei s chfre ss end en) Pflanzen 
haben es ebenso ·wie die Parasiten und Saprophyten VOl' allem auf 
den StickstofI abgesehen. 

Die Drosera-Arten besitzen kreisformige bis spatelige Blatter, 
deren Rand und Oberseite mit zahlreichen haarformigen Gebilden, 
"Tentakeln" , bekleidet ist, die an ihrer Spitze ein Ropfchen tl'agen, 
welches eine schleimige Fliissigkeit ausscheidet. Diese ist klebrig 
und halt daher kleine Insekten, die zufallig auf das Blatt gelangen, 
fest. 1m Verlaufe einiger Stunden kriimmen sich nun die T entakeln 
des ganzen Blattes derartig iiber den Rorper des Insektes, dafs 
samtliche Ropfe das Tier womoglich beriihren. Die Blatter vermogen 
durch Einwirkung del' von den Tentakelkopfen ausgeschiedenen, nun
mehr magensaftahnlich werdenden Fliissigkeit die Weichteile des 
Insekts zu verdauen und aufzunehmen. 

Bei Aldrovandia, einer im Wasser lebenden Gattung, schliefsen 
die beiden gewolbten Blatt-Spreitenhalften gewohnlich mit ihren 
Randern zusammen und bilden so eine Blase, an deren Grunde 
BOl"sten stehen. Rei geniigend hoher Temperatur klappen die 
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Half ten ebm wie die Schalen einer geoffneten Muschel auseinander 
und schliefsen sich schnell wieder, sobald kleine Wassertiere zwischen 
die BlattfHtchen gelangen und gewisse Teile derselben beriihren. Die 
Tiere werden hierdurch eingeschlossen und miissen sterben. Wahr
scheinlich vermag del' beschriebene Fangapparat stickstoffhaltige Zer
setzungsprodukte del' in demselben verwesenden Tiere als Nahrung 
fiir die Pflanze zu verwerten. 

Bei Pinguicula ist die ganze Blattoberflache driisigklebrig und 
vennag daher kleine Tierchen, die zufallig dariiber hinwegkriechen 
wollen, festzuhalten. 1m Verlauf einiger Stunden wolbt sich del' 
Blattrand fiber die Beute und bedeckt sie, indem gleichzeitig das 
Blatt an del' Stelle, wo das Tierchen liegt, eine Fliissigkeit aus
sondert, welche verdauende Eigenschaften besitzt. 

Die an dem im Wasser schwimmenden Zweigsystem sitzenden, 
blasenartigen Gebilde von Utricularia sind in ihrem Innern hohl und 
besitzen einen Eingang mit einer Reusen-Vorrichtung, die kleinen 
Wassertieren zwar den Eingang gestattet, ihnen abel' den Ausgang 
versperrt. Die Tiere kommen nach liingerer odeI' kiirzerer Zeit in 
diesen Fangapparaten urn, und ihr verwesender Korper bietet den 
Pflanzen stickstoffhaltige Substanzen, welche als Nahrung aufgenommen 
werden. 

2. Die Atmung. 
Die Arbeiten, welche die pflanzlichen Apparate verrichten, bedingen 

eine Abnutzung derselben, die durch Zufiihrung neuer Baustoffe wieder 
ausgeglichen wird. Del' mit dem del' Tiere iibereinstimmende Atmungs
prozefs schafft die Betriebskrafte, die dabei und iiberhaupt fiir das 
Leben notwendig sind. Del' Prozefs besteht in einer durch Vermittelung 
des Durchliiftungs-Systems stattfindenden Aufnahme von freiem Sauer
stoff del' Luft (resp. des Wassel's, in welchem Sauerstoff aufgelost ist: 
bei Wasserpflanzen), welcher del' Pflanze Kohlenstoff entzieht, del' als 
Kohlensaul'e nach aufsen abgegeben wil'(j.. Jedoch steht die Menge del' 
ausgegebenen Kohlensaure zul' Menge des aufgenommenen Sauerstoffs 
in keinem bestimmten Verhaltnis; meist wird mehr Sauerstoff auf
genommen als in dem ausgegebenen Quantum Kohlensaure steckt. 
Uber die naheren V organge wissen wir noch wenig. - Die nul' im 
Lichte stattfindende Zersetzung des Kohlendioxyds (del' Kohlensaure) 
als Nahrstoff und die damit zusal11l11enhangende Abgabe von Sauer
stoff einerseits, die Sauerstoff-Ein- und Kohlensaure-Ausatmung anderer
seits, die zu allen Tageszeiten stattfindet, sind also auseinander zu 
halt ell : del' Assimilations-Prozefs vel'mehrt, del' Atl11ungs-Prozefs vel'
minde ['t die Substanz des Pflanzenleibes. Letztel'el' bedingt eine in 
man chen Fallen - z. B. bei der Keimung von Sal11en, bei sjch 
offnenden Blumen del' Victoria regia - auffallend bemel'kliche Erhohung 
del' Temperatul' del' Organe. Die TemperaturerhOhung bei del' Keimung 
del' Sal11en betragt z. B. 12 bis iiber 20 0 Celsius. Del' Atl11ungs-
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prozefs ist nach dem Gesagten eine Yerbrennung in chemischem 
Sinne. Eine Lokomotive gewinnt ihre Betriebskrafte durch die Yer
brennung von Steinkohle, die Pfianze durch "Yerbrennung" von 
Sauerstoff. Findet die Pfianze in ihrer Umgebung zu ihrer Lebens
erhaltung voriibergehend nicht geniigenden odeI' keinen Sauerstoff 
vor, so scheidet sie dennoch Kohlendioxyd aus, indem sie ihre plasma
tischen Bestandteile zersetzt (i n t I' a mol e k u I a I' eAt 11l u n g). Natiir
lich kann eine Pfianze bei dauemdem Sauerstoff-Abschlufs nicht am 
Leben erhalten werden. Man nimmt an, dafs die intramolekulare 
Atmung auch in del' Pfianze unter gewohnlichen Yerhi:iltnissen statt
findet, und dafs diese die Ursache del' normal en Atl1lung sei, bei del' 
del' aufgenommene Sauerstoff den verloren gegangenen ersetzt. 

3. Wachstums- und Bewegungs
Erscheinungen. 

A. Wac h stu m s - E r s c h e in u n g e 11. Ubel' die Mechanik des 
Wachstums wissen wir nul' sehr wenig. Fiillt sich eine Zelle der
mafsen mit Saft, dafs auf die Wandungen ein bedeutender Druck 
ausgeiibt wird, wie durch das Wasser auf die Wandungen eines 
Wasser-Sprengschlauclres, so wird unter U mstanden eine Dehnung 
und dauemde YerHingerung del' Membranen eintreten. Durch die 
ungleiche Dehnbarkeit del' Zell wande in Yerbindullg mit del' ver
schiedenen durch den hydrostatischen Druck bedingten Steifigkeit, 
T u I' g esc en z, del' Gewebe und durch ungleiches Wachstumsbestreben 
del' verschiedenen Gewebe entstehen G ewe b e spa n nun gen. 

Das Wachs tum del' Orgalle wird VOil aufseren Agentien beein
fiufst, und zwar sind dies Einwil'kungen von Zug und Druck, also 
auch del' Schwerkraft, sowie femer des Lichtes und endlich des 
Reizes durch direkte Bel'iihrung. 

Die Schwerkl'aft veranlafst die Hauptwurzeln dem Erdmittel
punkt zu und den Hauptstengel in umgekehrter Richtung zu wachsen. 
Man nennt diese Eigenschaft G e 0 t I' 0 pis m us, spezieller die W urzeln 
positiv, die Stengel negativ geotropisch. Nebenwurzeln, Stengelzweige, 
Rhizome u. dgl. reagieren andel's: sie nehmen mittlere Stellungen 
ein. Auch Hauptstengel kriechen zuweilen auf dem Erdboden. 
Organe, deren Wachstum dul'ch das Licht beeinfiufst wird, nennt 
man he I i 0 t r 0 pis c h und zwar positiv heliotropisch, wenn sie wie 
die Stengel dem Licht entgegen, negativ heliotropisch, wenn sie wie 
Wurzeln des Epheu vom Lichte hinweg wachsen. 

Durch direkte Beriihrung wil'd ein Sistieren des Wachstums bei 
den Ranken an den beriihrten Stellen veranlafst und an del' del' 
Beriihrung gegeniiberliegenden Stelle eill in del' Lallgsl'ichtullg 
starkeres Wachstum, wodurch sich das Rallkellstiick dem beriihrenden 
Gegenstand anschmiegt und dellselbell evelltuell umwillclet. 
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Die Ranken sowohl wie die windenden Stengel wachsen in der 
Weise in die Lange, dafs zu einer bestimmten Zeit immer nur eine 
Langslinie des Organes am ausgiebigsten wachst, jedoch llach kurzer 
Zeit ihr Wachstum einstellt, um del' daneben befindlichen Kante die 
Rolle zu iiberlassen u. s. w. Hierdurch wird eine langsame kreisende 
Bewegung (r e vol uti v e Nut a t ion) bedingt, durch welche die 
Organe in den Stand gesetzt sind, eine Stiitze in ihrem Bereich zu 
suchen. 

B. Bewegungs-Erscheinungen. Bewegungen, die ein 
Wachstum nicht in sich schliefsen, kommen haufig VOl'; sie erfolgen 
immer auf besondere Reize von aufsen her. Eine scharfe Grenze 
zwischen Wachstums- und Bewegungs-Erscheinungen larst sich sonst' 
nicht ziehen. Typische Erscheinungen del' letzten Art bieten die 
nul' auf Grund von Spannungs-Anderungen del' Gewebe eintretenden 
Bewegungen z. B. del' Blattchen von Oxalis, die in del' Dunkelheit 
veranlafst werden, sich an den Blattstiel herabzuschlagen: eine be
sondere N achtstellung einzunehmen, und die doppelt - gefiederten 
Blatter von Mimosa pudica, welche auch in Folge direkter Beriihrung 
odeI' von Erschiitterung sich plotzlich in del' Weise zusammenlegen, 
dafs die Fiederblattchen und die Fiedern sich nach oben hin be
wegen, bis sich die gegeniiberliegenden beriihren, wahrend del' Blatt
stiel sich senkt. 

Ortsbewegungen werden wir bei del' Betrachtung del' Fort
pflanzungs-Organe del' Thallophyten und Zoidiogamen kennen lernen. 

4. Licht- und Warme-Wirkungen. 
Das L i c h t beeinflufst, wie wir sahen, die Wachstumsrichtung 

vieleI' Organe und veranlafst gewisse Bewegungs-Erscheinungen. Dafs 
del' Assimilations-Prozefs .nur beim Licht VOl' sich geht, haben wir 
schon ofter erwahnt (S. 83). - Stengelorgane strecken sich bei Licht
mangel iibermlifsig, sie vel' g e i len, e t i 0 lie I' e n. Es ist diese Eigen
Uimlichkeit als Anpassung von tief im Boden befindlichen Stengelorganen 
aufzufassen, um schneller ans Licht zu kommen. Laubblatter er
schein en bei Lichtabschlufs in ihrem Wachstum gehemmt und bleich, 
da die Bildung des griinen Farbstoffes im allgemeinen nul' im Lichte 
stattfindet. Verminderte Belichtung hat oft die Erzeugung reicherer 
Beblatterung zur Folge, wenn also die Pflanze Gefahr Iauft, in ihrer 
Assimilations-Thatigkeit lebensstorend herabgedriickt zu werden. 

Warm e. Die Lebensthlitigkeiten del' Pflanzen sind an bestimmte 
Grenztemperaturen gebunden. 

Die untere Temperatur-Grenze fiir das Pflanzenleben liegt fUr tro
pische Pflanzen bei 15 bis 16°, fUr Gewachse del' gemlifsigten Zone 
bei 5°, in del' kaltell Zone und hoch oben inl Gebirge unter 0° C. Die 
obere Grenze liegt im allgemeinen zwischen 35 und 46 0 C., wahrend 
das lebhafteste Wachstum, das Optimum des Wachstums, von 22 bis 
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37 0 C. schwankt. Wir miissen hier also immer Minimum, Optimum 
und Maximum unterscheiden. Bei zu hoher odeI' zu niedriger 
Temperatur stellen die Organe zunachst ihre Funktionen ein, doch 
darf, wenn nicht Tod eintreten solI, dieselbe nicht zu weit von den 
Minimal- und Maximal- Temperaturen abliegen. Haufig sinkt die 
Temperatur im Freien bis zum G e fr i ere n des Pflanzensaftes, ""0-
bei jedoch viele Pflanzen nicht e I' f I' i ere n, "enn nul' das Wieder
Auftauen nicht zu rasch erfolgt. Pflanzen-Arten in den hOchsten 
Alpen-Regionen gefrieren jede Nacht und tauen am Tage wieder auf. 

5. Fortpflanzungs-Erscheinungen. 
Viele niedere Gewachse pflanzen sich durch einfache Teilung 

fort, odeI' indem gewisse Teile ihres Leibes abgestofsen werden, aus 
denen unter giinstigen Bedingungen ohne weiteres neue Individuen 
erwachsen. Auch manche hOhere Gewachse konnen sich in gleicher 
Weise fortpflanzen, indem sich z. B. Rhizome (Kartoffel) und krie
chende Stengel verzweigen, sich durch Absterben del' verbindenden 
Partieen von del' Mutterpflanze trennen und neue Individuen hervor
bring en. Andere Pflanzen erzeugen in ihren Laubblattachseln (Den
taria bulbifera, Feuerlilie) odeI' in ihren Bliitenstanden (Allinm-Arten) 
kleine zwiebelartige SprOfschen, B l' U t k nos pen, an Stelle del' 
Bliiten, welche ebenfalls neue Individuen hervorbringen; die letzt
erwahnte Fortpflanzungsart bezeichnet man als V i vip a l' i e. 

Nul' die allereinfachsten Pflanzen begniigen sich mit diesel' 
"v e get a t i v en" Fortpflanzungs-Art, aIle iibrigen Gewachse besitzen 
noch eine andere, die "sexue11e", "geschlechtliche" Fort
pflanzung, die sehr vielen hOheren Gewachsen sogar ausschliefslich 
eigen ist. Hier werden zweierlei Sorten von Zellen erzeugt, die 
einzeln fiir sich nicht entwickelungsfahig sind und erst, nachdem del' 
Inhalt zweier diesel' Zellen sich materiell vereinigt hat, keimfahige 
Gebilde liefern. Diese beiden Zellen sind entwedel' in Form und 
GrOfse durchaus gleich (z. B. bei del' Conjugation), in del' Mehrzahl 
del' FaIle jedoch die eine kleiner: III ann I i c h, die andere gl'Ofser: 
wei b I i c h. Beide k011l1en sich nach ihrel' Entstehung sofort vom 
Mutterleibe trennen und aufserhalb desselben die V ereinigung ein~ 
gehen. Bei den hOheren Gewachsen jedoch sueht die sich allein 
yom Mutterleibe losende Illannliche Zelle die weibliche auf, und nach 
erfolgtel' Vereinigung bestimmter Teile (B e fr u c h tun g) entwickelt 
sich die letztere auf dem Mutterstock weiter. Eine Trelillung findet 
erst spateI' statt, bei den hoheren Pflanzen, nachdem aus del' weib
lichen Zelle (E i z e 11 e) ein Gewebe-Korper (E m b r yo) hel'vorge
gangen ist. Die mannlichen und weiblichen Zellen werden meistens 
in besonderen Organen erzeugt, die namentlich bei den hOchsten Ge
wachs en oftmals N e benapparate besitzen, deren Funktionen del' Hel'
beifiihrung des Befruchtungsaktes dienen. 
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Dafs man uie aU8 Sprofschen gebildeten Geschlechts-Organe del' 
hOheren Pflanzen B 1 ii ten nennt, haben wir schon auf Seite 21 er
wahnt. Wir hatten auch dart (Seite 24) bereits Gelegenheit, anzu
deuten, dafs man Win d - und Was s e l' b 1 ii ten, sowie B 1 u men 
( Ins e k ten b 1 ii ten) unterscheidet. 

Fehlen in einem Geschlechts - Apparat die mannlichen Organe, 
so bezeichnet man ihn als wei b 1 i c h, umgekehrt als man n 1 i c h. 
In diesen Fallen sind also die Bliiten und iiberhaupt die Geschlechts
Apparate e i n g esc hIe c h t i g, z wei bet t i g (d i k 1 i n i s c h). Be
sitzt ein Geschlechts-Apparat sowohl mannliche, als auch weibliche 
Organe, so ist er zweigeschlechtig, z.witterig (h"erma
ph l' a d i tis c h) ouer e i n bet t i g (m a n a k lin i s c h ). 1m ersten 
Falle konnen sich mannliche und weibliche Apparate auf derselben 
Pflanze, auf demselben Stock, finden, und dann ist die betreffende 
Art e i n hauls i g (m a n 0 cis c h). Besitzt jedoch del' eine Pflanzen
stock nul' mannliche, del' andere nul' weibliche Geschlechts-Apparate, 
so liegt eine z wei h a u s i g e (d i 0 cis c he) Art VOl'. Monocische 
odeI' diocische Arten endlich, die sowohl mannliche als auch weib
liche und daneben auch zwitterige Apparate trag en , heifsen vie I
e h i g ( pol y gam i s c h ). Zuweilen verkiimmern die Geschlechts
Organe bei BIiiten vollstandig, sodafs die letzteren g esc hIe c h t s los 
werden. Geschlechtslose BIiitell habell meist prachtig entwickelte 
Bliitendecken, wahrend gewohnlich die in ihrer ullmittelbaren Nahe 
befindlichen geschlechtlichen BIiiten eine mehr unscheinbare BIiiten
decke besitzen. In solchen Fallen liegt eine Teilung del' Arbeit 
unter verschiedene BIiiten VOl', indem die einen sich ausschliefslich 
auf die Anlockung del', wie wir ausfiihrlicher sehen werden, vielen 
Pflanzen so notwendigen Insekten beschrankell, wahrend die anderen 
ausschliefslich fiir die Samenbereitung sorgen. 

Die Befruchtung pflegt, mit Ausnahmen, nul' dann einen in Bezug 
auf die Entwiekelung del' Sam en giinstigen Effekt hervorzulJringen, 
wenn F l' e m d be s tau bun g , K l' e u z b e f l' U e h tun g, stattfindet, 
d. h. wenll die Narbe mit P911en aus del' BIiite einer fremden Pflanze 
be s tau b t wird. In vielen Fallen ist del' Pollen einer und der
selben BIiite als Bestaubungsmittel del' weiblichen Organe, wenn also 
S e I b s t b e fl' u e h tun g (S e I b s t b est a u bun g) stattfindet, fast un
wirksam. Dureh die Einriehtungen, welche die Bliiten aufweisen, 
wird nun die Selbstbestaubung vermieden und die, sei es durch den 
Wind, sei es dureh Tiel'e vermittelte Kreuzbefruchtung begiinstigt 
Wie dies im einzelnen gesehieht, soIl in bemel'kenswerten Fallen 
kurz el'lautel't werden. Zunachst sei nul' auf das Allgemeinste hin
gewiesen. 

Haufig ist eine Selbstbestaubung (wenigstens del' namlichen 
BIiite) schon deshalb unmoglich, weil die Staub- und Fl'uchtblattel' 
derselben BIiite zu vel'sehiedenen Zeiten ihl'e Reife erlangen: in den 
befl'uchtungsfahigen Zustand eintreten. Solche BIiiten werden im 
Gegensatz zu denjenigen, bei welchen Staub- und Fruehtblatter 
gleichzeitig funktionsfahig sind, als d i c hog a III (getrennt-ehig) be
zeiehnet. Erlangen die Staubblatter VOl' den Fruchtblattern die 
Reife, so spricht man VOll pro tan Ll r is c hen, iIll umgekehrten FaIle 
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von pro tog y n i s c hen, oder von n erstmannlichen" resp. "erstweib
lichen" Bluten, welche letzteren Ausdrucke wir anwenden wollen. 
Werden die weiblichen Organe empfangnisfahig, so verwelken die 
Staubblatter bei den erstmannlichen Bluten, wahrend bei den erst
weiblichen die Staubbeutel sich erst dann zu offnen beginnen, wenn 
die Narben ihre Empfangnisfahigkeit bereits verloren haben. Die 
dichogamen Windblutler pflegen erstweiblich, die dichogamen Insekten
blutler erstmannlich zu sein. Bei zweihausigen Pflanzen ist eine 
Selbstbefruchtung naturlich ebenfalls unmoglich. 

Bei den niederen Gewachsen wird del' Transport del' mannlichen 
Elemente zu den weihlichen, wenn erstere frei beweglich sind, meist 
dUl'ch Vermittelung des Wassel's bewel'kstelligt (vgl. bei 
den Algen z. B. Fucus, Vaucheria , ferner Moose , Fame), bei den 
hoheren Pflanzen leistet das Wasser hingegen nur selten einen solchen 
Dienst. Als Beispiel beschreiben wir den V organg bei del' in Fig. 98 

Fig. 98. Eine weibliche, links eine 
noch geschlossene , rechts eine ge
offnete, die weibliche befruchtende 
mlinnliche Eliite von Vallisueria spi-
ralis. Vergrofsert. (Nach Kerner.) 

ahgebildeten Vallisneria (vgl. auch 
Fig. untel' "Systematik"). Die mann
lichen Bluten diesel' Pflanze 16sen 
sich von ihrem Mutterstock und ge
lang en vermoge ihres geringeren spe
zifischen Gewichtes an die Oberflache 
des Wassel's, wo sie sich offnen. Sie 
schwimmen von Wind und Wellen ge
trieben frei umher und bestauben 
die weiblichen Bluten, die an langen, 
fadenformigen , spiraligen Stielen 
ebenfalls die Wasseroberflache er
reichen. Nach erfolgter Befruchtung 
zieht sich die Spirale zusammen, 80-

dars die Frucht unter Wasser reift. 
Die Win d b lu tIe r besitzen 

naturlich ebensowenig wie die 
Wasserbllitler eine auffallende 
Bltitendecke. Sie bluhen meist zu 

einer Zeit, in del' stetige Winde vorherrschen, oft im Frtihlings
Anfang, einer J ahreszeit, die fur diese Arten noch insofern von V 01'

teil ist, als dann die Pflanzen nocl! keine Belaubung besitzen, die 
leicht del' Verbreitung des Pollens ein storendes Hindernis entgegen
setzen wul'de, ·Fig. 99. Die Windblutler zeichnen sich noch dadurch 
aus, dafs namentlich diejenigen Teile, welche die mannlichen Organe 
tragen, besonders beweglic-h mit dem ubrigen Pflanzenkorper in Zu
sammenhang stehen; bei Rumex sind z. B. die Blutenstiele aufserst 
dunn, bei den Grasern und Thalictrum-Arten die Staubfaden. Del' 
Wind ist hiel'durch in den Stand gesetzt, die leichten, trockenen, in 
ungeheurer Menge erzeugten Pollenkorner, die bei den Nadelholzern 
sogar besondere Flugorgane in Gestalt kleiner Luftsackchen auf
weisen, leicht davonzuftihren, wobei es hochst wahrscheinlich ist, dars 
ein Teil derselben von den meist grorsen, oft federig ausgebreiteten 
Narben, odeI' bei den NadelhOlzern von einer ausgeschiedenen Flussig
keit del' weiblichen Organe aufgefangen wil'd. 
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Zuweilen wird aueh del' Pollen windbliitigel' Pflanzen durch eine 
aktive Thatigkeit in die Luft geschleudert. So sind die Staubblatter 
del' Urticeen in del' Knospenlage mit den Beuteln nach dem Bliiten
mittelpunkt hin eingekriimmt. In diesel' Lage l'eifen die Beutel so
weit, da[s bei del' Gel'adestl'eckung del' Faden, welehe plotzlich, 
schleuderartig erfolgt, del' Pollen als StaubwOlkchen in die Luft geht. 
Durch eine leiehte Beriihrung einer in dem richtigen Stadium be
findliehen Bliite kann man den fraglichen Mechanismus leicht aus
losen und wirken sehen. 

1m Gegensatz zu den Windbliitlern besitzen die Ins e k ten
b I ii tie r - mit Blum en - ein durch besondel'e Farbung auffallendes 
und grofses Perianth, durch das die Insekten angelockt werden. 

Die Pflanzenal'tell er
scheinen in ihrem Blumen
bau bestimmtell Insekten 
angepa[st. Die letzteren 
find ell an besonde1'ell 
Stellen del' Blumen (bei 
den "Honigblumen") 
N e k tar i en, derell Aus
scheidung sie zum Besueh 
del' Blumen veranlafst; in 
anderen Fallen begniigen 
sich die Insekten jedoch 
mit dem Pollen, und zwar 
besitzen solche "P 0 11 e n
b 1 u men" im Gegensatz 
zu den Honigblumen ge
wohnlich eine gro[se Zahl 
pollenreicher Staub blat-

Fig. 99. ITaselnufszweig (Corylus A vellana) mit 
zwei mann!. m und einem weibl. w Bliltenstand. 

N atiirliche Grofse. 

tel', wie z. B. die Gattullgen Adonis, Anemone, Clematis, Helianthe
mum, Hepatica, Hypericum, Papaver und Rosa zeigell. 

Nicht selten leiten im Aussehen von del' allgemeinen Blumen
fa1'be abweiehende "S aft mal e ", welche von den au[sell leieht 
sichtbarell Teilen del' Bliitelldecke bis zu den N ektarien reichen, 
die Insektell an die Honigquelle. Beim Sammeln des N ektars nun 
vermitteln diese Tierchen unbewu[st die Kreuzbefruchtung, indem sie 
durch besondere Bliiteneinrichtungen bei dem Aufsuchen del' Nek
tarien genotigt werden, die Staubbeutel resp. Narben zu streifen, 
wobei sie an bestimmten, durch Behaarung u. s. w. besonders ange
pa[sten Korperstellen den me hI' odeI' mindel' klebrigen Pollen auf
nehmen, den sie beim Besuch einer anderen Blume unbewu[st an die 
klebdge Narbe abgeben. 

Aufser dem auffallenden Perianth, nach dem Gesagten gleichsam 
ein Wirtshaussehild fiir die Insekten darstellend, bilden auch die 
D ii ft e del' Blumen Anlockungsmittel fiir die Insekten, und zwar kann 
man oft wahrnehmen, da[s unscheinbare oder mehr im Verborgenen 
befindliche Blumen, wie die del' Reseda (Reseda odorata) und des 
Veilchens (Viola odorata) besonders stark duften. Namentlich machen 
sich auch die von Nachtinsekten (Nachtschmetteriingen) befruchteten 
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Blumen dureh starke Geriiche, neben bleichen und hellgefiirbten, meist 
weifslichen - llerdings aueh griinen und mifsfarbigen - Kronen 
bemerkbar, durch welche Mittel sie in del' Nacht leiehter aufzufinden 
sind. Saftmale, die in dem schwachen Licht nieht gut zu sehen 
waren, fehlen den N achtblumen vollkomll1en. 

Die Blumendecken schiitzen im ganzen, oder indem bestimmte 
Teile eine geeignete schirmartige und andere Ausbildung erfahren, 
oft einerseits die Staubbeutel und andererseits die N ektarien VOl' dem 
Nafswerden durch Regen und Tau: ein Schutz, del' sehr geboten er
scheint, da der Pollen und del' Honigsaft durch Nasse und Feuehtig
keit leicht verderben. Solche Arten von Sehutzvorriehtungen fiir die 
Nektarien nennt man Saftdecken, welche die Blumen iibrigens oft 
auch VOl' einer Ausnutzung durch sogenannte un bel' u fen eGa s t e 
unter den Insekten wirksam schiitzen. Die letzteren, wenigstens die 
aufkriechenden, werden nieht selten durch besondere V (wkehrungell 
gallz von den Blumen abgehalten. 

Zu einer spezielleren Betrachtung des Gesagten iiberg"ehend, 
wollen wir, an das letzte ankniipfend, uns zunachst mit Pflanzen be
schaftigen, die besonders leicht verstandliche und augenfallige Schutz
vorrichtungen gegen unberufene Gaste aufweisen, also gegen Insektell, 
welche zwar die Blumen behufs Einsallunelns von Honig odeI' Bliiten
staub besuehen, jedoeh bei dem Befruehtungsakt keine Hilfe leisten, 
vielmehr die Blumen durch ihr Herumkriechen in denselben nicht 
selten zu schadigen imstande sind, weil sie ihnen nicht, wie die 
richtigen Befruchtungsvermittler, in ihrem Baue angepafst erscheinen. 

Es ist leieht einzusehen, dars die mit ihren unteren Teilen im 
Wasser stehenden Gewachse besonderer Schutzmittel del' angedeuteten 
Art - wenigstens gegen aufkriechende Tiere - nicht bediirfen, die 
sie in del' That auch nicht besitzen, da das Wasser den nicht fliegen
den Tieren meist eill ulliiberwilldliches Hindernis elltgegensetzt. 
Manche auf trockenem Boden wachsende Artell, wie ein Enzian 
(Gentiana lutea) und eine mit del' Weberkarde nahe verwalldte 
Pflanze (Dipsacus laciniatus) verschanzen ihre Blumen hinter eigellen 
Graben, illdem die gegenstandigen Blatter mit ihrem Grunde derartig 
verwachsen, dars um den Stengel herum ein Becken gebildet wird, 
welches sich bei jedem Regen mit Wasser £tiIlt. In diesen Behaltem 
ertrinken viele ankriechende und auch anfliegende Insekten, welche 
sonst vielleicht in die Blumen zu gelangen suchen wiirden, um dort 
~ unberufen" yom Honig odeI' Bliitenstaub zu naschen. 

Bei der auf sonnigen Hiigeln, trockenen Wiesen und in Laub
waldeI'll nicht seltenen Peehnelke (Visearia vulgaris) sehiitzen sich 
die Blumen dureh die peehig-klebrige Besehaffenheit del' oberen 
Stengelteile unter den Knoten, also den Ansatzstellen del' Blatter, 
Val' einer Beraubung dureh aIle den Pflanzen nieht niitzliehen, un
gefliigelten Gaste : gerade wie del' Mensch seine Waldungen Val' 
Raupenfrafs zu bewahren sucht. indem er die unteren Stammteile del' 
Baume mit Peehringen versieht, welche das Hinaufkriechen del' auf 
dem Erdboden befindlichen Raupen verhindern. Haufig sind es eng 
zusammenstehende, einen klebrigen Stoff ausscheidende Driisen odeI' 
auch riiekwarts gerichtete Staeheln, welehe ungefliigelten Besuchern 
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den Zutl'itt vel'wehren. _l<4gentiimlich verbalt sich eine Lattichart 
(Lactuca vil'Ofla), deren in del' Bliitenl'egion befindliche Hochblatter 
wahl'end del' Bliitezeit bei del' leisesten Beriihrung Tropfchen eines 
dicken, milchigen Saftes ausspritzen, wodurch kleine Tiel'e. wenn sie 
beim Emporkriechen die Hochblatter beriihren, vermittelst des ausge
schiedenen, schnell zu einer festen Substanz eintrocknenden Milch
saftes festgeklebt, vielleicht auch vel'giftet werden. 

Allein nicht immer sind die Pflanzen so grausam; denn bei 
manchen Arten sind nicht nul' die Blumen, sondeI'll auch die Laub
blatter mit N ektarien ausgestattet, welche die lnsekten von den 
Blumen ablenken. Dies ist vorziiglich bei manchen Wicken (Vicia
Arten) del' Fall, deren N ebenblatter Honigbebalter tragen, welche 
etwa Ameisen, die beim Befruchtungsvorgang keine Rolle zu spielen 
vermogen, von den Blumen abziehen. Die zu den Blumen hinauf
kriechendan lnsekten miissen an den dicht am Stengel befindlichen 
~ebenblatt-Nektarien vOl'bei, wo sie schon unterwegs Honig in reich
licher-Menge vorfinden. Die lnsekten beuten die so leicht gefundene 
Nahrungsquelle aus, ohne sich weiter zu den Blumen zu bemilhen. 
Neuerdings hat man jedoch die Ansicht zu begriinden versucht, dafs 
die aufserhalb del' Blumen befindlichen N ektarien die Ameisen an
lockten, damit letztere die Pflanze als Verteidiger gegen schadliche 
Tiere schiitzten. Die Ameisen seien die Hauptfeinde del' Pflanzen
feinde und leisteten somit den Gewachsen positive Dienste. 

1m Gegensatz zu den erwahnten Abhaltungs-V orrichtungen von 
den Blumen sind nun die Anlockungsmittel zu erwahnen. Nicht 
immer sind es lnsekten, auch andere Tiere konnen den Gewachsen 
niitzlich werden. So scheint das z. B. in Waldsiimpfen vorkommende 
erstweibliche Schweinekraut (Calla palustris), bei welchem ein den 
kolbigen Bliitenstand unten bekleidendes grofses, eiformiges, weifses 
Hochblatt das Wirtshausschild darstellt, voI'llehmlich durch Vermittelung 
von Schnecken (n S c h n e c ken b Iii tIe r") befruchtet zu werden, 
welche iiber die kleinen, dichtgedrangten Bliit.en an del' dicken Achse 
des Bliitenstandes hinwegkriechen. Hierbei gelangt del' moglicherweise 
von einer bereits in den mannlichen Reifezustand getretenen Pflanze 
mitgebrachte, dem schleimigen SchneckenkOrper anhaftende Bliiten
staub auf die N arben. 

Treten wir nun den lnsektenbliitlern naher und versuchen wir, 
uns einen genaueren Einblick in den Bau und in die Wirkungsweise 
del' die Blumen bildenden Organe, besonders ihrer Geschlechtswerk
zeuge zu verschaffen. Wir wollen mit den einfacheren Beispielen 
den Anfang machen, deren Kenntnis uns eine Einsicht auch in d~e 
verwickelteren, zum Schlufs zu besprechenden Blumen-Einrichtungen 
erleichtern wird. 

Wir beginnen mit del' Betrachtung del' Weiden, Fig. 24, welche, 
obschon sie keine besonderen Wirtshausschilder tragen, nichtsdesto
weniger lnsektenbliitler sind. Abel' als Ersatz hierfiir bliihen die 
Weiden sehr friihzeitig, oft schon VOl' del' Entwickelung des Laubes, 
wenn eine Konkurrenz von seiten anderer Pflanzen noch wenig zu 
befiirchten ist, und also die lnsekten, voI'llehmlich Hummeln und 
Bienen, noch keine grofse Auswahl haben. Es kommt noch .hinzu, 



94 Physiologie. 

dafs wegen des Laubmangels wahrend des BlUhens und bei der 
intensiv gelben Farbe des BlUtenstaubes und den lebhaften Farben 
auch del' weiblichen BlUtensUinde, ein Ersatz fUr das fehlende Wirts
hausschild ge boten wird. Uberdies sondern die Weiden in iln'en 
Nektarieu reichlich Honig ab, sodafs sie immer von zahlreichen 
Insekten besucht werden. Die BlUteu del' Weiden sind eingeschlechtig; 
sie sitzen in den Winkeln von "Deckschuppen", welche die s t e i f e 
Achse des Blutenstandes ("Katz chen") bekleiden. Die weiblichen 
BlUten bestehen aus einem oft gestielten Fruchtknoten, del' am Grunde 
des Stieles eine, in anderen Fallen zwei NektardrUsen aufweist; die 
mannlichen Blfiten besitzen an Stelle des Fruchtknotens zwei, bei 
anderen eine andere Zahl von Staubblattern. Die Katzchen t!'agen 
immer nul' einerlei BlUten, und die ganze Pflanze besitzt immer nul' 
einerlei Katz chen, sie ist also di6cisch, sodafs eine Kreuzbestaubung 
zur Notwendigkeit wird. Die Hummeln und Bienen kriechen lebhaft 
auf den Katzchen herum, nach dem reichlichen Honig suchend, und 
behaften sich hierbei auf ihrer Bauchseite mit BlUtenstaub, den sie 
beim Besuch weiblicher Katzchen unbewufst an die klebrigfeuchten 
Narben abgeben. 

1st bei zweihausigen Pflanzen, wie den Weiden, eine Kreuz
bestaubung unvenueidlich, so erreichen andere Arten dasselbe Ergeb
nis, indem sie auf verschiedenen St6cken zwar zweigeschlechtige, 
abei' dabei verschieden gestaltete Blumen eutwickeln. Wenn \vir 
z. B. verschiedene Exemplare del' Schlfisselblume (Primula officinalis 
und elatior), Fig. 100, untersuchen. so wird uns bald auffallen, dafs, 

Fig. 100. Liingsschnitt durch zWt'i 
etwas vergr. Biumen von Primula 

elatior. Erkl:imng im Text. 

wie 1 in Fig. 100 zeigt, die einen 
kurzgrifflige, die andern, 2 in 
Fig. 100, langgrifflige Frucht
knoten besitzen, und dafs in den 
Blumen erster Art die Staubblatter 
an del' Spitze der Kronenr6hre, 
im anderen Falle die Staubblatter 
in del' Mitte del' R6hre eingefiigt 
sind. Das EigentUmliche ist nun, 
dafs del' BlUtenstaub del' holier 
stehenden Staubblatter, auf die Nar
ben kurzgriffliger BlulJlen gebracht, 
nicht fruchtbar wirkt odeI' doch 
kein sehr gUnstiges Ergebnis liefert: 

ill e g i tim e Be f ru c h tun g , wahrend die langgriffligen Blumen 
durch solchen BlUtenstaub vollkommen befruchtet werden: 1 e g i tim e 
Be fru c h tun g. Ebenso bleibt del' BlUtenstaub del' tiefer stehenden 
Staubblatter, auf die Narben langgriffliger Blumen gebracht, mehr 
oder mindel' unwirksam, befruchtet hingegen ImI'zgrifflige Blumen 
vollkommen. SelbstbesUiubullg oder Bestaubullg von Biumen desselben 
Stockes ulltereillander ist daher resultatlos odeI' fast I'esultatlos, 
wahrend Kreuzbefruchtung von den besten Folgen in Hinsicht auf 
die Ausbildung und Anzahl del' Samen begleitet ist. Es kommt bei 
del' Ubertragung des BlUtenstaubes von einem Stock zum andern in 
Betracht, dars ein Insekt in allen Blumell derselben Art dieselbe 
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Stellung einzunehmen pfiegt. Es ",ird hierdureh ganz wesentlieh die 
legitime Befruehtung begiinstigt, indem dieselbe Korperstelle des 
Tiel'es, welehe vorher mit Blutenstaub in Beruhrung kam, beim Besueh 
einer andel's gestaltigen Blnme derselben Art notwendig mit del' 
fragliehen Korperstelle die ebenfalls an demselben Ort befindliehe 
Narbe beruhren wil'd. Uberdies kommt noch hinzu, dafs die Korner 
des Bliitenstaubes del' vel'selIiedenen Blumenformen sieh dureh ilIre 
Griifse untel'seheiden und dafs die Nal'ben in ihrem Bau den Blfiten
staubkornern in del' Weise angepafst erseheinen, als sie diejenigen 
Korner bessel' festzuhalten imstande sind, welrhe eine legitime 
Befruehtung hel'beiffihren. Dureh diese ganze Vorkehrung ist, ",ie 
man sieht, die Fremdbestaubung gesiehert. 

Aufser Arten mit zweigestaltigen (d i mol' ph e n) gie bt es nun 
aueh solehe mit dreigestaltigen (trimorphen) Blumen, und gerade 
eine unserer haufigsten Pflanzen an Graben und in feurhten Ge
biisehen, namlieh del' Weiderieh, Lythrum Saliearia, Fig. 101, ist 
in diesel' Beziehung bemerkenswel't. Was zunachst die Griffel angeht, 
so kornmen diese hier auf den verschiedenen StOcken in dreierlei 
verschiedenen Langen VOl', narnlich kurz, rnittellang und lang. Die 
Staubblatter, von denen seehs langeI' und seehs kiirzer sind, treten 
in folgender Ausbildung auf. Mit 
den langsten Griffeln kombinieren 
sieh seehs mittellange StaubbHitter 
und seehs lmrze (A), mit den 
mittellangen Griffeln seehs lange 
und seelIs kurze Staubblatter (B) 
und endlieh mit den lmrzen Grif
feln seelIs lange und seehs mittel
lange Staubblatter (0). Es hat nun 
die Bestaubung del' Narben nul' 
danll einen gfinstigen Erfolg ffir 
die Samenbildung, wenn gleiehlange 
Gesehleehtswerkzeuge sieh mitein
ander paaren (wie die punktierten 
Pfeillinien in del' Figur andeuten); 
aIle fibrigen Mogliehkeiten del' 
Paarung, also VOl' allen Dingen 
del' Staubblatter und FmehtbEttter 
desselben Stoekes haben, wenn sie 
ausgefiilIrt werden, verhaltnismafsig 
sehwaehen Erfolg, da die Samen 
klein und mehr odeI' mindel' unvoll
kommen bleiben und daher aueh 
nul' sehwaehliehe N aehkommen zu 
erzeugen imstande sind. 

Gehen wir nunmehr zur Be
spreehung von Arten iiber, die' nul' 
einerlei Blumen besitzen, odeI' bei 
denen doeh (wenn aueh einmal 
Blumen von versehiedenem Bau vor-

Fig. 101. Drei BIumen von Lvthrum 
Salicaria (die vordere Halft~ vom 
Kelch und die ganze Krone sind ent
ferntj. .A = langgrifflige, B ~ mittel
grifflige, 0 = kurzgrifflige Blume. 
Die Punktlinien mit den Pfeil en ver
bind en die Staubbeutel mit denjenigen 
Narben, auf welchen der Pollen del' 
ersteren volle Fruchtbarkeit bewirkt. 

(N ach Luerssen.) 
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kommen, vergl. weiter hint en Viola tricolor und Salvia pratensis) die 
Bestaubung im allgemeinen zwischen Blumen derselben Bauart erfolgt. 

Eine leicht verstandliche Einrichtung, wie die eben erorterte, 
findet sich beim Aronstab (Arum maculatum), Fig. 102. Die Achse 
des Bliltenstandes tragt zu unterst weibliche Blilten w, darilber mann

... ·w 

Fig. 102. 
Liingsschnitt 
durohdenBlii
tenstand von 
Arum mal'ula
tum. Erkl. im 
Text.-Verkl. 

liche m und darilber nach abwarts gerichtete stan'e 
Faden f, welche die gerade an diesel' Stelle enge Hoch
blattscheide h derartig abschliefsen, dafs zwar Insekten 
- die teils durch die Aushii.ngefahne h, teils durch 
den urinosen Geruch angezogen werden - durch die 
oben schwarzrote Leitstange 1 hinabgefilhrt, in den die 
Blilten enthaltenden Kesselteil des Hochblattes hinein, 
abel' nicht wieder hinaus konnen. Die Sperrvorrichtung 
ist dieselbe wie an den Fischreusen und gewissen Mause
fallen. Haben die Insekten Bliltenstaub mitgebracht, 
so vermogen sie die weiblichen Blilten wahrend des 
Herumkriechens zu befruchten. Von den weiblichen 
Blilten wird danll je ein Honigtropfchen 'als Nahrung 
fill' die Tierchen ausgesondert: die mannlichen Bl1iten 
beginnen nunmehr zu reifen und lassen ihren Blilten
staub in den Kesselgrulld fallen, sodafs sich die In
sekten mit neuem Pollenstaub beladen und, nachdem 
in einem weiteren Stadium die abschliefsenden Faden f 
erschlafft sind, ihr Gefangnis verlassen konnen, um eine 
neue Arumpflanze aufzusuchen. 

Bei dem Aronstab dient also die "Leitstange", die 
auffallend gefarbte und ilber die Bliltenregion hinaus
gewachsene Bliltenstands-Achse, als Saftmal. Gewohn
lich werden die Saftmale durch einfache Zeichnungen 

auf den Wirtshausschildern del' Blumen dargestellt. So sind bei dem 
grofsblumigen, wilden (Acker-)Stiefmlltterchen (Viola tricolor Varietat 
vulgaris) und den Stiefm1itterchen-Arten ilberhaupt die dunkelen, 
nach dem Mittelpunkt del' Blume verlaufenden Strichzeichnungen, 
namentlich auf den unteren Blumenkronenblattern als Wegweiser zur 
Honigquelle aufzufassen. Del' Bestaubungsvorgang bei unserem fast 

Fig. 103. Liingsschnitt durch 
eine Blume von Viola tricolor 
(vulgaris). - Erkl. im Text. 

(Original.) 

1iberall anzutreffenden wilden Stief
m1itterchen, von welchem Fig. 103 
einen Langenschnitt durch die Blume 
bietet, ist folgender: 

Das besuchende Insekt setzt sich 
auf den von einem Kronenblatt dal'
gebotenen Sitz k, indem es sich an den 
Barten b del' beiden seitlichen Kronen
blatter festhii.lt, und versucht - in Rich
tung des Pfeiles - geleitet durch die 
Saftmale, mit seinen Mundwerkzeugen 
in den von demselben Blatt gebildeten 
Sporn sp zu gelangen, in welchen zwei 
am Grunde zweier Staubblatter befind
liche HOlligdrilsen h hilleillragell. Auf 
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dem Wege, den del' Insektenriissel beschreibt, wird der an dem
selben etwa haftende Bliitenstaub an die empfangnisfahige Stelle n 
des Narbenkopfes abgegeben, da dieselbe als lippenartige JDappe l 
den Zugang zum Sporn verschliefst und daher vom Insekt einwlilts 
geschoben, jedenfaIls also beriihrt werden mufs. Beim Zuriickziehen 
nimmt der Riissel unwillkiirlich aus der .von Haaren umrahmten Rinne 
r Bliitenstaub mit, del' aus den Staubbeuteln s dort niedergefallen ist, 
und es mufs sich jetzt durch die angedeutete Riisselbewegung die 
Klappe l derartig nach aufsen - dem Pfeil entgegen - bewegen, 
dafs die empfangnisfahige Hohlung n des Narbenkopfes nunmehr ge
schloss en und somit eine Selbstbefruchtung unmoglicb gemacht wird. 

Die unscheinbaren, gelblich-weifsen Bliiten der Viola tricolor, 
Var. arvensis befruchten sich regelmafsig mit gutem Erfolge selbst; 
sie werden auch nur sparlich von Insekten besucht. 

Die beschriebenen FaIle von Bliiteneinrichtungen sind noch ver
haltnismafsig einfache, es sollen nun aber zwei verwickeltere Bei-

Fig. 104. 1. Eine etwas vergrOfserte 
Blume von SalVia pratensis; 2. das An

droeceum. - Erkliirung im Text. 
(Original.) 

spiele folgen. Das erste betrifft die 
Wiesensalbei (Salvia pratensis). Die 
Abbildungen 104 und 105 zeigen die 
Blumen der in Rede stehenden Pflanzen
art, und zwar die erstere von der Seite 
gesehen, die zweite mit der der Lange 
nach aufgeschnittenen und ausgebreite
ten Kelch- und Kronenrohre. Die 
Kronenoberlippe iiberdeckt die beiden 
eigentiimlich gestalteten, in 2 Fig. 104 
besonders abgebildeten StaubbHitter, 
welche in 1 Fig. 104 punktiert in ihrer 

Fig. 105. VergrOfserte herma
phrodite Blume von Salvia pra
tensis , deren Kelch. und Krone 
vorn der Lange nach aufgeschnitten 
und ausgebreitet dargestellt sind. 
1m Grunde der Krone das Nekta
dum, dariiber die vier Friicht-

chen etc. - (Original.) 

gewohnlichen Lage unter ihrem Schutzdach angedeutet wurden. Zwei 
weitere Staubblatter sind, wie Fig. 105 zeigt, im Innern der Krone 
nul' als verkiimmerte Organe vorhanden. Jedes fruchtbare Staubblatt 
besitzt (siehe 2 Fig. 104) nur einen sehr kurzen Faden f, welcher 
gelenkig mit einem langen Balken verbunden ist. Der letztere kann 
sich wippschaukelartig auf dem Faden bewegen und tragt an dem 
einen Ende einen Behlilter mit Bliitenstaub b und am anderen eine 
Platte p, die mit derjenigen des anderen Staubblattes verbunden ist 
und den Eingang zur Kronenrohr.e verschliefst. Wenn sich nun ein 

Potoni •• Elemente der Botanik. 3. Auf!. 7 
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Insekt behufs Einsammlung des im Grunde der Kronenrohre befind
lichen Honigs auf der Unterlippe l der erstmannlichen Blume nieder
larst, so findet es die Kronenrohre durch die erwahnte Doppelplatte 
verschlossen. Vermittelst seiner Mund werkzeuge und des Kopfes 
driickt es - in Richtung des Pfeiles auf unserer Abbildung 104 -, 
um zur Beute zu gelangen, die Platte in das Innere der Rohre, 
wobei - zufolge des beschriebenen Baues - die am anderen Ende 
des Balkens unter der Oberlippe versteckten Staubbehiilter, in der 
Art, wie dies 1 Fig. 104 bei b zeigt, heraustreten und notwend.ig 
mit dem behaarten oberen Teil des Korpers des bienenartigen Insekts 
in Beriihrung kommen, um diesem Bliitenstaub mitzuteilen. N ach 
Entfernung des Insekts federt der Apparat in seine friihere Lage 
zuriick. Wie beschrieben verhiilt sich also eine im mannlichen Zu
stand befindliche Blume; tritt dieselbe in den weiblichen Reifezustand 
ein, so verlieren die Staubblatter ihre Funktion, und die Spitze des 
Griffels senkt sich so weit im Bogen hinab, dafs die nunmehr aus
einanderklaffenden beiden klebrigen Narbenschenkel n bei einem jetzt 
erfolgenden Insektenbesuch ihrerseits den Riicken des Tierchens be
riihren miissen und so den mitgebrachten Bliitenstaub aufnehmen konnen. 

Zum Schlufs folge ein Beispiel aus der Orchideen-Familie: eine 
Knabenkraut- oder Kuckucksblumen-Art, die auf Wiesen nicht selten 
ist. Zunachst erortern wir den Bau der Blumen. Der Fruchtknoten 
f Fig. 106 tragt an seinem Gipfel die Bliitendecke a, b,l und den 

z 

Fig. 106. 1. Eine vergrOfserte Blume von 
Orchis maculata; 2. der Grundriis derselben. 
3. Eine Pollinie. - Erkllirung imText. (0.) 

einzig vorhandenen zwei
facherigen Staubbeutel s. Die 
Bliitendecke, ein Perigon, 
wird von sechs Blattern zu
sammengesetzt, von denen 
das eine l, die "Lippe", durch 
besondere GrOfse auffallt und 
den beutesuchenden Insekten 
als Sitz dient. Am Grunde 
tragt die Lippe ein N ektarium 
in Form eines hohlen Spornes 
sp. In der Nahe del' Ein
gangsoffnung zum Schlunde e 
liegt die Narbe des Frucht
knotens n. Der Staubbeutel 
ist mit seinem Grunde voll

standig mit einem an der Spitze des Fruchtknotens, oberhalb der 
Narbe befindlichen Fortsatz, dem Saulchen s, verschmolzen. Der 
Bliitenstaub jedes Beutelfaches ist zusammenhiingend und bildet ein 
Packchen (eine Pollinie), 3 in Fig. 106, welches mit einem elastischen 
Stielchen verse hen ist, das am Grunde eine kleine klebrige Scheibe auf
weist. Die beiden Klebscheibchen sind dicht oberhalb der klebrig
feuchten Narbe zu suchen und werden von einem Schiippchen k bedeckt. 
Die in der Abbildung angegebenen Gebilde x sind verkiimmerte Staub
blatter, wie wir solche schon bei der Salbei kennen gelernt haben. 

Setzt sich nun ein fiir die Befruchtung geeignetes Insekt auf 
die Lippe lund versucht es, durch den Eingang emit seinen Mund-
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werkzeugen in den Sporngrund zu gelangen, so ist es - bei der 
eigentumlichen gegenseitigen Stellung der Organe - genotigt, das 
gerade uber dem Spornschlunde befindliche Schiippchen k, welches 
die Klebscheibchen bedeckt, zu beruhren. Das Schiippchen schlagt 
sich hierbei zuruck, und die Klebscheibchen heften sich an den Kopf 
des Insekts. Dieses zieht daher, wenn es davonHiegt, die Bluten
staubpackchen aus ihren Fachern und tragt sie wie zwei Horner oder 
Fuhler davon. Sogleich beginnen sich die Stiele der Packchen so 
weit herabzubiegen, dafs ihre Kopfe beim Besuch einer zweiten Blume 
gerade auf die klebrig-feuchte Narbe n treifen, und es kann nun eine 
Befruchtung stattfinden. 

Wie aus den angefuhrten Beispielen ersichtlich ist, wird eine 
Selbstbefruchtung meist vollstandig unmoglich, in anderen Fallen so 
gut wie unmoglich gemacht, und man mochte hiernach glauben, dafs 
die vermiedene Selbstbestaubung ausnahmelos, also ein Gesetz sei. 
Dem ist aber nicht so. Denn es giebt Arten, bei denen gerade 
Selbstbestaubung durch besondere Vorkehrung herbeigefuhrt wird, 
die auch eine ausgiebige Befruchtung zur Folge hat. So finden sich 
bei einer haufigen Bienensaug-Art (Lamium amplexicaule) neben 
Blumen mit oifenen Kronen, bei welchen eine Befruchtungsvermittelung 
durch Insekten° erwunscht erscheint (c has m 0 gam e n Bluten) -
namentlich bei ungunstigerem, vor allem truberem Wetter - auch 
solche vor, deren Kronen verkummert sind, sich niemals oifnen 
(k lei s tog am e Blllten) und sich daher mit ihrem eigenen Blllten
staub befruchten. 

Nichtsdestoweniger bildet die Selbstbestaubung bei den Gewachsen 
nicht die Regel, sondern tritt nur vor11bergehend, meist als Ersatz 
fur Kreuzbestaubung auf, etwa bei ausbleibendem Insektenbesuche, 
oder wenn sonst die Umstande der Kreuzbestaubung hinderlich sind. 

Die V e r b rei tun g d e r For t p fl an z u n g s - Pro d u k t e , 
namentlich der Samen, wird entweder direkt von der Mutterpfianze 
ubernommen oder - je nach der Ausbildung des Samens oder der 
Fr11chte - durch den Wind, das Wasser oder durch Tiere bewerk
stelligt. Bei der Selbstaussaat werden zuweilen die Samen durch 
eigene V orrichtungen der Frucht weit fortgeschleudert, wie bei den 
Balsaminaceen. Die durch Wasseraussaat verbreiteten Samen oder 
Fr11chte sind gewohnlich leichter als Wasser, als·o schwimmfahig, und 
besitzen sogar in manchen Fallen besondere Schwimmapparate. Die 
durch den Wind transportierten Samen und Fruchte sind mit Flug
organen und Fallschirmen ausgestattet, und diejenigen endlich, welche 
durch Tiere fortgefuhrt werden, besitzen Haftorgane, vermittelst 
welcher sie sich z. B. in den Haaren der Tiere festzusetzen vermogen, 
wie die Klette, bei der sogar der ganze Fruchtstand davongefllhrt 
wird. Auch die saftigen, fieischigen Fruchte und Samen werden 
meist von den Tieren verbreitet. Sie werden als Nahrung gesucht 
und wegen der mit der Verbreitung in Beziehung stehenden, oft auf
fallenden (Appetit-)Farbung auch leicht gefunden. Was die 
spezielle Art der Verbreitung dieser letzteren anbetriift, so ist zu unter
scheiden, ob die Beute von den Tieren, z. B. von Vogeln, nur anders
wohin getragen wird, um dort ungestort verzehrt werden zu konnen, 

7* 
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indem die hartschaligen, grofsen und daher ungeniefsbaren Samen liegen 
bleiben, oder ob sie - wegen ihrer Kleinheit - mit hinabgeschluckt 
und unverdaut mit dem Auswurf, del' fur die Keimpflanze zugleich 
Dunger liefert, wieder abgegeben werden. Die aufserste Oberflache 
der hier in Rede stehenden Samen kann bei dem Durchgange durch 
den Darm zwar etwas angegriffen werden, allein ihre widerstandsfahigey 

feste Hulle schiitzt den Keimling in der ausgiebigsten Weise. Manche 
Friichte, wie z. B. die von Castanea, Cory Ius , Fagus, Juglans, 
Quercus u. s. w. werden zwar ebenfalls gel'll von Tieren verspeist, 
ohne dafs jedoch ein Vorteil fiir die Pflanze hierbei in Betracht kame, 
da in diesen Fallen del' Keimling selbst das Opfer wird. Diese 
Friichte zeigen dann auch keine Appetit-, sondeI'll zeichnen sich viel
mehr durch eine S c hut z f a I' bun g aus. Am Mutterstock sind sie 
griin und im reifen Zustande, wenn sie auf dem Boden liegen, meist 
braunlich. Uberdies sind sie zuweilen noch durch StacheIn (z. B. bei 
Castanea) odeI' eine unangenehm schmeckende aufsere Bedeckung (wie 
bei Juglans) geschiitzt. 

6. Lebensdauer der Pflanzen. 
Die aus den Samen erwachsenden Pflanzen gebrauchen haufig 

nul' wenige Monate vom Friihling bis zum Herbst, urn zur Frucht
reife zu gelangen: So m mer p fl a n zen, odeI' die Keimung beginnt 
im Herbst, die Pflanzen iiberwintern und erIangen im nachsten Herbst 
Friichte: Win t e r p fl an zen. Solche Gewachse nennt man e i n
j a h I' i g e, 0 bgleich sie meist nicht 12 Monate zu ihrer Entwickelung 
bis zur Fruchtreife gebrauchen. Sie sind immer leicht an ihrer 
senkrecht in den Boden hinabsteigenden einfachen Hauptwurzel, die 
sich leicht aus dem Boden ziehen lafst, mit ll;lehr odeI' mindel' zahl
reichen Nebenwurzeln zu erkennen. Sind bis zur Fruchtreife mehr 
als 12 Monate edorderlich, und zwar so, dafs die Keimung im 
Friihling VOl' sich geht, im erst en Sommer jedoch nul' Laub- und 
StengeIteile gebildet werden, welche fill' die erst im zweiten Jahre 
erbliihende Pflanze N ahrung sammeln und unterirdisch aufspeichern: 
dann ist die Planze z wei j a h I' i g. Manche Axten brauchen mehrere 
Jahre, ehe sie bliihreif werden: me h I' j a h I' i g e P fl a n zen, und 
zwar bliihen dieselben entweder in ihrem ganzen Leben nul' einmal: 
eine verhaItnismafsig seItene Erscheinung (z. B. Orobanche), oder sie 
bliihen aIle Jahre: sie sind ausdauernd (perennierend). Die 
ausdauernden Arten sind entweder k I' aut i g und dauern nul' mit 
unterirdischen Teilen aus: S tau den (z. B. Convallaria, Orchis, 
Primula, Solanum tub ero sum) , odeI' es bleiben daneben im Winter 
auch die holzigen, oberirdischen Teile am Leben: HoI z g e wac h s e 
(Baume und Straucher). Von den letzteren konnen gewisse Arten 
mehrere 100 Jahre alt werden. 
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Descendenz-Lehre. 
W oher kommen die organischen Wesen? Diese Frage nach dem 

U rsprung del' Arten hat schon die mannigfaltigsten Losungen gefunden. 
Die heutigen N aturforscher nehmen an, dafs die Lebewesen leiblich 
voneinander abstammen, also alle miteinander "blutsverwandt" sind. 
Wahrend dieae in die neuere Naturwissenschaft besonders durch 
Lamarck (1801, 1809, 1815) eingefiihrte A b starn mung s - Le hI' e 
(Descendenz-Theorie) 1859 eine umsichtjge Begriindung durch 
C. Darwin erfahren hat, del' dieselbe daher zur allgemeinen Aner
kennung brachte, ist del' Ursprung des ersten odeI' del' ersten Orga
nismen, del' Urerzeuger del' iibrigen, bisher unerklart gebliebell; und 
wir miissen diese daher bei einer descendenz-theoretischen Betrachtung 
als gegeben annehmen. Uber die Bedingungen zur Entstehung erster 
Organismen wissen wir nichts. Del' Inhalt del' "D a r win s c hen 
The 0 ri e" speziell ist kurz del' folgende: 

Es ist eine Erfahrungs-Thatsache, dafs das Kind den Eltern 
niemals in allen Punkten vollkommen gleicht, d. h., dafs die organi
schen Wesen die Fahigkeit besitzen, in ihrer Gestaltung von del' 
ihrer Erz~uger abzuweichen, zu variieren; es ist jedoch ebenso 
bemerkbar, dafs gewisse Merkmale sich von den Eltern auf die Kinder 
vel' e I' ben. Die Lebewesen andern in diesel' Weise nach allen mog
lichen Richtungen hin ab, abel' nul' solche bleiben am Leben und 
vermogen die neu gewonnenen Merkmale zu vererben, welche mit 
del' Aufsenwelt in keinen Widerstreit gekommen sind. Diejenigen 
Organismen, welche unzweckmafsige, d. h. mit den Aufsenbedingungen 
nicht in Einklang stehende Abanderungen aufweisen, gehen zu Grunde. 

*) Ful' ein Fltudium del' heimischen Pteridophyten und Phanel'ogamen als 
Erganzung zu benutzen: H. Potonie, Illustrierte Flora von Nord: und Mittel
deutschland mit einer Einfiihrung in die Botanik. 4. Auff. (Julius Springer in 
Berlin 1889), - Ein ausftihrliches Werk libel' systematisehe Bot:mik: Eng Ie r 
und Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien. Seit 1887 im Erscheinen begrift'en. 
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Je vorteilhafter die einzelnen Arten gebaut sind, d. h. je angepafster 
sie den VerhlUtnissen erscheinen, um so mehr Aussicht werden sie 
auch haben, in dem Wettstreit um das Leben den Sieg zu erring en. 
Dafs ein solcher Kampf nm das Dasein zwischen den We sen 
notwendig ist, gebt schon daraus hervor, dafs immer mehr Einzel
wesen erzeugt werden, als auf der Erde bestehen bleiben kOnnen. 
So hat A. Braun berechnet, dafs z. B. ein Bilsenkrautstock von 
mittlerer Grofse bereits nach funf Jahren eine Nachkommenschaft 
besitzen kann, welche die ganze Erde derart bedecken wurde, dafs 
auf jedem Quadratfufs festen Bodens etwas uber sieben Stocke Platz 
nehmen mufsten. Da nun jeder Stock im Durchschnitt 10000 Samen 
erzeugt, so ist ersichtlich, dafs von nun ab die meisten Samen zu 
Grunde gehen mussen, da dann je einer von 10000 hinreicht, um die 
Erde in gleicher Weise zu besetzen. Es uberleben die den Umstanden 
am besten angepafsten, d. h. die mit nutzlichen Abanderungen ver
sehenen Individuen. Durch dies en Kampf wird eine Auswahl unter 
den Organismen getroifen und somit eine nat urI i c h e Z u c h twa h I 
(Selection) eingeleitet. 

Homologieen-Lehre. 
Wir haben schon gesehen, dafs man unter M 0 r p hoI 0 g i e die

jenige Lehre versteht; die sich mit der Betrachtung des Baues der 
Organismen und ihrer Apparate zu jeder Zeit ihrer Entwickelung 
befafst. Die Morphologie sondert sich 

1. in die. Organographie und 
2. in die Wissenschaft von den Homologieen: Mor

p hoI 0 g i e i men g ere n Sin n e, the 0 ret i s c heM 0 r p hoI 0 g i e. 
Die 0 r g a no g rap hie, die im morphologischen Abschnitt dieses 

Buches bereits eine ausfuhrlichere 'Behandlung gefunden hat, bescbaftigt 
sich ausschliefslich mit dem B au und dem We r den (del' En t
wi c k e I u n g) der einzelnen Pflanzenteile; sie stellt nul' Betrachtungen 
am Individuum an. 

Die in der Organographie in Anwendung kommenden Ausdrucke 
beziehen sich ausschliefslich auf Thatsachen. 

Die Wis sens chaft von den Homolo gieen hingegen hat 
Betrachtungen an den Generationen zum Gegenstande. Bei der Um
bildung der Organismen haben auch die Organe ihre Gestalt und oft 
auch ihre Funktion geandert. Die Betrachtung solcher Formen
anderungen im Laufe del' Generationen bildet den Inhalt der Wissen
schaft von den Homologieen oder der Morphologie im engeren Sinne, 
und wir konnen diese Disciplin auch - wenn wir von den Fallen 
einer Formanderung ohne Funktionswechsel absehen - als die Lehre 
von den Wechselbeziehungen zwischen den Gestaltsanderungen der 
Organe und ,dem Funktionswechsel derselben bei den aufeinander
folgenden Gener.ationen bezeichnen. 
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In del' Homologieenlehre wird also mit den Hauptbegriffen ein 
theoretischer Inhalt zu verbinden sein. 

Hier ist nun folgendes ganz nachdriicklich zu beachten. 
Nach del' erwahnten Abstammungslehre haben sich die hoher 

organisierten Pflanzen, d. h. diejenigen, welche am kompliziertesten 
gebaut sind, bei denen die Verteilung del' zum Leben notwendigen, 
mannigfaltigen Arbeiten auf viele verschiedene Organe stattgefunden 
hat, am meisten in ihrem Baue geandert. Da eine Veranderung 
natiirlich immer im Anschlufs an das bereits bei den Vorfahren Vor
handene geschieht, so wird sich oftmals wahrscheinlich mach en lassen, 
dafs ein bestimmtes Organ durch Umbildung aus einem anderen 
bestimmten Organ hervorgegangen ist, d. h. eine Met a m 0 r p h 0 s e 
erlitten hat. Man nennt in diesem FaIle die beiden Organe hom 0 log, 
und mit dem Aufsuchen solclIer Homologieen beschiiftigt sich die 
theoretische Morphologie. Wen~ wir .also sagen: die bei einer 
bestimmten Art vorhandenen Ranken, welche schwachlich gebaute 
Gewachse an widerstandsfahige Teile zu befestigen vermogen, sind in 
theoretisch-morphologischem Sinne Blatter resp. Teile von Blattern, 
odeI', was dasselbe heifst, 'sind metamorphosierte Blatter, und bei 
einer anderen Art wie beim Weinstock (Fig. 14) u. s. w. metamor
phosierte Sprosse, so solI das nach dem Gesagten ein kurzer Ausdruck 
fiir die Meinung sein, dafs die V orfahren del' fraglichen Pflanzen an 
Stelle del' Ranken Blatter resp. Sprosse getragen haben, sodafs also die 
Ranken im Laufe del' Generationen aus diesen Organ en hervorgegangen 
waren. Sage ich jedoch, Ranke und Blatt oder Ranke mId Sprofs 
sind einander homolog, sci bleibt es ungewifs, welches von den beiden 
Organen aus dem anderen hervorgegangen ist. In diesem FaIle kann 
man jedoch Griinde fiir die ersterwahnte Auffassung beibringen, indem 
Ranken den Pflanzen nicht allgemein zukommen und die am kompli
ziertesten gebauten Arten vorwiegend spateI' entstanden sind als 
weniger hoch organisierte. Den Rankenbesitzern ist in den Ranken 
ein Organ mehr gegeben als ihren rankenlosen Verwandten, und sie 
werden dasselbe erst spateI' erworben haben. - Jedenfalls ist bei 
den theoretisch-morphologischen Fragen immer zu beachten, welches 
von den homologen Organen aus dem anderen hervorgegangen sein 
wird. 

Es kann vQrkommen, dafs ein bei den Vorfahren niitzliches Organ 
spater zum Leben unnotig wird, wenn die Lebensbedingungen andere 
werden, und' es kann dann allmahlich seine charakteristische Aus
bildung und seine Grtifse verlieren odeI' auch ganz verschwinden. 
Von diesen Gesichtspunkten aus spricht man im ersten FaIle von 
verkiimmerten (rudimentaren), im zweiten FaIle von fehl
geschlagenen, verschwundenen (abortierten) Organen. 

Ich wiirde also nach dem hier und friiher Gesagten die Morpho
logie nach dem folgenden Schema einteiIen: 
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Morphologie (im weitesten 8inne). 
I 

Organographie. Theoretische Morphologie 
I 

O. der inneren 
Teile = Ana

tomie. 

O. der von aufsen 
sichtbaren Teile. 

M. im engeren 8. = Lehre 
von den Homologieen. 

-----------~-------------Homologieen H. mit Funk-
ohne Funktions- tionswechsel. 

wechsel. 

Das System. 
Fallt es schon schwer, zwischen lebenden und leblosen Wesen 

eine knappe und begrifflich bestimmt fafsbare Untel'scheidung her
zustellen, so ist dies in noch hOherem Mafse in Bezug auf Pflanzen 
und Tiere del' Fall, weil wir hier unzweifelhaft Formen kennen, die 
man in keiner Weise mit 8icherheit auf die eine odeI' andere 8eite 
del' Lebewesen verweisen konnte (vergl. 8eite 2). 

Wir sind dahergenotigt - wie in allen Fallen, wo die Natur 
einer scharfen, unserm begrifflichen Verlangen geniigenden Trennung 
widerstrebt - fiir die deutlich verschiedenen Wesen durchgreifende 
U nterschiede aufzustellen und sie zur Erklarung und Bestimmung 
zweier Abteilungen zu verwenden, wahrend aIle Formen, welche sich 
del' hierdurch gewonnenen Bestimmung nicht fiigen, als Ubergangs
odeI' Zwischenformen zu betrachten sind. Die letzteren hat Haeckel 
in eine besondere Gruppe gebracht, 'die er das Protistenreich nennt. 

Da man abel' bei del' Behandlung del' Lebewesen gewohnlich 
noch immer zwh;chen Pflanzen und Tieren allein unterscheidet und 
die Protisten odeI' Urwesen auf die beiden durch jene dargestellten 
Reiche vel'teilt, so sollen auch im folgenden diejenigen Urwesen aus
fiihrlicher mit behandelt werden, welche iiblicherweise zu den Pflanzen 
gestellt werden. 

Will man nun einen moglichst durchgreifenden Unterschied 
zwischen Pflanzen und Tim'en aufstellen, so kann man denselben dariu 
erblicken, dafs die Tiere ein N erven- und Muskelsystem besitzen; 
d. h. es sind bei Ihnen eigene Organe "orhanden, welche die Wahr
nehmung aufserer Einwirkungen und die AuslOsung einer Gegenwirlmng 
zum Amte haben, Hierdurch wil'd es ermoglicht, dafs - je aus
gesprochener das N ervensystem entwickelt ist - die Tiere in ihreu 
Lebensaufseruugen urn so selbstandiger auftreten konnen. 

Ein anderer Unterschied zwischen: Pflanzen und Tieren liegt in 
del' Art ihrer Ernahrung. Denn wahrend die Tiere auf andere 
Lebewesen angewiesen sind, von denen sie ihre Nahrung beziehen, 
bauen die Pflanzen im allgemeinen ihren Leib aus unorganischen 
8toffen auf; diese sind, wie wir gesehen haben, im wesentlichen 
Kohlensaul'e und Wasser und werden durch aufsere Organe: die 
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Blatter nnd die Wurzelnaufgenommen, wahrend die fliissige oder 
feste Nahrung der Tiere ihre Umwandlung in einem tief im Innern 
des Korpers vorhandenen Magenraume erfiihrt. 

Man wird in Beriicksichtigung der Descendenz-Lehre begreifen, 
dafs sich scharfe Grenzen auch zwischen den einzelnen Abteilungen 
des Pflanzenreichs nicht ziehen lassen und dafs also die fiir irgend 
eine Abteilung gegebene Beschreibung sich immer nur auf die Eigen
tiimlichkeiten bezieht, die den zu der betreffenden Abteilung gehOrigen 
Arten zwar im allgemeinen zukommen, in emem speziellen FaIle 
jedoch einmal fehlen konnen. 

Die sich gleichenden Pflanzen-lndividuen fafst man zu Art en, 
S p e c i e s, zusammen und die Arten, welche einander am ahnlichsten, 
also auch verwandtesten sind, werden zu Gat tun g e n vereinigt, 
denen ein wissenschaftlicher, meist der lateinischen, aber auch 
griechischen Sprache entlehnter Name gegeben wird. Urn eine 
bestimmte Art einer Gattung zu kennzeichnen, wird dem Gattungs
namen noch ein Artnaine beigefiigt; Die Gattung Veil chen, mit 
wissenschaftlichem N amen Viola, besteht aus mehreren Arten, z. B. 
dem Sumpfveilchen, V. palustris, dem Ackerveilchen, V. tricolor u. s. w. 
Hinter del11Namen der -Art pflegt man in abgekiirzter Form den 
Autor anzugeben, welcher sie benannt hat. Es ist das letztere unter 
anderem deshalb wesentlich, weil es nicht selten vorgekommen ist, 
dafs verschiedene Autoren verschiedenen Arten denselben Namen 
gegeben haben. 

Die allermeisten Arten fiihren mehr als eine Benennung, zuweilen 
dadurch, dafs mehrere Systematiker unabhangig voneinander arbeiteten, 
meistens jedoch durch Versetzung von Arten in andere Gattungen. 
Bestehen mehrere Artnamen, so ist man bestrebt, den der Zeit nach 
zuerst veroffentlichten als den eigentlichen gelten zu lassen. Natiir
lich konnen auch andere systematische Einheiten, wie Familien u. dergl., 
mehrere Benennungen (S y non ym e) erhalten haben. 

Erzeugt eine Art Nachkommen, welche von den Eltern in der 
Gestaltung mehr oder minder abweichen, so nennt man diese Nach
kommen Abarten, Unterarten, Subspecies, Varietaten, 
Sp i elar te n, R ass e n odeI' auch wohl Form e n der Stammart. 
Diese werden nicht selten von den Autoren wie Arten ("kleine" oder 
"schlechte Arten ") behandelt. Man kann iiberhaupt die Arten we iter 
odeI' enger umgrenzen. Aus rein praktischen Griinden ist eine nicht 
zu enge Fassung del' Arten vorzuziehen; man kann ja dann immer -
will man aIle Formen beriicksichtigen - eine' solche Art in Varie
taten zerteilen. Man sieht, dafs die Umgremmng der Arten zum 
guten Teil dem Takte des Autors iiberlassen bleibt und von seinen 
Kenntnissen und seinem Standpunkte abhangt. 

U nter einem Bas tar d resp. Mis c h Ii n g versteht man eine 
Pflanze, welche durch geschlechtliche Vermis chung zweier verschie
dener Arten derselben oder auch verschiedener Gattungen resp. 
Varietaten entstanden ist. 1m allgemeinen wird es zwei Formen von 
Bastarden zwischen zwei Species geben: 

1. solche, die durch Befruchtung del' ersten Art mittelst des 
Pollens der zweiten und 
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2. solche, die durch Befruchtung der zweiten Art mittelst des 
Pollens der ersten entstehen. 

Man giebt eine Pflanze als Bastard zu erkennen, indem die beiden 
Elternarten durch das Zeichen X verbunden werden: also z. B. 
Senecio vulgaris X vernalis. Gewohnlich halten die Bastarde in ihrem 
Ansehen die Mitte zwischen den Merkmalen der Eltern, doch finden 
sich auch mehr oder minder grofse Annaherungen an eine der Stamm
arten. Selbstverstandlich wachsen unter normalen Yerhii.ltnissen die 
Bastarde immer in der Nahe der Eltern und zwar meist in geringerer 
Anzahl als diese. 

Die ahnlichsten, also nachst-verwandten Gattungen werden zu 
F am il i e n vereinigt und die ahnlichsten Familien in 0 r d nun g e n 
oder Rei hen. Darauf folgen als hOhere Gruppen die K las sen 
und dann noch weitere Hauptabteilungen. Jede einzelne Gruppe kann 
wieder je nach Bedilrfnis in mehrere U ntergruppen, also Un t e r
familien, Untergattungen u. s. w. zerlegt werden. 

Um eine Ubersicht ilber den aufserordentlichen Artenreichtum, 
den die Erde bietet , gewinnen zu konnen, mufs das vorhandene 
Material irgend wie geordnet, d. h. in ein S y s t e m ge bracht werden. 
Wahrend nun die Pflanzensysteme frilher "k il n s t Ii c he" waren, in
dem belie big herausgegri1fene, besonders geeignet erscheinende Merk
male der ganzen Einteilung zu Grunde gelegt wurden, ohne dafs 
man sich hierbei um die ilbrigen Merkmale kilmmerte, sind die 
neueren Systematiker bestrebt, das Pflanzensystem zu einem "natilr-
1 i c hen" zu gestalten, indem bei der Aufstellung desselben moglichst 
alle Organe berilcksichtigt werden, und man die in ihrem ganzen 
Aufbau ahnlichen Arten zusammenbringt. Freilich steht auch bei 
den heutigen natilrlichen Systemen, ebenso wie z. B. bei dem kilnst
lichen des Linne, die Betrachtung der Geschlechtsorgane im Y order
grunde, und insofern haftet auch den jetzt gebrauchlichen natilrlichen 
Systemen immer noch viel Klinstliches an. 

a 

bed 

/\/1\ I 
II f 9 i k 

Fig. 107. 

Es ist nach dem Gesagten klar, dafs eine Darstellung des 
Systems nach Art eines weitverzweigten Baumes zu geschehen hat, 
weshalb man auch von einem "Stammbaum" redet. Denn wenn ein 
Urahne a Fig. 107 die Nachkommen bed hat und diese ihrerseits 
die Nachkommen e f g h i k u. s. w. besitzen, so milssen bei Be
trachtung der Geschlechter (Abteilungen) auch die gleichen Genera
tionen an der gleichen Stelle ihre Erorterung finden. Man hat sich 
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daher immer zu vergegenwartigen, dars die in den Systemen linear 
angeordneten Gruppen vielfach nicht hintereinander, sondern - einem 
Stammbaum entsprechend - auch teilweise nebeneinander aufgeftihrt 
werden sollten. 

I. Bas kiinstllche System von Linne. 
Als Beispiel einer ganz ktinstlichen Pflanzeneinteilung moge die

jenige von Linne in dahin abgekUrzter Weise nachstehend folgen, dars 
wir - um nicht zu weitlaufig zu werden - von ihren Ordnungennur 
diejenigen anftihren, die in Deutschland Vertreter besitzen. Linne 
teilte das Pflanzenreich in 24 Klassen mit U nterabteilungen, Ordnungen, 
wie folgt, ein: 

I. Klasse Monandria, mit Zwitterbliiten, die nur 1 freies Staubblatt besitzen, 
also 1 miinnig sind. 

1. Ordnung Monogynia mit nur einem Griffel resp. einer Narbe in 
jeder Bliite. 

2. Digynia mit 2 Griffeln. 
n. Klasse Diandria, mit zwitterigen, 2 freie Staubbliittel' enthaltenden, also 

2 miinnigen Bliiten. 
1. Ol'dnung Monogynia. 
2. .. Digynia. 

m. Klasse I riandria, mit Zwitterbliiten, die 3 freie Staubbliitter besitzen. 
also 3 miinnig sind. 

1. Ordnung Monogynia. 
2. " Digynia. 
3. , Trigynia mit 3 Griffeln. 

IV. Klasse fetrandria, mit Zwitterbliiten mit 4 freien, tmtereinander gleich 
langen Staubbliittern. 

1. Ordnung Monogynia. 
2. II Digynia. 
4. " Tetragynia mit 4 Griffeln. 

V. Klasse Pentandria, mit Zwitterbliiten, die 5 gleich lange Staubbliitter 
enthalten. 

1. Ordnung Monogynia. 
2. " Digyriia. 
3. " Trig-yuill.. 
4. " Tetragynia. 
5. II Pentagynia mit 5 GriffeIn. 
6. " Polygyrria mit vielen Griffeln. 

VI. Klasse Hexandria. HIiiten zwittrig, mit 6 freien, untereinander gleich 
langen Staubbliittern. 

1. Ordnung Monogynia. 
3. " Trigynia. 
5. " Polygynia. 

VII. Klasse Heptandria. Zwitterbliiten mit 7 freien Staubbliittern. 
1. Ordnung Monogynia. 

VIII. Klasse Octandria. Zwitterbliiten mit 8 freien Staubbliittern. 
1. Ordnung Monogynia. 
2. II Digynia. 
3. " Trigynia. 
4. " Tetragynia. 

IX. Klasse Enneandria. Zwitterbliiten mit 9 freien Staubbliittern. 
3. Ordnung Hexagynia mit 6 Griffeln. 

X. Klasse Decandria. Zwitterbliiten mit 10 freien StaubbHittern . 
. 1. Ordnung Monogynia. 
2. " Digynia. 
3. II Trigynia. 
4. " Tetragynia. 
5. " Pentagynia. 
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XI. Klasse Dodecandria. Zwitterbliiten mit 12-20 freien Staubbliittem. 
1. Ordnung Monogyn-ia. . 
2. " Digynia. 
3. " Trigynia. 
4. Dodecagynia mit 12 Griffeln. 

XU. Klasse fcosandria. Zwitterbliiten mit 20 oder mehr freien, oberstiindigen, 
oder - wie Linne sich ausdriickte - auf dem Kelchrande 
stehenden Staubbliittern. 

1. Ordnung Monogynia. 
2. " Di-Pentagynia mit 2-5 Griffeln. 
3. IZ. Polygynia mit 6 oder mehr Griffeln. 

XIIl. Klasse t"olyandria. Zwitterbliiten mit 20 und mehr freien, unterstiiudigen 
Staubbliittem. 

1. Ordnung Monogynia. 
2. " Di-Pentagynia. 
3. Poly,g,ynia mit vielen Griffeln. 

XIV. Klasse ~Idynamia. Zwittlitbliiten rilit· 4 freien Staubbliittem, von denen 
2 linger als die anderen sind. 

1. Ordnung Gy m nos per m i a mit 4 SchlieCsfriichtchen und einem Griffel, 
der aus der ~tte der 4 Friichtchen hervortritt. 

2. Angiospepmia mit KapseIfriichten. 
XV. Klasse fetradynamia. Zwitl.erbliiten mit 6 freien StaubbIiittem, von denen 

4 linger als die beiden anderen sind. 
1. Ordnung Siliculosa. Kapseln wenig oder nicht linger ala breit. 
2. " S il i quo sa. Kapseln mehrmal linger als breit. 

XVI. Klasse Monadelphia. Zwitterbliiten, deren 8taubfiiden miteinamler zu 
einem Biindel verschmolzen sind. 

1. Ordnung Pentandria mit 5 Staubblittern, 
2. " Decandria mit 10 " 
5. Polyandria mit vielen Staubbliittem. 

xvn Klssse filadelphia. Zwitterbliiten, deren Stauoriiden in 2 Biindel ver-
wachsen sind. 

2. Ordnung Hexandria mit 6 Staubblii.tter:n. 
3. " Octandria mit 8 " 
4. Decandria mit 10 " 

XVIII. Klasse ~olyadelphla. ZwitterbUiten mit 3 oder mehr Biindeln verwach. 
sener Staubblii.tter. 

1. Ordnung Polyandria mit vielen in 3, 5 oder 6 Biindeln vor
handenen Staubblii.ttem. 

XIX. Klasse Syngenesia. Staubbeutel zu einer ROhre verwachsen, wiihrend 
die Staubfiiden frei sind. Blittenstand meist kopfig, mit garnein
samer Hochblatthiille. 

1. Ordnung Polygamia aeq ualia. AIle Bliiten des Kopfes sind 

2. 
" 

3. 
" 

4. 
" 

5. 
" 

6. 
" 

zwitterig. 
Polygamia fluperflua. Die randstiindigen llliiten des 
kopfigen Bliitenstandes sind weiblich, die iibrigen zwitterig. 
Polygamia frustranea. Randbliiten des Kopfes un
fruchtbar, die iibrigen zwitterig. 
Polygamia necessaria. Randbliiten weiblich, die 
iibrige,n miinnlich. 
Polygamia segregata. Die ein- bis mehrbliitigen 
Kopichen sind zu Kopfen vereinigt. 
M 0 no gam i a. Bliiten einzeln, ohne gemeinschaftliche 
HochblatthiiIle, jede besonders gestielt und mit besonderem, 
deutlichem Kelch .. 

XX. Klasse Gynandria. Staubblitter und Griffel miteinander verwachsen. 
1. Ordnung Monandria mit 1 Staubblatt. 
2. " Diandria mit 2 Staubbliittem. 
5. " Hexandria mit 6 Staubblittern, die rings um die Spitze 

des Fruchtknotens stchen. 
XXI. Klasse Monoecia. Mii.nn1iche und weibliche Bliiten finden sich auf der

selben Pflanze. 
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1. Ordnung Monandria mit 1 Staub blatt. 
3. " Triandria mit 3 Staubbllittem. 
4. " Tetrandria mit 4 StaubbIiittern. 
5. " Pentandria-Polyandria mit 5 bis vielen StaubbIiittern. 
9. " M 0 n ad e I phi a. Staubfiiden und auch zuweilen die Staub

beutel miteinander verwachsen. 
XXII. Klasse Dioecia. Miinnliche und weibliche Bliiten auf verschiedenen 

Pflanzen. 
1. Ordnung Monandria mit 1 Staubblatt. 
2. Diandria" 2 Staubbliittem. 
3. " Triandria ,,3 " 
4. " Tetrandria" 4 " 
5. " Pentandria" 5 " 
6. " Hexandria ,,6 " 
7. " Octandria ,,8 " 
8. Enneandria ,,9 " 
9. " Decandria ,,10 " 

10. " Dodecandria" 12-20 " 
11. " Polyandria mit vielen " 
12. " M 0 n ad e I phi a. Staubriiden einbiindelig verwachsen. 
13. " Syngenesia. St/lubbeutel verwachsen. 

xxm. Klasse Polygamia. Pflanzen, die sowohl zwitterige als daneben auch 
mannliche und weibIiche Bliiten· tragen. 

1. Ordnung Monoecia. AIle 3 Bliitenformen auf dernselben Stock. 
2. " Dioecia. Zwitterige und eingeschlechtige Bliiten auf 

verschiedenen Stocken. 
3. " Trioecia. Jede Bliitenform auf einem besonderen Stock. 

XXIV. Klasse Kryptogamia. 
1. Ordnung Filices. 
2. " Musci. 
3. " Algae. 
4. " Fungi. 

2. Das natiirllche System von Eichler. 
Das Eichler'sche System, welches als eine Fortbildung des 

Brongniart'schen anzusehep. ist, wird im Folgenden bis zu den 
"Reihen" als eins der fortgeschritteneren natiirIichen Pfianzensysteme 
vorgefiihrt. 

A. Kryptogamae. 
I. A.bt. Tballophyta. 

I. Klasse Algae. 
I. Gruppe Cyanophyceae. 

II. " Diatomeae. 
III. " Chlorophyceae. 

Reihe Conjugatae. 
" Zoosporeae. 
" Characeae. 

IV. Gruppe Phaeophyceae. 
V. " Rhodophyceae. 

Untergrnppe Gymnosporeae. 
" Angiosporeae. n. Klasse Fungi. 

I. Gruppe Schizomycetes. 
II. " Eumycetes. 

Reihe PhycomYGetes. 

Reihe Ustilagineae. 
Aecidiomycetes. 

" Ascomycetes. 
" Basidiomycetes. 

III. Gruppe Lichenes. 
I. Ascolichenes. 

II. Basidiolichenes. 
II. A.bt. Bryopbyta. 

I. Gruppe Hepaticae. 
II. " Musci. 

III. A.bt. Pteridophyta.. 
I. Klasse Equisetinae. 

II. " Lycopodinae. 
III. " Filicinae. 

Fllices. 
HydropterideH. 
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B. Phanerogamae. 
I. Abt. Gymnospermae. 

II. Abt. Angiospel'mae. 
I .. Klasse Monocotyleae. 

Reihe Liliiflorae. 
" Enantioblastae. 
" Spadiciflorae. 
" Glumiflorae. 
" Scitamineae. 
" Gynandrae. 
" Helobiae. 

II. Klasse Dicotyleae. 
Unterklasse Choripetalae. 

(incI. Apetalae). 
Reihe Amentaceae. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Urticinae. 
Polygoninae. 
Centrospermae. 
Po lycarpicae. 
Rho eadi nae. 
Cistiflorae. 
Columniferae. 
Gruinales. 
Tere bin thinae. 

Reihe Aesculina.e. 
" Frangulinae. 
" Tricoccae. 
" Um belli flo ra e. 
" Saxifraginae .. 
" Opuntinae. 
" Passiflorinae. 
" Myrtiflorae. 
" Thymelinae. 
" Rosiflorae. 
" Leguminosae. 

Anhang zu den Choripe· 
talen: Hysterophyta. 

Unterklasse Sympetalae. 
Reihe Bicornes. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Primulinae. 
Diospyrinae. 
Contortae. 
Tu biflo rae. 
Labiatiflorae. 
Campanulinae. 
Rubiinae. 
Aggregatae. 

3. Das natfirliche System von Engler. 
Das Engler'sche System ist das unseren heutigen Kenntnissen 

am besten angepafste, weshalb dasselbe auch bei der systematischen 
Betrachtung der Pflanzen.Abteilungen und ·Arten in diesem Buche 
zu Grunde gelegt wird. Es folgt hier ebenfalls in einer iibersicht· 
lichen Zusammenstellung, indem ich hier und da einige notwendig 
gewordene Anderungen vornehme. 

I. Abteilung Myxothallophyta. 
Untel'abt. Myxomycetes. 

I. Klasse Acrasieae. 
2. " Plasmodiophorales. 

1
3. Klasse Myxogastres. 

1. Reihe Ectosporeae. 
2. " Endosporeae. 

II. Abteilung Euthallophyta. 
I. Untel'abt. Scllizoph1ta. 

I. Klasse Schizophyceae. 
2. " Schizomycetes. 

II. Unterabt. Dinoflagellata. 
1. Reihe Adinida. 
2. " Dinifera. 

III. Untel'abt. Bacillariales. 
Klasse Bacillariales. 

IV. Unterabt. Gamophyceae. 
I. Klasse Conjugatae. 

2. " Chlorophyceae. 
1. Unterklasse Protococcales. 
2. " Confervales. 
3. '1 Siphoneae. 

3. Klasse Cnarales. 
4. " Phaeophyceae. 

1. Unterklasse Phaeosporeae. 
2. " Cyelosporeae. 

I 5. Klasse Diciyotales. 
6. " Rhodophyceae. 

1. Unt~rklasse Banginles. 
2. " Floridene. 

1. Reihe Nemalionales. 
2. " Gigartinales. 
3. " Rhodymeniales. 
4. " Kryptonemiales. 

V. Unterabt. Fnngi. 
1. Gruppe Phycomycetes. 

1. Reihe Oomycetes. 
1. U.-Reihe Chytridiales. 
2. " Mycosiphonales. 

2. Reihe Zygomycetes. 
2. Gruppe Eumycetes. 
I. Klasse Mesomycetes. 

1. Unterklasse Hemiasci. 
2. " Hemibasidii. 
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2. Klasse Mycomycetes. 
1. Unterklasse Ascomycetes. 

1. Reihe Exoasci. 
2. " Carpoasci. 

1. U.·Reihe Gymnoascales. 
2. " Perisperiales. 
3. " Pyrenomycetes. 

Anhang: Pyrenolichenes. 
4. U.-Reihe Hysteriales. 
5. " Discomycetes. 

Anhang: DiscoIichenes. 
2. Unterklasse Basidiomycetes. 

1. Reihe Proto basidiomy
cetes. 

1. U.-Reihe Uredinales. 
2. " Auriculariales. 
3. " Tremellinales. 
4. " Pilacrales. 

2. Reihe Autobasidiomy
cetes. 

1. U.-Reihe Dacryomycetes. 
2. " Hymenomycetes. 

Anhang: Hymenolichenes. 
3. U.-Reihe Phalloideae. 
4. " Gasteromycetes. 

Anhang: Gasterolichenes. 
Fungi impc?:fccti. 

III. Abteilung Embryopbyta zoidiogama 
(Archegoniatae ). 

I. Untflrabt. Bryopl1yta. 
1. Klasse Hepaticae. 

1. Reihe Marchantiales. 
2. " Anthocerotales. 
3. " Jungermanniales. 

1. U.-Reihe Anacrogynae. 
2. " Acrogynae. 

2. Klasse Musci. 
1. Unterklasse Sphagnales. 
2. " An!lreaeales. 
3. " Archi!liales. 
4. " Bryales. 

1. Reihe Cleistocarpae. 
2. " Stegocarpae. 

1. U.-Reihe Acrocarpae. 
2. " Pleurocarpae. 

II. Unterabt. Pteridophyta. 
1. Klasse Filicales. 

1. Unterklasse Filices. 
1. Reihe Planithallosae. 
2. " Tuberithallosae. 

2. Unterklasse Hy!lropterides. 
2. Klasse Sphenophyllales (nur fossil 

bekannt). 
3. Klasse Equisetales. 

1. Unterklasse Isosporae. 
2. " Heterosporae (nur fossil). 

4. Klasse Lycopodiales. 
1. Unterklasse Isosporae. 
2. " Heterosporae. 

IV. Abteilung Emhryophyta sipbonogama 
(Siphonogamae, Phanerogamae). 

I. Unterabt. Gymnospermae. 
I. Klasse Cycad ales. 

2. " Cordaitales (nur fossil be-
kaunt). 

3. " Bennettitales (nur foss.). 
4. " Coniferae. 
5. " Gnetales. 

II. Unterabt. Angiospermae. 
I. Klasse Monocotyledoneae. 

1. Reihe Pandanales. 
2. " Helobiae. 
3. " Glumiflorae. 
4. " Principes. 
5. " Synanthae. 
6. " Spathiflorae. 
7. " Farinosae. 
8. " Liliiflorae. 
9. " Scitamineae. 

10. " Mycrospermae. 
2. Klasse Dicotyledoneae. 

1. Unterkla~se Archichlamy!leae. 
1. Reihe Verticillatae. 

2. Reihe Piperales. 
3. " Juglandales. 
4. " Salicales. 
5. " Fagales. 
6. " Urticales. 
7. " Proteales. 
8. " Sautalales. 
9. " Aristolochiales. 

10. " Polygonales. 
11. " Centrospermae. 
12. " Ranales. 
13. " Rhoeadales. 
14. " Sarraceniales. 
15. " Rosales. 
16. " Geraniales. 
17. " Sapindales. 
18. " Rhamnales. 
19. " Malvales. 
20. " Parietales. 
21. " Opuntiales. 
22. " Thymelaeales. 
23. " Myrtiflorae. 
24. " Umbelliflorae. 
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2. Unterklasse. Sympetalae. 
1. Reihe Ericales. 
2. " Primulales. 
3. " Ebenales. 
4. " Contortae. 

5. Reihe Tn biflorae. 
6. " Plantaginales. 
7. " Rubiales. 
8. " Aggregatae. 
9. " Campannlatae. 

Wir konnen im folgenden nur 
trachten. 

die wichtigeren Familien be-

Beschreibung und Aufzahlung 
der wichtigsteu P:8anzen-Abteihmgen und -Arten. 

Viele von den niedrigen Organismen werden, wie wir schon 
Seite 2 und 104 gezeigt haben, rein konventionell bei den Tieren oder 
Pflanzen abgehandelt, da es kein stichhaltiges Merkmal giebt, welches 
Tiere und Pflanzen trennt. Manche der im folgenden aufgefiihrten 
Abteilungen zeigen Eigentiimlichkeiten , welche sonst nur typischen 
Tieren zukommen und daher ebensowohl bei einer systematischen Be
trachtung dieser erwahnt werden miissen. Namentlich gilt dies von 
den Schleimpilzen (Myxomyceten), die daher auch mit dem Namen 
Pilztiere (Mycetozoa) belegt und dem zoologischen System eingereiht 
werden. 

I. Abteilung Myxothallophyta. 
Myxomycetes. Schleimpilze. 

Fig. 108. Ein Myxomycet. p ein 
Stiick eines Plasm odiums ; b = Spo
renbehalterj 0 derselbe im geoifneten 
Zustande, das herausgetretene Capil
litium zeigend; 8p = Spore; ·8 = 
Schwarmer. - p, sp und -8 stark, b 

nnd c mehreremal vergr. 

Die Schleimpilze sind meist 
Saprophyten, seltener Parasiten ; ihr 
Lefb, p Fig. 108, stellt eine mem
branlose, mit Gestalts- und Orts
veranderung begabte, feste Nahr
stofl"e aufnehmende Plasmamasse, 
Plasmodie , mitvielenKemendar. 
Zur Zeit der Fortpflanzung bildet 
sich das Plasmodium in einen kug~l
igen oder keuligen Behalter bum, 
'der aus einer Baut besteht, wel
che eine grofse Anzahl vQn fort
pflanzungsfahigen Zellen, S p 0 r e n 
sp, umschliefst. Letztere entstehen 
durch Zerfallen des Plasmas. Die 
Behalter werden aufserdem Qft von 
.einem aus erhartendem Plasma her
vorgehenden Faserge balk, Cap i I
lit i u me, durchzogen, zwischen 
welchem die Sporen gebettet 1iegen. 
Bei der Keimung entlafst die 
Spore . ihren plasmatischen Inhalt 
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als frei bewegliche, mit je einer schwingenden Wimper versehene, 
kugelige bis eiformige »Schwarmer" s. Mehrere derselben vereinigen 
sich spateI' wieder und bilden das Plasmodium. - Am bekanntesten 
ist der L 0 h p i 1 z, die L 0 h b 1 ti t e (Fuligo s~tica = ..4.ethalium s~ti
cttm) auf Pflanzenteilen in Waldern und in del' Gerberlohe. 

II. Abteilung Euthallophyta. 
Meist Lagerpflanzell. Leitbiindel bei einigen hOherell Algen aus 

ganz einfachen, gestreckten Zellen zusammengesetzt, sonst fehlend. 
Zellell mit Membran. 

Die Unterabteilullgen I-IV werden (excl. Schizomycetes) als 
Algell (Algae) zusammellgefafst; es sind meist im Wasser lebellde 
Pflanzen mit ChlorophyllkOrpern oder homogenem, gefarbtem Plasma, 
deren grtiner Farbstoff oftmals durch eine andere Farbe verdeckt er
scheillt. 

Die U nterabteilullg V, die echten Pi 1 z e und die Schizomyceten, 
sind im Gegensatz zu den selbstandiger lebenden Algen alle echte 
Parasiten oder Saprophyten: sie entbehren daher vollkommen del' 
Kohlendioxyd assimilirenden Farbstoffkorper. 

I. UnterabteUung Schizophyta (Spaltpfianzen). 
Meist mikroskopisch kleine, einzellige, oft (abel' nie rein griin) 

gefarbte Pflanzen, die sich nul' ungeschlechtlich fortpflanzen. 

I. Klasse Schizophyceae (Cyanophyceae, Phycochromaceae), 
Spaltalgen. 

Einzellige Algen mit homogenem, zellkernlosem, span- odeI' blau
griinem Plasma. Die Farbe kommt zustande durch einen blauen in 
Wasser loslichen Farbstoff (P h y c 0 c y an), der mit Chlorophyll ge
mischt ist. Zellen oftmals mit gallertartiger Hiille, welche durch Auf
quellen der aufseren Membranschichten entsteht. Die Zellen oft zu 
korper -, fiachen - oder fadenformigen K 0 Ion i e en verbunden. Die 
Fortpfianzung findet durch Teilung statt; bei einigen Arten entwickeln 
sich Zellen mit festeren Wandungen, die ungiinstige Zeiten (Trocken
heit, Winter) iiberdauern. Einzelne, daher meist mikroskopisch-kleine 
Zellen, welche in dieser Weise ausschliefslich del' Fortpflanzung dienen, 
also fahig sind, neue Individuen zu entwickeln, nennt man wie gesagt 
S p 0 r en, Rei m k 0 l' n e l'; in unsel'em Spezialfalle wiil'de man von 
D a u e r s pOl' e n red en , im Gegensatz zu sol chen Sporen, welche 
gleich nach ihrer Trennung von del' Mutterpfianze keimfahig sind. 

Die Cyanophyceen leben meist im Siifs- oder Meereswasser, aber 
auch in der Luft, wo sie Uberziige von oben erwahnter Farbung 
bilden. 

F a m. C h roo co c c ace a e. 

Die Kolonieen stellen Zell-Flachen oder -Korper dar, die ge
wohnlich durch Teilungen del' Zellell nach zwei resp. nach drei 
Richtungen hin entstehen. - Als Beispiele nennen wir die Gattungen 
Ohroococcus und G-loeocapsa, Fig. 109. 

Potonie, Elemente der Botanik. 3. Anft. 8 
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Fig. 109. Gloeocapsa, 
1. Einzelzelle mit 
Gallerthillle, 2. die
selbe nach der Zwei
teilung, 3. sechszel
lige Kolonie. - Stark 

vergr. 

Thallophyta. 

F am. 0 s cillariac eae. 

Die Zellen teilen sich nur in einer Richtung 
und bilden einfach-zellfadige Kolonieen. Die 
Faden vieler Arten zeigen eine V orwarts- und 
Riickwarts-Bewegung mit Hin- und Herschwingen 
del' Enden. - Fig. 11 0 giebt eine Anschauung 
von dem Aussehen eines Fadens der Gattung 
Oscillaria. 

Fa m. Nos t 0 c ace a e. 

Zellfaden, in denen einzelne, nicht mehr 
teilungsfahige Zellen sich dul'ch grOfseren Durch
messer und Inhalts-Armut auszeichnen: sie werden 
G ren z zelle n odeI' He te 1'0 c y sten genallllt. 
Die Fortpfianzung geschieht durch Fadenstiicke: 
H 0 r m 0 g 0 n i en, welche aus der Gallel'te aus

kriechen und neue Kolonieen bilden. Die zwischen den Gl'enzzellen 
liegenden an Inhalt reichen Zellen konnen zu Dauersporen werden. -
Nostoc, Fig. 111. 

Fig. 110. StUck eines 
Oscillaria - Fadens. 

Stark vergr. 

Fig. 111. Nostoc
Kolonie von einer GaI
Iert-Hillie umgeben. l~ 

= Heterocysten. -
Stark vergr. 

F a m. R i v u 1 a ria c e a e. 

Fig. 112. Faden ZWeiel" 
Arten der Gattung Ri
vularia. h = Hetero
cysten, 8 = Spore, g = 
Gallerte. - Stark vergr. 

Sehr ahnlich den N ostocaceen; wahrend sich abel' die Grenz
zellen bei dies en, Fig. 111, in gewissen Abstanden im Faden vorfinden, 
liegen sie bei den Rivulariaceen, Fig. 112, am untel'en Ende jedes 
Fadens, del' nach oben hin allmahlich kleinzelliger wird und schliefs
lich in eine feine Spitze auslauft. 

2. Klasse Schizomycetes (Bakterien), Spaltpilze. 
Nul' bei starker Vel'grOfserung sichtbare, zellkernlose, meist farb

lose Einzelzellen, die oft in ungeheul'er Menge in Gesellschaften zu-
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sammenleben, oder fadige, flachen- oder ki:irperformige Familien bilden. 
Zoo g 10 e a nennt man in Gallert eingebettete Kolonieen. Oftmals 
zeigen die Spaltpilze Eigenbewegung. Sie vermehren sich nur durch 
Teilung; einige bilden Dauersporen und zwar entweder wie bei den 
vorigen Gruppen durch Umbildung der ganzen Zelle zur Spore 
(A r t h r 0 s p 0 r en) oder durch Zusammenziehung des Inhaltes, um 
den sich eine neue Membran bildet (E n d 0 s po r en). Die Spaltpilze 
leben in und von Eiweifssubstanzen, zersetzen dieselben: bewirken 
deren Fa u I n is. Andere Verwandlungen, 
die sie durch ihre Ernahrung veranlassen, 
sind die Gar u n gen. Aufserdem, sind 
sie die Ursachen vieler Krankheiten, 
indem sie parasitisch in den Organen der 
erkrankten Menschen, Tiere oder Pflanzen 
leben. Durch Ubertragung solcher Spaltpilze 
werden die Krankheiten "a n s t e c ken d". 

Die Bakterien treten in mannigfacher 
Form auf, besonders in Form kleiner ein
zelliger Kugeln Fig. 113 m und s (z. B. 
Micrococcus prodigiosU$ rote Flecken auf 
Brot, Kartoffeln, Kleister u. s. w. bildend', 
Micrococcus diphthm'icus Diphtheritis-Pilz, 
Sarcina ventriculi im Magen des Menschen), 
in Form von Stab chen und zwar Kurz
stab chen bm: Bacterium, und Langstabchen 
bs: Bacillus (z. B. Bacterium termo sehr 

Fip. 113. Schizomyceten. 
m = Micrococcus; 8 = Sar
cina ventriculi; bm = Bac
terium termo; bs = Bacil
lus, der Fadeu rechts mit 
Endosporen; v = Vibrio; 
sp = Spirillum. - Sehr 

stark vergr. 

haufig in Fltlssigkeiten mit faulenden organischen Substanzen, Bacillus 
cholerac (Microspina Gamma) der Pilz der asiatischen Cholera, Ba
cillus tuberculosis bei der Schwindsucht, Bacillus Anthracis Milzbrand
pilz) , als Faden v (Vibrio, Leptothrix, Beggiatoa) und Schrauben sp 
(Spirillum). 

Als Unterfamilien werden unterschieden: 
1. Coccacei. Nul' Arten in Form von Kugelzellen (C 0 c c en) , 

die zuweilen zu Faden aneinander geI'eiht erscheinen. Zuweilen mit 
Arthrosporen. 2. Bacteriacei. Zellen stabchenformig odeI' zu Faden 
vereinigt. Zuweilen mit Endosporen. 3. Leptothrichacei. Faden, die 
an beiden, Enden verschieden gestaltet sind (also Basis und Spitze 
unterscheiden lassen). 4. Cladothrichacei. Zell-Faden. 

II. Unterabteilung Dinoflagellata (Peridinea). 

Pflanzen einzellig, Zellen mit zwei langen Geifseln, mit odeI' 
ohne Membranen. In dem Plasma Chromatophoren, also bestimmt 
geformte und gefarbte Teile desselben, die im Besonderen bei den 
Dinoflagellaten braunlich odeI' braungrtln sind. Zellkern vorhanden. 
Fortpflanzung durch Teilung. - Meist im P I an k ton (dem lebenden 
Schwimmgut) des Meeres. 

III. Unterabteilnng Bacillariales (Diatomeae). 
Einzellige, oft in Kolonie,en lebende, zuweilen mit Gallertstielen 

an Gegenstanden befestigte Individuen von mannigfacher Form, Fig. 114, 
8* 
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mit gelben oder braun en Chromatophoren. Die l\iembran mit ver
schiedenartigster Skulptur erscheint durch starke Kieseleinlagerung ge
hartet und besteht aus zwei Stticken, Schalen, welche wie die beiden 
Teile einer Schachtel tibereinander greifen P2. Die Zone einer solchen 
Schachtelzelle, in der das trbereinandergreifen stattfindet, heifst 
G ti r t e 1- oder Neb ens e i t e g, im Gegensatz zu der S c hal en
oder H a up t s e it e s. Fortpflanzung durch einfache Teilung, indem 
nach Auseinanderrticken der beiden Schalen del' protoplasmatische 
Inhalt in zwei Partieen zerfallt, welche durch eine parallel den Haupt
seiten sich bildende Membran geschieden werden. Diese Scheide
wand spaltet sich in zwei LameIlen und erhalt Gtirtelseiten, welche 

Fig. 114. (} = 10 Zellindividuen von Gomphonema auf verzweigtem Gallert· 
stiel; M = Melosira; P = Pinnularia, pa = eine Pinnularia-Zelle in Teilung 
begriffen; F = Auxosporenbildung von Frustulia, a = Auxosporen, die an ihren 
Enden vor der vollstandigen Ausreifung Kappenstucke abwerfen. In allen Figuren 
bedeutet 8 Schalen-, g Giirtelseite. - Alle~ stark vergr. (PI, p2, F nach Pfitzer.) 

von den Gtirtelseiten del' MutterzeIlschalen tibergriffen werden pa. 
Da das neue Gtirtelband stets in das von del' Mutterzelle mit tiber
nommene Schalensttick eingeschoben erscheint, ist ersichtlich, dais 
eine Anzahl del' Individuen immer kleiner werden mu[s. Hat je
doch dieses Kleinerwerden eine bestimmte Grenze erreicht, so wird 
die einfache Teilung durch eine andere Art del' Fortpflanzung abge
lOst. Die Schalen fallen dann im einfachsten FaIle auseinander, del' 
Inhalt tritt aus und vergro[sert sich oft bis zu seiner doppelten Lange, 
wird zur "A u x 0 s pOI' e", und versieht sich mit neuen Schalen; bei 
anderen Arten zerfaIlt del' plasmatische Inhalt zunachst in zwei 
Partieen und erzeugt zwei Auxosporen. Auch auf geschlechtlichem 
Wege konnen Auxosporen entstehen, indem nach Sprengung del' 
Schalen von zwei zusammengetretenen ZeIlen die Inhalte sich ver
einigen und zu e i n e I' Auxospore werden. Bei gewissen Arten legen 
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sich die Zellen ebenfalls aneinander und scheiden eine gemeinsame 
Gallerte aus, aber die ausgetretenen Inhalte vereinigen sich nicht, 
sondern ein jeder bildet eine neue Auxospore F. Viele frei lebende 
Diatomeen besitzen Eigenbewegung. - Sie kommen ill siifsen Wasser 
und im Meere oft in grofser Anhaufung vor und haben in friiheren 
geologischen Epochen zur Bildung ganzer Gesteinschichten (K i e s e 1-
g u h r) beigetragen, die aus Diatomeen-Panzern bestehen. - Einige 
bemerkenswertere Gattungen sind: Melos!ra (Fig. 114: M), Navicula, 
Pleurosigma, Gomphonema (G), Frustulia (F), Pinnularia (P). 

IV. Unterabteilnng Gamophyceae. 

Pflanzen ein- oder mehrzellig, mit Chlorophyllkorpern, also dann 
griinen, odeI' abel' durch dem Chlorophyll beigemengte, Farbstoffe 
braunlichen oder rotlichen Chromatophoren. Zellen mit 1 odeI' 
mehreren Zellkernen. Fortpfianzung ungeschlechtlich odeI' geschlecht
lich. Haufig finden sich S ch warm s po ren (Z 0 os p 0 r e n), frei 
bewegliche, kleine Zellen, die 2 bis viele Wimpern, C i Ii en, als 
Bewegungsorgane besitzen und die stets ill Innern anderer Zellen, 
end 0 g en, entstehen. Die Schwarmsporen und iibethaupt Sporen 
bergenden Zellen nennt man S pOl' a n g i en. Die Schwarmsporen sind 
ungeschlechtlich, als,o ohne weiteres entwickelungsfahig, odeI' diese 
Fortpfianzungsart fiihrt allmahlich zur geschlechtlichen, indem zunachst 
zwei gleichartige Scnwarmsporen zur Bildung entwickelungsfahiger 
Sporen conjugiren miissen. In anderen, komplizierteren Fallen ist 
eine Differenzierung in' del' Ausbildung del' conjugirenden Zellen ein
getreten, in klein ere man n 1 i c he, und grtifsere, wei b 1 i c h e. Die 
letzteren sind noch beweglich odeI' bei wiederum hOherer Differenzie
rung ruhend (E i z e 11 e n) und werden dann von den mannlichen 
Schwarmsporen, dann Spermatozo'iden genannt, aufgesucht und 
befrnchtet. Hand in Hand mit diesen Verschiedenheiten differenzieren 
sich auch die Sporangien , die Mutterzellen del' geschlechtlichen 
Sporen, die nun als weibliche Sporangien, 0 0 g 0 n i en, resp. mann
liche Sporangien, Ant her i die n, unterschieden werden. Hiernach 
waren descendenz - theoretisch die Oosporen und SpermatozO'iden aus 
ungeschlechtlichen Schwarmsporen, die abel' bei den Arten mit Oogonien 
und Antheridien als zweite Fortpfianzungsart noch neben del' geschlecht
lichen fortbestehen konnen, entstanden zu denken. 

I. Klasse Conjugatae. 
Die allein lebenden odeI' zu einfachen Faden verbundenen, chloro

phyllgriinen Zellen teilen sich nul' in einer Richtung; daneben 
geschlechtliche Fortpfianzung durch Vereinigung des Plasmas zweier 
ruhender Zellen, d. h. also durch Co nj u gat ion oder Cop u 1 a t ion 
(vergl. Seite 6 u. 88). Man bezeichnet behufs Sporenbildung zur Vereini
gung bestimmte gleichartige Protoplasmakorper als Gam e ten und das 
Vereinigungs-Produkt als Z y got e odeI' Z y g 0 s po r e. Chlorophyll
korper meist in Form einzelner Platten, Bander, Sterne u. s. w. -
Siifswasseralgen. 
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F am. Des mid iaceae. 

ZeHen einzeln oder zu Reihen verbunden, meist wie m Fig. 115 
durch eine Einschnurung oder durch .A.nordnung des Inhalts in sym
metrische Halften geteilt. Conjugation findet zwischen isolierten 
Zellen aufserhalb derselben statt, wobei sich dieselben kreuzweise 
aneinanderlegen, d Fig. 115. - Oosmarium, Olosterium, Micrasterias 
(m Fig. 115). 

@ :or. .. • 
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'. 
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Fig. 115. m = Micrasterias papilli
fera; d = zwei conjugirende Des
midiaceen-Zellen (schematisch); bei 
,p bilden die Membranen der beiden 
ZeUen einen Spalt, aus dem dlls Plas
ma p heraustritt; durch Verschmcl
zung der Plasmakorper ist in d2 die 
Zygote z entstanden. - Stark vergr. 

Fig. 116. Zwei Fadenstiicke von 
Spirogyra; die Zellen 1 zeigen das 
spiraIfOrmige Chlorophyllband, im 
Zentrum den Zellkern umgeben von 
Plasma; den VerIanf der Conjugation 
stell en die Zellen bei 1,2 und 3 dar; 

z Zygote. - Stark vergr. 

F am. Z y gnemaceae. 

Schicken sich die Zellfaden zur Copulation an, so treiben mehrere, 
bisweilen aHe ZeHen zweier parallel nebeneinander liegender Faden 
.A.ussackungen 1 in Fig. 116, die gegeneinander gerichtet sind, mit 
ihren Spitz en verwachsen und hier durch Losung del' trennenden 
Membranen eine ofi'ene Kommunikation, den Copulationsschlauch, 
zwischen den Inhaltsraumen der beiden Zellen del' benachbarten Faden 
herstellen. Die Inhaltsbestandteile ziehen sich zusammen, und del' 
Inhalt der einen Zelle wandert in die andere, um dort durch Ver
schmelzung eine Zygote zu bilden, 2 u. 3. So ist es bei Spirogyra, 
Fig. 116. Bei anderen Gattungen erhlilt der Copulationsschlauch in 
seiner Mitte eine bauchige Erweiterung, einen besonderen Copulations
raUI)1, in welchem der Inhalt beider Zellen zusammentritt. 
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2. Klasse Chlorophyceae. 
Ebenfalls mit griinen Chlorophyllkorpern. Zellen einen oder 

mehrere Kerne enthaltend. Ein- oder mehrzellig. Fortpflanzung 
meist ungeschlechtlich und dann 1. durch Teilung, 2. vermittelst 
S c h war m s p 0 r e n an ihrer Spitze mit zwei, seltener vier oder 
vielen C iIi en, 3. durch Zellen mit stark verdickter Wandung 
(A kin e ten) ,und 4. durch Zellen ebenfalls ohne Bewegung, welche 
durch Zusammenziehung des Inhaltes einer Mutterzelle nnd Bildung 
einer neuen Membran entstehen (A pIa nos p 0 r en). Geschlecht
liche Fortpflanzung a) is 0 gam, d. h. durch Verschmelzung, Paarung, 
von zwei schwarmenden geschlechtlichen Zellen (Planogameten) 
oder b) 0 0 gam, d. h. durch Befruchtung ruhender Zellen (E i z ell en) 
seitens frei beweglicher kleinerer Zellen (S per mat 0 z 0 Ide n). Die 
Oogonien, zuweilen nul' einfache Zellen darstellend, die Antheridien 
ebenfalls nul' einzellige Behalter. Nach der Befruchtung geht aus 
del' Eizelle eine Spore hervor, die sich nach einiger Ruhe direkt 
zur neuen Pflanze entwickelt, meist abel' Schwarmzellen erzeugt, 
welche erst zu neuen Individuen auswachsen. 

l. Unterklasse Protococcales. 
Zellen meist nur mit 1 Zellkern, einzeln lebend oder in Kolonieen. 

Haufig Gallerte bildend. Die Kolonie-Bildung findet bei vielen Arten 
in besonderer Weise statt. Del' Inhalt einer Mutterzelle zerfallt 
durch fortschreitende Zweiteilung in viele Schwarmzellen, die entweder 

Fig. 117. Pandorina Morum. 1. Eine schwarmende Familie mit der sich 
deutlich abhebenden Gallerthiille II; 2. Planogamete; 3. Zwei Planogameten in 

Paarung begriffen. - Stark vergr. (Nach Pringsheim.) 

Fig. 118. 1. = 
Pediastrum gra
nulatum; rechts 

zeJ'faIlen die 
Zellen in 

Schwarmer, 
welche aus einer 
Zelle austreten, 

umgeben von 
einer gemein
samen inneren 

gallertigen 
Stark vergr. (Nach A, Braun.) 

Schicht Ii der 
Mutterzellmem
bran; 2. die mit 
ihrer Mutter
zellmembran 
ausgetretenen 

Schwarmer, die 
sich in 3. zu 
einer Familie 

zusammen
ordnen. -
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innerhalb einer gemeinsamen, jedoeh bald hinfiiJligen Membran herum
sehwiirman und sich dann in irgend einer Weise zu einer "Familie" 
zusammenordnen, Fig. 118, oder solche Vereinigungen bilden sich 
dureh das Zusammentreten frei sehwiirmender Zellen. - Siifswasser
aueh Luftalgen. 

Die Volvocaceen besitzen eine starke Gallerthiille, bewegell sieh 
vermittelst Cilien und pflanzen sieh isogam (Pandorina, Fig. 117), 
seltener oogam (Volvox) fort. 

Hydrodictyaeeen. Fortpflanzung durch vegetative Sehwiirmzellen 
und isogam. - Pediastrum, Fig. 118. 

2. Unterklasse Confervales. 

Einfaehe oder verzweigte Zellfiiden, deren Zellen 1 oder mehrere 
Zellkerne hegen, seltener ein- bis zweischiehtige Zellflachen. 

Fa m. U 1 v a e e a e. 

Blatt- odeI' sackartige Zellflaehen oder -Korper mit Waehstum 
an der Spitze oder am Rande. Fortpflanzung durch vegetative, vier
wimperige Sehwiirmzellen odeI' isogam. - Im Siifswasser oder im 
Meere. 

Fa m. U lot h ri e hac e a e. 

Zellfiiden, ausnahmsweise zu Zell
flaehen werdend. Sehwarmzellen mit einer 

't. odeI' vier Wimp ern. Gesehleehtliehe Fort
pflanzung isogam. Fig. 119. 

F am. 0 e dog 0 n i a e e a e. 

Oft rasig zusammenstehende Zellfaden 
des, Siifswassers mit oogamer Fortpflanzung. 
Die Oed. erzeugen neben vielwimperigen 
Zoosporen eineiige Oogonien. Bei manchen 
Arten der Oedogoniaeeen werden die Sper
matozolden erst aus sehwarmenden, sich 
spater festsetzenden Zellen (A n d r 0 -

Fig. 119. Ulothrix zonata. s po r e n) gebildet. Zur El'lauterung diesel' 
1. = Stiick eines Fadens mit Eigentiimlichkeit geben wil' im folgenden 
:l.ustretenden Schwarmzellen, 
bei 2. eine solche einzeln dar- und in Fig. 120 ein Beispiel. In gewissen 
gestelltj 3. = junges aus einer kugelig ansehwellenden Zellen des Faden8, 

Schwarm zelle erwachselles dEm Oogonien 0, ent8teht je eine Eizelle, 
Pfliinzchen; 4. = Fadenstiick in andel'en, den Antheridienzellen, je eine 
Planogameten p erzeugend, die 
aus der einen Zelle austreten. Androspore, welche sieh auf oder neben 
_ Stark vergr. (Meist naeh den Oogonien festsetzt und zu einem wenig-

Dodel.) zelligen, die Spermatozolden erzeugenden 
Gebilde, dem Z w erg man n e hen, auswiiehst. Die Oogonien ofi'nen 
sieh durch eine Membranspalte, urn den Spel'matozolden den Eintritt 
zu gestatten. NacIr'{}rfnlgtel' Befruehtung wird aus der Eizelle eine 
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,,00 s p 0 r e", die nach liingerer Ruhe durch Vermitteluug von 4 Zoo
sporen, die sie erst bildet, zu neuen Pflanzen - Individuen auswachst . 
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Fig. 120. 1. = Fadellstiick einer Oedogonium-Art mit Antheridienzellenj aus 
einer derselben treten bei a Spermatozoiden ans j 2. = eine andere Oedogonium
Art mit Oogonien 0 und einem Zwergmannchen Zj 3. = Faden mit Zoosporen
Bildung, bei Z ist eine solche im Begriff auszutreten, in 4. im letzten Stadium 
des Austretens und in 5. frei schwarm end. - Stark vergr. (Nach Pringsheim.) 

F am. Col e 0 c h a eta c e a e. 

Oogon mit nur einer Eizelle, die zu einer zellig umrindeten Spore 
wird, indem unter dem Oogon hervorwachsende Zellfaden die Spore 
umkleiden. Zellen wie bei den vorigen Familien mit nur einem Zellkern. 

F am. Clad oph 0 raceae. 

Gametosporenbildung. Zellen wie bei del' folgenden Familie mit 
mehreren Kernen. 

F a m. S p h a e l' 0 pIe ace a e. 

Oogon mit mehrel'en Eizellen. 

3. Un t e r k 1 ass e Sip h 0 n e a e. 

Zwar meist einzellige, abel' oft fiber fufsgrofse Algen, die aufsel'
lich betrachtet gegliedert el'scheinen. Del' Hohlraum ist vielkernig 
und wird zur Befestigung des Ganzen zuweilen von Zellstoffbalken 
dul'chzogen; seltenel' trennende Scheidewande vorhanden. 

Fam. B 0 trydiac eae. 

Fol'tpflanzung isogam. Korper in einen obel'irdischell keulen
formigell und einen uutel'irdischell wurzelfol'migell Teil gegliedert. -
Botrydium (auf feuchtem Lehmboden) Fig. 121. 
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F am. Vau cheriace ae. 

Fortpfianzung oogam und vielwimperige Zoosporen. 1m Sufs
und Brackwasser. - Vaucheria Fig. 122. 

Fig. 121. Botrydium gra
nulatum. - Etwa 15 mal 
vergr. (Nach Woronin.) 

Fig. 122. Vaucheria se8sili8. 1. = Thallus
Ende mit austretender Zoospore, bei 2. die 
letztere frei; 3. = Thallusstiick mit Oogon 0 

und Antheridium a, aus welchem die Spermato
zOlden 8 frei werden. - Vergr. (N ach Prings-

heirn.) 

F am. C aulerp aceae. 

Fortpfianzung isogam, auch durch Loslosung einzelner Thallus
teile. Gegliedert in Stamm-, Wurzel- und Blattschlauche. 1m Meere. 
- Caulerpa. 

3. Klasse Charales. 
1m Sufs- und Salzwasser vorkommende, verzweigte, oft -stark 

durch Calciumcarbonat inkrustierte, griine Chlorophyllkorner fuhrende 
Zellfaden mit Spitzenwachstum, deren Zellen abwechselnd kurz: 
K not e n z ell e n und lang: G lie del' z ell e n sind. Die Knotenzellen 
erzeugen kurzere, >ibegrenzte", quirlig angeordnete Zweige: »Blatter" , 
in deren Winkeln lang ere, del' Hauptachse gleichende, »unbegrenzte" 
Zweige entstehen, jedoch in jedem Quirl immer nul' einer, 1 Fig. 123. 
Bei Ohara werden die Gliederzellen durch Auswuchse des Grundes 
del' begrenzten Zweige berindet; bei Nitella bleiben die Gliederzellen 
unberindet. Fortpflanzung durch Spermatozolden 5 und Eizellen, 
welche in besonderen mehrzelligen Antheridienbehaltern a und berin
deten Oogonien a an den begrenzten Zweigen mono- odeI' diocisch 
entstehen. Die Antheridien werden aufsen von acht zackig ineinander
greifenden Zellen umgeben, del' en jede nach innen in ibrer lVIitte eine 
gestreckte Zelle, das Man ubI' i u m m in 3 tragt, welches an seinem 
freien Ende in viele Zellfaden ausgeht; in jeder Zelle diesel' Faden 
entwickelt sich ein korkzieherartig gewundenes SpermatozoId mit 
zwei CHien s und 5, welches nach Offnung des Antheridiums ent
lassen wird. Die Oogonien besitzen eine eineiige Zentralzelle c, 
welche umrindet wird, indem funf schlauchformige Zellen von einer 
unter del' Zentralzelle gelegenen Zelle entspringen , die, in 
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Schraubenlinien aufsteigend, eine Riille bilden; diese erzeugt am Gipfel 
der Zentralzelle ein fiinf- (bei Chara) oder zehn- (bei Nitella) zelliges 
" Kronchen U k. Kleine bei der Empfangnisfahigkeit entstehende inter
cellulare Liicken l in den Schlauchzellen unter dem Kronchen sind 
die Eingangsoffnungen fur die Spermatozolden. Die Oosporen ent
wickeln einen einfachen Zellfaden, "V 0 r k e i m", aus dem als Seiten
sprofs die vollkommene Pfianze hervorgeht. 

Pig. 123. Chara fragiliso 1. = Zweig

stUck mit Bllittern, an denen die Fort

pflanzungswerkzeuge sitzen; 2. = Fort

pflanzungswerkzeuge, 0 Oogon mit Zen

tralzel1e c und Kronchen k, unter dem

selben bei l Liicken zum Eintreten der 

Spermatozo'iden 8, a Antheridium; 3. = 

Manubrium m mit den die Spermato

zo'iden enthaltenden Zellfiiden; 4. = 

StUck eines Fadens mit Spermatozo'iden 

8; 50 = Spermatozoid. - 1. natiirliche 

Grofse, 2-5 vergr. 

4. Klasse Phaeophyceae (Fucoideae, Melanophyceae). 

Zellfiiden, -Flachen oder -Korper bildende Meeres-, seltener Siirs
wasser-Algen mit olivengriinen bis braunen FarbstofIkorpern. Die 
Schwarmzellen immer nul' mit zwei entgegengesetzt gerichteten Cillen. 
Blasenartige Lucken b in 1 Fig. 124, die oft im Gewebe namentlich 
der Fucaceen vorkommen, dienen ais Schwimmapparate. 

1. Un t er kl ass e Ph a e 0 s pore a e. 

Fortpfianzung durch Zoosporen odeI' Cwo bekannt) isogam: durch 
Paarung von Planogameten, die sich bei den Cut I e ria c e e n - mit 
band- bis fiachenfbrmigem Thallus - in grOfsere, also weibliche, vor 
der Befruchtung zur Ruhe gelangende, und in kleinere, also mannliche 
Gameten unterscheiden. Intercalar wachsen die E c toe a r pac e e n mit 
verzweigt-fadigem und die Laminariaceen mit oft blattformigem, 
meist sehr grofsem Thallus. Die S p hac e I a ria c e en sind strauch
formig. 
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2. U n t e r k I ass e eye los p 0 rea e. 

F am. F u c ace a e. 

Fortpflanzung oogam durch Befruchtung ausgestofsener, nicht 
selbstbeweglicher Eizellen. Als Beispiel sei im folgenden FuC'ltS be
schrieben. Der flache, gabelig verzweigte Thallus, 1 Fig. 124, be
sitzt hier und da Schwimmblasen b und erzeugt an seinen Astenden c 
die Geschlechtsorgane. Ein solches Astende wird aus vielen kleinen, 
sich nach aufsen hin offnenden Behaltern, Con c e pta c u 1 a 2, zu
sammengesetzt, welche mit gegliederten Haaren gefiillt erscheinen, 
die zwischen sich die Oogonien und Antheridien bergen. Ein Oogo
nium 3 ste11t eine einer kurzen Stielzelle aufsitzende Kugel dar, deren 
Inhalt in 'mehrere Eizellen zerfallt; die aus dem Oogon ausgestofsen (4) 
'and passiv vom Wasser fortgetragen werden. Die Antheridien stehen 
an verzweigten Haaren 5; jedes. Antheridium a ist eine langliche 
Zelle, aus del' viele Spermatozolden s entlassen werden. Die freie 
Eizelle 6 wird von den dieselbe umschwarmenden Spermatozolden 
befruchtet. 

Fig. 124. Fllcus vesiculoslls. 1. = Stuck des Thallus mit Schwimmblasen b 
und Conceptakeln c; 2. ein Conceptaculum im Durchschnitt; 3. Oogonium; 
4. Oogonium im Begriff, die Eizellen zu entieel'en, die aufsere Haut ae ist ge
platzt und die innere i bel'eit zu platzen, beide Haute stellen die innere Lage 
der Oogon-Wandung dar; 5. Verzweigtes Haar mit Antheridien a, daneben bei 
s zwei Spermatozoiden; 6. Eizelle von Spermatozoiden umschwarmt. - 1 Na-

tur!' Gl'Ofse, 2-6 stark vergr. (2-6 nach Thuret.) 
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Das sogenannte Sargasso-Meer im atlantischen Ocean (vgl. pflanzen
geographiscqe Karte) wird von schwimmenden, yom Strande massen
haft losgerissenen Stucken des Sargassum bacciferum, Fig. 125, und 
anderer Fucaceen gebildet. Fucus, Fig. 124. 

Fig. 125. Sargassum bacciferum mit kugeligen Schwimmblasen. -
Etwas verkleinert. 

5. Klass~ Dictyotales. 

F am. Dictyotaceae. 

Fortpflanzungszellen, sowohl die geschlechtlichen als auch die 
ungeschlechtlichen, unbeweglich. 

6. Klasse Rhodophyceae (zum grofsten Teil Florideae). 

Vielzellige, meist stark verzweigte Faden, FUlchen und Korper 
mit rosen- bis braunroten, auch violetten Farbstofikorpern. Die 
Zweige unterscheiden sich nicht selten, ahnlich wie bei den Ohara
ceen, in Kurz- und Langtriebe ("Blatter und Stengel"). Fortpfianzung 
1. durch unbewegliche, nackte, vegetative Sporen, die meist durch 
Vierteilung einer Mutterzelle entstehen und daher T e t r asp 0 r e n 
genannt werden (te in Fig. 126), 2. geschlechtlich. Die Antheridien a 
erzeugen unbewegliche, mannliche Zellen, S per mat i e n sm, welche 
passiv vom Wasser den weiblichen Organen zugefiihrt werden. Letztere 
nur selten einzellig, meist von besonderem Bau und dann 0 a r p 0 -

g 0 n i e n ca oder Pro car pie n genannt ; sie stellen einen mehr
zelligen Korper dar, der meist ein haarformiges Organ, die T ri cho
g yn e tr, tragt, welches als Empfangnisorgan funktioniert. Die 
Oosporen 0 sind zu 0 y s t 0 car pie n cy vereinigt und bleiben unberindet 
(Gymnosporeae) oder erhalten eine gemeinsame Umrindung (Anglo-
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sporeae). - 1m Meere (Bangia, Delesseria, Oorallina, Ohondrus crispus, 
Fig. 127, und Gigartina mammillosa), selten im siifsen Wasser (Ba
trachospermum ). 

Fig. 126. Zwei Thallusstiicke von 
L3jolisia mediterranea mit Tetrasporen 
te und Geschlechtswerkzeugen. a = 
Antheridiumj 8m = Spermatien; ca = 
Carpogonien; tr = Trillhogynej CfI = 
Cystocarp; 0 = Oosporen. - Stark 
vergr. (Nach Bornet, etwas veriindert.) 

Fig. 127. Thallusstiick von 
Chondrus crispus mit Cysto

carpien C1/. -
Etwas verkleinert. 

V. Unterabteilung Fungi, Fadenpilze 
(mit Einschlufs der Lichenes, Flechten). 

Die Arten sind ein- oder mehrzellig, die Zellen fadenformig oder 
zu Faden, H y P hen, aneinandergereiht; letztere bilden oft dicht. 
zusammenwachsend grOfsere Korper, die auf Querschnitten unter dem 
Mikroskop den Eindruck parenchymatischer Gewebe machen: P s e u -
d 0 par e n c h y m. Wahrend bei den Algen (vgl. unter Gamophyceen 
Seite 117) die geschlechtliche Fortpfianzung sich zu den hOheren 
Formen aufsteigend immer mehr auspragt, ist es bei den Pilzen nach 
der Brefeld'schen Auffassung umgekehrt: Die algenahnlichsten Pilze, 
die Phycomyceten, verhalten sich wie die hOheren Algen, indem sie 
eine hochdifferenzierte geschlechtliche Fortpflanzung neb en einer un
geschlechtlichen besitzen. Die Mesomyceten bilden abel' Zwischen
formen von den ersteren zu den Mycomyceten, den hochstentwickelten 
Pilzen, die jeder geschlechtlichen Fortpfianzung entbehren. - Sporen 
meist an besonderen Tragern auftretend. Der keine Sporen erzeugende, 
vorzugsweis,e der Nahrungs-Aufnahme dienende Teil des Leibes heifst 
Mycelium. 
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Die Pilze leben meist an der Luft, nnr selten im Wasser. Vgl. 
anch Seite 113. 

I. G ru p pe Phycomycetes, AI g en-P ilze. 
Abgesehen von dem Chromatophoren-Mangel am Algen-ahnlichsten; 

anch noch Ofter im Wasser lebend. Hyphen einzeUig. Fortpflanzung 
1. anf vegetativem Wege dnrch Bildung von Zoosporen odeI' von un
beweglichen Sporen, 2. geschlechtlich dnrch Zygosporen- oder Oosporen
Bildnng. 

1. Reihe Oomycetes. 

Geschiechtliche Fortpflanzung dnrch Oosporen. Ungeschlecht
liche Fortpflanzung dnrch Schwarmsporen. 

I. Unterrelhe Chytridiales. 

Anf Wasserpflanzen und Infnsorien, selten anf Landpflanzen. 
schmarotzende, kleine, einzeUige Pilze mit einwimperigen Zoosporen. 

Ohytridium. 

2. Unterreihe Mycosiphonales. 

Mycel schlauchartig. 

F am. S ap.role g niac e a e. 
1m Wasser lebende Saprophyten, znweilen anch Parasiten anf Tier

nnd Pflanzenki)rpern. Oosporen 
nnd Zoosporen. Fig. 128. -
Leptomitus lacteus (Saprolegnia 
lactea) nicht selten massenhaft 
anf organischen Substanzen. 

C1 

Fig. 128. Geschlechtsorgane 
einer Saprolegniacee. OogOIT 
mit 2 Eizellen. a = Antheridien, 

die je einen Befruchtungs
schlauch an eine Eizelle senden. 

Stark vergr. 

Fig. 129. Peronospora calotheca. 1.=Conidien
trager aus einer SpaItoffnung der Nahrpflanze 
(Asperula odorata) hervortretend, c = Conidien; 
2. = Geschlechtsorgane, 0 = Oogonium, a = 

Antheridium. - Stark vergr. (Nach Kny.) 

F am. Perono s p oraceae. 

Den kngeligen Oogonien, 0 Fig. 129, legt sich (vergl. anch 
vorige Familie Fig. 128) eine Hyphen-Endignng an, welche anschwillt, 
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sich durch eipe Sche~dewand abgrenzt, zum Antheridium wird, und einen 
Fortsatz in das Oogonium hineintreibt, welcher die Befruchtung vermittelt. 

Das Mycel lebt parasitisch in Pfianzengeweben, erzeugt Oosporen 
und an die OberHache der Nahrpfianze tretende Trager, Fig. 129 1, 
mit Sporen c. Die Sporen sind als einsporige, geschlossen bleibende 
Spor-angien, S c h Ii e f ssp 0 ran g i en, anzusehen , resp. als keim
flihige Sporangien, die im allgemeinen in ihrem Innern Sporen nicht 
mehr zur Ausbildung bringen. Man nennt solche Sporen (Sporangien) 
Con i die n. Sie erzeugen entweder unmittelbar odeI' durch Ver
mittelung von Zoosporen neue Individuen, und die letzterwahnte That
sache unterstiitzt die A~ffassung del' Conidie~ als Sporangien, die also 
VOl' del' Sporenbildung in ihrem Innern abfallen. - Hierher Phytoph
thora (Peronospora) infestans, del' Pilz del' Kartoffel-Krankheit. 

Fam. En tomop hthoraceae. 

Diese als ansteckende Krankheiten gewisser Insekten auftretenden 
Pilze verbreiten sich epidemisch durch Conidien, welche abgeschleudert 
werden. - Entomophthora muscae oft auf Stubenfiiegen. 

2. Beihe Zygomycetes. 

Das Produkt del' geschlechtlichen Fortpfianzung ist eine Zygo
spore, welche durch Copulation zweier Hyphen-Aste entsteht. 3 und 4 

2. 

Fig. 130. 1. Eine Mucol'Rcee (Phycomyces nitens) mit drei reifen und zwei sich 
entwickelnden Spol'angientragern; 2 . Langsschnitt durch den Gipfel eines !?poran
gientragers von Mucor mucedo, c = ungeschlechtl. Sporen; 3. Zwei Mycel-Aste in 
Copulation begriffen, die zur Zygospore z in 4. werdenden .. Zellen sind durch die 
Scheidewande a abgegliedert, in b beriihren sich die beiden Aste; diese gemeinsame 
Scheidewand wird aufgelost, sodafs die lnhalte del' heiden Zellen zur Zygosporen-

Bildung zusammenfiiefsen. - Vel'gl'. (1. nach Sachs, 2., 3., 4. nach Brefeld.) 
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in Fig. 130. Bei gewissen Arten ist schon hier del' Riickgang del' 
Sexualitat dadurch angedeutet, dafs die Conjugationsaste, ohne zu con
jugiren, jeder eine Spore, dann A z y go s pOl' e genannt, erzeugen. 

Fam. Mucoraceae. 

Vegetative Fortpflanzung nul' durch bewegungslose Sporen (vgl. 
Fig. 130). Hierher Mttem' mucedo del' Kopfschimmel, mit solchen 
Sporen c, die innerhalb einer kugeligen Zelle, also endogen, entstehen: 
End 0 s pOl' e n. Bei anderen Arten, z. B. Piptocephalis, auf dem Kopf
schimmel schmarotzend, sind diese Sporen "exogen". N ach dem bisher 
Gesagten ist es richtiger, die letztgenannten Sporen, die Ex 0 s pOl' en, 
genauer als Con i die n zu bezeichnen, da sie als Sporangien gelten 
miissen, deren Sporenbildung unterblieben ist, wahrend bei Mucor mucedo 
die Sporenbildung im Innern del' Sporangien noch stattfindet. DieMycel
faden gewisser Arten zerfallen unter bestimmten Bedingungen, welche die 
Sporangienbildung verhinderten, durch Querwandbildung in lauter ein
zelne Sporen: 0 I die n - S pol' e n. Da unter giinstigen Bedingungen 
aus den OIdien-Sporen dil'ekt Sporangientl'agel' hervorgehen konnen, 
wie aus jedem Mycelabschnitt eines unter normalen Umstanden vege
tierenden Individuums, so sind die OIdien-Sporen als Sporangientrager
Anlagen in Sporenform anzusehen. Auch die "C h lam y d 0 s pOI' en" 
sind wie die OIdien nul' Sporangientrager-Anlagen. Sie konnen z. B. 
unter ungunstigen Ernahrungsverhaltnissen entstehen. Es zieht sich 
dann das Plasma auf bestimmte Partieen del' Faden zuriick, wo es 
sich sporenahnlich von den protoplasmaleeren Teilen absondert. Es 
besteht also nul' del' Dnterschied, dafs bei del' Oidien-Bildung del' 
gesamte Pilzkorper sporig zerfiUlt, bei del' Chlamydosporen-Bildung 
hingegen nul' bestimmte Teile zu Sporen werden. 

2. G r u p peE u m y c e t e s. 
Mycelfaden vielzellig. Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt ganz. 

Fortpfianzung durch endogene Sporenbildung, also typische Sporangien 
VOl' hand en , ferner Conidien und Chlamydosporen. Die Zygomyceten 
mit mehrsporigen Sporangien wie Mucor mucedo setzen sich zu eben
solchen (natiirlich aufserlich andel's geformten) Sporangien tragenden 
Formen fort: zu den Ascomyceten, deren Sporangien Asci genannt 
werden, - die Conidien tragenden setzen sich zu nul' Conidien tra
genden EUlllyceten: den Basidiomyceten, deren Conidien speziell Bas i
d i 0 s pOl' e n heifsen, fort. 

I. Klasse Mesomycetes. 

Wir erwahnen die beiden Familien del' Bra n d p i 1 z e. 

F am. U s til a gin ace a e u. Till e t i ace a e. 

Das Mycel, welches parasitisch in Pflanzen lebt, zerfallt inner
halb del' Nahrpflanze odeI' nach aufsen tretend, 1 Fig. 131, in dunkel 
gefarbte Dauer-Sporen (Chlamydosporen) 2, aus denen ein kleines 

Potoni", Elemente der Botanik. 3. Anfi. 9 
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Mycel, Pro m y c e I p, hervorgeht, welches Hingliche bis fadenformige 
Conidien, S pOl' i die n sd, abschntirt. Das Promycel der U stilagi
naceen ist durch Querwande geteilt, dasjenige del' Tilletiaceen unge
teilt. Die Sporidien konnen wieder Promycelien und Sporidien 
erzeugen, entwickeln sich abel', auf eine Wirtspflanze gelangend, zu 
einem Hauptmycel. Zuweilen copuliren, wie in 4, die Sporidien, 
jedoch ohne Zygosporen-Bildung, als Andeutung einer geschlechtlichen 
Fortpflanzung. 

\I ..... . 
4 

Fig. 131. 1. = Baferrispe vom Brand, Ustilago carbo, befallenj 2. = Mycel 
von Ustilago carbo in Chlamydosporenbildung begriffenj 3. = Zwei Sporen 8 

von Ustilago receptaculorum mit Promy(,el p und Sporidien sa (Conidien)j 4. = 
Copulirte Sporidien von Ust. recept. -1 natiirl. Gr.; 2, 3, 4 stark vergr. 

(1 Original, 2 nach Frank, 3 u. 4 nach De Bary.) 

Der "Brand" del' Getreide-Arten wird durch die Arten del' Usti
laginaceen und Tilletiaceen verursacht: UstiZago carbo = Flu g bra n d , 
R u f s bra n d Fig. 131, UstiZago Hordei = Flugbrand del' Gerste, 
Tilletia caries = S t e i n-, S c h mi e r bran d des Weizens. Beim 
Flugbrand bedecken die Dauersporen die Oberflache del' befallenen 
Organteile, beim Steinbrand bleiben sie zunachst innerhalb del' Organe 
verborgen. 

2. Klasse Mycomycetes. 
Hiel'her gehOren die meisten Pilze. Fortpflanzung 1. durch im 

Innern anderer schlauchformiger Zellen (Sporangien; hier: As c i) 
entstehende Sporen (E n do s pOl' en, As cos pOl' en) , die in den 
ersteren immer in bestimmter Zahl auftreten; 2. durch Conidien, 
welche an den Spitzen besonderer Zellfaden (B a sid i en) sich ab
schntiren. 
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1. Un terklasse Ascom y cetes. 
Sporen (A s cos po r e n) in keuligen, schlauchformigen Hypheu

Endigungen, von bestinnnter Form und bestimmtem Sporeuinhalt: 
As c i. Daneben oft (ex ogene Sporen) Conidien. 

Fa m. Sac c h a rom.r c e t e s, He f e p i 1 z e. 
Langlich-kugelige, durch Sprossung sich vermehrende EinzelzeHen, 

die oft zunachst zu verzweigten Ketten vereinigt bleiben, Fig. 132. 
Man kann oder mufs die ZeHen del' Hefepilze 
als Conidien ansehen, da in ihnen Ascosporen 
zu 2 bis 4 in jeder Mutterzelle entstehen 
konnen. Es wiirde sich demgemafs urn Pilze 
handeln, bei denen aHe vegetativen Zustande 
ausgeschaltet sind, vorausgesetzt, dafs sich 
nicht noch ergiebt, dafs uns nur bisher diese 
Zustande unbekannt geblieben sind; denn es 
giebt Pilze mit vegetativen Zellen, die als 
Hefezustande bekannt sind, man kann also 
bei diesen aufser den anderen Fortpflanzungs
arten noch H e f e con i die n unterscheiden. 

Die Hefepilze leben in zuckerhaltigen 
Fliissigkeiten und zerlegen bei ihrem Er
nahrungsprozefs den Zucker in Kohlendioxyd 
und Alkohol Calkoholische Garung"). Der 
Kahmpilz, Saooharomyoes myooderma, lebt 
jedoch auf bereits ausgegorenen Fliissigkeiten 

Fig. 132. Saccharomyces 
Cerevisiae. 1. = Einzel
zelle; 2. = Eine durch 
Sprossung entstandene Ko
lonie; 3. = Einzelzelle mit 
zwei Sporen; 4. = Einzel
zelle mit drei Sporen, die 
alle aussprossen. -- Stark 
vergr. (3 und 4 nach Reess.) und bildet auf denselben die " Kahmhaut" . 

Saooharomyoes Oerevisiae = Bier- und Brannt
weinhefe Fig. 132. S. ellipso~de'U,g = Weinhefe. 

F am. Gymno as cac eae. 
Parasiten und Saprophyten mit fadenformigem Mycel, welches 

nach aufsen hin viele Asci entwickelt. 

F am. Per i s pOl' i ace a e. 
Asci zu mehreren in Behaltern, Per i the c i en, p Fig. 133 

und 134, die vollkommen geschlossen sind und sich erst nach del' 

Fig. 133. Tuber melanosporum. p von aufsen und im Querschnitt, auf letzterem 
stellt die punktierte Grundmasse das Ascuslager dar, a ein Ascus aus demselben 

mit drei Sporen. - p etwas Yerkl., a vergr. (Nach Leuz.) 
9* 
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Reife oifnen. Das parasitische oder saprophytische Mycel entwickelt 
in manchen Fallen auch Conidientrager, x und y Fig. 134. 

In del' Untel'familie del' E r y sip h e a e, p und y Fig. 134, sind 
die Perithecien p einkammel'ig, bei den Tub ere e n mehrkammerig. 
Zu der ersteren gehOl'en die Me hIt a u - Pilze, wohl auch O~dium 
Tuckeri auf den Blattern, Zweigen und Beeren des Weinstockes, die 
Ursache der Weintl'auben-Krankheit, ein Pilz, dessen Asci noch un
bekannt sind, zu der letzteren die Triiffeln (Tuber) Fig. 133, unter 
oder auf dem Erdboden lebend und bekanntlich in manchen Arten als 
Delikatessen geschatzt, sowie 8chimmelpilz-Arten, z. B. die gemeinste 
unter diesen, der Pin s e 1 s chi m mel, Penicillium glaucum, auf Brot, 
Friichten u. s. w. Fig. 134 a, g, x. 

Fig. 134. a, g, x = Penicillium glaucum; p, 11 = Erysiphe communis; x, 11 = 
Conidientrager, g = junge Perithecium-Anlage, pl = ausgewachsenes Perithecium, 
p2 dasselbe durch Druck geoffnet, urn die Asci zu zeigen, a = Ascuslager mit 

acht Asci. - Vergr. (g und a nach Brefeld, p und 11 nach Frank.) 

F am. P y r e nom y c e t e s. 

Perithecien offen, meist krugformig, einzeln oder auf einem 
besonderen Trager (8 t rom a) vereinigt; die Asci in denselben eine 
besondere 8chicht, H y men i u m, bildend und mit sterilen Hyphen
Endigungen (P a rap h y sen) untermengt. Conidien an freien Tl'agern 
oder zuweilen in besondel'en Behaltern: P y c n ide n. 

Am bekanntesten ist del' M u t tel' k 0 l' n p i 1 z, Olaviceps purpurea, 
Fig. 135. Das Mycel desselben lebt parasitisch in den Fruchtknoten 
von Grasern, namentlich des Roggens ", und schniil't Conidien cab, 
die in siifslichem 8chleim eingebettet sind. Diesel' wird von Fliegen 
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eifrig gesucht, wodurch zur Verbreitung des Pilzes beigetragen wird. 
Del' Conidienzustand dieses Pilzes ist unter dem N amen H 0 n i g tau 
bekannt und wurde friiher fiir eine besondere Art (Sphacelia segetum) 
gehalten. Das Mycel m vergrOfsert sich schliefslich zu einem 1-2 cm 
lang en , festen, dunkel gefarbten Korper (Mutterkorn), welchel' 
den Winter iiberdauert und als Dauermycel: Sclerotium s, 
bezeichnet wird. Dieses bringt ill nachsten Friihjahr einige gestielte 
Trager t mit kugeligen Kopfchen hervor, in deren Oberflache zahl
reiche Perithecien p eingesenkt sind, welche in ihren Asci a faden
formige Sporen sp entwickeln; aus diesen geht wieder del' Honigtau 
hervor. 

8. 

~ 
Fig. 135. Claviceps purpurea. 1 = Roggenii.hre r mit einem Sclerotium 8, 

auf welchem noch ein Rest del' Sphacelia m sitzt; /2 = Sphacelia mit Conidien 
c und Mycel m ; 3 = Sclerotium 8 zu Perithecien-Tragern t auswachsend; 4 = 
Langsschnitt durch das K6pfchen eines Perithecien-Tragers, p = Perithecien; 5 = 
Langsschnitt durch ein Perithecium; 6 = zwei Asci mit Sporen sp; 7 = zwei 
Sporen; 8 = zwei Sporen in Keimung begriffen. - 1. natiirl. Grofse, 3. etwas 
verkl., die iibrigen GrOfsenverhaltnisse ergeben sich hieraus. (1m we&entlichen 

nach Tulasne.) 

F a m. Dis com y c e t e s. 

Hymenium im Reifezustand ganz {rei liegend, auf del' ganzen 
Oberflache oder auf einem flach-scheibenformigen bis becherfOrmigen 
Teil des Tragers. Die Ascus-Trager heifsen A pot he c i e n. 1m 
iibrigen gleichen die Discomyceten den Pyrenomyceten. - Von den 
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Fig. 136. Mor~ 
chelIa escnlenta 
= Speisemorchel. 
- EtwllS verkI. 

Thallophyta. 

Ph a c i die en ist Rhytisma acerinum, schwarze 
Flecken auf Ahornblattern bildend, bemerkenswert, 
von den H e 1 v e 11 e e n die M 0 r c h e 1 n, (Mot·
chelIa, Fig. 136) mit keuleniormigen Tragern. Die 
P e z i z e en - Trager sind sitzend odel' gestielt, 
becher- bis napffOrmig. 

2. Un t e r k I ass e Bas i d i 0 m y c e t e s. 

Sporen (Conidien) meist zu vier, aber auch 
eine bis acht an Hyphen-Enden, Bas i die n, durch 
Sprossung entstehend: Bas i d i 0 s P 0 r e n. Die Bas i
dien gewohnlich Hymenien mit oder ohne Paraphysen 
an ~rOfseren pseudoparenchymatischen Tragern bildend. 
Aufserdem bei vielen Arten Chlamydosporen oder 

OIdien. - Saprophyten, seltener Parasiten. 

Fam. Uredinaceae (Aecidiomycetes), Rostpilze. 

Mycel parasitisch im Innern von Pflanzen lebend und an die 
Oberfiache der Wirtspflanze tretend, Sporen in besonderen Behaltern 
abschniirend. Viele Arten mit zwei- bis viergliederigem "Generations"
und oft damit verbundenem Wirtswechsel. Als Beispiel geben wir 
die Entwickelung des Get rei d e - R 0 s t e' s Fig. 137. 

Das in Grasern lebende Mycel dieses hier Puccinia graminis 
genannten Pilzeg erzeugt den Sommer hindurch an Hyphen-Endigungen, 
welche an die Oberflache treten, einzellige exogene Chlamydosporen, 
U red 0 s p 0 r en, S,o m mer s p 0 r e n ur, ~us denen neue Puccinia
Mycelien hervorgehen. Gegen Ende des Sommers werden jedoch in 
unserem Fane zweizellige Chlamydosporen, Tel e u t 0 s P 0 r e n t, 
gebildet, welche den Winter ausdauern: Win tel' s p 0 r en, und im 
nachsten Friihjahr zu einer Basidie (Promycel) p auswachsen, welche 
Basidiosporen (Sporidien) sd abschniirt. Diese entwickeln sich zwar 
nicht auf Grasern, aber auf den Blattern del' Berberitze zu einem 
Mycel, wohin die Sporen vom Winde gebracht werden. Das Mycel 
in der Berberitze bildet nach au[sen kleine Behalter, namlich 1. Pyk
niden sp, deren Hyphen stabcbenfOrmige Zellen, und 2. A e c i die n
be c her a (Aecidium Berberidis) , aus derem Grunde sich parallel 
nebeneinander stehende Hyphen erheben, welche Reihen von Chlamydo
Sporen abschniiren. Die A e c i d i 0 - S P 0 r en keimen ihrerseits nur auf 
Grasern und erzeugen zunachst wieder die Uredo-Form (Uredo linearis), 
von del' wir ausgegangen sind. 

Zahlreiche Arten, die sich oft als verschiedenfarbige Pusteln, 
namentlich auf Laubblattern, bemerkbar mach en und mehr oder ,Yeniger 
schadliche Krankheiten erzeugen. 

F a m. T rem ella c e a e, Gall e r t pi 1 z e. 

Die Basidien teilen sich in zwei bis fiinf Zellen, deren jede eine 
Spore abschniirt. Hymenium oberflachlicb den Pilzkorper iiberziehend. 
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Fif!. 137. Puccini a graminis (incl. Aecidium Berberidis). B = Blatt von Berberis 
vulgaris von der Unterseite mit 4 Aecidium-Becbern a; .tl = Teil eines Blatt
querscbnittes der Berberitze mit einem jungen Aecidiumbecber, u Unterseite; 
I = Blattquerscbnitt der Berberitze mit Pykniden 8p und Aecidiumbecbern a, 
p deren Aufsenwandung, zwischen u (Unterseite) und 0 (Oberseite) ist das Blatt 
verdickt, bei X-h seine natiirliche Dicke, bei 11 die krankhafte Verdickung; 
C = Halmstiick der Quecke mit Teleutosporen-Lagern besetzt, in II ist ein 
80lches im Querschnitt dargestellt, e Epidermis, b Teil des Queekenblattes, 
t zweizellige Teleutosporen; III = Teil eines Uredosporen-Lagers mit U redo
sporen ur und einer Teleutospore t, sh Hypben; IV = Keimende Teleutospore t, 
p Basidie (Promycel), ad Basidiosporen (Sporidien). - B und C natiirl. GrOfse, 
alIes andere vergrofsert. (A, I, II und III aus Sachs' Lehrbucb, II und III 

naeb De Bary, IV nach Tulasne.) 

Fam. Hymenomycetes, zum Teil Hutpilze. 

Basidien, b Fig. 138, ungeteilt. Sporentrager sehr vel'schieden 
gestaltig, das Hymenium seltenel' die ganze Aufsenfiache, meist nul' 
bestimmte Teile del'selben bekleidend. 

Bei den Tel e p h 0 r e en erscheint die das Hymenium tl'agende 
Flache mit blofsem Auge gesehen glatt. Del' Korper ist oft krusten
formig. Auch die CIa va r i e e n trag en ihr Hymenium auf einer 
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Fig. 138. PsaUiota campestris. 1. = Sporentriiger, Z = Lamellen mit dem 
HymeniuIDj 2. = eine LameHe im Querschnitt mit Basidien b und Sporen $; 
3. = ein Tell von 2., b = Hasidien, jede bei Ps. camp. nur zwei Sporen 8 

erzeugend. -1. etwas verkl., 2. vergr., 3. stark vergr. (2. und 3. nach Sachs.) 

glatten FHiche des keulen- odeI' strauch
bis korallenformigen Korpers. Das 
Hymenium del' H y d nee n iiberzieht 
stachel- bis warzenartige Vorspriinge 
des oft "hut-" (bessel' schirm-) for
mig en Tragers. Die ebenfalls oft 
hutformige Sporentrager besitzenden 
Pol Y po r e en, Fig. 139, zeigen Ideine, 
meist zu besonderen Schichten ver
bundene Rohren, welche vom Hyme
nium ausgekleidet werden. Merulius 
(Serpttla) lacrymans, H au sse h w a m m. 

Fig. 139. Sporentriiger von Ho- Bei den gleichfalls gewohnlich hut-
Ietus bovinus (Kuhpilz). formigen A g a I' i c i nee n, den Blatter-

schwammen , Fig. 138, bekleidet das 
Hymenium Lamellenl, Blatter, welche auf del' Unterseite des Schirm
daches verlaufen. Psalliota (Agar·icus) campestris = Champignon, 
Fig. 138, Amanita (Ag.) muscarius' = Fliegenpilz, Armillaria 
(Ag.) mellea = Hall i mas c h, auf Baumen schmarotzend und hier
durch oft sehr schiidlich: Rothfaule. 

Fa m. Gas t rom y c e t e s, B a u c h p i 1 z e. 

Hymenium im Innern der sich bei del' Reife meist offnenden 
Korper gewohnlich besondere Kammern auskleidend. 

Die H y men 0 gas t r e e n wachsen wie die Triiffeln unterirdisch 
und sind diesen ahnlich; ihre Korper bleiben geschlossen und zer
fallen. Bei den Lye 0 per dee n , den S tau bpi 1 zen, offnet sich 
die Aufsenwand, Per i die, um die Sporen als Staubwolke zu ent
lassen (Lycoperdon, Bovista, Geaster Fig. 140). Die Hymenialkammern 
del' N i d u I a I' i e e n isolieren sich zu besonderen kleinen Korpern, 
die nach Offnung der Aufsenwandung des ganzen Pilzkorpers frei 
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werden. Bei den P h a 11 old e en, z. B. der nach Leichen riechenden 
Gift m 0 r c h e 1, Phallus impttdicus, reifst die Peridie, und die zer
:fl.iefsenden Kammern werden durch einen Trager emporgehoben. 

Fig. 140. 1. = Geaster mit iinfserer a 

und innerer Peri die i, die iinfsere reifst 

sternfOrmig auf ulld schliigt sich zuriick, 

die innere entliifst durch eine Offnung 

am Gipfel die Sporen 8; 2. = ein Stiick

cben des Hymeniums, b = Basidien mit 

je acht Sporen 8. - 1. natiirl. Grofse, 

2. stark vergr. (1. Original, 2. nach 

De Bary.) 

Anhang zu der V. Unterabteilung, den Pilzen: 

Lichenes, Flechten. 
Die Flechten sind Pyreno- und Discomyceten, selten Basidio

myceten, die auf Algen schmarotzen oder vieimehr mit dies~n zusammen
Ieben und Nutzen aus dem Assimilationsprozefs del' Algen ziehen. 
Die Flechtenkorper um
schliefsen die meist den 
Abteilungen del' Schizo
phyceen und Protococcaies 
angehOl'enden Algen, wel
che gewissermafsen als be
sondere, Ko hiendioxyd as
similierende Organe des 
Flechtenkorpers, "G 0 n i -
die n", el'scheinen, 2 Fig. 
141. Fortpflanzung wie bei 
den genannten PiIzgruppen, 
aufserdem durchSoredien 
3, das sind vegetativ ent
stehende, aus Hyphen und 
Gonidien zusammengesetzte 
Kornchen. 

Die Flechten Ieben auf 
Stein en, auf del' Erde, an 
Rinden u. s. w. 

Die Sporen sitzen bei 
verhiiltnismafsig wenigen 
Arten an Basidien: Bas i
d i 0 li c hen e s , meist in 
Asci: A s col i c hen e s 

Fig.141. Usnea barbata. 1. = Tracht der Pflanze, 
a Apothecien: 2. = Langsschnitt durch ein Thallus
Ende, g Gouidienschicht mit kugeligen chlorophyll
griinen Algen-Zelleuj 3. = Soredie, im Zentrum 
mehrere Algen - Zellen, umgeben von Hyphen
geflecht; 4. = Ascus mit aebt Sporen. - 1 natiirl. 
Gr., 2, 3 vergr., 4 stark verge. (2 naeh Sachs.) 
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Fig. 141. Letztere teilt man ein in Hom 0 e 0 mer i c i, bei denen die 
Gonidien gleichmiifsig zwischen den Hyphen zerstreut und He t e r 0 -

mer i c i, bei denen dieselben in besonderen Schichten des Thallus 
auftl'eten, 2 Fig. 141. Del' Thallus del' Flechten ist fadlich, gallertig, 
krustenartig, flachlaubig odeI' strauchig. - Pelt(qera, Parmelia Fig. 143, 

Fig. 142. Cetraria islandica. a = 
Apothecien. - Natiirl. GrOfse. 

Usnea Fig. 141, Cladonia rangiferina 
= R e n tie I' - FIe c h t e oder (ob
wo hI falsch) - Moo s, Roccella tinctoria, 
zum Farben benutzt, Cetraria islandica 
=isIandisches "Moos" Fig. 142. 

Fig. 143. Physcia (Parmelia) parietina 
auf einem Stuck Borke. 

III. Abteilung Zo'idiogamae (Emhryophyta zo'idiogama, 
Archegoniatae ). 

Selten thalloldische, meist in Stengel und Blatter gegliederte 
Pflanzen. 1m Verlaufe del' individuellen Entwickelung der ZOldiogamen 
treten zwei ganz verschieden von einander gestaltete "Generationen" 
auf, von denen die eine als die pro em b r yon a Ie, die andere als 
die em b r yon a leG e n e I' a t ion" bezeichnet wird. Die einfacher 
gebaute proembryonale Generation entwickelt Behaltnisse (A nth e I' i
dien) mit Spermatozolden, d. h. also mit ldeinen, frei durch 
Cilien beweglichen "mannlichen" Zellen (daher "z 0 1 d i 0 gam" = 
tierehig), und solche mit Eizellen, d. h. in den Behaltnissen (A I' c h e
go n i e n) verbleibenden Zellen, aus denen nach erfolgter Befruchtung 
durch die Spermatozolden zunachst del' Em b r yo, d. h. der Jugend
zustand der embryonalen (del' 2.) Generation durch Zellteilung hervor
geht. Die 2. Generation bleibt zunachst mit del' proembryonalen in 
Verbindung. Die embryonale Generation erzeugt Spol'en, aus denen 
die proembryonale Generation ohne weiteres hervorgeht. Es wechseln 
also, wie wir dies schon bei den Uredinaceen kennen gelernt haben, 
verschiedenartige Generationen, in unserem FaIle eine geschlechtliche, 
Antheridien und Archegonien erzeugende, mit einer ungeschlechtlichen, 
Sporen erzeugenden, Generation ab: G e n era t ion s wee h s e 1. 

I. Unterabteilnng Bryophyta (Muscineae), !Ioose. 
ChlorophyIlgriine Pflanzen mit echten Geweben, die, aufserlich 

betrachtet, thalloldisch sind odeI' in Stengel, Blatter und Wurzelhaare 
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Fig. 144. Querschnitt durch das 

Stiimmchen von Bryum roseum. 

l = leitender Strang; W= Wurzel

haare. - Etwa 68 mal vergr. 

(N ach Sachs.) 

IS!} 

Fig. 145. lUnaria hygrometrica. 1, 2, .'] die Pfianze in verschiedenen Ent
wickelungsstadien, c Calyptra, 80 Sporogonium; 4 = keimende Spore; 5 = 
Protonema, bei x die Anlage eines Sprosses; 6 = Langsschnitt durch den Gipfel 
einer miinnlichen Pfianze, an Antheridien, p Paraphysen, b Bliitter; 7 = reifes 
Antheridium, die Spermatozolden sa entlassend; 8, 9 = Spermatozolden; 10 = 
Liingsschnitt durch den Gipfel einer weiblichen Pfianze, ar Archegonien, b Bliitter; 
11 = Archegonium mit noch geschlossener Miindung, ba Bauch mit Eizelle; 
12 = Archegonien-Miindung geoffnet; 13 = weiblicher Sprofsgipfel einige Zeit 
nach der Befruchtung, 80 Sporogon, c Calyptra, b Blatter. 1, 2, 3 stell en die 
auf Zustand 13 folgenden Entwickelungsstadien dar. - 1-3 natUrl. Grofse, aIle 

iibrigen Fig. vergr. (1-3 Original, 4-13 nach Sachs.) 
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gegliedert erscheinen, verg1. 1-3 Fig. 145, ferner Fig. 149. - Wenn 
leitende Gewebeziige vorkommen, so werden diese aus ganz einfachen, 
gleichartigen, gestreckten Zellen zusammengesetzt, Fig. 144. Die 
Sprosse entwickeln in monocischer oder diOcischer Verteilung Antheri
dien mit Spermatozolden (6,7,8, 9 Fig. 145) und hoher differenzierte 
weibliche Organe: Archegonien mit Eizellen (10,11,12 Fig. 145). 
Nach der Befruchtung geht aus der Eizelle eine rneist gestielte 
Kapsel, das S po r 0 g 0 n i urn, mit Sporen hervor (Fig. 145 so in 13, 
ferner 1, 2, 3), welches mit dem beblatterten Sprofs in Verbindung 
bleibt. Die Spore erzeugt unmittelbar oder als Seitensprofs eines 
hyphenartigen, also fadigen Gebildes, Pro ton e m a 5, die beblatterte 
Pflanze. 

Man kann also 2 Generationen unterscheiden: 1. die "p r 0 ii m
b r yon a Ie" Generation = Protonema + Thallus resp. Sprofs, die 
Antheridien und Archegonien erzeugend, 2. die "e m b r yon a Ie" 
Generation = Sporogonium. 

I. Klasse Hepaticae, Lebermoose. 
Sporogonium sitzend oder mit sehr zartem verganglichen Stiel, 

sich meist klappig oder unregelmafsig offnend oder einfach zerfallend. 
Die Sporen sind oft mit gestreckten Zellen mit schraubenformigen 
Ve1'dickungs-Leisten untermischt, welche federnde Apparate zum Fort
schleudern del' Sporen darstellen und E 1 ate r e n heifsen. Der 
Thallus resp. Sprofs zeigt eine verschiedena1'tig ausgebildete Rii0ken
und Bauchseite: e1' ist do r s i v e n t r a 1. 

1. Reihe Marchantiales. 

Leib, Fig. 146 u. 147, fiach-blattartig, unterseits mit 
Wurzelhaaren h und Andeutungen von Blattern, oberseits 
mit eingesenkten oder auf besonderen Tragern, R e c e p -
takeln mr und wr, sitzenden Geschlechts-01'ganen. 

Fig. 146. Die Gattung Riccia, Fig. 146, lebt auf feuchtem Boden 
Riccia. cry- oder auf dem Wasser; ihre Geschlechts-Organe sind ein

stalhna. gesenkt; die elateren-Iosen Sporogonien zerfallen. - Mar-

Fig. 147. Marchantia polymorpha. 1. = 

Stuck einer mannlichen Pflanze; 2. = Langs

schnitt durch den Gipfel eines mannl. Recep

taculums; 3. = Stuck einer weiblichen 

Pflanzei 4. = oberer Teil des weibl. Recep

taclllnms mit weggeschnittener vorderer 

Ralfte. mr = mannliches, wr = weibliches 

Receptaculum, a = Antheridien, b = Becher 

mit Brutkorpern, s = Sporogonien, II = 
Wurzelhaare. - 1. und 3. natiirliche GrOfse, 

2. und 4. schwach vergr. 
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chantia, Fig. 147, haufig auf feuchtem Boden, tragt mannliche mr. 
gestielte Scheiben darstellende, und weibliche wr, gestielte vielstrahlige 
Sterne vorstellende Receptakeln. Die Oberfiache des laubigen Korpers 
tragt kleine Becher b mit mehrzelligen vegetativen B rut k 0 r per n. 
Die Sporogonien S oiInen sich durch Zahnchen und besitzen Elateren. 

2. Reihe Anthocerotales. 

Ganz blattlos, rein thallos. Die Geschlechts
Organe im Innern des Thallus. Sporogonien gestielt, 
sich zweiklappig ofInend, mit Elateren, Fig. 148. 

3. Reihe Jungerma.nniales. 

Die Fro n d 0 sa e thallos, andere mit Blatt
ansatzen, die F 0 I i 0 s a emit deutlichen Blattern 
und verzweigten, kriechenden Stengeln, deren nach 
oben gewendete Blatter grOfser und meist anders 
gestaltet sind als die nach unten gewendeten, welche 
letzteren zuweilen ganz fehlen. Sporogonien ge
wohnlich langgestielt, sich vierklappig oiInend, mit Fig. 148. Antho-
Elateren. ceros laevis. 

2. Klasse Musci (Musci frondosi), Laubmoose. 

Sporogon, wenn gestielt, mit gewohnlich kriiftigem Stiel (S eta) . 
sich mit Deckel oiInend, selten mit seitlichen Langsrissen aufspringend 
odeI' einfach zerfallend, gewohnlich mit einem Mittelsaulchen (C 0 1 u
m e 11 a), um welche die Sporen ohne Elateren lie gen. N ach del' 
Befruchtung wird durch die sich streckende Seta die Archegon
wandung an ihrem Grunde losgetrennt und als eine die Kapsel 
bedeckende Haube, Cal y p t r a, c in 1, 2 und 13 der Fig. 145, 
emporgehoben. Die Stengel sind allseitig mit gleichartigen Blattern 
besetzt. - Vergl. Fig. 145 und ihre Erklarung. 

1. Unterklasse Sphagnales, Torfmoose. 
Sporogon mit Deckel und mit einem aus dem Stengel, nicht aus 

del' Eizelle erzeugten Stiel: P s e u d 0 pod i u m. Die Blatter werden 
aus zweierlei Zellen zusammengesetzt: 1. aus Chlorophyllkorner 
fiihrenden, also assimilierenden, und 2. aus Wasserzellen mit Lochern 
in den Membranen und ring- bis spiralformigen Verdickungsleisten. -
Die Torfmoose (Sphagnum) bilden die Hauptmasse des Torfs. 

2. Un terkl asse An d ra eal es. 
Sporogon deckellos, sich mit vier seitlichen Langsrissen oiInend, 

mit Pseudopodium. 

3. Unterklasse Bryales. 
Bei der 1. R e ih e C leis t 0 carp a e das Sporogon zerfallend 

oder unregelmafsig aufreifsend, bei del' 2. Rei h eSt ego car p a e 
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Sporogon sich mit Deckel oifnend, die Miindung gewohnlich mit einem 
Zahnbesatz: Peri s t 0 mi um. Bei den A c roc a rp a e stehen die 
Sporogonien endstandig an den Sprossen, Fig. 145, bei den PIe u I' 0 -

Fig. 149. Brachythecium (Hypnum) 

velutinum. t = Stiel (Seta) des Sporo

goniums d; e =Deckel des Sporogons; 

i = Sporogon nach Entfernung des 

Deckels. 

carpae seitenstandig, Fig. 149. - Sehr viele Arten. Einige 
bemerkenswertere Gattungen sind: Hypnum Fig. 149, Polytrichum, 
Bryum, Mnium, Funaria (Fig. 145), Orthotrichum, Barbula, Oeratodon, 
Leucobryum, Dicranum. 

II. Uuterabteilung Pteridophyta. 

Die hierher gehorigen Pflanzen . erzeugen aus vegetativ ent
~tehenden Sporen ein kleines, griines, mehrzelliges Gebilde, den V 0 1'

k e i m, das Pro t hall i u m, Fig. 150 III, meist in Form eines Lapp
chens, auf welchem Antheridien an und Archegonien ar einhausig 
oder zweihausig entstehen. Diesel' V orkeim stellt die erste, die pro
embryonale Generation dar. Nach der - wie immer bei beweglichen 
Spermatozolden durch Wasser vermittelten - Befruchtung geht aus 
del' Eizelle des weiblichen Organes eine zweite (die embryonale) 

I 

III 

Fig. 150. III. = Prothallium eines Farn von del' Unterseite. r = Rhizolden, 
an = Antheridien, ar = Archegonien. - Vergr. - I = Antheridium mit 

Spermatozolden und II = Archegonium mit del' Eizelle starker vergr. 
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Generation hervor, die sich durch besondere Grofse und daher AuffiHlig
keit hervorthut und die Sporen in Behiiltern, S pOl' a n g i en, erzeugt. 

Wahrend sich die proembryonale Generation del' Bryophyten 
~eist in Stammchen und Blatter sondert (vergl. S.141 :If.), ist es bei 
den Pteridophyten die embryonale Generation, welche Blatter ent
wickeIt, wahrend hier die proembryonale Generation thalloidisch bleibt. 
Dafs aber trotzdem die gleichnamigen Generationen beider Unter
abteilungen homolog sind, geht nach Goebel unter anderem aus dem Bau 
weniger differenzierter Moose, z. B. der Laubmoosgattung Buxbaumia 
hervor, bei welcher die proembryonale Generation sich dadurch den 
Pteridophyten sehr niihert, dass das Antheridien erzeugende Protonema 
keine Stammchen entwickelt, wahrend freilich das weibliche Protonema 
minimale Stammchen mit je einem Archegonium erzeugt. Bryophyten 
und Pteridophyten miissen von gemeinsamen V orfahren abgeleitet 
werden, nicht die Pteridophyten direkt aus den Moosen: die embryo
nale Generation der einen Unterabteilung hat sich in der einen 
Richtung entwickelt und ist zum Sporogonium geworden, die der 
anderen Unterabteilung in einer anderen Richtung, indem sie sich 
in Blatter und Stengelteile gegliedert hat. 

Die Pteridophyten besitzen Wurzeln, Stengel und Blatter mit 
hoch di:lferenzierten Leitbiindeln (vergl. z. B. Fig. 69). 

Die Blatter tragen die Sporangien, und zwar konnen 1. entweder 
aHe Blatter solche erzeugen und dann a) entweder an allen Teilen 
der Spreite oder b) an bestimmten Teilen der Spreite jedes Blattes, 
oder aber es findet 2. eine Arbeitsteilung in solche Blatter statt, 
welche ausschliefslich der Assimilation dienen, und solche, welche 
vorwiegend oder ausschliefslich del' Sporenbildung gewidmet sind, bei 
denen dann die assimilierenden Flachen mehr oder minder zuriick
treten oder fehlen. Geht die Arbeitsteilung so weit, dafs sich ein 
S pro f s in einen assimilierenden und einen spitzenstandigen sporen
bildenden Teil unterscheidet, oder dafs sich assimilierende und sporen
bildende S pro sse individualisieren, so bezeichnet man die sporen
bildenden Sprofs-Endigungen resp. Sprosse als B I ii ten. 

I. Klasse Filicales. 
Blatter gross, meist reich zerteilt und meist in der Jugend 

spiralig eingerollt, entweder del' Funktion der Assimilation und 
Sporenbildung gleichmafsig dienend, oder assimilierende und sporen
bildende Blatter gesondert, die letzteren jedoch nicht besondere, ein
heitlich abgegrenzte Sprosse oder Sprofsteile bekleidend, also noch 
keine Bliiten vorhanden. Die Sporangien sitzen meist in Gruppen, 
So ri Fig. 151. Die Stengel sind meist Rhizome, bei aufrechter 
Stammbildung sind sie meist einfach. 

1. U n t e r k 1 ass e F i Ii c e s, Far n e. 
Die Sporen erzeugen mono- oder dicline ProthaHien. Sporangien

wand meist mit einem Streifen besonders hervortretender, verdickter 
Zellen (Fig. 151 2) (Ring, Annulus), welche durch mechanische 
Wirkung die O:lfnung des Sporangiums bewirken. Sori auf del' Unter-
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seite odeI' am Rande del' Blatter (Wedel), odeI' besondere Sorusstande 
(aufserlich ahnlich den Bliiten- und Fruchtstanden) als Teile del' 
Blatter zusammensetzend; hau:fi.g werden die Sori von einem von del' 
Blattflache ausgehenden Hautchen: S chI e i e I' c hen, In d u s i u m , 
bedeckt, i Fig. 151. - Etwa 4000 Arten. 

2. 

Fig. 151. Polystichum Filix mas. 1. = DUl'cbschnitt durch einen Sorus, 
a Assimilations-Parenchym del' Blattspreite, eO obere, e" untere Epi
dermis, sa Sporangien, i Indusium; 2. = Sporangie, geoifnet zum 

Austritt del' Sporen 80. - Vergr. (Vergl. hierzu Fig. 156.) 

Bei del' Fam. del' Hymenophyllaceen sitzen die von taschen
formigen Indusien eingeschlossenen Sori auf dem Rallde del' meist 

Fig. 152. Blattzipfe1 
mit Sporangien

behalter (Indusium) 
von Hymenophyllum 

tunbridgense. -
Schwach vergr. 

nul' eillzellschichtigell Blatter, Fig. 152. Die 
Sporangien sind ungestielt und besitzen einen 
schief- odeI' horizontal verlaufellden Ring. 

Die Poly pod i ace e n haben gestielte Spo
rangien, die meist auf del' Unterseite, abel' auch 
am Rande , aufserst selten auf del' Oberseite del' 
mehrzellschichtigen Blatter verschieden gestaltige 
Sori bilden. Sporangien mit unvollstandigem Ring 
(Fig. 151 2), durch Querrifs aufspringelld. -
Hierher gehOren die meisten unserer einheimi
schen Farne: z. B. Pteris aquilina A dIe r f a I' n 
(Fig. 153), Seolopendrium vulgare Hi r s c h z u n g e 

(fig. 154), Polypodi'l1m vulgare Eng e I s ii f s (Fig. 155), Polystichum 
(Aspidium) spinulosum (Fig. 157), Polystichum Filix mas (Fig. 151 
und 156), Asplenium Filix femina (Fig. 158). 

Die C y at h e ace en, in warmeren und tropischen Landern zu 
Hause, sind meist baumformig. Sori randstandig und unterseits, Ring 
vollstandig und schief verlaufend. Den Polypodiaceen im iibrigen sehr 
ahnlich. 
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Die G lei c hen i ace en, ebenfalls meist tropisch, haben meist 
wiederholt-gabelig geteilte Blatter, mit gefiederten Teilen und einer 
knuspenformigen, entwickelungsfahigen Blattanlage im Gabelwinkel. 
Sporangien nur zu zwei bis vier (selten mehr). Ring vollstandig, hori
zontal odeI' schief, die Sporangien mit Langsrifs aufspringend. 

Fig. 153. Fiederchen vonPteris aqui
lina. Sori auf der Unterseite am 
Rande der Blattzipfel, von dem um
gerollten, hiiutigen Blattrande bedeckt. 
Die Punkte stellen die Sporangien 

dar. - Schwach vergr. 

Fig. 155. Blllttzipfel VOH Polypodium 
vulgare mit fiinf Sori. Die Punkte 

stell en die Sporangien dar. 
Schwach vergr. 

Fig. 157. Polystichum spinulosUffi. 
Rechts oben ein Fiederchen mit acht 
Sori, links unten ein Schleierchen. 

Potonie, Elemente der Botanik. 3. Anfi. 

Fig. 154. Blattstiick von Scolopen~ 
drium vulgare mit vier linealen Sori 
mit einseitig angeheftetem Schleier. 
Punkte = Sporangien. - Schwach 

vergr. 

Fig. 156. Blattzipfel von Polystichum 
Filix mas mit sieben Sori. Punkte 
= Sporangien. Schleierchen nieren-

fiirmig. - Schwach vergr. 

Fig. 158. Asplenium Filix femina. 
Links oben ein Fiederchfln mit 12 Sori, 
rechtsunten einZipfel mit einemSorus. 

10 
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Bei den S chi z a e ace en, wiederum meist tropisch, stehen die 
Sporangien einzeln (oder - wie man sich auch ausdrllckt - die 
Sori sind einsporangig [m 0 nan g i s c h]) am Rande der Blatter; sie be
sitzen einen scheitelstandigen Ring, besser eine Kappe, oifuen sich 
durch einen Langsrifs und sitzen meist an besonderen Blattteilen. 

Die Mar a tt i ace en, in den Tropen einheimisch, sind durch 
den Besitz von Nebenblattern ausgezeichnet. Die Sori sitzen auf der 
Unterseite der meist sehr grofsen Blatter. Die Sporangien jedes 
Sorns sind bei KauZfussia und Marattia untereinander verwachsen, bei 
Angiopteris frei. »Ring" fehlend (KauZfussia, Marattia) oder scheitel
standig und schwach entwickelt. 

Bei den 0 s m u n d ace e n sind die Sori monangisch, allseitig 
(Osmunda Fig. 159, wo sie besondere Blattteile einnehmen) oder 
unterseits (Todea) ansitzend. »Ring" nur als kleine, dickzellwandige 
Zellgruppe seitwarts vom Scheitel entwickelt, gegenuber von dem
selben springt das Sporangium der Lange nach auf. - Meist tropisch, 
der Konigsfarn Fig. 159 einheimisch. 

Fig. 159. Verkleinertes Blattstiick 
von Osmunda regalis. 

Fig. 160. Verld. Blattspreite nebst 
Sporangienstand von Ophioglos

sum vulgatum. 

Bei den 0 phi 0 g los sac e e n sitzen die monangischen Sori eben
falls an besonderen Blattabschnitten und zwar am Rande derselben. 
Die Sporangien sind ringlos. Die Blatter sind in der Jugend nicht 
eingerollt. Das Prothallium nicht wie bei den anderen Familien flachen
formig, sondern korperlich und unterirdisch. - Ophioglossum Fig. 160. 

2. Unterklasse Hydropterides. 

Sporangien in besonderen Behaltern, Con c e pta k e In, einge
schlossen. Sporen zweierlei: Grofssporen (Makrosporen) und 
Kleinsporen (Mikrosporen); aus den ersteren gehen nur 
weibliche, also nur Archegonien erzeugende Prothallien, aus den 
letzteren nur kleme mannliche, also nur Antheridien erzeugende Pro
thallien hervor. Je nach ihrem Inhalt unterscheidet man Makro
und M i k r 0 S P 0 ran g i en, von denen erstere nur eine Grofsspore, 
letztere viele Kleinsporen bergen. Pflanzen mit zweierlei Sporen, wie 
die Hydropterides, bezeichnet man als h e t e r 0 s p 0 r im Gegensatz 
zu denjenigen mit nur einerlei Sporen, den is 0 s P 0 r e n Pflanzen. 
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Bei del' Familie del' S a I v i n i ace e n stellen die ConceptakeIn 
je einen Sorns dar, del' entweder nnr Makro- odeI' nnr Mikro
sporangien enthalt. - An del' Oberflache des Wassers schwirnmende 
Pflanzen, Fig. 161. 

Bei den M a I' s iIi ace e n nmschliefsen die am Grunde del' Blatter 
befindlichen, sitzenden (Fig. 162, Pilulm·ia) odeI' gestieIten (Marsilia) 
Conceptakeln mehrere Sori , die sowohl Makro- als anch Mikro
sporangien bergen. - Sumpfpfl. oder 
auf. dem Boden der Gewasser wur
zelnde Pflanzen. 

Fig. 161. Salvinia natans. (Et
was verkl.) Der gerade Stricb 

deutet den Wasserspiegel an. 
Fig. 162. Pilularia globulifera. 
f = Conceptacula. (Natur!. Gr.) 

2. Klasse Equisetales. 
Die Sporangien find en sich bei der 

Familie der E qui set ace en (den 
Schachtelhalmen) zu mehreren an . der 
Unterseite schildformiger, quirlstandiger 
Blatter, 2 Fig. 163, welche an der Spitze 
des Stengels ahrenfi:irmig angeordnet sind, 
1 Fig. 163, also dort eine endstandige 
Blute bilden. Man bezeichnet Blatter, 
deren Hanptfunktion die Erzeugung und 
das Tragcn von Sporangien ist, als S p 0 -

r 0 p h y II e. Stengel an den Knoten in
tercalar wachsend, an diesen Stellen von 
zn Scheiden verwachsenen, quirlstandigen 
Blattem umgeben (vergl. Seite 10 u. 50). 
Die Membran del' Sporen teilt sich in eine 
aufsere, sich in Form von Schraubenban
dem, E I ate r e n (vergl. auch Seite 140), 
abspaltende Schicht, die an einem Punkte 
mit del' ganz verbleibenden inner en Schicht 
verbunden bleibt. Die Schraubenbiinder 
tragen durch ihre hygl'oskopischen Be
wegungen zur Verbreitung del' Sporen bei. 
- Die genannte Familie besteht nul' aus 
del' einen Gattung Equisetum (Fig. 163) 
mit etwa 40 Arten. 

Fig. 163. 

Equisetum arvense. 

1. Oberer Teil eines 
eine Blute tragenden 

Stengels. 
(Natiirliche GrOfse.) 

2. Ein Sporangien
trager (Sporophyll) 
von del' Seite ge-

sehen. (Vergr.) 

10* 
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3. Klass8 Lycopodlal8s. 
Laubblatter einfach, spiralig gestellt. Die Sporangien meist ein

zeln auf der Oberseite oder in den Winkeln von BliUtern. Wurzeln 
dichotom verzweigt. 

1. Unterklasse Isosporae. 
Isospor. Blatter ohne Ligula. 

F am. Lycopo diac eae, Barlapp e. 

Die einzeln in den Blattachseln sitzenden Sporangien erzeugen 
Sporen, aus denen ein monoclines Prothallium hervorgeht. Die Blatter 
mit Sporangien stehen oft ahrenformig, BltUen bildend, zusammen; 
die Sporophylle, sowie die sporangienlosen Blatter sind klein, Fig. 164. 
- Etwa 100 Arten. 

Fig. 164. Zweigstiick von Lyco

podium clavatum mit zwei Bliiten. 

(Verkl.) 

Fam. P silotaceae. 

Vier Arten der warmen Zone mit zweilappigen Sporophyllen und 
ganzen Laub-Blattern. 

2. Unterklasse Heterosporae (Ligulatae). 
Heterospor. Blatter mit einer Ligula. 

- F am. S e lagin ellac e ae. 

Sporangien ebenfalls in den Winkeln ahrig zusammenstehender 
kleiner Blatter. Fig. 169 I. Die einen Sporangien der Blliten um
schliefsen nur wenige (je vier) Makrosporen, die anderen viele 
Mikrosporen. Aus den Makrosporen geht ein kleines Prothallium 
mit Archegonien hervor, welches die aufplatzende Spore nicht 
verlafst , aus den Mikrosporen ein einzelliges Antheridium mit Sper
matozo'iden und ein einzelliges Prothallium. Die einfachen, kleinen 
Blatter stehen spiralig, meist aber in vier Langszeilen an einem dorsi
ventralen, kriechenden Sprofs, indem die beiden oberen Zeilen aus 
kleineren Blattern gebildet werden als die nach unten hin gewendeten. 
- Nur eine Gattung Selaginella mit etwa 300 Arten. 

F am. Iso e taceae. 

Stengel knollenformig mit langpfriemlichen, einfachen Blattern 
besetzt , von denen die innersten an ihrem Grunde gekammerte 
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Mikrosporangien und die mittleren gekammerte, vielsporige Makro
sporangien tragen, Fig. 165. Die Sporen entwickeln sich wie bei 
den Selaginellen. V gl. Fig. 166. - Meist unter dem Wasser; es 
sind etwa 50 Arten bekannt. 

Fig. 165. Lii.ngsdurchschnitt durch 
eine ganze Pflanze von Isoetes Ia
cnstria, in den Blattachseln zwei 
Sporangien zeigend. - (Etwa urn 

1/2 verkl.) 

Fig. 166. Isoetes lacustris. rna = Ma
krospore; p = Langsschnitt durch das 
Prothallinm in del' Makrospore; a = Ar
chegonium; mi = Mikrospore; 8 = Sper
matozoid. - Vergr. (ma und p nach Hof-

meister, mi und 8 nach Millardet.) 

IV. Abteilung Siphonogamae (Embryophyta siphonogama, 
Phanerogamae). 

In alteren Pflanzensystemen wurden die Siphonogamen als "Pha
nerogamen" den drei im vorausgehenden abgehandelten Abteilungen, 
die dann als "Kryptogamen" zusammengefafst wurden, gegenuber 
gestellt. Jedoch zeigen die III. und IV. Abteilung, wie aus unsel'en 
Beschl'eibungen im vorausgehenden hervorgeht, weit ubereinstim
mendere Verhiiltnisse als die I. und II. Abteilung mit del' III. Die 
Organe del' III. Abteilung sind mit denjenigen del' IV. Abteilung 
so einleuchtend und leicht homolog zu setzen, dafs viel bessel' und 
einzig richtig diese beiden Abteilungen als Em b r yo p h Y t a zu
sammenzufassen und den beiden el'sten gegenubel'zustellen sind. Die 
alteren Namen "Kryptogamae" (verbol'gen-ehige) und "Phanel'ogamae" 
(offen-ehige) dl'ucken nach jetziger El'kenntnis nicht das Richtige aus. 

Zu den Siphonogamen gehol'en VOl' allen Dingen aIle Pflanzen 
mit auffallenden Blumen, abel' auch viele, die Wind- (selten Wasser-) 
Bluten besitzen, die Befl'uchtung el'folgt abel' niemals zoIdiogam. 

Die in dem Nucellus (= Makl'ospol'angium) del' Samenanlagen sich 
bildende gl'ofse Zelle (del' Keimlingssack, Embl'yosack), in welcher del' 
Keimling entsteht, ist homolog einel' Gl'ofsspore, die in den Pollensacken 
(= Mikl'ospol'angien) gebildeten Pollenzellen del' Staubblattel' sind 
homolog den Kleinspol'en del' Ptel'idophyten. Del' aus den Pollen
kornern - wenn ein Griffel vorhanden - durch diesen wachsende 
Pollenschlauch (dahel' siphonogam = schlauchehig) befl'uchtet die in dem 
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Embryosack entstehende Eizelle. Wahrend in den iiberwiegenden 
Fallen der Pollenschlauch durch die :Mikropyle zum Embryosack ge
langt, Fig. 167, ist neuerdings von Treub an Casualina und von 
Nawaschin an Betula, Fig. 168, del' Durchtritt des Schlauches 
durch den Funiculus beobachtet worden. Er sucht hier zunachst die 
Chalaza auf und dringt erst von diesel' aus zum Embryosack VOl'. 

K .• Wr .. ' 

p.~ S. M·. · ·· ··' 

Fig. 167. I = Liingsschnitt durch die gegenliiufige Samenanlage von Viola trico
lor. A. J. = iiufseres Integument; J.J. = inneres Integument; .K.- W.=Scheitel des 
Knospenkernes (Kern-\Varze); PZ = Placenta; Embr. = Embryoanlage; Endsp. 
= Embryosack in Zellbilq!lng begriff"n (Endosperm); P.-ScltZ. = Pollenschlauch. 
St. = zwei intercellulare Offnungen, Stomata, in del' Epidermis del' Chalaza. 

Stark vergr. (Nach Kny.) 

Die Siphonogamen leiten sich also von den heterosporen Pteri
dophyten ab; wie bei dies en entstehen bei den Siphonogamen durch 
Zellbildungen in den Mikrosporen (Pollenzellen) und in den Makro
sporen (Embryosacken) mehr oder mindel' deutlich entwickelte Pro
thalli en odeI' Andeutungen solcher, welche die proembryonale Gene
ration vorstellen. Nach der Befruchtung geht aus der in der M'akro
spore (im Embryosack) gebildeten Eizelle die embryonale Generation 
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hervor, die als Em b r yo zunachst in der Makrospore verbleibt. Da 
auch die letztere nicht aus dem zugehOrigen Makrosporangium 
(Nucellus) heraustritt, so verbleibt also der Embryo durch Ver
mittelung der wenig-zelligen proembryonalen Generation noch eine 
Weile in Zusammenhang 
mit der vorausgehenden 
embryonalen Generation. 
Der Embryo mitsamt dem 
Sporangium gliedert sich 
dann als "Same" ab und 
entwickelt, unter giinstige 
Bedingungen gebracht, 
den Embryo zu einer 
vollkommenen, neuen em
bryonalen Generation. 

Die schon bei den 
Pteridophyten S. 143 bei e !:J:1!ffif:l,~h 
Besprechung des Begriffes 
der Bliite angedeuteten 
und vorstehend ausein
andergesetzten Homolo
gieen zwischen den ein
zelnen Teilen der Ge
schlechtsorgane finden in 
den Fig. 169 gebotenen 
Schemata eine anschau
liche Darstellung, indem 
ich in I das Schema einer 
Selaginellaceen-Bliite, in 
II schematische Ansichten 
einer mallnlichen M und 
einer weiblichen W Gym
nospermen-Bliite mit ein
ander vergleiche. Bei 

Fig. 168. Liingsschnitt durch die Samenanlage von 
Betula. m = Mikropyle, l = Leitbiindel, 6 = 

Embryosack, p = Pollenschlauch. - Vergr. 
(Nach Nawaschin.) 

der Wichtigkeit, die in Rede stehenden Verhaltnisse genau zu durch
schauen, wollen wir mit Zuhiilfenahme dieser Schemata die homolog en 
Orgalle ne beneinander auffiihren. Es sind homolog bei den 

Pterido phyten: Gymnospel'men: 

die Mikrospore dem Pollenkorn, 
das Mikrosporangium 

" 
Pollensack, 

" 
mannl. Sporophyll 

" 
Staub blatt, 

die Makrospore 
" 

Embryosack, 
das Makrosporangium 

" 
Nucellus, 

" 
Indusium 

" 
Integument? , 

" 
weibl. Sporophyll 

" 
Fruchtblatt, 

" 
weibl. Prothallium 

" 
Prothallium (unechtel1l Endo-

die Archegonien den 
sperm), 

Archegonien (" Corpuscula"), 

" 
Eizelle der Eizelle. 



152 Siphonogamae. 

Eine Samenanlage kann man mithin als einen Sorus mit nur einem 
einzigen und zwar nur einsporigen Sporangium: einen m 0 nan g i
s~c hen So r u s bezeichnen. Monangische Sori kommen auch bei den 
Pteridophyten vor (vergl. S.146). Die mehrsporangischen Sori heifsen 
im Gegensatz dazu p olyan gi s ch. 

I. 

r ' " ... •.. Mikro'poreo 

... .. ' .. , .. Mal:rOJlpora" 
. , ...... . - . . . . . porangium 

purophYl1 

~ ••.. - •. likrOlpOr. ) 

, .... . .. rroLballiutn 

', . .. . . •.• . Sperm.mold." 
" 

: ... .. .... Archegonian 

Pollan . ••• .•.. , 

Poll nsack·· ··· · ·· !;; 
StaubblaLI·-·· _ . 

Embryo .. ,ck .•.. _ . .' 
Nutanua •.. . .. . . , 

Fru(,hl blaLL · 

J l'oll eoKorl1 •..• 

1 ronen.ch laucb 

= Archegonion (Corpu.culn) , . 

~ ... .. . ProLhllium 

u · ... ~rakro.pore 
{

vor dar lIefruchtnllg aototsn.} 
= den. Zellblldungon 1m Embr~ .. 

.. uk (Duetht." EodOlperm) 
Embryo ... ck 

+ 

~ . •. arakro. poranl(iutn = Nue. lln , ., 

Pt.eridophywn vorbanden: IndUlinm. - .. . . . 
lJ.i Selorioall. fohl.lld, "ber bel andor. D } 

viallaiebt =- dolO . nt.egument 

II. 

M 

w 

Fig. 169. Schemata zur Erliiuterung der Homologieen zwischen del' Zoidio· 
gamen' und der Siphonogamen·Bliite. (Original.) 
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I. Unterabteilnng Gymnospermae, Nacktsamige. 
Die Samenanlagen resp. Samen diesel' Windbliitler werden nicht von 

den Fruchtblattel'll umschlossen, sondel'll sitzen denselben von aufsen 
sichtbar an 1 Fig. 170, odeI' sie befinden sich in del' direkten Fort
setzung des Stengels. Die Bliiten sind getrennt - geschlechtig. Die 
Staubblatter besitzen zwei bis viele Pollensackchen. Del' Embryo
sack teilt sich VOl' del' Befruchtung und wird zu einem als Speicher-, 
spateI' als Nahrgewebe (unechtes "Endosperm") fiir den Embryo dienen
den Vorkeim mit mehreren Archegonien am Gipfel; auch die Pollen
kol'ller bilden einen - allerdings nul' 1-3 zelligen - Vorkeim und 
eine befruchtende Zelle. Bei del' Nacktsamigkeit, infolgedessen dem 
Fehlen von Narben- und Griffelbildungen, bei den Gymnospermen 
gelangt die Pollenzelle direkt auf den Nucellus, del' von dem Pollen
schlauch durchwachsen wird, urn zul' Makrospore, zu dem Embryo
sack, zu gelangen. Keimling seIten nul' mit einem, meist mit zwei, 
bei den Coniferen auch mit mehr Cotyledonen. - Meist Baume. 

Klasse Cycad ales. 

Die zweihiiusigen Bliiten ' sind spiralig beblatterte Achsen und 
entweder nul' aus Staub- odeI' nul' aus Fl'uchtblattel'll gebildet. Die 
StaubbHitter haben schuppenformige 
Gestalt, 2 in Fig. 170, und tragen 
an ihrer Unterseite viele, oft 
gruppenweis zusammenstehende Mi
krosporangien: Pollensacke. Die 
zuweilen wie die Laubblatter ge
fiederten FruchtbIatter, 1 Fig. 170, 
tragen an ihrem Rande zwei bis 
mehr Eichen. Del' meist unver
zweigte, einfache Stamm tragt eine 
Krone grofser LaubbIatter, Fig. 172. 
Bei den meisten Arten besitzen 
die Stamme Wechselzonen-Bebliit
terung (vergl. Seite 17). In del' 
dicken Rinde und dem stark ent
wickelten Mark, beide im wesent
lichen aus Speichergewebe gebildet, 
verlaufen Gummi-Gauge g Fig. 171. 

Bemerkenswert ist das Dicken

1. 

Fif!. 170. Cycas circinalis. 1. = 
Fruchtblatt mit sechs Eichen 6; 2. = 
Staubblatt, von der Unterseite ge
sehen , mit vielen zu Gruppen ver
einigten Pollensacken p. - Verkl. 
(1. nach Eichler, 2. nach Richard.) 

wachstum del' Stamme del' Gattungen Cycas und Encephalartos, worauf 
wir schon auf Seite 13 aufmel'ksam gemacht haben. Die Struktur del' 
Stamme erscheint hierdurch von dem Bau anderer Stamme auffallend 
abweichend. V gl. hierzu Fig. 171 mit Fig. 237 und ihre El'klarungen. 

Uber 80 Al'ten in del' warmen Zone. LaubbIatter von Oycas 
revoluta werden bei Begrabnissen als "Palmenwedel" verwendet. Die 
Starke in den Stammen, namentlich im Mark diesel' und anderer Arten, 
z. B. von O. circinalis, Fig. 172, wird zur Sago-Bereitung (vgl. Metro
xylon) benutzt. 
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Fig. 171. Ein Viertel des Stammquerschnittes von Oycas revoluta. sp = Speicher
parenchym des Markes; lIzI, hz2, hz8 u. s. w. sind die nacheinander gebiIdeten 
HolzteiIe; phI, phs, pl.s u. s. w. sind die n8cheinander gebiIdeten Phloemanlagen; 
zwischen ph1 und hz2 eine besonders breite Zone von Grundparenchym; x = jiingstes 
noch thatiges Cambium; r = Rindenparenchym, in demselben radial und tangential 
verIaufende Biindel; p = Periderm (die schwarzen Stellen desselben liegen lmter 

der Schnittfiache); g = Gummigange. - Etwa urn 2/S verkI. (Original.) 

Fig. 172. Cycas circinalis. 

Am Gipfel des Stammes 

hangen zwischen den Laub-

bliittern einige Frucht-

blatter herab. 

Klasse Coniferae, Nadelholzer. 
Die monocischen oder diocischen Bliiten entweder nur aus zwei 

bis JJ1ehr Pollensackchen tragenden StaubbHittern oder nur aus 
Fruchtblattern zusammengesetzt. Fig. 173 bis 176. Die Frucht
blatter oft holzig und dichtgedrangt spiralig die Bliitenachse bedeck end : 
zap fen for mig, trag en auf ihrer Oberseite oder einem Auswuchs 
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derselben: F r u c h t s c h u p p e, ein bis mehrere, oft zwei, gewohnlich 
geradlaufige Samenanlagen. Besitzt ein Fruchtblatt eine Fruchtschuppe, 
so bezeichnet man den Trager derselben, also den Rest des Frucht
blattes, falschlich als Dec k s c h u p p e. Besitzt die weibliche Bliite 
nul' wenige Fruchtblatter, so werden diese oft fieischig und verwachsen 
zu einer Beere. Selten stehen die Samen ganz nackt, 1 in Fig. 173, 
und lassen kein dazu gehOriges Fruchtblatt erkennen; sie scheiden 
an einer besonders vorgebildeten Stelle zur Zeit ihrer Empfangnis
fahigkeit Fliissigkeit ab, welche den etwa vom Winde hingebrachten 
Pollen festhalt. 

Stengelteile meist mit Harzgangen. Stamm reich-, meist quirlig
verzweigt. Blatter gewohnlich klein und nadelformig (" N a del n « ). 

F am. T a x ace a e. 

Samen meist die wenigen Fruchtblatter iiberragend, letztere zu
weilen ganz abortiert, odeI' einze1n und endstandig mit drupa-artiger 
Scha1e. 

Bei den Gin g k 0 e a e und T a x e a e Pollen mit, bei den Pod 0 -

c a I' pea e ohne F1ug b1asen. - Etwa 74 Arten. Die E i b e Taxus 
baccata Fig. 173; Gingko biloba ein Zierbaum aus China und Japan 
mit breitspreitigen Laubb1attern; nirgends wild bekannt. Fig. 174. 

Fig. 173. Taxus baccata. 1. Eine 
Zweigspitze mit zwei reifen Samen 
mit fleischigem Arillus. 2. Eine mannI. 
BUtte, deren Spitze elnen Kopf vier
oder fiinffachriger Staubbeutel triigt, 
undderenGrund von schuppigen Hoch
blattern umgeben wil'd. - 1. etwas 

verkl., 2. wenig vergr. 

Fig. 174. Laubblatt von Gingko 
biloba. 

F a m. A I' au car i ace a e. 

Bliiten immel' aus mehreren Bliitenblattern gebildet. Samen 
zwischen den sich gegenseitig deckenden Fl'uchtblattern versteckt mit 
1ederiger bis knochenharter Scha1e, fast stets mit del' Mikl'opy1e 
nach del' Zapfenachse hingewendet. 

Bei den A I' a u c a I' i e a e die Fruchtblatter einfach, jedes mit 
nul' einem Sam en. - 14 Arten del' heifsen Zonen, z. B. die C h il e -
tan n e = Araucaria imbricata; No rf 0 1 k tan n e = A. excelsa. 

A b i e tin e a e. Fruchtblattel' in Deck- und Fruchtschuppe geteilt, 
jedes mit zwei Samen. - Etwa 120 Al'ten meist del' gemiifsigten 
Zonen. Allbekannte Baume sind die Rot - Tan n e odeI' F i c h t e = 
Picea excelsa; die We ifs - T an n e, Ed e 1- T an n e = Abies pectinata; 
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die K i e fer, F 0 h r e = Pinus silvestris; das K n i e h 0 1 z, die Leg
f 0 h r e = Pinus Pumilio, Fig. 175 j die La r c h e Larix europaea. 

T a x 0 die a e. FruchtbHitter mehr oder minder deutlich in 
Deck- und Fruchtschuppe gesondert, jedes mit zwei bis acht Samen. -
12 Arten. Hierher: Sequoia gigantea del' M a m m u t b a u m Kalifor
niens j die Vir gin i s c h e Sum p f - C y pre sse Taxodium distichum, 

Fig. 175. Pinns Pumilio. Rechts ein 
Zweig mit vielen miinnlichen, links ein 
solcher mit einem aus einer weiblichen 
Elute hervorgegangenen Zapfen, darunter 

ein gefliigelter Same. 

ein Baum, dessen beblatterte Zweig
stiicke (Kurztriebe) alljahrlich zum 
Teil abgeworfen werden. 

Fig. 176. Juniperus communis. 
Oben ein Staubblatt, links eine 
Beel'e von aufsen und im Quer-

schnitt. 

Cup I' e s sin e a e. Laub- und Bliitenblatter meist quirlig gestellt 
oder gegenstandig (bei den vorerwahnten Gymnospermengruppen 
spiralig). Samen mit del' Mikropyle nach aufsen gewendet. - Bei 
denActinostrobinaeFruchtblatter holzig, "klappig", d. h. mit 
ihren Randern aneinanderstofsend, ohne sich dachziegelig mit den 
Randern zu decken. - 18 Arten. Callitris quadrivalvis. - Bei den 
T h uj 0 psi din a e Fruchtbliitter holzig, sich mit ihren Randern 
deckend : "d a chi g" . Blatter gegenstandig. - 13 Arten. Thuja 
occidentalis und orientalis = L e ben s b au m. - Bei den Cup res -
sin a e Fruchtblatter holzig, im Zentrum gestielte Schilder darstellend. 
Blatter gegenstandig. - 16 Arten. Cupressus fitnebris die T I' a u e r -
Cypresse. - Bei den Juniperinae Friichte beerig odeI' stein
fruchtartig. - Etwa 10 Arten. Der Wac h 0 1 d e r Juniperus com
munis, Fig. 176. 

II. Unterabteilnng Angiospermae, Bedecktsamige. 
Die Bliiten pflegen mit einer Bliitendecke versehen zu sein und 

die Samen werden allseitig von den Fruchtblattern umschlossen. 
Meist sind die Laubblatter flachenformig. In dem Embryosack ent
stehen durch freie Zellbildung VOl' del' Befruchtung nul' einige Zellen 
als Andeutung eines weiblichen Vorkeimes, von denen die eine als 
Eizelle funktioniert, d. h. nach del' Befruchtung zum Embryo wird 
(vergl. Fig. 167). Nach der Befruchtung bildet der Inhalt del' Makro-
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spore ein dieselbe ausfiillendes (echtes) Endosperm, das abel' hiiufig 
von dem Embryo wahrend seiner Entwickelung im Samen wieder 
resorbiert wird. In anderen Fallen wird das Endosperm zum Nahr
gewebe der keimenden Pflanze, ebenso wie das aus dem Nucellus 
(der Sporangium-Wandung) hervorgehende "Perisperm". Die Pollen
zelle (die Mikrospore) gelangt wegen del' Bedecktsamigkeit del' Angio
spermen nicht direkt auf den Nucellus, sondern auf die Narbe des 
Fruchtblattes resp. Fruchtknotens, von welcher aus del' Pollen
s"Chlauch zum Nucellus wachst. Aufser dem Pollenschlauch bildet die 
Pollenzelle eine bald verschwindende vegetative Zelle als Andeutung 
des mannlichen Vorkeims. 

I. Klasse Monocotyledoneae. 

Nul' ein Cotyledon. Die :Sliiten besitzen gewohnlich ein Perigon; 
die gleichnamigen Organe derselben sind meist in del' Dreizahl odeI' in 
Multiplen del' Dreizahl (d. h. in 2 X 3, 3 X 3 u. s. w.), seltener in 
der Zwei- odeI' Vierzahl vorhan
den, Fig. 177. Die Laubbliitter 
sind meist parallelnervig und ein
fach, selten geteilt odeI' lappig. 

Fig. 177. 1. Grundrifs der Blume 
und 2. Gynaeceum von Omithogalum 
umbellatum. p = Perigonblii.tter, 8 

= Staubbliitter, f = J<'ruchtknoten, 
. n = Nektarien, e = Eichen. na = 
Narbe. - Etwas vergr. (Original.) 

Fig. 178. Stiickchen des Querschnittes 
durch einen Dracaena-Stamm. r = 
Rinde, fI = Verdickungsring, 1/,8 = Hy
drostereiden, 1 = Leptom, g = Grund
parenchym. - Vergr. (Nach Haberlandt.) 

Das Phloem und Xylem del' Leitbiindel wird auch bei den nach
traglich in die Dicke wachsenden Monocotylen (Dracaena, Fig. 178), 
nicht durch einen Verdickungsring getl'ennt, sondern diesel' v erzeugt 
nach innen zahlreiche verhiiltnismafsig schwache Leitbiindel l + ks 
nebst Grundparenchym und nach aufsen parenchymatische Rinden
Elemente ,. (vgl. Seite 11). 

Reihe Pandanales. 

Bliiten nackt odeI' mit hochblattartiger Hiille , eingeschlechtig, 
mannliche mit 1-00 Staubbattern, weibliche mit 1-00 Fruchtblattern. 
Bliitenstande kugelig bis kolbig. 
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F am. Typ hace ae. 

. SchmalbllHtrige Sumpfpflanzen mit Windbluten, die in kolbigen 
Blutenstanden stehen, von denen die unteren weiblich, die oberen 
mAnnlich sind. Bluten nackt, ein- bis funfmannig, resp. einweibig. 
Die weibliche Blute steht auf einer behaarten Achse, welche letztere 
an der Frucht verbleibt und als Flugorgan fiir die Verbreitung der 
einsamigen, klein en Schliefsfruchte von Vorteil ist. - Hierher der 
Rohrkol ben = Typha, Fig. 179. 

Fig. 179. Typha latifolia. Rechts oben weibl., darunter mann!. Blute. 

Fa m. Pan dan ace a e. 

Bliiten nackt, mannliche mit 00 Staubblattern, weibliche mit 00-1 

Fruchtblattern. - Etwa 60 meist baumformige Arten in den Tropen 
der ostlichen Halbkugel (vergl. Seite 49). Pandanus, Fig. 180. 

Fig. 180. Pandanus candelabrum. 
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F am. Sparganiac eae. 

Perigon- und Staubblatter 3-6, Fruchtblatter 1-2. - I gel s
k 0 I ben = Sparganium, Fig. 181. 

Fig. 181. Sparganium ramosum. Die kleineren, oberen Bliitenstiinde sind die 
mlinnlichen, die anderen die weiblichen. 

Reihe Helobiae. 

Die zwitterigen oder eingeschlechtigen, actinomorph gebauten 
Bliiten mit Kelch und Krone oder Perigon; wenn ein Perigon vor
handen ist, so erscheint es oft sehr zart, oft unscheinbar und hin
fallig. Fruchtknoten ober- oder unterstandig, ein- bis mehrsamig. -
Sumpf- und Wasserpflanzen. 

Fam. P otamo g e to nace ae. 
Wasserpflanzen. Bliiten meist in Ahren, iiber oder unter dem 

Wasser bliihend, windbliitig, seltener wasserbliitig. Bliiten gewohnlich 

Fig. 182. Potamogeton lucens. Links 

eine Bliite; die vier perigonhlattartigen 

Schuppen sind Anhlinge der Staubbllitter. 

Rechts eine Frucht von aufsen, dariiber 

im Llingsschnitt den Keimling zeigend. 
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nach der Viel'zahl gebaut; Perianth oft fehlend. Bei Potamogeton 
sind die ein Perigon vortauschenden Lappen Anhangsel der Staub
blatter. - Laichkl'aut = Potamogeton, Fig. 182; Seegras = 
Zostera. 

F am. "Juncaginaceae. 

Sumpfpflanzen; die Bliiten del' einheimischen mit 3 + 3 Perigon
blattern, 3 + 3 Staubblattern und dl'ei bis sechs Fl'uchtblattern, die 
sich bei del' Reife als Friichtchen voneinandel' los en. - Hiel'her 
Triglochin, Fig. 183. 

Fig. 183. Triglochin palustris. Links Elute, rechts Friichte. 

F a m. Al ism ace a e. 
Sumpf- und WasseI'pflanzen, 

einhausig, odeI' die Blumen, welche 
drei Kelch- und drei Kronenbiatter 
besitzen, sind zwitterig; sechs bis 
viele Staubblattel'; drei bis viele ein
grifflige, einfach-nal'bige, oberstan
dige Fruchtknoten, die zu trockenen 
Schliefsfriichten werden. Bei Buto
mus ist der aufsere Perianthkreis 
mehr kl'onenahnlich, weshalb man 
hier von einem Perigon sprechen 
kann. - Hierher der Fro s c h -

~ 10 f f e 1 = Alisma Plantago, Fig. 
V 184, mit zwitterigen und das P f e i 1-

Fig. 184. Alisma Plantago. Links k r aut = Sagittaria sagittifolia mit 
Blume, rechts Frucht. eingeschlechtigen Blumen. 

F a m. H y d roc h a r ita c e a e. 

Wasserpflanzen mit dl'ei Kelch- und drei (auch 0) Kl'onen
blattern und drei bis vielen Staubblattern; Fruchtknoten unterstandig, 
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einfacherig, vieleiig, beerig wer
dend. - Hierher del' Fro s c h
b i f s = Hydrocharis Morsus 
ranae , die Was s e r pes t = 
Elodea canadensis Fig. 185, und 
Vallisneria Fig. 98 und 186. 

Fig. 185. Elodea canadensis. 
Rechts unten die weibliche Bliite, 

links oben ein Laubblatt. 
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Fig. 186. Vallisneria spiralis. m Pflanze 
mit mannlichen, U' mit weiblichen Bliiten. 

Reihe Glumiflorae. 

lVIeist landbewohnende WindbliitleI', deren zwitterige odeI' ein
geschlechtige Bliiten mit oberstandigen, einsamigen Fruchtknoten von 
gewohnlich kahnformigen HochbHittern, S pel zen, umgeben werden 
und oftmals Ahrchen bilden, welche wiederum ahren- odeI' rispen
formige Bliitenstande zusammensetzen. Wenn ein Perigon vorhanden 
ist, so erscheint es aufserst unansehnlich. Laubblatter schmal. 

Fam. Gramineae, (echte) Graser, Siifsgrafser. 

Die Graser sind samtlich echte Windbliitler, weshalb ihre Bliiten
decken und Biillen auch unscheinbar sind. Entweder sind die Stiele 
unterhalb del' kleinen Bliitengruppen (Ahrchen, welche den oft rispigen 
Bliitenstand zusammensetzen, aufserordentlich diinn, wie z. B. bei 
dem Zittergras, Briza media (Fig. 201), odeI' die Staubfaden sind 
sehr lang, zart und daher herabhangend , sodafs del' Wind den 
staubenden Pollen mit Leichtigkeit davonzutragen vermag, urn den
selben den grofsen, oft federigen, jedenfalls lang-behaarten beiden 
N arben zuzufiihren. 

Del' Bau del' Ahrchen ist bei allen Arten in den wesentlichsten 
Punkten iibereinstimmend; er wird in allen Fallen leicht iibersehen 

Potonie. Elemente der Rotanik. R. Anfl. 11 



162 Monocotyledoneae. 

werden konnen, wenn 
einmal begriffen hat. 

man den Bau auch nur bei einer einzigen Art 
Wir wahlen als Beispiel das in Fig. 187 I 

Ef)a 

r..w..1v
, 

~J 

a 

2 

abgebildete Ahrchen eines sehr 
haufigen Wiesengrases, Poa pra
tensis. Die Bltiten stehen hier 
in Ahrchen, welche, wie Fig. 202 

s zeigt, eine R~spe zusammen-
setzen. Die Ahrchenachse a 
Fig. 187, ist mit Hochblattchen 
h, d besetzt, von denen nur die 
oberen in ihren Achseln Sprosse 
und zwar Bltitensprosse trag en 
und daher als Deckblatter, Dec k
s pel zen, zu bezeichnen sind. 
Die Hochblii.tter h heifsen H ti lI
s pel zen. Die Bltiten werden 
von einem der Deckspelze gegen-

fig . 187. 1. Vergrofsertes zweibliitiges tiberstehenden Vorblatt v, der 
Ahrchen von Poa pratensis; 2. dasselbe V 0 r s pel z e , eingeleitet, auf 
schematisch ~t v.erlangerten. Achsen. dar- welche zwei kleine Schtippchen 
gestell.t, um die emze~nen ~elle de~thch~r p folgen die zur Bltitezeit durch 
zu zelgen. 3. Grundnfs emer Blute nnt ' . . 
ihrer Hiille, um die gegenseitige Stellung Qu~llung dIe Spelz~n ausemander-
der Teile zu veranschaulichen. - In den trerben und so die Geschlechts
'!rei Figuren b.ede~~en a die Hau~tachBe des organe freilegen. Diese kleinen 
Ah~chens, It dle HI111~pelze~ d dle Decksp., Gebilde p sind nach theoretisch-
tI dle Vorsp., p Pengonblatter, 8 Staub- . 

blatter, f Fruchtknoten. (Original.) morphoiogischer Auffassung Ho-
mologa von Perigonblattern. Bei 

manchen Arten fehlt das Perigon, bei anderen ist es in der Dreizahl vor
handen; das Androeceum kann auch ein- oder zwei-, selten 3 + 3- oder 

Fig. 188. ~ea Mays. Links oben 
niannliches Ahrchen, darunter Frucht
stand, rechts unten davon mannl. Bliite. 

Fig. 189. Panicum miliaceum. Rechts 
oben Hiillspelze; .. links Blute, dar

unter Ahrchen. 
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vielzahlig sein. Das Gynaeceum wird immer zu einer einsamigen 
Schliefsfrucht. 

Fig. 190. SlIccharum officinarum. 

Fig. 192. Anthoxanthum odoratum. 

Flg. 191. Phalaris arundinacea. 

Fig. 193. Avena sativa. Rechts unten 
die begrannte Deckspelze, links da

von die Vorspelze. 

Die Stengel sind stielrund und meist hohl (H aIm e). 
Die Laubblatter besitzen eine den Stengel umfassende, rohrige 

Scheide , an deren Gipfel die Spreite und zwischen Spreite und 
11 * 
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Scheide ein hautiges, kleines Gebilde, das B 1 a t t h ii. ute hen, die 
Ligula, abgeht (siehe z. B. Fig. 205). - Etwa 3500 Arten. 

Fig. 194. Triticum sati
vum. Links oben ein 
grannenloses Ahrchen, 

darunter der Fruchtknoten, 
d.arunter ein begranntes 
Ahrchen von einer ande-

ren Rasse. 

Fig. 195. Secale cereale. 
Links oben Fruchtknoten, 
darunter das Perigon, 

darunter .ahrchen. 

Fig. 196. Hordeum sati
vum. Links oben voU
standige Bliite, darunter 
das Perig9.n, darunter ein 

Ahrchen. 

Fig. 197. Alopecurus geniculatus. Fig. 198. Phleum pratense. 

Die Pan i c 0 'i dee n haben Ahrchen mit 3-6 Hiillspelzen. 
Hierher der Rei s = Oryza sativa; del' M a is odeI' t ii I' k i s c h e 
Wei zen = Zea Mays, Fig. 188; die HiI' s e = Panicum miliaceum 
Fig. 189; das Z u eke I' I' 0 h I' = Saccharum officinarum, Fig. 190; 
gute Futtergraser sind z. B.: Phalaris arundinacea, Fig. 191; das 
Rue h g I' a s = Anthoxanthum odoratum, Fig. 192. 
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Die Po a eo 'i dee n - Ahrchen besitzen zwei Hiillspelzen, von 
denen eine odeI' beide verkiimmern konnen. - Hierher die meisten 
Graser, wie VOl' allen Dingen unsere Getreide-Arten. Hafer = Avena 
sativa, Fig. 193; Wei zen = Triticum sativum, Fig. 194; R 0 g g e n 
= Secale cereale, Fig. 195; Gerste = Hordeum sativum, Fig. 196. 
Als Viehfutter haben bei uns besondere Bedeutung: Alopecurus pra-

Fig. 199. Agrostis vulgaris. Fig. 200. Arrhenatherum elatins. 

) 

Fig. 201. Briza media. Fig. 202. Poa pratensis. 

tensis und geniculatus, Fig. 197; das Lie s c h - odeI' Tim 0 the e g I' as 
= Phleum pratense, Fig. 198; Agrostis vulgaris, Fig. 199; Agrostis 
alba; d a s f ran z 0 sis c heR a y g r a s = Arrhenatherum elatius, 
Fig. 200; Zittergras = Briza media, Fig. 201; Rispen- odeI' 
Viehgras =Poa pratensis, Poa annua u. a. Poa-Arten, Fig. 187 
u. 202; das Man n a - odeI' S c h wad eng I' a s = Glycer·ia fluitans, 
Fig. 203; Oatabrosa aquatica, Fig. 204; das K n au e I g I' a s = Dac-
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tylis glomerata, Fig. 205 ; K a m m g r a s = Oynosurus cristatus Fig. 206; 
die S c h win gel g r a s - Arten : Festuca distans , F. arundinacea, 
F. pratensis, F. ovina, Fig. 207; F. rubraj englisches Raygras 
= Lolium perenne. Weiter sind bemerkenswert: der Bam bus = 

Fig. 203. Glyceria fiuitans. Fig. 204. Catabrosa aquatica. 

Fig. 205. Dactylis glomerata. Fig. 206. Cynosurus cristatus. 

Bambusa, sowie die als Strandhafer odeI' -roggen zum Binden 
von Flugsand benutzten Ammophila arenuria, Fig. 208, und Elymtts 
arenarius, Fig. 209, ferner das R 0 hI' = Phragmites communis und 
die dero Landwirt als Unkraut lastige Que c k e odeI' Pad e = Agro
pyrum (Triticum) repens , Fig. 210 u. s. w. 
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Fig. 207. Festuca ovina. Fig. 208. Ammophila arenaria. 

Fig. 209. Elymus arenarius. Ftg. 210. Agropyrum repens. 

F am. C yp e ra c e ae, Sa u e r-, Hal b -, Sch ei ngr as er. 

Stengel meist dreikantig. Bliiten drei-, seltener wenigermannig, 
in den Winkeln von Deckspelzen. - Etwa 3000 Arten. 

C a ri c e a e , R i e d g r a s e r, S egg e n. Bliiten getrennt-geschlech
tig, und zwar sind die Pflanzen meist einhausig, Fig. 212, seltener 
zweihausig, Fig. 213; mannliche Bliiten in Ahren oder Ahrchen, 
weibliche resp. der Fruchtknoten von einem schlauchformigen, all
seitig geschlossenen Gebilde umgeben (8 in 2 Fig. 211), an dessen 
Spitze eine Offnung zum Durchtritt des Griffels vorhanden ist. Die 
Frucht mit ihrem "Schlauch" steht in del' Achsel eines schuppen
fOrmigen Deckblattes d. - Die Vergleichung aller Carex-Arten unter
einander und mit den zunachst verwandten Gattungen hat die theo-
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retischen Morphologen zu der Ansicht gefiihrt, dafs der fragliche 
Schlauch s im Laufe del' Genel'ationen aus einem Deckblatt der 

Fig. 211. 

BIiite hervorgegangen sei, dessen Muttersprofs b 
in der Achsel der vol'el'wahnten Deckschuppe d 
stand und spater abol'tierte. Die weiblichen Ge
schlechtsorgane del' V orfahren diesel' Gattung 
hatten daher etwa den Bau haben konnen, wie 
ihn die schematische Abb. 1 der Fig. 211 ver
anschaulicht. In 1 und korrespondierend auch 

Erkliirung im Text. in 2 bedeuten a die Hauptachse des BIiitenstandes, 
b einen Zweig desselben mit sei
nem schuppenformigen Deckblatt d 
(Deckschuppe), f die weibliche 
BIiite, hiel' nul' aus einem Frucht
knoten bestehend, in del' Achsel 
ilu'es zum Schlauch werdenden 
Deckblatts s, welches als Hochblatt 
zu b gehOl't. Hiernach ware del' 
Fruchtknoten mit seinem Schlauch 
homolog einem einbliitigen Ahl'chen. 
- Carex, Fig. 212 und 213. 

Fig. 212. Carex dioica. Rechts 
weibliche Pflanze nebst weibl. Ahr
chen (Schlauch und Deckschuppe), 
links mann!. Pflanze nebst maim!. 

Blute und ihrer Deckschuppe. 

Fig. 213. Carex arenaria. Rechts ein 
weibliches Ahrchen mit zweiziihnigem 
Schlauch und Deckschuppe, links davon 
eine mannl. Blute mitihrer Deckschuppe. 

Sci r pea e. BIiiten meist 
zwitterig mit oft borstenf6l'migem 
Perigon, Fig. 214, in mehl'bliitigen 
Ahren odeI' Ahrchen. - Hierher 
die Gattungen Scirpus, Fig. 214; 
Cyperus, Fig. 215; Eriophm'um 
Wollgras, Fig. 216. 

Fig. 214. Scirpus maritimus. In der 
Mitte eine Blute mit borstenformigem 

Perigon, daneben Deckschuppe. 
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Fig. 215. Cyperus fuscns. Rechts 
Blute mit Deckschuppe, links Frucht. 

Fig. 216. Eriophorum vaginatum. 
Links Blute mit haarformigem Peri
gon nebst Deckschuppe, rechts Frucht 
mit dem zu einem Flugapparat aus-

gewachsenen Perigon. 

Reihe Principes. 

Fa m. Pal mae, Pal men. 

Meist baumfiirmige Holzpflanzen mit einfachem Stamm und 
grofsen finger- odeI' fiederfiirmig zerteilten Blattern, deren einzelne 
Abschllitte sich durch Einreifsen del' urspriinglich ganzen Spreite 

Fig. 217. Phoenix dactylifera. Ein Blatt und zwei Bliume. 

sondern. Perigon sechsbH.ittrig, unterstandig. Bliitell meist eill
geschlechtig, in einfachen odeI' zusammellgesetzten kolbigen Ahren 
stehend, an deren Grunde je ein oft durch helle Farbung auffallendes 
Hochblatt. Staubblatter 9 - 00, auch 6, selten 3; Fruchtblatter 3. -
Hierher die Cocos-Palme = Cocos nucifera; Zwergpalme = 
Chamaerops humilis; D a t tel pal m e = Phoenix dactylifera, Fig. 217 ; 
01 pal m e = Ela'is guineensis; Sag 0 - Pal m e = Metroxylon Rumphii, 
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Fig. 218; "spanisches" Rohr = Oalamus-.Arten; Phytelephas ma
crocat-pa liefert die Elf en b e inn u f s bezeichneten Sam en, vergl. S. 74. 

Fig. 218. Metl'oxylon Rumphii. Baum, Bliitenstand und Frucht. 

Reihe Synanthae. 

Bliiten, mannliche und weibliche, die ganze Oberflache saftiger 
Kolben bedeckend. Pflanzen Palmen-ahnlich. - Fam. eye I ant h a
ce II e. 

Beihe Spathiflorae. 

Bliiten klein und unansehnlich, meist diklinisch, zahlreich zu 
kolbigen Ahren vereinigt, welche an ihrem Grunde von einem grofsen, 
auffallenden Hochblatt, del' "S pat h a ", behiillt werden, bei den 
Lemnaceen Bliiten und Bliitenstande sehr einfach. Fruchtkllotell ober
stalldig. 

F a m. .A rae e a e. 

Fig. 219. Liingsschnitt 

durch den Bliitenstand 

von Arum maculatum. 

f = nach abwiirts ge-

richtete, stan'e Faden; 

fiir die iibrigen Buch

staben vergl. den Text 
.m. 

Seite 171. 

Fig. ~:&U. Acorus Calamus . 
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Perigon fehlend oder sechszahlig, ein bis neun Staubbliitter und 
ein bis sechs Fruchtblatter. Die Bluten sitzen gewohnlich an einer 
kolbig verdickten Achse, l Fig. 219, mit Spatha h. Blatter breit, 
oft spiefsformig. - Bei den Are e n sind die Bluten eingeschlechtig, 
die weiblichen w nehmen den unteren, die mannlichen m den oberen 
Teil des Kolbens ein. Hierher der A ron s tab = Arum maculatum, 
Fig. 219 (vgl. Seite 38/09 und 96); Tarropflanze = Colocasia 
antiquorum mit efsbaren Wurzelknollen. - Die 0 ron tie en haben 
zwitterige Bluten. Hierher Calla und der Kalmus Acorus Calamus, 
Fig. 220. 

Fam. L emnaceae. 

Die Bluten sind sehr einfach 
gebaut; in seitlichen Ausbuchtungen 
des sonst blattlosen Korpers, Fig. 221, 
erblickt man zur Blutezeit nur zwei 
Staubblatter und zwischen diesen 
einen einfachen Fruchtknoten, resp. 
nul' ein Staub blatt neb en einem Frucht
knoten; die theoretischen Morphologen 
betrachten je ein Staub blatt und je 
ein Fruchtblatt jedes als eine einzelne 
Blute. - Wasserpflanzen. En ten
g I' U t z e, Was s e rl ins e n = Lemna, 
Fig. 221. 

Reihe Farinosae. 

Aus diesel' Reihe ist die zu del' 
Familie del' B rom eli ace en gehOrige 
A nan a s (Ananas sativus) dadurch 
bemel'kenswert, dafs die Gipfel der 
Fl'uchtstande Laubsprosse .bildend ve
getativ weiterwachsen. 

Reilie Liliiflorae. 

Eluten meist aktinomorph und 
zwitterig, mit deutlichem Perigon. 

F am. J u n c ace a e. 

Windblutler, daher mit un schein
barem Perigon. Blatter schmal, gras
blattahnlich odeI' cylindrisch. Sonst 
wie die Liliaceen gebaut. 

Binsen und Simsen = Juncus, 
Fig. 222, Luzula. 

Fig. 221. Lemna trisnlea. Die 
Wurzeln des oberen Exemplares die 
hier deutlieh abgesetzte WurzeI
haube zeigend. Unteres Exemplar 

bliihend. - NatiirI. Grofse. 

Fig. 222. Juneus efl'usus. Reehts 
Eliite, links davon Frueht mit 

Perigon. 
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F am. L iliac e ae. 

Gynaeceum oberstandig, meist dreizahlig. Staubblatter meist sechs 
Meist Stauden, oft mit Zwiebeln, seltener Holzgewachse. 

Fig. 223. Fritillarill Meleagris. 

Fig. 225. Aloe vulgaris. 

Fig. 224. Allium Schoenoprllsum 
= Schnittlauch. 

Fig. 226. Urginell maritima. 

Bei den L iii e e n tiffnen sich die Friichte der Lange nach in de 
Mittellinie eines jeden der drei Fruchtblatter (Facher). - Hierhe 
die Lilien = Lilium; Tulpen = Tulipa; Kaiserkronen = 
Fritillaria, Fig. 223; La u c h -Arten = Allium, Fig. 224; H y a 
cinthen = Hyacinthus; Aloe = Aloe, Fig. 225; Meerzwiebe 
= Urginea (Scilla) maritima, Fig. 226. 
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Die 1<'riiehte del' Mel ant hie e n offnen sieh, indem die dieselben 
zusammensetzenden drei Fruehtblatter an der Frueht dureh Spaltung 
der trennenden Seheidewande frei werden. - Die Her b s t z e i t los e 
== Colchicum autumnale, Fig. 227. 

Bei den S mil a e e e n sind die Friiehte Beeren. - Hierher der 
Spargel Asparagus; die Maiblume OonvaUaria; der Draehen
b I u t b a u m Dracaena draco. 

Fig. 227. Colchicum autumnale. Rechts Gynaeceum, links Frucht. 

F am. A marylli dae e ae. 

Gynaeeeum unterstandig. Sonst wie bei den LiIiaceen. Hierher 
die S c h nee g I 0 eke hen = Leuco1,um, Fig. 228 und Galanthus, 
N a I' cis sen = Narcissus, die A g a v e odeI' sog. am e r i k ani s c h e 
A I 0 e = Agave americana, Fig. 229. 

Fig. 228. Leucoium vernum. Fig. 229. Agave americana. 
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F am. Taccaceae. 

Tropen, kleine Familie, welche namentlich einerseits an die 
Araceen, andererseits an die Amaryllidaceen erinnert. 

Fam. Dioscoreaceae. 

Bluten dioecisch, klein. Gynaeceum unterstandig. - Yam s 
oder I g n a men, Yam s k noll e n = Rhizomknollen von Dioscorea 
sativa, alata, Batatas u. a. Dioscorea-Arten, werden in den Tropen, 
letztere in China und Japan, massenhaft kultiviert und entsprechen 
als Nahrung der Kartoffel bei uns, Fig. 230. 

Fig. 230. Yamspflanze. 

F a m. I rid ace a e. 

Gynaeceum unterstandig. Meist drei Staubblatter. -
Hierher die S c h w e r t 1 il i e n Iris; Crocus Fig. 231. 

Fig. 231. Crocus sativus. 
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Beilie Scitamineae. 

Bliiten zygomorph oder ganz unsymmetrisch. Gynaeceum unter
standig. Krauter mit fiedernervigen Blattern. 

Fam. Musaceae. 

Androeceum sechszahIig; ein Staub blatt abortiert meist. -
Bananen oder Paradiesfeigen, Fig. 232 = Musa sapientum 
und paradisiaca. 

Fig. 232. Banane. 1 = Frucht, 2 dieselbe im Querschnitt. 

Fa m. Z i n g i b era c e a e. 

Androeceum einmannig. - I 11 g we r p fl an z e - Zingiber offi
cinale, Fig. 233. 

Fig. 233. Zingiber officinale. Links eine Blume. 

F am. Can n ace a e und F am. Mar ant ace a e. 

In den Bliiten ebenfalls nur ein Staubblatt, welches jedoch nur 
eine halbe Anthere entwickelt. - Maranta. 
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Beilie Microspermae. 

Friichte mit sehr vielen kleinen Samen. 

F am. 0 r chi d ace a e. 

Zygomorphe Blumen, deren einfacheriger Fruchtknoten die vielen, 
sehr kleinen Samen an drei Langsleisten der Innenseite seiner 
Wandung tragt; meist einmannig, selten zweimannig. Staubblatter 
mit dem Griffelteile des Fruchtknotens verwachsen. 

Der unterstandige und, wie der Querschnitt im Grundrifs 2 der 
Fig. 234 zeigt, einfacherige, mit vielen, an drei Leisten der Aufsen
wand ansitzenden Eichen versehene Fruchtknoten pfiegt wie f in 1 
spiralig gedreht, res up i n i e r t, zu sein, und zwar derartig, dafs in 

Fig. 234. 1. Eine vergrMserte Blume von Orchis illllculata; 2. del' Grundrifs 
derselben. - 3. Eine PolIinie. - Beschreibung im Text. (Original.) 

den meisten Fallen beim Zuriickdrehen die an der entwickelten Blute 
nach unten gewendeten Teile nach oben gerichtet erscheinen wiirden. 
An seinem Gipfel tragt del' Fruchtlmoten das Perianth: a, b, 1, in 
1 und 2 und das gewohnlich in del' Einzahl vorhandene Staubgefafs s. 
Das Perianth ist ein sechsblattriges Perigon, des sen aufsere drei 
Blatter jedoch oft einen einfachen, iibereinstimmenden Bau zeigen, 
del' von dem del' drei inneren Blatter und namentlich des einen 
grOfseren, als Lippe 1 bezeichneten Blattes abweicht; in diesen Fallen 
konnte man von Kelch und Krone reden. Die l1ach del' Resupination 
meist nach Ul1ten gewendete Lippe, den Beute suchenden Insekten 
als Sitz dienend, tragt haufig an ihrem Grunde ein N ektarium in 
Form eines hohlen S pOI' n e ssp, wahrend in anderen Fallen - bei 
fehlendem Sporn - eil1 besonderer, saftiger Gewebeteil am Grunde 
del' Lippe den Insekten nach dem Anstechen den willkommel1en 
Nektar liefert. Auch del' Sporn enthalt nul' selten freie HOlligfiiissig
keit, die erst durch Anstechen oder Anbeifsen dem fieischig-saftigen 
Gewebe entzogen werden kann. In del' Nahe del' Eingangsoffnung 
zum Sporne e liegt die Narbe n. Das zweifacherige Staubgefafs be
sitzt keinen Staubfadel1 und ist entweder nul' mit seinem Grunde 
oder auch - wie in unserer Abbildung - vollstandig mit einem an 
del' Spitze des Fruchtknotens, oberhalb del' Narbe befindlichen Fort
satz, dem Sa u I c hen, G y nos t e m i u m s, verschmolzen. Del' Pollen 
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jeder Staubbeutelhalfte ist zusammenhangend und bildet ein gestieltes 
Poll e np ac k c hen, ein Po 11ini u m 3, seltener kriimelige oder 
pulverige Pollenmassen. Die ans vielen zusammenhangend ver
bleibenden Pollenkornern gebildeten Packchen besitzen einen elasti
schen Stiel, der am Grunde ein klebriges Scheibchen, K I e b
s c he i b c hen, aufweist; haufig endet der Stiel der beiden Pollinien 
in einem gemeinsamen Klebscheibchen. Die eine oder die zwei 

Fig. 235. Platanthera bifolia. Fig. 236. Vanilla. -Etwa Ihder nat. Gr. 

Klebscheibchen sind dicht oberhalb der klebrig-feuchten Narbe zu 
suchen und liegen entweder frei oder werden von einem Schiippchen k 
bedeckt. An der durch Zusammenneigen der Perianthblatter gegen
iiber von der Lippe zustande kommenden He I m bildung konnen sich 
mit Ausnahme del' Lippe alle Perigonblatter beteiligen. Die in der 
Abbildung angegebenen Gebilde x sind Rudimente je eines Staub
blattes. - Befruchtungsvorgang vgl. auf Seite 98. 

Auf der Erde odeI' auf Baumstammen lebende Krauter, bei uns 
oft mit Wurzelknollen. Etwa 5000 Arten. - Orchis; Platanthera 
bifolia = 0 ran t, N a c h t s c hat ten, Fig. 235; Van ill e , Fig. 236 
= Vanilla; F r au ens c huh = Oypripedium. 

2. Klasse Dicotyledoneae. 

Zwei Cotyledonen, selten mehrere oder nur ein Cotyledon. 
Bluten mit Kelch und Krone oder mit Perigon. Die gleichnamigen 

Organe meist in del' Vier- oder Fiinfzahl oder in Multiplen dieser 
Zahlen, also z. B. 2 X 5 u. s. w. vorhanden. Laubblatter mit fiederig 
oder fingerig verzweigten Hauptnerven. Nerven oft ein Maschennetz 
bildend. 

Poton;,;, Elemente der Botanik. 3. Aufi. 12 
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Rei den in die Dicke wachsenden Dicotylen wil'd das Phloem 
nnd Xylem der - anf dem Qnerschnitt des Stengels - in einem 
Kreise angeol'dneten Leitbiindel durch einen Vel'dickungsring ge
trennt, del' nach innen sekundares Xylem, nach aufsen selmndares 
Phloem erzeugt. Vgl. Fig. 237 und Seite 68 u. folg. 

m 

Fig. 237. Stuck de~ Querschnittes durch einen dreijiihrigen Zweig von Tilia 
platyphyllos. II = Epidermis, pd = Periderm, 'Yp = Rindenparenchym, ph = 
Phloem, c = Cambiumring, h = Holz, J = Grenze der Jahresringe, m = Mark. 

- Vergr. (Nach Kny.) 

I. Rei hen g r u p peA r chi chI amy d e a e. 

(Choripetalae und Apetalae.) 

Pflanzen im allgemeinen mit freien, nicht verwachsenen Kronen
blattern, odeI' ape tal, d. h. Krone ganz fehlend odeI' die Bliiten
decke fehlend. Bliiten meist in "K a t z c hen" angeordnet, d. h. 
Bliitenstande meist dichtbliitig und ahrig oder ahrenformig. 

Reihe Verticillatae. 

In ihrem vegetativen Aufbau schachtelhalm-ahnliche Gewachse 
mit mono cis chen Bliiten. - Nur eine Familie: Cas u a r ina c e a emit 
nur einer etwa 20 Arten umfassenden Gattung: Casuarina. 
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Reihe Piperales. 

Fa m. Pip era c e a e. 

Bliiten ohne Bliitendecke, meist eingeschlechtig und nur aus 
sechs bis zwei Staub- und vier bis ein FruchtbHLttern gebildet, 
welche letzteren zu einsamigen Beel'en werden; Samen mit Perisperm 
und Endosperm (vgl. Seite 73). - Die P f e ff e r kOrner sind die 
Friichte von PijJer nigrum, Fig. 238. 

Fig. 238. Piper nigrum. m = mann!. .Ahren, w = Fruchtahren. 

Reihe Juglandales. 

F am. Jug 1 and ace a e. 

Einhausig. Die Bliiten einzeln in den Achseln von Deckblattern, 
mit zwei Vorblattern. Perigon 0- bis vier-, Androeceum drei- bis viel
zahlig. Schliefsfriichte mit rindenartiger Cupula (vergl. Seite 181). 
Blatter gefiedert, ohne N ebenblatter. - Hierher die W a 1 n u f s Juglans 
regia, Fig. 239. 

Fig. 239. Juglans regia. Zweig 

mit einem mann!. Katzchen; am 

Gipfel eine weib!. Blutengruppe. 

Links unten weib!. Blute mit Cu

pula; reehts Fl'ueht, ihl'e Cupula 

im Langssehnitt. 

12 * 
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F am. My I' i c ace a e. 

Straucher odeI' Halb- Straucher mit kleinell, meist einfachen 
Blattern. - Myrica Gale. 

Reihe Salicales. 

Fam. Sa.licaceae. 

Die Salicaceen sind diocische Holzgewachse mit dichtbliitigen 
ahrigen Bliitenstanden. Ihre Blatter sind spiralig gestellt, un
geteilt; am Grunde mit (zuletzt meist abfallenden) N ebenbIattern. 
Die dicht gedrangten Bliiten stehen in den Winkeln schuppenformiger 
Deckblatter. Bei Populus sind die weiblichen resp. mannlichell 
Bliitenteile auf einer kurzbecherformigen, fleischigen Scheibe einge
fiigt, die von man chen Morphologen Perigon genannt wird. Staub
blatter 2-30-zahlig. Fruchtknoten einfacherig, mit einem, zuweilen 
fast fehlenden Griffel und zwei (bis vier) N arben. Die vielsamige 

Fig. 240. Salix herbaeea. Oben 
weibI., unten mann!. Exemplar, 
nebst weibl. und mannI. Bliite und 

zugehOriger Deeksehuppe. 

Fig. 241. Populus tremula. Links mann
liehes Katzehen, darunter mannl. Bliite 
(nebst ihrer Deeksehuppe), reehts weibI. 
Katzehen, darunter weibl. Bliite (nebst 

Deeksehuppe). 

Kapselfrucht springt mit zwei (selten vier) Klappen auf. Den kleinen, 
endosperrnlosen Sarnen ist in Gestalt eines an ihrem Grunde befind
lichen langen Haarschopfes ein wirksarnes Flugorgan gegeben. 

Die Weiden, Fig. 240, sind Insektenbliitler, die Pappeln, Fig. 241, 
dagegen Windbliitler. Auch die Weiden haben zwar keine besonderen 
"Wirtshausschilder"; jedoch finden sich hier am Grunde del' Staub
blatter und Fruchtknoten Nektarien in Form kleiner Hocker, und 
die Bliiten machen sich durch ihr dicht gedrangtes Zusarnrnenstehen 
und dadurch, dars sie sich im allgemeinen v 0 I' dem Erscheinen des 
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Laubes entwickeln, dennoch leicht bemerkbar. Es ist iiberdies zu 
beachten, dafs die Achsen del' Ahren steif und unbeweglich im Ver
gleich zu den Ratzchen del' Cupuliferen und del' Pappeln erscheiuen 
und so den Insekten einen festeren Halt gewahren. - V gl. Seite 94. 

Die Rna ck- oder B ru c h- Wei d e = Salix fragilis; S il be r
wei d e = S. alba; R 0 I' b wei d e = S. viminalis; Soh I wei d e = 
S. Oaprea; S. herbacea Fig. 240; S il b e r pap pel = Populus alba; 
Zit t e r pap pel oder Esp e = P. tremula Fig. 241; ita lie n i s c h e 
oder Pyramid en-P app el = P. pyramidalis; S eh w arzpap pel 
= P. nigra. 

Beihe Fa.ga.les. 

Apetale, windbliitige, einhausige Holzgewachse, die im allge
meinen ihre Bliiten vor dem Erscheinen des Laubes entwickeln. Die 
.A.chsen del' mannlichen Bliitenstande sind meist sehl' zart und aufser
ol'dentlich biegsam, sodafs die Ratzchen herabhangen und vom Winde 
leicht bewegt werden. Eine genauere Untersuehung des Banes del' 
Bliitenstande ergiebt, dafs derselbe ziemlich 
kompliziert ist. An den Hauptachsen sitzen 
namlich nicht ,einzelne Bliiten, sondern meist 
dreibliitige Gruppen, welche nach Ansicht del' 
theoretischen Mol'phologen metamorphosiel'te 
Sprosse mit Hochblattern dal'stellen. Del' bei
gegebene Gl'undl'ifs (Fig. 242) des typischen 
(theol'etischen) Baues einel' solchen Gruppe 
zeigt uns die Andeutung del' Hauptachse A 
mit einem Deckblatt D, in dessen Achsel die 
dl'eibliitige Gruppe sitzt. Del' Achselsprofs 
tragt die mittlere Bliite B mit den zwei Vor
blattern a und b, welche Deekblatter del' 

(~ EBA~~ B B B' 
000 

a. " 

~ ---b' I. .---.--
D 

Fig. 242. Typischer 
Grundrifs der Bliiten
gruppe eines Cupuli
feren-Katzchens. - Be-

schreibung im Text. 

beiden, je eine Bliite t:r:agenden seitlichen Spriifschen B und B sind, 
die wiederum je zwei Vorblatter a' und b' besitzen. 1m spezieUen 
konnen nun einzelne diesel' Teile verkiimmern odeI' abortieren, wie 
z. B. die Mittelbliite und verschiedene von den Hochbllittern. An 
del' Ausbildung del' Friichte beteiligen sich die erwahnten Hoch
blattchen del' Bliitengruppen oft in del' mannigfaltigsten Weise und 
bilden die "Cupula". 

Perigon drei- bis aehtzahlig, Mters auch rudimental'. Androe
eeum zwei- bis zwanzigzahlig. Gynaeceum unterstandig zu einer ein
facherigen, einsamigen Schliefsfl'ucht werdend. Blatter einfach, mit 
N ebenblattern. 

F am. Bet u 1 ace a e. 

Die Bet u 1 e e n besitzen keine Cupula; die Deck- und Vor
blatter del' Bliitengruppen verwachsen zu einer Schuppe. Nul' die 
mannlichen Bliiten mit Perigon, bei den weibliehen ist dasselbe ver
kiimmert. - Hierher die Birken (Betula verrucosa Weifsbirke, 
Fig. 243, B. nana Z weI' g b irk e), und E rl en (Alnus glutinosa 
Roterle, Fig. 244, A. incana Weifserle). ' 
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Fig. 243. Betula verrucosa. Links 
unten weibliche, rechts unten mann
Hche Bliitengruppe, jede mit dreilappi
gel' (dreibIattliger) Schuppe; zwischen 
beiden ein Samen mit zwei Fliigeln. 
Oben Zweig mit mannlichen, darunter 
Zweig mit einem weiblichen Katzchen. 

Fig. 245. COI'ylus Avellana. Rechts 
oben Zweig mit zwei mann!. Katz
chen und zwei knospenformigen weibl. 
Bliitenstanden, darunter Zweig mit 
Friichten. Links lmten mann!. Bliiten
gruppe, rechts daneben weib!. Bliiten
stand, dane ben Querschnitt durch 
den Fruchtknoten und rechts unten 

wei bI. Eliite. 

Fig. 244. Alnus glutinosa. Links weib
liche zweibliitige Gruppe mit Schuppe 
aus Deck- und Vorblattern, die holzig 
wird. Rechts viermannige Bliite mit 

Perigon. 

Fig. 246. Carpinus Betulus. Links 
Fru<>ht mit dreizipfeligem (dl'eiblattrigem) 
Flugorgan, welches aus drei Hochblattern 
del' Bliltengruppen gebildet winl, also 
die Cupula vorstellt. Rechts davon mannl., 
ganz rechts weibl. Bliitengruppe. VOl'll 
mann!. Bliitenstand, hinten Fruchtstand. 
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Cor y 1 e a e. Die Deck- und VorbHi,tter del' Bliitengruppen ver
wachsen zu einer Fruchthiille, die immer nur je eine Frucht um
giebt. Den mannlichen Bliiten fehlt ein Perigon, bei den weiblichen 
ist es rudimental'. - Him'her der Has e 1 s t r au c h Corylus Avellana, 
Fig. 99 und 245, die H a i n - oder Wei f s b u c h e Carpinus Betulus, 
Fig. 246. 

F am. Fag ace a e. 

Cupula ein- bis mehrfriich
tig, aus den vier Vorblattern 
a' b' Fig. 242 hervorgehend. 
Sowohl mannliche als auch weib
liehe Bliiten mit Perigon. -
Hierher die Rot-Buche Fa
gus silvatica , Fig. 247, die 
echte Kastanie Castanea 
vulgaris, Fig. 248, die E i c hen 
(Quercus pedunculata S tie 1-
oder So m mer e i c he, Fig. 249, 
Q. sessilitlora S t e i n - oder Win
t ere i c he, Q. suber K 0 r k -
e i c he). 

Fig.248. Castanea vulgaris. Links oben 
weib!. Bliitengruppe im Langssebnitt, 
reehts Cupula mitFriiehten. Links unten 
ein Same, reehts nnten mann!. Bliite. 

Fig. 247. Fagus silvatiea. Links unten 
Cupula mit Friiehten, daneben einzelne 
Frueht von aufsen und im Quersehnitt. 
Reehts oben Zweig mit zwei mannliehen 

Kopfen. 

Fig. 249. Quercus peduneulata. Rechts 
unten Frueht mit Cupula. 
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Reihe Urticales. 

Bliiteu meist diclin mit Perigon, in meist dichten Bliiteustauden. 
Der oberstandige Fruchtknoteu zu einer einsamigeu Schliefsfrucht 
werdend. 

F am. U 1 mac e a e. 

Bliiteu meist zwitterig, mit vier bis sechs Perigon- und vier bis 
zw6lf Staubblatteru. Friichte gefiiigelt odeI' Drupeu. Holzpfianzen. 
- Hierher die U 1 men oder R ii s t ern = Ulmus, Fig. 250. 

Fig. 250. Ulmus campestris. Links unten Fruchtstand, rechts eine Eliite. 

Fig. 251. Moms alba. 
Recht.~ oben weibl., links 
unten mannl. Eliite. Rechts 

unfen Fruchtstand. 

F am. M 0 rae e a e. 

Bliiten diclin mit vier- bis fiinfzahligem 
Perigon und Androeceum. Friichte einfach. 
Blatter mit Nebenblatteru. 

M 0 rea e. Filamente in der Knospen
lage eingekriimmt. Narben meist zwei. 
Pflanzen Ofters milchend. - Hierher die 
Ma ul bee I'b a um e =Morus, Fig. 251. 

A rto carp e ae. Filamente in der 
Knospenlage gerade. Meist zwei N arb en. 
Milchende Holzpflanzen. - Hierher del' 
Feigenbaum = Ficus carica, Fig. 252; 
Gummibaum = Ficus elastica; Artocar
pus incisa u. a. Artocarpus-Arten = B rot
f rue h t b au m; K u h b au m = Brosimum 
Galactodendron; U pas - B au m = Antiaris 
toxicaria, Fig. 253. 

Can nab i n e a e. Filamente und Nar
ben wie vorher. Milchsaftlose Krauter. -
HierherderHanf=Oannabissativa, Fig. 254; 
der Hop fen = Humulus Lupulus, Fig. 255. 
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Fig. 252. Ficus Carica. 

a Liingsdurchschnitt durch den 

Bliitenstand, urn die Hohlung 

mit den Bliiten zu zeigen; b 

derselbe zur Frucht gereift 

(nat. Gr.); c mannliche, d weib

Hche BUtte, beide vergriiCsert. 

Fig. 253. Antiaris toxicaria. 1. Baum; 2. bliihender und Friichte tragender 
Zweig; 3. weibl. und 4. mannl. BIiite. 

Fig. 254. Cannabis sativa. Links 
oben weibliche, unten miinnliche BIiite. 

Fig. 255. Humulus Lupulus. Unten 
links gefliigelter Same, in der Mitte 
mannliche, rechts davon weiblicbe 
BIiite. Dariiber vorn Fruchtzweig, 

dahinter miinnlicher Bliitenstand. 
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F am. U r tic ace a e. 

1m wesentlichen wie bei der vol'igen Familie. Filamente in del' 
Blutenknospe eingekl'ummt (vergl. Seite 91). Fl'uchtknoten einnarbig. 
Pflanzen zuweilen mit "Brennha.aren" besetzt. - Hierher die B r e n n
nessel-Arten = Urtica. 

Reihe Santalales. 

Meist aus Schmarotzergewachsen gebildete Familien. 

Fa m. Lor ant hac e a e. 

Bluten actinomorph, meist getrennt-geschlechtig (zweihiiusig), 
mit zwei bis sechs Perigon- und Staubblattern. Gynaeceum unter
standig, zwei- bis dreiblatterig, zu einer Beere werdend. Auf Baumen 
schmarotzende grune Pflanzen. Verg!. Seite 84. - Mis tel = Vis
cum album, Fig. 256. 

Fig. 256. 1. Zweigstuck' von Viscum album mit vier 

LaubbUittern und drei reifen Beeren. 2. Weibliche, 

3. mannliche Bliite, 4. ein von innen gesehenes Pe

rigonblatJ; der letzteren mit dem ansitzenden, viel-

locherig aufspringenden Staubbeutel. 

Fa m. San tal ace a e. 

Bliiten actinomorph, meist zwitterig. Perigon- und ~taubblatter 
vier bis funf. Gynaeceum einfacherig, mit Centralplacenta, aber aus 
zwei bis drei unterstandigen Fruchtblattern zusammengesetzt. Grune, 
jedoch oft auch auf Wurzeln schmarotzende Pflanzen. Vergl. Seite 84. -
Thesinm, Fig. 257. 

Fig. 257. Thesinm intermedium. 

Links oben Blute, daruntel' Pe

rigon mit Staubblattj rechts Frncht 

mit zwei (kleineren) V Ol'blattern 

und einem (grofseren) Hochblatt, 

welches als das im Laufe der 

Generationenhinaufgeriickte Deck· 

blatt des Bliitenstieles gilt. 
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Reihe Aristolochiales. 

Bliiten zwitterig mit Perigon, welches aus drei im Verlaufe der 
Generationen verwachsenen Blattern gebildet wird und kronenartig 
entwickelt ist; Staubblatter 6-36; Gynaeceum unterstandig; vier
bis sechsfacherig (-blatterig), mit mehrsamigen Fachern. 

Fig. 258. 1. Blume del' Al'istolochia 
Clematitis in natUr!' GrOfse. 2. Liings
schnitt durch dieselbe. n Narbe, 8 

Staubbliitter, f Frucbtknoten. Fig. 259. Asal'Um europaeum. 

F a m. A ri s t 0 I 0 chi ace a e. 
A r i s t 0 I 0 chi e a e. Perigon zygomorph. Staubbliitter s meist 

sechs, mit dem Griffel verwachsen. - 0 s t e r I u z e i = Aristolochia 
Olematitis, Fig. 258. 

A s are a e. Perigon actinomorph. Staubblatter zwolf, frei. -
Asarum europaeum = Has e I w u r z, Fig. 259. 

Reihe Polygonales. 

Die Bliiten werden "apetal" genannt, 
obwohl das Perianth hiiufig in zwei ver
schieden ausgebildeten Kreisen auf tritt
vergl. Fig. 260 -, die dann zweckmiifsiger 
als Kelch und Krone geschieden werden. 
Bliiten meist zwitterig, mit sechs bis 0 
Perigonblattern, neun bis zwei Staubblattern. 
Fruchtknoten oberstandig, eineiig. 

F am. Pol Y g 0 n ace a e. 

Perigon sechs- bis vier-, Androeceum 
neun- bis vierzahlig. Trockenfrucht ein
samig. Samen nur mit Endosperm. Am 
Grunde der Blattstiele umgeben den Stengel 

\ 
\ 
a 

Fig. 260. Blute von Rumex 
obtusifolius. a = iiufserer, 
b = innerer Kreis des Pe
riantbs, c = Staubbliitter. 
1m Zentrum Fruchtknoten 

mit 3 Narben. 

scheidenartig sog. "Tuten", welche nach theoretisch-morphologischer 
Auffassung metamorphosierte Nebenblatter sind. - Rumex Acetosa = 
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Sauerampfer, Fig. 261; Rumex Patie'YItia = Ewiger Spinat; 
Polygonum, Fig. 262; Polygonwm Fagopyrum und tataricum = B u c h
weizen; Rheum = Rhabarber. 

Fig. 261. Rumex Acetosa. Oben in 
der Mitte Blute, darunter Frucht. 

Fig. 262. Polygonum Bistorta. 
Rechts Blute, links davon Stempel. 

Reihe Centrospermae. 

Bliiten apetal oder mit Kelch und Krone, die gleichnamigen 
'Organe meist fiinf- bis dreizahlig. Das meist aus mehreren Frucht
'blattern gebHdete, oberstandige Gynaeceum einfacherig, mit ein- bis 
vielsamiger, central oder am Grunde des Fruchtknotens gelegener 
Placenta; Samen mit Perisperm. Pflanzen meist krautig. 

Fig. 263. 1. Miinnliche Blute, 2. weibliche Blute mit ihrer "Hochblatthulle", 
beide von Atriplex patulum. - 3. Hochblatthulle von Atriplex rosemn. 

F am. Chen op odi ace ae. 

Bliiten eingeschlechtig oder zwitterig, mit drei- bis fiinfspaltigem 
'oder -teiligem odeI' auch fehlendem Perigon, welches sich an der 
Frucht oft vergrOfsert; ein bis fiinf StaubbHitter; Fruchtknoten ein
eiig, mit zwei bis vier Narben. Laubblatter ohne Nebenblatter. 
Vergl. Fig. 263. - Atriplex; Beta vulgaris = Run k e I r ii be; 
Chenopodium; Salsola, Fig. 264; Spinacia oleracea = S pin a t, Fig. 265. 
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~~ 
Fig. 264. Salsola Kali. Oben links 
eine Bliite mit ihrem Deckblatt, rechts 
die Frucht mit den fiinf verbleibenden 
PerigonbUittern, in der Mitte eine 
Bliite nach Entfernung der Perigon
blatter. Unten rechts ein Laubblatt, 
links Querschnitt durch die Frucht. 

Fig. 265. Spinacia oleracea. Links 
Zweig einer mannl., rechts einer weibl. 
Pflanze; darunter mannI. Bliite und 

ein Staubblatt-Gipfel. 

Fa m. .A mar ant ace a e. 

Trockenhautiges, drei- bis ftinfblatteriges Perigon und Hoch
blatter meist tibereinstimmend bunt gefarbt. 1m tibrigen im gro[sen 
und ganzen wie bei der vorigen Familie. - Amamntus = F u c h s
s ch w anz. 

F a m. Nyc tag ina c e a e. 

Gynaeceum einblatterig. Perianth vereintblatterig. Eine oder 
mehrere Blumen von einer kelchartigen Hochblatthtille umgeben. -
Mirabilis. 

F a m. P h y t 0 1 ace ace a e. 

Gynaeceum ein- bis vielblatterig, die Fruchtbl1itter im Kreise 
stehend. - Phytolacca. 

F am. P 0 r t u I ace a e. 

Kelch meist zwei-, Krone und Staubblatter ftinfzahlig. Kapsel 
mehrsamig. Blatter fieischig. - Portulaca = P 0 r t u 1 a k; Mantia, 
Fig. 266. 

Fig. 266. Montia minor. Links 

oben Stempel, unten Bliite, rechts 

davon die beiden Kelchblatter 

die Frucht umschliefsend. 
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F am. Car y 0 p h Y II ace a e. 

Bliiten vier- bis fiinfzahlig, mit Kelch und Krone, oder letztere 
abortiert. Staubblatter so viele oder zweimal so viele als Kronen
blatter, oder w~niger. Friichte einfacherig mit einem oder vielen 

Pig. 268. Herniaria glabra. Links 
unten Bliite mit filnf grofsen Kelch
und runf fadenformigen Kroue\t-

blattern. Rechts davon Frucht. 

Fig. 270. Moehringia trinervia. 

Fig. 267. 1. = Blumengrundrifs, 

2. = Staub blatt von Cerastium ar .. 

vense. k = Kelch, 11 = Krone, 8 = 
Staubblatter, n = Nektarien, f = 

Fruchtknoten, e = Eichen. (0.) 

Fig. 269. Spergula arvensis. 

Fig. 271. Stellaria glauca. 
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Samen auf einer mittelstandigen Placenta. Vergl. Fig. 267. Laub
blatter meist lineal und gegenstandig. 

Par 0 nrc hie a e. Krone ofters abortiert. Frucht meist ein
samig. - Scleranthus, Hernia1ia, Fig. 268. 

Fig. 272. Saponaria officinalis. Fig. 273. Viscaria vulgaris. 

Fig. 274. Coronaria flOB cuculi. Fig. 275. Agrostemma Githago. 

A lsi n e a e. Kelch aus freien Blattern bestehend. Krone meist 
vorhanden. Frucht mehrsamig. - Spergula a1"vensis = (A c k e r -) 
Sporgel Fig. 269, Sagina, Arenaria, Moehringia Fig. 270, Holo
steum, Stellaria Fig. 271, Malachium, Oerastium Fig. 267. 

S i len e a e. Kelch rohrig oder Blatter desselben am Grunde 
miteinander verbunden; Krone immer vorhanden, oft jedes Blatt der-
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selben zwischen Nagel und Platte mit einem blatthautchenahnlichen 
Anhangsel Fig. 272. Zusammel\, bilden diese Anhangsel die "N e ben
k ron e" oder das "K ron c hen". Androeceum zehnzahlig. Frucht 
vielsamig. - Dianthus = N elk e, Saponaria officinalis = S e i fen
kraut Fig. 272, Silene, Viscaria vulgaris = Pechnelke Fig. 273 
(vergl. Seite 92), Melandryum album = L i c Ii t n elk e, Coronaria 
flos cuculi = K u c k u c k s b 1 u m e Fig. 274, Agrostemma Githago = 
(Korn-)Rade Fig. 275. 

Reihe Ranales (Poly carpi cae). 

Fruchtblatter oft frei und zahlreiche Fruchtknoten bildend, 
meist oberstandig, ein- bis mehrsamig. Krone zuweilen fehlend. 

Fam. Nymphae a ce ae. 

Wasserpflanzen mit drei bis fiinf Kelch-, drei bis vielen Kronen-, 
sechs bis vielen Staub- und drei bis vielen FruchtbHittern. Ovar

Fig. 276. Nymphaea alba. 

Facher meist vielsamig. Samen meist 
mit Peri- und Endosperm. 

N y mph a e a e. Fruchtblatter ver
wachs en. - Was s e r Ii 1 i e oder w e if s e 
Mum mel resp. See r 0 s e = Nymphaea 
alba, Fig. 276; Nixblume odergelbe 
Mummel resp. Seerose = Nuphar 
luteum; Victoria regia. 

Rei den N e 1 u m bon e en sind die 
FruchtbHitter in Gruben des kreisel
formigen Torus eingesenkt. - Lot us
b 1 u m e = Nelumbium speciosum. 

F am. C e I' a top h y 11 ace a e. 

Bliiten einhausig, mit sechs bis 12 
Perigon- und 10 bis 20 Staubblattern. Blatter quirlig stehend, zer
teilt. - Wasserpflanzen. Was s e I' z ink e = Ceratophyllum. 

F am. Mag n 0 1 i ace a e. 

Grofse Blumen mit drei Kelch-, 3 + 3 odeI' vielen Kronen- und 
vielen Staubblattern. Holzpflanze11. - T u 1 p e 11 b au m = Lirioden
dron tulipifera; Mag n 0 1 i e 11 = Magnolia. 

F am. An onac e ae. 

Sehr ahnlich voriger Fam., abel' Endosperm zerkliiftet. - Anona. 

F am. My ri s tic ace a e. 

Bliiten diocisch, apetal. Tropische Holzpfl. - Myristica. 

Fa m. R a 11 u n cuI ace a e. 

Gewohnlich fiinf (drei bis sechs) Kelch-, fiinf (0 bis viele) 
Kronen- , viele Staub- und ein bis viele Fruchtblatter. Vergl. 
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Fig. 278. Die Krone ist zuweilen in Nektarien metamorphosiert, 
dann wird der Kelch (das Perigon) zum n Wirtshausschild", d. h. nimmt 
auffallende Farbung an. Meist Krauter. 

Fig. 277. Ficaria verna. 1. = 
Grundrifs der Blume, 2. = ein 
Blumenblatt von innen gesehen. 
k = Kelch, b = Blumenbliitter 
mit Nektarien n, 8 = Staubbliitter, 

f = Fruchtbliitter. (0.) 

Fig. 278. Clematis Vitalba. 

C I e mat ide a e. Mit Perigonblattern, welche die Bltitenknospen 
derartig aufsen umgeben, dafs sie nklappig" mit ihren Randern 
aneinanderstofsen, ohne sich dachziegelig mit den Randern zu decken. 
Strauchige oder kletternde Gewachse mit gegenstandigen Blattern. 
- Clematis = Waldrebe Fig. 278. 

An e m 0 n e a e. Die aufseren Bltitenblatter sich in cler Knospen
lage dachziegelig mit den Randel'll deckend. Krone zuweilen vor
handen. Blatter wechselstandig. - Wi e sen - odeI' W a I d I' aut e = 
Thalictrum Fig. 279; An e m 0 n e n = Anemone Fig. 280; Hepatica 

Fig. 279. Thalictrum minus. 

Pot 0 n ie, Elemente der Botanik. 3. Auf!. 

Fig. 280. Anemone nemorosa. Rechts 
oben ein Friichtchenstand, links unten 
ein Friichtchen, oben ein Staub blatt. 

13 
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triloba - L e b e r b 1 ii m c hen; K ii c hen - oder K u h s c h e 11 en = 
PulsatiUa Fig. 281; T e u f e I s aug e = Adonis Fig. 282. 

Ran u n cuI e a e. Kelch griin. Kronenblatter am Grunde mit 
Nektargriibchen: 2 in Fig. 277. Friichtchen einsamig. Krauter.-

Fig. 281. Pulsatilla pratensis. 

Fig. 283. Ranunculus acer. Links 
Friichtchen, rechts Blumenblatt mit 

Nektarium. 

Fig. 282. Adonis autumnalis. 

Fig. 284. Batrachium aquatile. 

Fig. 285. Ficaria verna. Rechts 

oben Friichtchenstand, links unten 

ein Friichtchen, rechts Blumenblatt 

mit Nektarium. 
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Hahnenfufs = Ranunculus Fig. 283; Haarkraut=Batrachium 
aquatile Fig. 284; S c h arb 0 c k = Ficaria verna Fig. 277 und 285. 

Hell e b 0 rea e. Aufsere BIiitenblatter fiinf, kronenartig ent
wickelt und gefarbt. Kronenblatter fiinf bis viele, oft jedoch fehlend 
oder in N ektarien metamorphosiert. BIumen zuweilen zygomorph. 

Fig. 286. Caltha palustris. Rechts 
ein aufspringendes mehrsamiges 

Friichtchen, links ein Staub- und ein 
Fruchtblatt. 

Fig. 287. Aquilegia vulgaris. Blumen
bliitter mit gespornten Nektarien. 

Fig. 288. Acouitum Napellus. Das oberste Perigonblatt helmal'tig gewOlbt, 
zwei eigentiimliche, sehr lang gestielte Nektarieu bedeckend, die l'echts unten 

nebst dem Andl'oeceum abgebildet sind. 

Friichtchen kapselig, mehrsamig. Staubbeutel nach aufsen aufspringend.
N i-e s w u r z = Helleborus Fig. 25; But t e r -, Dot t e r - oder K u h
b 1 u me = Caltha palustris Fig. 286; Nigella; A k e 1 e i = Aquilegin 
Fig. 287; Rittersporn = Delphinium; Sturmhut, Eisenhut 
oder V e nus wag e n = Aconitu'I'n Fig. 288. 

13* 
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P a eon i e a e. KI'onenblatteI' fehlend odeI' einfach. FI'iichte 
resp. FI'iichtchen beerig oder kapselig, mehrsamig. Staubbeutel nach 
innen aufspringend. - Pfingstrosen = Paeonia; Christophs
kraut = Actaea Fig. 289. 

Fig. 289. Actaea spicata. 

F am. B e I' b e ri d ace a e. 

Blumenblatter und StaubbHitteI' sechs odeI' vier. Jede Staub
beutelhalfte meist mit einer Klappe ay.fspringend. Frucht einfacherig, 
ein- bis mehrsamig und meist zur Beere werdend. - Be I' be I' i t z e 
= Berberis vulgat·is Fig. 290. 

Fig. 290. Berberis vulgaris. 

F am. Men i s per mac e a e. 

Bliiten diOcisch. Meist tropische Schlingpfl. - Jatrorrhiza. 
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F am. La u r ace a e. 

Bliiten apetal, Perigon und Staubblatter vier- bis sechszahlig. 
Antberen mit zwei oder vier Klappen aufspringend. Einsamige 
Beeren- oder Steinfrucht. Meist immergriine Holzpflanzen mit lederigen 
Blattern. - Lorbeer = Laurus nobilis Fig. 291; Zimmtbaum 
= Cinnamonum Fig. 292. 

Laurus nobilis. Fig .. 29.2. 
Cinnamomnm zeylanicum. 

Reihe Rhoeadales. 

Meist Bliiten mit zwei bis vier Kelch- und Kronenblattern, vier 
und mehr Staubblattern, oberstandigen zwei bis vielen verwachsenen 
Fruchtblattern mit Placenten, welche del' Aufsenwand ansitzen. 
Frucht meist klappig aufspringend, seltener Schliefsfriichte. 

F am. Pap a vel' ace a e. 

Blumen mit zwei bis dreiblatterigem Kelch, vier bis sechs
blatteriger Krone, zahlreichen Staubblattern und einem einfacherigen, 

Fig. 293. Papaver Rhoeas. Fig. 294. Chelidonium mains. 
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vieleiigen, aus zwei bis vielen FruchtbHittern zusammengesetzten 
Fruchtknoten. Samen mit Eiweifs. Pflanzen oft mit Milchsaft. -
K I a t s c h r 0 sen = Papaver Fig. 293; M 0 h n = Papaver somniferum; 
S c hell k r aut = Ohelidonittm maius Fig. 294. 

F am. Fum a ria c e a e. 

Blumen meist zygomorph, mit zwei meist hinfalligen Kelch-, 
2 + 2 Kronen- und 6 in zwei je dreimannigen Biindeln erscheinenden 
oder vier freien Staubblattern. Fruchtknoten einfacherig, ein- bis 

Fig. 295. Corydalis intermedia. In 
del' Mitte des Stengels ein Niederblatt. 

Fig. 296. Fumaria officinalis. 

mehreiig, zu einer einsamigen Schliefsfrucht oder zu einer mehr
samigen Kapsel werdend. Samen mit Eiweifs. - Corydalis Fig. 295, 
manche Arten diesel' Gattung besitzen nur einen (I) Cotyledon; 
Fumaria = E r d Fa U c h Fig. 296. 

F a m. C I' U c i fer a e. 

Kelch und Krone vierblatterig; (meist) vier Iangere und zwei 
kiirzere Staubblatter; zwischen Blumen- und Staubblattern odeI' 
zwischen diesen und den Fruchtblattern finden sich zwei bis mehr 
Honigdriisen. Frucht eine S c hot e darstellend, d. h. durch eine 
fast wie Seidenpapier diinne Scheidewand in zwei ein- bis mehreiige 
Facher der Lange nach geteilt. J ede Klappe entspricht einem Frucht
blatt, welches an seinen Randern die Samenleisten tragt. Vergl. 
Fig. 297. Die Scheidewand entsteht durch eine Verschmelzung 
hautiger Auswiichse del' Leisten. Solche Scheidewande, wie iiber
haupt aIle diejenigen, die nicht durch eine Verwachsung der Frucht
blattrander selbst zu stande kommen, werden als f a I s c he S c h e ide
wan d e bezeichnet. Samen eiweifslos. Blatter wechselstandig; 
Hochblatter (Bliiten-Deckblatter) fehlen meist. 
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Die Cruciferen teilt Linne ein in S iIi quo s a e : Schoten mehr
mal Hinger als breit und in S iIi cuI 0 s a e : Frucht hOchstens zwei
mal Hinger als breit und zuweilen nicht aufspringend. Bei manchen 
Siliquosen zerfiillt die Schote durch Quergliederungen in einzelne 

Fig. 297. 1. = Blume von Brassica. 2. = dieselbe nach Wegnahme des 
Perianths. 3. = Grundrifs derselben. k = Kelch, b = Krone, 81 = kurze 
82 = lange StaubbUitter, n = Nektarien, j = Fruchtknoten mit den Eichen e, 

na = Narbe. (Original.) 

.F'ig. :.tlJtJ. .N asturt ium officinale. Fig. 299. Brassica oleracea. 

Stucke, Fig. 301. De Candolle teilt die Cruciferen nach der ver
schiedenen Art ein, in welcher der KeiInling im Samen gekrummt 
ist. - Oheimnthus Oheiri = Go I d I a c k; Matthiola annua = Lev
koje; Nasturtium officinale = Brunnenkresse Fig. 298; Oarda-
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mine pratensis = Wi e sen s c h a U ill k r aut; Brassica oleracea = 
K 0 h I Fig. 299; Br. campestris = R ii ben k 0 hI, w e ifs e R ii be, 
Riibsen Fig. 300; Br. Napus = Raps; Br. nigra (schwarzer) 

.F.g. 300. Brassica campestris. 

.Fig. 302. Sinapis alba. Links oben 
Blumenblatt, unten Frucht. 

.Fig. 301. Raphauistrum Lampsana . 
Links oben quergliederige Schote . 

.Fig. 303. Erophila verna. Links 
der Same von aufsen und im Quer
schnitt, letzterer das Wiirzelchen und 
die zwei dicken (speicherndeu) Coty-

ledonen zeigend. 

Sen f; Raphanus sativus = Ret t i g, R a die s c hen; Raphanistrum 
Lampsana=Hederich Fig.30l; Sinapis alba = weifserSenf 
Fig. 302; Sinapis arvensis = He d e ric h; Cochlearia Armoracia = 
Meerrettich; C. offt,cinalis = Loffelkraut; ErophiZa verna = 
Hun g e r b I ii ill C hen Fig. 303; Camelina sativa = Lei n dot t e r 
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Fig. 304; Oapsella bursa pastoris = Hi r ten t a s c he 1 Fig. 305; 
Isatis Unctoria = W aid Fig. 306. 

Fig. 304. Camelina sativa. Rechts 
unten Querschnitt durch den Sam en, 
das Wiirzelchen und die zwei dicken 

Cotyledonen zeigend. 

Fif!. 305. Capsella Bursa pastoris. 

Fif!. 306. Isatis tinctoria. 

F am. C app arid a ce ae. 

Vier Kelch- und Kronen-, vier bis viele Staub-, zwei bis viele 
zu einem gestieiten, scheidewandlosen Oval' verbundene Fruchtblatter. 
Samen eiweifslos. - Oapparis. 

F am. Res e d ace a e. 

Kelch und zerschlitzte Krone del' zygomorphen Bliite fiinf- (vier-) 
bis achtzahlig. Staubblatter 10-24. Fruchtknoten einfacherig, 
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vieleiig , mit meist offenem Gipfel, aus drei bis sechs Blattern 
zusammengesetzt, mit ebenso vielen wandstandigen Samenleisten an 
den Verbindungsnathen del' Fruchtblatter. - Reseda odorata = 
Res e d a; R. luteola = W au. 

Beilie Sarraceniales. 

Krauter mit insekten-fressenden Blattern. 

F am. Sal' r ace n i ace a e. 

Blattstiele schlauchformig zur Aufnahme von Insekten behufs 
Verdauung derselben. - Amerika. 

F am. N ep en t h a ce ae. 

Mit kannenformigen Blattspitzen, in denen die Tiere gefangen 
werden, Fig. 307. - Meist indisch-malayische Arten. 

Fig. 307. Blatt von Nepenthes. Fig. 308. Drosera intermedia. 

Fa m. Dr 0 s era c e a e. 

Meist Bliiten actinomorph, mit fiinf Kelch-, fiinf Kronen-, 
5-20 Staubblattern, und drei Fruchtblattern, die zu einer Kapsel 
mit wandstandigen oder am Grunde befindlichen Placenten verbunden 
sind. - Vergl. Seite 84. - Dionaea muscipula = F 1 i e g e n fall e ; 
Drosera = Son n e n tau Fig. 308; Aldrovandia. 

Reihe Rosales. 

Bliiten mit Kelch und Krone oder apetal, hypogyn bis epigyn, 
actinomorph oder zygomorph. Carpelle frei oder verwachsen. Die 
meisten Familien del' Rosales gehen sehr allmahlich ineinander iiber. 

F am. C r ass u 1 ace a e. 

Blumen in allen Organ en 3- bis 30-zahlig, mit meist zweimal 
soviel Staubblattern als Kronenblattern. Fruchtblatter meist frei, zu 
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Kapselfriichtchen werdend. Pflanzen mit dickfleischigen, meist unge
teilten Blattern. - Sedum ma.ximum = Fe t the nne; Sedum re{lexum 
Fig. 309; Sedum acre = M au e r p f e f fer; Sempervivum teciorum = 
Hauslauch, Hauslaub Fig. 310. 

:ng. 309. Sedum refiexum. Fig. 310. Sempervivum tectorum. 
Rechts tmten ein Friichtchen. 

F a Ill. S a x ifr a g ace a e. 

Bliiten vier- bis fiinfzahlig, Krone zuweilen fehlend. Staub
blatter oft zweilllal sovicl als KronenbHitter oder mehr. Fruchtknoten 
unter-, mittel- oder oberstandig, meist zwei- oder drei- bis fiinf
facherig, gewohnlich kapselig, seltener zu einer Beere werdend. 

S a x i fr age a e. Staubblatter doppelt so viele wie Kronen
blatter. Krautige Pflanzen. - Saxifraga = S t e i n b r e c h Fig. 311. 

Fig. 311. Saxifraga granulata. Links 
Bliite nach Entfernung der Krone. 

Fig. 312. Parnassia palustris. Links 
ein Nektarium, rechts eine Frucht. 
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Par n ass i e a e. Staubblatter funf, so viele wie Kronenbllitter; 
zwischen Kronen- und Staubblattkreis ein Kreis gewimperter Nektarien. 
Fruchtknoten oberstandig. Krautige Pflanzen. - Par'l'lassia palustris 
= Herzblatt Fig. 312. 

H y d ran g e a e. Staubblatter 8-12. Blatter gegenstandig. 
Straucher. - Hydrangea = H 0 r ten s i e. 

Phi I a del p h e a e. Staubblatter doppelt so viele als Kronen
blatter oder unbestimmt viele. Blatter gegenstandig. Straucher.
P f e i fen s t r a u c h (gewohnlich falschlich als J a s min bezeichnet) = 
Philadelphus coronarius. 

Fig. 313. Ribes Grossularia. 

Rib e s i e a e. Androeceum und Krone funfblatterig. Gynae
ceum unterstandig, zu einer Beere werdend. - Rz"bes Grossularia = 
Stachelbeere Fig. 313; Ribes rubrum = Johannisbeere; 
Ribes nigrum = s c h war z e J 0 han n i s bee r e, A a 1- oder G i c h t -
bee reo 

Fam. Hamame.lidaceae. 

Bluten oft diclin, apetal. - Liquidambar. 

Fa m. P I a tan ace a e. 

Blutenstande monocisch, kopfig. Perigon rudimentar. Frucht
knoten eineiig. Baume. - Platanus = P I a tan e. 

F am. R 0 sac e a e. 

Die Bluten meist actinomorph, zwitterig, mit funf Kelch-, funf 
Kronen- und 20, auch ein bis vielen (etwa 30) Staubblattern; ein 
bis viele Fruchtblatter Fig. 314; die Bluten perigyn oder epigyn. 
N ebenblatter vorhanden. 

Po mea e. Die zwei bis funf unterstandigen Fruchtblatter 
(-facher) untereinander und mit dem Blutenboden, namentlich zur 
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Fruchtreife, seitlich vollstandig verwachsen, sodafs die anderen 
Bliitenorgalle auf der Spitze am Rande des Fruchtknotens stehen 
und an der Spitze der Frucht vertrocknend bemerkbar bleibell. Holz-

Fig. 314. Fruchtstand der Nelkenwurz 

(Geum urbanum). 1. Vertikaldurch

schnitt. 2. Durcbschnitt eines einzelnen 

Friichtchens. Vergr. 

Fig. 315. Pirus Malus. 

Fig. 317. Pirus aucuparia. 

Fig. 316. Pirus communis. 

pflanzen. - Apfelbaum = Pirus Malus Fig. 315; Birnbaum 
= Pirus communis Fig. 316; Eberesche, Vogelbeerbaum ' 
Pirus au,cupaI'ia Fig. 317 ; Qui t t e = Oydonia vulgaris; Mis reI 
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= Mespilus germanica Fig. 318; Wei f s d 0 r n = Cmtaegus Oxya
cantha und C. monogyna. 

R 0 sea e. Viele einsamige FruchtbllUter zu Schliefsfriichtchen 
werdend, welche unterstandig in den fleischigen Bliitenboden eingesenkt 

Fig. 319. Fl'agaria~vesca. Rechts 
oben L1i.ngsschnitt durch die Blume 
mit Weglassung del' Krone j dar
nnter ein Friichtchen, links eine 

Fl'ucht. 

erscheinen. Straucher mit gefiederten 
Blattern. - Rosa = R 0 s e. 

Pot en till e a e. Viele ein-
samige, oberstandige Fruchtblattel' 
meist zu einer Tl'ockenfrucht lose vel'
einigt. Viele der hierher gehOrigen 
Arten besitzen zwei Kelchkreise. Den 
Aufsenkelch denken sich die Mor
phologen entstanden durch paarweise 
Verwachsung der N e benblatter des 
Innenkelches. - E r d bee r e = Fra
garia Fig. 319; Fing erkrau t = 
Potentilla Fig. 320; Ben e d ik ten
k r aut = Geum Fig. 314 u. 321. 

Rub e a e. Frucht aus Stein-
fl'iichtchen gebildet. - B rom bee r e 
= Rubus. 

Pot e r i e a e. Gynaeceum ein-
bis dreiblatterig von einem erhiirten
den Receptaculum umschlossen. 
Wiesenknopf, Bibel'ne11e = 
Sanguisorba officinalis Fig. 322; 0 d e r
men n i g = Agrimonia. 

Fig. 320. Potentilla al'gentea. Rechts 
Blume von unten gesehen mit Kelch 

und Aufsenkelch. 

Fig. 321. Geum l'ivale. Links unten 
ein Friichtchen, dariibel' ein Kronen

blatt. 

S p ira e e a e. Gynaeceum meist fiinfblatterig, zu mehl'samigen 
Kapselfl'iichtchen wel'dend. Bliiten perigyn. - Spiraea; mmaria 
Fig. 323; Geifsbart = Aruncus silvester. 
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P run e a e. Gynaeceuill nur aus eineill Fruchtblatt gebildet, 
welches zu einer ein- (selten zwei-) samigen Steinfrucht wird. Bliiten 
perigyn. Holzgewachse mit einfachen Blattern. - P fi r sic h = 
Prwnus Persica Fig. 324; Man del b a u ill = Prunus Amygdaltts; 

Fig. 322. Sanguisorba officinalis. Fig. 323. Ulmaria Filipendula. 

Fig. 324. Prunus Persica. Fig. 325. Prtmus Padus. 

Apriko s e = Prwnus Armeniaca; S ch w ar z d orn, S chI e he _ 
Prunus spinosa; P f I a u ill e = Prunus domestica; S a 11 r e K irs c h e 
= Prwnus Cerasus; Siifse Kirsche=Prunus avium; Weichsel
k irs c h e = Prwnus Mahaleb; T r au ben k irs c he, F a u I b a U ill = 
p,·wnus Padus Fig. 325; K irs chI 0 l' bee l' = Pnfnus Laurocemsus 
Fig. 326. 
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Fig. 326. Prunus Laurocerasus. 

F am. Leg u min 0 s a e. 

Meist die Bliiten zygomorph und zwitterig, mit fiinf Kelch- und 
Kronen- und gewohnlich doppelt so vielen, sonst auch ein bis vielen 
StaubbHittel'll. Gynaeceum einblatterig, es stellt ein langliches an 
seinen Randel'll Samen tragendes Blatt dar, welches derartig in 
seiner Mittelrippe geknifft erscheint, dafs die Randel' zusammenstofsen 
und die Samen im Inneren del' so entstehenden, oben und unten ver
schlossenen Rohre zu liegen kommen. Die aus einem derartig gebauten 
Fruchtblatt entstehende Frucht wird H ii 1 s e (l e gum e n) genannt, 
sie springt zweiklappig auf. Blatter zusammengesetzt, oft gefiedert 
odeI' doppelt-gefiedert, mit N ebenblattel'll. 

Un t e r - F am. M i m 0 s 0 ide a e. 

Kelch und Krone del' meist actinomorphen Bliiten meist ver
wachsenblatterig, vier-, auch drei- bis fiinfzahlig. Staubblatter soviel 
odeI' doppelt so viele wie Kronenblatter oder unbestimmt viele. Gynae. 
ceum selten zwei- bis fiinf-, sonst wie bei den Leguminosen typisch nur 
einblatterig. Keirn gerade. Blatter gewohnlich zweifach - gefiedert, 
bei manchen Arten die Spreite verkiimmert und die Blattstiele 
spreitenartig verbreitert und dann Ph y 110 die n genannt. - (E c h t e) 
A k a z i e = Acacia; M'imosa (vergl. Seite 87). 

U n t e r - F am. Cae sal pin i 0 ide a e. 

Kronenblatter mit "aufsteigender" Deckung, also gerade um
gekehrt wie bei den Papilionaten, zuweilen unvollstandig oder ganz 
fehlend. Staubblatter oft weniger, selten mehr als zehn, frei oder 
auch verwachsen. Keim gerade. Blatter sehr oft zweifach-gefiedert. -
J 0 han n i s b I' 0 db au m = Geratonia Siliqua Fig. 327; Cam pee h e -
holz (Blauholz) von Haematoxylon campechianum; Judasbaum 
= Gercis Siliquastrum; Tamarindus indica Fig. 328. 
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Fig. 327. Ceratonia Siliqua. Fig. 328. Tamarindus indica. 

U n t e r - F am. Pap iIi 0 nat a e. 

In den bei weitem meisten Fallen besitzen die zygomorphen 
Blum en, Fig. 329-331, dieser artenreichen Unt.-Familie einen gewohn
lich fiinfzipfeligen Kelch k, fiinf Kronenblatter, zehn Staubblatter s und 
ein Fruchtblatt f. Das 0 bere grofse Kronenblatt, die F a h n e fa, 
steht zweien, mehr oder minder zu einem schiffchenformigen Gebilde 

Fig.329. Blume von Lo
tus corniculatus. k = 
Kelch, fa = Fahne, 8 = 
Schiffchen, .ft = Fliigel 
(del' vordere Fliigel ist 
fortgenommen worden, 
urn das Schiffchen bessel' 
zu zeigen). - Mehrere-

mal vergr. 

Fig. 330. Grundrifs einer 
Papilionaten-Blume mit 
neunmiinniger Rohre a2 

und einem freien Staub
blatt a1 ; k = Kelch, fa 
= Fahne, 8clt = Schiff
chen, .ft = Fliigel, f = 
Fruchtblatt mit den Ei-

chen e. 

Fig. 331. Geschlechts
organe von Pisum sati
vum. 81 = einzelnes 
Staubblatt, 82 = neun
mannige Rohre, n = 
Narbe. - Etwa zwei-

mal vergr. 

verwachsenen Blumenblattern, dem S chi ff c hen s in Fig. 329 und 
sch in Fig. 330, gegeniiber; rechts und links von der Blume, also 
beiderseits zwischen Schiffchen und Fahne, finden sich zwei als 
F I ii gel fl bezeichnete Kronenblatter, welche die Fiinfzahl vervoll
standigen. Kronenblatter sich "absteigend" deckend, d. h. die Fahne 
greift iiber die Fliigel, diese iiber das Schiffchen hinweg. Die Staub
blatter sind entweder mit ihren Faden samtlich zu einer, das Fruchtblatt 

Potoni., Elemente der Botanik. 3. Auti. 14 



210 Dicotyledoneae. 

umgebenden Rohre verwachsen, oder ein Staub blatt S1 - und zwa. das 
der Fahne zugewendete - ist frei, sodafs die neunmannige Rohre 82 

einseitig aufgeschlitzt erscheint. Keirn im Samen gekriimmt. Laub
blatter meist einfach - zusammengesetzt. - Gin s t e r = Genista; 

Fif!. 33Z. Trifolium repens. 

Fif!. 334. Pisum sativum. Links ohen 
die Blumenkrone (ohen Fahne, zu 
heiden Seiten die Fliigel, unten Schiff-

chen), unten Samen-Durchschnitt. 

Fig. 333. Vicia sepium. 

Fig. 335. Phaseolus vulgaris. Links 
unten Fruchtknoten. 

Goldregen = Cytisus; Lupine = Lupinus; Luzerne = Medi
cago sativa; Klee = Trifolium, Fig. 332; (falsche) Akazie = 
Robinia; S err a dell a = Ornithopus sativus; Esp a r set t e = Ono
brychis viciaefolia; Wicke = Vicia, Fig. 333 (vergl. Seite 93); 
F u t t e r wi c k e = Vicia sativa; Lin s e = Lens esculenta; E r b s e , 
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S c hot e = Pisum sati'IJUm, Fig. 331 und 334; B 0 h n e = Phaseolus, 
Fig. 335; Ki c her e r b s e = Cicer arietinum, Fig. 336; Indi g 0 

von Indigofera-Arten; E r d nus s e sind die unterirdisch reifenden 
Fruchte von Arachis hypogaea; Glycyrrhisa = S u f s hoi z; Melilotus 
officinalis = H 0 n i g k lee, Fig. 337; Trigonella foenum gmecum = 
B 0 c k s h 0 r n k 1 e e. 

Fig. 336. Cicer arietinum. Fig. 337. Melilotus officinalis. Links 
unten Kelch, rechts Krone und zwar zu 
oberst Fahne, dann Schiffchen, dann ein 

Fliigel, darunter die Frucht. 

Reihe Geraniales. 

Bliiten mit Kelch und Krone oder apetal, selten ganz ohne 
Blutendecke, meist nach der Funfzahl gebaut. Carpelle meist 5-2, 
2-1 samig. 

Fa.m. Geraniaceae. 

Die actinomorphen oder zygomorphen Blumen besitzen funf 
Kelch- und funf Blumenblatter, auf welche flinf Nektarien am Grunde 
von funf Staubblattern folgen. Das 
Androeceum ist funf- oder zehn
mannig, die Faden sind unten ver
bunden und das Gynaeceum besteht 
aus fiinf zweieiigen Fruchtblattern, 
aus denen funf einsamige Schliefs
fruchtchen werden, indem je ein 
Eichen unentwickelt bleibt. Vergl. 
Fig. 338. Die Fruchtchen losen 
von ihrem gemeinschaftlichen Griffel 
(sodafs eine "Griffelmittelsaule" 
stehen bleibt), vom Grunde beginnend 
bis zur Spitze, eine Granne los 
(Fig. 339 reehts oben), welehe ver-

Fig. 338. 1. = Blumengrundrifs und 
2. = Staubblatt von Geranium. k = 
Kelch, b = Krone, 8 = Staubbl1.itter, 
n = N ektarien, f = Fruchtknoten 

mit den Eichen B. (Original.) 
14* 
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moge ihrer Hygroskopicitat nicht nur zur Verbreitung der Friicht
chen beitragt, sondern dieselben auch unter den Erdboden befordert.
Geranium = Storchschna bel, Fig. 339; Nrodium, Fig. 340;, 
Pelargonium. 

Fig. 339. Geranium sangnineum. Fig. 340. Erodium cicutarium. 

F am. 0 x ali d ace a e. 

Blumen mit fiinf Relch- und fiinf Blumenblattern, zehn unten 
verbundenen Staubblattern und fiinf Fruchtblattern, welche letztere 
zu einer langlichen, vielsamigen Rapsel werden. Blatter zusammen
gesetzt. - Oxa lis acetosella = Sa u e r k 1 e e , Fig. 341. (Vergl. Seite 87.) 

Fig. 341. Oxalis acetosella. 

F am. T r 0 p a e 0 1 ace a e. 

Blumen zygomorph, mit fiinf Relch-, flinf Rronen- und acht 
freien Staubblattern. Gynaeceum aus drei Fruchtblattern. - Rap u
ziner-Rre,sse = Tropaeolum maius. 
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F am. Linaceae. 

Bliiten actinomorph, mit vier oder fiinf Kelch-, Kronen-, mona
delphischen Staub- und fiinf bis zwei Fruchtblattern. J edes der 
Kapselfacher wird durch (sog. falsche) Scheidewande (vergl. Seite 198) 
in zwei einsamige Abteilungen geschieden. - Linum, Fig. 342. 

Fig. 342. Linum usitatissimum. 

F a m. E r y t h r 0 x y 1 ace a e. 

Bliiten actinomorr.~h, mit zehn kurzrohrig verwachsenen Staub
blattern. SteinfrUchte. - Erythroxylon Coca. 

F am. Zy gop hyllaceae. 

Meist fiinf Kelch-, Kronen- und Fruchtblatter, 10 Staubblatter. 
Blatter gegenstandig, gefiedert. 

Fa m. Rut ace a e. 

Blumen vier- bis fiinfzahlig, mit vier bis zehn Staubblattern und 
zwei bis fiinf FruchtbIattern. Meist Holzpfianzen. 

Rut e a e. KapselfrUchte. - Ruta graueolens = R aut e. 
D i 0 s mea e. Kapselfriichte, deren Sehale sieh in eine inn ere 

(E ndo carp) und aufsere (Ex 0 - odeI' E p i carp) Sehieht teilt. -
Dip t a ill = Dictamnus albus. 

Aurantieae. Frucht eine Beere. - Citrone = Citrus 
Limoniumj Apfelsinen, Pomeranzen, Orangen, Berga
mot ten sind Varietaten von Citrus A.urantium, Fig. 343 j Po m p e 1-
m use = C. decumana. 
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Fig. 343. Citrus Aurantium. 

F am. Simaru baceae. 

Bliiten zwitterig oder diklin. Frucht meist Steinfrucht oder aus 
SteinfrUchtchen gebildet. 

Fa m. Bur s era c e a e. 

Zwei bis fUnf verwachsene FruchtbHLtter resp. Facher mit je 
mehreren Eichen. 

F am. M eliace ae. 

Staubblatter zu einer Rohre verwachsen. 

F am. Pol y gal ace a e. 

Blumen, Fig. 344, zygomorph mit fUnf Kelchblattern, 1-5, von 
denen die zwei seitlichen (inneren), 4 und 5, grofs und kronenartig 
ausgebildet sind. Krone dreiblatterig; man nimmt an, dafs zwei 

• 

Fig. 344. Grundrifs der Polygala
Blume. d = DeckbHitter, ex u. fJ = 

Vorblatter, 1-5 = Kelch. 

Fig. 345. Polygala vulgaris. 
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Kronenblatter abortiert seien. Staubblatter acht, mit den Blumen
blattern und untereinander in zwei Bundel mit je vier Staubblattern 
verwachsen. Von diesen sollen ursprunglich zehn vorhanden gewesen 
sein, wovon jedoch zwei, namlich ein vorderes und ein hinteres, 
abortiert waren. Kapsel zweifacherig, Facher eineiig. - Polygala, 
Fig. 344, 345. 

F am. E up h 0 rbiace ae. 

Staubblatter ein bis viele, oft verwachsen. Fruchtknoten dl'ei-, 
selten zweifacherig, zu Fruchtchen wel'dend, die sich von einer 
bleibenden Mittelsaule losen. 

Bei Euphorbia speziell ist del' Blutenbau del' 
folgende: 

Die Geschlechtswel'kzeuge, namlich ein drei
fachel'iger, gestielter Fl'uchtknoten mit eineiigen 
Fachern, umgeben von zahlreichen Staubblattern, 
werden von einer gemeinschaftlichen, wie eil'l 
Pel'igon erscheinenden Hulle umgeben. Schneiden 
wil' diese del' Lange nach auf und bl'eiten sie 
auseinander, so el'halten wil' das in Fig. 346 
wiedel'gegebene Bild. Die Hulle wil'd von den 
Mol'phologen als ein Kreis aus vel'wachsenen 
Hochblattern angesehen, in del'en Achseln Bluten
stande von ausschliefslich einmannigen Bluten s 
stehen, wahl'end die Mitte des gemeinschaftlichen 

Fig.346. VergrOfser
ter BIiitenstaud von 
Euphorbia Cyparis
sias. - Beschreibung 

im Text. 

Blutenstandes von einem Fl'uchtknoten f eingenommen wil'd, del" dann 
als weibliche Blute anzuspl'echen ist. Die Staubwel'kzeuge zeigen an 
ihrem Stiel eine Gliedel'ung; del' untel'e Teil wll'd als Blutenstiel, del' 
dal'ubel' befindliche als Staubfaden betra<;htet. Zwischen den Zipfeln 
del' Rohl'e del' Hochblatthtille find en sich in den Buchten - auf 
unserer Abbildung sichelfol'mige - N ektardl'usen d; einer Bucht fehlt 
meist die Druse, sodafs dann del' ftinfblattl'ige Hochblattkl'eis nul' 

Fig. 347. Euphorbia Esula. 

Fig. 348. Ricinus communis. 1. weib~ 
liche, 2. miinnliche BIiite, 3. Sarnen, 

am Gipfel mit Caruncula. 
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vier Driisen besitzt. Die Samen del' Euphorbiae, Fig. 348 3 , zeichnen 
sich durch eine Funiculus-Wucherung (= Caruncula) aus. -
W 0 1 f s mil c h = Euphorbia, Fig. 346 und 347; Mercurialis; Ricinus, 
Fig. 348. 

Fa m. Call i t ric hac e a e. 

Die zweiblatterige Hiille der Bliiten wird zu den Vorblattern 
gerechnet. Perianth fehlt. Mannliche Bliiten einmannig, weibliche 
zweifacherig mit zweisamigen Fachern. Jedes Fach durch eine 
"falsche Scheidewand" geteilt. WasserpHanzen mit gegenstandigen, 
einfachen Blattern. - Oa71itriche, Fig. 349. 

, 
Fig. 349. Callitriche aquatica. 

Reihe Sapindales. 

1m Ganzen wie die vorige Reihe, aber die Orientierung der 
Eichen verschieden. 

Fig. 350. Mangifera indica. 

F am. B u x ace a e. 

Bliiten in monocischen 
Ahren oder Trauben. B u c h s -
b a u m -= Buxus sempervirens. 

Fa m. A n a car d i ace a e. 

Gynaeceum ein- bis mehr
facherig und ein- bis mehreiig, 
aber immer nur ein Eichen 
zum Samen werdend, die an
deren fehlschlagend. - Gift
s u III a c h -= Rhus Toxicoden
dron; Pistacia; Man g 0 = 
Friichte von Mangifera indica, 
Fig. 350. 
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F a m. eel a s t r ace a e. 

Bliiten in allen ihren Organen vier-, seltener fiinfzahlig, mit 
Dis c us, d. h. zwischen den Staub- und Fruchtblattern ein W ulst, 
welcher Honigsaft absondert. Kapselfriichte. - S pin d e 1-, S P i lI
b a u m = FJuonymus europaea, Fig. 351. 

Fig. 351. Evonymus europaea. 

Fa m: A q II i f 0 Ii ace a e. 

Krone oft kurzrohrig verwachsen. Discus fe)llend. Mehrsamige 
(-kernige) Steinfrlichte. - Stechpalme =nex Aqu,ifolium,'Fig.352. 

Fig. 352. Ilex Aquifolium. 

F a m. Ace r ace a e. 

Bliiten actinomorph, mit fiinf (selten mehr oder weniger) Kelch
und Blumenblattern, vier bis flinf, haufiger aeht bis zehn Staub
blattern und zwei, spater zur Fliigelfrucht sieh entwickelnden Frueht-
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blattern. Acer zeigt aIle Mittelstufen von zweigeschlechtlichen Bluten 
bis zur volligen Trennung der Geschlechter. Discus vorhanden. -
A h 0 r n = Acer, Fig. 353. 

Fig. 353. Acer Pseudoplatanus. 

F a m. Hip P 0 cas tan ace a e. 

BlUten zygomorph, mit fUnf Kelch-, Kronen-, meist sieben bis 
acht Staub- und drei Fruchtblattern. - R 0 f s k a s tan i e = Aesculus 
Hippocastanum Fig. 354. 

Fig. 354. 

Aesculus Hippoeastanurn. 

Links oben Bliite, reehts Frueht, 

Aarunter Sarnen. 

F am. B a 1 sam ina c e a e. 

Die zygomorphen Blumen mit drei Kelch- und drei Blumen
bUittern. Wahrend beim Kelch nach Ansicht der Morphologen zwei 
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Blatter abortiert sind, werden bei del' Krone die vier oberen Kronen
blatter als paarweise miteinander verwachsen angesehen. Staub
und Fruchtblatter fiinf; Kapsel elastisch aufspringend und die Samen 
davonschleudernd. - Impatiens, Fig. 355; Balsamilna. 

Fig. 355. . Impatiens Noli tangel·e. 

Reihe Rhamn81es. 

Bliiten actinomol'ph, mit Kelch und Krone, zuweilen apetal. Ein 
Kreis von Staubblattern, diese vor den Blumenblattern stehend. Carpelle 
fiinf bis zwei, mit je ein bis zwei Eichen. 

F am. Rhamnaceae. 

Straucher mit peri- oder epigynen Bluten mit vier- bis funf
zahligem Kelch und vier- bis fiinfzahliger kleiner Krone, vier bis 

o 

~~~ 
~ ---I 

• 

~~ I 
~/ 

----II 

Fig. 356. I Grundrifs der Bliite von Rhamnus cathartica, II von Rh. Frangula. 
(Nach Eichler.) 

fiinf Staubblattel'll und einem ~wei- bis fiinffacherigen, zur Stein
oder Trockenfrucht werdenden Fruchtknoten, Fig. 356. - K r e u z -
dorn = Rhamnus cathartica, Fig. 3561 u. 357; (echter) Faul
b aum, Pu I v erh 0 I z = Rh. Frangula, Fig. 35611 u. 358. 
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Fig. 357. Rhamnus cathartica. Flg. 358. Rhamnus Frangula. 

Fa m. V ita c e a e. 
Fiinf Kelch-, Kronen- und Staubblatter. Fig. 359. Frucht-

knoten aus zwei, zuweilen vier Fruchtblattern gebildet, zu einer 
Beere werdend. Meist mit Ranken kletternde Straucher. - Vitis 
vinifera = Weinstock, Fig. 14 u. 359; Ampelopsis hederacea = 
wild e r Wei n. • 

s!J!) 
nlJl .:I. 

1. 2. 

Fig. 359. Bliite von Vitis vinifera. 1. vollstlindig, 2. nach dem Abfallen der 
an ihren Gipfeln zusammenhlingend verbleibenden Blumenblatter "j k = Kelch, 
8 = Staubbllitter, n = Nektarien, im Zentrum der Stempel. Etwas vergr. 

• Fig. 360. Tilia ulmifolia. 

3. Grundrifs. 

Reihe Malvales. 

Bliiten mit klappigem Kelch und 
Krone, meist beide fiinfgliederig, selten 
apetal, zwitterig, seltener eingeschlechtig, 
actinomorph, seltener zygomorph. Staub
blatter zahlreich. Frucht aus 2-00 Car
pellen mit je 1-00 Samen. 

F am. Til i ace a e. 
Meist Holzpflanzen mit aus fiinf 

Kelch- und fiinfKronenblattern zusammen
gesetzten Bliiten. Die vielen Staubblatter 
frei oder zu fiinf Biindeln verwachsen. 
Fruchtknoten fiillffacherig. - Tilia = 
Linde, Fig. 360. 
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F am. M a I v ace a e und B 0 mba c e a e. 

Biumen mit funf KeIch- und funf Kronenblattern. Die vielen 
Staubblatter sind unten zu einer R5hre verwachsen, welche Faden 
mit je einem halben Staubbeutel tragt. Fruchtknoten mehrfacherig. 
Aufserhalb des Keiches oft ein Kreis von keichartig zusammenge-' 
stellten Hochblattern: Auf sen k e I c h a Fig. 361. - Gossypium 
Fig. 361 = B au m w 011 e; Althaea rosea = S t 0 c k r 0 s e; Al. offici
nalis = E i b i s c h, Fig. 362; Malva silvestris, Fig. 363 = K a s e -
pap pel; Adansonia digitata = A ff e n b rot b a u m. 

Fig. 361. Gossypium herbaceum. a = Aufsenkelcb, j = Frucht. 

Fig. 362. Althaea officinalis. Links 
unten Kelch mit Aufsenkelch. Rechts 

oben Frucbt. 

Fig. 363. Malva silvestris. Rechts 
unten Frucht mit Kelch und Aufsen

kelch. 

F a m. S t ere u Ii ace a e. 

Kelchblatter verwachsen. Krone zuweilen abortiert. 
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Reihe Parietales. 

Bliiten mit Kelch und Krone, selten apetal, hypogyn bis epigyn; 
Staubblatter und Carpelle meist 00, letztere mehr oder mindel' mit
einander verbunden, haufig mit del' Aufsenwand ansitzenden Placenten. 

Fa m. The ace a e (Ternstroemiaceae zum Teil). 

Kelch und Hochblatter nicht scharf gesondert. Staubblatter 
zahlreich. Fruchtknoten mehrfacherig. Blatter ganz, meist lederig, 
wechselstandig. - K am e 11 i e = Thea (Camellia) japonica; chi n e -
sis c her The e = Th. chinensis. 

F a m. Gut t i fer a e. 

Unt.-Fam. Hypericoideae. - Blumen actinomorph, mit 
fiinf Kelch- und Kronenblattern. Staubblatter viele, in drei, seltener 
in fiinf mehr odeI' mindel' deutliche Biindel verwachsen. Kapsel mit 

Fig. 364. Hypericum perforatUln. 

ein bis fiinf vielsamigen Fachern, klappig aufspringend, mit drei bis 
fiinf Griffeln. - Hypericum = H a I' the u , J 0 han n i s k r aut, 
Fig. 364. 

Un t. - Fa m. C Ius i 0 ide a e. - Holzgewachse mit diclinischen 
Bliiten. - Garcinia. 

F am. Cis t ace a e. 

Blumen actinomorph, mit fiinf KelchbHittern, von denen die zwei 
aufseren, die auch fehlen konnen, kleiner als die iibrigen sind. 
Blumenblatter fiinf. Staubblatter viele. Kapsel eingrifflig, ein
facherig, vielsamig, drei- bis fiinfklappig, mit drei in del' Mitte del' 
Klappen befindlichen Samenleisten. - Helianthemum = Son n en
r 0 s c hen, Fig. 365; Cistus. 
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Fig. 365. Helianthemum Chamaecistus. 

Fam. Violaceae. 
Die zygomorphen Blumen mit fiinf Kelch-, Kronen- und Staub

blattern und drei Fruchtblattern, welche einen einfacherigen, ein
griff ligen Fruchtknoten zusammensetzen. Frucht dreiklappig; Pla-

Fig. 366. Grundrifs der Blume von 
Viola. k = Kelch, b = Blumen
blatter, 8p = Sporn des vorderen 
Blumenblattes, 8 = Staubblatter, n = 
N ektarien, f = Fruchtknoten mit den 

Eicheu e. (Ol·iginal.) 

Fig. 367. Viola tricolor. Rechts 
Fruchtknoten, umgeben von den Staub
bHittern, von denen zwei an ihrem 
Grunde je ein N ektarinm tragen; dar
nnter Querschnitt der Frucht. Links 
unteres (vorderes) Blumenblatt mit 

Sporn. 

centen in der Mitte der Klappen, Fig. 366. V gl. Seite. 96. -
Viola altaica = Pensee, Stiefmiitterchen; Viola tricolor = 
(wildes) Stiefmtltterchen, Fig. 367; V. odorata = (wohl
r i e c hen des) Veil c hen. 

F am. Begoni ac e ae. 
Fruchtknoten zwei- bis dreifacherig, Placellten in der centralen 

Achse gelegen. - Begonia = S chi e fb 1 at t. 
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Reihe Opuntiales. 

F a m. C act ace a e, K a k t u s p fl an zen. 

Blumen actinomorph und zwitterig. Kelch-, Kronen- und Staub
blatter zahlreich; Fruchtblatter drei bis viele, zu einem unterstan
digen, einfacherigen, vieleiigen Fruchtknoten mit wandstandigen Pla
centen verwachsen. Dickfleischige, gewohnlich blattlose mit Stacheln 
besetzte Gewachse aus den warm en Regionen Amerikas. - Opuntia, 
Fig. 368; Cereus grandiflorus = K 0 n i gin de l' N a c h t. 

Fig. 368. Opuntia coccinellifera. 

Reihe Thymelaeales. 

Meist die Bliiten actinomorph, zwitterig und nach del' Vierzahl 
gebaut, und zwa1' del' Kelch meist kronenartig entwickelt und die 

Fig. 369. Daphne Mezereum. 

Krone gewohnlich fehlend. Staub
bUitter vier odeI' in zwei Kreisen, 
also acht. Gynaeceum einbHitterig, 
fast immer eineiig. Bliiten perigyn. 
Holzpflanzen mit nebenblattlosen 
Laubblattern. 

F am. Thy mel a e ace a e. 

Del' Kelch Crespo das Perigon) 
vierbHitterig; Krone fehlend, wenn 
vorhanden 4-zahlig; Staubbliitter 
acht, zuweilen vier odeI' zwei. 
Eichen hiingend. - S e ide 1 bas t 
= Daphne Mezereum, Fig. 369. 
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Fam. Elaeagnaceae. 

Perigonrohre zwei-, vier- oder fiinfzipfelig, vier- oder fiinfmannig. 
Eichen aufrecht. - Strand- oder Sanddorn = Hippophae rham
nO'ides; (11 wei de = Elaeagnus. 

Reihe Myrti1iorae. 

Bliiten actinomorph und zwitterig, meist vier bis fiinf Kelch
und Kronenblatter, erstere in del' Knospenlage klappig. StaubbHttter 
meist acht bis zehn oder viele: Oval' vielbHi.tterig resp. -facherig, 
mit meist nul' einem Griffel, unterstandig oder die Bliiten perigyn. 
Blatter gewohnlich gegenstandig. 

Fa m. L y t h r ace a e. 

Bliiten mit sechs Kelch-, sechs Kronen- und zwolf Staubblattern, 
abel' auch drei- bis 16-zahlig. Gynaeceum aus ein bis sechs ver
wachsenen Fruchtblattern, oberstandig, zu einer Kapsel werdend. 
Meist Krauter. - Lythrum Salicaria = Wei d eric h, Fig. 101 und 
370; vgl. den Befruchtungsvorgang auf Seite 95. 

Fig. 370. Lythrum Salicaria. Links der aufgeschlitzte Kelch mit sechs Haupt
und sechs Nebenzahnen und 12 Staubblattern. 

F am. Punica c e ae. 

Kelch und Krone fiinf bis siebengliederig, StaubbHi.tter 00, Car
pelle viele, eine unterstiindige, aus zwei iibereinander liegenden 
Kreisen von Carp ellen bestehende Frucht bildend. - G ran a tap f e I 
= Punica. 

F am. My r t ace a e. 

Meist vier Kelch-, vier Kronen- und viele Staub blatter, sonst 
auch fiinf- odeI' sechszahlig. Gynaeceum zwei- bis vierbHitterig (meist 
auch facherig); Facher ein- bis vielsamig, Frucht eine Kapsel odeI' 
Beere. Holzgewachse. - P a I' an ii sse sind die Samen von Ber-

Potoni., Elemente der Botanik. 3. Anfl. 15 
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tholletia excelsa; My r t e = Myrtus communis; N elk en p f e ff e r , 
P i men t = unreife Friichte von Pimenta officinalis, Fig. 371; EJuca
lyptus globulus zur Entwasserung sumpfigen Bodens benutzt. 

Fig. 371. Pimenta officinalis. 1. = Bliihender Zweig, 2. = Friichte. 

F am. 0 e not her ace a e (0 nag r ace a e ). 

Blumen meist vierzahlig mit acht Staubblattern, auch in allen 
Org[,o,uen zweizahlig oder anders. Fruchtknoten unterstandig, vier
resp. zweifacherig u. s. w., meist zu einer Kapsel mit vielsamigen 
Fachern werdend. Vorwiegend Krauter. - Epilobium, Fig. 372; 
Oenothera biennis = Nachtkerze, Fig. 373; Fuchsia. 

Fig. 372. Epilobium obscurum. 
Links eine aufspringende Frucht. 

Fig. 373. Oenothera bienuis. 

F am. Halo rr h agi dace ae. 

Del' unterstandige Fruchtknoten mit so vielen freien Griffeln, 
als Fruchtblatter vorhanden sind. Facher eineiig, sonst wie bei del' 
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vorigen Familie. Wasserpflanzen oder an sehr feuchten Orten lebende 
Krauter. - MY1"iolJhyllum, Fig. 374; Hippu1"is = Tannwede:l, 
Fig. 375. 

Fig. 374. Myriophyllum spicatum. 

Fig. 375. Hippuris vulgaris. Links 
von der Habitusabbildung die sehr 
einfache Bliite: Perigonblatt, ein 
Stanbblatt, ein Fruchtblatt mit einer 
N arbe; links davon das Staubblatt, 
dannDeckblatt mitBliite, dannFrncht
blatt mit dem verwachsenen Perigon-

hIatt. 

Reihe Umbelliflorae. 

Bluten gewohnlich actinomorph und zwitterig, mit meist vier 
odeI' funf Kelch-, Kronen- und Staubblattern; die Kelchblatter meist 
nul' schwach angedeutet. Fruchtlmoten zwei- (selten mehr-) facherig 
(-blatterig), unterstandig. Facher einsamig. Die einzelnen Bluten 
dieser Reihe sind meist klein und daher nicht sehr auffallend, abel' 
sie stehen dicht beisammen und bilden meist deutliche und den In
sekten von weitem sichtbare Gesellschaften von doppel-doldiger, 
seltener einfach-doldiger odeI' kopfchenartiger Form. 

F a m. A I' a I i ace a e. 

Kelch, Krone und Androeceum funf - bis zehnbHitterig, Gynae
ceum zwei- bis zehnblatterig resp. -facherig und zur Beeren- odeI' 
Steinfrucht werdend. Bluten meist in Trauben- odeI' Rispendolden. 
Meist Holzgewachse. - Hede1"a Helix = E p h e u. 

F am. Urn bell i fe rae. 

Del' Kelch ist mehr odeI' mindel' deutlich an del' Spitze des 
Fruchtknotens als Saum odeI' fiinfzahnig bemerkbar. Blumenblatter 
funf, meist weifs, ungeteilt odeI' ausgerandet, oft mit einer nach innen 
gebogenen Spitze. Staubblatter fiinf. Fruchtknoten zweifacherig; 
Griffel zwei, jeder nach unten in eine N ektarium-Scheibe verbreitert, 
unter der ein Fach des Fruchtknotens liegt. (Y gl. zum voraus
gehenden und folgenden Fig. 376.) 

15* 
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Fl'uchtfachel' bei del' Reife sich von einandel' tl'ennend (als zwei 
T e i Ifl' ii c h t c hen); die Teilfl'iichtchen noch einige Zeit durch den 

Fig. 376. Blutengrundrifs einer orthospermen Um
bellifere. k = Kelch, lJ = Blumenblatter, 8 = 
Staubblatter j an dem Querschnitt des Frucht
knotens bedeuten m das Mittelsaulchen, jt(, die 
Fugenfliiche, e die beiden Eichen, 81' die Striemen, 
hr die Haupt- und n1' die Nebenrippen. (Orig.) 

Fig. 377. Hydrocotyle vulgaris. 
Links unten Frucht, oben Querschnitt 
durch dieselbe. Rechts oben Blute. 

Fig. 379. Peucedanum graveolens. 
Rechts unten Frucht. 

Fig. 378. Cicuta virosa. 

Fig. 380. Carum Petroselinum. Oben 
links Frucht, rechts davon Blute. 
Rechts unten Querschnitt durch die 

J<'rucht. 
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diinnen, meist zweiteiligen Fruchttrager (das stehenbleibende Mit t e I
s au 1 c hen m) an del' Spitze zusammengehalten (Fig. 391). Das 
Teilfriichtchen ist fiinfrippig; die eine Rippe verlauft auf seiner Mitte, 
je eine an jedem Rande und je eine zwischen Mittelrippe und Rand
rippe. Die Rippen hr Fig. 376 entsprechen zur Halfte den Mitten 

Fig. 381. Aegopodium Podagraria. 
Rechts unten Frucht. 

Fig. 383. Angelica silvestris. Rechts 
Eliite, links Frucht und Querschnitt 

durch ein Friichtchen. 

Fig. 382. Aethusa Cynapium. Links 
oben zygomorphe Randblume. Rechts 
Frucht, darunter Querschnitt durch ein 

Friichtchen. 

Fig. 384. Anethum graveolens. Links 
BUtte, darunter Frucht. 

der KelchbHitter, zur Hlilfte del' Grenze je zweier derselben. Die 
Vertiefungen zwischen je zwei Rippen heifsen Thalchen; tifter 
werden die Thalchen durch eine Nebenrippe fir der Lange nach ge
teilt, und es ktinnen die N ebenrippen die Hauptrippen iiberragen. 
Als F u g e n fl a c h e fu bezeichnet man die Beriihrungsflache der 
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beiden Teilfl'tichtchen. In den Thalchen, selten unter den Haupt
l'ippen, sowie auf ~.er Fugenflache finden sich in der Fruchtschale 
eine oder mehrere 01 ftihrende Behalter: die S t r i em e n sr. Der 
Same ist mit del' Fruchtschale vel'wachsen, zuweilen tl'ennt sich indes 

Fig. 385. Peucedanum sativum. Oben 
Blute, unten Frucht und Querschnitt 

durch ein Friichtchen. 

Fig. 387. Daucus Uarota. Rechts 
unten Frucht. 

Fig. 386. Herallieum Sphondylium. 

Fig. 388. Carum Carvi. Links Frucht, 
rechts oben Querschnitt durch dieselbe, 

unten Elute. 

die aufsere Fruchtschale von del' inneren, und es liegt dann del' 
Same scheinbar frei. Del' im Verhaltnis zur GrOfse des Sam ens 
sehr kleine Keimling liegt am Gipfel des sehr reichlichen Eiweifses. 

Nicht selten sind die den Rand des meist doppeldoldigen Bltiten
standes einnehmenden Blumen zygomorph gebaut, indem die dem 
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Mittelpunkt des Bliitenstandes zugewendeten Kronenblatter kleiner, 
die nach aufsen gerichteten jedoch grOfser sind. Man nennt einen 
solchen Bliitenstand s t r a hIe n d. Durch diese Eigentiimlichkeit in 
del' AusbiIdung del' Randblumen wird die Augenfalligkeit der ganzen 
Genossenschaft gesteigert. 

Fig. 389. Pimpinella Saxifraga. 
Oben BHite, links unten Frueht. 

Fig. 391. Anthriseus Cerefolium. 
Links unten Bliite, reehts Frueht und 

Quersehnitt durch ein Friiehtehen. 

Fig. 390. Torilis Anthriseus. Links 
unten BIute, reehts ohen Frueht. 

Fig. 392. Chaerophyllum temulum. 
Ohen Blute, rechts unten Frueht, links 

Quersehnitt dureh eiu Friichtchen. 

Die DeckbHitter del' Bliiten sind meist ausgebildet, haufig auch 
die del' Doldchenstiele; sie vereinigen sich am Grunde des Doldchens 
zu einem H ii 11 c hen resp. am Grunde del' Dolde zu einer H ii 11 e. 

Die Laubblatter besitzen Scheiden und sind meist mehrfach-ge
fiedel't. Krautige Pflanzen. 
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Or tho s per mea e. Eiweifs auf der Fugenseite flach. - Hy
drocotyle, Fig. 377; Cicuta virosa = Was s e r s chi erl i ng, Fig. 378; 
Peucedanum graveolens=Sellerie, Fig. 379; Carum (Petroselinum) sati
vum = Pet e r s iIi e, Fig. 380; Aegopodium Podagmr·ia = G i e r s c h , 

Fig. 393. Myrrhis odorata. Links 
Frucht. 

Fig. 394. Conium maculatum. 
Rechts eine Frueht. 

Fig. 381 ; Aethusa Cynapium= Hun d s
pet e r s i Ii e, Gar ten - S c b i e r 1 i n g, 
Fig. 382 ; Angelica silvestri.s = B r u s t -
w u r z, Fig. 383; Peucedanum graveo
lens = Dill, Fig. 384; Peucedanum 
sativum = Pas tin a k , Fig. 385; 
Heracleum Sphondylium = Bar e n
k 1 au, Fig. 386; Daucus Camta = 
Mobrritbe, Mtibre, Fig. 387; 
Carum Carvi = Kit m mel, Fig. 388; 
Pimpinella Anisum = Ani s; Pimpi
nella magna und P. Saxifraga = 
Bi b ern e 11 e, Fig. 389; Oenanthcaqua
tica = Was s e r fen c h e 1 ; Foeniculum 
vulgare = Fen c bel; Levisticmn offi
cinale = Lie b s t ti eke 1; Archangelica 
officinalis = Eng e 1 w u r z; Impera
toria Ostruthium = Me i s t e r w u r z. 

Campylospermeae. Eiweifs 
auf der Fugenseite mit Langsrinne. -
TorilisAnthriscus=K 1 e t ten k e r bel, 

Fig. 390; Anthriscus vulgaris = H e eke n k e r bel; Anthriscus Cerc
folium = K e r bel, Fig. 391; Chaerophyllum temulum = Tau me 1-
k e r bel, Fig. 392; Myrrhis odorata = Sit f s dol de, Fig. 393; (g e -
fleckter) Schierling = Conium maculatum, Fig. 394. 

Fig. 395. Coriandrum sativum. 
Links in der Mitte Frucht, unten 
Querschnitt durch ein Friichtchen, 

roohts davon Bliite. 
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Co e los per mea e. Eiweifs auf der Fugenseite halb-kugel-
formig ausgehOhlt. - Coriandrum sativum = K 0 ria n d e r, Fig. 395. 

F am. Cor n ace a e. 

Blumen mit vier Kelch-, Kronen- und Staubblattern. Frucht
knoten zweifacherig, zur Steinfrucht werdend. Meist Holzpflanzen 
mit Trugdolden. Blatter gegenstandig, einfach. - Carnus, Fig. 396; 
Oornus mas = K 0 rn elki rs che, He rli tze. 

Fig. 396. Comus sanguinea. Links unten BIute, rechts davon Fruchtknoten 
mit Kelch. Rechts zwei Friichte. 

n. B eihengruppe Sympetalae. 

Pflanzen mit im allgemeinen wenigstens am Grunde verwachsenen, 
also nicht freien Kronenblattern. 

Reihe ErieMes. 

Bliiten meist actinomorph und zwitterig mit meist vier odeI' fUnf 
Kelch-, Kronen- und fiinf oder zehn, meist mit je 2 Poren auf
springenden Staubblattern; in letztem Falle je fiin(Staubblatter einen 
Kreis bildend, dessen erster meist VOl' den Kronenblattern, dessen zweiter 
VOl' den Kelchblattern zwischen dem ersten Kreis und den Frucht
blattern steht. Fruchtknoten aus zwei bis vielen Fruchtbl1ittern 
(-fa chern) gebildet. Pollenkorner oft zu je vier (in Tetraden) ver
eint. Die meisten Arten sind immergriine Holzgewachse. 

F am. P i r 0 1 ace a e. 

Kronenbl1itter meist frei. - Pirola, Fig. 397; F i c h ten spa r gel 
= Monotropa Hypopitys, Fig. 398 (vergl. Seite 84). 
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Fig. 397. Pirola rotundifolia. Fig. 398. Monotropa Hypopitys. 
Rechts Frucht und zwei Perianth

blatter. 

F am. Ericaceae. 

Kronenblatter meist verwachsen. 
Va c c in i e a e. Das Gynaeceum unterstandig, zu einer Beere 

werdend. - He ide 1- oder B 1 a u bee r e = Vaccinium Myrtilltus, 
Fig. 399; Preifsel- oder Kronsbeere = Vaccinium Vitis Idaea, 
Fig. 400; Moo s bee I' e = Vaccinium Oxycoccos. 

Fig. 399. Vaccinium Myrtillus. Fig. 400. Vaccinium Vitis Idaea. 
Links unten ein Staubblatt. Rechts ein Staubblatt. 

E ri c e a e. Das Gynaeceum oberstandig. Kapsel sich in der 
Mitte del' Aufsenwandungen del' einzelnen Facher oifnend, d. h. fa c h
spa 1 t i g. Frucht selten beerig. - H e ide k I' aut = Oalluna vulgaris, 
Fig. 401: Moo I' he ide = Erica Tetralix; Arctostaphylos Uva ursi, 
Fig. 402. 
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Rho d 0 rea e. Das Gynaeceum oberstandig. Kapsel sich an 
den Scheidewanden del' Facher offnend, d. h. wan d spa 1 t i g. -
A z ali e = Azalea; Alp en r 0 s e u. s. w. = Rhododendron; POI'S t, 
i'Io t ten k r aut = Ledum palustre. 

\ 

Fig. 4Ul. Ualluna vulgaris. Links 
oben ein Staubblatt, rechts unten ein 

Laubblatt. 

Fig. 402. Arctostaphylos Uva ursi. 
Roohts unten ein Staub blatt. 

Reihe Primulales. 

Bltiten actinomorph und zwitterig, meist mit ftinf Kelch-, Kronen
und Staubblattern, sonst die Bltiten auch vier- bis achtzahlig. - Die 
Staubblatter stehen VOl' den Kronenblattern. Fruchtknoten einfacherig, 
ein- bis vieleiig, Placenta am Grunde desselben. 

F a m. PI' i m u 1 ace a e. 

Fig. 403. Zwei Blumen (1 - kurz
grifflige, 2 = langgrifflige) von Pri
mula elatior. StaubbUitter vor den 
Kronenzipfeln del' Kronenrohre an
gefugt. Ovar mit grundstandiger, 

vieleiiger Placenta. 

Fig. 404. Primula officinalis. 
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Fruchtknoten eingrifflig, zu einer vielsamigen Kapsel werdend. 
Fig. 403. Vergl. Bestaubungs-V erhaltnisse auf Seite 94. Krauter.
S chI ii sse 1 b 1 u me, Au r ike 1 = Primula, Fig. 403 und 404; 
Lysimachia, Fig. 405; G a u c h h e iI, rote Mi ere = Anagallis 
arvensis, Fig. 406; Hottonia; Alp e n v e i 1 c hen, Sa u b rot = Oy
clamen europaeum. 

Fif!. 405. Lysimachia vulgaris. 

Fif!. 406. Anagallis arvensis. Rechts 
unten geoffuete Frucht, Stempel nebst 

Kelch und ein Staub blatt. 

F aID. PI u ID bag ina c e a e. 

Fruchtknoten fiinfgrifflig, eineiig. Krauter und Holzgewachse. -
Gras n elk e = Armeria vulgaris, Fig. 407. 

Fif!. 407. Armeria vulgaris. 
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Reihe Ebenales. 

Fruchtknoten gefachert, sonst alles im allgemeinen wie bei der 
vorigen Reihe. Holzgewachse. 

F am. Sap 0 t ace a e. 

Gynaeceum oberstandig, mit eineiigen Fachern. - Palaquium, 
Fig. 408. 

Fig. 408. Palaquium Gutta. 

F am. E ben ace a e. 

Gynaeceum oberstandig mit zweieiigen Fachern, die oft durch 
"falsche Scheidewande" geteilt sind. - Diospyros Ebenum. 

F am. Sty rae ace a e. 

Gynaeceum halb- oder ganz unterstandig, mit ein- bis mehreiigen 
Fachern. - Styrax. 

Reihe Contortae. 

BlUten actinomorph, mit vier oder fUnf, seltener vielen Kelch-, 
Kronen- und Staubblattern, seltener die letzteren in der Zweizahl 

~II 
Fig. 409. Fraxinus 

Omus. A = Bliite 

in 811, Bu. 0 Friichte 

in 111, 0 der Lange 

nach aufgeschnitten, 

um den Embryo im 

B C 
Endosperm zu zeigen. 
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Fig. 410. Fraxinus excelsior. 
Links oben eine zweigeschlechtige 
Blute (zwei Staubbliitter und ein 
Stempel), darunter zwei mannliche 

Bluten, jede zweimannig. 

III 

',:?: 
IV 

vorhanden. Staubblatter der Krone 
angewachsen. Gynaeceum oberstandig, 
aus zwei Fruchtblattern gebildet. Fig. 
411 II. Blatter gegenstandig. 

F am. Ole ace a e. 

Kelch und Krone zwei- bis vier, 
blatterig. Androeceum zweimannig. 
Fruchf eine zweifacherige (-blatterige) 
Kapsel, Fliigelfrucht oder Beere mit 
ein- bis mehrsamigen Fachern, Fig. 409 
bis 411. Holzpfianzen. - L i gus t e r , 
R a i n wei d e = Ligustrum vulgare; 
F Ii e d e r = Syringa; (g em e i n e) 
Esc h e = Fraxinus excelsior, Fig. 410; 
Fr. Ornus = Manna-Esche, Fig. 
409; (e ch ter) J as min=Jasminum; 
Olea europaea = 01 i v e, 01 b a u m , 
Fig. 411; Forsythia. 

Fig. 411. Olea europaea. 
I = Blute; II = Grundrifs 
derselben; d = Deckblatt, a 
und fJ = Vorbliitter; III = 
Frucht; IV = bliihenderZweig. 

- (II nach Eichler.) 

Fam. Lo g aniac e a e. 
Fruchtknoten zwei- bis vierfiicherig; Facher mit ein bis mehreren 

Eichen, Fig. 412. Meist Baume. - Strychnos nux 'vomica. 

Fig. 412. Bliite von Strychnos 
nux vomica. I = Krone der 
Lange nach aufgeschlitzt und 
ausgebreitet. (Nach Luerssen.) 
II = Grundrifs; d = Deck
blatt, a und fJ = Vorblatter. 
(Nach Eichler.) - Schwach 

vergr. 
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F am. G en tianaceae. 

Kelch, Krone und Androeceum meist vier bis fiinfzahlig. Kapsel 
meist deutlich einfacherig, mit zwei wandstandigen, vielsamigen Pla
centen, sich zweiklappig offnend. Fig. 413. Krauter. - En z ian 
= Gentiana; Erythraea Oentaurium = T a us e ndgiildenkra u t, 
Fig. 414; Menyanthes trifoliata = Bit tel' - odeI' Fie bel' ld e e, 
Fig. 413 u. 415. 

Fig. 413. Grundrifs del' Blume 

von Menyanthes trifoliata. 

Unten Deckblatt, « und {J = 
Vorbliitter, 1-5 = Kelch. 

(Nach Eichler.) 

Fig. 414. Erythraea Centaurium. 

Fig. 416. Vinca minor. 

Fig. 415. Menyanthes trifoliata. 

Fam. Apocynaceae. 

Kelch, Krone und Androeceum 
meist je fiinfblatterig. Fruchtblatter 
zwei, zu Kapselfriichtchen werdend. 
Krauter odeI' Straucher. - 1m mer
g I' ii n, Sin grii n = Vinca, Fig.416; 
Ole and e r = Nerium Oleande,.. 

F a m. A sci e pia d ace a e. 

1m allgemeinen wie bei den Apo
cynaceen, abel' die Staubblatter mehr 
odeI' wenigerverwachsen und derPollen 
einer jeden Staubbeutelhalfte zu einem 
Pollenpackchen verklebt. - Asclepias; 
Oynanchtum; Stapelia = A asp fl a n z e 
(die Blumen nach Aas riechend). 
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Reihe Tubiftorae. 

Bliiten aus 4 Quirlen gebildet, von denen das oberstandige 
Gynaeceurn rneist rninderzahlig, die iibrigen gleichzahlig (rneist fiinf
zahlig) sind, Staubblatter der Krone angewachsen. Actinornorph oder 
zygornorph, in letzterern FaIle rneist mit minderzahligem Staub blatt
quirl. Bei den V orfahren wird hier das Androec urn ebenfalls fiinf
zahlig angenommen, jedoch verkiirnrnern in den rneisten Fallen ein 
oder drei Staubblatter, die als Rudimente noch sichtbar sind, oder 
sie schlagen ganz fehl, sodafs wir vier- resp. zweirnannige Bliiten 
erhalten. 1m ersten FaIle sind zwei Staubblatter kiirzer als die 
beiden anderen. 

F am. Con v 0 I v u I ace a e. 

Kapseln rneist zweifacherig, mit zwei- (auch ein-) sarnigen Fachern. 
Keirn irn Sarnen gekriimmt. Meist windende Pflanzen. Wegen des 
Bliitenbaues vergl. Fig. 417. 

Fig. 417. Grundrifs einel' Convol
vulaceenbliite. Unten- Deckblatt, a 
und {J = Vol'bliitter, 1-5 Kelch. 

(Nach Eichler.) 

Fig. 418. Convolvulus sepium. Rechts 
unten Stempel, links davon zwei Vol'
bliitter der Bliite unter dem Kelch, del' 
weiter links ebenfalls besonders dar-

gestellt ist. 

Con v 0 I v u I e a e. Nicht schmarotzend, mit griinen Laubblattern; 
Convolvulus = Win de, Fig. 418; Bat ate = Ipomoea Batatas, 
Fig. 419. 

C usc ute a e. An den Stengeln frernder Pflanzen schrnarotzende 
Pflanzen ohne griine Laubblatter. Vergl. Seite 84. - Cuscuta = 
Teufelszwirn, Fig. 420; Cuscuta Eipilinum = Flachsseide. 
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I 

Fig. 419. Ipomoea Batatas. Fig. 420. Cuscuta europaea, eine 
Wiesenpflanze umschlingend. Rechts 

Frucht. 

F am. Pol e m 0 n i ace a e. 

Ovar dreifacherig. Samen mit geradem Keirn. - Phlox; J a cob s -
oder Him mel s lei t e r = Polemonium coeruleum, Fig. 421. 

Fig. 421. Polemonium coeruleum. 

F am. Asp e ri f 0 I ia ce a e (Boraginaceae). 

Fruchtknoten zweiblatterig, zweifacherig, mit zweisamigen Fachern, 
unter demselben ein N ektarium-W ulst. Die Facher teilen sich durch 
Einschnurung in je zwei einsamige Schliefsfruchtchen. Fig. 422. 
Unberufene Gaste werden oft durch hohle Aussackungen der Krone, 
H 0 hIs c h u p pen, welche den Schlund mehr oder minder verschliefsen, 
abgehalten. Die ganze Pflanze meist stark rauhhaarig. - He Ii 0 tr 0 p 
= Heliotropium; Hun d s z u n g e - Oynoglossum officinale; B 0 r -

Potonie, Elemente del' Botanik. 3. Auf!. 16 
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ret s c h = Borago officinalis; 0 c h sen z u n g e = Anchusa offici
naZis; S c h war z w u r z e 1 = Symphytum officinale, Fig. 423; Nat tel'
klo p f = Echium vulgare, Fig. 424; L u n g e n k r aut = Pulmonaria; 
Vel' g i f s m e inn i c h t = Myosotis. 

Fig. 423. Symphytum officinale. 
Rechts ein Staubbla tt mit einer Hohl
schuppe. Die aufges chlitzte Krone 
in der Mitte unten zeigt fiinf Hohl
schuppen und mit diesen abwechselnd 

fiinf StaubbHitter. 

Fig. 422. Blumengrundrifs einer 

Asperifoliacee. k = Kelch, h = 

Krone, 8 = Staubbliitter, n = 

Nektarium, f = Fruchtknoten, 

6 = Eichen. (Original.) 

Fig. 424. Echium vulgare. Links 
oben die aufgeschlitzte Krone mit 
den anhaftenden Staubbliittern, rechts 

unten Kelch mit Stempel. 

F am. Verb enaceae. 

Gynaeceum meist steinfruchtartig werdend, mit ein bis vier 
Stein (Schliefs-) friichtchen, aufserlich ungeteilt, sonst den Labiaten 
ahnlich. - E is en k r aut = Verbena officinalis, Fig. 425. 

Fa m. Lab i a t a e. 

Die Frucht der Lip pen b 1 ii tIe r, wie diese Gewachse wegen del' 
eigenartigen Ausbildung del' Kronen genannt werden, besteht in del' 
Jugend aus zwei zweisamigen Fachern f, Fig. 426, welche durch all
mahliche Einschniirung in vier einsamige Schliefsfriichtchen f, Fig. 4-27, 
iibergehen. Die in del' Vier- oder Zweizahl vorhandenen Staubblattel', 
Fig. 428-430 und 431 rechts unten, von denen im ersten Falle 
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zwei Hinger und zwei kurzer sind, werden oft durch die dann einen 
Schirm. bildende, helmartige Oberlippe vor Regen geschutzt. Die 
Unterlippe dient bei geeigneter Ausbildung als Sitz fur das Honig 
suchende, die Blume befruchtende Insekt. Der unterhalb der Frucht 
befindliche Teil des Torus ist zum Nektarium metamorphosiert. Fig. 105, 
426, 427. Vergl. auch Seite 97. Blatter gegenstandig. - Basi-

Fig. 425. Verbena officinalis. Links Kelch mit Frucht und ein Friichtcben. 

Fig. 426. GrundriCs einer viermii.n-· 
nigen Labiaten-Blume, deren beide 
Fruchtblll.tter noch nicht eingeschniirt 
sind. k = Kelch, b = Krone, B = 
Staubblll.tter, 1& = Rudiment eines 
Staubblattes, n = Nektarium, f = 

Fruchtknoten mit Eichen e. (0.) 

Fig.427. BlumengrundriCs von Salvia. 
k = Kelch, b = Krone, 8 = Staub
blll.tter, :& = rudimentll.re Staubblll.tter, 
11 = abortiertes Staubblatt, n = 
Nektarium, f = Fruchtknoten mit 

den vier Eichen 6. (0.) 

Ii k u m = Ocimum BasiZicum; W 0 If s tr a p p = Lycopus eU1'opaeus, 
Fig. 431; Salvia, Fig. 105,427,430,432; Majoran, Mairan = 
Origanum Majm'ana; P f e if e r - oder B 0 h n en k r aut = Satureja 
hortensis; Y sop = Hyssopus of(icinaZis; Kat zen n e sse I = Nepeta 
Oataria; Gun d e r man n = Glechoma hederacea, Fig. 433; B i e n e n
s aug, Tau b n e sse I = Lamium, Fig. 434; Stachys; Ajuga, Fig. 435; 
R 0 sma r i n = Rosmarinus officinalis; L a v end e I = Lavandula 
o{ficinalis, Fig. 428; (Ci t ron en -) Me Ii sse = Melissa of{icinalis; 

16* 
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T b y m ian = Thymus vulgaris; Que n del = Thymus Serpyllum; 
Pfefferminze = Mentha piperita, Fig. 429; Krauseminze = 
Mentha crispa. 

Fig. 428. Fig. 429. 

Fig. 428 Blume von Lavandula vera, 429 von Mentha piperita, 430 von Salvia 
offieinalis. Links immer die Blume von aufsen, reehts die Krone mit den an
sitzenden Staubbllittern vorn aufges('hlitzt und ausgebreitet dargestellt. u = 
Unter-, 0 = Oberlippe, a = Staubbeutel, jeder mit fadenf6rmigem, wie ein Hebel 
dem Staubfaden aufsitzenden Conneetiv, darunter die Rudimente zweier Staub-

bllitter (Staminodien), n = Narbe. Sehwach vergr. (Naeh Luerssen.) 

Fig. 431. Lyeopus europaeus. Fig. 432. Salvia pratensis. 



Dicotyledoneae. 245 

Fig. 433. Glechoma hederacea. 

Fig. 435. Ajuga reptans. 

Fig. 434. Lamium purpureum. 

Fig. 436. Solanum lligrum. Links 
oben Frucht, darunter Kelch mit 
Fruchtknoten, darunter ein Staub-

blatt. 

F am. Solanaceae. 

Fruchtknoten meist zwei-, abel' auch bis fiinffachel'ig, zu einer 
vie1samigen Kapse1 oder Beere werdend. - N a c h t s c hat ten = 
Solanum nigrum, Fig. 436; K art 0 f f e 1 = Solanum tuberosum ; 
Tom ate, Lie b e sap f e 1 = Solanum Lycopersicum; Atropa Bella
donna = Tollkirsche, Belladonna, Fig. 437; Datura Stramo
nium = Ste chapfe 1, Fig. 438; Nicotiana Tabacum = Tabak, 
Fig. 439; Hyoscyamus niger = B i 1 s e 11 k r aut, Fig. 440. 
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Fig. 437. Atropa Belladonna. Rechts 
Querschnitt durch die Beere. 

Fig. 439. Nicotiana Tabacum. 

Fig. 438. Datura Stramonium. 

Fig. 440. Hyoscyamus niger. In del' 
Mitte die Frucht nach Entfernung 
del' vorderen Kelchhalfte, rechts da
von Stuck del' aufgeschlitzten Kronen
riihre mit den ansitzenden Staub-

bliittern. 

F am. Sc r 0 ph u 1a ria c e a e. 

Fl'ucht kapselig und meist vielsamig. Blatter wechsel- oder 
gegenstandig. Fig. 441 bis 445. 

Ant i r r h i n e a e. Deckung der Kronenzipfel meist "absteigend". 
Bei Verbascum funf fruchtbare Staubblatter. Fig. 442. - K 0 n i g s -
kerze, Wollkraut = Verbascum, Fig. 442; Lowenmaul = 
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Antirrhinum; Linaria = Lei n k r aut; Gratiola officinalis = Got t e s -
Gnad en k r aut; Veronica Chamaedrys = Mann ertre u, Fig. 443; 
Digitalis purpurea = Fin gel' hut, Fig. 444. 

Pig. 441. Blumengrundrifs 
einer Scrophulariacee. k = 
Kelch, b = Krone, 8 = Staub
blatter, x = Rudiment eines 
Staubblattes (nStaminodium"), 
f = Fruchtknoten mit den Ei-

chen e. (Original.) 

Fig. 442. Grundrifs der Verbascum
Blume. a und {J = Vorbliitter, unten 

Deckblatt. (Nach Eichler.) 

Fig. 444. Digitalis purpurea. 

Fig. 443. Veronica Chamaedrys. 

Fig. 445. Lathraea Squamaria. 

R h ina nth e a e. Deckung del' Kronenzipfel meist "aufsteigend". 
Pflanzen oft schmarotzend. - Melampyntm = Wac h tel wei zen; 
Pedicularis = L au s e k r aut; Euphrasia officinalis = Aug e n t r 0 S t; 
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Alectorolophus; S c h u p pen w u r z = Lathraea Squamaria, Fig. 445 
(vergl. Seite 84). 

F a m. Len t i b u 1 a ria c e a e. 

Der- Hauptunterschied dieser Familie von den Labiaten und Scro
phulariaceen besteht in dem Besitz einer im Mittelpunkt der ein
facherigen Frucht befindlichen, mehrsamigen Placenta. - Pinguicula, 
Fig. 446; Utricularia, Fig. 447. (Vergl. auch Seite 85.) 

Fif!. 446. Pinguicula vulgaris. Fig. 447. Utricularia minor. 

F am. Oro banchaceae und Ge sn eraceae. 

Gynaeceum zuweilen unterstandig, zu einer einfacherigen, viel
samigen Kapsel werdend, welche wandstandige Placenten besitzt. -
S ommerwurz, Wiirg er = Orobanche, Fig. 448. (Vergl. auch 
Seite 84.) 

Fig. 448. Orobanche caryophyllacea, auf einer Rubiacee schmarotzend. 
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Reihe Plantaginales. 

Fam. Plantaginaceae. 

Bliiten actinomorph, mit vier Kelch-, Kronen- und StaubbHittern. 
Frucht meist kapselig und mit Derkel aufspringend. - We g e ric h , 
Wegebreit, Wegeblatt = Plantago major, Fig. 449, media und 
lanceolata. 

Fig. 449. Plantago major. 

Reihe Rubiales. 

Bliiten meist actinomorph, mit meist vier bis fiinf Kelch- (oft 
unscheinbar oder fehlend), Kronen- und Staubblattern; letztere der 
Krone angefiigt. Gynaeceum unterstandig. Blatter gegenstandig. 

Fam. Rubiaceae. 

Fruchtknoten zweifacherig. Blatter mit Nebenblattern, die meist 
verwachsen sind. 

Stell a t a e. J edes der zwei Fruchtfacher einsamig; bei der 
Reife losen sie sich als trockene, seltener steinfruchtartige Schliefs
friichtchen von einander. 

Aus theoretisch-morphologischen Griinden ist anzwlehmen, dafs 
die einen Quirl bildenden, ungeteilten, ganzrandigen Blatter (Fig. 450) 
teils Haupt-, teils N ebenbHitter sind,' welche letztere bei den Rubia
ceen ebensogrofs erscheinen wie die Hauptblatter. Oft sind die sich 
beriihrenden, zu zwei verschiedenen Hauptblattern gehOrigen N eben
blatter im Laufe der Generationen miteinander verwachsen, sodafs bei 
vielen der heutigen Arten zwischen den Hauptblattern Blatter stehen, 
von denen angenommen wird, dafs zu ihrer Bildung zwei N ebenblatter 
beigetragen haben. Erblicken wir also bei einer Galium-Art einen 
vierblatterigen QUirl, so miifsten wir nach dem Gesagten zwei dieser 
Blatter, welche sich gegenUberstehen und in ihren Achseln Sprosse 
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tragen konnen, als Hauptblatter ansehen; die zwei anderen waren 
dann homolog vier paarig verwachsenen Nebenblattel11. Man konnte 
jedoch auch annehmen, dafs in diesem Falle je ein Nebenblatt abortiert 
und das andere erhalten worden sei. Es fragt sich nul', fill' welche 

Fig. 450. Galium Aparine. 
Links Frucht, rechts Hlattspitze, 

darunter Bliite. 
Fig. 451. Coffea arabi ca. f = Fl'ucht, 

8 = Same. 

Fig. 452. Cinchona. Rechts unten Frucht und Eliite. 

Ansicht sich in jedem Einzelfalle die meisten und triftigsten Griinde 
beibringen lassen. - (E c h te) Far b er rot e, Krapp = Rubia 
tiruiorum; Labkraut = Galium, Fig. 450; Waldmeister = 
Asperula odorata. 

Co ff e a e. Fruchtfacher einsamig. N ebenblatter klein, schuppen
formig. - K a ff e e = Coffea ambica, Fig. 451. 

C inc h 0 n e a e. Fruchtfacher vielsamig. N e benblatter wie bei 
den Coffeen. - Fieberrindenbaum = Cinchona, Fig. 452. 
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F a m. Cap r i f 0 Ii ace a e. 

Fruchtknoten drei- bis fiinffacherig. Fig. 453. N ebenblatter 
fehlen oft oder sind frei. Bliiten zuweilen zygomorph. Schnee
ball = Vibu1'f/um Opulus; G e if s b 1 at t = Lonicera; Sambucus 
nigra = Holunder, Fig. 453, 454. 

----d 

Fig. 453. Gnmdrifs der Bliite von 
Sambucus nigra. d = Deckblatt, a 
und fJ = Vorblatter. (Nach Eichler.) 

Fig. 454. Sambucus nigra. 

Reihe Aggregatae. 

Meist Kelch- und Kronenblatter fiinfzahlig; Staub- und Frucht
blatter minderzahlig; erstere del' Krone angefiigt; Gynaeceum unter
standig zu einer einsamigen Frucht werdend. 

Fam. Valerianaceae. 

Kelch unscheinbar, bei Valeriana, Fig. 455 D, an del' Frucht zu 
eillem als Flugapparat dienenden Haargebilde (P a p pus) auswachsend. 

Fig. 455. Valeriana officinalis. A = Bliite, B diesel be der Lange nach halbiert, 
0= junge Frucht mit noch eingeroUtem, D reife Frucht mit ausgebreitetem Pappus. 

Die rohrige, mehr odeI' mindel' zygomorphe Krone fiinfzipfelig. Blumen 
ein- bis viermannig. Fruchtknoten unterstandig, ein- bis dreiflicherig, 
abel' nul' in einem Fach ein Eichen; zu einem trockenell Schliefs
friichtchen werdend. Fig. 455. - Rap u n z e 1 = Valerianella oli
toria; Valerian a officinalis = B a 1 d I' ian, Fig. 455. 
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F am. Dip s a e a e e a e. 

Blumen meist in Kopfen. Kelehsaum unseheinbar, oft in Borster 
form. Krone oft etwas zygomorph, zweilippig. Androeeeum vie] 
blatterig. Fruehtknoten einfaeherig, zu einem troekenen einsamige 
Sehliefsfriiehtehen wel'dend. J ede einzelne Blume wird von einem au 
Vol'blattern gebildeten Aufsenkeleh umgeben. - Web e r k a r d e 
Dipsacus Fullonum, Fig. 456; Knautia; Succisa; Scabiosa. 

Fig. 456. DipsaClls Fullonum. 

Reihe Campanulatae. 

Keleh-, Kronen- und Staubblatter meist fUnf; letztere oft ve 
waehsen, aber meist frei von del' Krone. Gynaeeeum unterstandil 
ein- bis fiinffaeherig (-blattel'ig). 

F am. C u eu rbi taeeae. 

A B c IJ 

Fig. 457. Citrullus Colocynthis. A = Krone der miinnlichen Blume der Liin€ 
nach aufgeschHtzt und ausgebreitet, die ansitzenden drei Staubbliitter zeigen 
lJ und C = Staubbliitter, lJ mit zwei, 0 mit einer Antheren-Halfte. I) = weil 
Hche Blume; unter der 3lappigen Narbe Staminodien. - A und I) nat. G 

(Nach Berg und Schmidt.) 
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Krautige, vermittelst Ranken kletternde Pflanzen mit actino
morpben, meist eingescblecbtigen und zwar monoeciscben Blumen. 
Fig. 457. Kelcb und Krone meist flinfzipfelig. Das Androeceum wird 
meist aus flinf, S-, U-, N-forruig 
oder andel's gekrlimmte, miteinander 
verwacbsene Staubbeutellialften zu
sammengesetzt, welcbe nach Auffassung 
gewisser Autoren zwei und einem 
halben Staub blatt entsprechen, nach 
anderen aber flinf Staubblattern ent
sprechen, von den en jedes nur 1/2 An
there besitzt. Das Organ B ware 
hiernach als aus zwei Staubblattern 
verwachsen vorzustellen, wahrend das 
Organ C ein einziges Staubblatt vor
stell en wlirde, in den zur Darstellung 
gebrachten Blumen als das unpaare 
Staubblatt zu bezeicbnen ware gegen
tiber den paarigen beiden anderen. 
Beere meist vielsamig und gewobnlich 
dreifacherig. - K li r b i s = Cucurbita 
Pepo, Fig. 458; Flaschenklirbis 
= Lagenaria vulgaris; G u r k e = 
Cucwmis sativus, Fig. 459; Melon e 

.Fig. 458. Cucurbita Pepo. Links 
oben Gynaeceum, rechts oben An

droeceum. 

= Cucumis Melo; Was s e r melon e = Citrullus vulgaris; Z au n
r li b e = Bryonia, Fig. 460; Citrullus Colocynthis = K 0 I 0 qui n t e , 
Fig. 457. 

Fig. 459. Cucumis sativus. Rechts 
oben Androeceum, darunter mannliche 

Blume. 

Fig. 460. Bryonia dioica. 
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F am. Campanulaceae. 

Cam pan u 1 0 ide a e. Bliiten actinomorph. Fruchtknoten zwei
bis fiinffacherig, vielsamig, zu einer durch Ritzen und Locher auf
springenden Kapsel werdend. - Jasione; Phyteuma; G I 0 eke n -
b I u me = Oampanula, Fig. 461. 

Fig. 461. Campanula rotundifolia. 

Lob eli 0 ide a e. Die zygomorphen Blumen resupinieren. Krone 
rohrig, an del' nach oben gewendeten Seite (vor der Resupination 
also an der unteren, vorderen Seite) der Lange nach gespalten, wie 
der Kelch fiinfzipfelig. Die fiinf 
Staubblatter mit rohrig verwachsenen 
Beuteln. Vielsamige Kapsel zwei- bis 
dreifacherig. Fig. 462. - Lobelia, 
Fig. 463. 

~ .. ~ 

.(~~), 
~-

d 

Fig. 462. Grundrifs del' Lobelia
Blume VOl' del' Resupination. (Nach 

Eichler.) 
Fig. 468. Lobelia Dortmanna. 

Fam. Compositae. 

Von den Ausnahmen abgesehen, bilden die meist zweigeschlechti
gen Insektenbliiten (z. B. bei Artemisia: Windbliiten) kopfige Gesell
schaften, hier speziell - wegen des mehr oder minder flach ausge-
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bildeten Bliitenstandbodens, des R e c e pta cuI u m s, welches entweder 
nackt odeI' mit schuppenformigen Bliitendeckbliittern besetzt ist -
als K 0 I' b c hen bezeichnet, Fig. 464. Die Korbchen werden von 
Hochbliittern kelchartig umgeben, die wir zusammengenommen kurz 
H ii 11 e h nennen wollen, wahrend 
als Auf sen h ii 11 e die oft sehr 
kleinen Hochblattchen, welche 
nicht selten in oft ganz geringer 
Anzahl die Hiille aufsen bekleiden, 
zusammengefa[st werden. An den 
Einzelbliiten ist ein Kelchsaum 
kaum bemerkbar, odeI' del' Kelch 
entwickelt sich schuppig; oftmals 
erscheint er haarig bis federig und 
wird dann Pap pus p genannt. 
In diesen Fallen dient er, da er 
gewohnlich an del' Frucht stehen 
bleibt, bei del' Verbreitung del' ein
samigen, unterstandigen, trockenen 
Schliefsfriichte als Flugorgan. Die 
meist fiinfzipfelige Krone ist ent
wedel' actinomorph oder zygomorph. 
1m letzteren FaIle ist sie entweder 
zweilippig odeI' z un g e nf 0 I' mi g, 
d. h. die Krone bildet, wie es z. B. 
die Einzelbliite Fig. 465 3 zeigt, 
eine kurze Rohre, welche an einer 
Seite einen zungenformigen, lang en 
Lappen b tragt. Nicht selten be
sitzen die Korbchen s t I' a h len d e 
Randbliiten: die Mittelbliiten sind 
dann actinomorph, die randstandigen 
zygomorph gebaut, und die letz
tel' en iibernehmen hier sJlezieller 
die Funktion als Wirtshausschild 
fur die Insekten. Die Staubblatter 
(Fig. 465) in del' Zahl von fiinf be
sitzen gewohnlich freie Staubfaden, 
abel' l'ohl'ig miteinander verwach
sene Staubbeutel, welche den Griffel 
umschliefsen, dessen N ar be durch 
Streckung des Griffels g durch die 
Staubbeutelrohre hindurchwachst 
und endlich am Gipfel derselben 
hervol'sieht, indem sie den in die 
Staubbeutelrohre entleerten Pollen 
VOl' sich her nach aufsen schiebt. 
Erst nachdem dies geschehen ist, 
entfernen sich die beiden Narben
schenkel n von eil1ander und bieten 

Fig. 464. Langsschnitt durch das 
Korbchen einer Composite. I, = 
Hiillbliitter, d = Deckschuppen der 
Bliiten, j = Fruchtknoten, p = Pap
pus, n = Narbe, m = (actinomorphe) 
Mittelbliiten, r = (zungenformige) 

Randbliiten. 

~. 

• • • 
Fig. 465. Arnica montana. 1. = 
Mittelbliite, 2. = dieselbe im Langs
schnitt, 3. = zungenformige Rand
bliite, 4. = Grundrifs einer Mittel
bliite. p = Pappus, b = Krone, sf 
= Staubriiden, sb = Staubbeutel, j 
= Fruchtknoten, g = Griffel, n = 
Narben, 8 = Eichen. - Vergr. (0.) 
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ihre zwischen denselben befindliche empfangnisfahige Stelle der Au1'sen
welt dar. 

Die Arten dieser grofsen Familie machen an Zahl (etwa 10 000) 
nngeflihr den neunten oder zehnten Teil aller Siphonogamen ans. 

Fig. 466. Eupatorium cannabinum. 
Links Frucht mit Pappus, rechts 

Blute. 

Fig. 468. Senecio Jacobaea. Rechts 
actinomorphe Bliite , links davon 
Zungenblume Yom Rande des Korb-

chens. 

Fig. 467. Petasites officinalis. Rechts 
weibliche Blute und aufgeschlitzte 

Krone der mannlichen Blute. 

Fig. 469. Anthemis arvensis. Links 
actinomorphe Blute, rechts davon 
Deckschuppe derselben, rechts oben 
davon zungenformige Blume des 

Randes. 

Tub u 1 i flo rae. Kor bchen mit lanter actinomorphen Rohren
blfiten odeI' die Randblfiten strahl end, mit zungenformigen Kronen. -
Hierher die meisten Arten. - Jf}upatorium cannabinum, Fig. 466; 
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Petasites officinalis=Pestilenzwurz, Fig. 467; Astt'1·; Bellisperennis 
= G it n s e b 1 ii m c hen; Senecio vernalis = W u c her k r aut; Senecio 
milgaris; S. Jacobaea, Fig. 468; Artemisia vulgaris = B e i f u f s ; 
Artemisia Dracunculus = Est rag 0 n; A. Absinthium = We r m u t ; 

Fig. 470. Achillea Millefolium. Links 
unten actinomorphe Bliite und zungen

formige llitndblume. 

Fig. 472. Cil'sium arvense. Rechts 
unten Frucht mit Pappus. 

Fig. 471. Lappa minor. Links Bliite, 
rechts Frucht mit Pappus. 

Fig. 473. Centaurea Cyanus. Links 
Liingsschnitt durch eine Mittelbliite, 
dariiber Ende des Griffels; l'echts oben 

Randbliite. 

Ohrysanthemum Leucanthemum = W u c her b 1 u me; Anfhemis arvensis 
= Hun d s k ami 11 e, Fig. 469; Pyrethrum roseum, deren Korbchen zu 
per sis c hem Ins e k ten p u 1 v e r; Achillea Millefolium = S c h a f
garbe, Fig. 470; Helianthus annuus = Sonnenblume; Lappa = 
Klette, Fig. 471; Oarduus und Cirsium = DisteIn, Fig. 472; 

Potonie. Elemente <ler Botanik. 3. Auf!. 17 
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Centaurea Cyanus = K 0 rn b I u me, Fig. 473; Cynara Scolymus = 
A rti s c ho eke, Fig. 474; Carthamus tinctorius = S afl 0 r, Fig. 475 ; 
Matricaria Chamomilla = Kamille, Fig. 476; Arnica montana = 
W 0 h I v e rl e i b, Fig. 465. 

Pig. 474. Cynara Scolymus. 

Fig. 476. Matricaria Chamomilla. 
Links oben Randbliite, daneben Narbe 
derselben, rechts unten Mittelbliite, 
dariiber ihreNarbe, links unten Frucht. 

Fig. 475. Carthamus tinctorius. 

Fig. 477. Leontodon hispidus. 
Rechts oben Bliite. 

Lab i a t i fl 0 rae. Bliiten zweilippig. 
Li gu lifl 0 ra e. AIle Bliiten zungenformig. - Leontodon, Fig. 477; 

Sonchus = Sa u di s te I, Fig. 478; Scorzonera hispanica = S ch w ar z
wurzel; Lactuca, Fig. 479; Lactuca sativa = Latticb, Kopf
S ala t; Lactuca virosa = Giftlat ti cb, Fig. 480; Tragopogon = 
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Bocksbart, Fig. 481j Oichorium Intybus =Cichorie, Fig. 482; 
Oichorium Endi1Jia = End i vie; Orepis, Fig. 483 ; Hieracium, Fig. 484 ; -
Taraxacum officinale Lowen z a h n, Fig. 485. 

Fig. 478. Sonchus oleraceus. Rechts 
uuten Frucht mit Pappus. 

Fig. 480. Lactuea virosa. 

Fig. 479. Lactuca muralis. Links 
Frucht mit Pappus. 

Fig. 481. Tragopogon pratensis. 
Links Frucht mit Pappus. 

17* 
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Fig. 482. Cichorium Intybus. 

Fig. 484. Hieracium Pilosella. In 
der Mitte eine Einzelbliite. 

Fig. 48.'1. Crepis virens. Links oben 
Frucht mit Pappus, rechts unten Blute, 

daneben links die N arbe. 

Fig. 485. Taraxacum officinale. 



Pflanzengeographie.*) 
(Phytogeographie. ) 

Die Hanptnrsachen, welche das V orkommen gerade der jetzt vor
handenen Arten und ihre angenblickliche Verteilnng iiber die Erde 
znr Folge haben, sind zn snchen 

1. in den Verandernngen, welche die Erde in vorhistorischen 
(geologischen) nnd historischen (recenten) Zeiten erlitten hat, also in 
g e 0 log i s c hen nnd his tor i s c hen E r s c h e inn n g en, 

2. in den k lim a tis c hen E i n fl ii sse n nnd 
3. in den chemischen oder physikalischen Eigen

s c h aft e n des den Pflanzen als U ntergrnnd dienenden Bodens. 
Wir konnen an dieser Stelle diese Ul'sachen nicht naher be

sprechen, da dies den Rahmen der "Elemente" weit iiberschreiten 
wiirde, nnd verweisen auf das citiel'te Werk von Ascherson nnd auf 
die "Illustrierte Flora von Nord- nnd Mitteldeutschland" (4. Aufl.) 
des Verfassers, welche die in Rede stehenden VerhiUtnisse an der 
Pflanzenwelt eines begrenzten Gebietes eingehender auseinandersetzt. 
Hier, wo wir es mit der Vegetation del' ganzen Erde zu thnn haben, 
kann nnr eine knrze Besprechnng des Resnltats jener Ursachen, also 
der jetzigen Verbreitnng del' Pflanzen, gegeben werden. 

Die natiirlichen Florengebiete. 
1. Die arktische Flora. 

Das Gebiet derselben (wie der anderen Florengebiete) wird dnrch 
die beigege benen Kartchen, Fig. 486 und 487, veranschanlicht. 

Die bei weitem meisten Arten sind mit ihren nnterirdischen 01'
ganen ansdanernd nnd zeichnen sich dnrch auffallend niedrigen Wnchs 
ans. Die Griinde fiir diese Erscheinnng liegen darin, dars eine eiu
jahrige Art, die doch erst die nnterirdischen Organe ansbilden mnCs, 
von der Keimnng des Sam ens bis znr Frnchtbildnng meist mehr Zeit 

*) Ausfiihrlicheres in: P. Ascherson, Pfianzengeographie (Lenuis-Frank, 
Synopsis der Botanik. 1. Teil, 3. Auf!. 1883, p. 724-834). 
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gebrancht als eine ansdanernde, bei welcher mit dem Beginn der 
Vegetations - Periode die nnterirdischen Teile - oft schon mit den 
Anlagen fUr Blatter und Bl1iten - bereits da sind. Die arktischen 
Arten m1issen in etwa drei Monaten znr Frnchtreife gelangen, wenn 
sie 1iberhanpt Nachkommen erzengen sollen, da wahrend der langsten 
Zeit im Jahre, etwa nenn Monate hindurch, die Kalte nnd die Be-

Fig. 486. Pftanzengeographische - Karte der 6stlichen Hemisphii.re. 
(&. = Steppengebiet; S. = Bah. = Sahara.) 

decknng des Erdbodens mit Schnee nnd Eis, welche hOher gewachsene 
Pflanzen niederbrechen w1irde, das Pfianzenwachstum hemmen. Sie 
erzeugen daher nur eine kurze Sprofs-Unterlage und schreiten dann 
sofort zur Bildung der BI1iten. 

" Tun d r en" sind weite mit Moos- resp. Flechten-Vegetation be-
deckte Strecken des arktischen Floren-Gebietes. 

Kulturpfianzen fehlen. 

2. D a s W a I d g e b i e t des 0 s t Ii c hen K 0 n tin e n t s. 

Die Sommerwarme ist in diesem Gebiet mafsig nnd es findet 
eine winterliche Unterbrechung der Vegetation statt. Die wasserigen 
Niederschlage sind in allen Jahreszeiten ausgiebig. 
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Walder und Wiesen sind hier vornehmlich verbreitet. rm Norden 
und Osten des Gebietes herrschen NadelhOlzer VOl', besonders Kiefern, 
Fichten und Larchen, im Westen und Siiden LaubhOlzer, besonders 
Buchen und Eichen. 

Die Hauptkulturpfianzen sind die Getreide-Arten, Kartofi'el, Obst
baume und del' Weinstock. 

............. ~o 

.......................... 
................... 

In.iSCfl~' MaRlun· Salll(!t 

Fig. 487. Pflanzengeographische Karle der westlichen Hemisphare. 
(0. = Oisaeq. 8. A. = Cisaequatoriaies Siid-Amerika.) 

3. D a s Mit t e 1m eel' - G e b i e t. 

Sommerwarme bedeutender und die Winter milde, sodafs viele 
Arten das ganze Jahr hindurch vegetieren. Die Hauptniederschlage 
finden im Winter statt, wahrend del' im allgemeinen heifse Sommer 
trocken bleibt. 

Ein solches Klima begiinstigt das Auftl'eten immergriiner Laub
holzer, wie Lorbeer, Myrte, Oleander, Olbaum und immergl'iine 
Eichen. 

Kulturpfianzen: Weinstock, Olbaum, Orangen, Citronen, Feige, 
Granatapfel, Johannisbrot, Safran, Weizen, Mais. 
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4. D asS t e p pen g e b i e t. 
Heuser und trockener Sommer und strenger Winter charakteri

sieren dieses Gebiet, sodafs sich die Vegetationsdauer fast ganz auf 
den Friihling beschrankt. 

Das gemeinschaftliche Geprage der Pflanzen zeichnet sich im all
gemeinen durch ihren schlanken aber steifen Aufbau und durch die 
schmale, oft lineale, aufrechte und starre Gestalt der Blatter resp. 
Blattteile aus, welche bei dem Eintritt grOfserer Trockenheit ver
haltnismafsig widerstandsfahig sind, da sie durch ihre eigentiimliche 
festere Bauart besonders gegen Verschrumpfung und vollstandiges 
Austrocknen geschiitzt sind. Unter den echten Steppengewachsen 
sind im Gegensatz zu den arktischen mehr einjahrige als ausdauernde 
Arten anzutreffen. Aber auch Stauden sind charakteristisch, ~nter 
dies en Rhabarber und Zwiebelgewachse; Dornstraucher (Astragalus
Arten) sind haufig. Von Steppengrli.sern ist besonders die Gattung 
Stipa zu nennen. 

Kulturpflanzen wie in den beiden vorigen Gebieten, ferner nament
lich Cucurbitaceen und die Dattelpalme. 

5. D a s chi n e sis c h - j a pan i s c he G e b i e t. 

Sommer warm bis heifs; Winter milde bis strenge. Die Nieder
schlage erfolgen regelmafsig und im Friihsommer ungemein reichlich. 

Flora gemischten Charakters: Pflanzen von dem Ansehen der
jenigen gemafsigter Klimate und solche, die denen des Mittelmeerge
bietes sowie der Tropengleichen, wachsen nebeneinander. In Nord
China mit seinen strengen Wintern fehlen natiirlich die tropischen 
Typen. 

Kulturpflanzen: Theestrauch, Reis, Zuckerrohr, Weizen, die in 
diesem Gebiet einheimischen Orangen und Citronen, Cycas revoluta 
(Sa~o liefernd), Baumwolle, Indigopflanze, Kalllpferbaum, Papiermaul
beerbaum, weifser Maulbeerbaum. 

6. D a sin dis c heM 0 n sun - G e b i e t. 

Klima heifs und nafs, aber zum Teil auch trocken. 
Von den etwa 300 Palmen-Arten dieses Tropen-Gebietes (die 

Sunda - Inseln beherbergen ca. 200 Arten) sind etwa die Halfte 
L ian en, d. h. kletternd. Bemerkenswert sind die immergriinen 
Tropenwaldungen und die "Djangle" oder "Dschungel", aus Bam
busen oder dornigen GehOlzen gebildete undurchdringliche Dickichte. 
S a van n en, d. h. Grasfluren mit hohen Grasern, sind nicht seIten. 
An den Kiisten, wie in den ganzen Tropen finden sich Strecken be
deckt mit Leuchter- oder Mangrove-Baumen, das sind hohe Holz
gewachse, welche aus ihren Stengelteilen zahlreiche Wurzeln durch 
die Luft nach abwarts in das Wasser und den Boden entsenden, wo
durch ein dichter Wurzelwald gebildet wird. 

N utzpflanzen (die meisten einheimisch) sind: Cocospalme, Sago
Palme, Bananen, Tarropflanze, Baumwolle, Banyanen, (Ficus religiosa 
und indica), Sandelholzbiiume (Santalum album, eine Santalacee, und 
Pterocarpus santalinus, eine Papilionacee), Zimmet, Pfeffer, Ingwer, 
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Kardamomen (Elettaria Cardamomum), Muskatnufs, Gewiirz-Nelken, 
Zuckerrohr, Reis, Weizen, Gerste, Bambus, Gurken, Melonen, Kiir
bisse, Indigo, Guttapercha, Gummigutt, Curcuma, Papiermaulbeerbaum. 

Die Kultur des Kaifeebaumes besonders auf den Sunda-Inseln, 
del' Fieberrindenbii.ume (Cinchona), del' Yamswurzel ist bedeutend. 

7. Das Gebiet del' Sahara. 

Fast regenlos und heifs. 
Grofse Streck en ohne jede Vegetation, andere mit nul' sparlicher 

Flora. Die Pflanzen sind dornig-stachlig, dickfleischig, auch filzig 
oder driisig bekleidet; Laubblatter oft sehr klein oder ganz abortiert. 
Del' W uchs del' Arten ist meist rasenformig. 

Bemerkenswert ist die hier heimische Dattelpalme. 

8. Sudan. 

1m Westen vorwiegend heifs und nafs, im Osten sowie Norden 
und Siiden heifs und trocken. 

In den trockenen Distrikten im Innern sind die weit mehr als 
im Monsungebiet vorwiegenden Savannen mit 6-7 m hohen Grasern 
besonders bemerkenswert; mit ihnen wechseln lichte Waldungen von 
oft dornigen, laubabwerfenden Baumen abo Charakteristisch fiir das 
gauze Gebiet sind die Bambuspalme (Raphia vinifera), del' Aifenbrot
ba.um oder Baobab (Adansonia digitata), del' Elephantenbaum (eine 
Bignoniacee), del' Butterbaum (Butyrospermum Parkii, eine Clusiacee), 
del' Rotwasserbaum (Erythrophloeum guineense, eine Caesalpiniacee). 
Bemerkenswert sind ferner die Papierstaude (Cyperus Papyrus), 
baumformige und fleischige Liliaceen, cactusahuliche W olfsmilcharten, 
die Sycomore (Ficus Sycomorus), die Banane, Musa Ensete, sowie 
( echte) Akazien. ' 

Nutzpflanzen: Olpalme (ElaeIs guineensis), BosweIlia, Balsamea. 
Die Kulturpflanzen sind zum grofsen Teile die gleichen wie die 

des Monsungebietes; aus dem Sudan selbst stammen die Wassermelone, 
die Ricinuspflanze, del' Kaifeebaum, Indigo u. s. W., aus dem tropischen 
Amerika die oft gebaute Erdnuss (Arachis), del' spanische Pfeifer, 
die Batate, die Maniokpflanze. 

9. D asK a I a h a I' i - G e b i e t. 
Trocken, nul' sparlicher Tropenregen. 
Bemerkenswert ist Welwitschia mirabilis (eine Gnetacee); Aka

zien, Dorngestriippe, Savannen, lichte Walder; PaImen fehlen. 
Kultul'pflanzen sind dieselben wie die mitteleuropaischenr nul' an 

wenigen Punkten Kaifee und andere tropische Arten. 

10. Die Kapflora. 

An del' Kiiste warm mit Niederschlagen, im Inneren trocken. 
Proteaceen, Heidekrauter, Pelargonium, Baumfarne, Cycadeen, 

strauchartige Compositen, Immortellen (Compositen); fleischige Arten: 
Aloe, Mesembryanthemum-Arten (Aizoaceen), Crassulaceen, Euphorbien, 
Stapelien, Zwiebelgewachse, Orchideen. 
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Kulturpfianzen sind dieselben wie in Mittel- und Siid-Europa. 
besonders zu erwahnen ist unter diesen del' Weinstock. 

11. Au s t r a lie n. 

Del' Nordrand von Australien mit tropischem Klima, also heifs 
und nafs, die beiden Siidzipfel mit einem Klima wie das des Mittelmeer
gebietes und zwischen dem Norden und Siiden ein heifses, trockenes 
Gebiet vom Charakter del' Wiiste und Steppe. 

Savannen, lichte Walder namentlich von Eucalyptus und Gestrauch
dickichte "s c I' U b s" wechseln miteinander abo Aufserdem bemerkens
wert Akazien mit Phyllodien, Proteaceen, "Grasbaume" (Liliifloren), 
Zwiebelgewachse, Cycadeen und 1mmortellen, Baunlfarne im Siid
osten u. s. w. 

Kulturpflanzen: im Siiden sind die europaischen, im Norden die 
tropischen eingefiihrt; jedoch tritt del' Ackerbau wegen del' Unregel
mlifsigkeii des Wasserzuflusses hinter del' Viehzucht weit zuriick. 

12. Das Waldgebiet des westlichen Kontinent8. 

In klimatischer Hinsicht entsprechend dem Waldgebiet des 08t
lichen Kontinentes, nul' im allgemeinen im Sommer warmer und im 
Winter kalter wie in del' alten Welt. 

1m Norden vorwiegend Nadel-, im Siiden Laubwalder (viele 
Quercus-Arten, Ulmus, Fraxinus, Acer, Juglandaceen, Magnolien), im 
slidlichsten Teil immergriine LaubhOlzer untermischt mit tropischen 
Vertretern. 

Kulturpflanzen: im Norden im ganzell wie in Europa, im Siiden: 
Baumwolle, Reis, Zuckerrohr, Mais; einheimisch: Tabak. 

13. Das Prairiegebiet. 

Winter streng, Sommer heifs und trocken. 
P I' air i en sind grofse, baumlose Streck en mit gleichmlifsiger 

Vegetation. 1m Nordwesten Salzwuste mit Chenopodiaceen, im Nord
osten Grassteppe. 1m Suden Dorngebusche, baumformige Liliaceen, 
Agaven, Cactaceen, letztere sehr zahlreich. 

14. Das kalifornische Kustengebiet. 

1m ganzen Jahre eine m6h1' gleichmlifsige Tempel'atul' mit regel
mlifsigen Niederschlagen, dem Mittelmeergebiet entspl'echend. 

Conifel'en (die Sequoia gigantea, Mammutbaum, von l'iesiger 
GrOfse) und immergriine Laubholzel', Eichen, Linden, Eschen, Weiden 
und artenreiche sowie schone Staudenflora. 

Kultul'pflanzen: Weinstock, Pfirsich, Feige u. s. w., Getreide. 

15. Das mexikanische Gebiet. 

Klima warm bis heifs und nafs bis trocken. 
Bei del' Verschiedenartigkeit des Klimas und del' topographischen 

Verhaltnisse ist die Zusammensetzung del' Vegetation an den ver
schiedenen Punkten sehr abweichend. In del' Zone des Golfs finden 
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sich inlluergriine Laubhtilzer, Farnbiiume, Orchideen, Cycadeen. Nutz
pflanzen: einheimisch die Ananas (eine Bromeliacee), die Vanille. 
Kultiviert werden viel Kaffee, Bananen, Zuckerrohr, auch andere 
Nutzpflanzen del' Tropen. - Das Hochland zeichnet sich durch seine 
baumformigen Liliaceen (namentlich Agaven), Fettpflanzen, Cactaceen, 
auch Nadel- und Eichen-Waldungen aus. Kultiviert werden Wein
stock, Olbaum, Maulbeere. - Die Zone am grofsen Ocean besitzt an 
del' Kiiste einen tropischen Wald mit Cocospalmen und Blauholz, 
auch Savannen. 

16. Westindien. 

Klima heifs und nafs. 
Frtiher bewaldet, unter anderem durch Mahagoni-Baume; jetzt 

ist die Flora durch die Wirksamkeit des Menschen sehr verandert. 
Viele Farne. 

Nutzpflanzen: Kaffee, Zuckerrohr u. S. W. 

17. Das cisaquatoriale Stidamerika. 

Am Rande des Gebietes heifs und nafs, im Zentrum heifs und 
trocken. 

Dementsprechend immergrtine Walder mit vielen Palmen (auch 
Elfenbeinnufs), Passifloren, Kuhbaum u. S. W. und andererseits Savannen 
(" L I an 0 s") mit geringer Baumvegetation. 

18. Die Hylae~ (Gebiet des Amazonen-Stromes). 

Gleichmafsig heifs und nafs im ganzen Jahre. 
Urwald aus LaubhOlzern, Palmen, Lianen. 
Einheimische Nutzpflanzen: Bertholletia excelsa, Cacao und viele 

andere. 

19. Das brasilianische Gebiet. 

1m Osten heifs und nafs, in del' grOfseren Westpartie heifs und 
trocken. 

Dementsprechend einerseits Urwalder mit Palmen, Lianen, Brasi
lienholz zum Rotfarben (Caesalpinia-Arten), Mate-Thee u. S. w., 
andererseits Savannen (" Cam p 0 s") mit Grasern und Cactaceen, ab
wechselnd mit laubabwerfenden Waldern ("Catingas"). 1m Stiden 
grofse Walder von Coniferen: Brasiltannen (Araucarien). 

Besonders viel gebaut wird Kaffee. 

20. Das Gebiet del' tropischen Anden Stidamerikas. 

Zum grofseren westlichen Teile heifs und trocken, zum kleineren, 
ostlich von den Cordilleren, heifs und nafs. 

1m Osten wird namentlich Kaffee und Zuckerrohr und die ein
heimische Kokapflanze (Erythroxylon Coca) kultiviert; weiter hinauf 
im Gebirge sind die Cinchonen charakteristisch, ferner Farnbaume, 
holzige Compositen u. S. w. Aus den trockenen Regionen stammt 
die Kartoffel und wohl auch die Bohne. 
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21. Das argentinische Pampas-Gebiet. 

1m Ganzen heifs und trocken. 
1m allgemeinen Grassteppen (n Pam pas ~) mit nur sparlicher Ver

teilung von Holzgewachsen. 

22. Das chilenische Ubergangsgebiet. 

Klima ahnlich dem des Mittelmeergebietes, aber mit langerer 
Periode der Diirre. 

Dornige Straucher, baumann. Fuchsia. 

23. D a san tar k tis c heW a I d g e b i e t. 

1m kleineren nordlichen Teil mehr warm und im grOfseren siid
lichen gemafsigt, mit regelmafsigen Niederschlagen. 

1m Norden wie im ganzen Gebiet immergriin Walder, Lorbeer-, 
Myrten-, Bambus-Arten, Lianen, in der Mitte Buchen, ganz im Siiden 
waldlose Moorfiachen. 

Kulturpfianzen dieselben wie in Mitteleuropa. 

24. Die 0 c e anis c hen Ins e In. (Madagascar und die iibrigen 
Inseln des Indischen, Stillen und Atlantischen Oceans der warmen und 

tropischen Zone, mit Ausschlufs del' Inseln des Monsun-Gebietes.) 

Teils gemafsigt, teils warm, teils heifs; trocken bis nafs. Vege
tatiOH sehr verschiedenartig. 

25. Die Ocean'e. 

In den Weltmeeren sind besonders bemel'kenswel't das sogenannte 
Sal' gas s 0 - M e e r zwischen N ord-Amerika und Europa (vergl. 
Seite 125 und Figur 487), sowie die nTangwiesen" (aus Fucaceen) 
der siidlichen Erdhalfte: es handelt sich nur urn von den U rsprungs
stellen der Algen massenhaft losgerissene und von Stromungen fort
gefiihrte Algenstiicke. 



Pflanzen-Palaeontologie. *) 

(Palaeophytologie. ) 

1m folgenden soll von den sogenannten "vorweltIichen" Pflanzen 
die Rede sein, d. h. von denjenigen, welche in friiheren Epochen 
die Erde bewohnten und jetzt ausgestorben sind. Hiermit ist schon 
verraten worden, dafs das schone, griine Kleid, welches jetzt unsere 
Walder, Wiesen und Felder ziert, nicht zu allen Zeiten dasselbe 
gewesen ist, sondern gewechselt hat, ebenso wie das Kleid des 
Menschen im Laufe seiner Entwickelung sich andert. Ja, ebenso wie 
del' Mensch einst ohne jegliche l{iinstIiche Bedeckung die Walder 
durchstreifte, so nahm auch die Erde einst kahl und tot ihren Weg 
durch die Himmelsraume: keine Pflanze und kein Tier belebte ihre 
Einoden. Wir miissen dies annehmen, weil sich unter den Spuren, 
welche die sich abspielenden V organge in jenen altesten Zeiten hinter
lassen haben, keine solche finden, die von lebenden Wesen heI'riihren. 
Erst spateI' , als die Erde schon ungemessene Zeiten hinter sich 
hatte, begann sich auf derselben das Leben zu regen. 

Das Studium del' Palaeophytologie (Pflanzenvorwesenkunde) kann 
von zwei Gesichtspunkten aus betrieben werden: 1) yom rein bota
nischen und 2) vom geologischen aus, in letzterem Falle als Hilfs
disciplin del' Geologie zur Unterstiitzung odeI' Ausfiihrung geologischer 
Horizontbestimmungen, d. h. zur relativen Altersbestimmung del' die 
Pflanzeureste bergenden Schichten, damit unter Umstanden gleichzeitig 
del' Praxis dienend, da sie den Bergmann bei Auffindung bestimmtel' 
Horizonte unterstiitzt. 1m folgenden solI auch die geologische Seite 
del' Disciplin in Betracht gezogen werden. Die Behandlung del' 

*) Fur ein weiteres Studium empfiehlt sich: 
1. H. Graf zu Solms-Laubach: Einleitung in die PaHiophytologie Yom 

botanischen Standpunkt aus bearbeitet. Leipzig 1887. - 2. A. Schenk: Die 
fossilen Pflanzenreste. Breslau 1888. - 3. lch selhst bin mit der Vorbereitung 
eines Leitfadens "Elemente der Pflanzen-Palaeontologie" (Ferd. Diimmler's Ver
lagshuchhandlung in Berlin) beschaftigt. 
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Flora del' altesten Horizonte soll im Vergleich zu del' del' mittleren 
und jiingeren im V ordergrunde stehen, und zwar 1) wegen ihrer von 
del' heutigen Flora wesentlich abweichenden Verhaltnisse, weshalb sie 
fiir den Botaniker am meisten Interesse hat, und 2) deshalb, weil 
gerade diese Flora bei der Bestimmung geologischer Horizonte von 
besonderer Wichtigkeit ist. 

Fossile PfIanzen-Produkte. 
Dafs der Tod und die Braunkohle pfianzlicher Herkunft sind, 

ist ohne weiteres an ihrer Zusammensetzung zu sehen. Steinkohle 
ergiebt durch Behandlung z. B. mit Kaliumchlorat (KCIOs) und 
Salpetersaure (HNOs) mikroskopisch untersuchbare Pfianzenpartikel
chen, die noch zellige Struktur zeigen; aufserdem finden sich gelegent
lich auch in del' Steinkohle mit blofsem Auge sichtbare Oberflachen
Sculpturen von Pflanzenteilen. Die Steinkohle besteht nicht etwa im 
wesentlichen aus freiem Kohlenstoff (C), vielmehr handelt es sich um 
ein Gemenge von C-Verbindungen. Die Hauptelemente sind Kohlen
stoff (C), Sauerstoff (0) und Wasserstoff (H), und zwar etwa in dem 
prozentischen Verhaltnis von 82 C, 13 0, 5 H. Del' pflanzliche U r
sprung des A.nthracits ist nicht anzuzweifeln; dafs auch del' Graphit 
organischen U rsprunges sein, also als Endprodukt aus del' Verwesung 
von Pfianzenresten hervorgehen kann, beweist das Vorkommen von 
Spur en solcher mit graphitischem Anflug als Rest del' organischen 
SubHtanz. Hinsichtlich des D i a man ten konnte man allenfalls auf 
die Krystallolde del' recenten Pflanzen (vgl. Seite 74) hinweisen. 

Lassen wir die Aschenbestandteile unberiicksichtigt, so wiirde 
sich del' C-Gehalt del' genannten Mineralien wie folgt verhalten 

1. Torf ca. . 59 Ofo 
2. Braunkohle ca. 69 " 
3. Steinkohle ca. 82 " 
4. Anthracit ca. 95 " 
5. Graphit iiber 99 " 
6, Diamant. 100 " 

Aufser diesen festen Verkohlungszustanden nennen wir noch die 
Kohlenwasserstoffe (CxHy): 

1. E r dol (P e t r 0 leu m ), ein Gemenge von Kohlenwasser
stoffen, das auch als Endprodukt del' Verwesung animali
scher Reste angesehen wird, 

2. E r d w ac h s (0 z 0 k e ri t) (aus welchem Paraffin gewonnen 
wird) , welches, zusanunen mit Kohle vorkommend, dann 
wohl pflanzlicher Herkunft sein diirfte, und 

3. Asp h a It, welcher, wie die beiden vorigen, als Produkt 
sowohl von Pflanzen wie von Thieren gilt. 

Von fossilen Baum-Harzen sei nul' del' Bel' n s t e i n (S u c c i nit) 
genannt. 

Auch Salze ol'ganischel' Saul'en miissen bei ihl'em gelegentlichen 
Vorkommen in Stein- und Braunkohle und auch wegen ihrer chemi
schen Zusammensetzung von Pflanzen hergeleitet werden. Es sei 
nul' del' Me II i t (H 0 n i g s t e in) genannt, eine Verbindung, welche 
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Aluminium (AI), C, 0 und H enthalt; die Formel ist A12 05 , C12 0 9 

+18 H20. 

Fossile Pflanzen-Reste und -Spuren. 
Dickere Organteile, wie z. B. Holzer, konnen in seltenen Fallen 

eine nul' oberflachliche Umwandlung erlitten haben; meist jedoch ist 
mit den Pflanzenteilen eine vollstandige Veranderung VOl' sich ge
gangen. Entweder sind dann die Gewachse, wie wir gesehen haben, 
verkohlt, und zwar ist die Volumen-Reduktion bei del' Umwandlung 
von Pflanzen-Material in Steinkohle abhangig von dem Bergmittel, in 
welchem die Verwesung del' Reste VOl' sich ging (man findet Re
duktionsbruche von gegen 1/8-1/90); odeI' die Organe, namentlich 
dickere Teile - wie Stengel, Fruchte u. dgl. - haben im Laufe 
del' Zeiten eine vollstandige Umwandlung erlitten. Bei diesen ist 
del' ursprilngliche organische Stoft' ganz odeI' fast ganz verloren ge
gangen und durch eine kieselige odeI' andere mineralische Masse er
setzt worden, sodafs wir echte Vel'S t e i n e I' u n g e n erhalten, die 
jedoch die organischen Formen oft getreu wiedergeben. Man hat 
sich vorzustellen, dars die Pflanzenmaterialien von Wasser umgeben 
und durchtrankt waren, welches reichliche mineralische BestandteiIe 
in Losung enthielt. Da nun verwesende Pflanzensubstanzen die 
Neigung haben, solche mineralische Bestandteile niederzuschlagen 
(wie u. a. dadurch bewiesen wird, dars die kohlig erhaltenen Blatt
reste u. s. w. des Steinkohlenhorizontes des Piesberges bei Osnabruck 
mit einem talkigen Mineral uberzogen sind), so werden die Zell
membranen allmahlich durch dieselben ersetzt. Sehr wichtige uns 
hinter blie bene Spuren sind A b d r u c k e von Pflanzenteilen in einer ur
spriinglich weichen und knetbaren, nach und nach steinfest gewordenen 
sandigen, thonigen odeI' kalkigen Schlammmasse, also ebenso entstanden 
wie die Abdriicke der Former und Giefser. Solche pflanzlichen Ab
driicke wurden in den schlammigen Ablagerungen del' Gewasser ge
bildet. Die z. B. im Herbst auf der Oberflache eines Sees befind
lichen, abgeworfenen Blatter verbleiben zuerst schwimmend oben, saugen 
sich jedoch voll Wasser und sinken alsbald zu Boden. Sie werden 
bier mit den bereits am Boden befindlichen anderen Pflanzen-Bruch
stucken von den durch einen Wasserzuflufs herbeigefilhrten und ab
gesetzten schlammigen, erdigen Teilchen bedeckt, indem diese Schlamm
massen sich allen Unebenheiten anschmiegend, ein getreues Abbild 
del' Blatter liefern. Nach und nach erhii.rtet del' Schlamm und wird 
zu festem Gestein, welches uns nun - weun wir es zerschlagen -
die schOnsten Abdriicke und Modellierungen zeigt. Es brauchen nicht 
immer angeschwemmte Materialien zu sein, welche die Pflanzenreste 
umhiillen, zuweilen sind es Niederschlage (z. B. von Calciumcarbo
nat [Ca C 03]), welche das Einbettungsmittelliefern. Wie wir Seite 83 
gesehen haben, nehmen die griinen Pflanzenteile das Kohlendioxyd 
(C O2) ihI'eI' Umgebung als Nahrsubstanz auf. Wachsen die Pflanzen 
im Wasser, so entnehmen sie das C Os aus diesem; hat ein an C O2 

reiches Wasser Gelegenheit, Ca C 08 aufzulosen, so thut es dies in 
besonders reichlichem Mafse. Bei C O2- V erlust, etwa durch den Assi-
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milations-Procefs griiner Pflanzen, schliigt sich das in weniger C O2-

haltigem Wasser auch weniger leicht losliche Ca C 0 8 auf del' Pflanze 
nieder und bettet sie ein, inkrustiert sie. 

Die vorerwiihnten Abdriicke sind, wenn auch nicht durch che
mischen Niederschlag von Substanzen, sondern durch einfache Ein
bettung ebenfalls auf dem Wege der Ink r u s tat ion entstanden. 
Fault der inkrustierte Pflanzenteil ohne Hinterlassung von Substanz 
vollkommen weg, so erhalten wir einen Hohlraum, dessen Fliiche der 
Neg at i v a b d r u c k des eingehiillt gewesenen Pflanzenrestes ist. 
Wird, wie das meistens del' Fall ist, del' Hohlraum nachtraglich von 
erhiirtendem Schlamm, Sand u. s. w. ausgefullt, so erhalten wir eine 
Nachbildung des urspriinglich eingebettet gewesenen Pflanzenrestes, 
einen Steinkern, dessen Aufsenflache das positive Bild derjenigen 
des urspriinglichen Pflanzenrestes wiedergiebt. Meist sind an Stein
kernen, die natiirlich auch durch Ausfiillung urspriinglicher Hohl
riiume entstanden sind, noch kohlige Reste der Pflanzenmaterialien 
erhalten geblieben; namentlich sind es die widerstandsfahigeren Haut
gewebe, welche in dieser Weise erhalten bleiben, und die Steinkerne, 
die dann natiirlich verloren gegangenen Innenteilen del' Pflanzen ent
sprechen, zeigen demgemiifs auf ihren Oberflachen Skulpturen innerer 
Fliichen. Steinkerne treten begreiflicherweise vorwiegend als Er
haltungszustande dickerer Organteile auf. Flache Organe, wie Blatter, 
lassen allermeist einen ganz diinnen, kohligen Rest zwischen den in
krustierenden Mitteln zUriick. Beim Aufspalten des solche Organe 
inkruatierenden Gesteins wird die eine Seite der Spaltfliiche den 
N egativabdruck, nehmen wir einmal an, der Blattoberseite darstellen, 
wahrend die andere Seite der Spaltflache den kohligen Rest des Blattes 
selbst triigt. Dieser zeigt natiirlich das Positiv del' Blattoberseite; 
um auch die Oberflachenskulptur der Blattunterseite kennen zu lernen, 
ware demnach die Entfernung der kohligen Bedeckung erforderlich. 
Man pflegt schlecht beide Seiten del' Spaltflache als D I' U c k und 
G e g end r u c k zu unterscheiden. 

Zur Entstehung der erwahnten Reste und Spuren gehtiren, wie 
man sich denken kann, besondere, giinstige Bedingungen, und da diese 
nur hier und da zusammentreffen, so ist ersichtlich, dafs ihre Auf
bewahrung in der beschriebenen Weise von Zufallen abhiingig ist, 
und wir werden leicht begreifen, dafs uns im Vergleich zum Vor
handen- Gewesenen nur ein aufserordentlich verschwindend kleiner 
Teil erhalten bleiben konnte. 

Dafs bei der geschilderten Sachlage sich Spuren und Reste der 
friiher die Erde bewohnenden Pflanzen fast ausschliefslich in Gesteinen 
find en konnen, deren Bildung das Wasser veranlafst hat, also nur in 
neptunischen Bildungen, in Sedimenten, und ferner in solchen, deren 
Entstehung aUf die Thiitigkeit der Pflanzen selbst, wie z. B. Torf 
und Gesteine, die wie in der oben geschilderten Weise durch von 
Pflanzen veranlafste Niederschlage aus Losungen entstanden, zuriick
zufiihren ist, ist selbstverstandlich. In vulkanischen (plutonischen) 
Gesteinen werden nul' unter ganz ausnahmsweisen Bedingungen, und 
dann nul' Spuren von Pflanzen nachweisbar sein konnen. 
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Die geologischen Zeitepochen. 
Wie man von vornherein sieht, ist es flir die Geschichte der 

Entwickelung des organischen Lebens auf unserer Erde von grofser 
Wichtigkeit, zu wissen, welche von den durch Ablagerungen des 
Meeres und der Gewiisser iiberhaupt entstandenen Gesteinschichten 
der Erde, in denen die erwahnten Reste sich tinden, die alteren und 
welche die jiingeren sind, kurz, das relative Alter derselben richtig 
zu beurteilen. Da nun die jiingeren Ablagerungen, wenigstens dort, 
wo keine vollstandigen, nachtraglichen UmwaIzungen(Verwerfungen etc.) 
stattgefunden haben, natiirlich den alteren auflagern, da also die oberen 
Schichten immer jiinger sein miissen als die darunter befindlichen, 
so ist die Entscheidung hinsichtlich ihres Alters moglich, und wir 
konnen somit - mit den altesten Gesteinen beginnend, indem wir 
die pHanzlichen Reste und Abdriicke in denselben einer sorgfaltigen 
Betrachtung unterziehen - die ehemalige Gestaltung der nunmehr 
verschwundenen und von anderen Arten verdrangten PHanzendecke 
in ihrer Entwickelung von Anbeginn bis jetzt in unserer Phantasie 
wieder erstehen lassen. 

Die Geologen teilen die verschiedenen Zeitepochen nach den 
wahrend derselben in der angedeuteten Weise entstandenen Gestein
ablagerungen und ihren Fossilien ein, und in der folgenden Ubersicht 
nennen wir die aufeinanderfolgenden geologischen Zeiten resp. Schichten 
(F 0 r mat i 0 Den) mit ihren wissenschaftlichen N amen im Verhaltnis 
zum PHanzenreich. Wir beginnen mit den jiingeren Formationen, um 
ein der Natur entsprechendes Bild zu geben, in welcher ja auch - ab
gesehen also von etwaigen nachtraglichen Storungen - die jiingeren 
Schichten die oberen, die alteren die unteren sind. Wir haben in 
dieser Ubersicht durch das pHanzenahnIiche Zeichen '* die relative 
Haufigkeit der in den Formationen beobachteten PHanzenreste kennt
lich gemacht. 

Kaenolithische Epoche. 
Quartlir. 

J Alluvium. - Ton. .. '* l Diluvium (Eiszeit). - Altere Torfmoore. 

Tertiiir (Braunkohlen-Gebirge). 
Neogen. 1 

Pliocaen. 

{ E Miocaen. J - Braunkohle, namentlich im Miocaen und Oligocaen. 
~ ogen. 

Oligocaen. -tt.. Eocaen. 

Mesolithische Epoche. 
Kreide. 

Obere K. 

I Senon. - Quaderkohle. 
Turon. '* Cenoman. - Die ersten Dicotyledonen. 

1 Untere K. 
Gault. 
Neocom. '*'* Wealden. - Wlilderkohle. 

Potonie, Elemente der Botanik. 3. Anfi. 18 
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Jura. 
(~) Oberer (weifser) Jura (MaIm). 
~ Mittlerer (brauner) Jura (Dogger). - Jurassische Kohle. 
~ Unterer (schwarzer) Jura (Lias). - Liaskohle, Alpenkohle z. T., 

Gagat (= Pechkohle), bituminose Mergelschiefer. 

Trias. 
~~ Rhlit. 
~ Keuper. - Lettenkohle. 

(~) Muschelkalk. 
(~) Buntsandstein. 

Palaeolithische Epoche. 
Perm (Dyas). 
~ Zechstein. 

Oberer Z. 
Mittlerer Z. 
Unterer Z. (Kupferschiefer). - Vom Z. ab die Gymnospermen 

herrschend. 
Rotliegendes. 

(~) Oberes R. 
...... { Mitteres R. } _ St . k hI 
..,,"'" Unteres R. em 0 e. 

Carbon (Steinkohlenformation). 
Oberes, produktives, Carbon. 
C Ottweiler Schichten. } 
~ Saarbrii.cker (Schatzlarer) S. - Steinkohle. 
l Waldenburger (Ostrauer) S. 
Unteres, kohlenarmes, C. (= Culm und Kohlenkalk). - Culmkohle. 

Devon. - Devonkohle. 

{ 
Ober-Devon. 

~ Mittel-Devon. 
Unter-Devon. } 

Siluro _ Anthracit. - Erste Landpflanzen. 

{ Ober-Silur. } 
(~) Unter-Silur. _ 

Submarine Tange. 
(~) Cambrium. 

Archaeolithische Epoche. 
Graphit, Diamant, sonst keine Spuren organischer Wesen. 

Die Pflanzen-Reste und -Spuren. 

Wenn wir nun, mit den altesten Gesteinen beginnend zu den 
jiingeren aufsteigend, dieselben noch so fieifsig durchsuchen, so ist 
es doch unmoglich, festzusetzen, wo denn nun das pfianzliche und 01'

ganische Leben iiberhaupt beginnt. Die Morgenrote desselben ist 
fiir uns in tiefstes Dunkel gehiillt: wir wissen nicht, wann und wie 
es entstand. Vielleicht sind del' D i a man t, welcher krystallisierte 
Kohle ist, und del' zu Bleistiften verwendete G rap hit (R e i f s b I e i) , 
aus Krystallschiippchen von Kohle bestehend, vielleicht sind diese 
beiden Mineralien, das letztere sogar zum grOfseren Teil sehr wahr
scheinlich, Reste der ersten organischen Wesen. Beide finden sich 
schon in Gesteinen des Archaeolithicums, die sonst noch keine Spur en 
eines Lebewesens aufweisen. 
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Erst in den Gesteinen aus spateren Zeiten finden sich sparliche, 
zufallig erhaltene und obendrein recht kiirnrnerliche Spuren von ein
fach gebauten Was s e r p fl a n zen, von Me ere s - Tan g, A I g en, 
wahrend Reste von Landpflanzen spater erscheinen. 

Also die ersten Gewachse, die bei uns und iiberhaupt lebten, 
waren niedere Wasserpflanzen, wahrend Lan d p f I a n zen erst vom 
o b e r s i I u r ab auftreten. Diese ersten und auch noch die in spateren 
Epochen erscheinenden Gewachse waren jedoch von denjenigen, welche 
jetzt bei uns leben, durchaus verschieden. Bevor wir es aber vet
suchen, uns ein allgerneines Bild del' Landflora narnentlich zur S t e i n
k 0 hIe n z e it zu machen, wollen wir bei dern grofsen Interesse, 
welches die Steinkohlen fiir uns besitzen, einiges iiber die Entstehung 
dieses wichtigen Gesteins vorausschicken. 

" Versetzen wir uns irn Geiste - sagt de Saporta - in diese 
en tfernte Vergangenheit (narnlich in die Steinkohlenzeit), so sehen 
wir von beweglichern, wasserdurchtral1ktern Boden gebildete Ufer
niederungen, die kaurn erhaben genug sind, urn den Meereswellen 
den Zugang zu den inneren Lagunen zu verwehren, iiber welche 
sanfte, von dicken Nebeln haufig verschleierte Hiigel hervorragen, die 
sich in weiter Ferne verlieren und einen ruhlgen Wasserspiegel von 
unbestirnrnter Begrenzung mit einern dichten Griin umgiirten. Das 
war die Wiege del' Steinkohlen; Tausende von klaren, durch unauf
horliche Regengiisse gespeisten Bachen flossen von allen benachbarten 
Gehangen und Thalern diesen Becken zu. Die Vegetation haUe 
damals auf weitem Umkreise alles iiberdeckt; wie ein undurchdring
licher V orhang drang sie weit in das Innere des Landes VOl' und be
hauptete auch den iiberschwemmten Boden in del' Nahe del' Lagunen." 
Von del' Gewaltigkeit del' damaligen haufigen wasserigen Niederschlage 
konnen wir uns wohl kaum eine V orstellung machen. 

Es ist daher erklarlich, dafs unter solchen besonderen Be
dingungen bei del' grofsen Fiille pflanzlichen Materials das Wasser 
Triimrner von Stammen, Stengeln, Blattern, Friichten u. dgl. ohne 
weitgehende Vermis chung mit Gesteinsteilchen des Erdbodens in be
deutenden Ansarnrnlungen zusarnmenzuhaufen vermochte, aus welch en 
dann also eine verhaltnismiifsig reine Steinkohle hervorgehen konnte. 
Vieles deutet darauf hin, dafs ein solcher Transport rneist nicht weit 
vorn U rsprungsorte del' Pflanzen weg stattgefunden haben kann; ja 
am haufigsten treten die Steinkohlen in einer Weise zwischen dem 
iibrigen Gestein auf, welche die Erklarung erfordert, dafs die Stein
kohle nur an del' Stelle sich gebildet haben kann, wo auch das pflanz
liche Material zu derselben gewachsen ist. Denn gewohnlich erstrecken 
sich die Steinkohlenlager viele, in Arnerika sogar Hunderte von 
Quadratmeilen weit in verhaltnismiifsig reiner Beschaft'enheit, ihre 
Unterlagen enthalten meist Wurzeln und Rhizome in einem Material, 
welches man versteinerten Humus nennen mochte, wahrend sich die 
oberen Teile del' baumformigen Pflanzen - wie z. B. Blatter - vor
zugsweise in den das Lager bedeckenden Schichten zeigen, und end
lich findet man aufrechtstehende Starnme. 

Die Steinkohle tritt keineswegs an den Orten, wo sie sich findet, 
in nul' e i n e m Lager auf, sondeI'll es wiederholen sich iibereinander 

1 Fl * 



276 Palaeontologie. 

die Schichten (Flotze) in verschiedener Dicke (Machtigkeit), indem 
Schichten von Sandstein und Schieferthon mit ihnen abwechseln. 
Diese eigentiimliche Erscheinung deutet offenbar auf mehrmalige 
Hebungen und Senkungen del' betreffenden Strecken zur Zeit del' 
Bildung del' Steinkohlenformation, welche eine ebenso oftmalige 
Wiederkehr gleicher Existenz-Bedingungen zur Folge gehabt hatten. 
Nach jeder Senkung bis unter das Niveau des Gewassers ware dann 
die Vegetation von spateI' erharteten Schlamm- und Sandmassen be
deckt worden. 

Betrachten wir nun mit geistigem Auge die Flora del' in Rede 
stehenden Formation, so wird uns das Fehlen eines jeglichen Blumen
schmuckes am meisten auffallen. Die Organe, welche in Bezug auf 
ihre Lebensthiitigkeit mit den Bliiten vergleichbar sind, waren ver
mutlich unscheinbar insofern, als ihnen wahrscheinlich jede Farben
pracht fehlte. Die aufseren Gestalten diesel' langst ausgestorbenen 
Gewachse erscheinen uns, verglichen mit denen, die wir zu sehen ge
wohnt sind, abenteuerlich und fremd; sie machen im ganzen einen 
diisteren Eindruck auf uns. Die vorherrschenden Arten, wie die 
Cal a mar i ace e n (z. B. die Gattung Calamites) und L e p i d 0 p h y ten 
(z. B. Lepidodendron, Sigillaria), hatten eine grofse A.hnlichkeit, 
erstere mit unseren Schachtelhalmen, letztere mit den Barlappen, nul' 
miissen wir uns - abgesehen von sonstigen Abweichungen - die
selben in Baumform VOl' stell en. F a I' n k I' aut e I' in vielen Arten 
waren hiiufig, und auch diese zeichneten sich durch besondere GrOfse 
aus. Bei den genannten Gewachsen wird del' B e f I' U c h tun gsa k t 
d u l' C h Vel' mit tel u n g d e'B Was s e I' s vollzogen, es sind also 
ZO'idiogamen. Es finden sich wahrend del' Steinkohlenzeit zwar auch 
schon einige Windbliitle1' aus del' Abteilung del' Gymnosper
men, abel' zahlreichel' treten diese erst spateI', namlich in del' D ya s , 
hinzu. Die Hauptentwicklung del' Gym nos per men reicht bis zur 
un tel' e n K I' e ide. D i cot y led 0 n en, und zwar unter diesen, wie 
es scheint, zunachst vorherrschend e benfalls Win d b 1 ii tIe I' und erst 
spateI' Ins e k ten b 1 ii tIe r, finden sich erst yom C en 0 man, also 
von del' mit tIe I' e n K I' e ide z e it, abo 

Wie uns die erhaltenen Reste und Spur en del' Pflanzen lehren, 
herrschte von del' Steinkohlen- bis zur mittleren Kreidezeit bei uns 
ein tropisches Klima, denn wir finden wahrend dieses gewaltig langen 
Zeitraumes eine Pflanzenwelt von dem Charakter derjenigen, wie sie 
heute nul' noch die heifsesten El'dstriche bevolkert. Dies wahrte auch 
noch bis zur B I' au n k 0 hIe n z e it, wahrend welcher Z. B. Deutschland 
imnier noch fast halbtropisches Klima zeigte, d. h. seine Gewachse 
besafsen mehr odeI' mindel' ein subtropisches Geprage. Die Bra u n -
k 0 hIe n sind Reste jener Flora, und del' Bel' n s t e i n (Seite 270), 
welcher besonders im Samlande in Ostpreufsen gewonnen wird, ist 
das damals von ausgestorbenen Coniferen reichlich ausgeschwitzte, 
erhartete Harz. Wahrend nun die Arten, welche vorher lebten, die 
mit del' El'de vol'gegangenen Wandlungen nicht zu iiberdauern vel'
mochten und wohl alle yom Erdboden verschwunden sind, sodafs 
sie uns - wie wir gesehen haben - nul' durch kummerlich erhaltene 
Reste bekannt geworden sind, helfen manche Arten del' Braunkohlen-
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zeit, z. B. die Conifere Taxodium distiehum, von del' sieh zahlreiehe 
Stammstiieke in den Braunkohlen finden, noeh heute die Erde beleben. 
Wir riieken eben unserer Jetztzeit naher, und in ihrem aufseren 
Ansehen erseheinen uns aueh die in diesel' Epoehe vorhandenen Arten 
nieht mehr so fremd, indem aueh die ausgestorbenen oft auffallend 
an jetzt lebende Gewaehse erinnern. 

Wir wollen im Folgenden eine gedrangte Ubersieht des Systemes 
del' fossilen Pflanzen geben, mit besonderer Beriieksiehtigung del' von 
den jetzt lebenden Pflanzen in ihrem Baue versehiedenen Haupttypen. 

Thallophyta. 

Thallophyten, namentlieh Al g e n kommen vom Cambrium (Phy
coden-Sandsteinl an in allen Formationen VOl'; aueh auf anderen 
Pflanzen sehmarotzende Pi 1 z e sind vom Palaeolithieum ab bekannt. 

Bryophyta. 

Moosartige Gewaehse sind sichel' nul' aus den kaenolithisehen 
Formationen bekannt, wenn aueh moosahnliehe Reste schon aus del' 
Steinkohlenformation besehrieben worden sind. 

Pteridophyta. 

Pteridophyten sind namentlieh in del' Steinkohlenfol'mation Ull

gemein hiiufig und bilden in derselben den Hauptbestandteil del' 
augenfalligen Flora. Wir heben hervor; 

F iIi ea 1 e s. 

Eehte Far n e, F iii e e s, sind namentlieh aus del' Steinkohlen
formation in grofser Arten-Zahl bekannt; am allerhiiufigsten finden 
sie sieh in del' oberen Abteilung. Vom Devon ab kommen Reste 
VOl'. - Die bisher gefundenen Blattstiieke mit Sod haben sich in 
den iibel'wiegenden Fallen als den Marattiaeeen und iiberhaupt 
tropisehen Familien zugehOl'ig erwiesen, jedoeh geniigen die Funde 
noeh lange nieht, urn die Systematik del' vorweltliehen Farne danaeh 
zu gestalten. Da uns die meisten nul' in sterilen Blattstiieken erhalten 
sind, mufs sieh die Untel'seheidung del' Arten bis auf weiteres im 
allgemeinen auf die Form del' Fiedel'ehen und auf deren N ervatur 
stiitzen; eine "natiil'liehe" Gruppierung ist eben zur Zeit unmoglieh. 
Manehe Al'ten bieten die eigentiimliehe Erseheinung, dafs ihre Blatter 
aufser den Haupt-Fiederchen noeh am Blattstiel l'esp. an del' Haupt
rippe odeI' am Grunde del' Rippen zweiter Ordnung ihrer Gestaltung 
nach durchaus von den iibrigen abweiehende (z. B. unregelmafsig-zer
sehlitzte) Fiederehen trag en (a phi e b o'i deB i I dun g en), wie sie 
ebenfalls bei jetzt lebenden tropischen Fam, wie z. B. Mel'tensia u. a. 
bekannt sind. - Die P s a l' 0 n i e n sind ve1'kieselte Stamm1'este. 
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Von »Gattungen" steriler Blattteile nennen wir: 
A. Sphe'flopteriden. Fiederchen letzter Ordnung klein, am Grunde 

meist keiIfbrmig bis eingeschniirt. - Charakteristisch fiir tiefere 
palaeolithische Horizonte bis Ottweiler Schichten. 

1. Rho d e a. Fiederchen letzter Ordnung fiederig angeordnet, 
lineal, schmal. - Besonders Culm und Waldenburger Schichten. 

2. Pal mat 0 pte r is. Fiederchen letzter Ordnung palmat (fache
rig) zusammentretend, schmal. - Besonders Saarbriicker Schichten. 

3. Palaeopteris und Adiantites. Fiederchen letzter Ord
nung breiter, am Grunde verschmalert, N erven in denselben etwa 
parallel verlaufend, ohne Mittelnerv. - Devon und Culm, auch Walden
burger Schichten. 

4. S p hen 0 pte r is. Fiederchen letzter Ordnung sich del' Kreis
form nahernd, meist mit fiederig-verzweigtem 1\iittelnerv. - Besonders 
Saarbriicker Schichten. 

5. 0 v 0 pte r i s. Fiederchen aller Ordnungen eiformig, N ervatur 
wie bei 4. Oft (immer?) die am Grunde del' Spindeln vorletzter 
Ordnung befindlichen, nach abwarts gerichteten Fiedern grbfser als 
die entsprechenden gleicher Ordnung und starker zerteilt. - Vor
wiegend im Rotliegenden. 

6. Al 0 i 0 pte ri s (nicht Heteropteris). Fiederchen letzter Ord
nung auffallend unsymmetrisch, Fiederchen vorletzter Ordnung lineal. 
N ervatur wie bei 4. - Besonders Saarbriicker Schichten. 

7. Mar i 0 pte ri s. Fiederchen letzter Ordnung im Ganzen drei
eckig, grOfser als bei den vorigen Gattungen, oft breit-ansitzend. -
Besonders Saarbriicker Schichten. 

B. Pecopteriden. Fiederchen letzter Ordnung breit-ansitzend, 
niemals eingeschniirt, Ofter mit aphlebo'iden Bildungen. -- Besonders 

Fig. 488. Zwei 
Fiederchen 1. O. 
von Pecopteris 
hemitelioides mit 

Wassel'gruben. 
Vel'gr.: f. (Orig.) 

Saarbriicker und Ottweiler Schichten, vorwiegend 
im Rotliegenden. 

8. P e cop t e r i s. Fiederchen letzter Ordnung 
mit fiederig-verzweigtem Mittelnerv. Bei manchen 
Arten, wie Pec. hemitelioides, die Enden der N erv
chen unter auffallenden Wassergruben (vergl. S. 78) 
miindend. Fig. 488. - Vorkommen wie vorher, be
sonders Rotliegendes. 

9. Ale tho pte I' i s. Fiederchen letzter Ord
nung meist langer gestreckt, am Grunde herablaufend 
und hier parallel dem Hauptmittelnerv N ervchen 
aus der Spindel aufnehmend. - Besonders Saar
briicker Schichten. 

10. Call i pte rid i u m. Fiederchen letzter Ord
nung wie Pecopteris, aber neben dem Mittelnerv kurze Nervchen 
heraustretend; Spindeln vorletzter Ordnung ebenfalls oft mit Fieder
chen letzter Ordnung besetzt. - Besonders Ottweiler Schichten bis 
Rotliegendes. 

11. Call i pte r is. Fig. 489. 1m Gegensatz zu den vorigen 
Pecopteriden Rand der Fiedel'chen letztel' Ordnung wie die ganzen 
Wedelstiicke unregelmafsig; Mittelnerv nul' schwach odeI' kaum her
vortretend, mehr odeI' mindel' parallel zu ihm andere Nerven aus 
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der Spindel entspringend; auch die Spindeln vorletzter Ordnung stets 
mit Fiederchen letzter Ordnung besetzt. - Rotliegendes. 

12. Lon c hop tel' is. Fiederchen letz
ter Ordnung pecopteridisch, abel' netznervig. 
- Besonders Saarbriicker Schichten. 

C. Odontopteriden. Fiedel'chen letzter 
Ordnung pecopteridisch, abel' mittelnervlos, 
dafiir viele dichtgedrangte parallele N erven. 

13. Odontopteris. Besonders 
Ottweiler Schichten bis Rotliegendes. 

D. Neuropteriden. Fiederchen letzter 
Ordnung gewohnlich grOfser, im Ganzen ei
formig bis breit-lineal, am Grunde stark ein
geschniirt, sodafs im typo Fane (bei 15) 
del' Unterrand del' Spreite parallel del' dazu
gehorigen Spindel vel'lauft; Mittelnerv mit 
fiederig ihm ansitzenden N ervchen. - Fast 
im ganzen Palaeolithicum verbreitet. 

14. Neurodontopteris. Gleich-
zeitig eine grOfsere Zahl odontopteridischer 
und neuropteridischer Fiederchen letzter 
Ordnung. - Besonders Saarbriicker Schichten 
bis Rotliegendes. 

Fig. 489. Wedelstiick einer 
Callipteris-Art in nat. Gr. 

(N aeh E. W eifs.) 

15. N e u I' 0 pte I' is. V gl. N europteriden. Oft die Spindeln vor
letzter und friiherer Ordnungen mit cyclopteridischen Fiederchen (vgl. 
unter 17). - Besonders Saarbriicker Schichten. 

16. T a e n i 0 pte r is. Wie vorige, aber sehr Ianggestreckte Fieder
chen letzter Ordnung mit mehr keilformig-verschmalerter Basis. -
Besonders oberes produktives Carbon und Rotliegendes. 

17. C y c lop tel' i s. Fiederchen letzter Ordnung kreisformig, 
resp. sich der Kreisform nahernd, mit facherig von ihrer Ansatzstelle 
ausstrahlenden Nerven (vgl. auch unter No. 15). - Besonders Saar
briicker Schichten. 

18. Car d i 0 pte ri &. Fiederchen letzter Ordnung wie vOlige bis 
schwach-gestreckt, etwas breiter ansitzend. - Meist Culm. 

19. Dictyopteris. Wie Neuropteris, abel' mit Netznel'vatur. 
Besondel's Saal'bl'iickel' Schichten bis Rotliegendes. 

20. G los sop t e r i s. Ahnlich Taeniopteris, aber N etznerven. -
In den den Indischen Ozean umgrenzenden Landern (Glossopteris
Facies, entspricht unserem produktiven Carbon bis einschliefslich 
Jura). 

E. Aphlebien. Mehr oder mindel' unregelmafsig-gelappte bis zer
teilte oder geschlitzte, grOfsere oft nervenlos erscheinende Blattreste. 

S P hen 0 p h y 11 ale S. 

Die S p hen 0 p h Y 11 ale s sind namentlich in del' mittleren und 
oberen Steinkohlenformation haufig. - Sie stellen diinne Stengel dar, 
deren Knoten Quirle von 6 oder Multipla von 3 Blattern trag en. Die 
Blatter sind mehr odeI' mindel' keilformig, vorn stumpf, gezahnelt, 
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gekerbt oder gabelig-eingeschnitten und von sich wiederholt-gabelnden 
Nerven durchzogen. Vgl. Fig. 490. Ahrenf6rmige Blfiten sind 
bekannt. Dieselben bestehen aus 
einer centralen Stengelachse, welche 
wirtelig stehende Sporophylle tragt. 
Die Sporophylle eines Wirtels sind 
am Grunde seitlich miteinander ver
wachs en, und jedes derselben tragt 
auf seiner OberfHiche mehrere ge
stielte Sporangien, Fig. 491. Viel
leicht sind die Sphenophyllales 
heterospor. 1m Centrum des dick

2 

Fig. 490. 1 = Eill Blattwil'tel von 
Sphenophyllum cuneifolium in t. -

2 = einzelnes Blatt in etwa i. 

rindigen Stengels verlauft ein auf dem Querschnitt dreieckiges Leitbiindel 
mit drei Protoxylemstrangen, welches ahnlich wie die nachtraglich in die 
Dicke wachsencten Wurzeln del' recent en Pflanzen Sekundar-Holz erhalt. 

Fig. 491. Schematische Darstellung eines Stiickchens des Langsschliffes del' 
Blute vom Sphenophyllum cuneifolium. a = Achse, 8 = Sporangium, durch 
dessen Stiel als einfache Linie angedeutet ein Leitbundel verliiuft. In dem 
links von diesem Sporangium befindlichen Sporangium sind die Sporen an-

gedeutet. - Vergrorsert. (Nach Williamson.) 

E qui set a I e s. 

E qui set ace e n sind in zum Teil hoch - und dickstammigen 
Arten besonders in del' Trias entwickelt. - Sie besitzen Scheiden 
aus vereinigt aufgewachsenen Blattern wie die noch jetzt lebenden 
Arten, denen die vorweltlichen Equiseten auch in anderen Beziehungen 
durchaus anzureihen sind. 

Cal a 111 a ria c e en, besonders in del' ganzen Steinkohlenformation, 
am reichlichsten in den obersten Schichten, in sehr zahlreichen Resten 
vertreten, sind baumf6rmige Equisetales, Fig. 492, deren SHimme, 
wenn solche die anatomische Struktur erhalten zeigen, sekundares 
Holz ohne Jahrringbildung (wie die palaeozoischen Holzgewachse fiber
haupt) aufweisen: sie besafsen also ein nachtragliches Dickenwachs
tum. Fig. 493. Sehr haufig sind die Steinkerne del' MarkhOhlung: 
Cal ami ten. Die Blatter del' Calamariaceen von dem Typus derjenigell 
des Calamites varians und vielleicht aller Arten sind in ihrer Jugend, 
solange die Stellgelteile, denen sie ansitzell, nicht wesentlich in die 
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Dicke wachs en, scheidenbildend, durchaus wie die Scheiden del' Equi
setaceen, seitlich miteinander verwachsen. N ach Mafsgabe des Dicken
wachstums der zugehOrigen Stengelteile mufsten natiirlich die Blatter 
auseinander riicken und sich langs del' Commissuren voneinander 
tl'ennen. Sie sind von linealer Form. Ahl'enformige Sporangienstande, 

Fig. 493. Quel'schliff durch einen Teil des Holzeylinders eines 
Calamiten. - (Naeh E. Weifs.) 

Fig. 492. 
Eine restaurierte Ca
lamarie. An den 
Spitzen del' oberen 
Zweigquirle sitzen 
Bliiten. (Original.) 

Bliiten, von mannigfaltigstem Baue sind vielfach ge
funden worden; in zwei Fallen konnten im unteren 
Teil del' Bliiten Macro-, im obe1'en Micro-Sporangien 
sichel' nachgewiesen werden. Beblatterte Zweige del' 
Calamariaceen sind 1. die Ann u 1 a r i en, deren 
quirlig stehende, langliche Blatter am Grunde zu einer 
scheibenformigen Scheide, Fig. 494, verbunden sind, 
und 2. die As tel' 0 ph Y 11 i ten, deren ebenfalls 
quirlige, lang-lineale Blatter frei sind. Beide kommen 
gelegentlich als Laubzweige in Zusammenhang mit 
Calamiten VOl'. 

Fig. 494. Ein Teil del' zen
tralen Partie eines Blattwil'tels 
von Annularia stdlata in ee. t. 
- n.R. = Diaphragma-Ring 
(= del' verdiekte Rand einer 
die Stengelhohlen durchqueren
den Wand). Sch = Scheide. 
L = Leitbiindel del' Scheide. 
N = Den Blattmittelnerven ent
haltender Mesophyllstreifen. 
M = Hervorgewolbte Meso
phyllstreifen zu beiden Seiten 
von N. S = Saum del' Blat-

ter. - (Original.) 

M 

Se7l . 
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Lye 0 pod i a I e s. 

Von den fossilen Lycopodiales seien drei Familien beriicksichtigt. 
Psi lot ace e n. 1m Rotliegenden kommt eine Pflanze vor, Fig. 495, 

mit nadelformig bebHitterten Zweigen, die sehr Walchia-ahnlich sind 

Fig. 495. Gomphostrobus bifidus (E. 
G.) Zeiller et Pot. - 1. Sprofsstiick 
!pit endstandiger Eliite nach Marion 
in t. 2. Ein SporophyU von innen 
gesehen in t; n = Mittelnerv, a = 
Narbe der Ansatzstelle an die Stengel
achse, c = Ansatzstelle des Sporan
giums, b = Epidermaler Fetzen der 

Stengelachse. - (Original.) 

(vgl. Seite 287), mit grofsen end
standigen, zapfenformigen Bliiten. 
Die Sporophylle derselben sind an 
ihrem Gipfel einmal-gegabelt, wie 
die Sporophylle der recenten Psilo
taceen. 

Die im folgenden genannten 
Lycopodiales werden zu einer be
sonderen Abteilung zusammengefafst, 
den L e p i d 0 p h y ten. 

L e pi dod end r ace en, Fig. 
496, sind vornehmlich wieder in der 
Steinkohlenformation , und zwar 
ganz besonders in den unteren und 
mittleren Schichten derselben sehr 
haufig; aber noch im Rotliegenden 
einerseits und Underdevon anderer
seits wurden sparliche Reste ge
funden. - Die Lepidodendraceen 
sind meist gabelig sich verzweigende 

Fig. 496. Ein restauriertes Lepido
dendron. (Original.) 



Palaeontologie. 283 

Baume, deren Stamm-Oberflache in auffallender Weise in Schragzeilen 
gestellte "Polster" zeigt, von denen jedes eine B 1 a t t n arb e, Blatt
abbruchsstelle, tragt. Die Pol s t e I' sind als die nach dem Blattabfall 
stehen gebliebenen Basalstiicke del' Blatter, B 1 a t t fii fs e, anzusehen. 
Die Formen del' Polster und Blattnarben, die uns meist allein als 
Abdriicke erhalten sind, geben die Merkmale fiir die "Arten" abo 
Die Blatter sind meist einfach und von langlieh -lanzettlicher odeI' 
linealer Gestalt. Nicht selten findell sich an den Enden jiingerer, 
noch beblatterter Zweige, oft grofse tannenzapfenartige Bliiten (L e
pi d 0 s t rob en) : einfache Achsen mit dieht - gedrangt stehenden 
Blattern (L e p i d 0 p h y 11 en), an derem Grunde je ein Sporangium 
sitzt. Man kennt Macro- und Microsporen. Die Bliiten sind auch 
oft stammbiirtig. Die Stamme besitzen ein centrales, von einer 
maehtigen parenehymatisehen Rinde umgebenes Leitbiindel. Sie 
waehsen nachtraglich in die Dicke, und zwar sind es Zellteilungen 
eines dem Phellogell entsprechenden Gewebes del' Rinde, welche wie 
bei den Isoetaeeen die Diekenzunahme ganz odeI' vorzugsweise be
dingen; jedoeh wird aueh ein aus einem Cambiumring hervorgegangener, 
zuweilen betraehtlicher Secundarholzkorper ohne Jahresringe beobachtet. 

Bei L e pi dod end ron besitzen die sieh hervorw(\lbenden Blatt
polster, Fig. 497 1, eine rhombenfOrmige Basis; auf del' hOchsten 
Stelle del' Polster, im unteren Teil del' oberen Halfte ders.elben, 
befindet sieh die im ganzen l'hombisehe Blattnal'be. In del' unteren 

Fig. 497. 1. = Blattpolster eines Lepidodendron. 2. = Stammoberflachen
Stuckchen von Lepidophloios macrolepidotns mit einem vollstandigen und drei 
unvollstiindigen Blattfiifsen; der Blattfufs links oben mit abgebrochener Spitze, 
jedoch ist das Hautgewebe h der sonst verdeckten Blattfufsflache zum grofseren 
Teil stehen geblieben. 3. = Blattfufs derselben Art besser erhalten. - n = 
Narbe, 1. = Leitbiindelniirbchen, 8 = Seitennarbchen, a = Transpirations
offnungen, m = Langs-(Median-)Linie, welche das "untere Wangenpaar" uw in 
zwei Half ten teilt, fl = Ligulargrnbe, 11 = schwache ErhOhung, das Homologon 
der Stelle, wo bei den Sporophyllen das Sporangium sitzt. - Alles in t. (Original.) 

Halfte derselben erbliekt man dl'ei vertiefte "Narbehen", von denen 
das mittlel'e den Quel'sehnitt eines Leitbiindels vorstellt, die beiden 
seitlichen Quel'schnitten von pal'enehymatisehen, lacunenreiehen Trans
pil'ationsstrangen (?) entsprechen. Dicht unterhalb del' Narbe sieht man 
zwei ellipsenfOrmige, rauhe Stell en : Offnungen im Hautgewebe, T ran s
pi rat ion s (\ ffn u n g en, an denen die beiden erwahnten Transpira
tionsgange vorbei verlaufen. Dieht iiber del' Blattnarbe befindet sieh 
ein Griibchen, welches die Stelle andeutet, wo eine Ligula gesessen 
hat: L i g u 1 a r g rub e. 

Bei Lepidophloios, Fig. 497 2 und 3, sind die Tannenzapfen
Schuppen ahnlichen Blattfiifse, sich gegenseitig deekend, nach abwarts 
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gerichtet. Die Narben sitzen auf den Spitz en der Blattfiifse, sodafs also, 
von aufsen gesehen, die Stamme mit Polstern bedeckt erscheinen, deren 
Blattnarben an del' untersten Grenze zu liegen scheinen. 1m ubrigen 
sind die Lepidophloios-Blattpolster den en del' Lepidodendren ahnlich. 

Auch die S i gill a ria c e en, Fig. 498, haben ihre reichste Ent
wickelung in der Steinkohlenformation, sind jedoch in den untersten 

Fif!.498. Eil1e restaurierte 
Sigillarie mit Stigmaria. 

(Original.) 

Schichten derselben nodi sehr selten und in 
den mittleren am hliufigsten. Auch im Rot
liegenden finden sich Sigillarien; eine Art 
ist aus dem oberen Buntsandstein bekannt ge
worden. - Die Sigillari a-Arten sind einfach
oder gabelig-stammige Baume mit charakte
ristischen, im ganzen hexagonalen Blattnarben 
auf der Stammoberflache, die bei den typi
schen Arten deutliche Langsreihen bilden; 
bei vielen sind auch Polster vorhanden. Die 
Narben zeigen wieder drei Narbchell von 
demselben Charakter wie bei den Lepido
dendraceen, auch die Ligulargrube fehlt 
nicht. Gebilde, die vielleicht Transpirations
ofInungen sind, sind erst in einem FaIle 
gefunden und fehlen sonst. Die Oberflachen
beschafIenheit nahert sich uberhaupt bei 
manchen Arten ungemein derjenigen der 
Lepidodendraceen. Da auch hier meist nur 
Abdrucke del' Stamm-Oberflachen vorliegen, 
so ist man auf die Verwertung der U nter
schiede derselben fiir die - selbstredend 
hierdurch, ganz kunstliche - Systematik 
dieser Gewachse angewiesen. Die nUl' selten 
noch dem Stamm anhaftend, abel' oft ab
gefallen sich findenden Blatter sind lang-lineal; 

ahren- u. zapfenformige Bliiten hinterlassen an ihren Ansatzstellell auf 
den Stammen besondere Narben zwischen den Blattnarben. 1m 
Centrum des Stammes erblicken wir ein Markparenchym umgebell von 
Primarholz, dessen Protoxylem aufsell liegt. Aus einem Cambiumring 
hervorgegangenes sekundares Holz ohne Jahresringe und eine starke 
Rinde kommen hinzu. 

Die zahlreichen Sigillarien-Rindenoberflachen lassen sich nul' in 
zwei Unterabteilungen bringen. 

1. Eusigillarien. Vorwiegend in den Saar'bl'ucker Schichten. - Die 
Narben stehen stets in deutlichen Orthostichen; sie werden seitlich 
durch gerade (R h Y tid ole pis - Skulptur) oder im Zickzack verlaufende 
(F a v u 1 a ria - Skulptur) Furchen voneinander getrennt; die einzelnen 
Blattnarben der Rhytidolepis-Skulptur konnen durch mehr oder minder 
deutlich entwickelte Querfurchen (T e sse II a t a - Skulptur) voneinander 
getrennt sein, wodurch sich dann deutlich Polster markieren. Bei 
den Favularia-Oberflachen sind solche Querfurchen vollstandig. An 
einem und demselben Stuck konnen die drei verschiedenen Skulpturen 
miteinander abwechseln: We c h s e I z 0 n en - B i 1 dun g, eine Erschei-
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nung, die auf aufsere Einfliisse, namentlich wechselnde Ernahrungs~ 
vel'haltnisse, zuriickzufiihren ist. 

2. Subsigillat-ien. V ol'wiegend in 
den Ottweilel' Schichten (bis zum Bunt~ 
sandstein). Die Nal'ben stehen in 
mehr odeI' mindel' rhombischen PoI
stern, weiche deutliche Parastichen 
bilden (C I at h I' a ria - , resp. Can c e I
I a t a ~Skulptur), odeI' sie erscheinen 
gleichmafsig ohne Polsterabgl'enzungen 
auf del' epidermalen Rindenoberflache 
verteilt (leioderme Skulptur, Fig. 499). 
Auch diese beiden Skulpturen kom
men in Wechselzonen an denselben 
Stiicken VOl'. 

Die Lepidophyten - "Gattungen" 
Knorria, Aspidiaria, Bergeria 

bezeichnen Obel'flachen - Skulpturen 
zwischen del' epidermaien Rindenober~ 

Fig. 499. Stuckchen der epider
malen Stammoberflache von Sigil
laria Brardii Brongn. em. in t. Unter 
den Blattnarben je eine oder zwei 
Stigmaria-Narben. - (Original.) 

flache und del' Holzoberflache, es sind also Mittelrinden-Erhaltungs
Zustande nach mehr odeI' mindel' weitgehendem Veriust del' Rinden
teile. Die K nor r i e n besitzen auf del' Oberflache verteilte schuppen~ 
formige WiHste, Fig. 500; Aspidiarien werden Oberflachen genannt mit 

:l. 

Fig. 500. 1. Knorria (X) in t noch zum Teil 

mit der kohlig erhaltenen Aufsenrinde bedeckt 

(B), von der in 2. ein Stilckchen in t mit 

einer Blattnarbe, dariiber Ligulargrube, zur 

Darstellung gelangt ist, welches zeigt, dars die 

KnOl'de zu der leiodermen Sigillaria minuti-

folia gehOrt. - (Original.) 
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vertikal-gestreckt-rhombischen, polsterahnlichen Feldern (natiirlich ohne 
Blattnarben); Be I' g e ria hat querrhombische Felder. 

Die "Gattung" Aspidiopsis bezeichnet meist Holzoberflachen, 
Fig. 501, was dann schon an der Holzstreifung zwischen den Aspi
(liaria - ahnlichen aber gestreckteren Wiilsten del' Reste zu bemerken 
ist. Natiirlich Mnnen Aspidiopsis-Erhaltungszustande auch zu Gymno
spermen gehOren, wie wahrscheinlich im speziellen der Rest Fig. 501, 
€benso zu Angiospermen. 

Fig. /j01. Aspidiopsis in f. -
(Original.) 

Als U 1 0 den d I' 0 n bezeichnet 
man Stammoberflachen mit grofsen, 
fiachschiisselformigen Vertiefungen, 
deren Centrum die Abbruchsstelle je 
,einer ungestielten BUtte zeigt, als 
Halon i a von der Epidermis entblOfste 
Stamm- und Stengel-Teile von Lepido
phloios mit wulstformigen Hervor
ragungen, die an ihrem Gipfel je eine 
Bliitenabbruchsstelle besitzen. 

Fig. 502. Ein kleines Stiickchen 
Rhizom-OberfUiche in t mit Stig

maria-Narben. - (.Original.) 

, S t i g mar i en, Fig. 498 und 502, sind die Rhizome der Sigilla
Tien und Lepidodendren. 1hre Oberflache ist in etwa gleichen Ab
standen mit kreisfotmigen Narben besetzt, in den en ein stark markierter 
Mittelpunkt hervortritt; den Narben (ahnlich den von den Wurzeln 
unserer Nymphaeaceen auf den Rhizomen hinterlassenen Narben) sitzen 
oftmals noeh Anhange von gestreekter Gestalt an, welehe die N ahrung 
aus dem sump fig en Boden aufgenommen haben. Die diehotom-verzweigten 
Hauptkorper del' Stigmarien besitzen ein starkes Mark und eine dieke 
Rinde und zwischen beiden einen aus einem Verdielmngsring hervor
gegangenen Holzeylinder. Die Stigmarien sind wiederholt in Verbindung 
namentlieh mit Sigillaria-Stammen gefunden worden. Aufserdem kommt 
es als Ausnahme (Fig. 499) vor, dars Sigillaria-Stamme, die wobl noeh 
lebenskraftig umgefallen waren, unter den Blattllarben Stigmaria-An
nange entwiekeln. 

Gymnospermae. 

Ben net tid ale s. N amentlich im Mesolithieum kommen Stamm
reste VOl', die sehr an Cyeadaeeen-Stamme erinnern. Naeh Solms 
seheinen sie abel' nieht zu den Cycadaeeen zu gehoren, sondern zu 
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einer mit diesen verwandten Familie, den Bennettidaceen, die einen 
komplizierteren Bliitenbau besitzen als die Cycadaceen. 

Cor d a 1 t ace en, Fig. 503, zeigen viele Beziehungen einerseits zu 
den Cycadeen, andererseits zu den Coniferen, spezieller zu den Taxaceen ; 
ihre Reste finden sich vom Devon bis zum 
Rotliegenden, in besonders gro[ser Menge 
in den oberen Schichten der Steinkohlen
formation. - Die Cor d a 1 t e s - Arten waren 
schlanke, unregelmlifsig - verzweigte Baume, 
die am Gipfel der Aste lang-bandformige, 
auch verkehrt-eiformig bis langlich-elliptische 
und parallel-nervige Blatter trugen, die beim 
Abfallen langliche, querverlaufende N arben 
zuriicklie[sen. Die Anatomie der Stamme 
zeigt ein gro[ses, zuweilen verkieselt odeI' 
als Steinkern mit querverlaufenden 
ringformigen Furchen , welche queren, 
festeren Gewebe-Lamellen (Diaphragmen) 
entsprechen - vorkommendes Mark, das 
den " Gattungs " -N amen Art is i a erhalten 
hat und welches von einem in die Dicke wach
senden Holzcylinder ohne Jahrringbildung 
von Coniferen - Holz - Struktur (A r a u c a -
rio x y lon, ein Sammelname, der fossile 
Holzer von Araucarieen-Holz-Struktur be
zeichnet) umgeben wird. Die Rinde ist 
dick. Auch die getrenntgeschlechtigen 

Fig. 503. Ein restaurierter 
Bliiten weisen in ihrem Bau auf die Gym- Cordait. (Original.) 
nospermen. 

Con i fer e n kommen von Culm ab in allen Formationen vor. 
Verkieselte Holzer besonders von Araucarieen-Holz-Struktur (Arau
carioxylon) finden sich nicht selten namentlich in der Steinkohlen
formation und in der Dyas; wenngleich ein Teil derselben zu den 
Cordalten gehOrt (z. B. Araucarioxylon Brandlingii mit dicht-ge
driingten, sich gegenseitig beriihrenden, sechseckigen 
gehOften Tiipfeln an den radial en Wandungen der 
Hydro-Sterelden), so sind doch auch echte Coni
feren-Holzer dabei. Manche der letzteren besitzen 
ein grofses Mark, das man zuweilen als Stein
kerne oder verkieselte Stiicke , die man bei be
sonderer Oberflachenbeschaffenheit (langgezogene 
rhombische, durch Furchen getrennte Felder, deren 
untere Halfte durch einen Schlitz zweigeteilt ist, Fig. 
504), welche dem Verlauf del' Primiirbiindel ent
spricht, als S chi z 0 den d ron und T y 1 0 den d ron 
beschrieben hat. So besitzt die fiir das Rotliegende 
charakteristische Gattung W a 1 chi a mit zweizeilig 
(fiederig) verzweigten Zweigen mit kleinen nadel
formigen Bliittern, also durchaus an die recente 
Araucaria excelsa erinnernd, solche Schizodendron-

Fig. 504. 
Erkliirung im 

Text. 
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Markkorper, umgeben von einem Holz von dem Typus Araucarioxylon 
Rhodeanum mit locker stehenden, kreisformigen gehOften Tiipfeln 
auf den radialen Wandungen der Hydro-Sterelden. Bemerkenswert 
ist, dars die fossilen Coniferen-Holzer der altesten und alteren For
mationen oftmals - wie die Sekundar-Holz-Korper der Pflanzen, die 
mit ihnen zusammenlebten, iiberhaupt - keine Jahrringbildung zeigen. 
Diese Thatsache weist auf ein tropisches Klima in jenen Zeiten hin. 

Angiospermse. 

M 0 n 0 cot y led 0 n e n scheinen schon im Jura gefunden worden 
zu sein; gewisse Reste aus del' jiingeren Kreide gehOren zweifellos 
zu den Monocotyledonen, wie solche von Palmen. Auch in spateren 
Horizonten treten Monocotyledonen-Reste gegeniiber denen der Dico
tyledonen zuriick, abel' sie sind ja auch in del' heutigen Flora an 
Arten-Zahl weit weniger zahlreich als die der letztgenannten Gruppe. 
- Die aus alteren Formationen als zu den Monocotyledonen gehOrig 
beschriebenen Reste sind ihrer systematischen SteHung nach zum 
Teil zweifelhaft, zum Teil (z. B. die CordaIten-Blatter S. 287) 
gehOren sie andel's wohin. 

~ 
a 
o 
(i 
1 

r.Q.l' 

C(lll 

1 

2 

Fig. 505. 1-5 Folliculites carinatus. - 1 = Vier Friichte resp. solche nach 
Verlust der aufseren Fruchtschale in t, 2-5 in t, 2 u. 3 von der Seite gesehen, 
4 die klaffende Leiste nach vorn gezeichnet, 5 das Innere einer Frucht-Halfte. 
- 6-10 Folliculites Websteri. 6 = Vier Friichte in t, 7 u. 8 von der Seite, 
9 die klaffende Leiste nach vorn gesehen, 10 das Innere einer Frucht-Halfte. -
In allen Figuren bedeuten ex = aufsere Fruchtwandung (Exocarp), en = innere, 
sklerenchymatische Fruchtwandung (Endocarp), l = Leiste, can = Kanal, in 
welchem ein Leitbiindel verlief, n = N arbe, Ansatzstelle der Frucht, t = Samen-

haut (Testa), ca1· = Caruncula. - (Original.) 
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D i cot Y led 0 n e n. Sichere Dicotyledonen-Reste linden sich erst 
von del' jiingeren Kreide, dem Cenoman, ab; aIle aus alteren For
mationen angefiihrten Reste sind von zweifelhafter Verwandtschaft. 

Wie die heutige Gesamtflora charakteristische Ziige aufweist, 
so ist es - wie aus dem Vorausgehenden ersichtlich ist - auch 
mit del' Flora del' verschiedenen geologischen Horizonte. Die Floren 
verschwinden aber nicht plotzlich, urn einer neuen Platz zu machen, 
sondeI'll die einzelnen Al'ten sterben allmahlich aus l'esp. vel'andern 
sich und erzeugen Epigonen, die als neue Al'ten erscheinen. Arten, 
die sich besonders lange in ihrer urspriinglichen Form erhalten 
oder die in Gebieten zuriickbleiben, die von einer neuen Flora be
setzt worden sind, die also charakteristische Elemente friiherer 
Floren gewesen sind, bezeichnet man als ReI i k t e. So mufs die 
Subsigillarie des Buntsandsteins (vgl. Seite 284 und 285) als Relikt 
aus del' oberen Steinkohlenformation angesehen werden. Von Dico
tyledonen erwahne ich als Beispiel die Samen einer ausgestorbenen 
zu der recenten Bra sen i a gehorigen oder mit dieser nahe verwandten 
Nymphaeacee, die im Mitteltertiar auftreten und sich noch im unteren 
Diluvium linden zusammen mit Arten, die noch heute leben. Das
selbe ist von del' Gattung FoIl i cuI it e s (einer Anacardiacee ?), die mit 
jenen Nymphaeaceen-Samen zusammen vorkommt, zu sagen, nur dafs 
hier die Friichte, die man von dieser Gattung allein kennt, ver
schiedenen, wenn auch nahe verwandten Arten angehoren: im Tertiiir 
Folliculites Websteri, im Diluvium F. carinatus, Fig. 505. 

Potonie. El~mente dpr Botanik. 3. Aufl. Hi 



Pflanzen -Krankheiten. *) 

(Phytopathologie. ) 

Die Krankheiten, abnormen ZusUinde, der Pflanzen konnen ver
schiedene Ursachen haben. Diese liegen hauptsachlich 1. in mecha
nischen Beschadigungen: Verwundungen, 2. in Einfliissen des um
gebenden Mediums, z. B. der Luft, des Erdbodens (bei schadlicher 
Zusammensetzung), des Lichtes, der Temperatur und ferner 3. in 
Einfliissen der organischen Welt, seien es der Pflanzen oder del' Tiel"e. 

I. Verwundungen und ihre Foigen. 
Verwundungen des Wurzelwerkes einel' Pflanze - etwa dul'ch 

Annagen seitens der Tiere oder Umsetzen (Umtopfen) seitens der 
Menschen - haben ein mehr oder minder starkes Welkwerden resp. 
Vel'trocknen del' oberirdischen Organe zur Folge, weil die Wasser
zufuhr eine ungeniigende oder ganz unterbrochene wird. Beim Um
setzen werden unvermeidlich die Wurzelhaare zerstort, die sich erst 
wieder neu bilden miissen, bevor die Pflanze ihren normalen Zustand 
erhalt. 

An den angefressenen oder sonst wie beschadigten Stell en del' 
Wurzeln, Knollen (z. B. Kartoffelknollen) und iiberhaupt vielel' paren
chymatischel', fleischiger Pflanzenteile bildet sich durch gleichsinnige 
Teilungen del' freigelegten Zellen ein neues schiitzendes Kork-Haut
gewebe: Wundk ork. 

Stauden konnen ihre oberirdischen Sprosse vollstandig z. B. in
folge des Abweidens oder Abmahens verlieren, ohne hierdurch ge
totet zu werden. Die zuriickgebliebenen Teile bilden neue Knospen, 
welche die verlorenen Organe ersetzen. Auch manche einjahrige 
Arten besitzen diese Fahigkeit. 

*) Zu empfehlen: A. B. Frank, Die Krankheiten der Pflanzen. Bres
lau 1880. 
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Gehen dureh Frost, "Yerbeifsen" dureh das Wild, Insektenfrafs 
odeI' aueh kiinstliehes Absehneiden (bei "Formstrauehern und -Baumen") 
Hauptknospen odeI' junge Zweige von Holzgewaehsen zu Grunde, so 
entstehen unterhalb del' Wunde aus "sehlafenden Knospen", 
die sonst in Ruhe verblieben waren, Ersatzsprosse, die bei wieder
holten Angriffen auf die Pflanze so nhlreieh. entstehen konnen, daIs 
schliefslieh besenformige Verzweigungen zustande kommen. Ein Ver
lust alterer Zweige kann statthaben durch Sturm, Schneebruch, Blitz
schlag; auch hier wird oft Ersatz durch Austreiben neuer Sprosse unter
halb del' geschadigten Stelle geschaffen, jedoch dann im allgemeinen 
durch A d v e n t i v - K nos pen, welche endogen, aus beliebigen Stell en 
des Cambiumringes ihren Ursprung nehmen, indem die Zellell zunachst 
einen meristematischell Hiigel erzeugen, aus welchem del' durch die 
iiberdeekenden Gewebe dringende neue Sprofs hervorgeht. 

Bei manchen Holzpflanzen werden an den W undstellen , zur 
Verstopfung derselben, Stoffe ausgeschieden, welehe namentlieh die 
HydroIden anfiillen. Namentlich bei den Nadelholzern tritt im ganzen 
Holz del' W undstelle Harzbildullg ein: es wird zu K i e n hoI z 
(vgl. auch Seite 78). Das Holz jeder PfIanze iiberhaupt nimmt, 
wenn es verletzt wird, an del' Wundstelle bald eine dunklere Farbung 
an, ahnlich wie bei del' Umwandlung in Kernholz (vgl. Seite 70). 
Diese Wandlung beruht in einer Gummi-Bildung in den Hohlraumell 
del' Holzzellen - besonders auffallend bei Kirschen und Pflaumen -
zum Verschlufs del' entstandenen bffnungen. - Ein weiteres Mittel, 
dasselbe zu erreichell, besteht in del' Verstopfung del' geoffnetell 
Hydrolden durch Ausstiilpungen, Thy 11 en, del' benachbarten Holz
parenchymzellen, welche in die Hydrolden hineinwachsen. 

Geht del' Hauptstamm bis auf den Grund verI oren , so tritt bei 
Nadelholzern, die keine Adventivknospen zu bilden vermogen, del' 
Tod ein, wahrend bei den LaubhOlzern meist viele kraftige, adventive 
Sprosse: Stockaussehlage, Wurzelausschlage, gebildet 
werden. 

Verletzungen del' Rillde del' Stamme und Zweige kOllnen her
vorgerufen werden dul'ch Anfl'essen und durch "Sehalen" mit dem Ge
weih an Nadelbaumen, Annagen (seitens del' Eichhornchen und ahn
lieher Tiere), Quetschungen bei stark em Hagelschlag, seitens des 
Menschen durch Einsehneiden u. dergl. zur Gewinnung des Harzes 
(Tel'pentins) aus Nadelbaumen. Aueh Insektensehaden sind zu el'
wahnen namentlieh del' BOl'kenkafel'frafs. Del' Bol'kenkafel' bewohnt 
Gange in den weiehen Teilen del' Rinde, die er und seine Larve hinein
fl'ifst. Die Rinde stirbt und faUt zuIetzt ab, und auch del' ganze Baum 
kann sehliefslich durch Austrocknen an "W u l' m t roc k n is" zu 
Grunde gehen. 

Die Heilung del' el'sterwahnten Verwundungen - falls diese nicht 
gar zu einschneidend waren und also den Tod im Gefolge hatten -
findet dul'ch "U bel' wall u n g" statt, wenn die W unde bis zum 
Cambium l'eicht, sodafs Ietzteres an del' Wundflache vertrocknet odeI' 
bei del' Vel'wundung mit verloren gegangen ist. Del' aus dem Cam
bium am Rande del' Wunde heI'voI'gehende Uberwallungswulst besteht 
aus Holz, Cambium und Rinde, welche durch allmahliches Entgegen-

Hl* 
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wachsen von den gegeniiberliegenden Stellen aus schliefslich die BlOfse 
bedeck en. Ein nachtriigliches Zusammenwachsen des neu gebildeten 
Rolzes mit dem alten findet an der beschadigt gewesenen Stelle 
nicht statt. . 

Ubrigens verHiuft der Reilungsproze[s nicht immer so normal, 
wie bisher geschildert; gelingt es der Pflanze nicht, die W unde schnell 
genug vor den schadlichen direkten Einfiiissen der Luft und des 
Wassers zu schiitzen, so tritt im Rolz ein Zersetzungsprozefs, die 
Fa u 1 e, ein, wodurch das Rolz schliefslich brocklich und pulverig 
wird und zerfallt. 

Was den Verlust aller Blatter z. B. durch Insektenfrafs anbe
trifft, so ist dieser bei Krautern meist gieichbedeutend mit dem Ver
lust der blatttragenden Spl'osse. Es ist klar, dafs, je gl'Ofser del' 
Blattverlust ist, urn so geringel' auch die Produktion von Kohle
hydraten sein mufs, somit die Ernahl'ung, also del' Ertrag an Fl'iichten, 
Knollen u. s. w., beeintrachtigt wil'd. 

Bei Laubholzgewachsen ist eine vollstandige Entlaubung meist nicht 
totlich; dieselben erzeugen aus den stehengebliebenen Achselknospen 
del' Blatter inl nachsten Jahre oder auch schon im Verlustjahr selbst 
neue Sprosse. Geschieht das letztere, so spricht man von einer 
pro 1 e pti s c hen Entwickelung. 

2. Einfliisse des Lichts, der Temperatur und des umgebenden 
Mediums. 

a) Nicht nur fiir den Assimilationsprozefs ist Licht unentbehrlich 
(Seite 83), sondern in den weit iiberwiegenden Fallen anch zum Er
gritnen der Chlorophyllkorper; die Pflanzen vermogen sich daher bei 
unzureichendem Licht nicht zu ernahren: sie haben ein bleiches An
sehen, die Blatter bleiben auffallend klein, und die Stengel nehmen 
eine ungewohnliche Lange an (vgl. Seite 87). Es ist klar, dars 
die Pflanzen bei dauerndem Lichtmangel zu Grunde gehen miissen. 

b) Dars eine ausnahmsweise hohe Temperatur in Verbindung 
mit Trockenheit ZUlll Verwelken bringt, ist selbstvel'standlich. Uber 
Gefrieren und El'frieren ist auf Seite 87-88 nachzulesen. 

c) Uber die Einwirkung des umgebenden Mediums ist nicht viel 
zu sagen, denn es ist selbstverstandlich, dars die Luft (Seite 83 
und 85) und der Erdboden (Seite 82) eine bestimmte chemische Zu
sammensetzung haben miissen, letzterer aueh eine bestimmte physi
kalische Beschaffenheit, wenn die Pflanzen lebenskl'aftig bleiben sollen. 
Fehlen den Pflanzen z. B. Eisenbestandteile im Boden, so erseheinen 
sie bleieh und sterben unter Gel b - oder B 1 e i e h s u c h tab. 

3. Durch Schmarotzer erzeugte Krankheiten. 
a) Als Ptlanzen-Parasiten sind z. B. zu nennen Viseum, Cuseuta

Al'ten, Orobanchen (Seite 83-84) und vor allen Dingen viele Pilze, 
namentlich aus den Reihen del' U stilaginaceen, Fig. 506, U redinaceen 
nnd Ascomyeeten; aneh Myxomyceten nnd Peronosporaeeen stellen 
ein Kontingent dieser Feinde. Naheres ergiebt sieh ans dem Studium 
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der bezuglichen Abteilungen, namentlich Seite 126 ff.; dort sind die 
wiehtigsten Krankheiten wie Rost, Brand u. s. w. ausftihrlieher beruek
sichtigt. Uber die Sehadliehkeit der parasiUiren Krankheiten ist weiter 
kein Wort zu verlieren. 

b) Die sehadliehen Eingriffe del' Tiere durch 
Befriedigung ihres Hungers wurden bereits mehr
faeh hervorgehoben; hier erubrigt noeh die Be
spreehung del' auf den Pflanzen parasitiseh 
lebenden Tiere. Diese saugen oft die Pflanzen
organe aus und bringen sie zum Absterben; in 
den meisten Fallen jedoch werden die Pflanzen 
dureh den von den Parasiten ausgeubten Reiz 
zu Neubildungen veranlafst, die den Tieren Schutz 
bieten, in denen sie wohnen: es sind das die 
Gall en der Pflanzen, Fig. 507. 

Wenn wir die wichtigsten Parasiten in syste
matiseher Reihenfolge durehgehen, so sind be
sonders folgende zu erwahnen: 

1. Unter den Wurmern ist das Weizen
alehen zu nennen, welches zu vielen in den 
Weizenkornern lebt; diese letzteren unterseheiden 
sieh - wenn befallen - ihrer Form naeh von 
gesunden Kornern deutlieh und sind als R ad e n
oder G i eh t k 0 rn e r bekannt. 

2. Unter den Mil ben leben die Milben
spinnen auf den Unterseiten del' Blatter vieleI' 
Pflanzen, saugen dieselben aus und bringen sie 
zum Krankeln. Die Gallmilben (Phytoptus), die 
sieh auf den versehiedensten Pflanzenteilen auf
halten, erzeugen 1. die F i I z k ran k he it, als 
besonders reichliehe Haarbildung auf del' Epidermis 

Fig. 506. Ustilago 
carbo aufdem Bliiten
stand des Bafel's. -

(Original.) 

vieler Blatter, 2. kleine kugelige bis kegelige Ausstulpungen zum Ab
legen der Eier, die Be ute 1 g a II en, die von der U nterseite del' 
Blatter aus einen Eingang haben, 3. K nos pen a n s e h w elI un g en, 
verbunden mit Vermehrung und VergrO.fserung der Blatter, zwischen 
denen die Milbenleben, 4. krause Besehaffenheit der Blatter 
und endlich 5. Poe ken, welehe einfaehe Ansehwellungen in den 
Blattspreitenteilen VOl' stell en durch Bildung grO.fserer Intereellularen 
zum W ohnen der Tiere in neu gebildetem Blattparenchym. 

3. U nter den Hal b fl u g I ern erwahnen wir die Sehildlause 
(Coccus, Seite 313) und die Blattlause (Aphiden), unter denen am 
bemerkenswertesten die Reblaus (Phylloxera vastatrix). Die Weibchen 
dieses vielbesproehenen Tieres leben saugend an den Wurzeln des 
Weinstoekes, wo sie Ansehwellungen hervorbringen; die Wurzel stirbt 
sehliefslieh ab und mit ihr naturlieh der ganze Weinstock. Blatt
lause sind es, welehe den "H 0 n i g tau" auf den Blattern der 
Pflanzen veranlassen, auf denen sie leben. Es ist derselbe ein Aus
seheidungsprodukt del' Tiere, das sie fortschleudern, nieht del' Pflanzen. 

4. Viele F 1 i e g en, und zwar besonders Gallmueken, legen ihre 
Eier auf oder dureh Anbohren in Pflanzenteile, wodurch Gallen er-
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zeugt werden, in denen die auskriechenden Larven leben. Sie er
zeugen Einrollungen oder Faltungen von Blattern, Umbildungen von 
Sprofsspitzen, allseitig geschlossene abgegliederte Gebilde auf den 
Blattern: Gall a p f e 1, Stengelanschwellungen u. s. w. 

5. Die Gall w e s pen (Cynipiden) legen ihre Eier ebenfalls in 
bestimmte Pflanzenteile, wodurch diese zur Gallapfelbildung veran
lafst werden. Besonders bemerkenswert sind die auf den Blattern 

Fig. 507. Eicbenblatt mit Galle,' auf welcber die Gallwespe sitzt; links 
Querscbnitt durcb eine Galle, in der Mitte die Larve (Made) der Gall

wespe zeigend. 

der Eichen erzeugten Gallapfel, Fig. 507, von denen die gerbstofI
reichsten als "K n 0 p per n" u. dgl. zum Gerben Verwendung finden. 
Erwahnenswert sind auch die von Rhodites rosae herriihrenden Gallen, 
die S chI a fa p f e 1 odeI' Bedeguare, welche grofse wie mit Moos be
wachsene vielkammerige An8chwellungen an den Zweigen del' Rosen 
darstellen. 

4. Mifsbildungen. 
Die Ursache derjenigen Mifsbildungen, M 0 n s t r 0 sit ate n, die 

keine Gallen sind, lafst sich meistens nicht ermitteln; haufig haben 
ungewohnte Bodenverhaltnisse einen merkbaren Einflufs auf die Ent
stehung derselben. ,. Ubrigens BUst sich in vielen Fallen eine Grenze 
zwischen dem, was Monstrositat und dem, was Variation (vgl. Seite 101) 
ist, absolut nicht ziehen. Eine besondere Disciplin, die P fl an zen
t era t 0 log ie, beschaftigt sich ausschliefslich mit der Morphologie 
der Mifsbildungen. Als Beispiel erwiihnen wir die gefiillten Blumen 
z. B. del' Rosen, bei denen sich an Stelle del' Geschlechtswerkzeuge 
Blumenblatter entwickeln. Man wird hier von einer Monstrositat 
reden konnen, weil sich eine Abweichung vom normal en Bau be
merkbar macht , indem wesentliche Organe durch andere unterge
ordneter Bedeutung - die iiberdies, wenn die ersteren fehlen, g an z 
bedeutungslos sind - ersetzt erscheinen. Man kann allerdings auch 
mit vollem Recht von einer Kulturvarietat odeI' -Rasse sprechen, die 
allerdings im Naturzustande keinen Bestand haben kann. 



Pflanzliche Warenknnde. 
Bearbeitet von Dr. Theodor Waage. 

I. Allgemeines. 
Seit altester Zeit hat der Mensch sich die Produkte der Pflanzenwelt zu 

Diensten gemacht. Ursprunglich war uberhaupt die Botanik eine rein praktische 
Pflanzenkunde, was schon der Name {JOUXV'l) = Futter erkennen larst. Grofs 
war bereits die Zahl derjenigen Pflanzen, welche Dioscorides nnd PHnius als 
nutzbar kannten. Immer mehr aber schwoll sie an, insbesondere machtig 
gefordert durch die Erweiterung und Verbesserung der Verkehrswege, nnd so 
ist sie heute eine derart gewaltige geworden, dafs allein die Aufzahlnng der in 
der Pharmazie und Technik iiberhaupt verwendeten Produkte pflanzlicher Her
kunft einen ungeheuren Umfang einnehmen wurde. Indessen es vereinfacht 
sich die Materie ungemein, wenn wir uns wesentlich auf die gebrauchlicheren 
Stoffe beschranken. Wie grofs ist, urn nur ein Beispiel anzuftihren, die Zahl 
der bekannten Pflanzenfarbstoffe! Fragen wir aber nach ihrer thatsachlichen 
Verwendung, so schrumpft ihre Masse auf ein kleines Hauflein auserwahlter 
zusammen. 

Zu dies",n Rohstoffen des Pflanzenrciches rechnet man aber nicht nur die 
einzelnen, meist getrockneten Pflanzenteile, wie Wurzeln, Rhizome, Holzer, 
Rinden, Blatter, Bluten, Friichte und Samen, sondern auch gewisse Pflanzen
produkte, wie Balsame, Fette, Gummiarten, Harze, Kautschuk, Safte, Starke
mehle, auch manche Extrakte etc., selbst wenn diese nicht direkt durch An
sammlung, vielmehr indirekt, jedoch mittelst relativ einfacher Verfahren aus den 
Pflanzen erhalten werden, wobei nicht zu vergessen ist, daCs ihre fUr die Zwecke 
der Verwendung hinreichende Reinigung oft sehr komplizierter Prozesse bedarf. 

Die Mittel nnn, durch welche die pflanzliche Rohstofflehre oder Waren
kunde die Kenntnis der einschlagigen Materie zu erreichen sucht, sind mancherlei 
Art. Sie lehrt uns die Stammpflanze, deren Heimat, Standort und 
charakteristische aufsere wie innere Eigen schaften kennen, anf Grund welcher 
wir Verwechselnngen und Verfalschungen auszuschliefsen vermogen, 
ferner ihre wertvollen Be stan d teile, welche die spezifische Verwendung 
bedingen und den Einflufs der Sammelzeit, sie giebt Anhaltspunkte fUr die 
Kultur wie ffir die handelsiibliche Zurichtung und die Unterscheidung der 
Sorten; in Summa ermoglicht sie die Ermittelung der Identitat und des 
Wertes einer Droge. Hieraus geht hervor, dafs die pflanzliche Rohstofflehre 
sich wesentlich auf den Elementen der Botanik aufbaut, wenn dabei natur
gemafs auch andere Wissensgebiete, wie namentlirh Chemie, sodann Physik, 
Geographie etc. vielfach gestreift werden. 

Zwecks Einftihrnng in die pflanzliche Rohstofflehre kann man drei grund
verschiedene Wege betreten. Entweder man geht von gewissen Bestandteilen 
aus nnd bespricht dabei die Pflanzen und Pflanzenteile, in welchen sie nach
gewiesen wnrden, sowie deren Charakteristica, oder aber man geht von den 
Pflanzen, meist in systematischer Anordnnng, aus und erortert dabei die von 
ihnen abgeleiteten Drogen nebst ihren Eigenschaften, Bestandteilen etc., oder 
endlich man reiht die Beschreibungen der Drogen selbst nach rein aufserlichen 
Gesichtspunkten aneinander. So praktisch nun der letztgenannte Weg fUr eine 
mehr odeI' minder erschOpfende Darstellung d.er pflanzlichen Warenkunde sein 
mag, ftir die bier beabsichtigte gedrangte Ubersicht ist derselbe aus nahe
liegenden Grunden unbrauchbar. Vielmehr erscheint es uns am zweckmarsigsten, 
den zweitgenannten Weg in der gebotenen aufsersten Kiirze zu betreten, da 
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auch der erste kaum in so beschranktem Raume fruchtbringend wiirde ein
zuschIagen sein. Zuvor dlirfte es jedoch angebracht erscheinen, V orkommen 
und Nachweis der verbreiteteren der hier in Frage kommenden Pflanzenstoffe 
bez. -Stoffgruppen kurz zu besprechen. 

II. Die wichtigeren Pfianzensto1fe. 
1. Kohlenhydrate. a) Zuckerarten fehlen wenigstens in jugendlichen 

Geweben nie; reducieren meist alkalische Kupfertartratlosnng(Fehlingsche Losuug). 
b) Dextrin. Gleichfalls sehr verbreitet, indessen nur makrochemisch sicher 
nachzuweisen. c) In u li n ist im Zellsafte gelost, besonders bei Compositen, 
auch bei einigen Campanulinen nnd der Violacee Jonidium Ipecacuanha als 
Starkeersatz vorhanden. Scheidet sich durch kalten, starken Alkohol allmahlich 
in kugelig-kristallinischen Aggregaten (SphaerokristalIen) abo d) Starke ist uu
gemein verbreitet und durch die verschiedenartige Kornerform, sowie die Blau
tlirbung mit Jod-Jodkalintnlosuug charakterisiert. e) Lichenin, Moos
starke, kommt in vielen Flechten vor, quillt in Wasser gallertartig auf uud 
farbt sich mit Jodlosung gelb. f) Schleime und Gummiarten treten teils als 
Zellinhalt, teils als Produkt metamorphosierter Membranen auf. Sie sind meist 
an der eigenartigen Quellung bei partiellem Wasser- uud Alkoholzutritte 
erkennbar. g) Cellulose, Zellstoff, bildet den wichtigsten, wenn auch nicbt 
immer Yorwiegenden Bestandteil der meisten Zellmembranen. Wird durch 
Chlorzink-Jodlosuug violett gefarbt, durch Kupferoxydammoniak nnverandert gelost. 

2. Lignin, Holzstoff, ist eine nicht einheitliche Substanz von unbekannter 
Zusammensetzung. Dasselbe enthalt Coniferin und Vanillin und ist mit .dies
beziiglichen Reagentien (Anilin-Schwefelsaure, Phloroglucin-Salzsaure, Phenol
Salzsaure, Thallin etc.) nachzuweisen. 

3. Suberin, Korkstoff, besteht aus Cerin sowie den Glycerinestern der 
Phellon-, Phloion- und Suberinsaure. Verkorkte Membranen sind in concentrierterer 
Chromsiiurelosung nicht oder doch erst nach lij.ngerem Liegen loslich. 

4. Eiweifskiirper bilden die plastische Substanz uud kommen auch viel
fach in geformten Korpern, Aleuronkornern, vor. Sie sind kompliciert ZUSaID

mengesetzt, N-u.S-haltig, speichern begierig Farbstoffe, uud werden damit oder 
mittelst der durch Quecksilbernitratnitritlosung (MiIlons Reagens) hervorgerufenen 
ziegelroten Farbuug nachgewiesen. 

(i. Fette. Sind meist Glycerinester der Fettsauren, kommen als Oltropfen 
(fette Ole) oder formlose, weiche (Butter), beziehentlich kristallinische, feste ('(alge) 
Massen vor, erscheinen vielfach glanzend, farben sich durch einprozentige Uber
osmiumsiiurelosuug schwarzlich und sind auch durch die LoslichkeitsverMltnisse 
nachweisbar. Starker fetthaltige Pflanzenteile machen auf Papier einen blei
benden Fettfleck. 

6. Atherische Ole, v:ielfach aus flLissigen (Terpenen) uud festen Anteilen(8tearop
tenen) zusammengesetzt, zeichnen sich durch Fliichtigkeit aus, hinterlassen auf 
Papier nur vOriibergehend einen Fettfleck uud besitzen mehr oder minder starken 
DuR. Sie bilden Tropfen oder verharzte Massen, zuweilen sind ihre Stearoptene 
auskristallisiert (Menthol in den Driisen der Pfefferminze). Alkannatinktur farbt 
sie intensiv rot. Physiologisch sind dieselben als Exkrete aufzufassen. 

7. Harze. Chemisch wenig gekannte, z. T. den iitherischen Olen nahe 
verwandte, aber nicht fliichtige Stofte, Gemenge verschiedener Korper darstellend, 
durch die spezifischen Loslichkeitsverhil.ltnisse charakterisiert. Sie begleiten 
vielfach die iitherischen Ole (Balsame) uud sind teilweise noch mit Gummi 
emulgiert (Gnmmiharze). Sie stellen Ex- u. Sekrete dar. 

8. GerbstoJfartige Kiirper. Es sind ungemein verbreitet vorkommende, 
oxyaromatische, meist nicht naher gekannte, gewohnlich im Zellsafte geloste, 
zuweilen jedoch in Koruchen oder Blaschen auftretende Verbinduugen, welchen 
gewisse Reaktionen gemeinsam sind, so besonders die Blau- oder Griinfarbuug, 
beziehentlich Fiillung mit Eisensalzen und die Bilduug rotbrauner Niederschlage 
mit Kaliumdichromat. Zu ihrer Unterscheiduug pflegt man ihnen den Namen 
der Droge voranzusetzen, z. B. Eichenrindengerbsiiure, Ratanhiagerbsiiure u. s. w. 
Ihre Oxydationsprodukte sind vielfach brauue Phlobaphene, die entsprechend 
bezeichnet werden, z. B. Eichenrot, Ratanhiarot. In der Hauptsache dilrften 
sie als Exkrete aufzufassen sein. 
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9. Phlol'ogillcin findet sich vielfach als Begleiter der gerbstofiartigen 
Korper, es ist durch Vanillin-Salzsaure (Rotfarbung) nachzuweisen. 

10. Farbstoffe kommen teils im Zellsafte gelost, teils an plasmatische 
Grundlagen gelmnden (Chromoplasten) vor. Manche derselben stehen zu den 
gerbstoffartigen Korpern oder zum Phloroglucin in naher Beziehung. Vielfach 
treten sie in den Pflanzenteilen als ungefarbte Chromogene auf, erst sekundar 
z. B. durch Oxydation in Farbstoffe (Pigmente) ubergehend. Die meisten be
sitzen eine hOchst komplicierte Konstitution. Ihre Reaktiollell sind sehr ver
schieden. Sie reprasentieren Exkrete. Hierhin rechnet man auch die bei 8. 
erwahnten Phlobaphene. 

11. Alkaloide, Pflanzenhasen, sind stickstoffhaltige, hasische Verbindungen 
von meist starker physiologischer Wirkung. Sie geben mit den sogenannten 
Alkaloidreagentien wie Phosphomolyhdansaure, Phosphowolframsiim'e, Jod
Jodkaliumlosung etc. Niederschlage, doch sind dieselben mikrochemisch nur 
selten charakteristisch. Die Alkaloide gel ten als Fuc- u. Sekrete und werden 
vielfach als Schutz mittel del' Pflanzen gegen Tierfrafs angesprochen. 

12. Glucoside nennt man eine grofse Anzahl del' allerverschiedensten Vel'
pindungen, denen die Eigenschaft gemeinsam ist, dnrch Einwirknng von ver
diinnten Sauren oder Alkalien, von Fermenten oder schon durch Kochen mit 
Wasser nnter Wasseraufnahme Zucker abzuspalten. Sie zeigen vielfach Farhen
reaktionen, von denen aher nul' weuige mikrochemisch verwerthar sind. 

13. Bitterstoffe sind stickstofffreie, hitter schmeckende, sehr wenig he
kannte Verhindungen. 

14. SaIze anorganischer und organischer Sam'en finden sich in den ver
schiedenen Pflanzenteilen teils im Zellsafte gelost, teiIs auskristallisiert (hesonders 
Calciumoxalat). Ihre Komponenten lassen sich teilweise mikrochemisch nachweisen, 
so Kalk durch Gipsnadelbildung mit Schwefelsaure, Kohlensiiure durch Ent
wickelung von Gasblasen bei Zusatz von Salzsaul'e, Chrysophansiiure mit Alkalien 
durch violettrotc Farbung etc. 

III. Ubersicht der pfianzlichen Warenkunde. 

Thallophyta. 
Schizomycetes: Bacillus typhi mU1"ium I) zur Mausevertilgung. 
Bacillariales: K i e s e I g u h r, Infusorienerde, die Kieselpanzer fossiler 

Diatomaceen. z. B. Melosim distans (Bilin), Pinm~la'ria maior (Franzensbad), 
Synedra ulna (Luneburg) etc. Verw. zu Platten geprefst als Austrocknungs
material, mit Nitroglycerin getrankt als Dynamit, mit Brom vermischt zur Des
infektion. 

Laminariaceae: Laminariastiele, Stipites Laminariae 1), von Lami
naria ClouRtoni an den Kusten der nordischen Meere. Enthalt Laminarsaure, 
Laminarin, Mannit, Jodsalze. Verw. zum Dungen, die Stiele gedrechselt als Quell
stifte zum Offenhalten vou Wunden; der Schleim zum Appretieren und Inaren; die 
Laminarsaure zur Pastillenfabrikation. Andere Arten zur Jod- und Sodagewinnuug. 

Fucaceae: Viele Arten zu Kelp (Varec), Tangasche, wol'aus Jod und 
auch noeh tioda gewonnen wird. 

Rhodophyceae: 0 2) Carrageen, Irlandisches "Moos", von Ghon
drus crispus (Fig. 127) und Gigartina mamillosa, an den l{fisten lrlands und 
des ostlichen Nordamerika gesarr.melt. Entbalt Carragin (Pararabin?). Yerw. 

1) Die wissenschaftlichen Namen del' Stammpflanzen del' besprochenen 
Prodnkte silid stets kursiv gedruckt. 

2) Das Zeichen 0 bedeutet, dafs die betreffende pl'oge in dem deutschen 
Arzneibuche, III. Aufl., enthalten ist. In die obige Ubel'sicht sind samtliche 
in dies em Arzneibuche vorhandenen Drogen pflanzlicher Herkunft aufgenommen 
worden, ebenso diejenigen del' Pharmakopoen anderel' Staaten. 
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als Schleimmittel, technisch zur Appretur, auch zum Klaren des Bieres. - Agar
A gar. Gelatine diverser japanischer Algen, besonders von Eucheuma spinosum. -
Lichen zeylanicus, Ceylon-(Jafna-)/l..¥oos" (Gracilaria lichenoides u. a.), liefert 
ein Agar-Agar. - Helmintochorton, W urm tang, von Alsidium Helmintochorton 
u. a. Arten. Heimat: Mittelmeer, Atlantischer Ocean. Enthalt Schleim und 
SaIze. Wurmmittel. - Korallen- nMoos", Muscus corallinus, von Corallina 
offi,cinalis. Atlantischer Ocean, Nordsee. Volksmittel. 

Tubereae: Tuber-Arten, Truffeln, efsbar (Fig. 133). 
Pyrenomycetes: Claviceps pwrpwrea (Fig. 135). Beflillt als nHonigtau" 

den Fruchtknoten von Gramineen, besonders von Roggen und Weizen, una de
formiert denselben zu den als 0 Mutterkorn, Secale cornutum, offizinellen 
Gebilden. Dasselbe enthiUt Cornutin, Ergotinin, Ecbolin, Pikrosclerotin. sowie 
Sclerotin- und Sphacelinsaure. Verw. gegen Blutungen, zu Uteruskontraktionen. 

Helvelleae: Morcheln, Helvella- und MCJrchella-Arten (Fig. 136), efsbar. 
Basidiomycetes: Hollund erschwamm, Fungus Sambuci von Auricularia 

Auricula Judae. Parasit auf Sambucus nigra. EnthiUt Schleim. Volksmittel 
zu Augenumschliigen. - Boletus Salicis, Wei den s c h w am m von POlypOfUS 
Iluaveolens, riecht frisch nach Anis. Obsolet. - Larchenschwamm, Agaricum, 
Boletus Laricis, Fruchtkorper von PolypOrus officinalis. Besonders an' Larix 
sibirica in N ordrnfsland gesammelt. Enthalt Agaricol, Agaricinsaure, Harze. 
Verw. als Purgans, gegen Nachtschweiflle. - Funjtus Chirurgorum, Wund
s ch w amm, die geklopften weichsten Teile von 0 Ochropo,'Us (POlypOfUfI) 
fomentarius an Buchen Ilnd Birken, das ubrige, mit Salpeter impriignirt, zu 
Feuerschwamm, Fungus iguiariuR, verwendet. - Serpula lacrimans, Haus
schwamm, zerstort Holzteile. - Pfefferling, CanthareUus cibarius, Speise
pilz. - Pilalliota campestris. Champignon (Fig. 138), auch kult., Speisepilz. 
- Fungus muscarius, Fliegenschwamm von Amanita m.uscaria. Zu be
rauschenden Getrii.nken, aber giftig. EnthiUt Muscarin. 

Gastromyeetes: Hirschbrunst, Boletus cervinus, von Lycoperdon 
cervinum. - B 0 vi s t, Lycoperdon caelatum. Blutstillungsmittel. 

Saccharomyeetes: Verschiedene He fen, Saccharomyces cll'I'evisiae (Fig. 132) 
nnd andere Arten stellen die Bierhefe dar, S. ellipsoideus die Weinhefe; 
S. Mycoderma ist der Essigpilz. 

Lichenes: Lac k m u s und 0 r s e i II e werden besonders aus Ochrolechia 
tanarea, O. pallescens, Roccella tinctoria, B. fuci{ormis (feinflechtige ostafri
kanische 0.) und anderen Roccella-Arten. sowie Perlusaria communis gewonnen. 
Best.: Azolitmin, Erythrolitmin, Erythrolein und Spaniolitmin, womit Kalkstucke 
durchtrii.nkt sind. - "L u n g e n moo s ", Lichen Pulmonarius (Herba Pulmo
nariae arboreae) von f3ticta Pulmonaria mit lungenahnlichem Thallus. Enthiilt 
Stictinsaure. Volksmittel gegen Lungenleiden. - 0 181 and is c he s »M 0 0 s " , 
Lichen islandicus, von Cetraria islandica (Fig. 142). In Europa, N ordamerika und 
Sibirien gesammelt. Enthiilt Cetrar- und Lichenosterinsaure, sowie Lichenin. Verw. 
als Schleimmittel, auch mit Pottasche entbittert (Lich. island. ab amaritie liberat.). 

Bryophyta. 
Sphagnales: Sphagnum-Arten, Torfmoos, lose und geprefst als aufsaugendes 

Verbanamaterial verwendet. Bilden vermodert den Hauptbestandteil des Torfs. 

Pteridophyta. 
Polypodiaceae: FrauenJlaar, Herba Capilli Veneris, von Adiantum Ca

pt11us Veneris. EnthiUt iith. 01 und einen Hitterstoff. Verw. gegen Katarrhe. 
In Nordamerika wird an dessen Stelle .A. canadefise verwendet. - 0 F arn
wurzel, Rhizoma Filicis, von Aspidium F~1ia; mas (Fig. 151 u: 156). Mufs 
grilnbrechend sein und ist ungeschiilt aufzubewahren. Best.: ath. 01, Filixsaure, 
Filixgerbsiiure. Bandwu..'1IlID.ittel. - Un com 0 com 0 w u r z e I, Rhiz. Pannae, 
von Aspidium athamanticum in SUdafrika. EnthiUt Pannasiiure. Bandwurm
mittel. - Rhiz. Polypodii, E!lgelsufs-"Wurzel" von Polypodium vulgare 
(Fig. 155). EnthiUt neben ath. Ole Glycyrrhizin. 1st V olksmittel als Diureticum. 

Cyatheaeeae: Penghawar Djambi, Pulu-Pulu und Paku Kidang 
stammen von Cibotium- und Alsophila-Arten, z. B. C. Baromez, C. glaucescens, 
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C. Schiedei (Mejiko). A.lurida etc. abo Es sind Sprenhaare. Verw. als mecha
nisches Blutstillungsmittel und Poistermateriai. 

Eqnisetaceae: Polierschachtelhalm, Herba Equiseti maioris, von E. 
hiema1e. Verw. als Poliermittel wegen des hohen Kieselsauregehaltes. - Herba 
Equiseti minoris von E. l1IrVense (Fig. 163). Enthalt einen BitterstQff. Diureticum. 

Lycopodiaceae: Barlappsamen, Hexenmehl, Lyltopodium, besonders von 
L. clavatum (Fig. 164) gesammelt. Bestandteile: fettes 01, Lycopodin(?). Verw. 
zu Streupulvern, Blitzmehl, ferner gegen Blasenleiden. 

Gymnospermae. 
Taxaceae: Eibenblatter, Folia Taxi, von Taa:us baccata (Fig. 173) in 

Europa, Asien, auch kult. Best.: Taxin, Milossin. Abortivmittel. Obsolet. 
Arancariaceae: 0 Dammarharz, Resina Daplmar, von Agathis Dam

mara, Sudasien. Grofse helle Stucke. Best.: ath. 01, Harze (Dammarylsaure). 
Verw. zu Pfiastern, Lacken, Firnissen. - Brasil-Dammarharz, Resina Dam
mar brasilie!)sis, von Araucaria brasiliensis in Sudamerika. ROtliche Klumpen. 
Best.: atb. OJ, Harze. Zu Lacken. - Kaurikop.1d, Resina Dammar australis, 
von Agathis australis in Neuseeland. Best.: ath. 01, Harze. Verw. zu Lacken. 
- 0 Terpenthin, Terebin~hina, von Pinus Pinaster (T. gallica, Galipot) 
(SUdwesteuropa), P. Lat'icio (Osterreicb), P. silvestt"is (Rutsland), P. australis 
und P. TaeOO (Nordamerika), sowie nqph anderen Arten durch Einschnitte ge
wonnen. Aufillsung von Harz in ath.OI. Verw. als Hautreizmittel, zu Pfiastern, 
Salben, technisch. Der grofste Teil wird zwecks 0 Terpenthinol- (Oleum 
Terebinthinae)Gewinnungdestilliert, Ruckstand 0 Col ophonium. ~ Larchen
Terpenthin, Terebinthina laricina (1'. veneta), aus Larim europaea besonders 
in Stidtirol und Steiermark dargestellt. - Strafsburger Terpenthin, 
Terebinthina argentoratensis, von Abies pectinata in den Vogesen erhaltpn. -
Kanada-Balsam, Balsamum canadense, von Abies balsamea, auch A. Frasm 
und A. canadensis in Nordamerika. Verw. technisch z. B. zum Einschliefsen 
mikroskopischer Objekte, auch Heilmittel. - Fichtenharz, Resina Pini, wird 
besonders von Pinus Pinaster und Picea vulgaris gewonnen. - Oleum Pini sil
vestris, Kiefernadellll, ist das Destillat der Nadeln und jungen Triebe von 
PinUII silvestris, auch P. nigra, Oleum Pini Pumilionis, Krummholzol, das 
Destillat der Spitzen und Zapfen von P. Pumilio (Fig. 175). Pix liqnida, 
T heer, ist das Produkt der trockenen Destillation der genannten Arten; Pix 
navalis, Pech, der Ruckstand davon. - Red wood, geschatztes Holz von 
Serp.wig, sempervirens in Kalifornien. - San dar a c - Harz, welches von den 
alten Agyptern zur Einbalsamierung der Leichen benutzt. wurde, von Callitrit! 
quadrivalvis, Atlaslander, bildet Thranen. Best. : ath. 01, Harz, Bitterstoff. 
Zu Lacken, Zahnkitt, gegen Gicht. - Alerce- Sandarac, Harz von Fitzroya 
patagonica in Chile. - Herba Thujae, LebensbaulJlbIatter, von Thuja 
ocCtdentalis in N ordamerika, bei uns kuIt. Best. : ath. 01, Thujin, Thujigenin. 
Hautreizmittel, Abortivum. - 0 Wachholderbeeren, Fructus Juniperi, 
Beeren von .[uniperus communis (Fig. 176) im nordlicheren Europa und Asien. 
Best.: ath. 01, Harz, Juniperin. Diureticum, Rauchermittel, zu gegorenen 
Getranken. '- Blei stift-, Cigarrenki8tenholz liefert Juniperus virginiana 
(rote Ceder) und andere Arten. - Kadeol, Oleum cadinum, von Juniperus 
OflYYcedrus und auch J. lycia, Produkt der trockenen Destillation. - Sad e -
baumspitzen, Summit:a,tes Sabinae, von Sabina officinalis in Europa, Asien, 
auch kult. Best.: ath. 01, Harz. Verw. al8 Hautreizmittel, Abortivum. 

Angiospermae. 
Potamogetonaccae: Seegras, Zostera marina. als Poistermaterial. 
Gramineae: Teosinte, JJJuchlaena memicana, Futterpfianze. - Mais von 

Zea Mays (Fig. 188) (Heimat Mejiko), Hauptbrotfrucht in Amerika, auch in Sud· 
europa, die ganzen Pflanzen Viehfutter. - Hiobsthranen, Frtichte von Coire 
Lac,·ima. Diureticum, zu Schmucksachen. - D u rr h a, Getreide von Andropogon 
arundinaceum, besonders in Afrika kult. - Z u ck err 0 hr, Saccharum officinarum 
(Fig. 190), zur Kolonialzuckergewiunung in den Tropen kult. - Hirse von 
Panicum miliaceum (Fig. 189) (Ostindien), Tropen knit. Nahrungsmittel. -
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Neg e r h irs e von Pennisetum spicatum, Afrika, auch Ostindien kult.; N ahrungs
mittel. - K 0 I ben hirs e von Setaria italica, Mittelmeergebiet.; Nahrungsmittel. 
- Was s err e i s von Zizania aquatica, N ordamerika, N ordostasien.; N ahrungs
mittel der Eingeborenen. - Rei s von OJ'YZCt sativa, Ostindien, in allen wii.rmeren 
Landern kult.; N ahrungsmittel, zu Starke. - Esp art 0 fa s e r von Stipa tena
c-issima, Halfagras, Steppen des Mittelmeergebietes. Zu Gewebell, Papier. -
Timothee, Phleu1I!pratense(Fig.198), Fuchsschwanz, AlopeC'wruspmtensis, 
(ej'ner Agrostis-, Rolcus-, Aim-, Deschampsia-, Dactylis-, A1Thenatherum-, Poa-, 
Cynosurus-, Festuca-, B1'omus-, Lolium-Arten und andere sind Futtergraser. -
Rafer, Avena sativa tFig. 193), Pferdefutter, seltener als Brotkorn, besonders in 
Europa viel kult. - Italienisches Rohr, Arundo DonaaJ, Mittelmeergebiet, 
dort und bei Ludwigshafen kult. Zu Flechtwerk und Papier. - Schilf, Phrag
mites communis, iiberall verbreitet. Zu Flechtwerk. - K 0 r a k an, Eleusine 
Comcana, in Afrika und Ostindien Brotfrlicht, auch zur Bierbereitung. -
Queckenwurzel, Rhiz. Graminis, von Agropyntm repens (Fig. 210). Enthiilt 
Triticin, Schleim, Zucker. Verw. als Blutreinigungsmittel, DiureticuriJ.. -
Roggen, Secale cereale (Fig. 195), Hauptbrotfrucht Nordeuropas, viel kult. -
Weizen, T1'itiC'Wm sativum (Fig. 194), in verschiedenen Varietaten einschliefs
lich Spelz, Emmer, Einkorn. Hauptbrotfrucht der romanischen Lander, in 
Deutschland zu Weifsbrot. Viel knit. Die Starke, 0 Amylum Tritici, off. -
Gerste von Rm'deum sativum (Fig. 196) in verschiedenen Varietiiten und Formen, 
2-, 4-, und 6zeilig. Zur Bierbereitung, auch als Brotfrucht und Futtermittel. -
Bambus, Bambusa arundinacea und andere Arten. Verw. als Baumaterial, 
zu Geraten, die Faser zn Papier, die Kieselsaure-Konkretionen in den Hohlnngen 
der Internodien "Tabaschir" sind ein Heilmittel der Siidostasiaten. 

Cyperaceae: Pap y ru s, Cypm'us PapY1'Us, im Mittelmeergebiete und dem 
tl'Op. Afrika. Fasern des Stengels im Altertume zur Papierbereitung. - Erd
mandeln, Knollen von Cypm'us esculentus. Nahrungsmittel, gerostet auch 
Kaffeesurrogat. - Ri etgra S', rote.. Queckenwurz el, Rhiz, Caricis, von 
Carex arenaria (Fig. 213). Best.: ath. 01, Harz. Verw. als Blutreinigungsmittel 
und Diureticum. 

Palmae: Datteln von PhoeniaJ dactylifm'a (Fig, 217), besonders in Nord
afrika. N ahrungsmittel. Die Faser des Stammes und der Blatter wird technisch 
vel'wertet. - Vegetabilisches Rofshaar (Crin vegetal) von Chamaerops 
lLumilis und anderen Arten. Zu Seilen, auch Geweben. - COl'y~ha-Faser 
von C. umbraculifem in Ostindien. Auch auf Sago verarbeitet. - Carnauba
'Wachs von Copernicia cerifem in Brasilien. Verw. zu Kerzen und Lacken.
Palmyra-Faser von Bomssus flabellit'ormis in Siidasien, Afrika, in den Tropen 
kult. Liefert auch Palmwein "Toddy". - Meereskokosniisse von Lodoicea 
Sechellarum. Seychellen. Die grOfsten Friichte der Welt. - Raphia-Bast 
von R. vinifem, R .. Rut'fia und anderen Arten. Blatter auch zu Zeugen. -
ti ago von Met1'o:JJylon Rumphii (Fig. 218) und M. laeve auf den siidasiatischen 
Inseln. Es ist das Mark des Stammes. - Stuhlrohr, spanisches Rohr von 
Calamus Rotang und anderen Arten. - Drachenblut, Sanguis Draconis, von 
Calamus Draco in Siidostasien. Es tritt zwischen den Zapfenschuppen aus und 
wil'd, in der Warme erweicht, zu Stabchen gerollt. Enthiilt neben Farbstoff 
Benzoesaure und dient zu Pfiastem und Lacken. - Palmzucker von A1'enga 
saccharifera, besonders auf Java dargestellt. Diese Palme liefert auch Palmwein 
u. Palmkohl, aus ihren Blattern wird die Gomuti-Faser gewonnen. - Kitool
Faser von Caryota urens, Siidasien. - Palmwachs von Cero:JJylon andicola, 
Anden. - 0 Areka-, Betel n iiss e, Semen Arecae, von Areca Catechu inSiidasien 
llnd dem trop. Ostafrika, viel kult. Best.: Arecan, Areca"in, Arecolin, Guvacin, fettes 
01, Gerbstotl'e. Verw. als Adstringens, zum ~etelkauen, als Wurmmittel. -
Palmol. Das Fett des Fruchtfieisch~s der OIpalme, Elae'is guineensis, im 
trop. Afrika. Es ist gelb bis gelbrot, weich. Aufserdem geben auch die Keme 
ein weifses, sonst ahnliches Fett, das im Gegensatze zu ersterem erst in Europa 
geprefst wird. Verwendung beider zu Seifen etc. - Piassave-Faser von 
Attalea funifera, Brasilien. Zu Besen, Biirsten und Matten. - Cocosniisse 
von Cocos nucifera, in den Tropen sehr viel kult. Die MilcI~ der unreifen Niisse 
als Nahrungsmittel, das reife Endosperm "Koprah" zur OIgewinnung (Cocos
butter); die Fasern der Niisse "Coir" Zll grobem Flechtwerk, Stricken, 
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Schniiren etc. - Steinniisse, vegetabilisches Elfenbein, von Pltytelephas ma
crocarpa. Zu Knopfen gedrechselt, Abfall als Futtermittel. 

Cyclanthaceae: Panamapalme, Carludovica palmata, junge Blatter zur 
Herstellung der Panamahiite. 

Araceae.; 0 Kalm uswurzel, Rhiz. Calami, von Acorus Calamus (Fig. 220). 
EnthaIt ath. 01 und Acorin. Aromatisch-bitteres Magenmittel. Auch geschalt 
und kandiert im Handel. - Taroknollen von Colocasia antiquo1"'l£m. Nah
rungsmittel der Tropen; ahnlich verwandte Arten. - A ron k noll en, Rhiz. 
Ari, von A1"'l!1n maculatum (Fig. 219). Enthalten einen scharfen Stoff. Die 
grofsen Aronknollen stammen von A. italicum und Dracunculus 'IlIilgaris. 

Bromeliaeeae: L oui sian a-" Mo 0 s", Tillandsia usneo"ides, im warmeren 
Amerika. Polstermaterial. - Ananas. Durchwachsene Fruchtstande von Ana
naS ~ativus, in den Tropen wie auch bei uns in Hausern viel kult. Die Fasern 
der Blatter dienen zu sehr feinen Geweben. - Chagual-Gummi von Pt£ya 
lanuginosa, Chile, Peru. 

Liliaceae: Sabadillsamen, Semen Sabadillae, von Schoenocaulon offi
cinale in Mittelamerika, auch knlt. Best.: Veratrin, Sabadin, Sabadinin, Saba
dillin, Sabatrin, Cevadillin, Sabadillsaure. Verw. gegen Ungeziefer. - 0 Wei fs e 
Nieswurzel, Rhiz. Veratri, stammt von Veratrum album tmd V. Lobelianwm 
in Enropa und Asien. Enthalt J ervin, Pseudojervin, Rubijervin, Protoveratrin, 
Protoveratridin nnd Veratramarin, aber kein Veratrin. Ableitnngsmittel, gegen 
Ungeziefer. - Rhiz. Veratri viridis, griine Nieswnrz, von V. viride in Nord
amerika. - 0 Zeitlosensameu und -Knollen, Semen und Bulbotuber Col
chici, von Colchicum autumnale (Fig. 227) in Mittel· uncl Siideuropa. Best.: 
Colchicin, Colchicoresin. Gegen Gicht, Rheuma, Wassersncht. - Neusee
lander Flachs von PhO'lmit£m tenax. Faserpflanze. - 0 Cap - Aloe. 
Extrakt der Blatter von Aloe ferox, A. africana, vielleicht noch. weiteren Arten. 
Sie ist glanzend schwarz, muschelig brechend. Best.: ath. 01, Alo'in, Harz. 
Abfiihrmittel. Es giebt auch matte (kristallinische) Kap-Aloe. - Barbados
A I 0 e von A. vulgaris (Fig- 225) var. barbadensis. Enthalt Barbaloin. In 
Kiirbissen oder Kisten im Handel. Sie ist meist matt, braun. - Cural,lao
Aloe von A. vulgaris. Enthalt Cural,lalo'in. - Natal-Aloe von A. succotrina 
und A. Barberae. Enthalt Natalo'in. Aufserdem werden noch Mekka-, Socotra
und ZanzibaraloeROrten unterschieden. Die spezifischen Alo'ine der beiden letz
teren sind als Socaloin und Zanzalo'in bezeichnet worden. - Akaro'id-, Black 
boy-Harz von Xanth01"'rhoea hastilis (gelbes) und X. austmlis (rotes) kommt in 
Stiicken mit charakteristisch genarbter Aufsenseite zu uns aus Australien. Verw. 
zu Lacken. - Bollen von Allium Cepa. - Kno blauch von A. sativum, Bulb. 
Allii, Knoblauchzwiebeln, Volksmittel; die var. Ophioscorodon liefel't die P e rI
zwi ebeln. - Schnittlauch von A. Schoenopmsum (Fig. 224). - Schalotten 
von A. ascalonicum. - P orre e von A. Ampelopmsum. Samtliche genannten 
Allium-Arten sind als Kiichengewiirze geschatzt u.lf.ult. - Barenlauchzwi ebel 
Bulb. Allii ursini von A. ursinum. Best.: ath. 01. Verw. als Diureticum. _. 
Bulb. Victorialis long., langeI' Allerman);! s harn is ch, von Allium Vwtorialis in 
Siiddeutschland, Schweiz. Enthalt. ath.OI. Verw. gegen Krampfe, auch Wurm
mittel. - Erythroniumstarke von Erythronium Dens canis. - 0 Meer
zwiebel, Bulb. Scillae, von Urginea rnm'itima (Fig. 226) im Mittelmeergebiete. 
Die Zwiebeln werden bis kopfgrofs. Die del' Malteser Sorte sind weifs, die aus 
AlgieI' rot. Best.: Scillitoxin, Scillipikrin, Scillin, Scilla'in, Sinistrin. Verw. als 
c1iuretisches, expektorierendes und Herzmittel; :mr Rattenvertilgung. - Y u c c a
Fa s e r von Y. filamentosa, Y. aloifolia, Y. angusti folia und anderen A rten im 
siidlichen Nordamerika gewonnen und verarbeitet. - Kanarisches Drachen
b I u t von Dmcaena Draco, jetzt durch Palmen-Drach~nblut (S. 300) ersetzt. 
- Spargel von Asparagus offiCinalis, als Gemiise viel knIt. -- SalQmons
siegel, Rhiz. Polygonati, von Polygonatum mulMflorum. Enthalt ath. OJ, Harz, 
Glycyrrhizin. Dient als Diureticum, gegen Gicht und Leberleiden. - Mai
glockchen, Flor. Convallariae, von Convallaria majalis, viel kuIt. Enthalten 
ath. 01, Convallarin, Convallamarin und Majalin. Diuretisches und Herzmittel. 
- Trilliumwurzel, Rhiz. Trillii, von Trillium erectum, Nordamerika. Ent
halt Saponin. Tonisches Mittel. - Bog ens t l' an g han f von Sanseviera zeylanica, 
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S. guineensis und S. C'lJlindrica j Sudasien, Afrika. Blattfasern als Gespinst
material. - S tern w ur z e 1, Rhiz. Aletris, von Aktris farinosa, :N ordamerika. 
Tonisches und Wurmmittel. - Chinaknollen, Rhiz. Chinae, von Smilax 
China in Ostasien. Best.: Parillin, Harz. Blutreinigungsmittel. - 0 S ars a
parille, Radix Sarsaparillae, von Sm~7a{JJ medica (Mejiko), S. officinalis (Ori
noko), S. syphilitica u. S. papylacea (Brasilien, Guiana). Als Sorten unter
scheidet man Honduras- (die officinelle), Caracas-, Jamaica-, Lima-, Maracaibo-, 
Para-, Rio Negro- und Vera Crux-Sarsaparille. Meist in Bundel, nPuppen", 
verpackt. Enthalt Parillin lmd Harz. Diuretisches nnd Blutreini{l:ungsmittel. 

AlIlaryllidaceae: Pite-, Sisal-Faser von Agave americana (Fig. 229), 
A. vivipara, A. Sisalana und anderen, auch Fourcroya gigantea im wii.rmeren 
Amerika, knIt. Verwendung als grobes Fasermaterial. Die Blatter von Fourcroya 
enthalten auch Saponin und werden zum Waschen genommen. 

Taccaceae: Tahiti-Arrowroot aus den Knollen von Tacca pinnati
{ida, in Polynesien viel kuIt. Nahrungsmittel. 

Dioscoreaceae: Yam s (Fig. 230), die Knollen von Dioscorea sativa 
(Ostasien), D. japonica (Japan), D. villosa (Amerika), D. papuana (Neu-Guinea) 
und anderen Arten. . Wichtiges Nahrungsmittel der Tropen. - Hotten
tottenbrot von Testudinaria Elephantipes mit machtigem, knolligem Rhizom. 

Iridaceae: 0 Safran. Crocus, Narbell von Orocus sativus (Fig. 231), 
l1,US dem Orient, bes. in Franhreich und Spanien kuIt. EnthaIt lith. und fettes 
01, Crocin, Pikrocrocin. Verw. als Farbemittel und GewUrz, auch arzneilich. -
o Veil c hen w u r z e 1, Rhiz. Iridis, von Iris gennanica, 1. pallida und I. florentina 
im Mittelmeergebiet j in Italien, auch Marokko und Ostindien knit. V on q~r 
italienischen unterscheidet man Veroneser und Livorneser. Best. : ath. 01, 
Harz. Verw. als Parftim; die geglatteten Stiicke zum Zahnen der Kinder. -
Runder Allermannsharnisch, Bulb. Victorialis rotundus, von Gladiolus pa
lustris. Best.: Schleim. VolksmitteI. 

)Uusaceae: Ban an e n (Fig. 232), Fruchte von Musa sapientum und M. para
disiaca, in vielen Varietaten wegen der efsbaren Fruchte iiberall in den Tropen 
kult. - Manilahanf von M usa textilis, auch von den eben genannten beiden 
wie noch weiteren Arten. Zu Seilerwaren. 

Zingibel'aceae: Curcuma, Rhiz. Curcumae, von C. 19n9a, auch C. viridi
flora in Siidostasien, nur kult. EnthaIt ath. und fettes 01 sowie den gelben 
Farbstoff Curcumin. Gewiirz und Farbemittel. - Cur cum as tar k e von C. an
gttstifolia und C. leucorrhiza. - Weifse Zittwerwurzel, Rhiz. Zedoariae, 
von Curcuma Zedoaria, Siidasien, auch kult. Enthalt ath. 01 und Harz. Aro
maticum. Die grofse Zittwerwurzel stammtvon Zingiber Cassumunar. -;-;- Cos tu s
wurzel, Rhiz. Costi, von C. speciosus in Ostindien. Enthalt ath. 01. Magen
mittel. --,- 0 G a I g ant w u r z \)1, Rhiz. Galangae, von Alpinia officinarum, in 
8iidchina kult. EnthaIt lith. 01, Kampherid, Galangin, Alpinin. Gewiirz. Die 
grofse Galgantwurzel, welche den eingemachten Ingwer liefert, stammt von A. 
Galanga. - 0 In g w e r w u r z e I, Rhiz. Zingiberis, von Zingiber officinale (Fig. 
233), in vielen Tropenlandern k~It. 1m Handel mehr oder weniger geschalt, 
auch ungeschaIt. Enthalt ath. 01, Gingerol, Harz. Verw. als aromatisches 
Magenmittel, Gewiirz. - Paradieskiirner, Sem. Paradisi, Guineapfeffer von 
Amomum Melegu.eta und A. granu'ln Paradisi Afzel. (nicht L.) im trop. West
afrika. Best.: Mh. und fettes 01, Paradol, Harz. Gewiirz .. :- Siam- (rtmde) 
Cardamomen von Amomum Carda'lnomtllm. Enthalten ath.01, Harz. Gewiirz. 
Die Bas tard- Cardam omen, gleichfalls aus Siam, stammen von A. xanthioides. 
o Malabar-Cardamomen", Fructus Cardamomi, von Elettaria Cardamomum 
in Vorderindien. Best.: lith. 01, Harz. Gewurz. Die C e y Ion - C. stammen von 
einer Form mit etwas gestreckteren Friichtenj beide oft gebleicht im Handel. Die 
1 an gen C. aus Ceylon werden vonElettm'ia 'lna,jor abgeleitet, sie sind geringwertiger. 
Die Samen dieser letzteren Art sind auch als Ceylon-Paradieskiirner im Handel. 

Cannaceae: Queensland-Arrowroot von Canna edulis, hauptsachlich 
in Australien gewonnen. 

lUarantaeeae: Westindisches Arrowroot von Mamnta arundinacea 
(Pfeilwurzelstarke, Amylum Marantae), in Westindien und anderweit kuIt. 
N ahrungsmittel. 
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Orchidaceae: 0 Salepknollen, Tub. Salep, von Orchis mascula, 
O. militaris, O. Morio, O. ustulata, AnacamptiR pyramidalis, Platanthera bifolia 
(Fig. 235), und nocb weiteren Arten, namentlicb des Mittelmeergebietes, letztere 
die grofsere levantiniscbe Sorte bildend. Entbalten Scbleim. Einbiillendes 
Mittel. - 0 Vanille (Fig. 236), Fructus Vanillae, bauptsacblicb von V. plani
folia aus Mejiko, in den TropenHtndern vielfacb kult., besonders anf Bourbon. 
Entbii.lt Vanillin, Balsam und Vanillasaure. Gewiirz, aucb Reizmittel (Apbro
disiacum). Vanillon, brasilianiscbe Vanille, von V. Pompona ist geringer. 

Casuarinaceae: Casuarina equisetifolia an den trop. Kusten der aIten 
Welt, liefert Eisenbolz. 

Piperaeeae: Piper, Pfeffer, von Piper nigrum (Fig. 238), in Sudasien 
kuIt., unreif als scbwarzer, reif und gescbalt als weifser Pfeffer bezeicbnet, docb 
~ird letzterer vielfacb in Europa aus dem scbwarzen dargestellt. Entbalt ath. 
01, Harz, Piperin, Piperidin und Cbavicin. Als Gewurz, aucb als Hautreizmittel 
verwendet. - 0 Cubeben, Cubebae, von P. JJubeba im sudasiatischen Arcbi
pel, auch in Westindien kult. Entbalt ath. 01, Cubebin, Cubebensaure und 
Harz. Verw. insbesondere gegen Urethralkatarrhe. Die Java-C. stammen von 
P. (JI"assipes, die Keboe·C. von Cubeba mollissima, die Congo-C. von einer un
hekannten Piper-Art; andere Sorten von P_ Lowong u. P. ribesioides. -
Aschantipfeffer, von Piper guineense, in Westafrika. - Langer Pfeffer, 
Piper longum, Fruchtahren von :e. offiC1:narum und P. lonflltfn, aus dem in
dischen Archipel. Entbalt ath. 01, Piperin, Chavicin, Harz. Diuretisches und 
Reizmittel (Stimulans). - Maticoblatter, .. FoliaMatico, von P. angustifolium 
im nordlicben Sudamerika. Enthalt ath. 01. Verw. im Aufgufs gegen Ure
thralkatarrhe. - Kava-Kava, Rad. Kavae, von P. methystiwm (Rauschpfefter) 
auf den Siidseeinseln. Euthalt Kawahin, Yangonin, Harz. Narkotisches und 
Berauschungsmittel, auch gegen Hautkrankheiten. - Betelpfeffer, Folia 
Betel, von P. Betle im indo-malay.lschen Gebiete. Mit Arecanufsstucken als 
Genufsmittel gekaut. Entbalt ath. 01. 

Juglandaceae: Walnuss e, Friicbte von Juglans reqia mit efsbaren 
Kernen. Die Fruchtschalen als Farbemittel. 0 Wain u fs b lit tte r, Folia 
Juglandis, als Blutreinigungsmittel. Sie enthalten atb. 01, Juglandin und 
Juglon. - Hickorynusse von Carya-Arten in Nordamerika. Efsbar. 

IIyricaceae: Myrtenwacbs, von lIfyrica cerifem (Nordamerika) und 
tropiscben Arten wie M. quercifolia etc. Techniscb verwendet. 

SaJicace~e: .I;:appelknospen, Gemmae Populi, von Populus bas ami
fera. Best.: Atb. 01, Populin, Chrysin, Metbyl-Salicin. Volksmittel. - Wei
denrinde, Cart. Salicis, von Salix-Arten. Enth. Salicin. Fiebermittel. 

Betulaceae: Haselnusse von Corylus Avellana (Fig. 245) Europa. 
Lam b e r t s n ii sse von C. tubulosa, Siideuropa. Beide viel kult., mit efsbaren 
Samen. - Birkentbeer von Betula verrucosa (Fig. 243) und B. pubescens. 

Fagaceae: Bucbentbeer von Fagus silvcttica, Europa, ihre Friicbte, 
Bucbeckern, Futtermittel. - Folia Castaneae, Kastanienblatter von Casta
nea vulgaris (Fig. 248), im Mittelmeergebiete, auch kult.; ibr Extrakt Keuch
bustenmittel. Die Samen, Maronen, ersbar. - 0 Eichenrinde, Cortex 
Quercus, von Quercus sessiliflora und Q. pedunctflata (Fig. 249), in Europa, 
zum Gerben und zu Badern. Enthalt Quercin, Quercit und viel Eicbengerb
saure. Die Samen gerostet als Kaffeesurrogat (Eicbelkaffee). Que r cit ron -
rinde von Q. tinctoria in Nordamerika, enthalt Quercitrin neben Gerbstoffen. 
Verw. als Farbe- und Gerbmaterial. Kork von Q. Suber und Q. occidentalis 
im westlicben Mittelmeergebiete kult. Techniscb viel verwendet. - Wall 0 n en, 
die Frucbtbecber von Q. Vallonea und Q. rnacrolepis, in Kleinasien bez. 
Griechenland. Gerbmaterial. Aucb sind kleine Wallonen von anderen Arten im 
Handel. - Kno pp ern entstehen durch den Sticb von Cynips Quercus calycis 
in Becher und Friichte der Q. pedufflCltlata und Q. se,siliflom. - Gallen 
entsteben an Eicben durcb den Sticb verscbiedener Cynipsarten; sie finden sich 
an Blattern und jungen Zweigen. Die besten dunklen und schweren 0 Aleppo
Gallen, Gallae, kommen von Q. lusitanica var. inf'ectorict. Die deutschen Gallen 
unserer Eichen (Fig. 507) sind bell, leicht und geringwertig. Sie enthalten 
Gallussiiure, Gallusgerbsaure und Ellagsaure. Zur Tannin- und Tintenfabrikation. 

l\Ioraeeae: Maulb eeren, von Morus nigra und M. alba aus Persien 
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bez. China stammend, bei uns und anderweit viel kult. Die Frtichte efsbar. 
Die Blatter Futtermittel der Seidenraupen. - Maulbeerfaser von BrO'USsonetia 
papyrife:ra und B. Kiimpheri, in Japan zur Papierbereitung. - Bezoar
wurzel, Rad. Contrajervae, von Dot"stenia Contraderva im tropischen Amerika. 
Enthalt ath. 01, Harz, Bitterstoff, wird arzneilich verwendet. - Brotfrucht 
von Artocarpus integrifolia und A. incisa, durch Kultur in den Tropen weit 
verbreitet. Nahrungsmittel. - Castilloa-Kautschuk von Castilloa elastica 
in Mittelamerika (Angostura, Nicaragua) kult. - Upas-Pfeilgift von Antiaris 
'w:x;icaria (Fig. 253) in Sildasien (Inselgebiet). - Brosimum-Kautschuk von 
Brosimum A.llcastrum, Brotnufsbaum in Mittelamerika. B. Galactodendron(M il c h
baum) in Venezuela liefert geniefsbare Milch. - Feigen, Caricae, von Ficus 
Carica (Fig. 252) im Mittelmeergebiet kuIt. Nahrungsmittel, gerostet Kaffeesurrogat. 
- Ficus-Ka utschuk von Ficus elastica in Ostindien. F.laccife:ra und F. reli
giosa geben durch den Stich der Gummilack-Schildlaus S che11ack. F. Sycomorus 
lieferte das Holz zu den Mumiensargen.- Cecropia-Kautschuk von Cecropia
Arten im tropischen Amerika. - Hop fen d r iis en, Glandulae Lupuli von Humulus 
Lwpulus (Fig. 255), vielfach kult. Enthalten ath. 01, Lupulit, Hopfenbittersaure, 
ein Alkaloid und Harz. Verw. als Bittermittel, gegen Urethralleiden. Zur Bier
bereitnng dienen die ganzen Zapfen, Strobili Lupuli. - Hanf, Faser von Cannabis 
sativa (Fig. 254), viel kult., wichtige GespinstpHanze. Die Hanfs,!lmen, Fruc
tus Cannabis, dienen gegen Blasenleiden, als Futtermittel und zur Olgewinnung. 
Herba Cannabis indicae, das Kraut der harzreichen indischen Fol'llt dient als 
schlafmachendes und Berauschungsmittel (Haschisch), es enthiilt ath. 01, Canna
bin, Cannabinin und Harze. 

Urticaceae: Nesselfaser von Urtica dioica (Europa) und U. cannabina 
(persien, Sibirien) und anderen Arten. Zu Gespinsten. - Ramie-Faser vou 
Boehmeria nivea, B. tenacis.~ima und weiteren Arten im warmeren Ostasien. 
Zu Gespinsten. 

Loranthaceae: V 0 g e 11 e i m aus Viscum album (Fig. 256), Mistel, Stipites 
Visci. Europa und Asien. 

SantaJaceae: Santelholz, Lignum Santali, vQnSantalum album inSiid
asien. Als Rauchermittel verwendet. Enthalt ath. 01, welches gegen Urethral
katarrhe benutzt wird. 

Aristolochiaceae: Haselwurzel, Rhiz ... Asari, von A8arum europaeum 
(in Amerika von A.. canadense). Enthalt ath. 01, Asarin und Harz und dient 
als purgierendes, brechen- und niesenerregendes Mittel. - Die Knollen von 
Aristolochia longa und A. rotunda lief ern die langen und runden Osterluzei
k noll en, wurden als bluttreibende Mittel angewendet j sie enthalten Bitterstoffe. 
- Schl ange.!l wurzel, Radix Serpentariae, von A.. Se:rpentaria, in Nordamerika. 
Enthalt ath. 01, Har~, Aristolochin. Tonisch-diuretisches Mittel. 

Polygonaceae: Sauerampfer, Rumea:A.cetosa (Fig. 261), GemiisepHanze, 
ebenso andere Arten. Rad. Lapathi acuti, G r i n d w u r z e I von Rumea: obtusi
folius und anderen Arten. Enthalt Chrysophansaure, Gerbstoffe, Rumicin. 
Verw. gegen Hautausschlage. 0 Rhabarber, Radix Rhei von Rheum offici
nale. 1m Handel 2 Sorten: Schensi- und Canton-Rho unterschieden. Enthalt 
Chrysophansaure, Emodin, Cathartinsaure, auch Aporetin, Phaeoretin, Erythroretin, 
sowie Rheumgerbsaure. Abftihrmittel. Der geringwertige englische und oster
reichische Rhabarber stammt von anderen Arten. - BIattstiele zu Compott. -
Natterwurzel, Rhiz. Bistortae, von Polygonum Bistorta (Fig. 262). Enthalt 
Gerbstoffe. Verw. als adstringierendes Mittel. - Buchweizen, Fagopyrum 
e.~culentum und F. tataricum. Nahnmgsmittel. 

Chenopodiaceae: F utterrii be, Beta vulgaris; var. Rapa, Z uck er rti be, zur 
Rtibenzuckerfablikation. Enthalt 12 bis iiber 19010 Zucker. - Quinoa von Cheno
podium Qui'l'loa in Peru; dort Nahrungsmittel. - Jesu,!tenthee, das Kraut 
von Chenopodium ambrosio'ides in Mejiko. Enthalt ath. 01. Verw. als Nerven
mittel, Theesurrogat. S pin at. Spinacia ole:racea (Fig. 265), GemiisepHanze. 

Nyctaginaeeae: Mirabilis Jalapa, Mejiko, bei uns knit., liefert die 
falschen Jalapenkno11en. 



Warenkunde. 305 

Phytolaccaceae: Kermesbeeren von Phytolacca decandtra in Nord
amerika. Enthalten Phytolaccin, Phytolaccinsaure, Farbstoff. Verw. besonders 
als Farbemittel flir Weine ete., auch arzneilich. 

Caryophyllaceae: Kornradesamen von Agroste:mma Githago, frillier 
als expectorierendes und Wurmmittel benutzt, enthalten Saponin und sind im 
Brote schadlich. - Rote Seifenwurzel, Rad. Saponariae, von Swponaria 
o~ci'1lalis (Fig. 272), in Europa. Enthli.lt Saponin. Verw. als Blutreinigungs
mittel und zum Waschen. Die weifse oder li.gyptische Seifenwurzel stamm!' 
von Gypsophila Arrostii und G. Struthium. Waschmittel.- Sporgel, Futter
pftanze, von Spergula arvensis (Fig. 269). - B ru c hk r aut, Herba Herniariae, von 
Hemiaria glabra (Fig. 268) und H. hirsuta. Enthli.lt Herniarin, Paronychin 
und Saponin. Verw. gegen Nieren- und Blasenleiden. 

Nymphaeaceae: Nelumbo nucifera, Sem. Nelumbii, Pythagorasbohnen, 
Lotossamen, in Siidostasien, auch knit. Arzneilich verwendet. Samen und 
Rhizome efsbar. - Wasserrosenwurzel vonNuphar advena in Nordamerika. 
Enthli.lt Nupharin. Verw. als adstringierendes Mittel. 

Magnoliaceae: Sternanis, Fruct. Apisi stellati, von Illicium verum in 
China, auch knIt. Enthalt ath. und fettes 01. Gewiirz. Nicht zu verwechseln 
mit den sehr li.hnlichen Sikimmifriichten von L religiosum (= L anisatum I.-..) 
aus Japan. Diese enthalten Sikimmin und Sikimmipikrin neben ilth. und fettem 01 
und sind sehrgiftig. Die Rinde zum Rauchern. - Wintersrinde, Cort!'!x Win
teranus, von Drimys Winteri in Mittel- und Siidamerika. Enthalt ath.OI, Harz 
und Gerbstoffe. Verw. als Fiebermittel, gegen Skorbut. 

Anonaceae: Ilang-Ilangol aus den Bliiten von Cananga odorata in 
Siidasien (Philippinen). Parfiini. - Mohrenpfeffer, Friichte von Xylopia 
aethiopica und X. aromatica im trop. Afrika (pfefferkiiste). GeWlirz.
Friichte verschiedener Anona-Arten geschatztes Obst. - Macisbohnen, Samen 
der ltfonodora MY'l'lstica im trop. Afrika, von muskatiiJllllichem Arom. Gewiirz. 

l\lyristicaceae: 0 Muskatnufs, Semen Myristicae, Samenkerne von 
Myristica fragrans, von den Molukke~, dort und anderweit knit. Meist gekalkt 
im Handel. Enthalten ath. und fettes 01 (geprefst = 0 Muskatbutter, Balsamum 
Nucistae). Verw. als aromatisches Mittel, besonders Gewiirz. Ihr Sawenmantel 
bildet die als Gewiirz benutzte Ma cis, weIche gleichfalls atb. und fettes 01 enthaIt. 
Diese Macis wird viel verfalscht mit dem nicht aromatischen Samenmantel von M. 
malabanca, Bombaymacis genannt. Die Papua-Mu skatniisse stammen von 
M. argentea aus Neu-Guinea, sie sind gleichfalls aromatiscb, aber geringwertiger. 
Die sog. mannlichen Muskatniisse von M. fatua, welche frillier mit den Papua
niissen verwechselt wurden, sind kaum aromatisch, da~egell stark gewtirzig noch 
die von M. speciosa sowie die von M. succedanea, belde auf den Molukken. -
Virolatalg ist das Fett der Friichte von Virola surinamensis, V. bicuhyba, 
V. sebifcI'a, V. guatemalensis und anderen, namentlich siidamerikanischen Arten. 
Techniscb verwertet. 

Rannncnlaceae: Paoniensamen, .. Semen Paeoniae, von Paeonia pere
grina, bei uns knIt. Enthalten fettes 01, Harz, Farbstoffe. Volksmittel (zu 
Zahnhalsbandchen). Die Wurzel, Pfingstrosenwurzel, wurde vordem gegen 
Epilepsie benutzt. Gegen nervose Leiden iiberhaupt steht in Japan die Wurzel 
von P. Moutan, Botan, in hohem Ansehen; sie enthalt Paeonol. - 0 Gold
siegelwurzel, Rhiz. Hydrastis, von Hydrastis canadensis in ~ordamerika. Ent
haIt Hydrastin, Berberin und Canadin. Hochst wertvolles Mittel gegen Genital
blutungen. - S c h war zeN i e s w u r z, Rhiz. Hellebori nigri, von Helleb01'Us 
niger, im bergigen Mittel- und Siideuropa. Enthiilt ath. 01, Helleborin, Helle
borein. Herzmittel. Beziiglich der Bestandteile und Wirknng ist die g r ii n e 
Nieswurz von H. viridis ganz ahnlich. - Schwarzkiimmel, Semen Nigellae, 
von Nigella sativa im Mittelmeergebiete, bei uns knit .. Duftet zerrieben nach 
romischem Kiimmel (Cuminum). EnthaIt ath. und fettes 01, Melanthin. Nigellinj 
Tierarzneimittel. Nicht zu verwechseln mit dem Damascener-Schwarz
k ii m mel von N,. damascena, welcher zerrieben erdbeerartig duftet. Enthalt 
ath. und fettes 01, sowie Damascenin. Gewiirz. - Coptiswurzel, Radix 
Coptidis, von Coptis Teeta (Ostindien, China) und O. trifolia (N ordamerika). 
EnthaIt Berberin. Magenmittel. - Schwarze Schlangenwurzel, Rhiz. 
Actaeae, von Actaea racemosa in Nordamerika. EnthaIt Harz (Cimiciflij(in). 

Pot 0 n ie, Elemente der Bota.nik. 3. Auf!. 20 
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Verw. gegen Fieber und Asthma. Bei uns auch A. spicata benutzt. - Stephans
ko rn er, Semen Staphisagriae, von Delphinium Staphisagria, Siideuropa. Ent
halten Delphinin, Delphinoidin, Delphisin, t:>taphisagrin. Gegen Un!!:eziefer. -
Ritterspornhliiten, Flores Oalcitrappae, von Delphinium Consolida. Ent
halt Bitter- und Farbstoffe. Verw. arzneilich und zum Farben. - 0 Akonit-, 
Stu r m hut k noll en, Tub. Aconiti, von Aconitum N apellus (Fig. 288). Europa, 
Asien. Enthalt Aconitin, Pikroaconitin, Napellin, Aconitsaure. Gegen Neural
gien und Rheuma. Auch das Kraut wird verwendet. Japanische Aconitknollen 
enthalten Japaconitin, die Knollen von A. Lycoctonum Lycaconitin und Myoc
tonin. Atisknollen, Tub. Atees, von A. heterophyll~l1n im Himalajagebiete. 
Enthalten neben Aconitsaure Atesin. Verw. gegen Wechselfieber. - K ii c hen
schell enkrau t, Her1!a Pulsatillae, von Pulsatilla vulgctris (Fig. 281) und P. 
pratensis. Best.: ath. 01, Anemonin, Anemonsaure. Verw. gegen Rheuma etc. 

Berberidaceae: Fufsblattwurzel, Rhiz. Podophylli, von Podophyllum 
peltatum in N ordamerika. Best.: Podophyllotoxin, Podophylloquercetin, Pikro
podopbyllin, Podophyllinsaure. Abfuhrmittelj Friichte efsbar. P. Ernodi im 
Himalajagebiete ahnlich .. - Berberitzenrinde, Cortex Berberidis, von Ber
beris vulgaris (Fig. 290). Best.: Berberin, Berbamin, Oxyacanthin. Fiebermittel, 
zum Gelbfarben. - Rusotextrakt besonders von Berberis Lycium in Ost
indien. Berberinhaltig. Abfiihr- und Fiebermittel. 

lUenispermaceae: Pareirawurz el, Radix Pareirae bravae, von Chondoden
dron tomentosmn in Brasilien und Peru. Enthalt Buxin. Tonisches Mittel, auch 
gegen Blasenleiden. Die falsche Pareirawurzel stammt von vissampelos Pareira. -
o Colombowurzel, Radix Colombo, von Jatrorrhiza Calumba (J. palmata) 
in Ostafrika. Entbalt Columbin, Berberin, Colombosaure. Tonicum. - Kokkels
k 0 r n e r, Fructus CoccnIi, von Anmnilrta CoccuZus in Siidasien. Best.: Picrotoxin, 
Cocculin, Menispermin und Paramenispermin. Fischgiftj gegen Ungeziefer. 

Lauraceae: Ceylon-Zimmt, Cortex Cinnamomi a«uti, von Cinnamomum 
Zeylanicum (Fig. 292). Siidasien (Ceylon) knIt. Enthalt ath. 01, Gerbstoffe. Gewurz. 
- 0 Chinesischer Zimmt von C. Cassia. Die Cassia des Handels enthalt 
auch noch Rinden anderer Arten; ebenso Holzzimmt. - 0 K am p fer, Stearopten 
von C. Camphora in Japan bis Formosa. Reizmittel (Excitans)j gegen Motten. -
A v 0 c a to -B irn e n von Persea gratissima, im trop. Amerika viel kult. Beliebtes 
Obst. Pichurimbohnen, Fabae Pichurim, von NectanWra Pichury im trop. 
Amerilfa. Man unterscheidet im Handel kleine lind grofse. Enthalten ath. und 
fettes 01. Gegen DiarrhOe, Gewiirz. - 0 Sassafrasholz, Lignum Sassafr~s, 
Fenchelholz, von Sassafras officinale im ostlichen Nordamerika. Best.: .i;ith. 01. 
Gilt, wie auch die Wurzelrinde, als diuretisches Blutreinignngsmittel. Das 01 billi
ges Parfum. - Lorbeerblatter, .. Folia Lauri, von Laurus nobilis (Fig. 291), 
Mittelmeergebiet kuIt. Best.: ath. 01. Gewurz, auch Mag~.nmitte1. Die Frilrhte 
o Fructus Lauri, Lor bee r en, enthalten ath. und fettes 01 und werden ebenso 
verwendet,jedoch melir alsTierarzneimittel. Aus ihnen wird dasLorbeerOlgeprefst. 

Papaveraceae: Blu twurzel, Rhiz. Sanguinariae, von SangMinaria cana
densis in Nordamerika. Best.: Sanguinarin, Homochelidonin, Chelerythrin, 
Protopin lind Sanguinariasaure. Diuretisches, lOsendes Mittel. - S chellkrall t, 
Herba Chelidonii, von Chelidonium maitts (Fig. 294). Best.: Chelidonin, Chel
erythrin, Chelidoxantbin, Chelidonsaure. Diuretisch-abfiihrendes Mittel. -
Unreife Mohnkopfe, Fructus Papaveris immaturi, von Papaver sOtnniferum 
in Vorderasien, Indien, China und Europa knIt. Best.: Spllren von Opiumbasen. 
Narkotisches Mittel, auch zu Umschlagen. Durch Einscbnitte darans gewonnrn das 
o Opium. Arznei- und Berauschungsmittel. Best.: Opiumbasen, bes. Morphin, 
Codein, Narcotin, Narcein, Papaverin, Laudanin, Thebain etc. Die letztentdeck
ten sind Tritopin u. Xanthalin. Die fettreichen 0 M 0 h n s am en, Semen Papaveris, 
gegen KatalThe, zu Kuchenzwecken und zur Olgewinnung. - Klatschrosen, 
Flores Rhoeados, von Papaver Rhoeas, Farbemittel, auch arzneilich verwendet. 

Fumariaceae: Erdrauchkraut, Herba Fumariae, von Fumaria offici
nalis (Fig. 296). Best.: Fumarin, Fumarsaure. Blutreinigungsmittel. 

Cruciferae: Loffelkraut, Herba Cochleariae, von Cochlearin officinalis, 
auch kuIt. Enthalt ein Senfo!. Gegen Skorbut, Blutreinigungsmittel. - Meer
rettig, Radix Armoraciae, von C. Armoracia, knIt. Enthalt Senfo1. Vel'\\'. als 
Gewiirz. - Knoblauchkraut, Herba Allrariae, von Alliaria officinalis. Ent-
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halt ein SenfOl. Volksmittel. - Indigo, von lsatis tinetOl'ia (Fig. 306), Waid, 
fruber viel kult. (S. 309). - Weifser Senf, Sem. Erucae, von Sinapis alba 
(Fig. 302). In Deutschland knIt. EnthaIt Sinapin, Sinalbin, Myrosin, Erucin, Fett. 
GewUrz.- OSchwarzer Senf, Semen Sinapis, von Brassicanigra, vielkuJ.t., 
namentlich in Holland. EnthlUt Sinapin, Myronsaure, Myrosin, fettes 01. 
Gewurz, diatetisches u. Hautreizmittel. - Der Sa rep t a -Sen f von B. iuncea wird 
besonders in Rufsland, auch in Ostindien etc. kult. - Andere Brassica-Arten, 
wie B. oleracea (Fig. 299) (K 0 hI), B. campestris (Fig. 300) (Rubsen) und B. 
Napus (Ral's)..mit ihren verschiedenen Varieti!.ten und Formen werdeJ?- als Gemme-, 
Futter- uni! Olpfianzen in ausgedehntestem Marse gebaut. Von. belden letzteren 
das RuMl, Oleum Rapae. Indiscber Raps von B. glauca, B. d~chotoma, und B. 
ramosa. - Rettig von Rhaphanus sativus und var. ~'adicula Radieschen. -
Brunnenkresse. Herba Nasturtii, von Nasturtium officinale (Fig. 298). Ent
haItNasturtiin und ath. (n. Blutreinigungs- und FiebermitteI. - Hirtentaschel
k r aut, H61'ba Bursae pastoris, von Capsella Bursa pastoris (Fig. 305). EnthlUt 
Bursin, ein Bursasaureglukosid und Saponin. Blutstillendes, diuretisches und 
Fiebermittel. - Leindotter, Camelina sativa (Fig. 304), als Futterpfianze gebaut. 

Ca)l~aridaceae: Kapern von Capparis spinosa im Mittelmeergebiete, 
auch kultiviert. Gewiirz. 

lUoringaceae: Meerrettigbaumrinde, Cort. Mori\!gae. von Moringa 
pterygosperma, Ostindien, auch anderweit kult. Best.: llth. 01, Harz. Reizmittel 
(Stimulans), Gewiirz. Die Friichte von M. aptera lief ern das Benol. 

Sarraceniaceae: Sarracenienkraut, Herba Sarraceniae, von S. {lava und 
S. pwrpurea in Nordamerika. Best.: Sarracenin. Gegen Verdauungsschwache. 

Saxifragaceae: Hydrangeawurzel, Rad. Hydrangeae, von Hydrangea 
arborescens in"N ordamerika. Enthl1.1t Hydrangin. Diuretisch-abftlhrendes Mittel. -
Stachelbeeren von Ribes Grossularia (Fig. 313), Johannisbeeren von 
R. rubrum in vielen Sorten als Obst gebaut. 

Hamame!idaceae: 0 Storax, Styrax liquidus, von hiquidambar 
orientalis in Kleinasien. Durch Auskochen gewonnen. Die Spwe als Cortex 
Thymiamatis zum Rauchero. Der Storax enthaIt Storesin und Styrol j er wird 
besonders gegen Hautparasiten verwendet, aufserdflm Raucbermittel. - Ham a -
melisrinde, Cortex Hamamelidis, von Hamamelis '1Jirginica in Nordamerika. 
Best.: Gerbstoffe. Verw. als adstringierendes Mittel, gegen Hamorrho'iden. 
Aucb die Blatter werden arzneilich verwendet. 

Rosaceae: 0 Seifenrinde, Cortex Quillajae, von QuillaJa Saponaria in 
Chile und Peru. Enthalt Quillajin, Sapotoxin und Quillajasaure. Ais expek
torierendes Mittel und namentlich zum Waschen verwendet. - Quittenkorner, 
Semen Cydoniae, von Cydonia vulgaris, bei uns kuIt. Enthalten Schleim und 
Amygdalin. Einhiillendes Mittel. Die Friichte werden gegessen. Ebenso die 
der zablreichen Formen von Pirus communis (Fig. 316), Birne, und P. Malus 
(Fig. 315), Apfel. Die Holzapfel von P. silvestris dienen zur Bereitung des 
apfelsauren Eisenextraktes. Auch die als Obst beliebten Himbeeren von Rubus 
idaeus, Brombeeren von anderen Rubus-Arten und Erdbeeren von Fragaria 
vesca (Fig. 319) in vielen Abarten und noch weiteregehOren hierher. - Tor ill e n
till wurzel, Rbiz. Tormentillae, von Potentllla Tormentilla; gerbstoffreich; ad
stringierendes Mittel. - Nelkenwurzel, Rhiz. Caryophyllatae, von Geum urba
num. Best.: atb.OI, Harz, Geln. Volksmittel. - Frauenmantel, Herba Alchp
millae, von Alchemilla vulgaris. Entbalt einen Bitterstoff Blutreinigungs.mittel.
Ode rm en n ig, Herba Agrimoniae, von Agrimonia Eupatoria. Best.: atb. 01, Bitter
stoff. Volksmittel. In Ostindien wird auch das Kraut von A. lanata verwendet. _ 
o Koso- (Kusso-) bluten, Flores Koso, .yon Hagenia abyssinica. Von Abyssi
nien bis zum Kilima Ndjaro. Best.: ath. 01, Kosin, Harz. Bandwurmmittel.
'0 RosenbUtter, Flores Rosae, von Formen der ROHa gallica. Zu Rosen
wasser, Rosenhonig, Rosenkonserven. Die echte Kazanlikolrose zur Gewinnung 
des 0 Oleum Rosae ist R. gallica var. damascena forma trigintipetala, doch 
diene.\! noch zablreiche andere zu R. gallica wie R. moschata gehOrende Formen 
zur Oldal'stellung. - Aprikosen von Prunus A!'meniaca, Pflaumen von 
P. domestica, Kirschpflaumen von P. cerasifera, Mandeln von P. Amyg
dalus, Pfirsiche von P. Persica (Fig. 324), Siifskirschen von P. avium und 
Sauerkirschen von P. Cerasus werden in zalIlreichen Gartenformen als Obst 
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gezogen. 0 Die sufs~.n l\fandeln, Amygdalae dulces, von P. Amygdalus val'. 
dulcis enthalten fettes 01 und Emulsin, 0 die bitteren, Amygdalae amarae, 
von der bitteren Varietat daneben noch Amygdalin; sie werden als Hustenreiz lin
derndes Mittel, dann zum Kuchengebrauch, die sufsen auch zu Diabetikerbrot 
verwendet. - Kirschlorbeerblatter, Folia Laurocerasi, vonP.Lawrocerasus 
(Fig.326) aus dem lYIittelmeergebiete, dienen zur Herstellung des Kirschlorbeer
wassers; sie enthalten Laurocerasin und Phyllinsaure. 

Legnminosae: Cortex Barbatimao von Pithecolobiwrn AVa1'emotemo in 
Brasilien. Bittere Rinde arzneilich verwendet. - Zahlreiche Albizzia-Arten 
liefern wie Akazien Gerbrinden und Gum m i, indessen steht clas Albizziagummi 
dem Akaziengummi im allgemeinen sehr nacho Das beste arabische Gummi 
o Gummi arabicum stammt von A. Senegal, sowohl Kordofan- wie Senegal
Sorten, erstere werden vorgezogen. 1m ubrigen werden die Gummisorten nach ihrer 
Herkunft unterschieden, ohne dars es immer moglich ware, dieselben aufbestimmte 
Stammpflanzen zuruckzufUhren. Von afrikanischen Sorten sind besonders noch 
Mogador-, Zanzibar- und Capgummi zu erwahnen, die ostindischen Gummi 
stammen nur ZUID kleinen Teile von Acacia-Arten, ,,"ahrend die australischen auf 
A. pycnantha und einige weitere Akazien zuriickgeftihrt werden. Letztere sind 
vollig lOslich, aber dunkel und weniger gut klebend. Verw. als Klebestoff, 
arzneilich als einhiillendes Mittel. - 0 Pegu-Catechu von Acacia Catechu 
und A. Suma. In Sudasien durch Auskochen gewonnen. Enthalt Catechin und 
Catechugerbsaure. Adstringierendes Mittel, zum Gerben und Farben. - lYIi m 0-
senrinden vielfach als Gerbmaterial benutzt. - Cortex Sassy, Manconarinde 
von Erythrophloeum guineense im trop. Afrika. Enthalt Erythrophloe'in, Erythro
phloemsaure, Manconin. Verw. als Herzmittel, lokales Anasthetikum; in der 
Heimat zu Pfeilgift und Gifttranken. - 0 Cop a i v a b a i sam, Balsamum 
Copaivae, von Copaiba (Copaifera) of'ficinrrlis, C. Langsd01'ffii und C. c01'iacea 
in Mittel- und Sudamerika. Best.: ath. 01, Harz (Uopaivasanren), Bittel'stoff. 
Gegen Urethralkatarrhe. - Courbaril- (halbfossiler) Cop al von Hymenaea 
Cowr/1cwil und anderen Arten in Sudamerika. Ostafrikanischer Copal ,ermut
lich von Trachylobium-Arten. Beide zu Lacken. - 0 Tamarindenmus, 
Puipa Tamarindorum, Fruchtmus von Tamarindus indica (Fig. 328) im trop. 
Afrika; dort, in Ost- und Westindien kult. Enthait Pflanzensauren und Zucker. 
Abfuhrmittel. - 0 Alexandriner Sennesblatter, Folia Sennae Aiexan
drinae, von Cassia acuttf'olia im trop. Afrika; Tin n eve II y - Sen n e s b i a t t e r 
von C. angustifolia in Ostafrika, Arabien, in Ostindien kult, In den Tripolis
Sennesblattern finden sich neben Blattern der erstgenannten Art solche von 
C. obovata. Best.: Cathal'tinsaure, Chrysophansaure, Sennacrol, Sellnapikrin, 
Cathartomannit. Abfuhrmittel. Auch kommen die Hulsen als gesonderte Droge 
in dell Handel. - Rohrenkassienfruchte, Fruct. Cassiae Fistulae von C. 
fistula, im trop. Afrika, in Agypten, Ostindien, Amerika kult. Best.: Zucker, 
Gerbstoffe. Das Mark Abfiihrmittel. - J ohannisbro t, Siliqua dulcis, die Hulsen 
von Ceratonia Siliqua (Fig. 327) im Mitteimeergebiete, kuIt. Best.: Zucker, 
Buttersliure. Gegen Husten, Nahrungsmittel. - 0 P eru- Ra tanhia wurz el, 
Radix Ratanhiae, von Krameria triandra in Peru, Bolivia. Best,: Ratanhia
gerbsaure, Ratallhiarot. Adstringierendes Mittel. Die Para -Ratanhiawurzel 
stammt von K. argentea in Brasilien, die Sabanilla-Ratanhiawurzel von K. Ixina 
var. granatensis, die Texas-RatanhiawurzeI von K. secwndiflora. - Fernam
bukholz von Caesalpinia echinata und C. bras£liensis im trop. Amerika. -
Sappanholz von C. Sappan im trop. Asien. Ellthait Brasilin. - Campeche-, 
Biauholz von Haematoxylon campechwnum in Mittelamerika, auch kult, 
Enthalt Haematoxylin und Haemate'in. AIle 3 FarbhOlzer. - 0 Tolubaisam, 
Balsamum tolutallum, von Myroxylon Toluifera in Venezuela und Neu-Granada. 
Best.: Tolen, Vanillin, Zimmt- und Benzoesaure. Verw. gegen Katarrhe, auch 
Geschmackscorrigens, Parfum. - 0 Perubalsam, Balsamum peruvianmn, von 
My1'oxylon Pm'etrae in Mittelamerika (S. Salvador). Durch Lockerung der 
Rinde und Anschwelen gewonnen. Best. : Cinname'in, Styracin, Zimmt- und 
Benzoesaure. Verw. als antiparasitares und Wundmittel. Del' Balsam aus dell 
Fruchten ist als weifser Perubalsam, Balsamum indicum album im 
Handel. - Stinkstrauchsamell, Semen Anagyridii?, von Anagyris t'oetida 
im lYlittehneergebiet und in Ostindien. Best.: fettes 01, Anagyrin, Anagyrin
saure. Brechmittel. - Sunnfaser von Grotalaria iuncea, und C. retusa, 
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Siidasien, 'viel knIt. Zu Gespinsten. - Lupinen, Lupinus-Arten, als 
Futterpfianzen gebaut, die Samen entbittert und gerostet, namentlich von L. 
angt£stit'olius, als Kaffeesurrogat verwendet. - Spartiumfaser von Spartiurn 
iunceum auch S. rnotwspennurn und S. rnultiflomm in Siideuropa. Zu Geweben .. :
o Hauhechelwurzel, Radix Ononidis, von Otwnis spinosa. Best.: ath.Ol, 
Ononin, Ononid, Onoceri.q. Verw. als Diureticum. - 0 Bockshornsamen, 
Semen Faenugraeci, von 'Trigonella Faenurn grae~?n im Mittelmeergebiete, 
auch in Deutschland kult. Best. : ath. und fettes 01, Trigonellin, Schleim. 
Verw. als Tierheilmittel, zur Krauterkasebereitung, del' Schleim auch tech
nisch. - Luzerne, Medicago-Arten als Futterpfianzen p:ebaut, ebenso Klee
arten, Trifoliurn, auch Anthyllis und Lott£s sind Futterpfianzen. - 0 S t e i n -
kl e e, Herba Meliloti, von MeWotus officinalis (Fig. 337) und M. 1nalJl'on·hizus. 
Best.: Cumarin, Cumarsaure, Melilotsaure. Verw. als Hustenmittel, zu Um
schlagen. - Indigo von Indigofera tinctm'ia (Senegambien) und 1. Anil, beide 
ill den Tropen kult. Best.: Indigblau, Indigrot, Indigbraun, Indigleim. Farbe
mittel. - 0 Traganth, Tragacantha, von Ast?'agalus adscendens, A. leiocla
dus, A. braclvycalya;, A. gummifer, A. rnilJl'ocephalus, A. pycnocladlUs, A. st?·o
rnatodes, A. kU?'dicus und noch weiteren Arten in V orderasien. Geschichtet 
blattriges, in Wasser quellendes Gmnmi, Zellreste und Starke enthaltend. Verw. 
als Schleimstoff und Klebemittel. Andere Astragalus-Arten Persiens liefern 
Sa r c 0 coil a, Abfiihrmittel. Von A. adscendens und A. flomlentus wird die 
Ges-engebin-Manna Persiens abgeleitet. - Spanisches Siifsholz, Radix 
Liquiritae hispanicae, VOll Glycy'rrhiza glabra, namentlich in Spanien kult. 
2 Sorten, die von Tortosa und Alicante. Best. : Glycyrrhizin, Zucker, Asparagin. Verw. 
als Hustenmittel, Siifsstoff, zur Succusgewinnung (Lakritzen). 0 Das 1'ufsische 
(mundierte) Siifsholz vou G. glabra var. glandulifera im ostlicheren Europa, 
namentlich Wolgadelta. Best. und Verw. ebenso. Auch Deutschland (Bamberg), 
Frankreich, Kleinasien etc. liefem etwas Siifsholz. - S err a delI a, Ornithopus 
sativus, als Futterpfianze gebaut, ebenso Esp ar set t e, Otwbrychis sativa. -
Alhagi-Manna von Alhagi Maurorum in Vorderasien. AbfLihre!).d. - Erd
n ii sse von Arachis hypogaea, in den Tropen kult. Samen zur O1gewinnung, 
Prefsriickstande zu Griitze, auch als Brotstoff, besonders abel' Futtermittel. -
Rot e s San d e 1- t Caliatur-) Hoi z, Lignum santaIinmn mbrmn, von Pterocarp1£s 
santalinus in Ostindien. Best.: Santol, Santalin, Pterocarpin, Hcmopterocarpin. 
Zu Holzthee, Farbemittel. - Malabar-Kino von Pterocarpus Ma?'supium in 
Ostindien. Best.: Kino'in (Kinogerbsaure), Kinorot. Adstringierendes Mittel, zum 
Gerben und Farben. - Goapulver, Araroba, von Andira Araroba in Brasilien. 
Sammelt sich in Htihlungen des Stammes. Best.: (gereinigt 0 Chrysarobin), Chryso
phansaure, Bitterstoff. Gegen Hautkrankheiten. - T onco b ohn en, Fabae Tonco 
(hollandische) von Dipteryx odorata, (englische) kleine von D. oppositifolia; 
beide im trop. Amerikll .. Enthalten Cumarin. Verw. als Parfum. - Kicher
erbsen von Gicer arietinum (Fig. 336), Wicken von Vicia sativa (Futterpfianze) 
und anderen, Pferdebohnen von V. Faba, Linsen von Lens esculenta, Platt
e r b s e 11 von Latlvyrus sativus und L. silvestris (Futterpfianze), E r b sen von 
Pisum sativum (Fig. 334) und P. arvense, Sojabohnen von Glycine Soja in 
Ostasien, B 0 h n e n von Phaseolus vulgaris (Fig. 335), P. multiflor~£s, P. Mungo, 
1'. Max, P. lunatus, die letzteren 3 in den Tropen, ebenso Vinna sinensis, E r d
erbsen von VOf1ndzeia subtermnea, Dolichosbohnen von D. Gatjang und 
D. Lablab, sowie Caj an u serb sen von Go janus indicus werden in oft zahlreichen 
Varietaten und Formen weit verbrpitet Z. T. in Massen als Nahrungsmittel gebaut, 
auch die Canavaliasamen von O. ensiforrnis und C. gladiata werden gegessen 
und kult. - Die kopfgrofsen riibenftirmigen Wurzeln von Pachyrrhizus tuberosus 
(AntiIlen) und P. angulatus (Philippinen) dienen als Nahrungsmittel. - Pater
nostererbsen, Jequiritysamen, von Abrus precato?'ius in den Tropen, meist 
scharlachrot mit schwarzem Auge, enthalten Jequirity-Albumose nnd Jequirity
Globulin. Ve1'w. gegen Augenleiden. - Butea-Kino von Butea frondosa, Ost
indien, auch von B. superba und B. parviflom. Die BIiiten zum Gelbfarben. -
Cal a bar b 0 h nell von Physostigma venenosurn im trop. Westafrika enthalten 
Physostigmin, Calabarin, Eseridin. Zur Alkalo'idgewinnung (Augenmittel). 
.. Linaceae: 0 Leinsall! en, Semen Lini, von Linum usitatissimum (Fig. 342). 

Uber;tlI kult. Best.: fettes 01, Schleim. Verw. gegen Katarrhe, zu Umschlagen, 
zur Olgewinnung; deren Riickstande Leinkuchen, Placenta seminis Lini, zu 
Kataplasmen, Futtermittel. Die Faser, F I a c h s, wichtig zu Gespinsten. 
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Erytbroxylaceae: Cocablatter, Folia Coca, von l!Jrythrofff!Jlon Coca 
in Siidamerika, Die holivianischen C. von E. bolivianu1n, die javanischen von 
E. Coca var" SpruceanU1n, die pernanischen vou E. Coca var. novogranatense. 
Best.: ath. 01, Cocain, Cinnamylcocain, Cocamin und Isococamin; in der Java
sorte auch Benzoylpseudotropiu. Anregungsmittel, zur Coca'indarstellung. 

Zygopbyllacpae: 0 Guajakholz, Franzosen·, Pockholz, Lignum Guajaci, 
von Guajacum officina/e tmd G. sanctum im trop. Amerika. Best.: Harz. 
Verw. als Blutreinigungsmittel, zu Holzthee, gegen Reifsen; techniscb. Das 
Harz, Res ina G u aj a ci in Rornern oder Massen ist tiefgriin, dient zu Guajak
tinktur und als Blutreinigungsmittel. - Burra-Gokeroo-Friicht,~ von Tri
bulus terrest1is im Mittelmeergebiete und Ostindien. Best.: fettes 01 und eill 
Alkaloid. Toniscb-di\ll'etisches Mittel. - Hoormulsamen, Semen Harmalae, 
von Peganum Harmala im ostlichen Mittelmeergebiete. Nerven- und Farbe
mittel (tiirkisch Rot). 

Rntaceae: {tautenkraut, Herba Rutae, von Huta graveolens, bei uns 
knIt. Best: ath. 01 und Rutin (Quercitrin?). Hautreizmittel, Gewiirz. R. mon
tana im Mittelmeergebiete wird ebenso gebraucbt ... - Diptamwurzel, Radix 
Dictamni albi, von Dictamnus albus. Best.: ath. 01, Bitterstoff. Galt als Speci
ficum gegen Epilepsie. - 0 Jaborandiblatter, Folia Jaborandi, von Pila
carp¥.s Jaborandi, auch P. pennatifolius und P. Selloanus in Brasilien. Best.: 
ath. 01, Pilocarpin, Jaborin (Jaboridin?). Schweirstreibendes Mittel. - Angustu
rarinde, Cortex Ang1}..sturae. von Ousparia t'rifoliata im nordlicben Siid
amerika. Best.: ath. 01. Angusturin, Galipiu, Galipidin, Cusparin, Cusparidin. 
Verw. als Fieber- und Bittermittel. - Bukkoblatter, Folia Bucco, breite 
von Barosma c1'enulata, B. C1'enata und B. betulina, lange von B" sen'aliifolia 
und l!,'rnpleu1'um serrulatum, samtlich in Siidafrika. Best.: ath. 01, Diosmin. 
Gegen Krankheiten del' Blase und Harnrohre, Diureticum. - Cortex Ljantho
xyli, yon Zanthofff!Jlum fmroincum tmd Z. cU1'olinianum in Nordamerika. Best.: 
ath. 01, Zanthoxylin, Berberin. Verw. gegen Rheuma, Hautkrankheiten. -
Roseilholz von AmY1'is balsamifem. Antillen, Guiana. Andere Arten gebeu 
elemiartige Harze, insbesondere wird von A. Plumim'i ein Elemi abgeleitet, -
Lopezwurzel, Radix J'oddaliae, von Toddalia aculeata im trop. Asien, auf 
Mauritius. Best.: ath. 01, Harz. Verw. als tonisches und Fiebermittel. -
COltex Pteleae radicis von Ptelea trifoliata in N ordamerika. Best.: ath. 01, 
Berberin. Verw. gegen Dyspepsie und Fieber, - Aegle Mannelos mit wohl
schmeckenden Friichten. - Citronen (Lim(\nen) von Cit1'US medica, Pompel
musen von C. decumana, Pomeranzen von C. Au'rantium (Fig. 343) val'. 
Bigamdia, val'. dulcis, Apfelsinen (Orangen), Mandarinen von C. nobilis 
samtlich als Obst kult. iW Mittelmeergebiete ptc. 0 Cortex Citri fructus, G i tronen
Bchale, enthalt ath. 01 und Hesperidin, als Gewurz verwend~J;. Die 0 Cortex 
Aurantii fructus. Pomeranzenschale, enthalt neben ath. 01 und Hesperidin 
noch Aurantiamarin, Aurantiamar- und Hesperidinsaure. Aromatisches Bitter
mittel. Ebenso werden die 0 unreifen Pomeranzen, Fructus Aurantii immaturi, 
verwendet. Die Apfelsinenschale dient als Gewiirz und zur Apfelsinen
essenz. Aus den Friichten von C. Be1',Qamia, Bergamotten, wird das Oleum 
Bergamottae, Bergamottol, gewonnen. Parfiim. 

Simarnbaceae: 0 Sur ina m - Qua s s i a hoi z, Lign. Quassiae surinamense, 
von Quassia amam im trop. Amerika. Enthalt Quassiin. Bittermittel, Hopfen
surrogat, Fliegengift. 0 Jamaika-Quassienholz, Lign. Quassiae iamai
cense, von Picmena excelsa auf den Antillen (Jamaica) Enthalt Picrasmin. 
Verw. wie die der vorigen Sorte. - Ruhrrinde, Cortex Simarubae. von 
Sima1'uba officinalis in Brasilien. Best.: Quassiin. Verw. gegen Ruln·. -
Gedronsam~n, Sem. Simabae, von Simaba Ced1'on im trop. Amerika. Ent
halten fettes 01, Gedrin, Cedronin. Tonisches Mittel (auch gegen Schlangenbifs). 

Bnrsl'raceae: 0 Myrrhe, Myrrha, von C01n1niphom abyss'inl:ca, C. Schim
peri und wo4! noch einigen weiteren Arten in Arabien und dem Somallande. 
Enthalt atb, 01, Harz, Gummi, Bitterstoff. Verw. als tonisches Mittel, gegen 
Zahnleiden. - Mekkabalsam von Commiphora Opobalsamum in den Riisten
Iandel'll dt's Roten Meeres. Rosmetikum, Rauchermittel. - Weihrauch, Oli
banum, von Boswellia Carte1'i im Somallande, Socotra. - Amerikanisches 
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Ele1I.\i z. T. von BU1'sem gunnnifera in Westindien und anderen Arten. Best.: 
ath. 01, Harz. 

1Ileliaceae: Cortex Cedrelae von Ced1'ela febrifugct. Fiebermittel. Siid
asien. - Mahagoniholz von Swietenia Mahagoni, W!)stindieI!, - Mafnrra
s am en von Trichilia emetica, Ostafrika. Euthalten fettes 01. Zur OIgewinnung. -
Cortex Azadirachtae von Melia Azadimchta. Enthalt Margosin, Harz. Fieber-, 
WurmmitteI. - C r a b sam en von Carapa guianensis in Guyana zur Fettgewinnung. 

PolygaJaceae: Krenzkraut, Herba Polygalae, von Polygala ama1'a. 
Best.: ath. 01, Saponin, Polygalasanre. Gegen Lungenleiden - 0 Senega
wurzel, Radix Senegae, von PolygIJ:1a Senega in Nordamerika. Best.: Sene
gin, Polygalasaure, ath. und fettes 01. Expektorans, gegen Influenza. 

Euphorbiaeeae: Graue Myrobalanen, Myrobalani Emblicae, von 
Phyllanthus ETnblica in Ostindien. Best.: Gerbstoffe, Harz. Gerb- und Farbe
material. - 0 Cascarillrin de, Cortex Cascarillae, von Croton l!,luteria "in 
Westindien (Bahamainseln); eine andere Sorte von C. CascU1'illa. Enthalt ath. 01, 
Cascarillin. Aromat. Bittermittel. ~. 0 p a I chi r i n de, Cortex Copalchi, von C1'oton 
niveus im trop.Amerika. Best.: ath. 01, Copalchin. Fiebermittel; Verwechselung del' 
Cascarillrinde. - Pprgierkorner, Semen Tiglii, von C1'oton Tiglium im trop. 
Asien. Best:.: fettes 01 (Crotonol- und Tiglinsaure). Verw. als Drasticum, Hautreiz
mittel, zur OIgewinnung. - Gummilack durch den Stich der Lackschildlaus, 
Coccus Lacca, an den Zweigen von C.lacciferum erzeugt. - 0 Kamala, Driisen 
der Friichte von Mallotus philippinensis in Siidasien. Best.: Rottlerin, Harz, Rott
lerarot. Verw. als Bandwurmmittel n. zmn Rotfarben, - Ricinusbohnen, Sem. 
Ricini, von 11:., commu1'1'is (Fig. 348) aus Afrika, in warmeren Gegenden viel knIt. 
Best.: fettes 01, Ricin, R,Jcinin. - K e r zen n ii sse, Sem. Aleuritis, von .Aleu1'itis 
t1·iloba. Enthalt fettes 01 und ein Toxalbumin. - Cnrcasbohnen, Sem. Cur
cadis, von Jatropha CU1'cas im trop, Amerika, auch kult. AIle 3 let:1itgenann
ten Samen zur Gewinnung des abfiihrenden, auch technisch benutzten OIes. -
Par a-Ka u tsch uk, getrockneter Milchsaft von Hevea bms-iliensis und H. guia
nensis. Geschatzteste Sorte des Handels. - Ceara-Kautschuk von Mani
hot Glaziovii in Brasilien, in Siidasien und Afrika kult, - Maniok, Cassave, 
von Manihot utilissima in Brasilien, in den Tropen viel kult. Die starkereichen 
Knollen wichtiges Nahrungsmittel, zur Starkegewinnung. - Stillingiawurzel 
von SWUngia silvatica im siidlichen Nordamerika als Mittel gegen Hautkrank
heiten benutzt. - Columbisches Kau.~schuk stammt z. T. von Sapium 
bigland;tblos~tm. S. sebife1'um liefert im Uberzuge der Samen den chinesi
schen Talg zur Kerzenfabrikation. - Manschinell-Pfeilgift von Hippo
'Inane Mancinella in Mittelamerika. - 0 E u p h 0 r b i urn, del' eingetrocknete 
Milchsaft von Euph01'bia 1'esinifem in Marokko. Best.: Euphorbin, Euphorbon 
(Harze), Gummi und Kautschuk. Hautreizmittel und Drasticum. - Buxbaum
holz von Buxus sempervi1'ens zu Schnitzarbeiten und Geraten sehr geschatzt. 

Anaeardiaceae: Mangopflaumen von Mangifem ind-ica, Obstpfianze 
der Tropen. - Westindische Elephantenlause, von .Anaca'l'dium 
occidentctle im trop. Amerika, auch kult. Die verdickten Fruchtstiele und die 
Samen efsbar. Die Fruchtschale enthalt Cardol und AnacardsauJ'e. Verw. als 
Hautl'eiz- und Fal'bemittel, zu Tinte. Die Stamme liefem das Acajou-Gummi. -
Ostindiscbe Elephantenlause von Semecarpus .Anaca1'(li~tm in Ostindien, 
Best. und Verw. ebenso. - Pista.den, Samen von Pistacia ve1'a, im Mittel
meergebiete kult., sind olreich, dienen zu Confitiiren und als Gewiirz. Die 
Pistazien-GalleJ? stammen von P. Te1'ebinthus. - Mastix, Harzthranen von 
Pistacia Lentiscu8 val'. Chia, auf Chios kult, Enthalt ath. 01, Harz und Bitter
stoff. Verw. zum Kauen, Rauchem, zu Zahnkitt, Lacken und Pflastem. Del' 
amerikanische Mastix stammt von dem Pfefferstrauche Brasiliens Schinus 
l'IIolle. - Suma ch blatt er von Rlws c01'iC!1'ia und anderen Al'ten. zum Gerben. -
Japanischer Lack von Rh. vernicife1'a und Rh. succedanea in ,lapan, neuer
dings auch versuchsweise in Deutschland kult. Die Friichte del' letzteren Art 
geben das Japan-Wachs, Cera japonica. - Giftsumachblatter, Folia 
Toxicodendri, von Rh. Toxicodend1'on, gegen Hautkrankheiten und als Nerven
mittel. Sie enthalten Toxicodendrin und Toxicodendronsaure. - Ka t- Thee 
von Catha ed~tlis in Abyssinien, Arabi en, Ostafrika. Genufsmittel. 

Aqnifoliaceae: Mate, Paraguay-Thee von Ilex paraguayensis, I. gigan-
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tea, I. Humboldtiana, I. ovalifolia Qnd anderen Arten in Sudbrasilien uml 
Paraguay. Best.: 3th. 01, Coffeln, Gerbstoffe. Genufsmittel. 

Aceraceae: Ahornzucker von Acet' saccharinum in Nordamerika. 
Hillpocastanaceae: Ro fskastanien von Aescultls Hippocastanu'11l, bei 

uns kult., Futtermittel, zum Waschen; entbittert auch zu Brot empfohlen. Sie 
enthalten Aesculin, Aesculetin, Saponin, Aescin und Propaescinsaure. Die 
Blatter, Folia Hippocastani, dienten als Fiebermittel. 

Sapindaceae: Guarana, aus den Samen von Paullinia sorbilis in Stid
amerika bereitete Paste, meist in Stangenform. 1st coffei'nreich. Verw. gegen 
Kopfscbmerz, auch als Genufsmittel. - Seifennusse von Sapindus Saponaria 
(trop. Amerika), S. trifoliata und anderen Arten. Sie sind saponinreich, dienen 
zum Wascben, auch zur Saponindarstelhmg. - Macassar-Ol von Schleichem 
tl"i,juga in Ostindien mit adstringierender Rinde. - Zwillingspflaumen von 
Litchi chinensis in Stidostasien. Geschatztes Obst. 

Rhamnaceae: J uj u ben, Fruchte von Zizyphus vulga1'is (Mittelmeer
gebiet), Z. Lotus (Nordafrika) und Z. Juduba (Sudostasien). Zu Hustenmitteln, 
efsbar. - 0 Kre uzd orn b eeren, Fructus Rhamni catharticae (Baccae Spinae 
cervinae) von Rhamnus catharlica (Fig. 357). Best.: Rhamnin, Rhamnetin, 
Rhamnocathartin, Frangulin, Gerbstoffe. Verw. als abftihrendes Mittel; mit den 
Fruchten noch anderer Arten wie Rh. tinctol"ia, Rh, intectoria, zu Saftgrun. -
o Faulbaumrinde, Cortex Frangulae, von Rhammts Fmngula (Fig. 358). 
Enthalt Emodin, Frangulin, Frangulasaure und A vol'llin. Erst nach langerer 
Lagerung arzneilich zu verwenden, Abfuhrmittel, die Kohle zu Schiefspulver. -
Cascara sagrada von Rhamnus PUl"shian(t und Rh. cctlifomica in Nord
amerika. Ersetzt aJ;zneilich die Faulbaumrinde. 

Vitaceae: Wein von Vitis vinifera (Fig. 359), V. Labntscct und anderen 
Arten mit zahIlosen Kulturformen. 

Elaeocarpaceae: Maquibeeren von AristoteUa JJiaqui in Chile zum 
Farben, besonders des Weines. 

Tiiiaceae: 0 Lin den blu ten, Flores Tiliae, von Tilia ulnrifolia (Fig, 360) 
(Winterlinde) und T. platyphyllos (Sommerlinde). Best.: ath. Ol und Schlein1. 
Verw. gegen Katarrhe, auch als beruhigendes Mittel. Die Samen sind olreich. 
Bast technisch verwertbar. - Jut e' von C01'chorus olito1'ius und C. caps'ulm'is, 
in den Tropen kuIt. Vielbenutzte Faser. 

~laIvaceae: Sto ckrosen, Flores Malvae arboreae, von Althaea 1'OSecl, 
Siidosteuropa, bei uns kult. Best.: Schleim, Farbstoff. Verw. als einhullendes 
und FarbemitteJ. - 0 Eibischwurzel, Radix Althaeae, von A. officinalis 
(Fig. 362). In Mittf'leuropa kult. Enthalt Schlf'im, Zucker, Asparagin. Verw. 
als einhlillendes Mittel. Ebenso werden die 0 Eibischblatter, Folia 
Althaeae, und -Eliiten benutzt. - 0 Mal ven blatter, Folia Malvae, von Malva sil
vest1'is (Fig. 363) und lYE Vttlga1'is. Sie enthalten Schleim und dienen als ein
hilllendes Mittel sowie zu erweichenden Krautel'll; ebenso die 0 Malven-Eliiten 
von lYI. silvest1·is. -- 0 Baumwolle, Gossypium, aus den FruchtkapseJn von 
Gossypiml1 herbaceum (Fig. 361), G. a1'bore~tm, G. barbadense etc. Hochst
wichtige Gespinstfaser, Auch zahlreiche Hibiscus- sowie Abelmoschus -Arten 
liefel'll brauchbare Fasel'll, so den Gam boh anf (besonders von H. cannc!binus).
Sidafaser von Bida retusa und weiteren Arten in Sudostasien unll Indien. 

Bombaceae: Der Bast des A ff en b rot b au me s Adansonia digitata 
(Afrika) wird technisch verwendet, ebenso die Wolle der Wollbaume: Bom
bax~Arten, Ceiba pentand1'a und Oc7woma lagopus als Polstermaterial. 

Stercnliaceae: Kakao, die Samen von Theobroma Cacao aus dem trop. 
Amerika, in allen Tropenlandern kult. Best.: Fett, Theobromin, Coffein. y'erw. 
gerostet zu Chocolade, beliebtes Genufs- und Nahrungsmittel, und zur Olge
winnung. - Kola-. Gurunusse, die Samen von Cola acuminata und anderen 
Arten des trop. Afrika. Best.: Coffein, Theobromin, Kolanin, Kolarot, Fett. 
Verw. gegen Kopfschmerz und DiarrhOe; auch anregendes Genufsmittel. 

Theaceae: Thee, junge gerostete Blatter von Thea chinen sis, besonders 
in SUdostasien kult. Je nac4 del' Bereitung als schwarzer uud grtiner Thee 
unterschieden. Enthalt ath. OJ, Coffeln, Theophyllin, Gerbstoffe. Genufsmittel. 
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ttuttiferae: Ceylanisches E is en hoi z von Mesua fen·ea. - T a k a m a
hac, 'l\farienbaIEam, von Calophyllmn Inophylll~m tmd C. Tacamahaca. Zu 
Pflastern und Salben, Rauchermittel. - 0 Gummigutt, Gutti, von Garcinia 
Morella in Siidostasien, aus Einschnitten gewonnen und in Bambusrohren 
gesammelt. Es enthalt Cambogiasaure. Verw. als Drasticum und Farbemittel. -
P fla n z en but t e r aus den Friichten von Pentadesma butyracea in Sierra Leone. 

Dipterocarpaceae: Borneokampfer, aus D1'yobalanops Camphom auf 
Sumatra und Borneo gewonnenes Stearopten. - Dam m ar h a r z, Resina Dammar, 
kommt auch von Hopea ml'cmntha und H. splend-ida in Siidasien, vergl. S. 299. -
Indischer Kopal stammt z. T. von Vateria indica. Zu Lacken. - Gurjun
b a 1 s am, Wood oil, liefern Dipte1'oCa1'Pus alatus, D. angustifoliltS, D. gmcilis, 
D. hispidus, D. incanlts, D. litomlis, D. retusus, D. t1'ine1'ms, D. turbinatus 
und D. zeylanimtB; vielfach als Firnifs sowie als Ersatz- (bez. Verfalschungs-) 
mittel des Copaivabalsams gebraucht. 

Cistaceae: Lad a n urn, Harzsaft von Cistus c1'eticus, C. ladanifems und 
C. cyp1'ius in Sii.deuropa, besonders auf Kreta gesammeltj friiher viel benutzt. 

Bixaceae: 0 rl e an, Anatto, aus der fleischigen roten Samenschale von 
Bixa 01'ellana dargestellt, in den Tropen kuIt. Best.: Bixin. Zum Farben. 

Canellaceae: Cortex Canellae albae, wei fs e r Z i m m t von Canella alba in 
Westindien. Enthalt ath. 01, Canellin, Bitterstoff. Aromatisches Mittel, Gewii.rz. 

Violaceae: 0 StiefmiHterchen, Herba Violae tricoloris, von V. trico
lor (Fig. 367). Best.: Violin, Violaquercitrin, Salicylsaure. Verw. als Abfii.hr
mittel, gegen Hautkrankheiten. - Veil ch en, Bliiten von Viola odomta, zu 
Veilchensaft. - W eifs e B r e ch w u r z el, Rad. Ipecacuanhae albae, von Jont'
dium Ipecamtanha in Brasilien. Best.: Emetin, Inulin, Salicylsaure. 

Tnrneraceae: Herba Da!llianae von Turnem aph1'odisiaca und T. diffttsa 
in Mejiko. Sie enthalten ath. 01. Anregendes Mittel fur Magen und Unterleib. 

Passifloraceae: G r e n a dill as, Friichte von Passiflom edulis und anderen 
trop. Arten. Geschatztes Obst. 

Caricaceae: Papaya-Milchsaft ... on Cadca Papaya, enthalt PapaIn, 
ein peptisches Ferment. Friichte efsbar. 

Cactaceae: Indische Feigen, Friichte des Feigenkaktus, Opuntia 
Ficus indica u. O. coccinellifera (Fig. 368), efsbar. Auf ihnen wird Coccus cacti, 
die Cochenilie-SchildIaus, gezogen, die aIs "Cochenillekorner", Coccionella, 
in den Handel kommt. Letztere zur Carmindarstellung. 

ThYlllelaeaceae: Aloe hoi z von Aquilaria Agallochum (Adlerholz) in 
Siidostasien. Zum Ranchern. - S e ide I bas t -, Kellerhalsrinde, Cortex Mezerei, 
von Daphne JJleze1'etMn (Fig. 369) und D. lattreola. Best.: Daphnin, MezereIn
saure. Verw. als Hautreizmittel, gegen Hautkrankheiten. 

Lythraceae: Hen n a, das Kraut von Lawsonict inermis in N ordafrika bis 
Ostindien. Zum Farben, speciell auch der Nagel. 

Punicaceae: 0 Granatrinde, Cortex Granati, von Punica Gm'f1atum, 
im Mittelmeel'gebiete kult. Die Wurzelrinde ist geschatzter. Best.: Pelletierin, 
Methyl-, Pseudo- und Isopelletierin sowie Granatgrrbsaure. Bandwurmmittel. 
Die Granatapfelschalen wurden friiher als adstringierendes Mittel gegen Dian'hoe 
yerwendet, auch Gerbmaterial. 

Lecythidaceae: Par an ii sse, olreiche, efsbare Samen von Bertholletia 
excelsa und B. nobilis in Sudamerika. 

Rhizophoraceae: Mangroverinde, yon Rhizophom Mangle, R. mucro
nata und R. cond~tgata, in den Tropen. Zum Gerben. 

lUyrtaceae: G u aj a v e 11, Fruchte von Psid1'um Guadava sowie anderen 
trop. Arten als Obst. - Pi men t, Nelkenpfeffer, englibch Gewiirz, die unreifen 
Frflchte VOIl Pimenta offtci1l£!lis (Fig. 371) in Westindien und Mejiko. Best.: 
ath.OI. Gewlil'z. -::- Bayblatter von Pimenta aCl'is in Westindien. Das daraus 
gewonllene ath. 01 zu kosmetischen Praparaten (Bayrum). - 0 Gewiirz
n elk en, Caryophylli, Bliitenknospen yon Jl)llgenia cal'yophyllata, Molukken, 
in vielen Tropenlandern kult. Best.: ath. 01, Eugenin, Caryopbyllin. Gewtirz, 
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aromatisches (auch antiseptisches) Mittel. - Kajeputol von Melaleuca LftWa
dendron (var. minot·) von den Molukken (Borneo). Ge~en Zahnschmerz, Rheuma.
Eucalyp tu s-Kino von IiJucalyptus resinifera in Australien. E. g/obulus und 
andere Arten lierern das Eucalyptusol. E. globulus (Fieberbaum) ist in allen 
subtrop. Gebieten namentlich zur Entsumpfung angepHanzt. 

Combretaceae: Myrobalanen von Terminalia BelIet'ica (rtmde M.), 
T. Chebula (braune M.) und T. citrina (gelbe M.) in Ostindien. Gerbmaterial, 
friiher auch arzneilich verwendet, vergl. S. 311. 

Oenotheraceae: Wasserniisse von Trapa natans und anderen Arten. 
Zu Rosenkranzen, Samen efsbar. 

Araliaccae: Ginsengwurzel von Aralia Ginseng, bei den Chinesen 
beriihmtes Heilmittel. 1m Handel dafiir meist der amerikanische Ginseng ... on 
A. quinquefolia. - Reispapier in China aus dem Marke von Fatsia papyri
{era (Formosa) hergestellt. 

Umbelliferae: Was s ern abe 1 k r aut von Hydrocotyle asiatica. Enthll.lt 
Vellarin. Tonisches Mittel. - San ike I k r aut von Sanicula europaea. Enthalt 
einen Bitterstoff. Volksmittel. - t)chierling von Conium maculatum (Fig. 394) 
enthalt Coniin, Methylconiin und Conydrin. Das Kraut, Herba Conii Nervenmittel, 
geg. Hustenreiz. - S III 1 e ri e, Knollen v. Peucedanum graveokns (Fig. 379). Kiichen· 
gewachs. - .0 Kiimmel, Fructus Carvi, von Carum Carvi (Fig. 388) viel kult. 
Best.: ath. 01. Gewiirz, Carminativum. Der romische Kiimmel stammt von 
Cuminwm Cym,inum im Mittelmeergebiete. - Petersilie, das Kraut von 
Carum Petroselinum (Fig. 380). Gewiirz. Friichte und Wurzeln iriiher auch arznei
lich verwendet. - 0 Ani s, Fructus Anisi, Friichte von Pimpinella Anisum. 
Best.: ath. 01. Gewiirz, aromatisches und expektorierendes Mittel. - 0 Bib e r
nell w u r z e I, Radix PiDJPinellae, von Pimpinella Saxi{raga (Fig. 389) und 
P. magna. Best.: ath. 01, Pimpinellin, Benzoesaure. Gegen Heiserkeit. -
Kerb el, Herba Cerefolii, von Anthriscus Cerefolium (Fig. 391). Best.: ath.OI. 
Kiichengewiirz. - 0 Fen ch e I, Fructus Foeniculi, von Foenic-'Ulum vulgat'e, in 
OstiLuien auch von F. Panmot"ium. F. dulce liefert in Siidfrankreich den romi
schen Fenchel. Aile drei enthalten ath. und fettes 01, sie sind als Gewiirz und 
Carminativa in Gebrauch. - Wasserfenchel, Fructus Phellandrii, von Oenanthe 
Phellandrium. Arzneilich verwendet.- 0 Liebstockelwun,.el, Radix Levistici, 
von ~evisticum officinale, in Mitteleuropa kult. Best.: ath. 01, Harz, Angelika
und Apfelsaure. 'Verw. als aromatisches und diuretisches Mittel. - 0 Ange
lika- (Engel-) wurzel, Radjx Angelicae. von Archangelica o{ftcinalis, in 
Thiiringen kult. Best.: ath. 01, Harz, AngeJikasiiure, Hydrocarotin. Aroma
tisches und Nervenmittel. In Nordamerika wird dafiir A. atropurpurea ange
wendet. - Die Friichte von Angelica silvestris (Fil!'. 483) dienten ehedemgegen 
Ungeziefer. - 0 Stinkasant, Asa foetida, von Ferula (Peucedanum) Seoro
dosma und F. Narthex, angeblich auch F. Asa foetida in Vorderasien. Die 
Korner- oder Mande1sor.ten sind auch bei den Umbelliferen-Gummiharzen vor
zuziehen. Best.: ath. 01, Harz, Gummi, Ferulasaure. Nervenmittel. zu PHa
stern. - 0 Gal banum y'on F. galbaniflua (P. galbanifluum) und F. rubricauli.~ 
in Persien. Best. : ath. 01, Harz, Gummi Zu PHastern, auch innerlich ange
wendet. - Q. Am m 0 n i a cum, von Dorema (Peuctdanum)Ammoniacum in Persien. 
Best.: ath. 01, Harz, Gummi. Zu PHastern, gegen Katarrhe. Afrikanisches Am· 
moniacum von P. commune in Nordafiika (Marokko). Auch Riiuchermittel. -
Meisterwurzel, Rhiz. Imperatoriae, von Peucedanum (Impemtot'ia) Ostru
thium. Best.: ath. 01, Ostruthin, Imperatorin (?)'" Aromaticum. - Dill von 
Peucedanurn (Anethum) graveolens. Enthll.lt iith. 01. Verw. als Carminativum 
und Gewiirz, als letzteres besonders das Kraut. In Ostindiell wird Dill auch 
von P. Sowa gesammelt. - Pastinakwurzel von Peucedanwm (Pastinaca) 
sativum. - Koriander, die Friichte von Cot'iandrum satiV'!!,11! (Fig. 395), ent
halten ein erst in der getrockneten Droge angenehmes ath. 01. Carminativum 
und Gewiirz. - Mohrriiben von Daucus Carota (Fig. 387) dienen als Nahrungs
mittel und zum Farben, die Friichte wurden frUher arzneilich verwendet. 

Ericaceae: Sumpfporstbliitter von Ledurn palustt·e. Best.: ath. 01, 
Ericolin, Leditannsaure. Gegen Motten, zu Badern, auch iunerlich. - Sibi
!;,ische Aipenrosenblll.tter von Rhododendron chrysanthum. Best.: ath. 
01, Ericolin. Gegen Rheuma, Gicht. - Wintergriinblll.tJer von Gaultheria 
procumbens in Nordamerika (canadischer Thee). Best.: ath. 01, Ericolin Salicvl-
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saure. Arznpi- und Genufsmittel, zur Oldarstellung. - 0 Barentrauben
b la t~er, Folia TJvae Ursi, von Arctostaphylos Ut'a ursi (Fig. 402). Enthalten 
ath 01, Arbutin, Metbylarbutin, Ericolin, Gerbstofl'e. Gegen Blasenleiden. -
He ide I bee r en, Baccae Myrtilli, von Vaceinium lY[yrtilh~s (Fig. 399). Gegen 
Diarrhiie, Nahrnngsmittel, zum Farben. Die Blatter, Folia Myrtilli, gegen Zucker
krankheit. Preifselbeeren von V. Vitis idaea (Fig. 400), Nahrungsmittel. -
Haidekraut von Calluna vulgaris (Fig. 401). Best.: Ericolin, Ericin, Callutann
saure. Friiher gegen Blasensteine. 

Primnlaceae: Gauch h eilk rau t von Anagallis arvensis (Fig. 406). 
Best.: Bitterstofl', Saponin. V olksmittel. 

Sapotaceae: 0 Gut t a Jl ere h a von Palaquium (Isonandm) Gutta (Fig. 408), 
P. bomeense, P. oblong~:rolwm, P. Treubii und Payena Lee1'ii; Hinterindien 
und Stmdainseln. Best.: Neben del' reinen "Gutta" sind Fluavil, Alban und Guttan 
darin nachzuweisen. lot roh (G. cruda), gereinigt (G. depurata), rein (G. alba), 
ausgewalzt (G.-papier, Percha lamellata) und gehartet im Handel. Verw. zu 
Kitt, Geraten, I!)s Isoliennaterial etc. - Buttersamen von Illippe lnttyracea, 
Ostindien, zur Olgewinnung. - Scheabutter aus den Samen von Butyrospe1'
lI!u.1n Pa1'kii im trop. Afrika. - S t ern a p f e I von Chrysophyllwn-Arten, trop. 
Obst. - Balata-Gummi von Mimusops Balata in Guiana ist ein zwischen 
Kautschuk und Guttapercha stehendes Produkt. 

Ebenaceae: Ebenholz von DiosPY1'OS Ebenum und anderen Arten in 
Ostindien. D. Kaki hat efsbare Fruchte. 

Styraeaceae: 0 Benzoe ,'on sudasiatischen Styrax-Arten und zwar die 
Palembang- und Penang.-B. von St. Benzoin, die Sumatra-B. vermutlich von 
St. subdenticulctta, die Abstammnng der feinsten Sorte, del' Si.!1m- B. ist noch 
nicht ermittelt. Die Sumatra nnd Penang-B. enthalten neben ath. Ole und Benzoe
saure Zimmtsaure, die anderen Sorten nur Benzoesaure und Vanillin. Kosmeti
kum, Rauchermittel. St. officinalis lieferte fruher den Btyrax des Handels. 

Oleaceae; 0 M ann a aus Einschnitten erhaltener Zuckersaft von Frairi
nus Ornus (Fig. 409) im Mittelmeergebiete. Am besten ist die M. in Rohren, 
demnachst der sog. Thranenbruch. Best.: Mannit, Zucker, Schleim. Abftihrender 
Sufsstofl'. 0 Ii ven yon Olea europaea im Mittelmeergebiete. Aus ihnen wird 
das 0 Olivenol, Oleum Olivarum, geprefst. -- .Jasminol von Jasmimtm officinale 
und J. Samuac. - In dis c peN a c h t b I u men von Nyctanthes m'bO?' t·risf'is 
in Ostindien, enthalten ath. 01 und Farbstofl'e. Zn Angenwassern, Farbemittel. 

Loganiaceae: Gel b e J a s min wur z e I von Gelsemium sempel'vi1'ens in 
~ ordamerika. Best.: Gelsemin (Gelseminin), Aesculin. N erven- und Fiebennittel. -
Spigelienb:raut von Spigelia marylandica, S. Anthel11lia im trop. Amerika. 
Best.: ath. 01, Harz, Spigelin. Wurmmittel - 0 Brechnusse, Semen Stl'ychni, 
von Stryclllflos nux vomica (Fig. 412) in Ostindien. Bebt.: Strychnin, BruCiJl, 
Loganin, Igasursaure. Gegen Lahmungen, Verdauungsschwache. Die Rinde 
kam frUher als Vel'wechselung del' Angusturarinde VOl'. - Hoang-nan-Rinde 
von St. 11lalaccensis ist als Bittermittel gebrauchlich. - C n r are von sudameri
kanischen, sehr giftigen Strychnos-Arten; dagegen sind die Samen von St. pota
t01'1t1n in Ostindien, zum Klaren von Wasser verwendet, ganz unschadlich. -
Schlangenholz von fJt. Colt~brinct in Ostindien. Gegen Schlangenbisse. 

Gentianaceae: 0 Tausendguldenkraut, .. Herba Centaurii minoris, von 
E1·ythraea Centauriu1n (Fig. 414). Enthalt ath. 01, Erythrocentanrin. Fieber
und Bittermittel. - 0 En z ian w u r z e I, Radix Gentianae, von Gentiana lutea, 
auch von G. pannonica, G. pU1'Intrea und G. ~ctctta in Mittel- und Siid
europa. Best: Gentisin, Gentiopikrin, Zucker. Verw. als Bittennittel, zu 
Branntwein. Die Wurzel von G. cmciata diente gegen Fieber. - A merika'
nische Colombo wurzel von Jhasel'ct carolinensis in Nordamerika. Best.: 
Gentisin, Gentiopikrin. Tonisches Mittel. - 0 Bitterklee, Folia Trifolii 
fibrini von JJfenyanthes tnlolictta (Fig. 415); enthalt Menyanthin. BittermitteI. 

Apocynaceae: Quebrachorinde von .Aspidosperma Quebracho in Sud
amerika. Best.: Aspidospermin, Aspidospermatin, Aspidosamin, Quebrachin, 
Quebrachamin. Gegen .d.sthma. - Australische Fieberrinde von Alstonia 
constricta. Best.: ath. 01, Alstonin, Alstonidin, Porphyrin. Verw. als Fiebermittel. 
- Ditarinde von Alstonict seholaris in Siidasien. Best.: Dita'in, Ditamin, 
Echitin, Echite'in, Echitenin, Echicerin. Fiebermittel. - Alyxienrinde von 
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Alyxia arornatica auf den Sundainseln. Best.: Alyxiakampfer, Bitterstoff. Verw. 
als Krampf- und Magenmittel. - .. Thevetiasamen von Thevetia ntriifolia 
im trop. Amerika. Best. : fettes 01, Thevetin. Herzmittel. - 0 I e and e I' -
wurzel von Neriurn OIeande1·. Herzmittel - 0 Strophanthussam.en von 
Stl'ophanthus hispidus und St. Kombe im trop. Afrika. Best.: tettes 01, Stro
phanthin, lnein. Herzmittel, zu lne-Pfeilgift. Auch die Strophantbussamen von 
del' lnsel Los und vom Sambesi enthalten Strophanthin. Die HaarschOpfe del' 
Samen als vegetabilische Seide. - Conessirinde von Holarl'hena antidy
,sente1"ica. Enthalt Conessin. Gegen Dysenterie, FieiJermittel. Auch die Samen 
gegen Dysenterie, als Fieber- und Wurmmittel. - Indianische Hanfwurzel 
von Apocynurn cannabinum in Nordamerika. Best.: Apocynin, Apocynein. 
Diuretisches und Herzmittel. - Lianen-Kautschuk von Landolphia florida, 
L. owarien8is, L. Kirkii, L. petersiana und anderen Arten im trop. Afrika.
Wabajo-Pfeilgift von Acokanthem Schirnperi, A Ouabaio und A. Deflersii 
in Ostafrika, Arabien. Enthalt Ouabain. Herzmittel. 

.Asclepiadaceae: Schwalbenwurzel von Vincetoxicumofficinale. Best.: 
:i.th. 01, Asc1epiadin. Brechmittel. - 0 Condurangorinde von Mm-sdenia 
(Gonolobt~s) Condurango in Ecuador, Peru. Enthli,lt Condurangin und weitere 
Glukoside. Verw. gegfln Magenkrebs. Andere Mal'sdtnia- sowie Asclepias- und 
Calotl'opis-Arten liefern vegetabilische Seide. - Nan nary - W urz e 1, Radix 
Sarsaparillae orientalis, von HernideSl1ntS indict~s in Ostindien. Blutreinigungsmittel. 

C!onvolvnlaceae: 0 Jalapenknollen, Tub. Jalapae, von Exogonium 
(Ipomaea) PU1'ga in Mejiko, auch kult. Rest.: Convolvulin, Jalapin. Verw. 
als Abfiihrmittel, zur Bereitung von Resina Jalapae. Tampicojalape stammt 
von E. simulans, Orizabajalape (Jalapenstengel) von E. orizabense - Bat at en 
(surse Kartoffeln) von Ipomaea Batatas (Fig. 419) im trop. Amerika, viel knit. 
Nahrungsmittel. - Kaladanasamen von Phm'bitis Nil . . Abfuhrmittel. -
S cam m 0 n i a w u r z e I von Convolvulus Scarnrnonia im ostlichen Mittelmeer
geiJiete. Best.: Jalapin. Abfiihrmittel, zur Darstellung von Scammonium-Harz. 

Bor.;tginaceae: Schwarze Brustbeeren von Cordia Myxa in Ost
indien, Agypten. Enthalten Schleim. Gegen Husten und Heiserkeit. Liefert 
auch Rosenholz. - Hundszungenwurzel von Cynoglossurn officinale, Ent
halt Schleim, Gerbstoffe. Gegen Husten, DiarrhOe. - Schwarz wurzel, 
Radix Consolidae, von Syrnphytttrn officinale (Fig. 423). Best.: Schleim, Gerb
stoffe. Adstringierendes Mittel. - Boretsch von Bomgo offl,cinalis aus Klein
asien, bei uns kult. Kuchengewiirz. - Lungenkraut von Pttlrnonal'ia offici
nal'is. Best.: Schleim, Gerbstoffe. Gegen Lungenleiden. - Alkannawurzel 
von An'anna tinctoria im Mittelmeergebiete, Ungal'll. Enthiilt Alkannin. Verw. 
als adstringierendes Mittel und zum Flirben:. - S t e ins am en von Lithospel'
rnwn of{icinale und L. a1'vense. Best.: fettes 01, Schleim, Gerbstoffe. Adstringie
rendes, dim'etiscbes Mittel, gegen Steinleiden. 

Verbenaceae: Tea~ho,lz von Tectona gr,anil:is in O,stindien, als, Schi~s
bauholz geschatzt. - Llpplenkra.!lt von Lipp~a dU/CiS val'. mexwana 111 
Mejiko, Centralamerika. Best.: ath. 01, Lippiol. . Hustenmittel. - Eisenkraut 
von Vel'bena officina/is (Fig. 425). V olksmittel. 

Labiatae: Knoblauch-Gamander von Teucl"iuln Sc01·dium. Best.: 
lith. 01, Scordiin. Gegen Motten, auch .. arzneilich. - Rosmarinblatter von 
Rosma1'inus officinalis. Enthalten lith. 01. Hautreizmittel, gegen pngeziefer. -
Schwarzes Andornkraut von Ballota nigra. EnthaIt ath.OI und einen 
Bitterstoff. Krampf- undWurmmittel. - WeifseNesseibluten von LarniU1n 
alburn. Best.: Lamiin, Scbleim. B1utreinigungsmittel. - ,J a pan -, Z i est
knollen von Stachys af"finis, bei uns kult. Enthalten Stachyose. Nahrungs
mittel. - Weifses Andornkraut von Ma1TUbium vulgare. Best.: ath. 01, 
Marmbiin, Gegen Lung~nleiden. - Be r u fk r aut von Sideritis hil'suta in 
Siideuropa. Best. : lith. 01, Bltt~rstoff. Zu Badem. - Kat zen min z e von 
Nepeta citl'iodom. Enthalt lith. 01. Volksmitte1. - Gundermann, Herba 
Hederae terrestris, von Glechoma hedemcea (Fig. 433), Expektorierendes und 
Fiebermitte1. - 0 Salbeibllitt(!,r von Salvia officinalis (Fig. 430), Mittelmeer
gebiet, bei uns kult. Best.: lith. 01, Bitterstoff. Gegen Katarrhe, zu Gurgel- und 
Mundwassern. - 0 Melissenblatter, Folia Melissae, von Melissa officinalis 
im Mittehneergebiet, bei uns knit. Enthalt lith. 01. Verw. ais anregendes Mittel, 
als Parfiim. - Amerikanisches Polevkraut von Hedeoma 1Juleqioides in 
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Nordamerika. Enthalt ath. 01. Verw. als anregendes, carminatives Mittel. -
Yerba buena von lJIlicromeria Douglasii in Sudamerika. Tonisches, Fieb!lr
und Wurmmittel. - Ysopkraut von Hyssopus officinalis. Enthiilt ath. 01. 
Expektorans, zu Umsc:\llagen. - Pfeffer-, Bohnenkraut von SatU//'eja hor
tensis. Enthalt atb. 01. Gewiirz, friiher auch arzneilich verwendet. - Mai
rankraut von Origanwin lJIlajorana und var. Majo·ranoides im Mittelmeer
gebiet, bei uns knIt. Gewiirz, gegen Schnupfen. - 0 Thymian, Herba Thymi, 
von Thym~ts v.?ilgaris. 0 Quendel, Herba Serpylli, von Th. Sel'pyllum. Beide 
enthalten ath. 01 und dienen zu aromatischen Kraute~species und Badern. - W 0 I fs
fufskraut von Lycopus eWI'Opae~ls. Best.: ath.01, Lycopin. Fiebermittel. In 
Nordamerika wird das Kraut von L. 'Oirginicus verwendet. - 0 Pfefferminz
blatter, Folia Menthae piperitae, von Mentha pipwita (Fig. 42!t), in Deutsch
land, England, Nordamerika und Japan viel kult. Ell~halten ath.01. Verw. als 
al'omatisches, carminatives Mittel, gegen Kolik; zur O1darstellung. Die ahnlich 
verwendete Krauseminze stammt von M. sil'Oestris val'. c1'ispa (M. 'OiJ'idis), nur 
in Kultur. - Patchouliblatter von Pogostelnon Patchouly i.!l den Tropen
landern kult. Verw. gegen Motten und namentlich als Parfum, zur O1gewinnung.
o Lavendelbluten, Flores Ll!,vandulae, von Lat'andula 'Oem (Fig. 428) im 
Mittelmeergebiete. Enthiilt ath. 01. Verw. gegen Motten, zu Badern, Parftim. 
Das gleichfalls kultivierte Kraut von L. Spica dient zu Umschlagen und Badern. 

SolaDacl'ae: 0 Belladonna-, Tollkirschenblatter, Folia Belllt
donnae (Fig. 437) von Atropa Belladonna. Best.: Atropin, Belladonnin, Hyos
cyamin. Nerven- und Augenmittel. Auch die Wurzel dient als Narcoticum, sie 
enthiilt Atropin, BeUadonnin, Chrys- und Leucatropasaure. - 0 Bilsenkraut, 
Herba Hyoscyami, von Hyoscyamus niger (Fig. 440). Best.: Hyoscyamin, Hyoscin. 
N arcoticum, gegen N euralgien, Hustenreiz. Die ahnlich verwendeten Samen ent
halten Hyoscyamin, Hyoscin, Atropin, Hyoscerin, Hyoscyresin und Hyoscypikrin. -
Kaknajbeeren von Withania coagulans in Ostindien und Vorderasien verur
sachen durch ein Ferment das Gerinnen der Milch. Zur Kasebereitung. - J tt den
kirschen von Physalis Alkekengi enthalten Physalin. Sie wurden als diure
tisches und Flebermittel angewendet. - 0 Spani sch er Pfeffer, Paprika, 
Fructus Capsici, von Capsicum annuum und C. longwln; in warmeren Landern, 
auch dem sudlicheren Europa viel knIt. Best.: CapsaIcin, Capsicumrot. Reiz
mittel, Gewiirz. Die kleinen Chillies stammen von C. f1·utescens. -- Tomaten, 
Fruchte von Solanum Lycopersicum aus Peru, in zahlreichen Formen bei uns 
kult., efsbar. - Eierfrlichte von S. Melongena, in den Tropen kult. als 
Obst. - Kartoffeln von S. tuberosum, Nahrungsmittel. - Bittersufs
stengel von S. Dulcmnam, enthalten Solanin tmd Dulcamarin. Gegen Haut
krankheiten, Wassersucht, Rheuma. - Alraunwurzel von Mandragora offi
cinarum im Mittelmeergebiete, enthalt Mandragorin. Zaubermittel. - 0 Stech
apfelblatter, Folia Stramonii, von Dat~tm Stmmoni~tm (Fig. 438). Best.: 
Hyoscyamin, Atropin. Gegen Asthma, Nervenmittel. Ahnlich werden die Samen 
verwendet. - 0 Tabakblatter, Folia Nicotianae, von Nicotiana TctbaC1tm 
(Fig. 439). In allen Rrdteilen kult. Best.: Nicotin, Nicotinsaure, Nicotianin. 
Verw. gegen Asthma, Kehlkopfkrampfe, prapariert als Genufsmittel, zuletzterem 
Zwecke auch N. rustica. - Duboisiablatter von Duboisia myopo·roides 
in Australien nnd Neu-Guinea enthalten Hyoscyamin. Nervenmittel, Narco
ticum. - PiturybJatter von Duboisia Hopwoodii in Australien enthalten 
Piturin. Anregungsmittel. 

Scrophnlariaceae. 0 Wollbiumen, F:Jores Verbasci, von Ve1'basc1tm 
thapsiforme lmd V. phlomo'ides. Best.: ath. 01. Schleim, Farbstoft'. Zu Brust
thee, gegen Asthma. Auch die Blatter dienen als Schleimmittel. - Leinkl'aut 
von Linm'ia -vulga1·is. Best.: Linarin, Linaracrin, Linaresin, Linarosmin und 
Anthokirrin. Diuretisches und Abfiihrmittel, gegen Hamorrho'iden. - Gnaden
kraut von Gratiola of'ficinal-is. Best.: Gratiolin, Gratiosolin, Gratiolacrin, Gra
tioloin, Gratioloinsaure. Abfiihrmittel, gegen Gicht, Geschwulste. - 0 Finger
hutblatter, Folia Digitalis, von Digitalis PU'i'1YUrea (Fig. 444). Best.: Digitalin, 
Digitalein, Digitin, Digitoxin, Digitonin, Digitalsaure etc ... Herzmittel. - Aug e n
trostkraut von E~tphmsia officinalis, enth1ilt ath. 01. Zu Augenwassern, 
auch gegen Gelbsucht. 

BignoDiaceae: Palisanderholz von Jacamnda obt1tsi('oUa in Sudamerika. -
Chi c a, roter Farbstoft' del' Blatter von Bignonia Chica in Slidamerika. 
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PedaIiaeeae: Sesam, weifser von Sesamum indicum, schwarzer von 
S. orientale. In wiirmeren Lii.ndern zur Olgewinnung viel kuIt. 

Plantaginaceae: Wegerichblii.tter von Plantago maior, P. media und 
P. lanceolata. Hustenmittel. - Flohsamen von Plantago Psylliwm. Ent
halt viel Schleim. Verw. technisch, auch Volksmittel. 

Rubiaceae: 0 Chinarinde, Cortex Cbinae, die offizinelle besonders von 
Cinchona succirobra, Konigs-Ch. von C. Calisaya, gelbe Ch. von C. c01'difolia, 
C. lancifolia und anderen, braune Ch. von C. micrantha, C. wmbellulife1'a, 
C. SubC01'data, C. Pahudiana, C. macrocalyx, C. Uritusinga etc., rote Ch. 
von C. coccinea und C. lucumaefolia. Zu den gelben Ch. gehOren, abgesehen 
von der Konigs-Ch., die Carthagena- (Bogota-, Neu-Granada-), Peru-, Maracaibo-, 
Pitayo- und Cuscorinden, zu den braunen die Huanoco-, Loja-, Pseudoloja-, 
Huamalies- und Tenrinden; die oft'. succirobra wird zu den roten Ch. gerechnet 
(Fig. 4.52). Die cbininreiche Cuprea-Cbina stammt von Ladenbergia pedUnC1t
lata, die sog. Cinchonamin-Cuprea von Remija Pm'dieana enthillt kein Chinin. 
Falsche Ch. kommen insbesondere von anderen Ladenbergia- sowie &ostema
Arten. Best. der echten Ch.: Chinin, Chinidin, Cinchonin, Cinchonidin und 
andere Alkaloide, Gerbstoft'e etc. Verw. als Fieber- und Bittermittel. -
o Gam b i r, aus den Blattern von Ourouparia (Uncaria) Gambir hergestelltes 
Extrakt; in Siidindien kult. Best.: Catechin. Verw. zum Gerben und Farben.
Gelaphalfriichte von Randia dumetorom in Ostindien. Best.: Saponin, 
Baldrlansaure. Verw. gegen Dysenterie, Brechmittel. - Gelbschoten von 
Gardenia florida in Siidostasien (China). Best.: Gardenin, Rubichlorsaure. Zum 
Farben. - Kaffee, Samen von Coffea arabica (Fig. 451}, Liberia-K. von 
C. liberica. Heimat Afrika. In allen Tropenlii.ndern kuIt. Verw. gerostet als 
coft'e'inhaItiges Genufsmittel, arzneilich als anregendes Mittel gegen Erbrechen 
und Opiumvergiftung, auch als Desodorans. - 0 Brechwurzel, Radix Ipe
cacul\nhae, von Uragoga (Psychotria, Cephaelis) Ipecacuanha in Brasilien. Best.: 
ath. 01, Emetin, Ipecacuanhasaure. Verw. als expectorierendes und Brechmittel. 
Aufserdem kommen noch vor die schwarze I. von Psychotria ernetica, welche 
nur Spuren von Emetin enthalt, eine zweite schwarze I. von Richardsonia 
Ipecacuanha, die mehlige I. von R. scabra und die weifse I. von Jonidium 
Ipecacuanha, einer brasilianischen Violacee (S.313). - Walc}.meisterkraut, 
Herba Matrisylvae, von Asperula odorata. Enthii.lt ath. 01 und Cumarin. 
Verw. als aromatisierendes und losendes Mittel. Frisch zu Maitrank. - Lab
kraut von Galium Ve1·um. Nervenmittel. - Krappwurzel von Rubia tincto
rum in Siideuropa und dem Orient kult. Best.: Ruberythrinsaure, Rubichlorsaure, 
Erythrozym. Zum Farben, friiher auch arzneilich verwendet. 

Caprifoliaceae,. 0 Holunderbillten, Flores Sambuci, von Sambucus 
nigm. Best.: ath. 01, Schleim. Schweifstreibendes Mittel, zu Gurgelwassern, 
Krauterkissen Die Friichte, Holunderbeeren, als Gewiirz und Farbemittel. -
Cortex Viburni prunifolii von V. pnmifolium in Nordamerika enthii.lt Viburnin 
und dient als Nervenmittel, auch gegen Unterleibsleiden. 

Valerianaeeae: Indische.r Baldrian von Na1'dostachys Jatamansi in 
Bengalen, Nepal. Enthalt ath. 01. Nervenmittel. - Rapunzel von Valeria
nella olitm'ia. Als Salat. - 0 Baldrian }Yurzel, Radix Valerianae, von 
Valeriana officinalis (Fig. 455). Best.: ath. 01, Chatinin, Valerin, Isobaldrian
sa.ure. Nerven- und Krampfmittel. Die japanische Baldrianwurzel stammt von 
der Var. angustifolia. 

Dipsaeaeeae: Teufelsabbifswurzel, Radix Morsi diaboli von Succisa pra
tensis. Wurmmittel. - Skabios enkr-a ut, Herba Scabiosae, von KMutia 
arvensis. V olksmittel. - Web e r k a r de, Dipsacus fullonum in Stidwesteu
ropa. Technisch benutzt. 
. C'nenrbitaeeae: Telfairiasamen von Telfairia pedata in Ostafrika. Zur 

Olgewinnung kult. - Narasamen von Acanthosicyos hon'ida in Sildwest
afrika. Nahrungsmittel der Hottentotten. - Luffaschwamme, Fasernetz der 
Friichte von Luffa cylindrica. In den Tropen kult. - Zaunriibe von Bryonia 
alba und B. dio'tca (Fig. 460). Best.: Bryonin, Bryonicin. Abfilhrmittel.
o K 0 1 0 qui nth en, Fructus Colocynthidis, die geschalten Friichte von Citrullus 
Colocynthis (Fig. 457), im Mittelnieergebiete und Ostindien kult. Best.: Colo
cynthin, Colocynthidin. Verw. als Abfuhrmittel, gegen Ungeziefer. - Melonen 
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von CUC'l~rnis Melo, Gurken von C. satimts (Fig. 459) nnd Kurbisse von 
CU~1'bita Pepo (Fig. 458) in zahlreichen Kultmfol111en als Gemuse. Cucurnis 
sikkimensis, japanische Klettergurke, in neuester Zeit besonders geschatzt. 
Flaschenkurbisse von Lagena?'ia mtlgaris als Behalter. 

Campanlliaceae: 0 Lo beli enkra ut, Herba Lobeliae, von Lobelia in{l4ta 
in N ordamerika, kult. Best.: Lobeliin, Lobelianin, Lobeliasaure. Verw. als 
expektorierendes und N ervenmittel, gegen Asthma. 

Compositae: Wasserdostkraut von l!Jupatorium cannabimtm (Fig. 466). 
Enthalt Eupatorin. Fiebermittel. In N ordamerika dient das dort heimische 
aromatische E. pel'foliatum. Andere Eupato1'ium-Arten dienen als Farbemittel. -
Guakostengel von Mikania Guako und anderEln Arten in Brasilien und 
Columbien. Best.: Guacin. Gegen Hautkrankheiten, Schlangenbifs. - Go I d -
I;.U ten k r aut, Herba Virgaureae, von Solidago Virgaw·ea. .l£nthaIt ath. 
01, Bitterstoff. Diureticum - Berufkraut von E'l'ige1'on canadensis. 
Adstringierendes Mittel. - Blumea-, Ngai-Kampfer von Blumea balsa-
1nifem im ostlichen Mittelmeergebiete und in Sudasiell. Besonders in China 
arzneilich und zu Tusche verwendet. - Kat,zenpfotchen, Flo.res Stoechados, 
von Helichrysum a1·enarium. Enthalt ath. 01. Gegen Husten. Ahnlich werden 
die Eluten von Antennaria (Gnaphalium) dioica verwendet. - Alantwurzel, 
Radi~. Helenii, von Imtla Helenittm im Mittelmeergebiete, bei uns kult. Best. : 
lith. 01, Alantkampfer, Alantol, Alantsaure, Helenin. Verw. als expektorieren
des, diuretisch.!ls Mittel. - Spitzklettenkraut von Xanth'ium spino sum. 
Enthalt ath. 01. VolksmitteI. - Sonnenblumenke1'ne von Helianthus 
annuus aus Mejiko, bei uns kuIt. Futtermittel und zur Olgewinnung. Auch 
Topinambur, H. tttberosus, als Futterpfl. geb. Die Knollen Kartoffelersatz. -
Parakressenkraut von Spilanthcs olemcea in Sudamerika, Westindien, bei 
IllS knIt. Gegen Zahnschmerz, Skorbut. - Nigersaat, Rawtillasamen, von 
Guizotia abyssinica in Abyssinien, Ostindien, knit. Zur Olgewinnung. -
Zweizahnkraut von Bidens cernua und B. tripa·l'tita. Gegen Steinleiden. -
Madiasamen von Madia sativa. Zur Olgewinnung kuIt. - Romische K.{t
rnill e n von Anthemis nobilis in Sudeuropa, bei uns kult. Best.: ath. 01, 
Bitterstoff, Quercitrin. Nervemnittel, gegen Kolik. - Ber.t1'amsw urzel von 
Anacyclus officinarum, bei Magdeburg kult. EnthaIt Mh. 01, PY1'ethrin. Gegen 
Zahnschmerz. Analog dient die rornische Bertramswurzel von A. PY1·ethrurn in 
N ordafrika. - S c h a f g!l- r be, Herba (Surnmitates) Millefolii, v. Achillea Millefolium 
(Fig. 470) enthalt Mh. 01, Achille'in. Blutreinigungsmittel. - I v ak r aut, HerlJa 
Genippi veri, von Achillea moschata in den Alpen Mitteleuropas. Best.: Mh. 01, 
Achille'in, Iva'ill, Moschatin. Verw. als arornatisches Bittel1llittel (zn Ivabitter). -
o Karnillen, Flor!ls Chamomillae, Eluten von Mat1'icct1'ia Chamomilla (Fig. 476). 
Sie enthalten ath. 01 und dienen als Wund- und Bel'llhigungsmittel, gegen Kolik, 
zu Krauterkissen, Badel'll. _. Insekten bl uten, pe1'sische von CMysanthemwm 
1'OSettm und C. carneum, dalmatinische von C. cinerct1'iaef"olittrn, in Persien, 
Kaukasien, bez. Dalmatien un<,l Herzegowina, viel kult. Die geschlossellen Bhiten 
sind am besten. Best.: lith. 01, Pyrethrosin, Pyrethrosinsaure, Chrysanthemin. 
Gemahlen als Insektenpulver. Insekticid wirkt auch das Pulver von C. cau
casicum, C. cQ1'yrnbosum und C. mac1'ophyllum, in gerillgem Marse endlich selbst 
das von C. Parthenittrn ul).d C. inodo-rum. - Est rag 0 n k r aut von Artemisia 
DraC'ltncultts. Enthalt ath,.OI. Gewurz, auch gegenSkorbut. - Beifufskr a utvon 
A. vulgaris. Enthalt ath. 01. Aromatic!}m, Gewiirz. - 0 W e1' m u t, Herba Absin
thii, von A. Absinthium. Enthalt ath. 01, Absinthiin. Fieber- und Bittermittel. -
o W urm "sam en", Flores Cinae, Zittwer, y,onA1·temisia maritima val' Stechman
niana in Persien, Turkestan. Best.: ath.OI, Santonin. WUl1llmittei. - 0 Huf
la tti gblatter, Folia Farfarae, von Tussilago Far(ara enthalten ein bitte1'es Glu
kosid und Schleim. Gegen catarrhalische Halsafi'ektionen. Friiher wurden auch die 
Bluten verwendet. - 0 A r n i k a b I ute '!.' Flores Arnicae, von Arnicct montana 
(Fig. 465)im bergigen Europa. Best.: ath. 01, Arnicin. Nerven-, Fieber- und Wund
mittel. - Ringelblumen von CaJendula officinaz.is in Sudeuropa lmd dem 
Orient, bei nns kult. Best.: ath. 01, Calendulin, .. Farbstoff. N ervenrnittel. -
Eberwurzel von Cm'lina acauz.is. Enthalt ath. 01. Diuretisches und Fieber
mittel. Das Harz del' ElutenkOpfe von C. gummifera dient auf Tenos und Syros 
als Mastixsurrogat. ---;-. Klettenwurzel, Radix Bardanae, von ArctitHII 
Lappa. Enthalt ath. 01 und Bitterstoff. Diuretisches, eroffnendes :Mittel, sie 
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gilt auch fur haarwuchsbefordernd. - 0 Cardobenediktenkraut, Herba 
Cardui benedicti, von Cnicus benedicttls in Siideuropa, Vorderasiell, bei uns 
kult. EnthaIt Cnicin. Bittermittel. - Artischocken, Blutenkopfe von 
Cynara Scolymus (Fig.4 74) als Gemuse. - M ari end i s tel sam en, Fructus Cardui 
Mariae, von Silybum MOA'ianum. Gegen Gelbsucht etc. - Kornblumen, 
Flores Cyani, von Centaurea Cyanus (Fig. 473). Friiher als diuretisches und 
Fiebermittel vewendet, zu Raucherpulver. - 8 a fl 0 r, die Bluten von Ca1'tha
mus tinctorius aus dem Orient, bei uns kult. Best.: Carthamin, Saflorgelb. 
Farbemittel.- Cichorienwurzel von Cichoriumlntybus (pig. 481), vielkult. 
Blutreinigungsmittel, gerostet als Kaffeesurrogat. C. Endivia giebt den Endivien
salat. - 0 Lowenzahn, Radix Taraxaci cum herba, von Taraxacum officinale 
(Fig. 484). Best.: Taraxacin, Taraxacerin, Inulin, Zucker. Toniseh abf'iihrendes 
Mittel, gegen Leberleiden. Die frischen, am besten dunkel getriebenen BlAtter 
zu Salat. - Lactncarium, Milchsaft von Lactuca virosa (Fig. 485). Bei 
ZeD (Mosel, deutsches L.), 'Edinburg (englisches L.) und Waidhofen (Thaya, 
osterreichisches L.) kult. Best.: Lactucin, Lactucon, Lactucopikrin, Lactuca
saure, Hyoscyamin. Verw. als Narcoticum, gegen Asthma. L. sativa var. 
capitata giebt den Kopfsalat. - Schwarzwurzel von Scorzonera hispanica. 
Wird als W urzelgemiise und Futterpflanze kult. - V an i II e b I at t er von 
Liatris odoratis8ima enthalten reichlich Cumarin und dienen zum Part'iimieren. 
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Wie sich die astronomische Wissenschaft aus den BedUrfnissen 
namentlich der See-, aber auch der Landleute entwickelt hat, so ver
dankt auch die Botanik der Praxis ihren U rsprung. Schon del," 
Name unserer Wissenschaft (vergl. S. 295) weist darauf hin. Viele 
Pflanzen dienten seit jeher als N ahrung, aber auch schon in den 
alleraltesten Epochen der menschlichen Kultur als Heilmittel. 

Eine wissenschaftIiche Behandlung erfuhren die Pflanzen zuerst 
von A r is tot e 1 e s (384-322 v. Chr.) , dessen botanische Schriften 
leider verloren gegangen sind. J edoch besitzen wir von seinem 
SchUler The 0 p h r a s t, dem "Vater del' Pflanzenkunde", botanische 
Werke. Bedeutend ist die Heilmittellehre des D i 0 S cor ide s (im 
ersten Jahrhundert n. Chr.), del' gegen 600 Pflanzen-Arten auffUhrt, 
jedoch allerdings zum Teil nul' sehr mangelhaft beschl'eibt. P lin ius 
(23-79 n. Chr.) hat in seiner Naturgeschichte die damaligen Kennt
nisse namentlich aus dem Gebiete del' pl'aktischen Pflanzenkunde zu
sammengetragen. 

Wichtiger wird dann erst wieder eine Schrift des Arabers A v i
c e n n a (979-1037), welche Uber medicinische Botanik handelt und 
in del' neue, meist orientalische Pflanzen beschrieben werden. 

In Deutschland hat Albert von Bollstadt (Albertus 
Mag nus 1193-1280) ein Buch Uber Pflanzen geschrieben. 1m 
16. Jahrhundert tauchen eine ganze Anzahl BUcher mit Holzschnitten 
auf; wir nennen unter den Verfassern nur B ru n f e Is, B 0 c k (T r a
gus), F u c h s, T h. v. B erg z abe r n (T abe rna m 0 n tan us), die 
BrUder B au h in, alle in Deutschland, ferner in del' Schweiz G e [ s n e I' , 
in den Niederlanden Dod 0 ens, Lob e lund l':It c Ius e ( C Ius ius) , 
in Franlueich Ruelle (Ruellius) und Delechamps, in England 
T urn e r. Sie beschaftigten sich mit den einheimischen Gewachsen 
und brachten, in del' Meinung, die aus den altel'en gl'iechischen 
Schriften bekannten Pflanzen in ihrer eigenen Heimat wiederfinden 
zu mUssen, viele Verwirrung in die Bezeichnullg der Artell. 

*) Zu empfehlen: J. v. Sachs: Geschichte der Botanik (Miinchen 1875). 
Das Buch behandelt die Geschichte mit dem Beginn des 16. Jahrh. bis 1865. 

Pot 0 11 ie, Elemente der Botanik. 3. Auf!. 21 
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Bauhin fiihrt 6000 Arten auf, und die Kenntnis neuer wuchs 
schnell. Es ward daher das Bediirfnis nach einem System irnrner 
fiihlbarer; die Versuche, solche zu schafIen, fallen in das 16. und 
namentlich 17. Jahrhundert. Del' erste, von dem wir ein System 
besitzen, ist der Italiener Casalpin (1519-1603). Erwahnenswert 
sind die Systeme del' Englander M 0 r is 0 n und Ray, del' Deutschen 
Am man, Her man n und R i v i nus, des Hollanders B 0 e I' h a v e , 
der Franzosen Magnol und namentlich J. P. de Tournefort 
(1656-1718), der den Gattungs-BegrifI einfiihrte. 

Alles bisher Geschehene gehort del' systematischen Botanik, also 
del' Kenntnis del' Arten an. Durch die Entdeckung des Mikroskopes 
im 17. J ahrhundert wurde nun aber auch durch den Englander G r e w 
die Anatomie begriindet, die eine wesentliche Forderung durch den 
Italiener Mal pig h i und den Hollander Lee u wen hoe k erfuhr. 
Die Kunde von den Phallophyten, die vom Mikroskop abhangig ist, 
beginnt ebenfalls und zwar durch den Italiener M i c he 1 i und den 
Deutschen Dill en ius in diesel' Zeit. Auch die Pflanzenphysiologie 
erhalt einen Anstofs durch den Englander Hal e s. 

Als der Schwede Carl von Linne (1707-1778) auftrat, waren 
durch Reisende (Rheede, Kampfer, Rumpf, Plumier u. a.) so viele 
neue Arten bekannt geworden und die Verwirrung in del' Bezeichnung 
war eine so grofse, dafs eine Reform durchaus notig war. Linne 
griindete ein neues System (Seite 107 -109), welches zwar rein 
kiinetlich, jedoch die bekannten Pflanzen leicht bestimmen lehrte und 
gestattete, neu zu entdeckende Pflanzen bequem einzuordnen; sehr 
wesentlich ist hierbei der Gebrauch einer zweckmafsigen und geregelten 
Bezeichnung tNomenclatur) der Arten, die wir noch heute anwenden. 

Zu Linne's Zeiten und nach ihm stand die Systematik durchaus 
im Vordergrunde, und es ist daher nur von Fortschritten in dieser 
Disciplin zu berichten. So haben die beiden Jussieu, namlich Be r n
hard de Jussieu (1689-1777) und Antoine Laurent de 
Jus s i e u , durch Griindung eines natiirlichen Systems, welches die 
Grundlage der spateren natlirlichen Systeme gewol'den ist, ganz Hel'
vorragendes geleistet. Geschichtlich bemerkenswerte natiirliche Systeme 
sind ferner diejenigen von A. P. de Candolle (1813), S. End
licher (1836-1840), A. Brongniart (184::» und A. Braun 
(1864). 

Die Lehre von der Geschlechtlichkeit der Pflanzen wurde be
sonders begriindet und gepflegt von Cam e I' a r ius (K a m mer e r 
1691) und Kolreuter (seine Werke 1761-1766); Christ. Kon
r adS pre n gel wies (1793) die Bedeutung der Eigentiimlichkeiten 
der Bliiten und Blumen, letztere namentlich als Insektenbliiten nacho 
Abel' erst 1862(!) wurde Sprengel's Lehre durch Vermittelung C h a I' 1 e s 
Dar win's in die Wissenschaft aufgenommen. 

Schon gegen Ende des vorigen J ahrhunderts durch Bon net, 
D u ham e 1 duM 0 n c e au, P I' i est ley, In g e n h 0 u s und d e 
Sa u s sur e hatten Physiologie und Anatomie eine Forderung erfahren; 
wesentliche Fortschri~te machten diese Disciplinen mit dem Beginn 
des neunzehntell Jahrhunderts. Als bedeutenden Physiologen miissen 
wir hier B 0 u s sin g a u 1 t nennen und als Anatomen namentlich 
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Bel' n h a r d i , T I' e v i I' a nus, Lin k und Mol den haw e I' jun., 
deren Arbeiten den Beginn einer neuen Periode anzeigen, die zu 
Anfang del' vierziger Jahre durch die Untersuchungen Me yen's und 
M 0 h 1 's ihren Abschlufs fand. 

Auf die rein descriptiv-anatomische Periode folgte die entwickelungs
geschichtliche, die durch 8 c h lei den, abel' namentlich durch Nag eli 
erfolgreich begonnen wurde. Von man chen Forschern wurde - wie 
so oft das Neue - mit Zuriickdrangung gleichberechtigter Disciplinen 
del' Wert del' Entwickelungsgeschichte ilberschiitzt. 

Die Pflanzen-Palaeontologie hat erst durch A. B I' 0 n g n i art ein 
Fundament erhalten, das den Weiterbau del' Disciplin gestattete; 
hervorragende Pflanzenpalaeontologen sind u. a. in Deutschland H. 
Graf z u 80 1 m s - L au b a c h, in Frankreich R e n a u 1 t und Z e i 11 e r , 
in England Williams on. 

Bedeutendere 8ystematiker del' letzten Zeit sind As c her son, 
B ai11on, Ben tham, A. Braun, Rob. Bro wn, Dee and olle 
(80hn), Eichler, Engler, Asa Gray, Grisebach (Pflanzen
geograph) und die beiden Hooker (Vater und 80hn). 8ystematik 
mit ihren 8chwesterdisciplinen (z. B. Pflanzengeographie) entwickeln 
sich gleichmiifsiger; Anatomie und Physiologie haben abel' in den 
letzten Jahrzehnten ganz bedeutende Fortschritte gemacht, wodurch 
grofse Arbeitsgebiete eroifnet worden sind. Diese Disciplinen sind 
von vielen Gelehrten, unter anderen durch C hal' 1 e s Dar win, 
DeB a I' y, H 0 f m e i s tel', Nag eli, P ri n g she i m und 8 a c h s 
machtig gefordert worden und besonders durch 8 c h wen den e r, del' 
fill' die Erkenntnis del' Lebens-Verrichtungen del' anatomischen Appa
rate und fill' die physiologische Botanik grofsartige Beitrage ge
liefert hat. 

91 * 
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Blumea 319. 
Blumenblatt 22. 23. 
Blumenboden 27. 
Blumenkrone 22. 23. 
Blutwurzel 306. 
Bocksbart 258. 
Bockshornklee 211. 
Bockshornsamen 309. 
Boehmeria 304. 
Bogenstranghanf 301. 
Bohne 211. 267. 309. 
Bohnenkraut 243. 
Boletus 298. 
Bollen 301. 
Bombaceae 221. 312. 
Bombax 312. 
Boraginaceae 241. 316. 
Borago 242. 316. 
Borassus 300. 
Boretseh 241. 242. 316. 
Borkenkliferfrafs 291. 
Borke 33. 
Boswellia 265. 310. 
Botrydiaeeae 121. 
Botrydium 121. 
Bovist 298. 
Bovista 136. 
Braehytheeium 142. 
.brand 292. 
Brandpilze 129. 
Brasilienholz 267. 
Brasiltanne 267. 
Brassiea 200. 307. 
Braunkohle 270. 276. 
Braunkohlenzeit 276. 
Brechnufs 315. 
Brechwurz 313. 318. 
Brennessel 186. 
Brennhanr 186. 
Briza 165. 
Brombeere 206. 307. 
Bromeliaeeae 171. 301. 
Bromus 300. 
Brosimum 188. 304. 
Brotfrueht 304. 
Brotfruchtbaum 184. 
Brotnufsbaum 304. 
Broussonetia 304. 
Bruehln-aut 305. 
Brunnenkresse 199. 307. 

Brustbeeren 316. 
Brustwurz 232. 
hrutkOrper 141. 
Brutknospe 88. 
Bryales 141. 
Bryonia 253. 318. 
Bryophyta 138. 27'1. 298. 
Bryum 142. 
Buchen 183. 263. 268. 298. 
buehtig 20. 
Buchsbaum 311. 
Buehweizen 188. 304. 
Bukko-Bliitter 310. 
Buntsandstein 284. 285. 
Burra - Gokeroo -Friichte 
Bursera 311. [310. 
Burseraceae 214. 310. 
Butea 309. 
Butomus 160. 
Butterbaum 265. 
Butterblume 195. 
Buttersamen 315. 
Butyrospermum 265. 315. 
Buxaceae 216. 
Buxbaumia 143. 
Buxus 216. 311. 

(Die nicht unter C vermerkten 
Wort. siud unter K resp. unter 

Z zu such en.) 

Cacao 267. 312. [313. 
Caetaceae 224. 266. 267. 
Caesalpiniat'eae 265. 267. 

308. 
Caesalpinioldeae 208. 
Cajanus-Erbse 309. 
Calabarbolmen 309. 
Calamariaceae 276. 280. 
Calamites 276. 280. 
Calamus 170. 300. 
Calendula 319. 
Caliaturholz 309. 
Calix 22. 
Calla 171. 
Callipteridium 278. 
Callipteris 278. 
Callitrichaceae 216. 
Callitriche 216. 
Callitris 156. 299. 
Call una 234. 315. 
Calophyllum 313. 
Calotropis 316. 
Caltha 195. 
Calyptra 141. 
cambial 9. 
Cambium 9. 
Cambiumring 11. 
Cambrium 274. 277. 
Camelina 200. 307. 
Camellia 222. 
Campanula 254. 
Campanulaceae 254. 319. 



Campanulatae 252. 
Campanulo'ideae 254. 
Campecheholz 208. 
Camphora 306. 
Campos 267. 
Campylospermeae 232. 
campylotrop 25. 
Cananga 305. 
Canavalia-Samen 309. 
Cancellaten 285. 
Canella 313. 
Canellaceae 313. 
Canna 302. 
Cannabineae 184. 
Cannabis 184. 304. 
Cannaceae 175. 302. 
Cantharellus 298. 
Capillitinm 112. 
Capparidaceae 201. 307. 
Capparis 201. 307. 
Caprifoliat'eae 251. 318. 
Capsella 201. 307. 
Capsicum 317. 
Carapa 311. 
Carbon 274. 279. 
Cardamine 199 
Cardamomen 302. 
Cardiopteris 279. [319. 
Cardobenediktenkraut 
Carduus 257. 
Carex 168. 300. 
Carica 313. 
Caricaceae 313. 
Cariceae 167. 
CarinalhOhle 66. 
Carlina 319. 
Carludovica 301. 
Carnanba-Wachs 300. 
Carpell 22. 
Carpinus 183. 
Carpogonium 125. 
Carrageen 297. 
Carthamus 258. 320. 
Carum 232. 314. 
Caruncula 216. 
Carya 303. 
Caryophyllaceae 190. 305. 
Caryopse 25. 
Caryota 300. 
Cascarilla 311. 
Cascarillrinde 311 
Caspary'sche Punkte 58. 
Cassave 311. 
Cassia 308. 
Castanea 183. 303. 
Castilloa 304. 
Casuarina 150. 178. 303. 
Casuarinaceae 178. 303. 
Catabrosa 165. 
Catha 311. 
Catingas 267. 
Caulerpa 122. 
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Caulerpaceae 122. 
Caulom 5. 
Cayennepfeffer 317. 
Cecropia 304. 
Ceder 299. 
Cedron-Same 310. 
Ceiba 312. 
Celastraceae 217. 
Cellulose 31. 72. 74.296. 
Cenoman 276. 289. 
Centaurea 257. 320. 
Centrosom 7. 
Centrospermae 188. 
Cephaelis 318. 
Cerastium 191. 
Ceratodon 142. 
Ceratonia 208. 308. 
Ceratophyllaceae 192. 
Ceratophyllum 192. 
Cercis 208. 
Cereus 224. 
Ceroxylon 300. 
Cetraria 138. 298. 
Ceylon-Moos 298. 
Chaerophyllum 232. 
Chalaza 26. 
Chamaerops 169. 300. 
Champignon 136. 298. 
Chara 122. 
Charales 122. 
Charlotten 301. 
chasmogam 99. 
Cheiranthus 199. 
Chelidonium 198. 306. 
Chenopodiaceae 188. 266. 

304. 
Chenopodium 188. 304. 
Chica 317. 
Chile-Taune 155. 
Chillies 317. 

I C\lina-Knollen 302. 
China·Rinde 318. 
Chlamydospore 129. 

I Chlorophyceae 119. 
Chlorophyllkorper 4. 55. 
Chondodendron 306. 
Chondrus 126. 297. 
Choripetalae 178. 
Christophskraut 196. 
Chromatophore 4. 55. 
Chromoplasten 297. 
Chromosom 7. 
Chroococcaceae 113. 
Chroococcus 113. 
Chrysanthemum 257.319. 
Chrysophyllum 315. 
Chytridiales 127. 
Chytridium 127. 
Cibotium 298. 
Cicer 211. 309. 
Cichorie 259. 320. 
Cichorium 258. 259. 320. 
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Cicuta 232. 
Cilie 117. [318. 
Cinchona 250. 26.5. 267. 
Cinchoneae 250. 
Cinnamomum 197. 306. 
Cirsium 257. 
Cistaceae 222. 313. 
Cistus 222. 313. [310. 
Citron en 213. 263. 264. 
Citronenmelisse 243. 
Citrullus 253. 318. 
Citrus 213. 310. 
Cladonia 138. 
Cladophoraceae 121. 
Cladotrichacei 115. 
Clathraria 285. 
Clavarieae 135. 
Claviceps 132. 298. 
Cleistocarpae 141. 
Clematideae 193. 
Clematis 193. 
Closterium 118. 
Clusiaceae 265. 
Clusio'ideae 222. 
Cnicus 319. 
Cocabliitter 310. 
Coccacei 115. 
Coccen 115. 
Coccionella 313. 
Coccus 293. 
Cochenille 313. 
Cochlearia 200. 306. 
Cocos 169. 300. 
Cocospalme 169. 264.267. 
Coelospermeae 233. 
Coffea 250. 318. 
Coffeeae 250. 
Coix 299. 
Colchicum 173. 301. 
Coleochaetaceae 121. 
Collenchym 35. 
Colocasia 171. 301. 
Colombo-Wurzel 306. 315. 
Colophonium 299. 
Columella 141. 
Combretaceae 314. 
Commiphora 310. [319. 
Compositae 254.265.267. 
Conceptaculum 124. 146. 
Condurango-Rinde 316. 
Conessi-Rinde 316. 
Confervales 120. 
Conidien 128. 129. [287. 
Coniferae 154. 266. 267. 
Conium 232. 314. 
Conjugatae 117. 
Conjugation 6. 88. 117. 
Connectiv 24. 
Contortae 237. 
Convallaria 173. 301. 
Convolvulaceae 240. 316. 
Convolvuleae 240. 
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Convolvulus 2.40. 316. 
Copaiba 308. 
Copal.fera 308. 
Copaiv-Balsam 308. 
Copal 308. 313. 
Copernicia 300. 
Coptis.Wurzel 305. 
Copulation 6. 117. 
Copulationsschlauch 118. 
Corallina 126. 298. 
Corchorus 312. 
Cordaitaceae 287. 
Cordaiten 287. 
Cordia 316. 
Coriandrum 233. 314. 
Comaceae 233. 
Comus 233. 
Corolla 22. 
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Cyclanthaceae 170. 
Cyclopteris 279. 
Cyclosporeae 124. 
Cydonia 205. 307. 
Cynanchum 239. 
Cynipiden 294. 
Cynara 258. 320. 
Cynoglossum 241. 316. 
(,'yn08urus 166. 300. 
Cypera:ceae 167. 300. 
Cyperus 168. 265. 300. 
Cypresse 156. 
Cypripedium 177. 
Cystocarpium 125. 
Cystolith 80. 
Cytisus 210. 
Cytoplasma 4. 

Coronaria 192. dachig 156. 
Corpusculum 1.51. Dactvlis 165. 166. 300. 
Corydalis 198. Daminarbarz 299. 313. 
Coryleae 183. 224 313 
Corvlus 183. 303. Daphne.. 

'J Datteln 300. 
Corypha-Faser 300. Dattelpalme 169. 264.265. 
Cosmarium 118. Darwin'scbe Theorie 101. 
Costus-Wurzel 302. Datura 245. 317. 
Cotyledo 17. 27. Dancus 232. 314. 
Crabsamen 311. Dauergewebe 8. 
Cras8ulaceae 202. 265. Dauermycel 133. 
Crataegus 206. Dauerspore 113. 
Crepis 259. Decandria 107. 
Crocus 174. 302. Deckblatt 18. 
Crotalaria 308. Deckschuppe 155. 
Vroton 311. Deckspelze 162. 
Cruciferae 198. 306. Delesseria 126. 
Cubeba, Cubeben 303. Delphinium 195. 306. 
Cucumia 253. 319. Descendenzlehre 2. 101. 
Cucurhita 253. 319. Descbampsia 300. 
CUgiSbitaceae 252. 264. Desmidiaceae 118. 

Cul '278 279 28 Devo~ 274.277. 278. 287. 
m • . 7. I Dextrm 296. 

Cuminu?I 314. Diadelphia 108. 
Cupressmae 156. I Diamant 270. 274. 
Cupressineae 156. Diandria 107. 
Cupressus 156. Dianthus 192. 
Cupula 181. Diaphragma 281. 287. 
Curare 315. Diatomeae 115. 
Curcasbobne 311. dichogam 89. 
Curcuma 264. 302. ])ichotomie 14. 
Cuscuta 240. Dicke 276. 
Cuscuteae 240. 292. Dickenwachstum 11. 
Cusparia 310. diclinisch 89. 
Cuticula 31. Dicotyledoneae 27. 177. 
Cuticular-Scbichten 31. 276. 289. 
Cutin 31. Dicranum 142. 
Cutleriaceae 123. Dictamnus 213. 310. 
Cyanophyceae 113. Dictyopteris 279. 
Cyatheaceae 144. 298. Dictyotaceae 125. 
Cycadaceae HI. 265. 266. Dictyotales 125. 
Cycadales 153. [267. Didynamia 108. 
Cycas 153. 264. Digitalis 247. 317. 
Cyclamen 236. Digynia 107. 

Dill 232. 314. 
dimorph 95. 
Dinofiagellata 115. 
Dioecia 109. 
diocisch 89. 
DiQnaea 202. 
Dioscorea 174. 302. 
Dioscoreaceae 174. 302. 
Diosmeae 213. 
Diospyros 237. 315. 
Dipentagynia 108. 
Dipsacaceae 252. 318. 
Dips'lcus 252. 318. 
Diptam 213. 310. 
Dipterocarpaceae 313. 
Dipterocarpus 313. 
Dipteryx 309. 
Discomycetes 133. 
Distel 257. 
Discus' 217. 
Ditarinde 315. 
Djambi 298. 
Djangle 264. 
Dodecagynia 108. 
Dodecandria 108. 
Doldchen 29. 
Dolde 28. 
Doldenrispe 28. 
Doldentraube 28. 
Dolichos-Bohne 309. 
Doppeliihre 29. 
Doppeldolde 29. 
Doppeltraube 29. 
Dorema 314. 
Dornstriiucher 264. 
dorsiventral 140. 
Dorstenia 304. 
Dotterblume 195. 
Dracaena 11.157.173.301. 
Drachenblut 301. [300. 
Drachenblutbaum 173. 
Drimys 305. 
Drosera 202. 
Droseraceae 202. 
Druck 272. 
Driise 78. 
Driisenfliicbe 78. 
Driisenfleck 78. 
Drupa 25. 
Dryobalanops 313. 
Dschungel 264. 
Diifte der Blumen 91. 
Duboisia 317. 
Durchliiftungssystem 29. 

52.75. 
durchwachsen 19. 
Durrha 299. 
Dyas 274. 287. 

Ebenaceae 237. 315~ 
Ebenales 237. 
Ebenholz 315. 
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Eberesche 205. Entomophthoraceae 128. 
Eberwurzel 319. Entwickelungsgeschichte 
Echium 242. 2. 6. 102. 315. 
Ectocarpaceae 123. Enzian 239. 
Edeltanne 155. Epheu 22.7. 
Eibe 155. Epicarp 213. 
Eibenblatter 299. epigyn 27. 
Eibisch 221. 312. Epidermis 31. 
Eiche 183. 263. 266. Epilobium 226. [274. 
Eichen 24. Epoche, arcbaeolitbische 
Eichenrinde 303. -, kaenolithische 273. 
Eierfriicbte 317. 277. 
~ifIIrmig 19. -, mesolithiscbe 273. 
einbettig 89. -, palaeolithiscbe 274. 
Einflufs des Licbts 292. Eqnisetaceae 147. 280. 299. 
- des umgebenden Me- Equisetales 147. 280. 

diums 292. Equisetum 147. 
- der Temperatur 292. Erbse 210. 309. 
eingeschlechtig 89. Erdbeere 206. 307. 
einbausig 89. Erdmandel 300. 
einjahrig 100. Erdnufs 211. 265. 309. 
eirund 19. Erdal 270. 
Eisenholz.303. 313. Erdrauch 198. 306. 
Eisenhut 195. Erdwachs 270. 
Eillenkraut 242. 316. erfrieren 88. 
Eiweifs 73. Eri('.a 234. 
EiweifskOrper 296. Ericaceae 234. 314. 
Eizelle 88. 117. Ericales 233. 
Elaeagnaceae 225. Ericeae 234. 
Elaeagnus 225. Eri;;eron 319. 
Elaeocarpaceae 312. Eriophorum 168. 
Elaels 169. 265. 300. ErIen 181. 
Elateren 140. 147. Emahrung 81. 
Elemi 311. Erniilirungssysteme29.51. 
Ele4ntenbaum 265. . Erodium 212. 
Elettaria 265. 302. Eropbila 200. 
Eleusine 300. 174.301. I Erstlingszelle 57. 
Elfenbein, vegetabilisches erstmiinnlich 90. 
Elfenbeinnufs 170. 267. erstweiblich 90. 
elliptisch 19. Erysipheae 132. 
Elodea 161. Erysipbe 132. 
Elymus 166. Erythraea 239. 315. 
Embryo 26. 88. 138. 151. Erythronium 301. 
embryonale Generation Erythropbloeum 265. 308. 
Embryopbyta. 138. [138. Erytbroxylaceae 213. 310. 
- sipbonogamll 149. Erytbroxylon 213. 267. 
- zoidiogama 138. Esche 238. 266. [310. 
Embryosack 25.149.151. -, gemeine 238. 
Encepbalartos 153. I -, Manna- 238. 
Endivie 259. E<,parsette 210. 309. 
Endocarp 213. E'partofaser 300. 
Endodermis 58. Espe 181. 
endogen 9. 117. Essigpilz 298. 
Endosperm 7:1. Estragon 257. 319. 
-, echtes 73. 157. Etiolement 87. 
-, nnechtes 151. 153. Eucalyptus 226.266.314. 
Endospore 115. 129. 130. Eucheuma 298. 
Engelsiifs 144. 298. Euchlaena 299. 
Engelwurz 232. 314. Engenia 313. 
Enneandria 107. Eumycetes 129. 
Entengriitze 171. Eupatorium 256. 319. 
EntomQpbtbora 128. Euphorbia 216. 311. 

329 

Euphorbiaceae 215. 265. 
Euphrasia 247.317. [311. 
Eusigillarien 284. 
Euthallophyta 113. 
Evonymus 217. 
Ewiger 8pinat 188. 
Exkrete 297. 
Exkretbebalter 80. 
Exkretionsorgane 52. 78. 
Exkretschlauch 80. 
Exocarp 213. 
exogen 9. 
Exogonium 316. 
Exospore 129. 
Exostema 318. 

faehspaltig 234. 
Fadenpilze 126. 
Farberrate 250. 
Faule 292. 
Faulnis 115. 
Faulnisbewohner 82. 
Fagales 181. 
Fagaceae 183. 303. 
Fagopyrum 304. 
Fagus 183. 303. 
Fahne 209. 
Familie 106. 120. 
Farbstoffe 297. 
Farinosae 171. 
Fambiiume 267. 
Fame 143. 267.276. 277. 
Farnwurzel 298. 
Fatsia 314. 
Faulbaum 207. 219. 312. 
-, eCRter 219. 
-, falscher 207. 
Favularia 284. 
feblgeschlagen 103. [313. 
~'eige, indische 266. 304. 
Feigenbaum 184 263. 
Fencbel 232. 314. 
-, ecbter 232. 
--, Wasser- 232. 
Femambuk-Holz 308. 
Ferula 314 
Festuca 166. 300. 
Fette 296. 
Fetthenne 203. 
FettpfiaMen 267. 
Feuerschwamm 298. 
Ficaria 195. 
Ficbte 155. 263. 299. 
F.icbtenspargel 233. [313. 
Ficus 184. 264. 265. 304. 
Fieberbaum 314. 
Fieberklee 239. 
Fieberrinde 315. [265. 
Fieberrindenbaum 250. 
Filament 23. 
Filicales 143. 277. 
Filices 143. 277. 
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Filzkrankheit 293. 
Fingerhut 247. 317. 
l!mgerkraut 206. 
Fitzl'oya 299. 
Flachs 301. 309. 
Flachsseide 240. 
TIaschenkiirbis 253. 319. 
.i:'1echten 126. 137. 262. 
Heischfressende PH. 84. 
Flieder 238. 
TIiegen 293. 
Fliegenfalle 202. 
Fliegenpilz 136. 
TIiegenschwamm 298. 
l!'lotze 276. 
Flohsamen 318. 
l!'lorengebiete 261. 
TIorideae 125. 
Fliigel 209. 
Flugbrand 130. 
Fohre 156. 
Foeniculum 232. 314. 
Folgecambium 9. 
Folgemeristem 9. 
Foliosae 141. 
Folliculites 289, 
Form 105. 
Formationen 273. 
Forsythia 238. 
FortpHanzungs-Erschei-

nungen, -Organe 88. 
Fortpflanzungs-System 29. 
Fourcroya 302. [80. 
Fragaria 206. 307. 
Frangula 219. 
Franzosenholz 310. 
Frasera 315. 
Frauenhaar 298. 
Frau'mmantel 307. 
Frauenschuh 177 
Fraxinus 238. 266. 315. 
freie Zellbildung 7. 
Fremdbestaubung 89. 
Fritillaria 172. 
Frondosae 141. 
Froschbifs 161. 
l!1roschloffel 160. 
Frucht 24. 25. 
Fruchtblatt 22. 24. 151. 
Fruchtknoten 24. 
Fruchtschuppe 155. 
Friichtchen 24. 
l!1rustulia 117. 
Fucaceae 124. 268. 297. 
Fuchsia 226. 
FuchsschwallZ 189. 300. 
Fucoideae 123. 
Fucus 124. 
Fiillgewebe 76. 
FugenHache 229. 
Fuligo 113. 
l!umaria 198. 306. 
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Fumariaceae 198. 306. 
Funaria 142. 
Fungi 126. 
Funiculus 25. 
Funktion 4. 81. 
Fufsblattwurzel 306. 
Futterriibe 304. 
Futterwicke 210 . 

Gahrung 115. 
-, alkoholische 131. 
Giinsebliimchen 257. 
Galactodendron 184. 
Galanthus 173. 
Galbanum 314. 
Galgant 302. 
Galium 250. 318. 
Galliipfel 294. 
Gallen 293. 303. 
GaUertpilze 134. 
Gallmilben 293. 
Gallmiicken 293. 
Gallwespen 294. 
Gambir 318. 
Gameten 117. 
Gamophyceae 117. 
ganzrandig 20. 
Garcinia 222. 313. 
Gardenia 318. 
Gartellschierlillg 232. 
Gastromycetes 136. 
Gattullg 105. 
Gauehheil 236. 315. 
Gaultheria 314. 
Geaster 136. 
GerMs 56. 
gefiedert 18. 
-, dOpp6lt- 18. 
-, dreifach- 18. 
-, paarig- 18. 
-, ullpaarig- 18. 
-, unterbrochen- 18. 
gefingert 18. 
gefieckter Schierling 232. 
gefrieren 88. 
gefiiIIt 23. 
Gegendruek 272. 
gegcnliiufig 26. 
gegenstiindig 21. 
gehOfter Tiipfel 34. 57. 
gekreuzt 21. 
Geifsbart 206. 
Geifsblatt 251. 
gekerbt 21. 
gelappt 21. 
Gelaphalfriichte 318. 
Gelbschoten 318. 
Gelbsucht 292. 
Geleitzelle 57. 
Gelsemium 315. 
Generationsweehsel 138. 
Genista 210. 

Gelltiana 239. 315. 
Gentianaceae 239. 315. 
Geotr(lpismus 15. 16. 86, 
geradIa ufig 25. 
Geradzeile 21. 
Geraniaceae 211. 
Geraniales 211. 
Geranium 212. 
gerbstoffartige Korper 296, 
GerbstoffbehaIter 80. 
Gerste 165. 265. 
gesiigt 20. 
Geschichte d Botanik 321 
geschlechtslos 89. 
geschlechtlich 88. 
geschweift 21. 
Gesneraceae 248. 
gespalten 21. 
Gestriiuchdickichte 266. 
geteiIt 21. 
Getreide 263. 266. 
Getreiderost 134. 
Geum 206. 307. 
Gewebe 4. 
Gewebespannungen 86. 
Gewebesystem 4. 
gewimpert 21. 
Gewiirznelke 265. 313. 
geziihnt 20. 
Gichtbeere 204. 
GichtkOrner 293. 
Giersch 232. 
Giftlattich 259. 
Giftmorchel 137. 
Giftsumach 216. 311. 
Gigartina 126. 297. 
Gingko 155. 
Gingkoeae 155. 
Ginsengwurzel 314. 
Ginster 210. 
Gladiolus 302. 
Glechoma 243. 316. 
Gleicheniaceae 145. 
Gliederzelle 122. 
Glockenblume 254. 
Gloeocapsa 113. 
Glossopteris 279. 
--Facies 279. 
Glucoside 297. 
Glumiflorae 161. 
Glyceria 165. 
Glycine 309. 
Glycyrrhiza 211. 309. 
Gnadenkraut 317. 
Gnaphalium 319. 
Gnetaceae 265 
Goa-Pulver 309. 
Goldlack 199. 
Goldregen 210. 
Goldrutenkraut 319. 
Goldsiegelwurzel 305. 
Gomphonema 117. 



Gomphostrobus 282. 
Gomuti·Faser 300. 
Gonidien 137. 
Gonolobus 316. 
Gossypium 221. 312. 
Gottes-Gnadenkraut 247. 
Gracillaria 298. 
Graser 161. 167. 
Gramineae 161. 299. 
Granatapfel 225. 263. 
Granatbaum 263. 
Granatrinde ;313. 
Graphit 270. 274. 
Grasbaume 266. 
Grasnelke 236. 
Gratiola 247. 317. 
Grenadillas 313. 
Grenzzellen 114. 
Griffel 24. 
Griffelmittelsaule 211. 
Grindwurzel 304. 
Grofsspore 146. 149. 
Grundmeristem 9. 
Guajac-Holz 310. 
Guajacum 310. 
Guajaven 313. 
Guakostengel 319. 
Guinea-Pfeffer 302. 
Guarana 312. 
Guizotia 319. 
Gummi-Arten 296. 308. 
Gummibaum 184. 
Gummigang 78. 
Gummigutt 265. 313. 
Gummi-Lack 311. 
Gundermann 243. R16. 
GurjunbaJsam 313. 
Gurke 253. 265. 319. 
Gurnniisse 312. 
Guttapercha 265. 315. 
Guttiferae 313. 
GYlIT\loascaceae 131. 
Gymnospermae 27. 153. 

276. 286. 299. 
Gymllospermia 108. 
Gymnosporeae 125. 
Gynaeceum 22. 24. 
Gynandria 108. 
Gynostemium 176. 
Gypsophila 305. 

Haar 5. 
Haarkraut 195. 
Hadrom 57. 
Haematoxylon 208. 308. 
Hafer 165. 300. 
Hagenia 307. 
Hahnenfufs 195. 
Hainbuche 183. 
Halbfliigler 293. 
Halbgriiser 167. 
halboberstandig 27. 
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Halfagras 300. 
Hallimasch 136. 
Halm 5. 163. 
Halonia 286. 
Halorrhagidaceae 226. 
Hamamelidaceae 204. 307. 
Hamamelis 307. 
handIormig 18. 
Hanf 184. 304. 
Hanfwurzel 316. 
Hartheu 222. 
Harzbehiiltel' 80. 
Harz 296. 299. 
Harzgang 78. 
Haschisch 304. 
Haselstrauch 183. 303. 
Haselwurz 187. 304. 
Hauhechel 309. 
Hauptwurzel 15. 
Hauslaub 203. 
Hauslauch 203. 
Hausschwamm 136. 298. 
Haustoriim M. 
Hautsystem 30. 
Heckenkerbel 232. 
Hedeoma 316. 
Hedera 227. 
Hederich 200. 
Hefeconidie 131. 
Hefepilze 131. 

I Heidekrauter 265. 
Heidekraut 234. 315. 
Heidelbeere 234. 315. 
Helianthemum 222. 
Helianthus 257. 319. 
Helichrysum 319. 
Heliotrop 241. 
Heliotropium 241. 
Heliotropismus 86. 
Helleboreae 195. 
Helleborus 195. 305. 
Helmbildung 177. 
Helobiae 159. 
Helvella 298. 
Helvelleae 134. 298. 
Hemidesmus 316. 
Henna 313. 
Hepatica 193. 
Hepaticae 140. 
Heptandria 107. 
herablaufend 19. 
Heracleum 232. 
Herbstzeitlose 173. 
Herlitze 233. 
hermaphroditisch 89. 
Herniaria 191. 305. 
Herzblatt 204. 
herzformig 20. 
Heterocyste 114. 
Heteromerici 138. 
Hevea 311. 
heterospor 146. 

Heterosporae 148. 
Hexagynia 107. 
Hexaudria 107. 
Hexenmehl 299. 
Hibiscus 312. 
Hickory 303. 
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Hieracium 259. 
Himbeere 307. 
Himmelsleiter 241. 
Hiobsthranen 299. 
Hippocastanaceae218.312. 
Hippomane 311. 
Hippophae 225. 
Hippuris 227. 
Hirschbrunst 298. 
Hirschzunge 144. 
Birse 164 299. 
Hirtentaschel 201. 307. 
Hoang·nan-Rinde 315. 
Hochblatt 17. 
Hohlschuppen 241. 
Holarrhena 316. 
Holcus 300. 
Hollunder 251. 318. 
Hollunderschwamm 298. 
Holosteum 191. 
Holz 12. 45. 46. 57. 
-, primares 68. 
-, sekundares 69. 
Holzgewachse 100. 268. 
Holzparenchym 56. 70. 
Holzstoff 296. 
Homoeomerici 138. 
Homologieenlehre 2. 102. 
homolog 103. 
Honigbehalter 22. 23. 
Houigblume 91. 
Honigklee 211. 
Honigstein 270. 
Honigtau 133. 293. 298. 
Hoormul-~amen 310. 
Hopea 313. 
Hopfen 184. 
Hopfendriisen 304. 
Hordeum 165. 300. 
Hormogonien 114. 
Hortensie 204. 
Hottentotten-Brot 302. 
Hottonia 236. 
Hiillchen 231. 
Riille 231. 255. 
Hiillspelze 162. 
HUlse 208. 
Huflattich 319. 
Humulus 184. 304. 
Humusbewohner 82. 
Hundskamille 257. 
Hundspetersilie 232. 
Hundszunge 241. 316. 
Hungerbliimchen 200. 
Hlltpilze 135. 
Hyacinthe 172. 
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Hyacinthus 172. 
R yaloplasllla 4. 
Hydneen 136. 
Hydrangea 204. 307. 
Hydrangeae 204. 
Hydrastis 305. 
Hydrocharitaceae 160. 
Hydrocharis 161. 
Hydrocotyle 232. 314. 
Hydrodictyaceae 120. 
Hydrolde 56. 
HydrOlll 34. 57. 
Hydropterides 146. 
Hydrostereide 34. 57. 
Hylaea 267. 
HYlllenaea 308. 
HYllleniulll 132. 
Hylllenogastreae 136. 
Hy)l1enolllycetes 135. 
Hymenophyllaceae 144. 
Hymenophyllum 144. 
Hyoscyamus 245. 317. 
Rypericoideae 222. 
Hypericum 222. 
Hyphen 126. 
Hypnum 142. 
hypogyn 27. 
Hyssopus 243. 317. 

Icosandria 108. 
Igelskolben 159. 
Ignamen 174. 
Ilex 217. 311. 
!llicium 305. 
Illippe 315. 
Imhibition 8. 
Immergriin 239. 
Immortellen 265. 266. 
Impatiens 219. 
Imperatoria 232. 314. 
Indigo 211. 264. 265. 307. 
Indigofera 211. 309. [309. 
Indusium 144. 151. 
Ine-Pfeilgift 316. 
Infusorienerde 297. 
Ingwer 175. 264. 302. 
Inkrustation 272. 
Insektenbliite resp. -bliit-

ler 24. 89. 91. 276. 
Insekten-Bliiten u. -Pul

ver 257. 319. 
Insektenfrafs 292. 
Iusektenfressende Pflan-

zen 82. 84. 
Integument 25. 151. 
intercalar 10. 
Intercellularraum 5. 
Internodium 15. 
Intussuseeption 8. 
Inula 319. 
Inulin 296. 
Ipomoea 240. 316. 
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Iridaceae 174. 302. 
Iris 174. 302. 
Irliindisches Moos 297. 
Iaatis 201. 307. 
IsliindischesMoos 138.298. 
lsoetaceae 148. 
Isoetes 149. 
isogam 119. 
Isonandra 3Ui. 
Isop 317. 
isospor 146. 
Isosporae 148. 
Ivakraut 319. 

Jaborandibliitter 310. 
Jacaranda 317. 
Jahresring 12. 
Jakobsleiter 241. 
Jalappenknollen 304. 316. 
Jasione 254. 
Jasmin, echter 238. 315. 
-, falscher 204. 
Jasminum 238. 3]5. 
Jatropha 311. 
Jatrorrhiza 196. 306. 
Jesuitenthee 304. 
Johannisbeere 204. 307. 
Johannisbrotbaum 208. 

263. 308. 
Johanniskraut 222. 
Jonidium 296. 318. 
Judasbaum 208. 
J udenkirschen 317. 
Juglandaceae 179. 266.303. 
Juglandales 179. 
Juglans 179. 303. 
Jujuben 312. 
Juncaceae 171. 
Juncaginaceae 160. 
Juncus 171. 
Jungermanniales 141. 
Junidium 313. 
Juniperus 156. 299. 
Juniperinae 156. 
Jura 274.288. 
Jute 312. 

Kadeol 299. 
Kiisepappel 221. 
Kiitzchen 94. 178. 
Kaffee 250 265. 267. 318. 
Kahmpilz 131. 
Kaiserkrone 172. 
Ka,jeputol 314. 
Kaknajbeeren 317. 
Kaktus 224. 
Kaladamasamen 316. 
Kalmus 301. 
Kamala. 311. 
Kamellie 222. 
Kamille 258. 319. 

Kammgras 166. 
Kampf urn's Dasein 102. 
Kampfer 306. 313. 319. 
Kampferbaum 264. 
Kanada-Balsam 299. 
Kapern 307. 
Kapsel 25. 
Kapuziner-Kresse 212. 
Kardamomen 265. 302. 
Kartoffel245. 263. 267.317. 
Karyokinese 7. 
Kastanie 183. 218. 303. 
Katzenmiinze 316. 
Katzennessel 243. 
Katzenpfotchen 319. 
Kaulfussia 146. 
Kauri-Kopal 299. 
Kautschuk 304. 311. 
Kava-Kava 303. 
keilformig 19. 
Keimblatt 17. 27. 
Keimkorn 113. 
Keimling 26. 
Keimlingssack 149. 
Kelch, Kelchblatt 22. 23. 
Kelp 297. 
Kerbel 232. 314. 

, echter 232. 
-, Kletten- 232. 
-, Taumel- 232. 
Kermesbeeren 305. 
Kernfaden 7. 
Kernholz 70. 
Kernkorperchen 5. 
Kernplatte 7. 
Kerntonne 7. 
Kernwarze 26. 150. 
Kerzenniisse 311. 
Kichererbse 211. 309. 
Kiefer 156. 263. 
Kienholz 291. 
Kieselguhr 117. 297. 
Kirsche 207. 
Kirschlorbeer 207. 308. 
Kirschpflaumen 307. 
Kitool·Faser 300. 
klappig 156. 
Klasse 106. 
Klatschrose 198. 306. 
Kleber 74. 
Klebscheibchen 177. 
Klee 210. 
Kleinspore 146. 149. 
kleistogam 99. 
Klette,257. 319. 
Klettenkerbel 232. 
kletternd 16. 
Knauelgras 165. 
Knautia 252. 318. 
Knieholz .156. 
Knoblauch 301. 316. 
-, Kraut 306. 



Knoppem 294. 303. 
Knorria 285. 
Knospe 9. 
Knospe, schlafende 291. 
Knospenanschwelluns-en 
Knospenkern 25. L 293. 
Knoten 15. 
Knotenzelle 122. 
KockelskOrner 306. 
Konigin del' Nacht 224. 
Konigsfarn 146. 
Konigskerze 246. 
Korbchen 255. 
Kohl 200. 307. 
Kohlenblende 270. 274. 
Kohlenhydrate 296. 
Koka 267. 
Kola 312. 
Kolbenhirse 300. 
Koloquinte 253. 318. 
Kolonie 113. 
Kopalchirinde 311. 
Kopf 28. 
Kopf-Salat 258. 
Kopfschimmel 129. 
Koprah 300. 
Koraken 300. 
Korallenmoos 298. 
Koriander 233. 314. 
Korkeiche 183. 
Korkgewebe 32. 
Korkmeristem 33. 
Korkstoff 296. 
Korkwarze 75. 
Kornblume 257. 320. 
Kornelkirsche 233. 
Kornrade 192. 305. 
Krameria 308. 
Krapp 250. 318. 
Krausemiinze 244. 
krautig 100. 
Rreide 273. 288. 
-, mittlere 276. 
-, untere 276. 
kreisrund 19. 
Kresse, Brunnen- 199. 
Kresse, Kapuziner- 212. 
Kreuzbefruchtung 89. 
Kreuzbestaubung 89. 
Kreuzdorn 219. 312. 
kriechend 16. 
Kronchen 192. 
Krone 22. 23. 
Kronenblatt 22. 23. 
Kronsbeere 234. 
krummlaufig 25. 
Kryptogamae 149. 
Kryptogamia 109. 
Krystallbehiilter 80. 
KrystaUold 74. 
Kuckucksblume 192. 
Kiichenschelle 194. 306. 

Alphabetisches Register. 

Kiimmel 232. 314. 
Kiirbis 253. 265. 319. 
Kuhbaum 184. 267. 
Kuhblume 195. 
Kuhpilz 136. 
Kuhschelle 194. 
Kurzsprofs 17. 
Kurztrieb 17. 

Labiatae 242. 316. 
Labiatifiorae 258. 
Labkraut 250. 318. 
Lackmus 298. 
Lactuca 258. 320. 
Ladanum 313. 
Ladenbergia 318. 
Langenwachstum 9. 
Larche 156. 263. 
Lausekraut 247. 
Lagenaria 253. 319. 
Lager 5. 15. 
Lagerptlanze 125. 
Laichkraut 160. 
Lakritzen 309. 
Lambertnii.sse 303. 
Lamina 17. 
Laminal'ia 297. 
Laminal-iaceae 123. 297. 
Laminariastiele 297. 
Lamium 243. 316. 
Landblphia 316. 
Landpfian'zen 274. 275. 
Langsprofs 17. 
lanzettlich 19. 
Lappa 257. 
Larix 156. 298. 299. 
Lathraea 248. 
Lathyrus 309. 
Lattich 258. 
Laubblatt 17. 
Laubfall 32. 
LaubhOlzer 263. 
-j immergriine 263. 267. 
Laubmoose 141. 
Laubwalder 266. 
Lauch 172. 
Lauraceae 197. 306. 
Laurns 197. 306. 
Lavandula 243. 317. 
Lavendel 243. 317. 
Lawsonia 313. 
Lebensbaum 156. 299. 
Lebensdauer 100. 
Leberblii.mchen 194. 
Lebermoose 140. 
Lecythidaceae 313. 
Ledum 235. 
Legfohre 156. 314. 
Legumen 208. 
Leguminosae 208. 308. 
leierformig 18. 
Lein (Linum) 218. 
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Leindotter 200. 307. 
Leinkraut 247. 317. 
Leinsamen 309. 
Leitbiindel 11. 40 51. 55. 
-, bicollaterale 62. 
-, collaterale 66. 
-, concentrische 59. 
-, radiale 63. 
Leitbiindelverlauf 58. 
Leitungssystem 29. 51. .55. 
Lejolisia 126. 
Lemna 171. 
Lemnaceae 171. 
Lens 210. 
Lentibulariaceae 248. 
Lenticelle 75. 76. 
Leontodon 258. 
Lepidodendraceae 282. 
Lepidodendron 276. 282. 
Lepidophloios 283. 
Lepidophyllen 283. 
Lepidophyten 276. 282. 
Lepidostroben 283. 
Leptom 57. 
Leptomitns 127. 
Leptotrichacei 115. 
Leptothrix 115. 
Leuchterbaume 264. 
Leucobryum 142. 
Leucolum 173. 
Leucoplast 55. 
Levisticum 232. 314. 
Levkoje 199. 
Lianen 264. 267.268.316. 
Liatris 320. 
Libriform 34. 57. 70. 
Lichenes 126. 137. 298. 
Lichenin 296. 
Lichtnelke 192. 
Lichtwirkungen 87. 
Liebesapfel 245. 
Liebstockel 232. 314. 
Lieschgras 165. 
Lignin 296. 
Ligula 164. 283. 
Ligulargrube 283. 
Ligulatae 148. 
Ligulifiorae 258. 
Liguster 238. 
Ligustrum 238. 
Liliaceae 172. 265. 301. 
-, baumformige 266. 267. 
Lilie 172. 
Lilieae 172. 
Liliifiorae 171. 266. 
Lilium 17..2. 
Linaceae 213. 309. 
Linaria 247. 
Linde 220.266. 312.317. 
lineal 19. 
Linne's System 107. 
Linse 210. 
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Linum 213. 309. 
Lippe 98. 
Lippenbliitler 242. 
Lippia 316. 
Lippienkraut 316. 
Liquidambar 204. 307. 
Liriodendron 192. 
Litchi 312. 
Lithospermum 316. 
Llanos 267. 
Lobelia 254. 319. 
Lobelienkraut 319. 
Lobelioideae 254. 
Lodoicea 300. 
Loffelkraut 200. 306. 
Lowenmaul 246. 
Lowenzahn 259. 320. 
Loganiaceae 238. 315. 
Lohbliite 113. 
Lohpilz 113. 
Lolium 166. 300. 
Lonchopteris 279. 
Lonicera 251. 
Lopezwurzel 310. 
Loranthaceae 186. 304. 
Lorbeer 197. 263. 268. 306. 
Lotte 14. 
Lotusblume 192. 305. 309. 
Louisiana-Moos 301. 
Luffa, -schwiimme 318. 
LUllgenkraut 242. 316. 
Lungenmoos 298. 
Lupine 210. 309. 
Lupinus 210. 309. 
Luzerne 210. 309. 
Luzula 171. 
Lycoperdeae 136. 298. 
Lycoperdon 136. 298. 
Lycopodiaceae 148. 299. 
Lycopodiales 148. 282. 
Lycopodium 148. 299. 
Lycopus 243. 317. 
lysigen 75. 
Lysimachia 236. 
Lythraceae 225. 313. 
Lythrum 225. 

Macassar-Ol 312. 
Macis 305. [149. 151. 
Macrosporangium 146. 
Macrospore 146. 150. 151. 
Madia 319. 
Miichtigkeit 276. 
Mahrrettig 200. 306. 
Mahrrettigbaum 307. 
Mannertl'eu 247. 
mannlich 88. 81). 117. 
Magnolia 192. 
Magnoliaceae 192.266.305. 
Mahagonibaum 267. 
Maiblume 173. 
Maig16ckchen 301. 

Alphabetisches Register. 

Mairan 243. [317. 
Mais 164. 263. 266. 299. 
Majoran 243. 
Malabar-Kino 309. 
Malachium 191. 
Mallotus 311. 
Malva 221. 312 
Malvaceae 221. 312. 
Malvales 220. 
Mammutbaum 156. 266. 
Manconarinde 308. 
Mandarinen 310. 
Mandelbaum 207.307.308. 
Mandragora 317. 
Mangifera 216. 311. 
Mango 216. 311. 
Mangrove-Biiume 264. 
Mangrove-Rilllle 313. 
Manihot 311. 
Manilahanf 302. 
Maniokpfianze 265. 311. 
Manna 309. 315. 
Manna-Esche 238. 
Mannagras 165. 
Manschinell.Pfeilgift 311. 
Manubrium 122. 
Maquibeeren 312. 
Maranta 175. 302. 
Marantaceae 175. 302. 
Marattia 146. 
Marattiaceae 146. 277. 
Marchantia 140. 
Marchantiales 140. 
Mariendistel 320. 
-·t->amen 320. 
Mariopteris 278. 
Mark 46. 67. 
Markkrone 69. 
Markscheide 69. 
Markstrahlen 67. 70. 
-, primare 70. 
-, sekundare 70. 
Markverbindung 12. 67. 
Maronen 303. 
Marrubium 316. 
Marsdenia 316. 
Marsilia 147. 
Marsiliaceae 147. 
Mastix 311. 
Mate 267. 311. 
Matico 303. 
Matricaria 258. 319. 
Matthiola 199. 
Mauerpfeffer 203. [304. 
Maulbeerbaum 184. 267. 
-, weifser 264. 
Maulbeeren 303. 
Maulbeerfaser 304. 
mechanisches Gewebe 33. 
mechanische Zellen 33. 
Medicago 210. 309. 
Meeres-Kokosniisse 300. 

Meeres-Tang 275. 
Meerzwiebel 172. 301. 
Mehltau 132. 
mehrjiihrig 100. 
Meisterwurz 232. 314. 
Mekkabalsam 310. 
Melaleuea 314. 
Melampyrum 247. 
Melandryum 192. 
Melanophyceae 123. 
Melanthieae 173. 
Meliaceae 214. 311. 
Melilotus 211. 309. 
Melissa 243. 316. 
Melisse 243. 316. 
Mellit 270. 
Melone 253. 265. 318. 
Melosira 117. 297. 
Menispermaceae 196. 306. 
Mentha 244. 317. 
Menyanthes 239. 315. 
Mercurialis 216. 
Meristem 8. 
Mertensia 277. 
Merulius 136. 
MesemT:lryanthemum 265. 
Mesomycetes 126. 129. 
Mespilus 206. 
Mestom 40. 58. 
Mestombiindel 40. 
Mesua 313. 
Metamorphose 103. 
Metroxylon 169. 300. 
Micelle 8. 
Micrasterias 118. 
Micrococcus 115. 
Micromeria 317. 
Microsom 4. 
Microspermae 176. 
Microspina 115. [151. 
Microsporangium 146.149. 

I 
Microspore 146. 150. 151. 
Miere, rote 236. 
Mikamia 319. 
Mikropyle 25. 

I Milben 293. 
Milbenspinnen 293. 
Milchbaum 304. 
Milchgef:iJs 56. 
Milchrohre 56. 
Milchsaft 56. 
Milchzelle 56. 
Mimosa 208. 
Mimosen 308. 
Mimosoideae 208. 
Mimusops 315. 
Mirabilis 189. 304. 
Mischling 105. 
Mispel 205. 
Mifsbildungen 294. 
Mistel 186. 304. 
Mittelband 24. 



Mittelsiiulchen 229. 
mittelstlindig 27. 
Mnium 142. 
Mohre .232. 
mohrenfiirmig 15. 
Moehringia 191. 
Mohn 198. 306. 
Mohrriibe 232. 314. 
Monadelphia 108. 
Monandria 107. 
monangisch 146. 152. 
Monoecia 108. 
monocisch 89. 
monoclinisch 89. 
Monocotyledoneae 27.157. 

288. 299. 
Monodora 305. 
Monogamia 108. 
Monogynia 107. 
Monopodium 13. 
Monotropa 233. 
Monstrositliten 294. 
Montia 189. 
Moorheide 234. 
Moosbeere 234. 
Moose 138. 262. 
Moraceae 184. 303. 
Morchel, Morchella 134. 
Moreae 184. [298. 
Moringa 307. 
Moringaceae 307. 
Morphologie 2. 3. 102. 
Morns 184. 
Mottenkraut 235. 
Mucor 1211. 
Mucoraceae 129. 
Miiue 244. 
Mummel 192. 
Musa 175. 265. 302. 
Musaceae 175. 302. 
Musci 141. 
Muscineae 138. 
Muskatnufs 265. 305. 
Mutterkom 132. 133. 298. 
Mutterorgan 6. 
Mycelium 126. 
Mycetozoa 112. 
Mycomycetes 126. 130. 
Mycosiphonales 127. 
Myosotis 242. 
Myrica 180. 303. 
Myricaceae 180. 303. 
Myriophyllum 227. 
Myristica 192. 305. 
Myristicaceae 192. 305. 
Myrobalanen 311. 314. 
Myroxylon 308. 
Myrrhen 310. 
Myrrhis 232. 
Myrlaceae 225. 313. 
Myrta 226. 263. 268. 
Myn;enwachs 303. 

Alphabetisches Register. 

Myrtiflorae 225. 
Myrtus 226. 
Myxomycetes 112. 292. 
Myxothallophyta 112. 

Nabelstrang 25. 
Nachtblume, indische 315. 
Nachtkerze 226. 
Nachtschatten 177. 245. 
Nacktsamige 153. 
Nadel 155. 
NadelhOlzer 154. 263. 
Nadelwiilder 266. 
Nagel 23. 
Nannary-Wurzel 316. 
Narasamen 318. 
Narbe 24. 
Narcisse, Narcissus 173. 
Nardostacbys 000. 
N8IIturtium 199. 307. 
Natterkopf 242. 
Natterwurzel 304. 
natiirliches System 106. 
natiirlicbe Zucbtwahl102. 
Navicula 117. 
Nebenblatt 17. 
Nebenkrone 192. 
Nebenwurzel 9. 15. 
N ectandra 306. 
Negativabdruck 272. 
Negerhirse 300. 
Nektarium 22. 23. 91. 
Nelke 192. 
Nelkenpfeffer 226. 
Nelkenwurzel 307. 
Nelumbium 192. 
Nelumbo 305. 
Nelumboneae 192. 
Neogen 277. 
N epenthaceae 202. 
NeIfentbes 202. 
Nepeta 243. 316. 
Nerium 239. 316. 
Nerven 58. 
Nessel 186. 
Nessel-Faser 304. 
Neurodontopteris 279. 
Neuropteriden 279. 
Neuropteris 279. 
Nicotiana 245. 317. 
Nidularieae 136. 
Niederblatt 17. 
niereniormig 19. 
Nieswun 195. 305. 
Nieswurzel 301. 
NigelllJ. 195. 305. 
Nigersaat 319. 
Nitella 122. 
Nixblume 192. 
Norfolk-Tanne 155. 
Nostocaceae 114. 
Nostpc 114. 
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Nucellus 25. 149. 151. 
Nucleolus 4. 
Nucleus 4. 
Nuphar 192. 305. 
Nuss 25. 
Nutation 87. 
Nyctaginaceae 189. 304. 
Nyctanthes 315. 
Nymphaea 192. 
Nymphaeeae 192. 
Nympbaeaceae 192. 286. 

305. 

Obercarbon 279. 
Oberbaut 31. 
Obersilur 275. 
oberstiindig 27. 
oberweibig 27. 
Obstbiiume 263. 
Ocbrolecbia 298. 
Ochroma 312. 
Ochroporus 298. 
Ochsenzunge 242. 
Ocimum 243. 
Octandria 107. 
Odermennig 206. 307. 
Odontopteriden 279. 
Odontopteris 279. 
Oedogoniaceae 120. 
OedoEonium 121. 
Oel 74. 
Oelbebiilter 80. 
Oelbaum 238. 263. 267. 
Oelgang 78. 
Oelpalme 169. 265. 300. 

I Oelweide 225. 
Oenantbe 232. 314. 
Oenothera 226. 
Oenotheraceae 226. 314. 
Oidium, Oidienspore 129. 
Olea 238. 315. [132. 
Oleaceae 238. 315. 
Oleander 239. 263. 316. 
Olive 238. 315. 
Onagraceae 226. 
Onobrychis 210. 309. 
Ononis 309. 
oogam 119. 
Oogonium 117. 
Oomycetes 127. 
Oospore 121. 
Ophioglossaceae 146. 
Ophioglossum 146. 
Opium 306. 
Opuntia 224. 313. 
Opuntiales 224. 
Oragoga 318. 
Orange 213. 263. 264. 
Orant 177. [303. 
Orchidaceae 176.265.267. 
Orcbis 177. 303. 
Ordnuug 106. 
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Organ 2. 5. 
Organographie 102. 
Origanum 243. 317. 
Orlean 313. 
Ornithopus 210. 309. 
Orobanchaceae 248. 292. 
Orobanche 248. 
Orontieae 171. 
Orseille 298. 
Orthospermeae 232. 
Orthostiche 21. 
Orthotrichum 142. 
orthotrop 25. 
Oryza 164. 300. 
Oscillaria 114. 
Oscillariaceae 114. 
Osmose 83. 
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Papierstaude 265. 
Papilionatae 209. 264. 
Pappeln 181. 
Pappus 251. 255. 
Papyrus 300. 
Paradiesfeige 175. 
Paradieskarner 302. 
Paragnaythee 311. 
Parakressenkraut 319. 
Pamniisse 225. 313. 
Paraphysen 132 
Parasiten 53. 82. 83. 
parasitare Krankheiten 
Parastiche 21. [292. 
Pareira-Wurzel 306. 
Parenchym 4. 126. 
Parietales 222. 
Parmelia 138. Osmunda 146. 

Osmundaceae 146. 
Osterluzei 187. 
Ottweiler - Schichten 

279. 285. 
Ourouparia 318. 
Ovarium 24. 
Ovopteris 278. 
Ovulum 24. 
Oxalidaceae 212. 
Oxalis 212. 

I Parnassia 204. 
Parnassieae 204. 

278./ Paronychieae 191. 
Passiflora 313. 
PassiflQraceae 267. 313. 
Pastinaca 314. 

Ozokerit 270. 

Pachyrrbizus 309. 
Pade 166. 

Pastinak 232. 314. 
Patchoulibliitter 317. 
Paternoster-Erhse 309. 
Paullinia 312. 
Payena 315. 
Pech 299. 
Pechnelke 192. 
Pecopteriden 278. 
Pecopteris 278. 
Pedaliaceae 318. 
Pediastrum 120. 

279. Pediclllaris 247. 

Paeonia 196. 305. 
Paeonieae 196. 
Paku-Kidang 298. 
Palaeolithicum 277. 
Palaeontologie 2. 
Palaeophytologie 269. 
Palaeopteris 278. 
Palaquium 237. 315. 
Palisanderholz 317. 
Pallisadenzellen 55. 
Palmae, Palmen 169. 267. 
Palmatopteris 278. [300. 
Palmenwedel 153. 
Palmal 300. 
Palm wachs 300. 
Palmyra-Faser 300. 
Palmzucker 300. 
Pampas 268. 
Panama-Palme 301. 
Pandanaceae 158. 
Pandanales 157. 
Pandanus 158. 
Pandorina 120. 
Panicoideae 164. 
Panicum 164. 299. 
Papaver 198. 306. 
Papaveraceae 197. 306. 
Papaya 313. 
Papier - Maulbeerbaum 

264. 265. 

Peganum 310. 
Pelargonium 265. 
Peltigera 138. 
Pemija 318. 
Penicillium 132. 
Pennisetum 300. 
Pensee 223. 
Pentadesma 313. 
Pentagynia 107. 
Pentandria 107. 
perennierend 100. 
Perianth 22. 23. 
Pericambium 63. 
Periderm 32. 
Peridie 136. 
Peridinea 115. 
Perigon 23. 
perigyn 27. 
Perisperm 73. 157. 
Perisporiaceae 131. 
Peristom 142. 
Perithecie 131. 
Perlzwiebel 301. 
Perm 274. 279. 
Peronospora 128. 
Peronosporaceae 127. 292, 

Persea 306. 
Pertusaria 298. 
Perubalsam 308. 
Pestilenzwurz; 257. 
Petasites 257. 
Petersilie 232. 314. 
-, Runds- 232. 
Petiolus 17. 
Petroleum 270. 
Petroselinum 232. 
Peucedanum 232. 314, 
Peughava 298. 
Pezizeae 134. 
Pfeffer 179.264.303.317. 
Pfeffer, spanischer 265. 

317. 
Pfefferbohnenkraut 317. 
Pfefftlrkraut 243. 
Pfefferling 298. 
Pfeffermiinze 244. 317. 
Pfeifenstrauch 204. 
pfeilformig 20. 
Pfeilkraut 160. 
Pferdebohne 309. 
Plingstrose 196. 305. 
Pfirsich 207. 266. 307. 
Pflanzen 2. 
-, hahere und niedere 3. 
-, vorweItliche 269. 
Pflanzen butter 313. 
Pflanzengeographie2.261. 
Pflanzenkrankheiten 290. 
Pflanzen - PalaeontolOgie 

269. [sile 270. 271. 
Pflanzen - Produkte, fos
Pflanzenreste 271. 274. 
Pflanzen-Spuren 271. 274. 
Pflanzenstoffe 296. 
Pflanzenteratologie 294. 
Pflauzenvorwesenkunde 
Pflaume 207. 307. [269. 

I 
Phacidieae 134. 
Phaeophyceae 123. 
Phaeosporeae 123. 
Phalaris 164. 
Phalloideae 137. 
Phallus 137. 
Phanerogamae 149. 
Pharbitis 316. 
Phaseolus 211. 309. 
Phellogen 33. 
Philadelpheae 204 
Philadelphus 204. 
Phlobapbene 296. 
Phleum 165, 300. 
Phloem 57. 
Phloemscheide 63. 
Phloroglucin 297. 
Phlox 241. 
Phoenix 169. 300. 
Phormium 301. 
Phragmites 166. 300. 



Phycochromaceae 113. 
Phycocyan 113. 
Phycoden-Sandstein 277. 
Phycomyces 128. 
Phycomycete_ 127. 
Phyllanthus 311. 
Phyllodie 208. 
Phyllom 5. 
Phylloxera 293. 
Physalis 317. 
Physiologie 2. 81. 
Physostigma 247. 309. 
Physcia 138. 
Phytelephas 170. 301. 
PhytellDla 254. 
Phytogeographie 261. 
Phytolacca 189. 305. 
Phytolaccaceae 189. 305. 
Phytopathologie 290. 
Phytophthora 128. 
Phytoptus 293. 
Piassava· Fasern 300. 
Picea 299. 
Pichurim-Bohnen 306. 
Picraena 310. 
Pilocarpus 310. 
Pilularia 147. 
Pilze 84. 113. 
Pilztiere 112. 
Piment 226. 
Pimenta 226. 313. 
Pimpinella 232. 314. 
Pinguicula 248. 
Pinnularia 117. 297. 
Pinselschimmel 132. 
Pinus 156. 299. 
Piper 179. 303. 
Piperaceae 179. 303. 
Piperales 179. 
Piptocephalis 129. 
Pirola 233 
Pirolaceae 233. 
PinIS 205. 307. 
Pistacia 216. 311. 
Pistil! 22. 24. 
Pisum 211. 309. 
Pite-Faser 302. 
Pithecolobium 308. 
PiturybUitter 317. 
Placenta 24. 
Plankton 115. 
Planogameten 119. 
Plantaginaceae 249. 318. 
Plan tag in ales 249. 
Plantago 249. 318. 
Plasma 3. 
Plasmodie 112. 
Platanaceae 204. 
Platane 204. 
Platanus 204. 
Platanthera 177. 
Platte 23. 
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Platterbse g09. 
Pleurocarpae 142. 
Pleurosigma 117. 
Plumbaginaceae 2R6. 
Poa 165. 300. 
Poaeoideae 165. 
Pocken 293. 
Pockholz 310. 
Podophyllum 306. 
Pogostemon 317. 
Polemoniaceae 241. 
Polemonium 241. 
Poleykraut 316. 
Polierschachtelhalm 299. 
PolleD 23. 
Pollenblume 91. 
Pollenkorn 151. 
Pollenpackchen 177. 
Pollensack 23. 149. 151. 
Polienzellen 150. 
Pollinie 98. 177. 
Polster 283. 
Polyadelphia 108. 
Polyandria 108. 
polyangisch 152. 
Polycarpicae 192. 
Polygnla 215. 311. 
Polygalaceae 214. 311. 
Polygamia 109. 
polygamisch 89. 
Polygonaceae 187. 304. 
Polygonales 187. 
PolygomLtum 301. 
Polygonum 188. 304. 
Polygynia 107. 
Polypodiaceae 144. 298. 
Polyp odium 144. 
Polyporeae 136. 
Polyporus 298. 
Polystichum 144. 
Polytrichum 142. 
Pomeae 204. 
Pomeranze 213. 310. 
Pompelmuse 213. 310. 
Populus 181. 303. 
Porree 301. 
Porst 235. 
Portulaca 189. 
Portulacaceae 189. 
Portulak 189. 
Potamogeton 160. [299. 
Potamogetonaceae 159. 
Potentilla 206. 307. 
Potentilleae 206. 
Poterieae 206. 
Pr::.irie 266. 
Preifselbeere 234. 315. 
Primorrlialschlauch 3. 
Primula 236. 
Primulaeeae 235. 315. 
Primulales 235. 
PriDcipes 169. 

Potnnie, Elemente del' Botanik. 3. Auff. 
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Procambium 9. 
Procarpium 125. 
profunbryonale Generation 

138. 
proleptischeEntwickelung 

292. 
Promycel 130. 
Prosenchym 4. 
protandrisch 89. 
Proteaceae 265. 266. 
ProtelnkiirDer 74. 
Prothallium 142. 151. 
Protistenreicb 104. 
Protococcales 119. 
Protoderm 9. 
protogynisch 90. 
Protohydrom 57. 
Protoleptom 57. 
Protonema 140. 
Protophloem 57. 
Protoplasma 3. 
Protoxylem 57. 
Pruneae 207. 
Prunus 207. 307. 
Psalliota 136. 298. 
Psaronien 277. 
Pseudoparenchym 126. 
Pseudopodium 141. 
Psidium 313. 
Psilotaceae 148. 282. 
Psyehotria 318. 
Ptelea 310. 
Pteridophyta 142. 277. 298. 
Pteris 144. 
Pterocarpus 264. 309. 
Puceinia 134. 
Pulu-Pulu 298. 
Pulmonaria 242. 316. 
Puls~tilla 194. 306. 
Pulverholz 219. 
Puniea 225. 313. 
Punicaceae 2~5. 313. 
Purgierkiirner 311. 
Puya 301. 
Pycnide 132. 
Pyrenomycetes 132. 298. 
Pyrethrum 257. 
Pythagoras-Bohnen 305. 

Quartar 273. 
Quassia 310. 
Quebracborinde 315. 
Quecke 166. 300. 
Qneckenwul'zel 300. 
Quellnng 8. 
Quendel 244. 317. 
Quereitronrinde 303. 
Quercns 183. 266. 303. 
Qnillaja 307. 
q uirlstandig 21. 
Qnitte 20.5. 307. 
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Rade 192. 
Radenkorner 293. 
Radieschen 200. 307. 
Rainweide 238. 
Ramie-Faser 304. 
Ranales 192. 
Randia 318. 
rankend 16. 
Ranunculaceae 192. 305. 
Ranunculeae 194. 
Ranunculus 195. 
Raphanistrum 200. 
Raphanus 200. 307. 
Raphia 265. 
--Bast 300. 
Raps 200. 
-, indischer 307. 
Rapunzel 251. 318. 
rasenbildend 16. 
rasig 16. 
Rasse 105. 
Ratanhiawurzel 308. 
Raute 213. 310. 
Raygras 165. 166. 
-, englisches 166. 
-, franzosisches 165. 
Reblaus 293. 
Receptaculum 140. 255. 
Redwood 299. 
Reihe 106. [300. 
Reis 164. 264. 265. 266. 
Reisblei 274. 
Reispapier 314. 
Relicte 289. 
Rentierflechte, -moos 138. 
Reseda 202. 
Resedaceae 201. 
Resina 310. 
Resupination 176. 
Rettich 200. 307. 
Rhabarber 188. 264. 304. 
Rhamnaceae 219. 312. 
Rhamnales 219. 
Rhamnus 219. 312. 
Rheum 188. 304. 
Rhinantheae 247. 
RhiZOId 52. 
Rhizom 17. 
Rhizophora 313. 
Rhizophoraceae 313. 
Rhodea 278. 
Rhodites 294. 
Rhododendron 235. 314. 
Rhodophyceae 125. 297. 
Rhoeadales 197. 
Rhus 216. 31l. 
Rhytidolepis 284. 
Rhytisma 134. 
Ribes 204. 307. 
Ribesieae 204. 
Richardsonia 318. 
Riccia 140. 
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Ricinus 216. 265. 311. 
Riedgraser 167. 300. 
Rinde 11. 12. 45. 72. 
-, primare 72. 
-, sekundare 72. 
Rindenpore 75. 76. 
Ring' 143. 
Ringelblumen 319. 
Ringelborke 33. 
Rispe 28. 29. 
Rispengras 165 
Rittersporn 195. 306. 
Rivularia 114. 
Rivulariaceae 114. 
Robinia 210. 
Roccella 138. 298. 
Roggen 165. 298. 300. 
Rohr 166. 
-, italienisches 30. 
-, spanisches 170. 
Rohrkolben 158. 
Rosa 206. 307. 
Rosaceae 204. 307. 
Rosales 202. 
Rose 206. 307. 
Roseae 206. 
Rosenholz 310. 
Rosmarin 243. 316. 
Rosmarinus 243. 316. 
Rofs-Kastanie 218. 312. 
Rost 134. 292. 
Rostpilze 134. 
Rotbuche 183. 
Rotfaule 136. [284. 287. 
Rotliegeudes 278. 279. 282. 
Rot-Tanne 155. 
Rotwasserbaum 265. 
Rubeae 206. 
Rubia 250. 318. 
Rubiales 249. 
Rubiaceae 249. 318. 
Rubus 206. 307. 
Ruchgras 164. 
rudimentar 103. 
Ritbe, weifse 200. 
r1tbenformig 15. 
Riibenkohl 200. 
Riibsen 200. 
riicklaufig 26. 
Ruster 184. 
Ruhr-Rinde 310. 
Rumex 187. 304. 
Runkelriibe 188. 
Rufsbrand 130. 
Ruta 213. 310. 
Rutaceae 213. 310. 
Ruteae 213. 

Saarbriicker - Schichten 
278. 279. 

Sabina 299. 
Saccharomyces 131. 298. 

Saccharomycetes 131. 298. 
Saccharum 164. 299. 
Sadebaum 299. 
Saulchen 177. 
Saflor 258. 320. 
Safran 263. 302. 
Saftbewegnng 83. 
Saftdecke 92. 
Saftmal 91. 
Sagina 19l. 
Sagittada 160. 
Sago 264. 300. 
Sagopalme 169. 264. 
Salat 258. 
Salbei 316. 
Salep 303. 
Salicaceae 180. 303. 
Salicales 180. 
Salix 181. 303. 
Salomonssiegel 301. 
Salsola 188. 
Salvia 243. 316. 
Salvinia 147. 
Salviniaceae 147. 
Salze 297. 
Sambucus 251. 298. 318. 
Same 24. 26. 151. 
Samenanlage 24. 25. 
Samenblatt 17. 
Samenhaut 27. 
Samenknospe 24. 
Samenleiste 24. 
Sandarac 299. 
Sanddorn 225. 
Sandelholz 264. 304. 309. 
Sanguinaria 306. 
Sanguisorba 243. 
Sanicula 314. 
Sanikelkraut 314. 
Sanseviera 301. 
Santalaceae 186. 264. 304. 
Santalales 186. 
Santalum 264. 304. 
Santelbolz 264. 304. 
Sapindaceae 312. 
Sapindales 216. 
Sapindus 312. 
Sapium 311. 
Saponaria 192. 305. 
Sapotaceae 237. 315. 
Sappanholz 308. 
Saprolegnia 127. 
Saprolegniaceae 127. 
Saprophyten 53. 82. 83. 
Sarcina 115. 
Sarcocolla 309. 
Sargasso-Meer 268. 
Sargassum 125. 
Sarracenia 307. 
Sarraceniaceae 202. 307. 
Sarracenienkraut 307. 
Sarraceniales 202. 



Sassafras 306. 
Satureja 243. 317. 
Saubrot 236. 
Saudistel 258. 
Sauerampfer 188. 304. 
Sauergriiser 167. 
Sauerkirsche 307. 
I:)auerklee 212. 
Savanne». 264. 265. 267. 
Saxifraga 203. 
Saxifragaceae 203. 307. 
Saxifrageae 203. 
Scabiosa 252. 
Scammoniawurzel 316. 
Scbacbtelhalm 276. 
ScbiHen 291. 
Scbafgarbe 257. 319. 
Scbarbock 195. 
Scbeabutter 315. 
Scheide 17. 
Scheidewand, falscbe 198. 
Scbeiniibre 29. 
Scheinbliitenstand 29. 
Scbeingriiser 167. 
Scbeintraube 29. 
Scbellkraut 198. 306. 
Schiefblatt 223. 
scbiefberzf6rmig 20. 
Scbierling 232. 314. 
-, Garten- 232. 
-, gefleckter 232. 
-, Wasser- 232. 

scbieIsen 292. 
Schiffcben 209. 
Scbildcben 26. 150. 
Scbildliiuse 293. 
Scbilf 300. 
Schimmelpilze 129. 132. 
Sehinus 311. 
Scbizaeaeeae 146. 
Sebizodendron 287. 
Scbizogen 75. [297. 
Scbizomycetes 113. 114. 
Sebizopbyceae 113. 
Scbizopbyta 113. 
Schlafapfel 294. 
Scblangenbolz 315. 
Sehlangenwurzel 304. 305. 
Sehlebe 207. 
Sebleiebera 312. 
Scbleiereben 144. 
Scbleirnbebiilter 80. 
I:)chleime 296. 
Sehleimgang 78. 
Sebleimpilze 112. 
Schliefsfrncht 25. 
SehlieIssporangium 128. 
SeblieIszellen 75. 
Scbliisselblume 236. 
Scbmarotzer 82. 292. 
Sebmierbrand 130. 
Scbneekenbliitler 93. 

Alpbabetisches Register. 

Schneeball 251. 
Schneeglockcben 173. 
Schnittlaueb 172. 30l. 
Scboenocaulon 301. 
Schote 198. 211. 
Schriigzeile 21. 
Scbuppenborke 33. 
Scbuppenwurz 248. 
Schutzfiirbung 100. 
Scbutzscbeide 58. 
Scbwadengras 165. 
Schwiirmer 113. 
Scbwarmspore 117. 
Scbwalbenwurzel 316. 
Scbwammparenchym 55. 
Schwarzdom 207. 
Schwarzkiimmel 305. 
8chwarzwurz, Scbwarz-

wurzel 242. 258. 316. 
320. 

Schwertlilie 174. 
Scbwingelgras 166. 
Scilla 172. 
Acirpeae 168. 

I Scirpus 168. 
Scitarnineae 175. 
Sclerantbus 191. 
Sclerotium 133. 
Scolopendrium 144. 
Scorzonera 258. 320. 
Scropbulariaceae246.317. 
Scrubs 266. 
Scutellum 26. 150. 
8ecale 165. 298. 300. 
Sedum 203. 
Seegras 160. 299. 
Seerose 192. 
Seggen 167. 
Seidelbast 224. 3i3. 
Seifenkraut 192. 
Seifenniisse 312. 
Seifenrinde 307. 
Seifenwurzel, rote, weuse 
Seitenwnrzel 15. [305. 
Sekret 78. 
Sekretionsorgane 29. 52. 
Selaginella 148. [78. 
Selaginellaceae 148. 
Selbstbefrucbtung 89. 
Selbstbestiiubung 89. 
Selection 102. 
Sellerie 232. 314. 
Semecarpus 311. 
Sempervivum 2(\3. 
Senecio 257. 
Senegawurzel 311. 
Senf, scbwarzer, weiIser 

200. 307. 
Sennesbliitter 308. 
Sequoia 156. 266. 299. 
Serpula 136. 298. 
Serradella 210. 309. 

Sesam 318. 
Sesamum 318. 
Seta 141. 
Setaria 300. 
Sexuell 88. 
Sida, Sidafaser 312. 
Sideritis 316. 
Siebrohre 57. 
Siebteil 57. 
Siebzelle 57. 
Sigillaria 276. 284. 
Sigillariaceen 284. 
Silene 192. 
Sikkimifriicbte 305. 
Sileneae 191. 
Siliculosae 108. 199. 
Siliquosae 108. 199. 
Silnr 274. 
Silybum 320. 
Simaba 310. 
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Simaruba 310. 
Simarubaceae 214. 310. 
Sims en 171. 
simultan 7. 
Sinapis 200. 307. 
Singriin 239. 
Siphoneae 121. 
Siphonogamae 149. 
Sisal 302. 
sitzend 19. 
Skabiosenkraut 318. 
Skelettgewebe 33. 
Skelettsystem 29. 33. 
Skelettzelle 33. 
Sklerencbym 34. 
Sklerotium 73. 
Smilaceae 173. 
Smilax 302 
Sojabohne 309. 
Solanaceae 245. 317. 
Solanum 245. 317. 
Solidago 319. 
Sommereicbe 183. 
Sommerlinde 312. 
Sommerpflauzen 100. 
Sommerspore 134. 
Sommerwurz 248. 
Soncbus 258. 
Sonnenblume 257. 319. 
I:)onnenroscben 222. 
Sonnentau 202. 
Soredie 137. 
Sorns 143. 
Spaltalgen 113. 
spaltig 21. 
Spaltiiffnnng 54. 75. 
Spaltpflanzen 113. 
Spaltpilze 114. 
Sparganiaceae 159. 
Sparganium 159. 
Spargel 173. 301. 
spatelig 19. 
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Spatha 170. 
Spathiflorae 170. 
Spartium 309. 
Species 105. 
Speichersystem 29.51. 72. 
Spelze 161. 
Spergula 191. 305. 
Spermatien 125. 
SpermatozoId 117. 138. 
Sphacelariaceae 123. 
Sphacelia 133. 
Sphaeropleaceae 121. 
Sphagnales 141. 298. 
Sphagnum 141. 298. 
Sphenophyllales 279. 
tipheuophyllum 28u. 
Sphenopteriden 278. 
Sphenopteris 278. 
Spielart 105. 
spiefsformig 20. 
Spigelia 315. 
Spigelienkraut 315. 
Spilanthis 319. 
Spillbaum 217. 
Spinacia 188. 304. 
Spinat 188. 304. 
Spindelbaum 217. 
spindelformig 15. 
Spiraea 206. 
Spiraeeae 206. 
Spirillum 115. 
Spirogyra 118. 
Spitzklettenkraut 319. 
Splint 70. 
Sporgel 191. 305. 
Sporangie 117. 143. 
Spore 112. 113. 
Sporidien 130. 
Sporn 98. 176. 
Sporogonium 140. 
tiporophyll 147. 151. 
Sprofs 6. 
Sprofsstellung 21. 
Sprossung 7. 
Stachelbeere 204. 307. 
stachelspitzig 21. 
Stachys 243. 316. 
Starke 55. 72. 74. 296. 
-, transitorische 55. 
Starkebildner 55. 
Staminodium 244. 
Stamm 5. 
stammeigen 59 
Stapelia 239. 
Stapelien 265. 
Staubbeutel 23. 
Staub blatt 22. 23. 151. 
Staubfaden 23. 
Staubgefafs 22. 23. 
Staubpilze 136. 
Stauden 100. 
Stechapfel 245. 317. 

Alphabetisches Register. 

Stechpalme 217. 
Stegocarpae 141. 
Steinborke 33. 
Steinbrand U:l0. 
Steinbrech 203. 
Steineiche 183. 
Steinfrueh t 25. 
Steinker~ 272. 
Steinklee 309. 
SteinkDrper 51. 
Steinkohle 270. 
Steinkohlenformation 280. 

282. 284. 287. 
Steinkohlenzeit 275. 277. 
Steinnlisse 301. 
Steinsamen 316. 
Steinzelle 34. 
titellaria 191. 
Stellatae 249. 
Stempel 22. 24. 
Stengel 5. 15. 
Stengelglied 15. 
Stengelknolle 16. 
stengelumfassend 19. 
Stephanskorner 306. 
Steppengebiet 264. 
Steppengraser 264. 
Stercllliaceae 221. 312. 
Stereide 33. 
Stereom 33. 
Stereo-Hydroide 57. 
Stereo-Tracheide 34. 57. 
Sternapfel 315. 
Stern-Anis 305 
Stern wurzel 302. 
Sticta 298. 
Stiefmiitterchen 223. 313. 
Stieleiche 183. 
Stigma 24. 
Stigmaria 286. 
Stillingia 311. 
Stinkasant 314. 
Stinkstrauchsamen 308. 
Stipa 264. 300. 
Stipel 17. 
Stockausschlag 291. 
Stockrose 221. 312. 
Stoffwechsel 1. 
Stomata 75. 
Storax 307. 
Storchschnahel 212. 
strahl end 231. 255. 
strahlig 27. 
Stranddorn 225. 
Strandhafer, -roggen 166, 
Striemen 230. 
Stroma 132. 
Strophanthus' 316. 
Strychnos 238. 315, 
Stuhlrohr 300. 
Sturmhut 195. :306. 
Stylus 24. 

StyracaCE'ae 237. 315. 
Styrax 237. 315. 
Suberin 32. 296. 
Subsigillarien 285. 
Subspecies 105. 
succedan 7. 
Succinit 270. 
Succisa 252. 318. 
Siifsdolde 232. 
Siifsgraser 161. 
S[ifsholz 211. 309. 
Siifskirsche 307. 
Sumach 311. 
Sumpfporst 314. 
Sunnfaser 308. 
superponirt 21. 
Sycomore 265. 
Sycomorus 265. 
Sympetalae 233. 
Symphytum 242. 316. 
Sympodium 13. 
Synanthae 170. 
Synedra 297. 
Syngenesia 108. 
Synonym 105. 
tiyringa 238. 
System 2, 104. 277. 
-, kiinstliches 106. 
-, natiirliches 106. 
Systematik 101. 

Tabak 245. 266. 317. 
Tabaschir 300. 
Tacca 302. 
Taccaceae 174, 302, 
Talchen 229. 
Taeniopteris 279. 
Takamahac 313. 
Tamarindus 208. 308. 
Tangwiesen 268. 
Tanne 155, 
Tannwedel 227. 
Taraxacum 259. 320. 
Tarropflanze 171. 264. 301. 
Taubnessel ?43. 
Taumelkerbel 232. [315. 
Tausendgiildenkraut 239. 
Taxaceae 155. 299. 
Taxeae 155. 
Taxodieae 156. 
Taxodium 156. 277. 
Taxus 155. 299. 
Teakholz 316. 
Teilfriichtchen 228. 
teilig 21. 
Teilung 6. 
Telephoreae 135. 
Teleutosporen 134. 
Telfairia 318, 
Teosinte 299. 
Tel'minalia 314. 
Terpentin 291. 299. 
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Tertiar 273. Traubenkirsche 207. 
Tessellata 284. Trauercypresse 156. 
Testudinaria il02. Tremellaceae 134. 
Tetradynamia 108. Triandria 107. 
Tetragynia 107. Trias 274. 280. 
Tetrandria 107. Tribulus 310. 
Tetrasporen 125. Trichogyne 125. 
Teucrium 316. Trichom 5. 
Teufelsabbifs 318. Trifolium 210. 309. 
Teufelsauge 194. Triglochin 160. 
Teufelszwirn 240. Trigonella 211. 309. 
Thalictrum 193. Trigynia 107. 
Thallophyta 277. 297. Trillium 301. 
Thallus 5. --Wurzel 301. 
Thea 222. 312. trimorph 95. 
Theaceae 222. 312. Trioecia 109. 
Thee 222. 264. 312. Triticum 165. 300. 
Theel' 299. 303. Trockenfrucht 25. 
Theobroma 312. Tropaeolaceae 212. 
Thesium 186. Tropaeolum 212. 
Thevetiasamen 316. Truffel 132. 298. 
Thevetia 316. Tmgdolde 28. 

Tuber 132. 
Thu~a 1?~. 299. Tubereae 1:)2. 298. 
ThuJopsldmae 156. I Tubiflorae 240. 256. 
Thylle 291. Tupfel 34. 
Thymelaeaceae 224. 313. -, gehOfter 34. 57. 
Thym~laeales 224. Tiirkischer Weizen 164. 
Thymmn 244. 317. Tulipa 172. 
Thymus 244. Tulpe 172. 
Tier 104. Tulpenbaum 192. 
Tilia 220. 312 317. Tnndra 262. 
T~liacea~ 220. 312. Turgescenz 86. 
T~ll~dsla 301. Turgor 35. 
Tllletla 130. Turnera 313. 
Tilletiaceae 129. Turneraceae 313. 
Timotheegras 165. 300. Tussilago 319. 
Tochterorgan 6. Tute 187. 
Toddalia 310. Tylodendron 287. 
Todea 146. Typha 158. 
Tollkirsche 245. 317. Typhaceae 158. 
Tolu-Balsam 308. 
Tomate 245. 317. 
Toncobohne 309. 
Topinambur 319. 
Torf 270. 273. 
Torfmoose 141. 298. 
Torilis 232. 
Tormentill 307. 
Torus 27. 
Trachee 56. 
Trachelde 34. 56. 
Tracheom 34. 57. 
Trachylobium 308. 
Tragacantha 309. 
Traganth 309. 
Tragblatt 18. 
Tragopogon 258. 
transitorische Starke 55. 
Transpirationsoffnung283. 
Trapa 314. 
Traube 28. 

~bergipfeln 13. 
Uberwallung 291. 
Ulmaceae 184. 
Ulmaria 206. 
Ulme 184. 
Ulmus 184. 266. 
Ulodendron 286. 
Ulotrichaceae 120. 
Ulotrix 120. 
Umbelliferae 227. 314. 
U mbelliflorae 227. 
umgewendet 26. 
umstandig 27. 
umweibig 27. 
unberufene Gaste 92. 
Uncaria 318. 
Uncomocomownrzel 298. 
Unterart 105. 
Unter-Devon 282. 
Unterfamilie 106. 

Untergattung 106. 
lUlterstiindig 27. 
unterweibig 27. 
Upasbanm 184. 304. 
U pas-Pfeilgift 304. 
U redinaceae 134. 
Uredo 134. 
Uredosporen 134. 
Urginea 172. 301. 
Urmeristem 8. 
Urtica 186. 304. 
Urticeae 186. 304. 
Urticales 184. 
Usnea 138. 
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fT stilaginaceae 129. 292. 
l'~tilago 130. 
U. icularia 248. 

Vacc, lieae 234. 
VacciL.·um 234. 315. 
Vagina 17. 
Valerianh 251. 318. 
Valerianaceae 251. 318. 
Valerianella 251. 318. 
Vallisneria 161. 
Vanilla, Vanille 177.267. 

303. 
Vanilleblatter 320. 
Vanillon 303. 
Variation 101. 
Varietat. 105. 
Vateria 313. 
Vaueheria 122. 
Vaucheriaceae 121. 
vegetabilische Seide 316. 
vegetabilisches Elfenbein 

74. 
- Rofshaar 300. 
Vegetationspunkt 9. 
vegetativ 88. 
Veil chen 223. 313. 
Veilchenwurzel 302. 
Venuswagen 195. 
Veratrum 301. 
Verbascum 246. 317. 
Verbena 242. 316. 
Verbenaceae 242. 316. 
Verbreitung der Fruchte 

und Samen 99. 
Verdickungsring 11. 
Vererbnng 101. 
Vergeilung 87. 
Vergifsmeinnicht 242. 
verholzt 33. 
Verjungung 8. 
verkehrt-eiformig 19. 
- -eirnnd 19. 
Verkohlung 271. 
verkorkt il2. 
verkummert 103. 
verschwunden 103. 
Veronica 247. 
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Versteinerungen,echte271. 
Verticillatae 178. 
Verwundungen 290. 
Verzweigungssystem 13. 
Vibrio 115. 
Viburnum 251. 318. 
Vicia 210. 309. 
Victoria 192. 
Viehgras 165. 
vielehig 89. 
Vigna 309. 
Vinca 239. 
Vincetoxicum 316. 
Viola 223. 313. 
Violaceae 223. 313. 
VirginischeSumpfcypresse 
Virola 305. [156. 
Viscaria 192. 
Viscum 186. 292. 304. 
Vitaceae 220. 312. 
Vitis 220. 312. 
Viviparie 88. 
Voandzeia 309. 
Vogelbeerbaum 205. 
Vogelleim 304. 
Volvox 120. 
Vorblatt 18. 
Vorkeim 123. 142. 
Vorspelze 162. 

Wabajo Pfeilgift 316. 
Wacholder 156. 
--Beeren 299. 
Wachs 31. 
Wachstum 81. 
Wachstums - Erscheinun-

gen 86. 
Wachtelweizen 247. 
Wlilder, immergriine 268. 
Wiirmewirkungen 87. 
Waid 201. 307. 
Walchia 287. [278. 
Waldenburger - Schichten 
Waldgebiet 262. 266. 268. 
Waldmeister 250. 318. 
Waldraute 193. 
Waldrebe 193. 
Wallonen 303. 
Walnufsbaum 179. 303. 
wandspaltig 235. [295. 
Warenkunde, pflanzliche 
Wasserbliite resp. -bliitler 

24.89. 90. 
Wasserdostkraut 319. 
Wasserfenchei 232. 314. 
Wassergrube 78. 
Wasserkultur 82. 
Wasserlilie 192. 
Wasserlinse 171. 
Wassermelone 253. 265. 
Wassernabelkraut 314. 
Wassernufs 314. 

Alphabetisches Register. 

Wasserpest 161. 
Wasserpflanzen 275. 
Wasserreis 300. 
Wasserrosen-Wurzel 305. 
Wasserschierling 232. 
Wasserspalte 77. 
Wasserzinke 192. 
Wau 202. 
Weberkarde 252. 318. 
wechselstiindig 21. 
Wechselzone 17. [284. 
Wechselzonen - Bildung 
Wegeblatt 249. 
Wegebreit 249. 
Wegerich 249. 318. 
weiblich 88. 89. 117. 
Weichselkirsche 207. 
Weiden 181. 266. 
Weidenschwamm 298. 
Weiderich 225. 
Weihrauch 310. 
Wein, wilder 220. 
Weinhefe 298. [267. 
Weinstock 220. 263. 266. 
Weifsbuche 183. 
Weifsdorn 206. 
Weifstanne 155. 
Weizen 165. 263. 264. 

Wiirmer 293. 
Wiirzelchen 26. 
Wundkork 290. 
Wundschwamm 298. 
Wurmsamen 319. 
Wurmtang 298. 
Wurmtrocknis 291. 
Wurzel 6. 15. 
Wurzelausschlag 291. 
Wurzelhaar 5. 15. 52. 
Wurzelhaube 10. 
WurzeJJi:orper 15. 
Wurzelknolle 15. 
Wurzelstock 17. 
Wurzelwald 264. 

Xanthium 319. 
Xanthorrhoea 301. 
Xantltoxylum 310. 
Xylem 57. 
Xylemscheide 63. 
Xylopia 305. 

Yams, Yamsknollen 174. 
Ysop 243. [265. 302. 
Yucca-Faser 301. 

265. 298. 300. 
-, tiirkisclter 164. 
Welwitschia 265. Zapfen 154. 
Wermut 257. 319. zapfeuformig 154. 
Wicke 210. 309. Zaunriibe 253. 
Wiesenknopf 206. Zea 164. 299. [273. 
Wiesenraute 193. Zeitepochen, geologische 
Wiesenschaumkraut 200. Zeitlosensamen 301. 
Windbliite resp. -bliitler Zelle 3. 

24. 89. 90. 276. I Zellhaut 3. 
Winde 240. Zellkern 4. 
windend 16. Zellmembran 3. 
Winkel 9. Zellplatte 7. 
Wintereiclte 183. Zellsaft 3. 
Wintergriin 314. Zellstoff 29f>' 
Winterlinde 312. Zellteilung 6. 
Winterpflanzen 100. Zellwand 3. 
Wintersporen 134. zerschnitten 21. 
Wintersrinde 305. zerteilt 21. 
Wirtel 21. Ziestknollen 316. 
wirtelstiindig 21. Zimmtbaum 197.264.306. 
Withania 317. Zingiber 175. 302. 
Wohlverleih 258. Zingiberaceae 175. 302. 
Wolfsfufskraut 317. Zittergras 165. 
Wolfsmilch 216. Zittwerwurzel 302. 
Wolfsmilcharten, kaktus- Zizania 300. 

artige 26·~. Zizyphus 312. 
W olfstrapp 243. ZO'idiogamae 138. 276. 
Wollblumen 317. Zoogloea 115. 
Wollgras 168. Zoospore 117. 
Wollkraut 246. Zostera 160. 299. 
Wucherblume 257. Zuchtwaltl 102. 
Wucherkraut 257. Zucker 72. 74. 
Wiirger 248. Zuckerarten 296. 



Zuckerrohr 164. 264. 265. 
266. 267. 299. 

Zuckerriibe 304. 
zungenfOrmig 255. [18. 
zusammengesetztes Blatt 
zusammengesetzter Blii-

tenstand 29. 
zweibettig 89. 
Zweig 6. 
-, begrenzter und un

begrenzter 122. 

Alphabetisches Register. 

zweigeschlechtig 89. 
zweihiiusig 89. 
zweijiihrig 100. 
zweiseitig-symmetrisch 27 

bis 28. 
Zweizahn 319. 
Zwergmiinnchen 120. 
Zwergpalme 169. 
Zwiebel 16. 
Zwiebelgewiichse 264. 265. 

266. 
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Zwillingspflaumen 312. 
Zwischenknotenstiick 15. 
Zwischenstrang 68. 
Zwischenzellraum 5. 
zwitterig 89. 
Zygnemaceae 118. 
zygomorph 28. 
Zygomycetes 128. 
Zygophyllaceae 213. 310. 
Zygospore 117. 
Zygote 117. 

Pierer'sche Hofbnchdrnckerei. Stephan Geibel" Co. in Altenburg. 
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