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\ o i* w o r i 

Die fossilen Pflanzenreste zu enlrfflhseln gehcirte von jeher zu meinen grflsslen Veagntigiuigen, und 

als William seine eraten Beobachtungen fiber die mikroskopische Structur del- Steinkohle publicirt lialte, 

begann ich alle mir zu Gebote stehenden fossilen Pflanzenreste mikroskopisch zu untersuclien. Die Resultate 

dieser mein- als fiinfzehnjiihrigen Untersuchungen wage ich in diesen Bliillern dem JLhrten Leser vorzulegen, 

und bitte, dieselben so gutig als moglich zu beurtheilen. Ich that, was in meiner Stellung llmnlich war’ 

und die Resultate dieser Untersuchungen sind fur mich durcb vielseitige Erfahrungen besUtigte Facia, und 

die Art und Weise, wie sie erworben sind, und warum ich die bei Beschreibung der Petrefacten lusher 

gebrauchliche Bahn veriiess, wird der verehrte Leser in der Einleitnng ercirtert finden. Mein an Petrefacten 

so reiches Vaterland, die schone Gelegenheit dieselben zahlreich zu sammeln, und grosstentheils an Ort und 

Stelle genau untersuchen zu konnen, die reiche Sternberg’sche Sammlung am bohmischen National-Museum, 

die zahlreichen Gunner und Freunde, welclie liebreich meine Forschungen untersliitzten, und das Gluck, eine 

Reihe eigenthUmlicher und trefflich erhaltener Pflanzenreste im Kohlensandsteine und Sphiirosiderile aufgefunden 

zu haben, ermuthigten mich, die Resultate dieser Forschungen, begleitet mil zahlreichen, von mir selhst 

gefertigten Zeichnungen, zu publiciren. Ich bitte uberdiess, das ganze Unternehmen als Ausdruck meiner 

wissenschafllichen Richlung, und daher auch die darin vorkommenden Mangel als mir personliche zu belrachten. 

Zugleich sei es mir erlaubt, meinen hohen Gonnern, den Hocligebornen Herren Herren: Sr. Durch- 

laucht Fiirsten Hugo Salm Reifferscheid-Raitz; Baron Alexander von Humboldt Excellenz; Baron J. Senftenbcrg; 

Grafen Josef Thun-Hohenstein Excellenz; Grafen Franz Thun-Hohenstein j.; Baron Benjamin Delesse.rt zu Paris; 

Grafen Josef Nostitz-Rhinek, Prasidenten am b. M.; Baron Kotz-Dobr2, k. k. Gubernialrathe; Dr. Pr. Zeidler, 

inful. Pralaten des Stifles Slrahow zu Prag, und Hrn. Ritter von Schreibers zu Wien fur die viele mir 

erwiesene Gute meinen innigsten Dank zu sagen. So auch Hrn. Robert Brown zu London, und meinen 

innigst verehrten Freunden und Giinnern den Herren Prof. Dr. Endlicher zu Wien und Prof. Dr. Kumh 

zu Berlin. Ferner gewahrten mir reiche und zuvorkommende Unterstfflung folgende Iiochgeeiirle Freunde 

und Herren: Herr Rev. M. J. Berkeley zu Kings - Cliff, Wansford, England; Hr. Dr. Binder, Ph. M. zu 

Elbogen in Bohmen; Hr. Garten - Director Birnbaum zu Prag; Hr. Col. Bory de St. Vincent zu Paris; 

Hr. Prof. Adolphe Brongniart zu Paris; Hr. Prof. Dr. Bernhard Cotta zu Freiberg; Hr. Prof. F6e zu 

Strassburg; Hr. Dr. Fenzel, Custos zu Wien; Hr. Prof. Gaudichaud zu Paris; Hr. IlaMmann A. von 

Gutbier zu Zwickau in Sachsen; Hr. Gubernialrath Hawle zu Prag; Hr. Dr. Hiirnes zu Wien; Hr. 

Prof. Di. Itosteletzky zu Prag; Hr. Architect Kroner zu Prag; Hr. Dr. Montague zu Paris; Hr. Berg- 

meister MUksch zu Pilsen; Hr. Custos Partsch zu Wien; Hr. Prof. Dr. C. B. PresI zu Prag; Hr. Fiscal- 
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adjunct Preissler zu Prag; Hr. Dr. Gustav Reuss zu Bilin; Hr. Prof. Dr. Schimper zu Strassburg; Hr. Berg- 

meister Schopf zu Wranowilz; Hr. Prof. Zippe und Hr. Dr. Zobel zu Prag, denen ich hiermit meine innigste 

Verehrung und Dankbarkeit bezeige und zu Gegendiensten verpflichtet bleibe. Mein verehrter Freund, Herr 

Clemens Bachofen von Edit, hatte die Giite, eine kleine Zahl mir besonders beachtenswerth erscheinender 

Pflanzenresle einer chemischen Untersuchung zu unterwerfen, und deren Resultate mir giitigst mitzutheilen. 

Zugleich bin ich so frei zu bemerken, dass sowohl mein verehrter Freund als auch ich genau wissen, dass 

man bei chemischen Untersuchungen vorweltlicher Pflanzenreste keine analytischen Resultate erwarten darf, 

wie sie die Analyse einfacher Mineralien geben muss, und dass diese Untersuchungen nur gemacht warden, 

urn zu ermilteln, ob sich uberhaupt organische Substanzen linden, oder ob solche zerstdrt und die organische 

Form (lurch chemisch eingelagerle Substanzen vicarirt wurde. Ich wahne diese Anforderungen erfullt, und 

bilte den Leser, auch diese kleine Abhandlung mit gewohnter Giite aufzunehmen, und mein Schlusswort als 

Resultate Iangjahriger Studien mit Milde zu betrachten. 

WShrend des Druckes des letzten Bogens erhalte ich Herrn Pi\ Unger's Synopsis plant, fossilium 

1845, und der verehrte Leser verzeihe daher, wenn ich von dieser Aufzahlung wenig Gebrauch mehr machen 

konnte, und ich nur noch durch diese schone Arbeit die Bestatigung der aus meinen Untersuchungen ge- 

zogenen Schlussfolgen entnehme. 

Prag, im Juli 1845 

Corda. 
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Dieses Buck hatte vielleicht einen andern Titel verdient, 

und nur Furcht Oder Scheu vor vielversprechenden und wenig 

rechtfertigenden Titelblattern hat mich bewogen, das Wort „Bei- 

trage“ zu wahlen; nur bitte icli den Leser, diese kleinen Reste 

vergleichender Phytotomie als wirkliche Beitrage zur Kenntniss der 

Pflanzen friiherer Vegetationsperioden zu betrachten. Fur Kunde 

einer verschollenen Welt, die wir gleichsain aus ihren Triimmern 

auferstehen lassen, kann der einzelne Naturforscher el)enfalls nur 

Trimmer bieten , und ich habe mich bemiiht, diese Trammer so 

genau zu bestimnien und zu untersuchen, wie es mir als armen, 

vdllig vereinzelten Menschen moglich ward. Waren mir neben der 

reichen Sammlung des bdhm. National-Museums noch die Schatze 

von Berlin, Paris und London zu Gebote gestanden, und hatte ich 

die mir stets so liberal geoflheten reichen Sammlungen des Wiener 

k. k. Hof-Naturalienkabinettes noch mehr und intensiver benutzen 

konnen, als es wegen der grossen Entfernung und anderer Hin- 

dernisse moglich war: so hatte ich wahrscheinlich die Zahl der 

fur anatomische Untersuchungen brauchbaren Pflanzenresle, welche 

in den alteren Formationen gefunden worden sind, verdoppeln oder 

verdreifachen konnen, aber „der Arme kocht mit Wasser“, und 

ich habe dalier nur jene Reste untersucht und gezeichnet, welche 

mir zuganglich wurden, oder welche ich selbst entdeckte. 

Die Pflanzenresle der bohmischen Steinkohlenformation flatten 

schon seit liingerer Zeit meine ganze Aufmerksamkeit gefesselt, 

und namentlich waren es die Reste, welche ich auf Radnitz und 

Swina gefunden hatte, und welche fast vollkommen erhaltene mi- 

kroskopische Structur zeigten. Ihr Vorkommen im Kohlensandsteine 

war fur mich urn so interessanter, als ich bis dahin Structurver- 

haltnisse nur in verkieselten Holzern gefunden hatte. Mein Eifer fur 

dieses Studium wurde noch erhoht, als ich meineSkizzen zur ver- 

gleichenden Phytotomie geschrieben hatte, und meine dort gege- 

bene Deutung der Lepidodendra und Sigillariae vielfach angefoch- 

ten wurde. Gleichzeitig machten ich und andere Forscher diese 

Ansichten vollauf bestatigende Entdeckungen, wodurch ich gleicli- 

sam unwillkurlich zur Wiederholung und Verificirung meiner fru- 

heren Ansichten und Deutungen gefuhrt wurde. 

Bei einem Aufenthalte zu Wien hatte Herr Custos Pnrtsch 

die Gute, mir alle jene Materialien, welche ich far meine Arbeit 

noting erachtete, vorzuleihen, wofar ich Demsolben flier meincn 

oflentlichen Dank sage. Herr Dr. G. Reuss zu Bilin theilte mir 

mehre interessante Starrsteine mit, und Hr. Hauptmann v. Gutbicr, 

Herr Bergmeister Schopf und Herr Director Mttksch bereicher- 

ten meine Sammlungen mit Einzelheiten, wahrcnd Herr Professor 

Zippe die reichen, unter seiner Leitung slehenden Sammlungen 

mir vollkommen offnete. Mein Freund Prof. Dr. B. Cotta zu Tha- 

rand theilte mir eine Frotopteris und einen Psaronius mil, und durch 

die Gate Sr. Magn. des Hochward. Priilaten des Pnimonstratenser- 

Stiftes Strahow, Dr. Pr. Zeidler, erhielt ich einen bedeutenden 

Zuwachs, und vom Ilerrn Kreishauptmann Hawle das seinen Na- 

men tragende Farnkraut aus seiner reichen Privatsammlung. Ich 

sage hiermit alien diesen Herren meincn innigslen Dank, und Urn, 

Prof. Dr. C. Presl, Herrn Prof. Dr. Kosteletzky, meinem 

Freunde Herrn Dr. Zobel, Herrn Fiskaladjunclen Preisler und 

Herrn Gartendirector Birnbaurn danke ich herzlich fur ihre so 

gatige Unterstatzung. 

Die Grande, welche mich zur Herausgabe dieses Buches be- 

wogen haben, sind dieselben, welche es wanschenswerlh irinchcn, 

eine fast zehnjahrige Arbeit verdflenllicht zu sehen. Ich lurchlele, 

die Arbeit werde zu umfangreich, und meine, zwar anfltnglich 

sehr beschranklen, Arbeitsplane fingen an sich zu rnulliplicircn, 

und das Materiale sich zu mehren, und daher bcschrfankte ich 

mich abermals auf das ursprUngliche und strong abgestecklc Ter¬ 

rain, und aus dieser Ursache sind alle Untersuchungen aber fos- 

sile Holzer und Pflanzenresle der jungeren Formationen weggeblie- 

ben; ja ich entschloss mich endlich die liochst inleressanlen, noch 

mikroskopische Structur zeigenden Samen der Tertiiirzcit eben- 

falls wegzulassen, so wie auch die Untersuchungen, welche ich 

aber die Coniferen der Sleinkohlenepoche und aber die gesammlen 

Lepidodendra, Sigillarien, Ulodendra und DI(•(japhyla gemachl hullo. 

Ich fand es noting-, auf den Preis des Buches RUcksicht zu ne/jrnen, 

und aus demselben Grunde sind auch die Ahhildungcn minder 

glanzend und minder kostbar geworden, obgleich denselben an 
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Treue und Richtigkeit der Zeichnung niclits entzogen wurde; uin 

so melir, da ein grosser Tlieil derselben unter meinen Augen, auf 

meiner Slube, von Herrn Max Dormitzer, einem jungen, Iticli— 

ligen naturbistorischen Zeichner, den ich Jedermann empfehlen 

kann, odor von mir selbst lithographirt wurden. Da ich nur ein- 

zelne Gattlmgen bearbeitet babe , so habe ich vorzuglich solche 

gewahlt, welche ich in sehr vollkomincnen oder sehr gut fur ini— 

kroskopische Untersuchungen geeignetcn Exemplaren besitze, z. B. 

Lomalojloyos, oder solche, die ein besonderes anatomisches Inter- 

esse erregen, wie Diploxylon, Myelopithys und Sigi/laria, oder 

solche, deren Slructur mir von den bcreits bekannten und densel- 

benNamen fiihrenden Pllanzen verschieden schien, wie Sligmaria; 

oder ich wtihlle kleine Galtungen fiir monographische Bearbeitung, 

wie ich es bier mil den deutschen Psaronien wagte, oder mil den 

Gatlungen Protoptcris, Zippea, Diplolegium und Tempskya that. — 

Dass ich bei Sigillaria und Sagenaria den vereinzelt beschriebe- 

nen Arlen keine Synopsis spccierum folgen Hess, hoffe ich, wird 

mir Niemand verargen, da solche Arbeiten mir vollig uberfliissig 

ersche/nen, nacbdem unser hochverebrte Freund, Herr Prof. A do 1- 

phe Brongniart, alle bisher bekannte Arten in der Ilistoire 

des Vdgitaux fossiles besclirieben und abgebildet hat, und Jeder¬ 

mann sehr leicht einsehen wird, wie armlich und wie irreleitend 

bei Versteinerungen Uberhaupt, und nainentlich bei Pllanzenresten, 

solche Beschreibungen sind, sobald sie der Abbildungen entbeh- 

ren. Uiberhaupt hasse ich alle Wortkramerei und alle Versuche, 

welche der Wissenschafl durch ilire Einfiihrung olfene Schwiichen 

bielen, wie es blosse diagnostische Beschreibungen fossiler Reste 

tbun mussen. 

Dass ich bin und wieder, um mich zu verstiindigen, einige 

neue Tennina geschaflen habe, bitte ich, mir zuverzeihen. Wo es 

nicht unumganglich nothwendig gewesen war, dort habe ich es 

sicker unterlassen, und habe mich nur an die in meinen Skizzen zur 

Phytotomie u. s. w. gebrauchten Termini gehalten. Die Termino- 

logie der Analomie jetztweltlicher Pllanzen liegt noch sehr im 

Argen, und ich fUrchte, es diirfte noch lange dauern, bis sich fiir 

dieses Fach ein Linne ausbildet, und die dann ihm zuTheil ge- 

wordene Arbeit diirfte eine Art herkulischer Arbeit werden. Bis 

dahin sei mir meine Special-Terminologie verziehen, um so inehr, 

als ich mich jetzt nicht in Umst&nden befrnde, welche mir gestat- 

teten, die gauze Literatur der Phytotomie zu iiberblicken und so 

gleichsam fiir mich eine Geschichte dieser Wissenschafl zu scliaf- 

fen. Leider fiihle ich den Mangel einer reichen wissenschaftlichen 

Bibliothek sclnver, und dadurch wird es mir auch unmoglich, einen 

vollstiindigen Uiberblick der Geschichte der Anatomie vorweltlicher 

Pllanzen zu erhalten. 

Wenn ich hier wage, von einer Geschichte dcr Anatomie 

vorweltlicher Pllanzen zu sprechen, so wird man bei der Jugend 

dieses Zweiges der Wissenschaftcn mil* Fragmente erwarten, und 

mil Recht; denn die ersten wirklichen Versuche, Theile vorwelt¬ 

licher Pllanzen mikroskopisch zu betrachten, fmden wir bei Ho ok 

in der Micrographia, 1067. p. 107., der es versuchte, verkiesel- 

tes Holz und Holzkohle zu vergleicben. Von einer wirklichen ana- 

tomischen Vergleichung ist aber noch keine Rede. Aber von Hook 

bis auf Herrn Dr. Ant. Sprengel’s Comnentatio de Psarolithis, 

ligni fossilis genere. Halae, 1828. fmden wir keinen Beobachlcr, 

welcher fossile Hdlzer mit Hilfe des Mikroskopes zu analysiren 

versucht halte. Herr Dr. Anton Sprengel untersuchte zuerst 

mehre verkieselte Baumfarren und Palmenarten, und zeichnete 

mehre derselben fiir jene Zeit recht gut auf der dem Schriftchen 

beigegebenen Tafel. Ihm folgte bald Herr Henry T. M. With am 

of Lartington mit einer trefflichen Schrift: Observations on 

Fossil Vegetables, im Jahre 1831, und hier wurde das erste Mai 

eine strenge Vergleichung mit der Structur jetztweltlicher Pllanzen 

angeregt. Herr W i t h a in war der erste, welcher diinne Schniite 

der fossilen Hdlzer anfertigen Hess , und so erst gleichsam der 

Beobachtung den Weg bahnte. Gleichzeitig begannen die Herren 

Lind ley und William Hutton die Verofi'entlichung ihrer Fossil 

Flora of Great Britain, und wandten die Methode des Hrn. Wi- 

l h a m vorzuglich fiir Untersuchung der Coniferen-Hdlzer und der 

Sligmaria an. 

Wahrend in England die neue Untersuchungsmethode durch 

Herrn William weiter ausgebildet wurde, hatte mein verehrler 

Freund, Dr. Prof. Bernhard Cotta zu Tharand, die prachtige 

und artenreiche Sainmlung der verkieselten Hdlzer seines Vaters 

einer genauern Untersuchung unterzogen, und verdffentlichte sein 

vielbekanntes Werk: Die Bendrolithem in Beziehung auf 

ih ren inneren Bau. Dresden und Leipzig, 1832. Hier wurden 

das erste Mai die Psaronius-Arten etwas genauer unterschieden, 

und die Analyse so weit ausgedehnt, als solches die Anwendung 

der Loupe erlaubte. Aber schon im nachstfolgenden Jahre ver- 

dffentlichte Herr With am sein treffliches Werk: The internal 

Structure of fossil Vegetables found in the Carboniferous and 

Oolitic Deposits of Great Britain. Edinburgh, 1833. Hier wurden 

lebende und fossile Pllanzen in Quer- und Langsschnitten vergli- 

chen, und die dem Buche beigegebenen sechzehn Tafeln Abbildun¬ 

gen sind gut gezeichnet und trefflich ausgestattet. Leider scheint 

der Herr Verfasser die grossen deutschen phytotomischen Arbeiten 

der Herren Kieser, Link, Meyen und Mohl nicht gekannt zu 

haben, und er beschrankt sich auch nur auf die Untersuchung der 

Coniferen, einiger Dikotylenholzer, einiger Palmen und der Ana- 

bat hr a. Hochst beachtenswerth war jedoch fiir diese Zeit die erste 

Analyse des Lepidodendron Harcourtii, und die Auflindung der 

Structur der Bovey- und Cannel- Coal, wodurch der Ursprung 

dieser Kohlenarten aus Coniferenhdlzern unmiltelbar nachgewiesen 

wurde. Die von With am angeregte Untersuchung fiihrten die 

Herren L i n d 1 e y und Hutton in der Fossil Flora zeitweilig weiter 

durch, und ich wagte im Jahre 1836 den ersten Versuch, Skizzen 

zur vergleichenden Phytotomie vor- und jetztweltlicher Pflanzen- 

stamme zu sehreiben. Ein Versuch mit geringen Hilfsmitteln, an 

der reichen Sternberg’schen Sammlung unternommen, der meinem 

liolien Conner, dem sel. Graf Sternberg, so gefiel, dass er ihn 

der Aufnahme in die Flora der Vorwelt wiirdigte, wo er 1838 
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erschien, aber leider mis sehr wenigen Zeichnungen begleitet. Ich 

versuchte dort alle bis dahin an fossilen Hdlzern beobachteten 

Facta systematise!! zu umfassen und mit analogen Theilen und 

Organen der Pflanzen der Jetztwelt zu vergleichen. Gleichzeitig 

entdeckte der sel. Zenker Farnkrautfruchte (s. Linnea, 1837. 

Heft IV.), und im Jahre 1841 verdfFentlichte Herr Prof. Dr. G o e p- 

pert die Gattungen der fossilen Pflanzen mit trefflichen 

mikroskopischen Analysen, namentlich mit Farnkrautfruchten und 

aer Anatomie der Stigmaria ficoides. Er zeichnete ferner Ober- 

haut und Stomata der fossilen Fame und Pollen der in der Braun- 

kohle haufig vorkommenden Bliithenkatzchen einer Belula- und 

Ate&s-Art. Ich habe hier auf die wichtigsten Vorarbeiten aufmerksam 

gemacht, die der letzten trefflichen Arbeit des Kerrn Adolphe 

Brongniart vorausgingen, und bin nun so frei, diese selbst zu 

betrachten. Herr Brongniart hat in den Observatiojis sur la 

structure intirieure du Sigillaria elegans compares d celle des 

Lepidodendron el des Stigmaria et d celle des Vegttaux vioants 

(s. Archives du Musium d’histoire nalurelle. Tom. I. 1839) die 

tiichtigsten und schdnsten Analysen vorweltlicher Pflanzen gegeben, 

und sie durften alien spiiteren Arbeiten als treffliches Muster die- 

nen. Sigillaria elegans, Stigmaria ficoides und Lepidodendron Har- 

courtii sind nach den schdnsten und bestens conservirten Exem- 

plaren untersucht, und trefflich gezeichnet, und wenn ich auch mit 

des Herrn Professors Vergleichungsmethode nicht einverstanden 

sein kann, so muss ich die Miihe, die Tiichtigkeit der Arbeit und 

die Ausstattung bewundern, und der Hr. Professor Brongniart 

verzeihe, wenn ich diesem Werke zwei seiner Tafeln der Sigilla¬ 

ria entlehne, urn dieselben mit einigen lebenden Pflanzenformen 

anatomisch zu vergleichen. 

So standen die wichtigsten Vorarbeiten zur Anatomie der 

Pflanzen derVorwelt, als ich die hier folgenden Analysen einiger 

weniger Pflanzen unternahm, und ich sehe mich hier verpflichtet, 

iiber die Art und Weise dieser Untersuchungen dem geehrten Leser 

einige nothwendige Aufschliisse zu geben. 

Das Buch selbst ist auf eigenthiimliche Weise entstanden. Ich 

hatte bereits seit dem Jahre 1831 die baumartigen Farnkrauter zum 

Gegenstande meiner Untersuchungen gewahlt, und Mangel an leben¬ 

den Arten brachte mich auf die Idee, die fossilen zu untersuchen. 

Ich zeichnete in Folge dieser Ansicht alle mir zuganglichen Staar- 

steine und alle anderen Reste baumarfiger Fame, und so entstand 

ein Heft Zeichnungen und Analysen in einer Form, die ich selbst, 

wegen Umfang und Kostspieligkeit, zur Herausgabe untauglich an- 

sah, und auf deren Erscheinen ich nie rechnete. Meine freudige 

Uiberraschung brauche ich dem Leser kaum zu schildern, als Hr. 

Buchhandler Tempsky mir im Laufe des Jalires 1843 eroffnete: 

„Er wolle meine Beitrage zur Flora der Vorwelt herausgeben“, 

und ich sage hiermit meinem verehrten Freunde meinen herzlich- 

sten Dank. 

Wie ich aber in den dreissiger Jahren zur Untersuchung der 

verkieselten Hdlzer schritt, da sah ich bald, dass dieselben eben- 

falls geschniKen und polirt sein miissen, und in jener Zeit war 

meine Stellung von der Art, dass sie solche bedeutende Auslaffen 
© 

sehr selten erlaubte, und auch dnnn noch fehlte es an tilchtigen 

und folgsamen Steinsclmeidern, wenn nicht theilweise das Material 

und sicher das darauf venvendete Geld verloren sein sollte. Ich 

machte in Folge Geldmangels eine Menge Versuche, urn, ohne 

diinne Flatten zu schneiden, die kiescligen Versteinerungen zu 

untersuchen, und bald gelang mir eine far das mir zu Gebote ste- 

hende Material hochst brauchbare Untersuchungsart. Die von mir 

untersuchlen bohmischen Staarsteine sind im Allgemeinen sehr 

schlecht conservirt, und waren vor ihrer Durchdringung mil Kiesel- 

erde sehr stark macerirt und theilweise verfault. Sie zeigen in 

diesem Zustande dem unbewaffneten Auge und unter der Loupe 

sehr deutliche Structur; aber wie man sie zu dtftmen, durchsich- 

tigen Flatten geschnitten hat, verschwindct die Deutlichkeit der 

Slructurverhaltnisse schon bei sehr sehwaehon mikroskopischen 

Vergrosserungen, und die Zeichnung der Zellen und Gefasse wild 

fast unmoglich. Ich erkannte bald, dass die Erforschung der Struc- 

turverhaltnisse der fossilen Baumfarne keine sehr grossen Ver¬ 

grosserungen erheischt, und nun untersuchle ich die einfach quer 

Oder langs geschniltenen opalisirten Hdlzer mit 40 — (iOmaliger 

Diametralvergrdsserung mit meinem von Schick gefertiglen Mi- 

kroskope bei Lampenlicht, und nachdem ich noch filr minder gut 

polirte Objecte eine diinne Bedeckung von Oel, Balsamum cana- 

dense, und spater bloss von einer diinnen AullOsung arabischeu 

Gummi's anwandte, fand ich diese Art von Untersuchung filr meine 

Zwecke und die hier beifolgenden Zeichnungen zureichcnd. 

Die in den verkieselten Hdlzern beobachlele Structur bevvog 

mich im Jahre 1835 auch die Versteinerungen des Kohlensand- 

steines und des Kohlenschiefers genauer zu untersuchen, und zu 

meinem Vergniigen fand ich die Structurverhiiltnisse einiger we¬ 

niger Arten fast cben so gut erhalten, als ich sie bei den ver¬ 

kieselten Baumstammen gesehen hatte. Ich fand vorersl Zellgewebo 

an Artisia approximala, Oberhaul und Stomata an F/abellaria bo- 

r as si folia, Stammtextur an Cycaditcs columnaris, Cordai, und treff- 

licli erhaltene Treppengefiisse im Holzcylinder von Calamnxylon. 

Durch so gluckliche Funde ermuntert, wandte ich nun meine gauze 

Aufmerksamkeit den Versteinerungen der alien Sleinkohle und des 

sie begleitenden Sandsteines zu, und bei einiger Uibung sah ich 

bald, dass nicht die grossen Reste und dusserlich sehr gut erhal- 

tenen Stiimme auch Textur zeigen, nein, ich fand, dass die klcinen 

TrQmmer und die im Sphaerosiderit eingeschlossenen unschein- 

baren Fragmente die lohnendsle Ausbeute gewahren, und nun fand 

ich bei eingetretener grbsserer Uibung allenthalben Structur oder 

deren Reste. So waren binnen wenig Jahren die hier gezeichne- 

len und beschriebenen Reste entdeekt, und da mich die bei Un- 

tersuchung der verkieselten Hdlzer geinachlcn Erfahrungen leite- 

ten, so versuchte ich die Sandsleinreste zu schlcifen und mil Fir— 

niss und spater mit Auflosungen von Gummi arabicum zu iiber- 

ziehen , wodurch die lehlendc Folitur erselzt und Geld und Zeit 

vielfach erspart wurden. Suchl man bei Versteinerungen des J(oh- 

lensandsteines und der Sandstcine uberhaupt nach Structur, so 

1* 
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darf man sich nur die Miilie, Hunderte von Triimmern zu unter- 

suchen, nicht verdriessen lassen, und man wird sicher durcli sehr 

inleressanle Entdeckungen endlich die darauf verwendete MUhe 

reicltlich belohnt erhalten. Bei den in Bohmen vorkommenden ver- 

kieselten Hdlzern machle ids die Bemerkung, dass sie durchschnitt- 

lich in Bezug mikroskopisclier Structur unvollkomrnener, ja schlech- 

ter erhalten sind, als die Sandsteinversteinerungen, und dass bei 

letzteren die Structurverhaltnisse weit deutlicher zu sehen und 

leichter zu untersuchen sind, da die im Sandsteine eingeschlosse- 

nen Zellen und Gefasse verkohlt und daher schwarz sind, wahrend 

die Zellsubstanz und die Gefasse bei den verkieselten Pflanzen- 

resten vor der Versteinerung langer Maceration , und oft einer 

theilweisen chemisclsen Aufldsung untervvorfen waren, wodurch die 

Zellwfinde theilweise zerstbrt oder in der Versteinerung hochst 

undeulJich geworden sind. 

Bei den Reslen des Kohlensandsteines und des Sphaeroside- 

rites sieht man die Wunde der Zellen und Gefasse, da sie dunkel- 

schwarz oder braun sind, und das Versteinerungsmaterial licht 

gefarbt oder grau 1st, sehr deutlich, wahrend dieselben Organe in 

den Kieselversteinerungen gewdhnlich die Farbe und oft auch die 

Durchsichtigkeit des Achates, der sie einschliesst, angenommen 

haben, und dadurch fur den Beobachter minder deutlich sichtbar 

geworden sind. Durcli die schwarze Farbe der ersteren treten die 

Zellwfinde stark und augcnfallig hervor, wahrend sie bei den Kie¬ 

selversteinerungen oft schwer sichtbar sind, und ich habe bei alien 

Sandsteinversteinerungen die Starke der Zellwfinde, den Contrast 

der Farben und die eigenthtlmliche Steifheit in den hier beifolgen- 

den Tafeln so gut als mttglich wiederzugeben gesucht. 

Nachdem ich an Calamoxylon und bald darauf an Diploxylon 

so trefflich erhaltene Structurverhaltnisse erkannt hatte, so ver- 

legte ich mich im Jahre 1836 einzig auf die Aufiindung derselben 

bei anderen Arten, und wenige Monate vor meines hohen Protec¬ 

tors Tode entdeckte ich im Steinbruch Chomle auf der Herrschaft 

Hadnitz einen ganzen Stamm von Lomatofloyos crassicaule, und 

erhielt von dem Besitzer, Sr. Exc. Grar Casp ar S tern berg, die 

Erlaubniss, denselben nach meinen Vorschriften entblossen zu las¬ 

sen. Dadurch wurde es mir allein moglich, die gewiss denkwdr- 

digen Fragmente, welche die fiinf ersten Tafeln dieses Buches ent- 

halten, zusammenhfingend und vollstiindig aufzufmden und zu un¬ 

tersuchen. Glciehzeitig entdeckte ich sporenhaltende Farnkraut- 

frUchte im Sphaerosiderit, und fand trefflich erhaltene Querschnitte 

der Rhachis einiger Fame. Aber noch waren keine Staarsteine in 

der Kohle und dem Kuhlensandsteine entdeckt, und um zu wissen, 

ob die Stamme baumarliger Fame in der Vonvelt ausschliessend 

dem Rothtodtliegenden angehoren, untersuchte ich von neuem alle 

mir zugiinglichen Sammlungen und die Fundgruben unserer Berg- 

werke selbst, und nicht lange, so entdeckte ich im Kohlensand- 

steine von Chomle den ersten Psaronius, den ich Psaronius radni- 

censis (s. Taf. XXXI.) nannte. Wie der erste wahre Psaronius 

gefunden war, so wurden im naehstfolgenden Jahre und im Jahre 

1843 unter den Triimmerhaufen des Steinbruchs zu Chomle auch 

noch Psaronius pulcker, Ps. arenaceus und carbonifer entdeckt, 

und ein ehemaliger Musaceiles als rinde- und wurzelloses Stamm- 

stuck eines Psaronius erkannt, und durch diese Analogic der Ver- 

steinerungen glaubte ich auch die innige Verwandtschaft der beiden 

Formationsglieder, nfimlich des Rothtodtliegenden und des Kohlen¬ 

sandsteines vollkommen bestatigt zu finden. 

Wenn man die im Kohlensandsteine enthallenen Versteine- 

rungen mit Textur sorgfaltig untersucht, so findet man, dass sie 

nur stets sehr fragmentarisch erhalten sind, dass die weicheren 

Gewebe grosstentheils zerstort sind, und ich habe selten mehre 

Zolle lange Stammstucke mit vollkommen erhaltenen Gefassen, und 

nur noch kleinere mit Zellgewebepartien angetroffen. Der Sand- 

stein , worin man deutliche Textur zu finden hoffen darf, muss 

feinkornig und ziemlich hart sein, denn im entgegengesetzten Falle 

war die Infiltration der Masse in die Gewebe der Pflanze un- 

mbglich. Ich habe auch bemerkt, dass die grossen weiten Treppen- 

gefasse fast stets sehr gut erhalten sind, wahrend die Zellen selten 

auf ein bis zwei Zoll Tiefe vollkommen infiltrirt sind, da ihre 

Wande wahrscheinlich der kornigen Infiltrationsmasse zu kraftigen 

Widerstand leisteten, und entweder zerstort oder comprimirt wur¬ 

den, und in Folge der Comprimirung findet man oft, und so zu sagen 

fast stets an einem derEnden der Versteinerung die ganze Masse 

in Kohle verwandelt, structures oder zerworfen. Man kann bei 

sehr aufmerksamer Betrachtung ferner an den Versteinerungen des 

Kohlensandsteines, und namentlich an den trefflich erhaltenen Exem- 

plaren von Chomle oder Radnitz, gewissermassen zwei Zeitmomente 

des Vorganges der Versteinerung beobachten, und deutlich unter- 

scheiden, ob die Pflanze dieser Versteinerung von dem sie um- 

hiillenden und durchdringenden Sandsteinmateriale plotzlich bedeckt 

wurde, oder ob sie friiher gefault und gerollt wurde, ehe sie in 

den Zustand iiberging, in welchem man sie fand. Im erstern Falle 

findet man oft die Substanz kaum verandert, sondera einfach ge- 

trocknet und gleichsam im Sandsteine eingelegt, und ich sail Schup- 

pen von Lomatofloyos, welche sich vom Muttergesteine losldsten, 

braun und durchscheinend waren, und welche swischen den beiden 

Hauten (der ausseren und der Snneren Wand der Schuppe) noch 

Reste vertrockneter, durch Chlorophyll grunlich gefarbter und mit 

Amylonkbrnchen vermischter Zellsubstanz (s. Taf. I. Fig. II- und 

12.) enthielten. Die Chlorophyllkbmchen waren zerfallen und im 

Aether bereits unloslich; die Starkmehlkbrachen aber zeigten noch 

Spuren der Schalenbildung gleich dem fast eben so grossen Kbrn- 

chen der Gerste, aber Jodlbsung farbte sie nicht mehr blau, son- 

dem rbthlich und spater braun. Die Oberhaut derselben Schuppe 

war vollkommen erhalten, und zeigte die Spaltbffnungen (Taf. L 

Fig. 10.) ausserst deutlich, aber an alien Schuppen, wo sich die- 

selbe vom Steine ablosen liess, loste sie sich beim Trocknen selbst, 

und zerfiel in kleine Fragmente, ganz so, wie es die Haul der 

zwei in demselben Steinbruche gefundenen Scorpioniden that. So 

vollkommen erhaltene Reste sind jedoch ausserst selten und ge- 

wohnlich klein und unansehnlich. 

Das Einhullen der Pflanzen durch die den Sandstein bilden- 
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den Stoffe sieht man auch selir deutlich an den noch aufrecht 

stehenden Baumstammen zu Chomle und Swina , welche ebenfalls 

nicht gerollt, sondern an der Stelle, wo sie einst wuchsen, be- 

graben warden. Einige derselben sind trefflich erhalten, vollig 

rund, mit deutlichen, im Gestein verfolgbaren Wurzeln und mit 

theilweise erhaltenen Aesten und Slattern. Ich sail ein trefflich 

erhaltenes, in der Mitte umgebrochenes Lepidodendron, dessen 

unterer Stamm ausgefiillt war, und dessen Krone in der am Bruche 

die Langsaxe des Stammes schneidenden Gesteinschichte verkohlt 

lag, mit zahllosen, vielfach verschlungenen Aesten und gut erhal¬ 

tenen Blattern. Andere solche stehende Stamme scheinen fruher 

abgestorben, ausgefault und nach und nach umhiillt worden zu 

sein, wahrend ihr oberes offenes Ende lange noch liber die sie 

bereits einhiillende Yersteinerungsmasse emporragte, und spater 

mit anderen, gewbhnlich ganz heterogenen Korpern, mit Pflanzen- 

und Thierresten, mit Gerolle und Mulm ausgefiillt wurde. Waren 

diese Stamme Saflgewachse, so fmdet man an ihrer Basis gewbhn¬ 

lich noch Reste ihres Holzcylinders, und dieser ist dann bei ent- 

sprechendem feinkornigem Versteinerungsmateriale fast stets treff¬ 

lich erhalten. Einem solchen Stamme verdanke ich die trefflich er¬ 

haltenen Reste von Diploxylon cycadeoideum (s. Taf. X.) u. v. a. 

Im zweiten Falle, wenn die Pflanzen vor der Petrificirung 

gerollt und lange Zeit gefault sind, so fmdet man nur wenige ihrer 

Organe zur Untersuchung, und noch seltener zur mikroskopische i 

Analyse geeignet. Gewbhnlich sind sie flach und comprimirt; sind 

es Saftpflanzen gewesen, so findet man selten ihren Holzcylinder 

oder andere Organe, oder diese sind so verschoben und compri¬ 

mirt, dass man oft weder ihre Stellung, noch ihre Form mit Si- 

cherheit ermitteln kann. Sie sind oft von anderen Pflanzenresten 

durchsetzt, aber sie enthalten fast nie eigentliche Eiiischliisse, wie 

sie die aufrechtstehenden Biiume so oft und so trefflich erhalten 

bewahren. Aber auch bei so schlecht conservirten Exemplaren ge- 

lingt es oft noch, Structurverhaltnisse zu ermitteln, und nur ge- 

rollten Stammstiicken von Stigmaria ficoides verdanke ich den gut 

erhaltenen Holzcylinder dieser Pflanze. Oft fmdet man ganze Lager 

von Pflanzentriimmern zwischen den Schichten des Kohlensandstei- 

nes, und diese leider selten vorkommenden Falle haben mir stets 

sehr gut erhaltene Fragmente geliefert. Aus solchen Trummer- 

anhaufungen sind mein hier abgebildetes leptoxylon und Heleran- 

gium, Psaronius arenaceus und Ps. radnicensis und Ps. musae- 

fonnis. Am ergiebigsten jedoch fiir mikroskopische Forschungen 

sind die kleinen Sphaerosiderite im Hiingenden oder im Liegenden 

der Kohlenflotze, und namentlich reich sind dieselben in Braz an 

fur mikroskopische Untersuchungen geeigneten Bruchstucken von 

Farnen und anderen Pflanzenresten der Secondar- und Flotzperiode. 

In diesen fand ich die hier abgebildeten schonen Querschnitte ber 

Blattsliele vieler Fame, und die Friichte einer Gleicheniacte, 

die ich Ckorionopteris nannte, welche im Querschnitte die Kapseln 

und darin die Sporen deutlich zeigen. Ich habe diese schonen 

Fragmente wahrend meiner deutschen und franzbsischen Reise so- 

wohl, wie alien mich zu Prag seit mehren Jahren besuchenden 

wissenschaftlichen Freunden gezeigt, und werde mich freuen, die¬ 

selben alien mich Besuchenden noch kunftig zeigen zu kbnnen. 

In Sphaerosideriten habe ich oft alle festeren Elementarorgano 

gefunden, und sowohl die Gefhsse, wie nuch die Zellen und doren 

Wande waren theilweise vollkommen erhalten. Bei Sclmoplcris 

radnicensis sah ich die lichtbraun verfiirbte Zellwand sich wah¬ 

rend des Gummirens aufrollen und ablbsen, und nur wenige Reslo 

derselben hafteten fest am Muttergesleinc. Fast eben so lorhielten 

sich bei dieser wie bei nndern Arten die Gefiisse. Im frischon 

Bruche fand ich die Gefiisswande der porbsen (s. Taf. LII. Fig. 6.7. 8.) 

sowohl, wie auch der Treppengefiisse (s. Taf. XV. Fig. 4.) vollkommen 

erhalten und fast stets gliinzend schwarz. An der Luft und oft schon 

wiihrend des Uiberziehens mit Firniss oder Gummilbsung lbsten sio 

sich jedoch ab, und ihr heller, oft braunliohor, oft knum gefflrbter 

Abdruck blieb auf dem Gesteine deutlich sichtbar zurtlck. 

Die hier fragmentarisch geschilderten Vorgunge sind von jenen 

bei der Verkieselung Statt gefundenen sicher verschieden gewe¬ 

sen, und da ich hier nicht beabsichlige, eine Theorio des Vor- 

ganges bei der Versteinerung zu schreiben, sondern nblhig fand, 

die Fundorte der hier zum ersten Mai beschriebenen Reste gennucr 

zu schildern, so glaubte ich auch gleichzeitig dem Forschor und 

Leser eine Schilderung des Zustandes, in welchem ich diese Reste 

gefunden habe, schuldig zu sein, und ich bitte, diese schwacho 

Schilderung als den guten aber sclnvachen Willen stall der krUf- 

tigeren That liebevoll aufzUnehmen. 

Naehdem ich den verehrten Lesern diese allgemeinen Arten 

ihrer Conservirung, ihres Schliffes und der Praparationsmethode 

fiir die Untersuchung behufs mikroskopischer Zeiclmung, und ihr 

Vorkommen gegeben habe, finde ich mich verpflichtet, auch die 

Methode der Zeichnung, die ich bei den hier angeschlossonen Ta- 

feln befolgte, in Kiirze zu bertihren, und einiger v/eniger Ieiten- 

der Grundsiitze zu erwahnen, welche bei Zeichnung miskroskopi- 

scher Objecle so oft vernachliissigt worden sind, und welche mil 

dem Mikroskop minder geubte Beobachler zu dem durehwegs ir- 

rigen Glauben veranlassten, „ ich zeichne meine Analysen ganz 

willkurlich gross, und stets grbsser, als man sie im Mikroskope 

sehen kbnne.“ 

Wie gross man die seheinbaren Bilder im Mikroskope sieht, 

und wie gross man behufs richtiger Darslellung dieselben zeich- 

nen muss, hat von alien Mikroskopikern von Handwork seit Hook 

keiner melir unlersucht, und nur Herr Ehrenberg hat bin und 

wieder wahrscheinlich dieselben Grundsktze befolgt. Ich habe in 

der Prachtflora der europiiischen Scliiminelhildungen gewagt, genau 

so grosse Bilder zu zcichnen, wie sio mir mein Mikroskop zcigt, 

und bin daruber vielseitig bitter getadelt worden, da die Tadler 

wahrscheinlich- sehr geringe optische Kenntnisse, und noch go- 

ringere Praxis im Gebrauche des Mikroskopes batten. 

Will man zwei gleich grosse Kdrper mit einander verglei- 

chen, oder beide gleich gross sehen, so muss man entweder die 

Grdsse der Sehwinkel, unter vvelchen man beide sieht, verglcichcn 

und reduciren, oder man muss beide in gleicher Entfernung voin 
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Auge, d. h. unler gleichen Sehwinkeln betrachlen. Will man nun 

ein mikroskopisehes Bild in seiner scheinbaren Grdsse messen, 

so muss man natUrlich die Entfernung des Gegenstandes vom 

Oculare und die Grbsse des Sehwinkeis kennen, oder, was viol 

bequemer ist, man vergleicht mittelst DoppeSsehen (Sehen mil bei- 

den Augcn) das mikroskopische Bild mit einem in gleicher Enl- 

fcrnung vom Auge gehalienen Massstabe, als es der zu betrach- 

lende Gegenstand selbst ist, und deckt die beiden Bilder gegen- 

seitig, wobei man mit geringer Uibung sehr leicht die Grdsse des 

Bildes am Massstabe ablesen oder sonst verzeichnen kann. 

Eine andere, viel einfachere Methode, die Mikroskopbilder in 

der gcsehenen GrOsse unmittelbar zu zeichnen, gab Herr Amici, 

und Herr Charles Chevalier zu Paris vervollkoinmnete diese 

Methode ausserordentlioh, und fertigte dazu eino Camera lucida, 

deren Gebrauch ioh Jedermann ganz unbedingt empfehlen kann, 

und die einige Uibung im Untersuchen sowohl, wie in der Anwcn- 

dung erfordert, aber dafiir den nicht sehr fertigen mikroskopischen 

Zeichner durch Brleichterung der Arbeit, durch deutliche Auffas- 

sung des Gegenstandes und treffliche correcte und gleich grosse 

Zeichnung hinreichend enlschadigt. 

Mit Hilfe des Boppelsehens und mit einer vom Herrn Che¬ 

valier gefertigten Camera sind die Grosszahl meiner Bilder ge- 

zeiclmet, und namentlich einer neuen Vorrichtuog an der letzte- 

ren, urn die Spitze des Crayons deutlicher zu sehen, verdanke 

ich viele sehr genau ausgefiihrte Abbildungen. So babe ich z. B. 

Anachoropteris pulckra (Taf. LVI. Jig. 2.) bei 45maliger Diame- 

tralvergrosserung gezeichnet, und die natiirliche Griisse, welche 

ungefiihr 1,5 P. Linden belriigt, ist nach demselben Etalon in mei- 

nem 67,5 Linien grossen, in demselben Durchschnitte gemessenen 

Bilde auch wirklich 45mal enthalten. So wurde Psaronius Zeidleri 

bei 45maliger Yergrosserung (Fig. 2. der Tafel XL.) gemessen, und 

die Zeichnung mit dem Durchmesser desselben Theiles in natttrli- 

cher Grosse, und mit der Yergrosserung bis auf 0,20 Linien cor- 

respondirend gefunden; so ist auch Chorionopieris gleichenioides 

(Taf. L1V. Fig. 12.) nur 97mal vergrossert gezeichnet, und gleich 

befunden worden, und bei Diploxylon cycadeoideim (Taf. X. Fig. 5.) 

babe ich die einzelnen Gefassdurchmesser mittelst mikromelrischer 

Messung und bei 60maliger Vergrdsserung mittelst der Camera 

gezeichnet,- fast vollkommen gleich gefunden. Bei heller Tages- 

und gnler Lampenbeleuchtung ist die Camera auch fur sehr dunkle 

opake Gvgenstiindc sehr brauchbar, obgleich sie bei opaken Ob- 

jecten keine sehr starke Yergrosserung zuliisst. Die Camera ist 

auch viel leichter anzuwenden, als der Sdmmering'sche Spiegel, 

und als das einfache Prisma, nur muss man bei ihrem Gebrauche 

einige Uibung im Beobachten sowohl, wie auch im Zeichnen haben. 

Zur genauen Zeichnung der Staarsteine, namentlich ihrer Wur- 

zeltheile, so wie zum Zeichnen der Lepidodcndra und allcr sehr 

symmetrisch gebauten Fragmente fossiler Pflanzen, bediene ich mich 

s.eit langer Zeit der Camera lucida ebenfalls, und ich babe nach 

mehr als sechzehnjuhrigem Zeichnen von Petrefacten die feste Uiber- 

zeugung gewonnen, dass jedes auch noch so trefiliche, aber ohne 

Camera gezeichnete Petrefactenbild, einem guten mit derselben ge- 

arbeiteten nachstehe, ohne die grossen Zeitersparnisse zu rech- 

nen, welche der Gebrauch der Camera gewahrt. Zugleich gewahrt 

die Camera noch den Vortheil, dass alle einzelne Partien in pro- 

portionaler Grosse gesehen und gezeichnet werden, ein Vortheil, 

der bei verschobenen, gequetschten und zerworfenen Petrefacten 

nicht zu iibersehen ist, und nebst der Richtigkeit der Zeichnung 

auch noch ausserordentliche Zeitersparniss gewahrt. 

Ich habe fiir nothwendig gefunden, namentlich fur dieses 

Buch eine Schilderung meiner Zeichnenmethode zu geben, und bin 

bereit, jedem mich besuchendem Naturforscher die Art und Weise, 

so wie die in meinen Hander, sich befindenden Originate zur Ver- 

gleichung zu zeigen. Aber in Bezug der in diesem Buche zu be- 

folgenden Terminologie berufe und verweise ich ganzlich auf meine 

„Skizzen zur vergleichenden Phytotomie vorweltlicher und jetzt- 

weltlicher Bamnstamme", indem ich nur wenige dort ausgespro- 

chene Ansichten abzuandern bewogen wurde, wie es Jedermann 

aus dem folgenden speciellen Theiie leicht ersehen durfte. Es han- 

delt sich hier nicht um eigene oder fremde Ansichten, nicht urn 

Rechthaberei oder Consequenz, nein, es sind nur durch Beobach- 

tung und Erfahrung gefundene Facta, welche mir jene Ansichten 

aufndthigten, und welche durch neue Erfahnmgen seit dem Drucke 

der oben erwahnten Abhandlung eher befestigt als abgeandert worden 

sind. Ich ftihle zu gut, wie schwierig, wie hypothetisch jede Art 

der Vergleichung der Pflansenreste der Yorwelt mitjenen derJetzt- 

welt ausfallen muss, ich betrachte auch dieses Studium seibst nur als 

ein rudimentares, und weiss, dass in fast alien Zweigen der in— 

ductiven Wissenschaften scheinbar fest begriindete Ansichten nach 

kaum zwei bis drei Jahrzehnten vergessen, oder wirklich in ihr 

wohlverdientes Nichts zersioben sind, wenn sie nicht gar das Un- 

glttck batten, zu frtthzeitig geboren zu sein. Ich weiss, dass die 

Petrefactenkunde durch ihre, ihr nothwendig innewohnenden vagen 

Formen eine Menge Menschen gewonnen und zahllose Hypothesen 

hervorgerufen hat, und bitte daher, meine hier gegebenen Ansich¬ 

ten nur als mir personliche anzurechnen, indem ich nie die Inten¬ 

tion habe, noch je haben werde, dieselbe als Hypothese oder als 

Wahrheit irgend demand aufdringen zu wollen. Wer je versucht hat, 

einzelne Gattungen einer Pflanzenfamilie der Jetztwelt phytotomisch 

zu vergleichen, der wird mit mir fiihlen, wie schwierig erst eine 

Vergleichung der armseligen Reste und Trttmmer der Yorwelt mit 

denFamilien, Gattungen, Arten und deren Organen jetztweltlicher 

Pflanzen sei, wo so viele, uns oft imbekannte Einfiiisse zu ihrer 

Entstellung beigetragen haben, wo man stets nur Reste einzelner 

Organe vor Augen hat, welche als pflanzliche Reste des grossen 

Vorlheiles entbehren, den die Organe des Tliieres gewahren, nam- 

lich nur an eine festbestimmle Stelle zu passen, und nur dahin 

geslellt werden zu konnen, wahrend die pflanzlichen Organe nach 

Spiralen geordnet, uberall hin passen, nberall stehen und gestcllt 

werden konnen, und man oft Stamm, Ast, Blatfc und Adventiv- 

organe zu verwechseln Gefahr Sauft. Aus diesen Ursachen halten 

wir auch alle Restauralionsversuclie mit vorweltlichen Pflanzen fur 
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hochst gewagt und nutzlos, ausser man hat das hochst seltene 

Gluck, eine einzelne Pflanze vollkommen oder doch sehr vollstan- 

digr aufzufinden. Dagegen lassen sich einzelne Organenreste trelT- 

lich vergleichen, und gewahren auch ziemlich gute Analogien mit 

Organen einzelner Pflanzen der Jetztwelt, wenn man nicht zu weit 

geht, oder gar vollige Gleichheit voraussetzt oder bedingt. Dieses 

rudimentiire Erscheinen der fossilen Reste nothigt daher den For- 

scher zu jenen beschwerlichen und ungewissen Vergleichungen, 

und der Freund der Wissenschaft wird aus diesen bereits erwiihn- 

ten und vielen anderen noch zu besprechenden Grlinden auch keine 

positiven Facta verlangen, sondern sich, wie der vergleichende 

Forscher selbst, mit bescheidenen Resultaten begnugen. Ich babe 

bisher nur zwei von den Petrefactologen befolgte Vergleichungs- 

methoden kennen gelernt, die ich nun oberflachlich beruhren muss, 

um die Griinde darzuthun, welche mich bewogen haben, die eine 

oder die andere behufs meiner zu machenden Vergleichungen zu 

wahlen. 

Die Vergleichungen, welche die Naturforscher mit den Pflan- 

zenresten der Vorwelt geinacht haben, wurden stets, sie mochten 

nun systematische oder nur organographische sein, durch zwei 

Annahmen geleitet. Die eine Partei glaubte, die fossilen Reste 

wurden sich in der Jetztwelt, namentlich in der reichen Tropen- 

vegetation wiederfmden lassen, und ihr fehlte ausser umfassenden 

organographischen Kenntnissen nicht der Mutli, solche Verglei¬ 

chungen wirklich zu wagen. Die andere zahlreichere und geist- 

reichere Partei aber erkannte bald, dass sie es mit Resten einer 

untergegangenen Welt zu thun habe, und viele Forscher dieser 

Partei glaubten nun oin- fur allemal, solche Vergleichungen seien 

unniitz, oder enthielten sich derselben. Nur eine kleine Zahl For- 

(s. Taf. XXIV.) dieser Pflanze mit Unrecht his Lobi betrachtet 

worden sind. Nun untersuchte ich aber die Oberhaut der Blatter 

selbst, und war erstaunt, Spaltoflnungen (s. 1. c. Fig. 2. 3. e. f) 

zu linden? deren Formen ich, und namentlich auch Herr Professor 

Mohl, bei keiner Palme bisher gesehcn hatten. Ich untersuchte 

zu diesem Zwecke alle mir damals in den reichen Gitrten zu Berlin 

und Prag, und im Jahre 1839 alle mir in Wien zugfingliohen 1c- 

benden Palmenarten, der in Herbarien aufbewahrten nicht zu gc- 

denken, aber vergeblich; ich fand keine ihr nnaloge Spnlttiflmmgs- 

form. Bald darauf wurde ich vom Gldcke begitnstigt, nn einem 

Exemplare der FlabeUaria im Ouerbruche die wirklich spiraligo 

Blattstellung zu bcobachten und Structuren ihres Stammes und 

Holzkorpers aufzufinden. Ein Holzcylinder ohne Markstrahlon, ohne 

mit den Gefassen untermischte Bastzellen und ausschliessend Trep- 

pengefflsse waren hinreichend, die Pflanze aus der Reilie der Pal- 

men, ja selbst aus der Reilie der Monokotyledonar - Pflanzen zu 

streichen, und ihr eine vbllig abgesonderto Stellung zu geheu. 

Viele ahnliche solche Fiille, namentlich die Vergloiclmng der Lc- 

pidodendra und Sigillarien hatten mich ahnliche Dingo gelehrt, und 

mich ausserst behutsnm geinacht und mich gelehrt, dass die cin- 

fache organographische Vergleichung' ohne systematischen Pomp 

wohl der einzige, wenn auch nicht fehlerfrcie , doch positivere 

Weg sei; da diese Art der Forschung sich fast ausschliessend auf 

Facta griindet, und fast aller Hypolhesen entbehren kann. Sie hat 

ihre grossen Schwierigkeiten, die nicht zu iibersehen sind, und 

theilweise ausser ihr liegen. Denn die Unvollstiindigkeil und ofl 

schlechte Conservirung jener Reste abgerechnot, ist die Phytoto- 

mie der Pflanzen der Gegemvart noch in der Kindheit, und bei 

dem Terrorismus der Sehulen und Meister selbst ist ihre Termi- 
scher wagten doch noch Vergleichungen mit den Pflanzen der 

Jetztwelt, aber nicht, um Gleichheit der Species oder der Gattun- 

gen zu ermitteln, sondern um die Reste der Vorwelt organogra- 

phisch oder systematisch richtig zu deuten. Auch diese Partei 

wurde von zwei scheinbar verschiedenen Principien beherrscht. 

Die Einen sahen als Endpunkt und Hauptzweck ihrer Studien die 

systematische Anordnung der Pflanzenreste der Vorwelt an; die 

Anderen begnugten sich cinzig und allein mit der Deutung der 

Organe, und machten jede Art systematischer Anordnung zu ihren 

secundaren Zwecken, nur um dem Wesen oder dessen Resten einen 

bestimmten Firmnamen zu geben, und dadurch zu bezeichnen, mit 

welchem Dinge sich ihre Vergleichung beschafligt habe. Sie sahen 

systematische Nomenclatur und Arrangirung nur in so fern als 

nothwendig an, als die Namengebung und Wiedererkennung des 

verglichenen Gegenslandes davon abhangt. Ich selbst habe mich 

zu dieser letzteren Secte offen bekannt, und werde von ihren An- 

sichten mich auch im Verlaufe dieser Arbeit leiten lassen, und 

habe, um eines Beispiels zu erwahnen, diese Art der Vergleichung 

als die wenigst hinderliche anerkannt, und sie bei FlabeUaria bo¬ 

ras si folia als treu und niitzlich befunden. Ich hattc schon fruh- 

zeitig erkannt, dass FlabeUaria borassifolia kein Folium palmali- 

fidum oder flabelliforme besitzt, sondern dass die einzelnen Blatter 

nologie in eine, ich sage bewundornswerthe Verwirrung gcbrncht; 

das Mikroskop ist in den Augen und Hiinden dor Mongo ein trd- 

gerisches, beirrendes Werkzeug, und Unglaubon, der Stempcl un- 

serer Zeit, hat eine bedauernswerthc Gehtlssigkeit der Beobachter 

hervorgerufen, welche mich veranlasst, keine fremde Beobachtung, 

die ich nicht selbst gesehen oder wiederholt, zu gcbrauchen, und 

keinen Widerspruch gegen die Beobachlungen anderer Forscher 

in mir aufkommen zu lassen, oder in dieses Buch aulzunehmen, 

damit ich wenigstens keinem Zeilgenossen mit Willen und Wissen 

entgegentrete, und ich bilte, das Uibergehcn der Ansichtcn Anderer 

mir weder als Mangel an Lileraturkunde, noch als Hofl’alirt aus- 

zulegen, und man verzeihe mir, wenn ich alle Vergleichungen, 

meine eigenen nicht ausgenommen, als zu frdhzeitige Versuche 

betrachte; denn ausser den oben bertihrten Schwdchen der Phy- 

totomie als Wissenschaft selbst, fehlt uns auch noch eine conse¬ 

quent durchgefiihrte Anatomic der Familien der Jetztwelt, wie es 

in der Zoologie und Comparaliv-Analomic Cuvicr, Meckel und 

Blumenbach liingst erkannten und durchfdhrton. 

Auch noch andere Hindernisse einer tdchtigen Durchfdhrung 

soldier Vergleichungen gibt es; diese liegen in der Art und Weise, 

wie bisher die Botanik selbst betricben wurde, und namentlich in 

der Form und Weise, in welcher die moisten naluriiislorischeh 



Reisenden die Pflanzen der Jetztwelt sammeSten und sammeln. Wir 

besitzen grosse Herbarien, aber tUchtige organographische Cabi- 

nette, wio ein solches unser verehrler Freund, Hr. Prof. Adolphe 

Brongniart, jetzt am Jardin des Plantes anlegt, fehlen fast 

allgemein, und daher riihrt die grosse Unbekanntschaft mit den 

tropischen Stammformen der Gewflchse, wo noch so manches Wun- 

derbare selbst zu entralhseln w&re, gdbe es viele so tiichtige Ge- 

lehrte, die so sammellen, wie mein unvergesslicher Freund, Herr 

Charles Gaudichaud, wodurch der Bau der Lianen u. v. a. 

so treu beleuchtet wurde: so wkren wir bald im Besitze eines 

reichen Materiales, urn organographische Vergleichungen lebender 

und fossiler Pflanzen mit Erfolg zu unternehmen. Diese Mangel 

bewogen mich, schon vor Jahren die auffallendsten und den, von 

mir genau gekannten fossilen Resten am meisten iihnlichenden 

Pflanzenformen der Jetztwelt fiir meine Zwecke zu analysiren und 

zu vergleichen, wohl fiihlend, dass solche Vergleichungen und 

DurchfUhrungen bei ineinen arinlichen Mitteln und meiner Stellung 

nicht zu publiciren sind; aber sie gewiihrten die Mdglichkeit, doch 

einzelne dieser Untersuchungen zu vollenden, wie jene iiber die 

Baumlarne der Vorwelt und iiber die Lepidodendra. 

Bei Vergleichung der lebenden und fossilen Pflanzen muss 

man Aelmlichkeil und Gleichheit strenge sondern, denn die letz- 

tere dUrfte bei Resten der Slteren Formationen, von denen ich 

hier tiberhaupt rede, wohl kaum nachgewiesen werden, und wenn 

ich in dieser Beziehung einstens die Lepidodendra mit den Sem- 

perviven, Sigillaria mit den Euphorbiacien, die Psaronien mit den 

Cyatheacden und Angioptenden verglich oder vergleichen werde, 

so war es nie meine Absicht, die Identitfit dieser Gruppen strenge 

nachzuweisen, sondern ich wollte sie ausschliessend nur mit den 

ihnen meiner Erfahrung nach fihnlichsten Gruppen vergleichen. 

Ich hbersah nie die Diflerenzen im Baue ihres Holzcylinders und 

ihrer anderen wesentlichen Organe, und mache hier nochmals auf 

die grossen Differenzen aufmerksam, welche die von mir unter- 

suchten Reste vorweltlicher Pflanzen zeigen. So sah ich bei den 

Gattungen Lomatofloyos, Sagenaria, Phillipsia, Calamoxylon, Lep- 

toxylon und bei Ueteranginm und Flabellaria stets einen vollig 

geschlossenen Holzcylinder, welcher keine Spur von Markstrahlen 

zeigt und wo zwischen den Gefiissen keine einzige Holzzelle ein- 

gelagert ist, wiihrend bei Sigillaria, Sligjnaria, Zamites und Cyca- 

dites, so wie bei Myelopitkys Markstrahlen vorhanden sind, und 

bei der letzten Gattung noch eine merkwiirdige Vertheilung des 

Markes selbst, so wie ein eigenthiimliches Abgeschlossensein der 

einzelnen Ringe des Holzcylinders vorhanden ist. Auch ist bei 

alien diesen Gattungen, mit Ausnahme dieser letzteren, der Bast 

vorhanden und so gelagert usid vertheilt, wie wir ihn bei den- 

selben analogen Familien der Jetztwelt, mimlich den Euphorbia- 

cten und Cgcadien sehen. Aber ich kenne bei den Pflanzen un- 

serer Periode noch keinen Holzcylinder, der ausschliessend aus Ge- 

fiissen olme alle Spur von Markstrahlen bestfinde, und diese ihnen 

einzig zukommendeEigenthumlichkeit vermochte mich, diese erstern 

oben genannlen Gattungen von denen mit Markstrahlen zu sondern. 

Die Gattung Diploxylon*') besitzt zweierlei Formen des Holz¬ 

cylinders, die sich, wie man oben sehen wird, jedoch ganz anders 

verhallen, als etwa der Spiralgefasskreis und der Holzkorper bei 

den Coniferen. Uiberhaupt sind, wie ich schon anderwarts be- 

merkte, die Organe vor- und jetztweltlicher Pflanzen in Besug 

ihrer positiven Lage nach wohl analog und parallel, in Bezug ihrer 

Ausbreitung, Gegenseitigkeit und ihres Volumens aber anders ge- 

staltet, die kleinen Gruppen vorweltlicher Coniferen, Cycadilen und 

Sigillarien ausgenommen, so zwar, dass man kiihn sagen kdnnte, 

die noch lebenden Familienglieder dieser letzteren drei Gruppen 

sind der Nachlass oder die Uiberreste und gleichsam die Binde- 

glieder einer langst verschollenen Pllanzenwelt, welche zur Zeit 

der Bildung der Steinkohlenformation den Erdball bedeckte, und 

die gleichsam, sowohl in Form als Geschlechtlichkeit, als erstarrte 

Eigenformen einer fremden, untergegangenen Pflanzenwelt in un- 

sere gegenwartige Vegetation hereinragen, daher die Abgeschlos- 

senheit ihrer Form, daher wohl ihre grosse Verbreitung und ihr 

oft so eigenthiimlicher Bau. 

Aber auch ein , obgleich minder erheblicher Umstand ver- 

dient erwahnt zu werden, namlich: dass die Pflanzen der Vorwelt 

in den auf uns libergekommenen, fiir anatomische Untersuchung 

tauglichen Resten eine gewisse auffallende Grijsse der Gefasse und 

eine fast stets ausschliessend vorkommende Form derselben, nam¬ 

lich Treppengefasse, zeigen , ein Umstand, der bei den fossilen 

Baumfarnen gleichgiltig, aber bei den Sagenarien, EiploxyUen, 

FlabeUarien, Sigillarien und Cycadeen von Bedeutung und auffal- 

lend ist, weil wir dieselben bei den verv/andten Formen der Jetzt¬ 

welt nicht finden. Was die Grosse der Gefasse bei den Pflanzen 

der Vorwelt anbelangt, so ist dieselbe nicht bedeutender, als bei 

unseren Tropenpflanzen; im Gegentheile besitzen diese letzteren 

oft noch grossere Gefasse, aber im Allgemeinen ist das innere 

Respirationssystem der Pflanzen der Jetztwelt viel geringer und 

viel zarter entwickelt, als bei den von uns gekannten vorweltli- 

chen Resten, und diese Pravalenz in der Grosse und Entwicklung 

stimmt sehr gut mit der vonElie de Beaumont nachgewiese- 

nen dichteren Atmosphere der Vorwelt und deren hoherer Tropen- 

temperatur, wie ich solche schon im letzten Hefte von Graf Ca¬ 

spar Sternberg’s Flora der Vorwelt physicalisch und geogra- 

phisch nachzuweisen versucht habe, iiberein. 

Aus diesen hier gegebenen kurzen Nachweisungen wird der 

aufmerksame Beobachter sehr leicht die Schwierigkeiten ersehen, 

welche sich bei Griindung der Gattungen fossiler Pflanzen und bei 

deren Unterordnung in Familien finden, und die zu besiegen bei 

der Unvollstandigkeit der fossilen Reste, und der noch sehr be- 

deutenden Unkunde der Anatomie und Organographie der meisten 

Familien der Jetztwelt, fast ausser der Ma'clit eines Naturforschers 

liegt, und hierin liegt der Unlerschied der Bildungsgesetze zwi¬ 

schen einer lebenden und einer fossilen Pflanzengattung, indem 

*) Diploxijton. Ein ncues Gcschlecht urweltlicher Pflanzen, s. Verhandlungen 

der Gesellsch. des v. Museums in Bohincn. Prag, lb40. pag. 20. Taf. 1. 



erstere nacli iliren Bluthen- uml Fruchtorganen den Linneschen 

Gesetzen: ^Inflorescentia maxime realis est differentia*, und^Fruc- 

tificationis partes saepius constantissimas diffcrentias submini- 

strantu gemass gebildet werden konnten und mussen, wahrend 

die fossilen Gattungen einzig und allein auf organograpliischc 

oder anatomische Kennzeichen der Vegetationsorgane gegriindet 

werden konnen, und hiebei der Linne’sehe Satz: „ Differentia 

omnis e numero, figura, proportione el situ variorum plantarum 

partium necessario desumaturu, seine natiirlichste und weitesle 

Anwendung finden muss, und wenn die Petrefactologen ihre Gat- 

tungsmerkmale von einzelnen Stamm- oder Blattrudimenten ent- 

lehnen, so kann man ihnen, und fur diesen notlnvendigen Gebrauch, 

folgende zwei Grundsatze Linne’s zurufen: „Trunci notae diffe- 

rentias saepe optimas eduntu — et „Folia elegantissimas natura- 

lissimas differentias exhibent*, und fur die Unterscheidung der 

Arten gilt das schon bfters von mir ausgesprochene Gesetz: Jede 

naturhistorische Species ist von der benaehbarten 

naturhistorischen Species imBaue ihrer Organe iiber- 

baupt und aller sie constituirenden Elemental*ore:ane 

verschieden. 

In Hinsicht der Bildung der Familien bemerke ich, dass diese 

eigentlich dock denselben Merkmalen ihre Charakteristik verdan- 

ken, wenn nicht ausserordentliche Analogien zur Unterordnung 

der fossilen Reste in jetztweltliche Familien auffordern, wie dieses 

der Fall ist bei den Cycadken, Marattiacien, Gleickeniacien und 

Schheaceen. Ich sah mich gendthigt, auch eine kunstliche Fainilie 

zu schaiTen, welche die Reste der Rhachisformen vorvveltlicher 

Fame umfasst, und welche eines Tages, wie ich schon oben 

bemerkte, in viele andere theils jetzt lebende, theils fossile Fami¬ 

lien zerfallen muss, vielleicht schon bald, wenn unser werther Freund 

und College, Herr Prof. Carl Presl, seine schone Arbeit iiber 

die Querschnitte der Rhachis lebender Fame beendet haben wird. 

Die von inir hier als Palmen beschriebenen Pflanzenreste ge- 

horen gewiss vielerlei Familien der Monokotyledonen an, nament- 

lich den Bromeliacien, Liliaceen, Yuccien und Palmen. Die von 

mir als Rhizonium beschriebene Monokotyledonen-Wurzel habe ich 

nur vorlaufig zu den Orchiden gestellt, ohne mich durch sehr 

triftige Griinde von der Richtigkeit dieser Stellung iiberzeugt zu 

haben, und wenn ich Lilia Unger, zu den Zygophylleen stelle, 

und sie mit dem Stamme von Zygophyllum coccineum und mit 

Stammen der Bignoniaceen, Malpighiaceen und Sapindaceen ver- 

gleiche, so bilte ich, dieses nur als das, was es ist, als einen 

einfachen Versuch, behufs einer Vergleichung gethan, zu belrach- 

ten, und jede andere mir daruber gegebene Aufkliirung wird mir 

angenehm sein. 

Ehe ich zur wirklichen Beschreibung der hier von mir ab- 

gebildeten fossilen Pflanzen schreite, sei es mir erlaubt, einige 

mehr oder weniger iibersichtliche Noten, behufs der Verdeutlichung 

der hier bezeichneten Pflanzenfamilien, zu geben. 

Die Sagenarieae sind aus einer Reihe von Gattungen gebildet, 

deren Hauptcharakter in der Abwesenheit der Markstruhlen bei 

einem geschlossenen Holzcylindcr besteht. Der Ilolzcylinder dieser 

Gewachse ist ringfbrmig, juisschliessend aus Treppengefdssen be- 

stehend, ohne eingestreute Holz- oder Bastzellen, und einen gros- 

sen, centralen Markcylinder umschliessend, welcher die Eigenthiim- 

lichkeit hat, zu den Blattern keine die Gefassc begleitenden Mark- 

strahlen abzugeben, und der nur bei der slots dichotomen, sellener 

spiraligen Theilung in Aesle sich selbst theilt, und so gleichsam 

in die einzelnen Stammtheile direct Ubergeht. Die von mir dieser 

Familie untergeordneten Gattungen sind folgendo seeks: i. L0- 

matofloyos Ca.; 2. Phillipsia Presl; 3. Sagenaria Brongn.; 4. Ca~ 

lamoxylon Ca,; 5. Leptoxylon und 6. Hetcrangium. Ob noeh Aspi- 

diaria Presl, Bergeria Presl, Ulodcndron L. et ll. und Megapliy- 

tum Artis hierher gehdren, mussen kiinftige Untersuchungen erst 

zeigen. 

Die Diploxyleae, die ich schon im Jahre 1840 in den Ver- 

handlungen des bdlnnischen Museums, p. 25., defmirtc, zeichnen 

sich durch die Doppelform ihres Holzcylinders aus, welcher gleich¬ 

sam aus zwei Schichlen besteht, deren innere eine andere Geftiss- 

anordnung und daher gleichsam eine andere Textur besitzt. Die 

einzige hierher gehdrende Galtung Diptoxylon stammt aus der 

Sleinkohlenformation von Chomle in Bdhmen. 

Die Flabellariaeae, aus Flabellaria borassifolia Sternberg ge¬ 

bildet, iihneln sowohl im aussern Habitus der Aletris oder den 

kleinen Dracaena-Arten, z. B. Dr. mauriliana und Dr. ferrea, und 

im innern Baue den Coniferen, vorzuglich der Gattung Dammara, 

aber ihr Holzcylinder ist ringfdrinig, markstruhlenlos, und um- 

schliesst einen grossen Markkdrper, und die Blatter besitzen ge- 

rade Nerven, wie die Blatter vieler Palmen, aber die Blattoberhaut 

und die Spaltbflnungen sind ganz anders gebaut, als man sie bei 

den Coniferen und den Palmen bis heute gefundon hat. 

Die Sigillariaeae iihneln sowohl im aussern als innern Baue 

den Euphorbiact’en am meisten. Sie besitzen einen iilmlichen IIolz- 

und Markcylinder, Markslrahlen fur die Blatter, Markstreifen filr 

die Aeste und eine facetlirle Oberhaut, deren Blatltrager eben- 

falls aus einem Blatlpolster besteht, mit der Blattnarbe, welche 

auf ihrer Flache die drei horizontal slehenden Blattnorven-BUndel 

zeigt, wie man sie bei vielen saulenstiimmigen Euphorbiuceen 

sielit, oder ihre Aussenlluche ist mit mehr oder minder spiralig 

gestellten warzenfdrmigen Blaltnarben beselzt, ganz analog den 

Bluttnarben der Euphorbia atropurpurea. Von Aussen ist bei den 

fossilen Arten der Holzcylinder mil einem starken Rindenmarke 

umgeben, gleich den Euphorbiacten, welches eberifaIJs von den 

zu den Blattern laufenden Gefassbtindeln durchzogen wird. Die 

hierher gehdrenden Gattungen sind Sigillaria Brongn., Stigmaria 

Br. und wahrscheinlich auch die Gattung Myelopithys, deren eigen- 

thiimlichen Bau ich spaler vielseitig zu erdrtern und zu vergleichen 

bemiiht sein werde. 

Die Cycadien dhneln den Cycadien der Jetztwelt ausser- 

ordentlich, sowohl in Bezug ihres innern, als ihres iiussern Stuniui- 

baues. Sie sind die fast einzige Familie, welche <lurch die Unler- 

suchungen englischer Nalurforscher ausserordentlich genau gekamit 
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ist. Ids habe bier eine einzige Art zu betrachten, die iiberdiess 

kein sebr hohes Interesse gewiihrt. Es sind bisher zwei fossile 

Gattungen bekannt, namlich: Zamites und Cycadiles. 

Uiber die Falmae babe icb schon oben gesprocken, sie abneln 

den lebenden in so fern, als sie ebenfalls isolirte Holzbiindel bieten; 

aber unsere Kenntnisse der Hdlzer der fossilen sowobl, als der 

lebenden Palmen sind noch zu gering, urn die fossilen Reste in 

brauchbare Gruppen zu sondern, obgleich fUr comparative For- 

schungen das treffliche Werk Herrn Hugo Mold's vorliegt. 

Aus der Klasse der Fame babe ich hier nur Pllanzenreste 

von wenig Familien zu betrachten, und hier finde ich zwischen 

den fossilen Resten und den lebenden Arten eine viel grbssere 

Aehnlichkeit des Baues, als bei den bisher betrachteten. Nament- 

lich sind die Maratliaeeae der Jelztvvelt init den Psaronius-Arten 

der Vorvvelt so verwandl, dass ich nicht wage, diese letzteren 

als cine gesonderte Fainilie aufzustellen, wie es andere Natur- 

lorschor versucliten, indem ich zwischen dem Baue der Angiopteris 

und dem Baue eines Psaronius kaum zu definirende Unterschiede 

iinde, wie Jedermann klar wird, wenn man unsere Tafeln XXIX. 

XXXII. XLII. XLIV. u. a. m. mit den lebenden beiden Angioptcri- 

dc,n auf Taf. XLV. vergleicht; hier ist Holzkorper, Rinde und 

Wurzcln hochst analog gcbaut, so dass es fast sclnver ist, die 

Psaronius-Avlcn als Gattung von Angiopteris zu trennen. 

Die Protoptcrideen, von denen ich nur die beiden Gattungen 

Zippea und Protoptcris kenne, zeichnen sich durch die Regel- 

massigkeil im Baue ihres Holzcylinders und durch die grossc 

Aehnlichkeit mit den Stammen unserer Cyatheacten aus; aber sie 

unterscheiden sich hinlttnglich durch die Blattnarben am Stamme von 

alien von mir gesehenen jetztlebenden Baumfarnen. Leider sind von 

diesenletzten beiden Familien keine Wedel undkeine Fruchtbekannt. 

Die Gleicheniaceen habe ich in der Vegetationsepoche der 

Steinkohlenformation durch zwei gut erhaltene Fragmente der 

Gattungen Hawlea und Chorionopteris aufgefunden, und bei der 

ersteren sind die Spuren der FrUchte, bei der letzteren aber deren 

Durchschnitt und die Sporen in den ICapseln selbst treSTlich erhal- 

ten. Beide Gattungen stammen aus dem Kohlensandsteine und sind 

daher viel schwieriger zu untersuchen, als die von Zenker ent- 

deckte bewundernswerthe Scolecopteris, welche mit Pkialopteris 

Presl, laccopleris Presl und Asterocarpus Goepp. die anderen 

Glieder dieser von Herrn Prof. C. B. Presl mit „Gleicheniaciies“ 

bezeichneten Gruppe bilden. 

Die Schizeaceen sind durch die Gattung Senftenbergia in 

der Vorvvelt ebenfalls repriisentirt, und ich war so glucklich, dieses 

ein einziges Mai vorgefundene Farnkraut mit trefflich erhaltenen 

Fruchten darstellen zu konnen, wodurch jeder Zweifel ttber seine 

Verwandtschaft mit den Aneimien der Jetztwelt hinwegfallt. 

Dass die Rhackiopteridten eine kiinstliche interimistische 

Gruppe sind, habe ich schon frfiher gesagt, und kann sie daher 

hier iibergehen. Sie bilden eine kiinstliche Abtheilung, welche ich 

ausfiihrlich abhandeln werde. Eine ahnliche interimistische Fainilie 

sind die Phthoropterideae, welche nach gluckliclier Auffmdung 

vollstiindiger Reste dieser Gruppe in ein wohlverdientes Nichts. 

zerfallen muss, und die wir nur aufstellten, urn den dazu geziihl- 

ten Resten einen Platz anzuweisen. Die Familien der Zygopkylleen, 

Protopterideen und Diplotegiaceen haben wir nur nach reiflichster 

Uiberlegung und Durchforschung des ims zu Gebote stehenden 

Materiales in diese Blatter aufgenommen, und namentlich durfte 

die Gattung Diplotegium, in Bezug ihres Rindenbaues und Holz- 

kbrpers, alle Aufmerksamkeit verdienen. 



V e i* s u c It 

cliemisclier Analysen einiger Holzverstemerungen, 
von 

Clemens Baeliofen von Eelit 

INfichis liegt dem denkenden Menschen wohl so nahe, und 

nichts kann fur ihn interessanter sein, als das Studium der ilm 

umgebenden Natur. Schon so lange Menschen sind, wurden auch 

die Naturstudien betrieben, und es ist natfirlich, dass immer die 

spateren Generationen, welche die Erfahrungen der vorhergegan- 

genen benutzen konnten und beniitzten, das Feld ihrer Studien 

erweiterten. So hat sich auch namentlich das Studium der Pflanzen- 

kunde in neuerer Zeit zu einer ausserordentlichen Hdlie empor- 

geschwungen, und es gewinnt noch besonders dadurch an Inter- 

esse, dass man namentlich in neuester Zeit versuchte, das Studium 

der jetzigen Pflanzenwelt mit dem der vorweltlichen zu verbinden. 

Der Zustand, in vvelchem sich uns grossentheils die vor¬ 

weltlichen Pflanzen darstellen, macht es sehr wohl moglich, uns 

zur theilweisen Erlauterung ihrer Eigenschaften der Chemie zu 

bedienen, und wir wollen versuchen, in wie weit wir uns Auf- 

klarung vieler sich uns darstellender Fragen geben kdnnen. 

Bei Betrachtung der Versteinerungen der vorweltlichen Pflan¬ 

zen kommt wohl unwillkiirlich der Gedanke, wie diese Pflanzen 

in den Zustand gekommen sind, in dem sie sich uns darbieten. 

Schon viel ist fiber diesen Gegenstand gedacht und geschrieben, 

und fortwahrend ist er noch eine Aufgabe, an deren Ldsung sich 

die tiichtigsten Naturforscher gemacht haben, und die durch viele 

gliickliche Hypothesen und Versuche schon sehr wahrscheinlich 

geworden ist. Der Weg, auf welchem ein grosser Theil der Ver¬ 

steinerungen der vorweltlichen Pflanzen mag entstanden sein, diirfte 

wohl im Allgemeinen sich gleich geblieben sein, wenn auch die 

einzelnen Umstande sich nach den Eigenschaften der Korper, welche 

versteinernd auftraten, richten mussten. Wir wollen nun versuchen, 

uns den Gang einer Versteinerung zu versinnlichen. 

Wenn die Auflosung einer Mineralsubstanz einen Korper aus 

der Pflanzenwelt, z. B. ein Stiick Holz durchdringt, d. h. seine 

Porcn ausfiillt, und die Mineralsubstanz sich nun aus irgend einer 

Ursache in dem eingenommenen Raume in fester Form ablagert, 

so entsteht ein Korper, der von einer Mineralsubstanz durchdrun- 

gen ist, und daher schon Iialb der anorganischen Welt angehdrl. 

Denkt man sich nun ferner, dass die noch vorhandenen or^ani- 
© 

schen Bestandtheile durch irgend einen Process fortgeschaflt, und 

die so entstandenen Raume wieder durch eine sie vicarirende Mi¬ 

neralsubstanz ausgefiillt werden, so erhalt man einen Korper, wel- 

cher in Folge seiner Entstehung nebeu seinen anorganischen Be- 

standtheilen die Form und Structur des Holzes muss beibehalten 

haben, aber auch nur diese, indem seine Bestandtheile vollstundiff 

ausgewechselt sind; und einen solchen Korper nennt man, wie- 

wohl unrichtig, eine Versteinerung, da doch seine urspriinglichen 

Bestandtheile nicht in Stein verwandelt, sondern nur durch Mineral¬ 

substanz ersetzt odor vicarirt sind. 

Mir linden nun Versteinerungen, die durch Verbindungen 

von Eisen, Thonerde, Kalkerde, Magnesia, Kieselcrde u. s. w. her- 

vorgebracht sind, in denen die genannten Korper zum Theil ein- 

zeln, zum Theil gernischt in regehnassigen, schdnfarbigen Gruppen 

abgelagert sind. Hieraus geht hervor, dass in then dem Masse, 

als die Anzahl der versteinernden Stofle und ihre verschicden- 

artige Ablagerung zunahm, der Versteinerungsprocess complicirt 

werden musste. Wenigstens mussten statt der angefuhrten zwei 

Perioden mehrere Statt haben. Wahrscheinlich waren diese zwei 

Oder mehrfachen Perioden auch nicht immer so scharf getrennt, 

woraus sich auch erklaren Iitsst, dass bei den meisten Versteine¬ 

rungen sich ein B es tan d theil als in alien Theilen derselben 

vorkonunend vorfindet, wahrend andere Bestandtheile mehr getrennt 

und abgegrenzt sich zeigen. Dieses zeigt sich z. B. sehr deullich 

bei Psaronius Zeidleri und Psaronius aslcvolitkus. Beide enthal- 

ten durchaus Kieselerde, aber in den unter sich streng gesonder- 

ten farbigen Theilen neben Kieselerde auch Eisen - und Man- 

ganoxyd. 

Je nachdem sich die im Versteinerungs-Processe befindlichen 

Korper in einem grbssern oder geringern Grade der Auflosung 

2* 
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bel'anden, mussleri auch die grossern oder kleineni, urspriinglich 

nicht vorhanden gewesenen, durch Maceration, partielle Faulniss, 

Moder oder auf andre Weise entstandenen Hohlungen sowohl der 

einzelnen Elemenlarorgane, als auch der organischen Gewebe von 

Mineralsubstanzen ausgefullt werden, woher es denn auch erklar- 

lich ist, warum bei vielen Versteinerungen einzelne Theile aus 

deutlichen Krystallen bestehen, oder deutliche Krystalldrusen ein¬ 

zelne Zellraume sowohl, wie Hbhlen der Organe erfullen. Aus 

eben diesem Grunde kann man auch erkliiren, warum in einigen 

Versteinerungen einzelne Mineralsubstanzen so scharf getrennt vor- 

kommen. Die noch festeren Bastandtheile der organischen Kbrper 

mussten sich gegen die schon zum Theil zerselzten Salzlbsungen 

wie Filler verhalten, die nur die dunnflussigeren Theile der ver- 

steincrnden Subslanzen in ihre innern Poren aufnahmen, wahrend 

die ausgeschiedenen Kbrper, wie Eisenoxydhydrat, Thonerdehydrat 

u. s. w., in den niehr aufgelockerten, durchbrochenen oder theilweise 

zerstorlen Massen der organischen Kbrper zuriickbleiben mussten. 

Als weitere Aufgabe stellt sich nun die Frage, wie konnten 

die zur Versteinerung dienenden Substanzen in die Korper drin- 

gen, deren Elemenlarorgane sie ausfullen sollten? Am wahrschein- 

lichsten ist wohl, dass die Mineralsubstanzen in der Form vbn 

Salzen in Wasser gelbst auftraten, wenn man nicht gerade an- 

nehmen will, dass in der Vorwelt andere auflosende Mitlel vor¬ 

handen waren, wie jetzt; welches anzunehmen, streng genommen, 

gar nicht einmal noting ist, wenigstens so lange, als die jetzt 

herrschenden Naturgesetze gelten. 

Es ist bekannt, dass die Kieselerde in vielen Mineralwassern, 

durch Kohlensaure gelost, enthalten ist, und oft in bedeutenden 

Mengen, woraus sie sich naeh Verfluchligung der Kohlensaure 

wieder abscheidet. Ferner sind bekannllich alle basischen Verbin- 

dungen von Kieselerde mit Alkalien in Wasser loslich, aus wel- 

chen Losungen die Kieselerde durch Kohlensaure ausgeschieden 

werden kann. Wenn man die Aufldsung von Kieselerde in einer 

Saure, z. B. Chlonvasserstoflsaure, stehen liisst, so scheidet sich 

nach und nach die Kieselerde als Hydrat grosstentheils ab. Wird 

dann das abgeschiedene Kieselerdehydrat auf einem Filter gesam- 

melt und der Einwirkung der Lull ausgesetzt, so wird diese Masse 

innerhalb eines Jahres so fest, dass sie ahnliehe Eigenschaften wie 

der Feuerstein zeigt; mithin die Kieselerde das Hydratwasser ver- 

liert und aus dem gelatindsen in einen festen, compacten Zustand 

ubergeht. 

Ferner linden sich in den Versteinerungen haufig Eisen- 

Verbindungen. Das Eisen kommt in der Natur haufig an Schwefel 

gebunden, als Schwefeleisen vor, woraus sich unter Einwirkung 

von Lull und Wasser das leichtlosliche sclnvefelsaure Eisenoxydul 

bildet, indem es sich ganz einfach oxydirt, welches wieder durch 

Stehen an der Lull in schwefelsaures Eisenoxyd veriindert wird, 

wodurch ein Theil Eisenoxyd als Hydrat ausgeschieden werden 

muss. Letzteres lindet nun in einem weit hoheren Grade Statt, 

wenn die Sclnvefelsaure unter Einwirkung eines organischen Kor- 

pers zugleich zersctzt wird. 

Ferner findet sich Eisenoxydul an Kohlensaure gebunden in 

grosser Menge im Spatheisenstein und Spharosiderit u. s. w. 

vor, welches Salz in kohlensaurem Wasser loslich ist, und sich 

im aufgelosten Zustande leicht durch den Einfluss der Luft ver- 

andert, indem sich entweder die Kohlensaure verfiiichtigt und 

dann sich das einfach kohlensaure Eisenoxydul abscheidet, oder 

zugleich eine hohere Oxydation des Eisenoxyduls Statt findet, wo 

sich dann Eisenoxyd als Hydrat niederschlagt. 

Andere Bestandlheile der Versteinerungen machen ferner 

Verbindungen von Kalk, Magnesia, Thonerde und Mangan. Die Ver- 

bindungen dieser Substanzen mit Schwefelsaure sind im Wasser 

loslich, welche Losungen sich in Beruhrung mit organischen Kbr- 

pern zersetzen, indem sich die Schwefelsaure serlegt, wo dann 

der Schwefel sich mit dem Wasserstofie des zum Theil zerlegten 

Wassers zu Schwefelwasserstoff verbindet, der freigewordene Sauer- 

stoff aber zur Oxydation des Koblenstolfs der organischen Sub- 

stanz zu Kohlensaure dient, welche sich dann, wenn Kalk oder 

Magnesia vorhanden ist, mit diesen verbindet, oder bei Gegenwart 

von Thonerde entweicht, welche letstere sich nun als Hydrat ab¬ 

scheidet. 

Die genannten kohlensauren Erden sind, wie das kohlen¬ 

saure Eisenoxydul, in kohlensaurem Wasser loslich und scheiden 

sich aus dieser Ldsung durch Verdampfung der Kohlensaure wie¬ 

der aus. Die Zerlegung der schwefelsauren Salze durch organi- 

sche Kbrper liisst sich ubrigens auch sehr leicht zeigen. Gibt man 

die wiisserige Losung eines solchen Salzes, z. B. des Gypses, in 

eine Flasche und verschliesst diese mittelst eines Korkstbpsels so, 

dass die Fliissigkeit mit dem Stopsel in Beruhrung ist, und liisst 

man nun die Flasche einige Zeit hindurch stehen, so wird man 

beim Qeffnen derselben einen deutlichen Geruch nach Schwefel- 

wasserstolf bemerken, und in der Flasche hat sich ein Kiederschlag 

von kohlensaurem Kalk gebildet. 

Es ist nun noch ein anderer Weg denkbar, wie die Bildung 

der festen Ablagerungen bei Versteinerungen vor sich gegangen 

sein kann. Wenn niimlich die Auflosung eines Mineralsalzes einen 

Kbrper durchdrungen hat, und es tritt nun nachtraglich eine andere 

Salzlbsung in eben diesen Kbrper, so kbnnen die Salzlbsungen so 

beschaflen sein, dass sich entweder ein unlbslicher Niederschlag 

bildet, in welchem Falle dann das andere neu gebildete Salz wie¬ 

der verdrangt wird, oder dass zwei Niederschlage in den Kbrpern 

zuriickbleiben. Man kann letzteres sehr belehrend an noch leben- 

denPHimzen darthun. Wenn nach Boucherie ein imWachsthum 

begriflener Baumstamm, z. B. ein Ahorn, am untern Ende abge- 

sclmitten, ihm ein Theil seiner Krone gelassen und er mit dem 

untern Ende in eine gehbrig verdiinnle Salzlbsung gestellt wird, 

so dringt die Salzlbsung bis in die feinsten und aussersten Theile 

des Baumes. Stellt man ihn nun so getriinkt in eine gutgewahlle 

andere Salzlbsung, so dringt auch diese in den Stamm und bildet 

darin unter passenden Umslanden Niederschlage, deren Farbe man 

nach Wahl der Salzlbsungen beslimmen kann. Ja es reicht schon ein 

am untern Ende des Baumstammes horizontal geinachter Einsclmitt 
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hin, uni durch Zufiihren einer Salzlbsung das Aufsaugen derselben 

zu bewirken. Diese Facta konnten vielleicht einen Fingerzeig ge- 

ben, wie die ganzen Farnbiiume, welche wir jetzt noch auf ihren 

Wurzeln stehend linden, in den Zustand der Versteinerung ge- 

kommen sein mogen. 

Aehnlicae Versuche, wie Boucherie mit lebenden Pflan- 

zen, haben Professor Buchner und Baron von Eichthal in 

Miinclien mit schon verarbeitetem Holze gemacht. Sie impragnirten 

z. B. Bachschindein zuerst mittelst Luftdruck mit holzessigsaurem 

Eisen und darauf mit basisch kieselsaurem Kali (Wasserglas). Es 

bildete sick nun im Innern des Holzes ein Niederschlag von kie¬ 

selsaurem Eisenoxydul, Kieselerde und Eisenoxyd, so dass die 

Schindeln ganz von Mineralsubstanz durchdrungen waren. 

Es bedarf nun wohl keiner Erwiihnung, dass die Natur in 

viel langerer Zeit und oft unter Mitwirkung eines enormen Druckes 

solche Durchdringung einer organischen Substanz mit einer an- 

organischen und dieselbe spater versteinernden viel vollkommener 

biiden kann, als dieses bis jetzt auf kiinstlichem Wege zu errei- 

chen moglich war. Jedoch beweisen auch oft im Innern der Ver- 

steinerungen iibrig gebliebene Reste des organischen Kbrpers, dass 

der Austausch der Bestandfheile meistens nur unvollkommen vor 

sich gegangen ist. Oft ist es nicht schwer, diese organischen Biber- 

bleibsel des versteinerten Kdrpers nachzuweisen. Gluht man kleine 

Splitter soldier Versteinerungen in der Oxydationsflamme vor einem 

Ldihrohr, so werden diese Splitter, welche gewohnlich von der 

ausgeschiedenen Kohle dunkel gefarbt sind, entfarbt. Oder aber 

besser, man gibt in einen Platintiegel gestossenen Flussspath, 

fullt ihn darauf fast ganz mit Wasser und hangt an einem Platin- 

drahtchen einen Splitter von der Versteinerung hinein; endlich 

giesst man so viel Schwefelsaure hinein, dass eine gelinde Ent- 

wickelung von Flusssaure entsteht. Natiirlich muss man sich sehr 

gegen die giftigen Wirkungen der Flusssaure schutzen. Nach eini- 

gen Tagen hat sich der Splitter aufgelost und es sind dann ein- 

zelne Reste organischer Substanz, wenn diese iiberhaupt vorhan- 

den war, iibrig geblieben. Auf diese Art lasst sich organische Sub¬ 

stanz nachweisen bei Psaronius Zeidleri, Psaronius aslerolilhus, 

Psaronius radnicensis, Diploxylon cycadeoideum u. a. m. 

Wir wollen nun beispielsweise einige Analysen von Verstei- 

nerungen anfiihren. Es liegt in der Natur der Versteinerungen, 

dass man nicht wohl mit Vortheil quantitative Analysen derselben 

machen kann, da die Massen der Versteinerungen an und fur sich 

oft ganz ungleichniSssig sind, man daher, je nachdem man ein 

Stuck aus der Mitte oder einem andern Theil der Versteinerung 

untersucht, ganz verschiedene Resultate erhalten muss. Wir mus- 

sen uns mithin mit einer qualitativen Analyse begnugen. Hier folgt 

in Kurzem der Gang der Analyse. Diejenigen von den weiter unten 

angefiihrten Versteinerungen, welche als vorzuglichsten Bestand- 

theil Kieselerde enihalten, mithin sich in gewbhnlichen Sauren 

nicht wohl aufschliessen lassen, wurden fein gerieben, mit koh- 

lensaurem Natron gut gemengt in einem Platintiegel mittelst eines 

kleinen Ofens einer ziemlich starken Rotbgluth ausgesetzt, und 

nach dem Erkalten mit Chiorwasserstoffsaure zerlegt. So biiden 

sich losliche Chlorverbindungen, und die Kieselerde scheidet sich 

gelatinirend zuin Theil aus. Zur vollstiindigen Abscheidung der 

Kieselerde wird die ganze Masse bis zur staubigen Trockene in 

einem Porzellan-Tiegel abgedampft, hierauf mit etwas Chlorwasser- 

stoffskure befeuchtet auf einem Filter gewaschen. Die Kieselerde 

bleibt hier als weisses Pulver zurUck, die Chlorverbindungen aber 

losen sich auf. Zur weitern Untersuchung derselben setzte man 

SchwefelwasserstofTwasser zu; es bildete sich kein Niederschlag, 

mithin konnten von den gewbhnlichen Metallen nur Mangan, Eisen, 

Kobalt, Nickel oder Zink anwesend sein. Der Niederschlag wurde 

abfiltrirt, ausgewaschen und mit ChlorwasserstolFsiiure aufgelost. 

Mit Aetzammoniak wurde nun Eisenoxyd und Thonerde gefallt; 

dann durch Abfiltriren dieses Niederschlages und Kochen mit Aelz- 

kali loste sich die Thonerde wieder auf, und Eisenoxyd blieh auf 

dem Filter zuriick. Die Thonerde wurde aus der Lbsung mit Aetz- 

kali durch eine Lbsung von ChlorwasserstolF- Ammoniak wieder 

ausgeschieden. Die Lbsung, aus der durch Aetzammoniak, Eisen 

und Thonerde abgeschieden war, wurde von neuem mit Schwefel- 

wasserstofF- Ammoniak untersucht, und ein fleischfarbiger Nieder¬ 

schlag zeigte die Anwesenheit von Mangan an. Zink Fand sich 

keines vor und eben so wenig Kobalt und Nickel. 

Die durch SchwefelwasserstofF- Ammoniak von den Melall- 

verbindungen befreite Lbsung, welche nun noch Erden enthalten 

konnte, wurde mit kohlensaurem Ammoniak versetzt. Der enl- 

stehende Niederschlag erwies sich, nachdem er abfiltrirt und aus¬ 

gewaschen, mit Salzsiiure aufgelost war, durch Zusatz einer Gyps- 

Ibsung als Kalk, welches sich auch dadurch bewahrte, dass beim 

Hineingiessen von oxalsaurem Ammoniak in die Lbsung des frug- 

lichen Niederschlages ein weisser Niederschlag von oxalsaurem 

Kalk sich bildete. Die von den Kalkverbindungen befreite Lbsung 

wurde endlich mit phosphorsaurem Natron auf Magnesia unter¬ 

sucht, welche sich auch im vorkommenden Falle durch das Ent- 

stehen des weissen Niederschlages zu erkennen gab. Die Pinus 

ferrea hingegen lbste sich ohneweiters in Salzsiiure auf, indem 

eine geringe Menge Kieselerde zuriick hlieb. Sonst geschah die 

Untersuchung, wie vorhin angefiihrt wurde. Als Resullat der Ana¬ 

lysen ergab sich Folgendes: 

Psaronius Zeidleri Corda. besteht der Hauptsache nach aus 

Kieselerde, die mit Eisenoxyd und Manganoxyd gefarbt ist, ent- 

halt sonst noch Spuren von Thonerde, Kalk und Magnesia und, 

wie oben angefiihrt wurde, organischer Substanz. 

Mcdullinium terliarium Corda. besteht der Hauptsache nach 

ebenfalls aus Kieselerde, mit geringer Menge von Eisenoxyd ge¬ 

farbt; in den Spalten war Eisenoxyd in grosser Menge abgelagert, 

ferner Spuren von Thonerde und Kalk. 

Pinus ferrea besteht hauptsachlich aus Eisenoxyd und Thon¬ 

erde mit nur geringer Menge von Kieselerde. 

Psaronius kelmintkolitkes besteht grosstentheils aus Kieselerde, 

durch Eisenoxyd und Manganoxyd gefarbt, mit Spuren von Kalk und 

Thonerde. In den Spalten befinden sich deutliche Quarzkrystalle. 
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Psaronius radnicensis. Er besleht aus vicler Kieselerde, 

Spuren von Eisenoxyd, vielem Kalk, Thonerde und Spuren von 

Kohlensnure; zudem enthalt er nocli sehr viele verkohlte organi- 

sclie Substanz. 

Diploxon cycadeoideum bat dieselben Bestandthcile, wie das 

vorhergehende Mineral; ebenfalls viel verkohlte organische Sub¬ 

stanz ist bemerkenswerth. 

Psaronhis astcrolithus besteht meislens aus Kieselerde init 

Eisen- und Manganoxyd und Spuren von ICalkerde. 

Sagenaria fusiformis bat dieselben Bestandtheile wie Psaro- 

nius radnicensis. 

Aus diesen wenigen Analysen geht hinlanglicb hervor, dass 

alle Verstemerungen gewisse Aehnlichkeiten haben, die nanient- 

lich darauf schliessen lassen, dass die Art ihrer Entstehung wo 111 

im Allgemeinen gleich geblieben ist, und dass mit Hilfe der Che- 

mie noch die Reste der organischen Substanz bei ihnen nach- 

gewiesen werden kdnnen , dass diese Nachweisungen aber, bei 

den bier untersuchten Versteinerungen, die Verschiedenheit der 

organischen Subslanzen derselbcn nicht ennitteln kdnnen. 

« 



R E S T E 

MONO- I NO DICOTYLEK PFLANZEN. 





SAGENARIACEAE. Corda 

ycopodiacees Brongn. Prodr. p. 72. Lycopodiacites Presl 

Tent, in Sternb. Flor. derVorw. II. p. 176. Lepidodendreae. End- 

licher Gen. pi. p. 70. Enckeir hot. p. 48. Mantissa hot. II. p. 5. part. 

Trunci arborei medullosi; cortice squamosa ant cicatricosa, 

phyllophora. Corpus ligneum tubiforme, e vasts scqlariformibus 

vel porosis composilum; radiis medullosis cellulisque lignosis 

nullis. Medulla farcta ampla. 

Fmiclus — ? 

Arbores dichotomi vel columnares, gigantei, alliludine circa 

WO pedum; ramis fastigiatts, infra denudatis, apice foliis lon- 

gissimis, acicularibus, comosis tectis. 

LOMATOFLOY0S CRASSICAULE. Corda. 
Taf. I—V. 

Charakter der Gattung;. 

Truncus avboreus medullosus, columnar is; ramis tetrasti¬ 

chis spiraliter positis. Cortex squamosa, squamis spiraliter spo- 

sitis quaternariis dj, carnosis, crassis, truncatis, erecto-paten- 

tibus imbricatis, phyllophoris, dein cicatricibus rhomboideis infra 

appendiculatis, fasciculis vasorum ternis cenlralibus horizontali- 

bus ornatis, obtccta. Corpus corticate medullosum, crassum, fa¬ 

sciculis vasorum percursum. Corpus ligneum cylindricum, cavum, 

tenuissimum, e vasis scalar if omnibus simpliciter composilum, ra¬ 

diis medullosis cellulisque lignosis nullis. Medulla centralis farcta, 

transverse striata. Folia linearia; nervo medio simplici. Fructus 

simplex CO nucleiformis, supra acuminalus. 

Corda in Sternb. Flora der Vorw. II. p. 206. 

Charakter der Art. 

L. CRASSICAULE: Foliis linearibus, integerrimis, quadrangulari- 

bus, aculiusculis. Corda 1. c. Taf. LXVI. Fio\ 10_14. Taf. 

LXVIU. Fig. 20. 

Syn. Cycadifes Cordai. Sternb. Flora der Vorwelt, II. p. 196. 

Taf. LV. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteinc zu Chomle, im Steinbruche am TeicJte 

Malikowetz, auf der Ilerrsehaft Radnitz in Bdlmien. 

Beschreibung. 

Die von mir gesehenen Fragmented welche man neben ein- 

ander gefunden hat, und als zusammenhtingend betrachlen kann, 

sind ungefahr 10 — 12 Schuh W. M. lang, flach gedrttckt und 

grossentheils noeli mit gut erlialtener Rinde, am obern Theile 

aber noch mit den Schuppen bedeckt. Riicken- und Stammmark 

sind zerstort und ausgefullt, aber der Holzcylinder fast aller die- 

ser Fragmente ist gut und fur mikroskopische Untersuchung braueli- 

bar erhalten. 

Der Stamm (s. Taf. V. Fig. 1.) war walzig, gleich dick imd 

seine Aeste stehen geviert am Stamme, so zwar, dass jede Suite 

des etwas flachgedruckten hier abgebildeten Exemplares gleicli- 

sam zwei Reilien fast unlereinander stehender Astnarben besilzt. 

Die Spirale, in welcher diese Astnarben stehen, geht von der Lin- 

ken zur Rechten, und jede dieser Astnarben ist mit einer sohwa- 

cli'en Erhohung der Stainmsubstanz, gleichsam mit einem Astpolster 

umgeben, wie man solche fast gleiche Astpolster und Astnarben 

bei den Crassulaceen und Aizoidten der Jetzlwelt noch sieht. Die 

Oberflache dieser von Schuppen enlbldssten Rinde ist mit regel- 

massig gestellten kleinen Griibchen, den Narben der Schuppen, 

bedeckt, welche vielleicht im Alter der Sttimme abgeworfen, viel- 

leiclit aber durcli Rollen und Reiben vor der Einlagerung in den 

Kohlensandstein abgerieben wurden. Fur erstern Fall spricht aber 

die trelTliche Erhaltung des selir zarten Ilolzcylinders, wie auch 

gegen die Rollung die gute Erhaltung der kaum eine Linie star- 

ken Rinde, ein fast unabweisbares Zeugniss ablegl. 

Die ganze iiussere Slammfiache war mil blfiltertragenden 

Schuppen (Taf. I. Fig. 1. u. Taf. IV. Fig. 1.) bedeckt, welche fleiSg, 

aufrecht abstehend, einander ziegeldachformig deckend, und an der 

Spitze rhombisch abgeschnitten waren (s. Fig. 1. 7. 8. Taf. I. uud 

Taf. IV. Fig. 1. b.). Ich fand diese Schuppen an einzelnen Stamm- 

theilen so trefllich erhalten, dass ich dieseIben herausmeisseln 



konnle, und an einigen fast nur in Braunkohle venvandelten, fand 

idi nodi die Oberhaut (Taf. I. Fig. 10. Fig. 11. c.), die daruntcr 

liegenden Bnsthiiute (Fig. 11. a. e. f.) und zwischen denselben cine 

griinliehe, pulverige Substanz erlialten (Fig. 11. b.), welche unter 

dem Mikroskope sidi als kleine griinliehe Kiigelchen, analog dem 

Chlorophylle lebender Pflanzen, und aus metamorphosirten, dureh 

Jod sick briiunenden Starkmehlkdrnchen (s. Fig. 12.) erwiesen. 

Bei andern Schuppen fand ich im Quer- und Langsbruche das 

Parenchymgewebe (s. Taf. I. Fig. 14.) entweder nur theilweise 

erlialten, oder ich fand dasselbe, obgleich sellener ganz vollstan- 

dig conservirt (s. Taf. IV. Fig. 10. 11.), und nur einzelne Zellen- 

partien der Seitenwande waren dureh den Druck etwas Weniges 

verschoben. Bei andern Zellen fehlte theilweise die Oberhaut, und 

man konnte deullich die darunter liegende Basthaut (Taf.I. Fig. 15.) 

selien, welche aus gestrecklen brfiunlichen, fast spindelformigen 

Zellen besleht, und die Oberhaut selbst, welche gewohnlich aus 

ganz verkohlter vegetabilischer Substanz besteht, ist bei nur selir 

wenigen Schuppen vollkommen erhalten, und dann sieht man deut- 

licli iliren Zellbau und ilire grossen, eifbrmigen, etwas erhbhten 

Spalloflnungen (s. Taf. I. Fig. 10.). 

Die unter den Schuppen liegende eigentliche aussere Rinden- 

substanz (s. Taf. II. Fig. 2. a. a. und Taf. III. Fig. 2—5.) besteht 

aus einem dichten, verkohlten Bastgewebe, dessen aussere Zellen 

(s. Tafel III. Fig. 3. a.) kleiner und gedriingter als die inneren 

Zellen (Fig. 3. b.) stehen. Ich fand dieses Zellgewebe entweder 

in Slreifen (s. Taf. III. Fig. 2. 3. b.) zerspallen, oder in schma- 

len zusaimnenhangenden Massen (Fig. 4.) vereinigt, und im Langs- 

schnilte erkannte man nocli deullich die gestrecklen, braunen, dick- 

wandigen Zellen (s. Fig. 5.). Die Basis der Schuppen ist breiter 

und nach den Random zu verflacht, und an ihrer Spitze stehen 

an jungen Stamm- oder Asttheilen die Blatter, welche nach dem 

Abfallen eine rautenformige Blattnarbe und einen schmalen, zipfel- 

fbrmigen, nach abwarts laufenden Blattpolster (Taf. I. Fig. 8. 9. 3.) 

zuriicklassen. 

Die Blatlnarben (Taf. I. Fig. 3. 8. 9.) sind rautenformig, mit 

einer Spitze nach oben gerichtet, und in ihrer Queraxe stehen 

drei Gefassbiindel, wovon die seitlichen punktformig, und der mitt- 

lere breit und fast strichformig ist. Diese Gefiissbimdelstollung und 

Bildung hat Lomatofloyos mit den wahren Sigiliarien, einigen Sa¬ 

ge naria- und Lepiilodendron-Arlen, mit den lebenden Sempervimm- 

Arten und den columnaren Euphorbien (s. Taf. IX. Fig. 2. u. a. in.) 

gemein. Der Blattpolster aber erinnert an die bei Sempervimm 

canariense und urbicum beobachtele mittlere Scheibe, welche ich 

sclion in den Skizzen beschrieben und abgebildet babe (s. Sternb. 

FI. II. Taf. A. Fig. 3.). Die Narbenllache besitzt bei gut conser- 

virten Schuppen noch deullich sichtbares Zellgewebe (Taf. I. Fig. 

13. b.), zwischen welchem die einzelnen Gefassbiindel (1. c. a ) 

liegen. Die Gefassbiindel der Schuppe bestehen aus sehr zarten 

Treppengefiissen. 

Fertigt man von den Stammfragmenten Querschnitie (s. Taf. 

I. Fig. 4. 5., Taf. II. Fig. 1.) oder Langsschnilte (Taf. II. Fig. 2.) 

an, so sieht man zwischen der Rinde (Taf. 31. Fig. II. a. a.) und 

zwischen dem Holzkorper (Taf. I. Fig. 5, b., Taf. II. Fig. 2. c.) 

einen grosstentheils mit Versteinerungsmasse ausgefiillten Raum, 

welcher das Rindenmark (Taf. II. 2. b.) enthielt, und von wel¬ 

chem ich noch hin und wieder einige Spuren seines Zellgewebes 

(Taf. III. Fig. 10. g.) erhalten auffand. Dieser ganze Raum musste 

nach Analogic mit unseren noch lebenden Fettpflanzen mit sol- 

clien Zellgeweben erfullt sein, welches von zarten, zu den Schup¬ 

pen der Rinde verlaufenden Gefassbisndeln (s. Taf. IS. Fig. 6. 7. 

8. c. c. c.) durchwebt wurde, welche letzteren ich oft noch mit 

Zellgewebefragmenten umhiillt oder yollig nackt antraf. 

In Quer- und Langssclmitten fmdet man den Holzkorper ge- 

wohnlich in der Mitte des Stammes (Taf. I. Fig. 4. 5. b.), selte- 

ner ist er verschoben (Tafel II. Fig. 1. 2. c.). Er bildet einen 

hohlen, gewohnlich mit Mark (Taf. II. Fig. 2. d.) erfiillten, meist 

flachgepressten Cylinder von einem bis drei Zoll Durchmesser, ge¬ 

wohnlich verkohlt, und seine Wand ist selien liber eine Linie 

stark. Fertigt man aus dem Holzcylinder flache, gut polirte oder 

gefirnisste Schnitte (s. Taf. III. Fig. 6. 7. 8. 9. 10.), so sieht 

man, dass einzelne Partien seiner Gefasse vollkommen erhalten 

sind (z. B. Fig. 6 — 10. d. d.), wahrend andere verworfen, zer- 

brochen oder verschoben sind (I. c. e. e. e.); aber in keinesn der 

Querschnitte habe ich jemals eine Spur von einem Markstrahle 

entdeckt. 

Nachdem die hier vorliegenden Tafeln schon langst abgedruckt 

waren, gelang es inir, Schnitte eines ganz vollkommen erhaltencn 

Holzcylinders aufzuhnden, und diese gewahrten mir die feste Uiber- 

zeugung, dass Markstrahlen bei lomatofloyos wirklich fehlen. Zu- 

gleich fand ich in diesem, wie in den friiheren Holzcylindern, das 

Centrahnark des Stammes (s. Taf. III. Fig. 9. 12. f. f.) gut erhal¬ 

ten, und es besteht aus lockeren, grossen, vielseitigen Zellen, de- 

ren Wande leicht gebriiunt waren. Die Gefasse, aus denen der Holz¬ 

cylinder besteht, sind grosse, quer gestreifte, weite Treppen- 

gefasse von fast gleicher Form und Bildung, nur mehr nach innen 

fmdet man, obwohl sehr selten, einige punktirte Gefasse (Taf. III. 

Fig. 12. d. d.), welche aber dureh die Strichform ihrer Querstabe 

den unmittelbaren Uibergang zu den wahren Treppengefiissen (Taf. 

III. Fig. 11.) bilden. 

Die Gefasse der Blattbundel sowohl, wie auch einzelne schlecht 

conservirte Partien des Holzcylinders, sind dureh dieFaulniss ver¬ 

worfen und oft zirkelartig vereinigt, gleich jenen bei Anabathra 

u. a. m. beobachteten Ergebnissen der der Versteinerung vorange- 

gangenen theilweisen Verwesung. An den Punkten jedoch, wo Aeste 

entspringen, bildet der Holzcylinder aus der Gefasspartie, welche 

unterhalb des entsprihgenden Astes liegt, einen nach oben sich 

schliessenden Cylinder, welcher den Holzkorper des Astes bildet 

und in ihn iibergeht, ganz analog den gleichen Vorgangen, welche 

man an den Stammen unserer jetztweltlichen Baume beobachtet, 

sobald dieselben Aeste entwickelt haben. Die Ausfullung der Zel¬ 

len und der Hohlraume der Gefasse ist sehr feinkdrniger Kohlen- 

sandstein, welcher theilweise, wie bei denGefassen, dureh nattirliche 
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OefFnungen einfiltrirt ist, oder er ist, wie man es leicht an der 

Rinde ganzer Stamme beobachtet, durch gewaltsame Risse in den 

Stamm sowohl, wie auch in die einzelnen Zellen der ihn bilden- 

den Gewebe eingedrungen , und diese letztere gewaltsame Erfiil- 

lung der Zellraume scheint Ursache zu sein, dass man im Kohlen- 

sandsteine und im Sphaerosiderite so sellen und stets nur sehr 

kleine Partien gut erhaltenen Zellgewebes lindet. 

Die Blatter entspringen auf den Schuppen der Rinde (s. Taf. 

IV. Fig. i. a. c.), und ich fand dieselben an gu^ erhaltenen Exem- 

plaren noch in ilirer naturlichen Anheftung und Lage zum Stamme. 

Sie waren zehn bis zwolf Zoll lang, zwei bis drei Linien breit 

und mit einem deutlichen Mittelnerv (s. Fig. 2.) versehen. Sie ste- 

hen auf der Insertionsnarbe, und nach unten scheinen sie sich mit 

emer ilachen, kantigen Ausbreitung auf den Blaltpolster angelagert 

zu haben. Im Abdrucke erscheinen sie bei oberflachlicher Betrach- 

tung flach; wenn man aber eine grosse Zahl ihrer Querschnitte 

untersucht, wie ich es sorgfaltig that (s. Taf. IV. Fig. 3. 4. 5 6.), 

so kann man sich bald uberzeugen, dass sie vierkantig- waren 

indem nur die sehr gequetschten oder schlecht conservirten (1. c. 

big. 4. a. b. c. d. e.f.) flach scheinen, wahrend sich bei den besser 

erhaltenen (Fig. 4. g. h. i. k.) bereits Spuren ihrer vier Kanten 

auffinden lassen, und bei sehr gut erhaltenen Blattern sieht man 

im Querschnitte (Taf. IV. Fig. 3.) sehr deutlich, dass sie scharf- 

vierkantig waren. Mir ist es gegluckt, bei einigen Blattern im 

Querbruche noch Reste ihrer Textur zu finden (s. Taf. IV. Fig. 5. 6.), 

an denen man deutlich die Oberhaut mit ihrer kleinzelligen, dich- 

ten, braunen, verkohlten Bastscheide und ihrem centralen Gefass- 

biindel unterscheiden kann. 

Untersucht man bei Lampenbeleuchtung die Gberflache gut 

erhaltener Blattfragmente, wie Taf. IV. Fig. 2., genau, so findet 

man oft ihre Oberhaut mit Spuren der SpaltolFnungen (s. Taf. IV. 

Fig. 7.) deutlich erhalten. Gewohnlich ist dieselbe verkohlt, und 

man muss sie daher bald nach dem Auffinden im Steinbruche un- 

tersuchen, oder man muss sie gleich firnissen, denn im entgegen- 

gesetzten Falle zerreisst sie gleich alien Kohlenrinden wurflich, 

und wil'd dadurch zur mikroskopischen Untersuchung untauglich. 

Schleift man behutsarn die verkohlte Oberhaut weg, so erhalt man 

sclidne Ansichten des Gewebes der Bastscheide, welche unmittel- 

bar unter der Oberhaut liegt, oder man schneidet ein Blatt der 

Lange nach durch und schleift die SchlilT- oder Bruchflachen be- 

hutsam eben, und gummirt dieselben, so kann man die einzelnen 

Zellen dieses Baslhautgewebes der Blattsubstanz (s. Taf. IV. Fig. 8.) 

sehen; die einzelnen Zellen sind diinn, zart, gestreckt, nach innen 

grosser werdend, und ihre Zellwiinde sind an den von uns unter- 

suchten Fragmenten mittelmassig stark und braun. 

Durch dieselbe oben beschriebene Operation erhiilt man zu- 

gleich oftmals Langsschnitle des Gefassbundcls des Blaltes (s. Taf. 

IV. Fig. 9.), weleher ebcnfalls aus kleinen, meistens sechseckigen 

Treppengefassen besteht, deren Querwande diinn, stabfdrmig und 

tlieils braun, theils sclnvarz, und mithin rnehr oder minder ver- 

kohll sind. 

Das Parenchym der Blotter fand ich nic erhalten. 

Unter einem Conglomerate von Schuppen (s. Tafel V. Fig. 

12. d.) und Blattern des Lomatofloyos crasstcaule fand ich fitters 

eine dunkelbraune, zugespitzte, fast mandelahnliche ICernfrucht 

(1. c. Fig. 12. e.), welche viclleicht dem Baumc angehoren dttrfte, 

da ich solche sonst nirgends, als in der Nachbarschaft, und stets 

zwisehen einzelnen Organen desselben traf. Meine Vermuthung, 

dass dieser Kern dem gleichzeitig vorkommenden Baumc angehd- 

ren dtirHe, entbehrt jedoch aller fernerer, wissenschaftlicher Be- 

weise, und ist daher nur Vermuthiing-. 

Wenn ich den Markcylinder sehr grosser Stiimme von Lo¬ 

matofloyos untersuchle, so fand ich bei sorgsamer Priiparalion, 

dass die Marksubslanz an der innern Wand des Holzcylinders 

theilweise sehr vollstiindig erhalten war (s. Taf. V. Fig. 5. 7. 8. a.), 

und entblosste ich sorgsam dessen Seitenflachen (Fig. 2. 4. b. b.) 

von der Holzsubstanz (Fig. 2. 4. 7. a. a.), so fand ich das Mark 

quergestreift (s. big. 2. 3. 4. 6.), und ich erkannte darin ffleich 

eine unter dem Namcn von Arlisia beschriebene Pfianze der Vor- 

welt, wie ich solches schon friiher an Titliymalitcs biformis Prcsl. 

in der Flora der Vorwelt gefunden, und es an Herrn Prof. Prcsl 

mitgetheilt hatte. An jungen Pflanzen oder an Aeslen ist der Mark- 

cylinder klein (s. Taf. V. Fig. 4. 5. 6. b.) und seine Querstreife.n 

sind enger; an alten Stiimmen aber ist er gross, und seine Fallen 

sind naturlicherweise auch grosser (Taf. V. Fig. 2. 3.). An der 

OLerflache des Markcylinders, und manchesmal auch etwas in seine 

Substanz eindringend, ist das Zcllgewebe, wie man in Fig. 3. und 

6. sieht, ziemlich gut erhalten. 

Diese eigenthumliche Form des Markcylinders liess mich an- 

fanglich glauben, derselbe sei fiicherig; bald aber erhielt ich durch 

Fiiulniss, und namentlich schnell und leicht durch Maceration cini- 

ger Sempervwa und der Euphorbia nereifolia, eben solche quer- 

facherige Markcylinder, wie ich hicr an Euphorbia ncreifolia in 

Taf. V. Fig. 9. 10. und 11. abbildele, und im Falle die Maceration 

etwas liinger dauerte, als noting war, die einzelnen Querscheide- 

wande zu bilden, so zerfielen diese Ietzteren ebenfalls von der 

Mitle nach dem Umfange (Fig. 11.) zu, in ganz ahnliche Lappen, wie 

ich sie auch in den versteinerlen Markrdhren, in noch Slruclur 

zeigenden Zellgewebelappchen, gefunden hatte. Diese Erfahrungen 

liessen auf eine Maceration und auf efn ahnliches Zerfallen und 

Umgestaltetwerden vor der Versteinerung zuriickschliessen, und 

annehmen, dass der Markcylinder von Lomatofloyos ebenso gebaut 

und ebenso facherlos und dicht war, wie es derselbe bei unsercn 

-Semperviven und Euphorbien oder Cactdcn auch heule noch ist. 

Im Jalire 1832 schon wurden verschiedene, aber minder gut 

erhaltene Reste dieses Baumes entdeckt, und die domfdrmige, blat- 

terlose Spitze eines Astes wurde im zweilen Bande der Flora der 

Vorwelt von Graf Caspar Sternberg als Cycadeiles oder Za- 

mites Cordai beschrieben, zu weleher ich damals Zeichnungcn und 

Analysen verfertigle, und in den phylolomischen Skizzen niachte 

ich auch schon auf den markslrahlenlosen Holzcylinderund die eigen¬ 

thumliche Schuppenfonn aufmerksam. Diese damals bcschriebenen 
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Rcste zeig-en nun aber, dass die Spilzen der Aeste sowohl, wie 

des Stammes domformig gerundet und gleichsam stumpf waren, 

ohne sich allrniilig zuzuspitzen. Audi diese Endform zeigt aber- 

mals auf die grosse Aehnlidikeit bin, vvelche ich friiher schon 

zwischen dicsen vorwelllichen Formen und mehren jetztweltlichen 

Pflanzen beriihrle. 

An einem ini Steinbruche zu Chomle ini Jabre 1843 ent- 

deckten aufrecliten Slamme, von dem ich ein Fragment zur Unter- 

suchung nach Prag nalim, welches derselben Art aqgehdrt, fand 

ich fast horizonlale, selir starke Wurzelreste, aber leidcr ohne 

alle Spuren von Structur. 

Wenn man sich die so genau gekannte Pflanze restaurirt 

denkt, so kann dieselbe einen fast mannsslarken, zelin bis fiinf- 

zelin Schuh Iiolien saulenfbrmigen Baum bilden, welcher mit vier 

Reihen spiralig gestellter Aeste verselien ist, welche an ihrer 

Spilze einen Biischel nadelfdrmiger Blatter von der Lange des 

Durchmessers des Astes, auf welchem sie stelien, tragen. Seine 

Rinde ist mit braunen, in der Versteinerung nocli sclidn Iiclit 

zimmlbraun gefarblen, lleischigen Schuppen bedeckt, welche an 

ihrer Spilze die rhombischen Inserlionsnarben der Blatter tragen. 

Der unlere Theil des Stammes ist tiberdiess nocli auf jeder Seite 

mit zwei Reihen Astnarben geziert, welche grosse, runde, nackte, 

von Schuppen entbldsste Scheiben bilden, und welche durch Ab~ 

sterben und Abstossen der Aeste vom Grunde nacli der Spitze zu 

allrniilig gebildet werden, wie man solche Astnarben auf ahnliche 

Weise gebildet, bei den meislen unserer Fettpflanzen lindet. 

Die Blatter an den gerundeten Gipfeln der Aeste slanden 

gedrangt und spiralig, und da sie nicht lang, aber viereckig, steif 

und spilzig waren, so musste die eigenlliche Belaubung dieses 

Baumes selir kummerlich und sein ganzer Habitus starr und steif sein. 

Alte, nicht gequetschte Exemplare des Stammes fand ich der 

Lange nach angerissen, und die Riinder des Risses vernarbt und 

nach innen gebogen, wie man es liaufig auch an grossen Exem- 

plaren der Lepidodendra fmdet, und wie es manchesmal unsere 

jetztlebenden Saftpflanzen im Iiolien Alter und bei sehr kraRiger 

Entwicklung nocli tliun. 

Dieser Baum gehdrt unstreilig zu den merkwiirdigsten Pflan¬ 

zen der Vorwelt, welche das reiche Sleinkohlenlager der Herr- 

schaft Radnitz in so grosser Auswahl und trelflicher Erhaltung 

einschliesst, und er scheint in den obern Mitteln und in der Decke 

nicht eben selten vorzukommen. 

Erklarung der Abbildungen. 

Tafel I. 

Fig. 1. 2. Schuppen der Rinde. Nat. Gr. Fig. 3. Insertions- 

narben der Schuppen. N. G. Fig. 4. 5. Ouerschnitte des Stammes 

Vs lmd V,r Nat. Gr. Fig. 6. Ein Stuck des Holzcylinders, los pra— 

parirt. Fig. 7. 8. Einzelne Schuppen. Fig. 9. Ein Blattpolster mit 

der Insertionsnarbe schw. vergr. Fig. 10. Oberhaut der Schuppen, 

mit Spaltdlfnungen st. vergr. Fig. 11. Ein Stiickchen Schuppe verg. 

a. e. f. Bastgewebe; c. Oberhaut; b. griine, kernige Substanz mit 

Amylum; d. Parenchym der Schuppe. Fig. 12. Grime, kernige Sub¬ 

stanz mit Amylumkdmchen vergr. Fig. 13. Ein Stuck der Insertions¬ 

narbe vergr. a. der mittlere Gefiissbundel; b. Parenchym derNarbe. 

Fig. 14. Parenchym der Schuppe. Fig. 15. Basthaut der Schuppe 

vergrossert. 

Tafel II. 

Fig. 1. Querschnitt eines flachgedriickten Stammes, und Fig. 2. 

Langsschnilt desselben % nat. Grosse. a. Rinde; b. Rindenmark; 

c. Holzcylinder; d. Mark. 

Tafel III. 

Fig. 1. Ein flachgedruckter Holzkorper nat. Gr. Fig. 2. 3. 

Fragmente des Rindengewebes vergr. Fig. 4. der nach innen lie— 

gende Theil desselben; Fig. 5. Langsschnitt desselben; Fig. 6. 7. 

8. einzelne Ouerschnitte des Holzcylinders vergr. c. c. c. Ge- 

fassbundel, welche zu den Slattern laufen; d. d. d. die Holzsub- 

stanz; Fig. 9. Ein Querschnitt des Holzcylinders; d. gut erhaltene 

Gefasse; e. e. zerworfene Gefasse; f. Centralmark des Stammes; 

Fig. 10. ein anderer Querschnitt desselben; b. Rindengewebe; 

g. Zellgewebe des Rindenmarkes; e. gedriickte, zerworfene Holz- 

gefasse; d. gut erhaltene Gefasse; Fig. 11. 12. Langsschnitte des 

Holzcylinders mit Treppen- und punklirten Gefiissen d., und dem 

Centralmarke des Stammes vergr. 

Tafel IV. 

Fig 1. Ein Stuck Rinde a. mit Schuppen b. und Slattern c. 

nat. Gr. Fig. 2. Blattfragmente nat. Gr. Fig. 3. 4. Ouerschnitte der 

Blatter schw. vergr. Fig. 5. 6. Ouerschnitte zweier Blatter stark 

vergr. Fig. 7. Oberhaut des Blattes stark vergr. Fig. 8. Basthaut 

desselben. Fig. 9. Treppengefiisse desselben vergr. Fig. 10. 11. 

Zwei Langsschnitte der Schuppen schw. vergr. 

Tafel V. 

Fig. 1. Ein Stuck des Stammes mit Astnarben lfa nat. Gr. 

Fig. 2. Ein Holzcylinder a. a. mit dem Markkorper b. von einem 

alien Stamme, nat. Gr. Fig. 3. Ein Stuck des Markcylinders vergr. 

Fig. 4. Derselbe aus einem Aste, a. verkohlte Holzsubstanz; b. Mark- 

cylinder, nat. Gr. Fig. 6. Ein Theil des Markcylinders vergr. Fig. 5. 

7. 8. Ouerschnitte dieser beiden Holzkorper nat. Gr. a. Holzcylin¬ 

der; c. Marksubstanz. Fig. 9. 10. Langsschnitte vom Stamme der 

Euphorbia nereifolia, nach langerer Maceration und nach der Tren- 

nung des Markes in Schichten: Fig. 11. ein Querschnitt desselben 

in nat, Gr. 

SACEXAIUA F LSI FORM IS. Corda, 
Taf. VI. 

Gattungscharakter. 

Tninci columnares, cylindrici; cortice pulvinulis foliorum 

ornata. Pulvinuli foliorum in lineis spiralibus quaternariis (l/4) 

disposifi, convexi, contigui, obovati, elliptici vel fusiforrpes, linea 



sulciformi, plus minusoe profunda, ciroumdati, medio cel supra 

cicatricula ornaii. Cicatrix rhomboidea cel supra rotundata, me¬ 

dio fasciculis oasorum ternis horhontalibus ornata. Cortex crassa, 

medullosa. Cylindrus lignosus centralis, clausus, medulla repletus, 

e oasis scalariformibus compositus; radiis medultaribus nullis. 

Medulla ampla. Folia et fruclus ignota. 

Artcharakter. 

S. FUSIFORMIS: puloinulis rhomboideo-fusiformibus, clonga- 

Us, utrinque acutis, conoexis, medio acute-cavinatis; ci¬ 

catrice centrali rhombica minula. 

Fundort. 

Im Kolilensandsleine zu Chomle auf Radnitz. 

Gefiisse dcs Holzcylinders Treppengeftisse sind. Hire Ouerscheidc- 

wande sind deutlich, und geben denselben das Ansehen von {Spi- 

ralfaserzellon, aber gul gefuhrte Liingsschnilte beweisen, dass es 

koine eigentliohen Seheidewlinde, sondern nut Einsclmilrungen der 

Gefasssubstanz sind, gleieh jencn lebender Pflanzen. Dio Poren 

der Geftisswiinde sind schmal, und die, welche sie scheiden, sind 

zart, einfach, verkohlt und daher schwarz. Icli babe keineVer- 

iistungen derselben bcobachtct. 

Iin Langsschnitte sowolil, wie lifters auch im Ouerschnitte, 

fmdet man parlielle Ausfullungsraume, wo die Gefiisse zerstiirt 

sind, und der Kohlensandstein den dadurcli entslandonen Raum 

erfullt (s. Fig. 7.). Diese AusfuRungen alineln in Bezug ihrer 

Grosse, ihrer Formen und ihrer Unregelmassigkeit in Lage und 

Vorkommen vollkommen den Zerstdrungsraumen, welche man bei 

Der Stamm, welchem die bier abgebildeten Reste angebor- 

ten, war fast einen Schub dick, und sein oberer Tlieil war mit 

der Scbicbtung des Gesteines verworfen, sein unterer aber ge- 

neigt, und trug unverkennbare Spuren der Rollung. 

Im Ouerschnitte (Taf. YI. Fig. 1.) fand icli den Holzcylinder 

etwas seitlicb geneigt, und das Rindenmark sowolil, wie das Cen- 

tralmark waren ganzlich zerstort und ibre Raume mit Kohlensand- 

stein und verkoblten Pflanzenresten ausgefullt. 

Die Rinde vom unteren Theile des Stammes (s. Fig. 4.) be- 

sitzt grosse, verworren gestellte, verschobene Blattpolster, deren 

Oberflache stark verweset oder verwittert war, ehe sie in Sand- 

stein eingehullt wurde. Sie ist aucli gefaltet und oft gebrocben 

oder verschoben, wie man solcbe theilweise Yerscbiebungen und 

Zerstorungen an alien alten Rinden und an der Basis unserer alien 

Stiimme der Semperviva ebenfalls siebt. 

Die junge Rinde (s. Taf. VI. Fig. 5.) besitzt lange, fast 

spindelfdrmige, liobe Blattpolster, welche in der Mitte der Liinge 

nacli stark gekielt sind, und in der Mitte der Queraxe die eigent- 

liche Blattnarbe tragen, welche klein, viereckig und fast rliom- 

biscb, und mit ihren Ecken nacli den Ecken des Polsters ge- 

ricbtet ist. Sie entbalt die drei Gefassbundel, wie alle andern Ar- 

ten, und ibre nachstverwandte Art ist Sagenaria rimosa Presl 

(s. Flora der Vorwelt. II. Taf. LXVIII. Fig. 15.), von der sie sicli 

jedoch binreicbend unterscbeidet, indem der Blattpolster selbst 

anders gebaut ist, und dieser Art die Interstitialraume zwischen 

den Blaltpolstern fehlen, welche Sagenaria rimosa so sehr von 

alien andern Arten unterscbeidet. 

Der Holzcylinder (s. Taf. VI. Fig. % 3.) bat 10 bis 12 Li- 

der Eiche, dem Holze grosser Cactusstfimme u. s. w., nnlrifft, und 

welche oftmals mit einem zarten, weissen Fadengewebe, dem My¬ 

celium eines Pilzes, welches einige Nalurforscher Nyctimyces nann- 

ten, erfullt ist, und die oben beschriebenen Raume sind ebenfalls 

rund und allenthalben gescblossen, wie diese durch Fiiulniss und 

Pilzbildung entstandenen. 

Erklarung' der Abbildungen. 

Fig. 1. Ein stuck des Qucrsclnmtos der Sagenaria fusifor- 

mis in der lialben nal. Grosse. Fig. 2. 3. Querscbnilto des Holz¬ 

cylinders in nat. Gr. Fig. 4. Alte Rinde von dem unteren Slanun- 

theile nal. Gr. Fig. 5. Rinde von oberen jQngeren Slanunlbeilen 

nat. Gr. Fig. 6. Querscbnitt des Holzcylinders vergr. Fig. 7. Liings- 

scbnitt desselben mil den Treppengeffissen und den durch Fiiul- 

niss und Zerstorung entstandenen Raumen vergr. 

LEPT|XYLUM OEMIMJM. Conla. 
Taf. XV. 

Gallungscharakter. 

Truncus dicholomus, columnaris, medulloso-carnosus. Cy¬ 

lindrus lignosus centralis, tenuis, e oasis paucis, lalis, scalari¬ 

formibus compositus, intus medulla ampla farctus. Radii me- 

dullares nulli. 

Cortex externa foliaque ignota. 

nien P. M. Durchmesser, und ist sehr beschadigt. Im Ouerschnitte 

CFig. 6.) sieht man den grossten Theil der Gefiisse zerbroeben 

und verworfen; nur einzelne, deren Lumen mit Versleinerungs- 

material vollkommen ausgefullt wurde, sind gut erhalten, aber trotz 

der Zerwerfung findet man keine Spur eines Markslrahles, und 

ich fertigte an zwanzig Ouerschnitte vergeblich an, uni denselben 

aufzufinden. Im Langsschnitte (Fig. 7.) ersieht man, dass alle 

Charakler der Art. 

L. GEMINUM: Dichotomum; oasis amplis subsexangularibus, ir- 

regulariter conglobaiis, transoerse slriatis, subaequalibus. 

Fundort. 

In dem Steinbruche Chomle und im Kolilensandsleine von 

Swina in Bdlimen. 
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Beschreibu ng. 

Dieses ziemlich unvollstandige Fragment babe ich interims- 

weise benannt, um das zu beschreibende Wesen doch nennen su 

kbnnen und so gewisserinassen die Mittheilung zu erleichtern. Ich 

babe von diesem Stamme mehre Fragmente durch wailand Grafen 

Caspar Sternberg erhalten, die leider nicht alle aufbewahrt 

wurden, denn spat erst entdeckte ich im Holzcylinder dieses Stam- 

mes mikroskopische Structur. Nach jenen Fragmenten zu urthei- 

len, scheint sich der Stamm vielfach gabelig verastet su haben? 

ungefahr wie Lepidodcndron dichotomum Sternb. 

Der Stamm selbst war flachgedriickt und hatte fiinf bis seeks 

Zoll Durchmesser, und die durch Gabeltheilung desselben hervor- 

gegangenen Acste batten gewohnlich drei bis vier Zoll Durch- 

messer. 

Die Sussere Rinde des Stammes war verkohlt, und ich konnte 

nirgends Spuren von Schuppen oder Blattpolster und Blattnarben 

aulTmden, und die verkoblte Substanz hatte eine diinnblatterige, 

fast faserige Structur, und diese in Kohle verwandelte Rinde war 

vorziiglich in der JVahe der Gabeltheilung der Aeste gebrochen 

und verworfen (s. Fig. I.). 

Im Querschnitte (s. Fig. 2.) fand man das Rinden- und Stamm- 

mark ausgefiillt mit dem Yersteinerungsmaterial und mit Holz- und 

Kohlenfragmenten, und der diinne, zartwandige Holzcylinder lag 

in der Mitte des Stammes, und bei einem Querschnitte iiber der 

Gabelung, wie der bier gezeiclmete (Fig. 2.), fand man stets die 

Holzcylinder beider Aeste mehr oder minder gut erhalten. Sehr 

oft war der Holzcylinder angebrochen (Fig. 2. a.), oder er war 

bios verbogen (Fig. 2. b.), und ihm fast parallel laufend fand 

man die Spuren des Rinden- und des Centralinarkes theils in Gians-, 

tlieils in eine Art Braunkohle verwandelt (s. Fig. 2. 3.). 

Der ganze Holzcylinder besteht seiner Breite nach nur aus 

vier bis fiinf sehr grossen, sechseckigen Gefiissen, welche schon 

mit unbewaffnetem Auge sichtbar sind, und welche mit wenig Aus- 

nahmen gut erhalten sind (s. Fig. 3.). Zwischen ihnen findet man 

Wandreste der zerworfenen oder zerdrUCkteri Gefiisse. Im Lfings- 

schnitte (Fig. 4 ) sieht man ihre Seitemviinde einfach quergestreift, 

und die Querbalken der Wande und die zwischen diesen liegen- 

den Oelfnungen haben fast denselben Durchmesser. An der Luft 

fallen die grdsstentheils in Glanzkohle verwandelten Querbalken 

der Gefiisswande ab, und dann bleibt in der sie erfiillenden oder 

umgebenden Steinmasse nur ein geringer vertiefter Eindruck 

zurttek. 

So evident ausgesprochene Theilung des Stammes habe ich 

bisher nur bei den Lepidodendra’s und einer nock unbescliriebe- 

nen fossilen Cycadee gesehen, und diese Gabeltheilung, so wie 

der Mangel der Markstrahlen hat mich bewogen, diese dubiose 

Form zu den Sagenarien zu stellen. 

Vom Heterangium, ihrem ebenfalls noch sehr dubiosen Ge- 

fahrten, unterscheidet sie sich durch die Gefiisse. 

Erklarung der Abbildung. 

Fig. 1. Ein Theil des Stammes bei der Gabeltheilung. Nat. 

Gr. Fig. 2. Querschnitt desselben iiber der Theilung, nat. Gr.;. 

a. und b. die beiden Holzcylinder. Fig. 3. Querschnitt des Holz- 

cylinders und der Gefiisse vergr. Fig. 4. Ein Langsschnitt der Ge 

fiisse stark vergr. 

HETERANGIUM PARADOXUM. Corda. 
Taf. XVI. 

Gharakter der Gattung. 

Truncus .... 

Cylindrus lignosus incompletws, planus, e vasis porosis mi~ 

nutissimis maximisque irregulariter inixtis et dissilis composilus. 

Vasa angulata vel polymorpha, inaequalia; parktibus tenuibus 

areolatis; areolis rhomboideis, confertis, accumbentibus, spirali- 

ler positis, medio poro horizontali ovoideo perforaiis. 

Cortex et folia ignota. 

Gharakter der Art. 

H. PARADOXUM: vasa magna seriuto- vel stellaiim-accumulata, 

minora circumcingcntia. 

Fundort. 

Im Sphaerosiderite aus der Steinkohle von Bfaz auf der 

Herrschaft Radnitz in Bdhrnen. 

Beschreibmig. 

Uiber die Bildung dieser und der vorhergehenden Gattung 

habe ich mich schon friiher ausgesprochen, und ich mache hier 

nur auf die eigenthtimliche Lagerung und die sonderbare Verthei- 

lung der grdsseren oder kleineren Gefiisse aufmerksam, weil ich 

eine ahnliche Bildung bei keiner lebenden und keiner fossilen 

Pflanze bis jetzt gefunden habe, und mich aucli nicht an eine von 

andern Forschern beobachtete ahnliche Holzbildung erinnern kann. 

Die von mil* entdeckten Fragmente (s. Fig. 1.) waren in den 

<Sp/me;wjde;’jY-Knollen sehr sparlich vertheilt und selten iiber zwei 

Zoll lang und einen Zoll breit; sie waren flacli, eine bis zwei 

Linien dick und schwarz. Im Querschnitte (Fig. 2.) erkannte man 

schon mit der Loupe ein wirres Gemenge von grossen und Itlei- 

nen Zellen, welche bei genauerer Betrachtung sich als Gefiisse 

erwiesen. Bei starker Vergrbsserung sail man auf Querschnitten 

(s. Fig. 3. 4. 5. 6.) die kleinen eckigen Gefiisse (a. a.) um die 

grossen (b.) mannigfaltig gelagert, und gleichsam Zuge zwischen 

diesen bildend, wiihrend die grossen Gefiisse an Lumen und Durch¬ 

messer unter einander hdchst verschieden sind, und die kleinen 

fiinf-, zelin-, ja oft aucli zwanzig- bis dreissigmal an Grosse und 

Durchmesser ubertreflen. Die grossen Gefiisse stehen selten ein- 

zeln, gewohnlich in Gruppen vereint, und diese bilden zwischen 



den klemen Gefassen Reihen oder Haufehen, oft mannigfaltig ge- 

krummt (Fig. 3. 6.), oder einige grosse sind fast strahlig um eine 

Oder meiire kleine gelagert (s. Fig. 4.), oder sie bilden hochst 

unregelmassige Haufehen (s. Fig. 5.). Yon Aussen sind die ein- 

zelnen von mir aufgefundenen Holztriimmer oft nach einer Seite 

zu mit Spuren eines dichten, verkohlten Luckengewebes (Fig. 6. c.) 

umgeben, an dein man noch ziemlich undeutliche Zellen und die 

grossen, dieses Gewebe durchsetzenden Liicken sehen kann. Ob 

dieses Gewebe zur Rinde oder zu einem andern Organe gehdrt, 

wage ich nichi zu entscheiden. 

Fertigtman Langsschnittelangs der Wand der grossen und klei- 

nen Gefasse (Fig. 9.), so sieht man deutlich ihre porosen Wiinde; 

die Poren der grossen und kleinen Gefasse stehen in flach aufstei- 

genden Spiralen (Fig. 8. 9.), und wo die verkohlte oder auch nur 

gebraunte Wand abgefallen ist, bleibt der Eindruck derselben voll- 

konimen deutlich im Gesteine zuruck. Vergrossert man eine noch 

gut erhaltene braune Gefasswand stark, wie in Fig. 7., so sieht 

man, dass die gauze Gefasshaut aus kleinen, gegenseitig angren- 

zenden, spiralig gestellten, querliegenden, rhombischen Maschen 

besteht, welche in der Mitte rundlich gewdlbt und mit eiforinigen, 

querliegenden Oeffnungen durchbohrt sind. 

In den Pflanzen der Jetztwelt fmdet man selten porose Ge¬ 

fasse, wo die Maschen der Poren so regelmassig gestellt und so 

vollkommen aneinanderstossend sind. In der Vorwelt fmden sich 

selten porose Gefasse, die Coniferen ausgenoinmen, und bei alien 

Pflanzenresten, wo ich sie gefunden, standen sie so gedrangt, 

oder wenigstens dem hier gegebenen Schema analog. 

Bei oberflachlicher Betrachlung der Ouerschnitte dieses Hol- 

zes kann man sich kaum des Gedankens erwehren, dass es nur 

ein klemes Zellgewebe-Fragment aus einem parenchymaldsen Or¬ 

gane sei. Im Langssclmitte scheinen die kleinen Zellen zumTheile 

nur noch wirkliche Zellen; schleift man aber sehr behutsam ihre 

kusseren Wiinde ab, so ersicht man bald, dass die scheinbaren und 

sehr sparlich vorkommenden schiefen Scheidewknde nichts als die 

bei alien grdsseren, und namenllich bei den porosen Gefiisscn diko- 

tyler Pflanzen, bekannten Einschniirungen sind, welche nach innen 

im Holhraume des Gefiisses eine kleine Einwulstung bilden, oline 

das Lumen desselben zu schliesscn, und welche bei einigen Ge- 

fiissformen lebender Pflanzen, und in den Geftissen des Palmacites 

mtricatus (s. Taf. XXIII. Fig. 4. g. h.) oft sehr stark entwickelt 

sind, und dann die porose, netziihnliche, durchbohrte Qiiorscheide- 

wand tragen. 

Erkliirung der Abbildungen. 

Fig. i. Das Holz in nat. Gr. Fig. 2. Ein Ouerschnitt dessel¬ 

ben mit der Loupe gesehen. Fig. 3. 4. 5. Ouerschnitte desselben 

stark vergr. mit theils erhaltenen, theils zerdriickten, verworfe- 

nen Gefassen, a. die kleinen, b. die grossen Gefasse. Fig. 6. Ein 

Ouerschnitt mit den Reslen des parenchymatOsen Gewebes c. vergr., 

a. kleine, b. grosse Gefasse. Fig. 7. Die Wand eines grossen Ge- 

fasses, und Fig. 8. 9. kleine und grosse Gefiisse im Lfingssclmitte 

des Holzes stark vergr. 

II. 

8IGILLARIEAE. Unger. 

*. Endlichei Mantissa, bot. Suppl. II. pag. 6. Stigmariae 

Unger. 1. c. pag. 5. Lycopodiactes Brongniart Prodr. pag. 72. 

87. Euphorbiacites Presl. in Sternberg’s Flora der Vorwelt. II. 

pag. 205.) 

Trunci arborei, carnosi, columnar es. 

Cortex crassa, carnosa, cicatricibus foliorum spiraliter po¬ 

sit is, pulvinulis su/fulhs vel Us deslitutis, fasciculis vasorum sim- 

plicibus vel ternatis ornafis, glabra vel dein rimosa, rarius lon- 

gitudina/iter sulcata vel carinata. Stratum internum corlicis cel- 

lulosutn, durum, plerumque longitudinaliler sulcatum, vel nullum. 

Cylindrus lignosus centralis, clausus, radiis medullaribus crassis 

vel tenuibus divisus. Vasa scalariformia vel porosa. Cellulae li- 

gnosae vel liber nondum observaia. Medulla ampla, simplex vel 

cornposifa. 

Folia carnosa, articulaCim -innata, vel dein decidua, sim- 

plicia, supra saepius furcata, acicularia; nervo medio simplici. 

Fruclificalio ignota. 

Diese von unserem hochverehrten Freunde, Prof. Dr. Unger, 

geistreich aufgefasste Familie unterscheidet sich von der vorher- 

gehenden durch ihre Markstrahlen und durch die eigenthUmliche 

Form ihrer Blallpolsler. Sie ist den Euphorbiac&en der Jetztwelt 

zunkchst verwandt, aber diese letzteren besitzen im Holzcylinder 

eine eigenthUmliche Bastlage, welche bisher von uns noch an kei- 

ner fossilen Art aufgefunden wurde. 

Die Gattung Sigil/aria, welche als Typus dieser Familie dient, 

besitzt eine grosse Summe Arten, welche Herr Prof. Adolphe 

Brongniart in seiner Ilisloire des V6gelaux fossiles Livr. II. 

12. und 13. beschrieben hat, und welche ich bei Sigillaria eines 

genaueren Uiberblickes wurdigen will. 

In meinen Skizzen zur vergleichenden Anatomie habe ich 

schon im Allgemeinen Ansichten fiber die Verwandtschaft dor Gal- 

tung Sligmaria ausgesprochen, und hier werde ich am passenden 
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Orte dieselbe mit Euphorbia atropurpurea vergleichen. Aber es 

sei mir bier vergiinnt, nur von der in Sternberg’s Flora der Vor- 

welt als Sligmaria ficoides abgebildeten Pflanze zu sprechen, ohne 

auf die Analysen und trefllichen Abbildungen der gleichnamigen, 

aber wahrscheinlich verschiedenen Pllanzen Riicksicht zu nelimen, 

indem ich mich nicht fur befahigt und fiir befugt lialte, die da- 

selbst beobacbteten Dilferenzen speciell auszugleichen. 

Dass ich Myelopilhys zu den Sigillarien recline, wird man 

mir bei Vergleichung des Hanes derselben mit Sigillaria und Slig¬ 

maria kaum verargen, ob aber Myelopilhys und Medullosa Cotta 

(s. dess. Taf. XIII. Fig. i. 2) zu einer und derselben Gattung ge- 

horen oder nicht, kann ich nicht erortern, da mir Exemplare der 

Medullosa slellata Cotta zur Untersuchung und Vergleichung fehl- 

ten. Rhylidophloyos aber babe ich seiner Aehnlichkeit mit meh- 

ren Arlen Sigillarien und jungen Aesten einiger Iropischen Eu- 

phorbien wegen, zu den Sigillarien gestellt, wo es wohl so 

lange stehen bleiben kann, bis man dessen Structurverhaltnisse 

aufgefunden und cntruthselt haben wird. 

Taf. VII. VIII. IX. Fig. 18. 

Charakter der Gattung. 

Trunci arborei, medullosi; cortice cicatricosa, cicatricibus 

polygonis vel rolundalis, medio fasciculis vasorum terms ornati 

et pulvinulis polyedricis, convcxis, supra plerumque cum fossula 

puncliformi vel el ungala gcmmifera decorat is, suffultis. Cortex me¬ 

dullosa, slrato interno secundario duro, longitudinaliler sulcato, 

vel nullo. 

Cylindrus lignosus centralis, e fasciculis vasorum scalari- 

formium duplicatis cl radiis medullaribus divisis compositus. Fa¬ 

sciculi vasorum interni semilunares, fasciculis extemis fere qua- 

dratis adpressi. Vasa ampla fasciculi interni irregulariicr con- 

globala, fasciculi externi seriafa, striata vel scalariformia, radiis 

medullaribus lenuioribus et crassioribus divisa. 

Medulla ampla farcta. 

Folia spiraliter posita, linearia; nervo medio simplici per- 

currente. 

Fructificatio. 

Syn. Sigillaria. Brongn. Sur la Classif. Mem. du M. d’Hist. nat. 

Tom. VIII. p. 9. Prodrome p. 63. Hist, de Vcg. foss. 11. p. 

392. part. Rhytidolepis Sternb. Flor. der Vorw. 1. 2. p. 32. 

part. Favularia Sternberg. 1. c. p. 13. Sigillaria Unger in 

Endl. gen. plant, mantissa sec. p. 6. 

Charakter der Art. 

S. ELEGANS: pulvinulis sexangularibus, cicatricibus aequalibus, fa¬ 

sciculis, vasorum extremis erectis subincurvis, centrali lineari 

horizontali. 

Syn. Sig. elegans Brongn. Prodr. p. 65. Hist, des Veget. foss. 12. 

p. 438. descript, compl. Favularia elegans Sternb. Flora der 

Vorwelt. Tent. flor. prim. p. 14. Tab. 52. fig. 4. ? 

Sigill. elegans. Brongn. Observations v. Archives du Museum, 1839, 

p. 405. Taf. XXV—XXVIII. c. Anal, opt.! - 

Fundort. 

In der Steinkohlenformation bei Radnitz in Bbhmen , ferner 

bei Eschweiler, Aachen und Werden bei Dusseldorf, und silificirt 

bei Surmoulin im Norden von Aulun in Frankreich. 

Die unermudlichen und stets so glticklichen Forschungen des 

Herrn Prof. Adolphe Brongniart haben durch die Beschrei- 

bung der Sigillaria elegans in ihrem silificirten Zustande, und bei 

der trefflichen Erhaltung derselben ausserordentlich geniizt, und 

ich selie mich bei der TrefTlichkeit jener Beobaclitungen und Zeich- 

nungen veranlasst, einzelne Theile jener Tafeln behufs der Ver¬ 

gleichung der Sigillaria mit einigen lebenden Euphorbicn zu co- 

piren (s. Taf. VII. und VIII.), da ich wohl kaum bessere fertigen 

kbnnte; nur werde ich bei meiner Arbeit den Text unseres hocli- 

verehrten Vorgangers nicht copiren, sondern meine eigenen Ver- 

gleichungen gebrauchen und bilden. Herr Prof. Ad. Brongniart 

hatte die Gute, wahrend meines Aufenthaltes zu Paris mir die fur 

die Zeichnungen gefertigten Schnitte zu zeigen, und solche mit 

seiner Abhandlung vergleichen zu lassen, wodurch ich von der 

Deutung der Organe und der Brauchbarkeit des Materials so iiber- 

zeugt wurde, dass ich kein Bedenken trug, einzelne Theile der¬ 

selben fiir mein Bucli zu copiren. 

Ich werde Euphorbia mammillaris und Euph. Hystrix mit 

Sigillaria elegans vergleichen, nicht aber, urn die Identitat der 

Gattungen nachzuweisen oder gar Gleichheit der Art auffinden zu 

wollen; nur die grossen Analogien des innern Baues werde ich 

betrachten, urn darzuthun, wie nahe venvandt die Sigillarien und 

Euphorbiaceen sind, und wie sicli bei ihnen beiden ebenfalls jene 

eigenthiimlichen Verschiedenheiten der Geftiss - und Bastbildung 

finden, welclie ich bei alien bisher mit innerer Structur aufffefun- 

denen Pflanzenfamilien, die Coniferen ausgenommen, nachgewiesen 

babe. Der Stamm der Sigillarien ist gleich jenen der Euphorbia- 

c6en astig oder dichotom. Er ist walzig oder kantig, fleischig, an 

der Aussenflache mit Blattpolstern und Blattnarben besetzt, und 

zwischen diesen finden sicli bei den fossilen, wie bei den leben¬ 

den Pflanzen beider Gruppen kleine, olt kaum bemerkbare Vertie- 

fungen, welclie wir G e m m e n g r u b e n, K n o s p e n g r u b e n nennen, 

da die Ast- und Blulhenknospen aus ihnen entspringen. In Quer- 

schnitten bieten beide eine niarkige Rinde, einen aus kreisfbrmig 

gestellten Biindeln gebildeten Holzcylinder, welcher einen grossen 

Markkorper unischliesst. Die einzelnen Gewebe dieser Organe sind 

bei beiden selir analog, nur fehlt den vorweltlichen Pflanzen ein 

eigenllicher Bastkorper, und sie besitzen dafiir zweierlei Ilolzkorper. 

Ich werde nun versuchen, diese Organe der Reihe nach zu be- 



trachten und zu vergleichen, wodurch die Auffassung erleichtert 

werden diirfte. 

Die Rinde der %. elegans (s. Taf. VH. Fig. 1. 3.4. a. b. c.) 

besteht aus vier Schichten. Die ausserste Schichte wird von der 

Oberhaut und deren dickwandiger Bastzellenschichte gebildet. Die 

Oberhaut (s. Fig. 3. a. 4. 5. 6. a.) bildet nach aussen die Blatt- 

polster. 

Die Blattpolster (s. Taf. IX. Fig. 18.) sind sechseckig, 

scharfkanlig und erhoht. Sie tragen auf ihrer Mitte die gleichfalls 

sechsseitige flache Blatinarbe (Fig. 18. a.), welche drei Gefass- 

bundelspuren enthalt, deren beide aussere aufrechtstehend und 

langlich, die mittlere aber wagrecht und linienformig ist. An der 

oberen Kante jedes Blattpolsters, wo er mit der unteren Kante 

des fiber ihm stehenden zusammenstosst, befindet sich in der Mitte 

desselben eine kleine, rundliche Grube, von welcher eine kleine, 

schmale Furche nach abwarts lauft, und beide bilden die Gemmen- 

grube (s. Taf IX. Fig. 18. b.), und in dieser entspringen alle 

neue Gemmen bei den lebenden Eupkorbiacten. Ganz gleich ist 

der Blattpolster von Euphorbia mammillaris (s. Taf. IX. Fig. 2.) 

gebaut. Er ist ebenfalls sechseckig, polyedrisch, erhoht, und 'tragt 

m der Mitte ebenfalls die Blattnarbe (1. c. a.) mit den drei analog 

geformten Gefassbiindelspuren, und am oberen Rande auch eine 

ganz gleich gebaute Gemmengrube (1. c. b.). Wenn man die Nar- 

ben und Bolster anderer Sigillarien, wie z. B. jene der S. iclithyo- 

hpis und ornata oder der Rhytidophloyos tenuis, mit andern Ar- 

ten von Eupliorbien vergleicht, so findet man ganz ahnliche Blatt¬ 

polster und Blattnarben, und auch bei vielen Arten derselben iilm— 

liche, deutlich sichtbare Gemmengruben (s. Taf IX. Fig. 16. a. b.), 

odei sie fehlen sowolil einigen Euphorbiacden, wie auch sehr vielen 

Sigillaria-Arten, und man kann kaum inehr die Analogie, ja fast 

die Gleicliheit dieser ausseren Rindenformen, welche zwischen den 

Sigillarien und den Euphorbiacten herrscht, ablaugnen wollen. Die 

Polster haben allerdings bei den einzelnen Arten der Euphorbia- 

ceen verschiedene Formen, aber sie sind bei den Sigillarien eben¬ 

falls hochst verschieden gebaut, wie man an den von Urn. Adol¬ 

phe Brongniart so trelflich abgebildeten Sigillaria-Arten der 

11., 12. und 13. Lieferung seines grossen Werkes deutlich selien 

wird, und wie ich einige so verschiedene Formen hier ebenfalls 

absichtlich abgebildet babe, urn die Yergleichung zu erleichtern. 

Die ausserste Schichte der Rinde besteht bei Sigillaria und 

Euphorbia aus einer zelligen Oberhaut, welche bei Sigillaria Iei- 

der noch nicht uritersucht ist, und welche die Polster, mit Aus- 

nahme der Blattnarben, bekleidet. Sie scheint in beiden Familien 

glatt und kleinzellig zu sein. Die Form der Blattpolster und Nar- 

ben gibt nun den beiden hier zu vergleichenden Gatlungen eine 

Aehnlichkeit, iiber die ich stets gestaunt habe, uni so mehr, wenn 

man die Oberflache der Sigillaria elegans (s. Taf VII. Fig. 1. Taf 

IX. Fig. 18.) mit der Aussenflache der Euphorbia mammillaris und 

Uystrix (Taf. IX. Fig. 1. 13. 2. 3. 16. 17.) vergleicht. Ja selbst 

die saulenformige oder dichotome Stammform gewahrt noch be- 

deutende Aehnlichkeiten. 

Betrachlet man nun die Ouerschnitto der beiden Pflunzen 

genauer, so findet man unmittelbar unter der Epidermis bei Si- 

giltaria dcgans (Taf. VII. Fig. 4. 5. C>.) cine Lite, deebe Zell- 

gewebelage (a. a'.), aus grosseren, gleichsam loekeven Zellen ge- 

bildel, und von aussen von dichtzelligem Gewebe (s. 1. c. Fig. 

5- 6. a. a.) umgeben, welche beide die fiussere Rindcnschichte 

bdden, und von welchen die iiusserste (a. a.) an dec Begrenzung- 

zweier Blattpolster nacli innen, gleichsmn zwischen die zweite 

Gewebelage (a'.a'O tritt und eine Spaltc bildet, welches die Ver- 

langerung der Gemmengrube ist. 

Ganz analog findet man den Querschnitt von Euphorbia 

mammillaris (Taf. IX. Fig. 6. 7.) gebaut. Man sieht unter der Epider¬ 

mis (a.) die dichtere, aus gestreckten Zellen bcslehende Lage (b.), 

welche derselben Lage bei Sigillaria (Taf VII. Fig. 5. 6. a. a.) ent- 

spricht, und ebenfalls in der tiefsten Begrenzung zweier Blattpolster 

einen Streifen ihres Gewebes (Taf. IX. Fig. 6. 7. c. c.) zwischen die 

zweite Schichte schiebt, und in der Nahe der Gemmengrube oder 

an ihr sieht man ebenfalls theils ihre Vertiefung, theils den liefer 

eindringenden Spalt (s. Taf. IX. Fig. 7. k.), wie man dasselbc bei 

Sigillaria (Taf. VII. Fig. 6. a.) gesehen hat. Die zweite bei Si¬ 

gillaria beobachtete Gewebelage (s. Taf. VII. Fig. 4.-6. a1, a'.) 

sieht man bei Euphorbia ebenfalls deutlich ini Ouerschnitto, und 

sie bildet hier den mit Chlorophyll erfullten grfinen Thcil des Rin- 

denmarkes (s. Taf IX. Fig. 6. 7. d. d.), welcher nal.e der Epider¬ 

mis gewohnlich mit sehr zarten und spin-lichen Liicken versehen 

ist. Sie ist in der Structur von der tieferliegenden zweiten Rinden- 

markschichte (Taf. IX. Fig. 7. e. e.) nicht verschieden, nur be- 

sitzt sie keine Chlorophyllkdrnchen, und ist dalicr weiss, aber sie 

ist hier mit Milchgefassen (e. c.) durclizogen. Diese zweite Schichte 

ist nun bei Sigillaria gleichfalls vorhanden, und zartcr und klein- 

zelliger gebaut (s. Taf. VII. Fig. 5. a*, a3.) und im Langsschnitte 

(big. 6. a2, a3.) sind ihre Zellen gestreekt, und sie geht innerhalb 

nahe dem Holzcylinder in ein sehr zartes, aus sechsseitigen Zel¬ 

len gebildetes Gewebe (Taf. VII. Fig. 5. 6. c'. c.) fiber, welches 

vor der Verstoinerung theilweise zerstfirt wurde. Dieser gleich- 

sam dritten Schichte entsprechen bei Euphorbia wolil nur die in- 

nersten Zellen des die Saftgefasse ffihrenden Gewebes. In der Ver- 

steinerung sind grosse Partien dieses und des zweiten Gewebes, 

welche zusammen das Rindenmark bilden, grfiss ten theils zerslfirt 

(s. Taf. VII. Fig. 3. c. 4. 5. 6. c. c.), und die im Gewebe ent- 

haltenen StolTe, wie Amylon, Chromula, und vielleichl die fiusserst 

zarten Saftgefasse sind aufgelost worden, und ffir unsere Beobach- 

lung verschwunden, nur die harlere Bastlage der Rinde, und kleine 

Markfragmente sind geblieben, wie ich solches oft an faulenden, 

modernden oder macerirten Eupliorbien - Stammchen beobachtel 

habe. Vielleicht mangellen auch die Saftgefasse den Sigillarien 

ganzlich. 

In diesem Rindenmarke findet man sowolil im Lfinirs-. wie 

im Querschnitte die zu den Blattern laufenden Geffissbttndel zer- 

streut. Bei Sigillaria elegans (s. Taf. VII. VIII. Fig. 3. 4. d. d‘. 

Fig. 9. c. d.) fand sie Herr Brongniart uin den Holzcylinder 
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gelagert, und ich sah dieselben, wenn sie gerade vom Holzcylin- 

der sich abldsen, eben so gelagert, sonst aber haufig iin Marke 

zerstreul (s. laf. IX. Fig. 6. 7. i. i), und wie Ilerr Brongniart 

die Gefiisse dieser Bundel von zarleren Zellen (s. Taf. VII. Fig. 

5. a2.) begleilel fund, so salien vvir sie auch bei Euphorbia von 

zarten Bastzellen (s. Taf. IX. Fig. 7. i.) begleitet. 

Betrachtet man nun im Querschnilte den Hoizcylinder der 

Sigillaria elegans (s. Taf. VII. Fig. 2.), so findet man ihn schon 

mil unbewaffnetem Auge dem Hoizcylinder der Euphoi'bia mam- 

millaris und Ilystrix (s. Taf. IX. Fig. 4. 5. 14. 15.) sehr analog, 

ja fast gleich, und leider standen mir nur junge Aestchen und 

keine mittelalten Slamme zur Analyse zu Gebote, welche sovvohl 

im Durchmesser, so wie in der Form jenen der Sigillaria noch 

mehr fihneln. Er isl bei beiden cylindrisch. 

Der Hoizcylinder der Sigillaria zerfallt bei starkerer Ver- 

grdsserung gleichsam in einzelne Bundel, 45 an der Zalil, welche 

nach innen gerundet und nacli aussen verflacht sirnl (s. Taf. VII. 

Fig. 3. d.). Der Hoizcylinder und dessen Bundel haben aber bei 

Euphorbia fast dieselbe Lage und Form, und ihre Zahldiflerenz 

kann unserer Vergleichung nie schaden, da stets zwei Arten der- 

selben Gattung, und urn so melir zwei verschiedene Gattuno-en. 

cine verschiedene Zahl von primaren Gefasshiindeln haben miis- 

sen, und diese ja selbst bei Altersdiflerenzen derselben Pflanze 

auch verschieden sind. Jeder einzelne Gefass- oder Holzbiindel 

zerfallt aber bei Sigillaria in zwei Partien, in einen inneren ge- 

rundeten, fast halbmondfbrmigen (s. Taf. VII. Fig. 4. d. Taf. VIII. 

Fig. 9. a.), und in den iiusseren grosseren Theil (Fig. 9. b. b.). 

Der innere Theil bestehl aus unregelmiissig gehauften, pordsen und 

Treppengefassen (s. Fig. 10. a.), welche etwas zarter gebaute 

>Valide besitzen sollen, als die des grossen Ilolzbundels, welches 

ebenfalls pordsc, und iiberwiegend, Treppengefiisse (s. Fig. 10. b. 

11. 12.) sind. Bei Sigillaria besteht der Holzring gleichsam aus 

oinem einzigen Elemenle: aus Gefiissen, und der Bast scheint Si¬ 

gillaria eben so gut zu mangeln, wie ich ihn bei Diploxylon, Lo¬ 

rn aio (logos , Stigmaria u. v. a. vorweltlichen Pilanzenresten ver- 

misste. Vielleicht vertritt der aussere grosse Gefassbiindel dessen 

Slelle, und dieser Mangel des Bastes bei der Holzbildung diirfte 

Sigillaria und Euphorbia melir unterscheiden, als alle andern ge- 

suchten Diflerenzen. 

Bei Euphorbia findet man die Holzbiindel ebenfalls in zwei 

Tlieile deutlich geschieden, aber der aussere dieser Theile (s. Taf. 

IX. Fig. 6. 7. 8. f. f. f.) gehort einem Organe an, welches die 

Phytotomen „Bast oder Holzzelle“ nennen, und ist wirklich aus 

gestreckten Zellen (s. Taf. IX. Fig. 9. f.) gebaut. Die innere oder 

die Gefiisszone (s. Taf. IX. Fig. 6. 7. 8. 9. g. g.) ist aus grossen 

Ireppen- und pordsen Gefiissen gebildet, ganz analog den Gefiis- 

sen der Sigillaria. Ja, nach innen, dem Mark des Stammes zu, fin¬ 

det man ebenfalls zartwandigere Gefiisse (s. Fig. 9. m.) und Spiral- 

gefiisse (1.). Warum diese letztere Form in Resten der Vorwelt 

so schwer aufgefundeu wird, babe ich schon in meinen Skizzen 

zur Phytotomie vorweltlichen Pllanzen sattsam erortert. Dieser die 

Gefiisse enthallende Theil des Ilolzbundels ist ebenfalls nach innen 

abgerundet, wie es der kleine innere Gefassbiindel bei Sigillaria 

isl, und ich glaube, beide entsprechen sich gegenseitig. 

Bei Sigillaria besitzt der innere kleine Gefassbiindel 

(Taf. VIII. Fig. 9. a.) keine Markstrahlen, aber der aussere 

grdssere Bundel (b. b.) besitzt reihenweise geordnete Gefasse, 

welche in Bundel von zwei bis vier Reihen vereint sind und Zwi- 

schenriiume unter sich haben, in welchen Markstrahlen o-p- 
b 

wesen sein mussen, und vor der Versteinerung ausgefault sind. 

In JLangsschnitten parallel der Rinde (s. Taf. VIII. Fig. 12.) sieht 

man zwischen den Gefassreihen die Riiuine der ausgefaulten Mark¬ 

strahlen (d.) ausserst deutlich, und fertigt man an Euphorbia 

mammillaris analoge oder gleiche Schnitte, wie bei Sigillaria, 

durch den Holzbiindel (s. Taf. IX. Fig. 10.), so findet man die 

grossen (n. n.) und kleinen Markstrahlen (o. o.) ebenso gelagert 

und die Gefasse durchbrechend und trennend, wie bei Sigillaria 

(Tal. VIII. Fig. 12.). Ja, die einzelnen Zellen der Markstrahlen 

haben an den Gefiissen dieselben durch Einschniirung und Druck 

entstandenen Ausbuchtungen hervorgebracht, wie man sie an glei- 

clien Schnitten der Sigillaria findet. Ebenso verhalten sich bei 

Euphorbia die Bastzellen (Fig. 10. f.) zu den Markstrahlen. Auch 

bei Euphorbia sind die Gelassbiindel durch die Markstrahlen in 

mehr oder minder grosse Reihen getheilt, welche mit zwei bis 

hdchstens sechs Zellen breiten Reihen wechseln (s. Taf. IX. Fig. 

7. 8. g. g.). 

Die Gefasse der Sigillaria sind Treppengefiisse (s. Taf. VIII. 

Fig. 11.), welche selten in pordse Gefasse iibergehen, und nach 

dem Marke zu, oder in dem zu den Bliittern laufenden Bundel 

(Fig. 10. a. und c.), zart und fein gestrichelt sind. Bei Euphorbia 

mammillaris sind die Gefasse alle ebenfalls Treppengefiisse (Taf. 

IX. Fig. 9. 11. g. g.), mit pordsen Gefiissen gemischt, und sie 

werden ebenfalls nach innen zu feinwandiger und zarter (Fig. 9. 

m.), und gehen hart am Marke in Spiralgefasse (Fig. 9. 12. 1.) 

iiber. Die Treppengefasse vorweltlicher Pflanzen sind aber gleich¬ 

sam die Urtypen fur unserer jetztlebenden Pflanzen ihre Treppen¬ 

gefiisse gewesen, und, wie ich ebenfalls schon in den Skizzen 

zur Phytotomie nachwies, sind dieselben bei keiner von mir ge- 

kannten Familie phanerogamer Pflanzen der Jetztwelt so stark 

entwickelt, wie sie es in der Vorwelt waren. Aber auch bei Si¬ 

gillaria hat Hr. Brongniart den Uibergang der pordsen in Trep¬ 

pengefiisse, und umgekehrt (s. Taf. VII. Fig. 7. 8.) beobachtet, 

wie man es tiiglich noch an unseren jetztlebenden Pflanzen sehen 

kann. Der Raum im Hoizcylinder der Sigillaria (s. Taf. VII. Fig. 

3. 4. e. e.) ist leer, und enthalt keine Spuren des Markes mehr, 

und darum kann man das Stainmmark derselben nicht mehr mil 

dem Marke (s. Taf. IX. Fig. 6. 7. 8. h. h.) der Euphorbia mam¬ 

millaris vergleichen. 

Nachdern ich die Vergleichung der beiden Pflanzenformen 

in ihren ndthigsten Einzelheiten durchgefuhrt babe, sei es mir 

vergdnnt, einen Uiberblick aller jetzt bekannten Sigillarien, und 

eine Revision ihrer einzelnen Gattungen zu geben, um so mehr, 



nls sich in Sternberg’s Flora der Vorwelt einige bisher missdeu- 

tete Angaben finden, welche ich, als fast sechs Jahre lang bestan- 

diger Begleiter Heines hohen Gonners, und mit Hilfe seiner li¬ 

chen, mir zu Gebote stehenden Sammlungen, aufzuklaren fur scliul- 

dig erachte. 

Im Beginn der Herausgabe der Flora der Vorwelt lag die 

Organographie der Pflanzen noch so im Argen, dass man sich 

nicht wundern darf, dass die Petrefactologen, welche ein neues 

Gebiet betraten, und kaum noch die von uns viel genauer gekann- 

ten Wunder der Tropenwelt ahneten, die verstiimmelten Reste 

vorweltlicher Pflanzen mit geringeren Hilfsmilteln, wie unsere Ge- 

genwart, zu entrathseln im Stande waren; dass sich damals g-anz 

Ieicht entrindete Stamme fiir vollkommen erhaltene, wunderbare 

Formen beschreiben liessen, und dass mail oft nicht vermuthete, 

die beschriebenen und abgebildeten Pflanzenreste falsch beschrie- 

ben zu haben, weil man fiber die Hauptaxe und fiber die Rich- 

tung der an den Resten beobachleten Organe nicht gut im Kla- 

ren sein konnte, noch war. So wurden entrindete Sigillarien als 

Sgringodendron und Catenaria und Columnaria beschrieben und 

abgebildet, einige Sigillarien wurden in falschen Lagen abgebildet, 

und sind seitdem fast nicht wieder erkannt worden; man beschrieb 

die Rinde als Favularia oder Sigillaria, und den entrindelen Stamm 

als Syringodendron. 

Die Versuche, die vorweltlichen Pflanzenreste zu deuten, 

misslangen theilweise. Man sab Alles und Alles als Baunifarne 

an, ohne die vorliegenden jetztlebenden Baumfarne und Lycopo- 

dien genau zu vergleichen; man machte endlich eine sehr be- 

queme Schopfungsgeschichte, der gemiiss in der Epoche der Stein- 

kohle nur Acolgledonen und Monocotyledonen nebst einigen Cy- 

cadten und Coniferen die damalige Welt bevolkern durften, und 

der einzige Gelehrte, welcher vermoge eigener Ansicht der Tro¬ 

penwelt und tiefer botanischer Studien derselben die Deulung vor¬ 

weltlicher Reste mit rnehr Glfick versuchte, war Herr Prof. Mar¬ 

ti us zu Mfinchen; aber mit der Herausgabe seines grossen Reise- 

werkes beschaftigt, liess er die Ausffihrung dieser Arbeiten fal¬ 

len. Fast gleichzeitig bildeten Hr. Prof. Adolphe Brongniart 

und Graf Sternberg die Gattungen Sigillaria, Favularia, Bhg- 

lidolepis und Sgringodendron. 

Favularia und Sgringodendron Sternb. (iwn Brongu.') mfis- 

sen zu Sigillaria gezogen wefden, und so aucli alle in Graf 

Sternberg’s Sammlungen befindliche Exemplare von Rhylido- 

lepis. Das in der Flora der Vorwelt I. Taf. XV. abgebildete Exem¬ 

plar der Rhytidolepis undulata fehlt aber in der Sammlung, und 

ist daher unenlrathselbar, da aus der so verschiedenen Narben- 

zeichnung und der umgekehrten Stellung die Unrichligkeit der 

Darstellung deutlich sichtbar ist. GrafS ternberg’s Gattungsnamen 

sind daher eingegangen, und ich will nun die von Ilerrn Bron¬ 

gniart gebifdelen Gattungen speciell betrachten. 

In deni 11.. 12. und 13. Hefte der Hisloire des Vegelaux 

fossiles sind eine grosse Zalil Sigillarien abgebildet, welche wir 

nach unseren Begriffen in derselben Gallung nicht vereinbaren 

konnen, um so mehr, als einige dieser Arten sehr genau gekaiint 

und untersucht sind. Bei fossilen Pflanzenresten, denen die innere 

Structur mangelt, und welche man nur nach iiusseren Merkmalen 

unterscheiden und in Gattungsgruppcn bringen kann, ist ein con- 

sequenles Festhallen der fiusseren, fiir Feststellung der Gattungen 

gebrauchten Merkmale die unerliisslichste Bedingniss, und da bei 

vereinzelten Stammresten die Bildung dcr Rinde, die Blattpolsler, 

Blattnarben und dereri Gefiissbiindel, die einzigen uns leitenden 

Kennzeichen sind, so werde ich versuchen, die als Sigillarien be¬ 

schriebenen Stammreste nach diesen Merkmalen unlerzuordnen. 

Ich finde nun bei aufmerksamer Betrachtung der Rinden der Si¬ 

gillarien des Hrn. Ad. Brongniart vier Formen der Blattpolsler. 

1. Grosse, aber sehr zerslorte, eiformige oder liingliclie 

Blattnarben, ohne deutlich zu unterscheidende Geffissbiindelnarben. 

Diese Gruppe ist schon frfiher von Lind ley und Hutton 

als Caulopteris beschrieben, und wohl nicht mit Unrecht zu den 

baumartigen Farnen geslellt worden. Unser verehrler Freund, Hr. 

Hauptmann von Gutbier, fand im Jahre 1842 eine neue Cau¬ 

lopteris mit Spuren innerer Structur, die er Caulopteris Freies- 

lebeni nannte *), mit Sigillaria macrodiscus Br. verglich, und die 

Gfite liatte, mir zur Ansicht milzulheilcn. Die inneren Slructur- 

reste zeigen nun aber, dass die Gallung Caulopteris wirklich zu 

den Farnen gehort, und mit der Gallung Psaronius idenlisch ist. 

Ich hatte gleichzeitig eine zweite Art Caulopteris mit Structur 

entdeckt, welche ich hier als Psaronius arcnaceus (s. Taf. XXVIII. 

Fig. 5.-9.) beschreiben werde. Hierdurch glaube ich nachgewie- 

sen zu haben, dass die Sigillarien mit grossen schildformigen Lauban- 

siilzen zu den Baumfarnen, und zwar theilweise zu den Protoplcridrcn 

gehoren, und die Gallung Caulopteris in diesem Sinne eingehen muss. 

Neue Gattungen bilden: 

Sigillaria pelfigera Brongn. 1. c. Taf. 138. 

» Cistii „ (, „ „ 140. Fig. 2. 

</ macrodiscus „ „ „ „ 139. 

- Lindlegi „ „ „ „ 140. Fig. i. und 

Zu Psaronius gehoren: 

Caulopteris Freieslebcni Gutbier 1. c. 

Bei den Protopleriden werde ich diese Arten einer ausfiihr- 

lichen Betrachtung wfirdigen. 

Zu den Baumfarnen gehort ferner: 

2. Sigillaria punctata Br., die ich als Prolopteris Sternberg/. 

nebst der Prolopteris Collai und Singeri bereits im Jahre 1836 

beschrieben, und als baumartiges Farnkraut nach seinem iiusseren 

und inneren Bau erkannt habe, und hier nebst einer vierten neuen 

Art, spiiler neuerdings beschreiben und abbilden werde, 

3. Sigillaria appendiculala Br. 1. c. Taf. 141. Fig. 2. hat 

Herr Prof. C. Presl schon als Aspidiaria appendiculala; Sigilla¬ 

ria densifolia Brongn. als Asp. Brongniarliana und S. Menard// 

als Asp. Mcnardii beschrieben. Zu der Gallung Aspidiaria gebu- 

t>) Uibcr Gillen fossilen 1'arnslanim, Cautopleris Freieslebcni, uns deni Zwi- 

ckaucr Schwar/.kolilcngebirge von August von Gutbier. Zwiokuu 

1842. Mil vier Tnfeln Abbildungen. 
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ren noch Sigillaria lejoderma Br. Taf. 157. Fig-. 3. und Sig. Bro- 

chantii Br. I. c. Taf. 159. Fig. 2. Auch Sigillaria microstigma 

Brongn. I. c. Taf. 149. Fig. 2. a. gehort hierher, und die von 

Herrn Brongniart gebildete Gal lung Syringodcndron (Hist. I. 

12. p.479.) begreift durchaus koine von Sternberg als solche 

beschriebene Arlen, und wenn Syr. pachyderma und Syr. cyclo¬ 

stigma in der Blattnarbe wirklich keine Gefassbiindelnarben be- 

silzen, wie aus dem Genuscharakter zu schliessen ist, so kann 

man sie auch nicht als gesonderte Gattung aufstellen. Besilzen 

aber beide Arlen einen eenlralen Gefassbiindel, wie aus der Ab- 

bildung (Taf. 166. Fig. 3.) und der Diagnose von Syr. cyclostigma 

1. c. p. 480 ersiclillich ist, dann sind es ebenfalls nur Arten der 

Gattung Aspidiaria Pres/. 

Br. 1. c. Taf. 147. 1. S. Sillimaniii 

„ contractu 

t, Cortei 

„ subrotunda 

„ Davrcuxii 

„ mammillaris 

/. pachyderma 

„ scutellala 

„ Deutschiana 

„ Polleriana 

„ 147. 2. 

„ 147. 3. 4. 

„ 147. 5. 6. 

„ 148. 

„ 149. 1. 

„ 150. 1. 

„ 150. 2. 3. 

„ 164. 3. 

165. 2. 

«/ arzinensis. Corda. Taf. LSX. Fig. 12. 

» Rhylidolepis Corda. Taf. LIX. Fig. 13. 

»/ Candollci Br. 1. c. Taf. 150. 4. 

4. Die nacli diesen Ausscheidungen nur nocli ubrig bleiben- 

den Sigillarien besitzen alle das als Gattungstypus von mir oben 

schon beschriebene Blatlpolster mit der Narbe und den drei cha- 

rakteristischen Gefassbundeln. Wenn man aber ilire Arlen auf- 

merksam betrachtet, so zerfallen dieselben in zwei naturliche Rei- 

hen, deren ersle sich von der zweiten durch die erhohten oder 

vertieften Liingskanten oder Zwischenkiele zwischen den einzelnen 

Blallpolstern unterscheidet, und wodurch bei der ersteren die Blatt- 

polster selbst getrennt, und gleichsam in gerade Linien liber ein- 

ander gestellt werden, wahrend dieselben bei der zweiten Reihe 

keine Zwischenkiele haben, und daher die Spiralstellung derselben 

viel deutlicher ausgesprochen erscheint, als bei der ersten Reihe, 

wo die Blattnarben aber auch spiralig gestellt sind, und jene Stel- 

lung in gerade Linien, welche Herr Brongniart in der Diagnose 

von Sigillaria mit „ Caulis — cicatricibus rccliseriatis 7iotatus “ 

bezeichnet hat, ist nur scheinbar. 

Die entrindeten Arten der Gattung Sigillaria, welche Liings- 

kiele besitzen, bildeten die Gattung Syringodendron Stenib. und 

diese muss nun nothwendiger Weise eingehen, und der Name 

kann hochstens zur Unterabtheilung benulzt werden, wenn man 

nicht liebcr den Namen Rhylidolepis vorzieht, da alle in der Graf 

Stern her g'schen im bohm. Nationalmuseum befindlichen Fetre- 

factensammlung enthaltenen Rhylidolepis-Arten wahre Sigillarien 

mit solchen Langskielen sind, und das in der Flora der Vorwelt 

I. Taf. XV. abgebildete Exemplar der Rhylidolepis undulata wahr- 

scheinlich nur ein entrindeter Stamm der von mir auf Taf. LIX. 

Fig. 13. abgebildeten Sigillaria Rhylidolepis ist. Die Sigillarien 

zerfallen demnach in : 

/. Sigillarien mit Langskielen, welche die Blatl¬ 

polster trennen Rhylidolepis und Syringodcndron Stcimb.: 

Hierher gehoren : 

S. reniformis Br. 1. c. Taf. 142. 

» laevigata „ „ „ „ 143. 

" Vohii „ „ „ „ 144. j. 

u rugosa 

n hippocrepis 

canaliculata 

n elongala 

a a a 144. 2. 

a u u 144. 3. 

" a a 144. 4. 

" a n 145. 146. 2. 

Saullii // It it it 151. 

elliptica If If it it 152. 1.-3. 

Schlotheimii If U it n 152. 4. 

orbicularis tf n it it 152. 5. 

notata V n tr it 153. 1. 

cuspidata n u it it 153. 2. 

pyriformis a n it it 153. 0. 4. 

Boblayi if1 -/ it it 154. 

Knorrii // n it it 156. 2. 3. 162. 6. 

alveolaris // u u it 162. 5. 

Utzschneider i ^ it it tr 163. 2. 

Graeseri a it it tt 164. 1. 

gracilis u it h tr 164. 2. 

intermedia u it it it 165. 1. 

diploderma. Corda. Taf. LIX. Fig. 8.—10. 

//, Sigillarien ohne deutliche Liingskiele, und mit geniiher-- 

ten Blallpolstern: Sigillaria Brongn. Favularia Slernb. 

S. elegans Br. 1. c. Taf. 146. 1. 

1• Dournaisii it It If if 153. 5. 

If hexagona It It If If 155. 158. 1 

If minima If li It It 158. 2. 

!• tessellata tt It It If 156. 1. 

It obliqua tf If If If 157. 1. 2. 

It rhomb oidea It It It If 157. 4. 

It ornala If It It If 158. 7. 8. 

It venosa It ./ It It 157. 6. 

If Brardii If It It If 158. 4. 

It Serlii It It If it 158. 9. 

It Desfrancii It If If tt 159. 1. 

It iransversalis If It It It 159. 3. 

If lepidodendrifolia If If tt if 161. 

If ichthyolepis Sternb. s. Taf. IX . Fig 19. 

Die bei Lind ley und Hutton, und einige in Sternberg 

vorkommenden Arten der alien Gattungen Sigillaria, Favularia 

und Syringodendron sind unentrathselbar oder decorticat, nur Fa¬ 

vularia tessellata Lindl. 1. c. Taf. 73. 74. 75. bildet wahrschein- 

lich den Typus einer neuen Gattung, neben Aspidiaria Presl. 

Ich werde nun noch eine kurze Beschreibung tiniger neuen 
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Sigillarien folgen lassen, und namentlich bei S. diploderma die 

Bastrindenschichte genauerer Betrachtung wiirdigen. 

i. SIGILLARIA DIPLODERMA. Corda. Taf. LIX. Fig. 8.—11. 

Truncus rolundatus, longitudinaliter carinatus; puhinulis su- 

prapositis, inter se coniiguis, subelongalis; cicatricibus spiraUter 

posit is, trapezoidalibus, infra rolundalis; fasciculis vasomm ex¬ 

tremis lunulatis, centrali punctiformi. 

Aus dem Kohlenschiefer von Radnitz und Wranowitz. 

Diese Art besitzt noch die Basischichte der Rinde, und wiirde, 

wenn diese allein vorhanden ware, als Catamites oder ein neues 

Genus beschrieben worden sein. Die aussere Rinde (s. Fig. 11. 9.) 

ist durch herablaufende Langskiele in fast rhorabische Felder ge- 

theilt, deren Epidermis oberhalb der Blattnarbe langsgefaltet, und 

unterhalb zart quergefaltet ist. Die Blattnarbe ist trapezoidal mit 

unten gerundeter breiter Basis. Die seitlichen Gefassbiindel sind 

halbmondformig und mit der Kriimmung nach innen gerichtet; der 

mittlere Gefassbiindel ist punktformig. Unter dieser Oberhaut liegt 

die trennbare Basthautschichte der Rinde (s. Fig. 8. 10.), welche 

ebenfalls gekielt ist, aber die Linien sind gewellt, und jedem Blatt- 

polster der Oberhaut entspricht ein oberhalb verdickter, und an 

seiner Aussenseite cannelirter, polsterartiger Vorsprung, wodurch 

der Stamm ein knotiges Aeussere erhalt. Unser bier abgebildetes 

Fragment ist so trefflich erhalten, dass sich die innere, voll- 

kommen als runder Stamm ausgebildete Basthautschichte, von 

der nur im Abdruck erhaltenen Epidermis trennen und wieder ein- 

fiigen lasst. 

Taf. LIX. Fig. 8. Der Stamm in nat. Grosse; Fig. 9. der 

Rindenabdruck desselben mit dem herausgenommenen Cylinder der 

Basthautschichte Fig. 10. nat. Gr.— Fig. 11. Einige Blattpolster und 

Narben. 

2. SIGILLARIA RHYTIDOLEPIS. Corda. Taf. LIX. Fig. 13. 

Truncus columnaris, longitudinaliter carinatus; puhinulis 

foliorum elongatis spur Us, cicatricibus foliorum oblongis obovalis 

distantibus, margine elevato; fasciculis vasorum extremis oblongis 

erectis, centrali mammillari, medio perforato; foliis lineanbus lon- 

gissimis, nervo simplici medio percurrenti. 

Aus dem Steinbruche von Chomle auf Radnitz sehr selten 

hiiufig im Kohlensandsteine von Swina, und im Thonschiefer von 

Wranowitz. 

Diese Art ist in der Stern be rg’sehen Sammlung im bolim 

Nationalmuseum als Rhytidolepis undulata aufgestellt, aber von dem 

als letztere abgebildeten Stamme verschieden, wie ich schon oben 

bemerkt habe. Ich habe sehr schone Exemplare mit gut erhalte¬ 

nen ein bis zwei Scliuli langen und selten 1% Lin. breiten Blat- 

tern gesehen. Sie ist durch ihre Blattnarbe und durch den warzen- 

fdrmigen, centralen Gefassbundel von alien mil* bekannten andern 

Arten der Gattung unterschieden. Ihre Oberhaut ist in den Exem- 

plaren des bohm. Museums schon braun und zart querfaltig. 

3. SIGILLARIA ARZINENIS. Corda. Taf. LIX. Fig. 12. 

Truncus longiludinaliler carinatus; sn/cis latis, planiusculis, 

longitudinaliter et lenuiler slriatis; puhinulis nullis; cicatricibus 

foliorum magnis obocatis submarginatis, basi fasciculis vasorum 

ternis, extremis oblongis, medio punctiformi. 

Aus den Kohlengruben von Arzin. 

4. SIGILLARIA ICHTIIYOLEFIS. Taf. IX. Fi«r. 19 

Favularia ichthyolepis. Slernb. Flor. II. Taf. XXXVIII Fio-. 

2. b. (2. a.?). 

Truncus columnaris, carinatus; carinis flexuosis anfractibus 

acutis; puhinulis elevatis; cicatricibus sexangularibus depressis, 

accumbentibus; fasciculis vasorum extremis subrolundatis obliquis, 

inlerno majori, sublunulato. 

Im Kohlensandstein von Radnitz. 

5. SIGILLARIA ORNATA. Brongn. 1. c. Taf. 158. Fig. 7. 8. 

Tab. nost. IX. Fig. 21. 

Pulvinuli spiraUter positi, hexagoni, convexo-rotundi, supra 

iruncali; cicatricibus foliorum oblongis vel ovalibus; fasciculis va¬ 

sorum ternis, extremis sublunulaeformibus, medio recto, striaeformi. 

In der Steinkohle von Braz auf der Herrschart Radnitz. 

Erklarung der Tafeln VII_IX. 

Taf. VII. Nach Prof. Adolphe Brongniart. Fig. 1. Sigil- 

laria elegans von der Seite gesehen, nat. Gr. Fig. 2. Dieselbe im 

Querschnitt, nat. Gr. Fig. 3. Der Querschnitt derselben vergrbss. 

a. b. die Rinde; b. c. das Rindenmark ausgefault und mit Opal 

erfullt; d. Holzcylinder; e. e. Mark des Stammes in der Mitte und 

am Uinfange vcillig zerstort und mil Opal erfullt. Fig. 4. Ein Sliick 

des Querschnittes vergr. a.—a1, erste Rindenschichle; b. zerstbrte 

Substanz mit Versteinerungsmasse erfullt; c. c. Rindenmark; d1. 

Gefassbundel, die zu den Blattern laufen; d. Holzcylinder; e. Mark- 

rolire. Fig. 5. Ein Ouerschnitt der Rinde vergrbssert; a. Epider¬ 

mis und dichtwandige Rindenzellschichte; a1. Basischichte der 

Rinde; a2. Zellen, welche die zu den Blattern laufenden Gefass¬ 

bundel begleitcn; a3. Rindenmark; c. leerer Raum zerslbrten Ge- 

webes mit Kieselsubstanz erfullt; c1. Rindenmark. Fig. 6. Ein 

Langsschnitt derselben vergr. a. Epidermis nebst der dichtzelligen 

Rindenschichte an der Gemmengrube mit der Einsenkung und dem 

Spalt; a1. Rindenbast; a2, a3, gestreckte Zellen des Rindenmarkes; 

c. ausgefullter Raum; c1. Rindenmark. Fig. 7. 8. Gefasse aus dem 

Holzbiindel aus der Treppen- in die porose Form ubergehend. 

Taf. VIII. Nach Herrn Adolphe Brongn iart. Fig. 9. Ein 

Holzbiindel des Ilolzcylinders (s. Taf. VII. Fig. 4. d.) vergrbssert; 

a. der kleine innere Gefassbundel; b. b. der grossere aussere 

Holzbiindel mit den gereihten Gefassen und den Riiumcn fiir die 

ausgefaulten Markstrahlen; c. d. Gefassbiindel, die nach Aussen zu 

den Blattern laufen. Fig. 10. Ein Langsschnitt des Holzbiindels, 

parallel dem Laufe der Markstrahlen, oder radiar zum Stamme st. 

vergr. a. Gefasse des inneren Holzbiindels; b. dies, des ausseren 

Holzbiindels; c. ein Biindel zu den Blattern laufend. Fig. 11. Eine 

Partie Treppengefasse, in porbse theihveise ubergehend. parallel 

den Markstrahlen, vergr.- Fig. 12. Ein Holzbiindel parallel der Rinde 

geschnitten, und senkrecht auf die Markstrahlen, vergr.; d. leere 

Raume, in denen die Markstrahlen gelaufen. 
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Taf. IX. Fig. 1.—12. Euphorbia mammillaris und deren Ana¬ 

lyse: Fig-, 1. Die Pflanze in nat. Gr.; a. Orl, wo der Querschnitt 

Fig-. 4. gemacht wurde, und b. Ort des Querschnittes Fig-. 5. — 

Fig. 2. Blattpolster der alien Pflanze; a. Gemmengrube; b. Narbe, 

vergr. Fig. 3. Blattpolster eines jungen Astes vergr. Fig. 4. 5. 

Querschnitte des Stammes nat. Gr.; a. an der Basis, b. in der 

Mitte. Fig. 6. Ein Querschnitt des Stammes vergr.; a. Epidermis; 

b. dichte Rindenlage; c. Einsenkung desselben am Blattpolster; 

d. Rindenmark; e. Rindenmark ohne Chlorophyll mil Saftgefassen; 

f. Bastlage der Biindel des Holzcylinders ; g. Gefassbiindel des¬ 

selben; h. Mark; i. Gefassbiindel, die zu den Blattern Iaufen. 

Fig. 7. Ein Theil des Querschnittes stark vergr.; a. Epidermis; 

b. dichte Rindenlage mit der Einsenkung c. an der Gemmen¬ 

grube und dem Spalt k. — d. Rindenmark mil Chlorophyll und 

einigen Liicken; e. e. Rindenmark ohne Chlorophyll mit Safi— 

geffissen; f. Bastbiindel; g. Gefassbiindel; h. Mark; i. Gefassbiin- 

del zu den Blattern laufend. Fig. 8. Ein Holzbiindel des llolz- 

cylinders st. vergr.; d. Rindenmark; e. e. Saftgefasse; f. f. Bast- 

zellen; g. Gefassbiindel mit dazwischen liegenden Markstrahlen; 

h. Mark mit Amylonkbrnchen. Fig. 9. Ein Langsschnitt durch den 

Holzbiindel parallel den Markstrahlen st. vergr.; f. Bastzellen; g. 

Treppengefasse; m. zartwandige Treppengefasse; 1. Spiralgefasse, 

am Mark liegend. Fig. 10. Ein Langsschnitt des Holzcylinders pa¬ 

rallel der Rinde und senkrecht auf die Markstrahlen; f. Bastzel¬ 

len; o.o. kleine, n. n. grosse Markstrahlen. Fig. 11. Einige Trep¬ 

pengefasse g., und Markstrahlen o. o. starker vergr. Fig. 12. Spi- 

ralgefdsse (Fig. 9. 1.) st. vergr. 

Fig. 13.— 17. Euphorbia Hyslrix. Fig. 13. Ein Ast in nat. 

Gr.; c. Ort des Schnittes. Fig. 14. c. und d. Ort des Schnittes 

Fig. 15. d. Nat. Grbsse. Fig. 16. Blattpolster eines altern Astes 

derselben Pflanze vergr.; a. Gemmengrube; b. Narbe. Fig. 17. Blatt¬ 

polster von jungen Aesten oder von alteren Aesten an dem un- 

teren Theile vergr. 

hig. 18. Sigillaria elegans Brongn. Rindenabdruck in nat. 

Gr.; a. Narbe; b. Gemmengrube. Fig. 19. Sigillaria ichtliyolepis 

Sternb. Nat. Gr. Fig. 21. Sigillaria ornata Brongn. Nat. Gr. 

RHYTIDOPIILOYOS TENUIS. Corda. 
Taf. IX. Fig. 20. 

Charakter der Gatlung. 
O 

lruncus carnosus, teres. Cylindrus lignosus tenuis centralis. 

Medulla ampla. Cortex pulvinulis foliorum spiraliter posit is supra 

se continuis, fusiformibus, cicatrice spuria centrali, dccorata. 

Folia, fructus, structuraque ignota. 

Charakter der Art. 

RH. TENUIS: pulvinulis ulrinque attenualis flexuosis; cicatrice 

elevata fruncata. 

Fundort. 

Im Thonschiefer aus dem Hangenden der Steinkohle von 

Radnitz. 

Die Stamme dieser Pflanze, welche man bis jetzt gefunden 

hat, waren drei bis vier Zoll lang, sind flach gedriickt, und 

haben zwei bis drei Zoll Durchmesser. Die Blattpolster bilden 

schiefe Spiralen, und sind nach beiden Seiten verschmalert und 

in einander fortsetzend, so dass gleichsam der obere aus dem un- 

teren entspringt. Die Narbe steht auf der Mitte des Polsters, ist 

vorstehend, schief nach oben gerichtet und abgestutzt. Ich konnte 

aul der Abstutzungsflache keine Spur eines Gefassbiindels ent- 

decken, indem der Thonschiefer als Versteinerungsmaterial nicht 

fein und derb genug ist, um wahrscheinlich so feine und zarte 

Abdriicke zu liefern, wie es der Kohlensandstein von Radnitz thut. 

Die Form der Blattpolster erinnert sehr an die jungen Safi— 

triebe der columnaren Euphorbien, namentlich einiger afrikanischer 

Arten; nur sind bei alien von mir gesehenen und untersuchten 

Euphorbien die Blattpolster unter einander, so wie bei der Eu¬ 

phorbia mammillaris (Taf. IX. Fig. 3.) gesondert, und gleichsam 

nur an einander anstossend, wahrend sie hier wirklich verflies- 

sen, indem ich bei der genauesten Untersuchung keine Grenz- 

oder Scheidelinie finden konnte, welche auf ein Abgeschlossen- 

sein der Polster gedeutet hatte. 

Erklarurig der Abbildung. 

Taf. IX. Fig. 20. Ein Stuck der Rinde eines Stammes mil 

Blaltpolslern und Narben in nat. Grosse. 

MYELOPITOYS MEDULLOSA. Corda. 
Taf. XI. Fig. 4.-8. 

Cliarakter der Gattung. 

Truncus arboreus, lignosus. Medulla centralis ampla, annu- 

lum cellulosum clausum, et alterum exteriorem e fasciculis cellula- 

rum induratarum solitanis includens. Cylindrus lignosus proprius 

stratosus; slratis annotims laquetformibus, annulum simplicem re- 

deuntem formantibus, ulrinque rotundatis et ad exlremitates oppo- 

sitas radio medullari centrali lato percursis et dioisis, in (us me¬ 

dulla propria fasciaeformi lacunosa, radios medullares secundarios 

lotos et tenues emittente, farctis. Vasa radiatim seriata scalariformia. 

Cortex, folia et fmctus ignota. 

Charakter der Art. 

M. MEDULLOSA: radiis medullaribus secundariis (enuissimis ; fa¬ 

sciculis vasorum binis aut ternatis conjunctis. 

Fundort. 

Im aufgeschwemmten Lande mit Psaronius interlextus Corda, 

auf der Herrschaft MUhlhausen in Bbhmen. 
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Die aus der Kohlenformation und aus dem Rothtodtliegenden 

abstammenden Reste vonveltlicher Pflanzen tragen ein eigenlhiim- 

liehes Geprage ilirer Formen, und wenn sie noch inikroskopisclie 

Structur zeigen, aucli eigenartige Formen ihres Baues an sieh. 

So lange man alle in der Kohlenformation oder in deren Gliedern 

aufgefundenen Reste fur Monokotylen und Fame ansah, so lange 

war an keine eigentliche Entrathselung gewisser dubioser Formen 

zu denken, und noch jetzt ist es schwer, ja oR unmoglich, ge- 

wisse rathselhafte Organisationsverhaltnisse einzelner Pflanzenreste 

jener Periode richtig zu deuten, und noch schvverer, gute Ver- 

gleichungen mit Pflanzen der Jetztvvelt und mil deren Organisation 

zu machen. Ich habe liier ein solches rathselhaftes Fragment vor- 

liegen, dessen einzelne Organe wohl zu deuten sind, dessen rich- 

tige Vergleichung aber uns fast unmoglich diinkt. Ich habe wegen 

lhrer Analogic mit Sligmana und Sigillaria die Pflanze zu den Si- 

gillarien gestellt, ohne jedoch diese Stellung als eine naturliche 

zu betrachten, und wenn ich nach der Beschreibung, Vergleichun- 

gen der Wachsthumsformen dieser Reste, mit andern lebenden 

Stammen versuche, so bitte ich, es nur als Versuch zu betrach¬ 

ten, und demselben keinen wissenschaftlichen Werth beizulegen, 

wie ich es selbst gethan habe. 

Der Ouerschnitt (Taf. XI. Fig. 4.) des opalisirten Stammes 

ist dunkel schwarzbraun, mit weissem Marke und Markstrahlen. 

In dem fast dreieckigen, etwas gedruckten Marke fmdet man voll- 

kommen in sich zuruckgehende Abtheilungen von dunkler Farbe, 

deren innere derb ist, und deren aussere aus zahlreichen, einzeilio- 

gestellten, kleinen, fast punktfdrmigen Bundeln besteht. Mit un- 

bewalTnetem Auge unterscheidet man ferner einen Jahrring oder 

Holzkreis, welcher oben maschenfbrmig ist, und in sich selbst 

zuruckgebogen, beruhren sich seine gerundeten Enden fast, und 

sind nur durch den vom Marke ausgehenden geraden, weissen 

Markstrahl getrennt. Betrachtet man diesen schlingenformigen, in 

sich selbst zuruckgebogenen und zuruckkehrenden Jahrring ge- 

nauer, so findet man, dass derselbe einen eigenen Markkorper 

besitzt, welcher letztere vier starke weisse Markstrahlen, dem 

des vom Centralmarke ausgehenden ahnlich, abgibt. Urn diesen 

Jahrring herum lagert sich unmittelbar ein zweiter Jahrring an, 

dessen Bau ich aber nicht kenne, da er unvollstiindig ist, und ich 

nur zwei Exemplare dieses seltenen Fragmentes sail. 

Bei schwacher Vergrosserung (s. Fig. 5.) sieht man, dass 

das Centralmark aus drei Schichten besteht, deren innerste durch 

die braune, schleifenfdrmige Subslanz (Fig. 4. n. n.), welche ich 

innerste Markscheide nenne, eingeschlossen ist, und nur an 

einigen wenigen Stellen mit der zweilen, die innerste Markscheide 

umgebenden Markschichte verbunden ist. Diese zweite Markschichte 

ist zart, und scheint ehemals ein Liickengewebe gewesen zu sein, 

in der Versteinerung ist es aber so zerstort, dass man nur noch 

Spuren seiner Textur muhsam auffinden kann. Diese zweite Mark¬ 

schichte wird aber von der iiusseren, aus einzelnen Biindeln be- 

stehenden Markscheide (Fig. 5. f. f.) eingefasst, und sieht nur 

durch die Zwischenriiume der Biindel mit der Iiusseren Mark¬ 

schichte (Fig. 4. m. Fig. 6. h.) ini Zusammenhange. Untersucht 

man diese Biindel der iiusseren Markscheide genauer, so findet 

man jeden einzelnen Biindel aus reiliig gestellten Baslzellen von 

rothbrauner Farbe gebaut (s. Taf. XI. Fig. 6. f.), welche lose 

neben einander liegen, und einzelne derselben (Fig. 6. m.) sind 

durch die ganze iiiisserste Markschichte (Fig. 6. h. Fig. 5. m,) 

zerstreut. Die iiusserste Schichte des Markes ist bis auf diese 

durch FSulniss abgelosten Schuppen ganz zerstbrt, und ich fand 

aucli keine einzelne, noch Structur zeigende Partie seines Zell- 

gewebes auf. 

Der Holzkorper (Fig. 5. 6. g. g.) umgibt diese aussere 

Markschichte unmittelbar, und der einzige an unserem Exemplar 

vollstandige Jahrring bildet gleichsam eine in sich selbst gebo- 

gene, und dann abermals ringarlig gekriimmte Masche (s. Fig. 4.), 

welche zwischen ilirer inneren (Fig. 5. g.) und ilirer iiusseren 

Lage (Fig. 5. p.) einen ihr eigenthiimliehen Markkorper (Fig. 5. o.) 

cnthiilt, welcher letztere abermals starke und schwache Mark- 

strahlen aussendet, wie solches der cenlrale Markkfirper ouch Hint. 

Zu beiden Seiten des von der iiusseren Schichte des Cenlral- 

markes auslaufenden Markstrahles (s. Fig. 7. 1. 1.) liegen gleich¬ 

sam die beiden in sich gebogenen Enden der Masche des Jahr- 

ringes (Fig. 7. g. g. g. g.) , und man ersieht dann deutlich, wie 

die den Jahrring (g. g.) bildende Masche ihr eigenes Mark (Fig. 

7. o. o.) besitzt, welches letztere ein grossliickiges Gewebe war, 

wo man noch einige verwischte Zellen an den die einzelnen gros- 

sen und verschobenen Lucken trennenden Wiinden selien kann. 

Der Holzkorper eines Jahrringes besteht mithin aus einer in sich 

zuruckkehrenden, hohlen, Mark umschliessenden, zirkel- oder 

ringfdrmig gekrummten Masche, und das umschlossene Mark ist 

ihm gleichsam eigenthiimlich, und hangt mit dem cenlralen oder 

eigentlichen Stammmarke nur durch die kleinen, zwischen den 

Gefassreihen verlaufenden Markstrahlen zusammen. 

Der Holzkorper des Jahrringes (s. Fig. 5. 6. 7. g. g. p.) 

besteht aus reihenweise geordneten Gefassen (g. g.), welche wahr- 

scheinlich durch Compression oder Fiiulniss gekriimmte Wande 

(s. Fig. 8. g. g.) besitzen, und geslreifle oder Treppengefasse sind. 

Die Reilien selbst sind aus ein, zwei oder drei neben einander 

liegenden Gefassen gebildet, und zwischen jeder Reilie ist walir- 

scheinlich ein kleiner oder secundiirer Markstrahl (Fig. 5. k.) ge¬ 

wesen, welcher aber an alien von mir untersuchten Exemplaren 

ausgefault ist. Die Reilien der Gefasse haben nach innen zu aucli 

nicht gleiche Lange, und zu beiden Seiten der grossen, aus den 

einzelnen Markkorpern austretenden Markstrahlen gehen einzelne 

Gefasse des Jahrringes zu dem nach aussen laufenden Gefiissbiindcl 

(s. Fig. 7. 1. Fig. 8. m.) iiber, welchen jeder dieser grossen Mark¬ 

strahlen enlhalt. Diese grossen Markstrahlen zeigen liin und wieder 

zu beiden Seiten des aus Treppengefassen gebildeten Gefiissbiindels 

(Fig. 8. m.) noch deutliche Zellen (1. 1.) des Markes, welche ge- 

streckt und abgestumpfl waren. 
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lull habe im Holzkorper dieser merkwtirdigen Versteinerung 

keine Bastzellen gefunden, und hierdurch alinelt sie Sigillaria, 

Stigmaria und Lomatofloyos. Das Umkehren und Maschenbilden der 

Jahresringe ist bis jetzt noch an keiner lebenden Pflanze beobachtet 

worden, und bei lbssilen nur an Medullosa stellata Cotta (Dendro- 

lithen. Taf. XIII. Fig. 1. und 2.). Ob unsere Gattung mit Medullosa 

verwandt sei oder nicht, kann ieh nicht entscheiden, da ich die 

Cottaschen Reste nicht selbst gesehen habe, und aus derAbbil- 

dung ersehe ich nur das Maschenbilden der Jahrringe, aber im 

Marke hat Herr Dr. B. Cotta die doppelte Markscheide nicht wahr- 

genonunen , und die von ilnn beobachteten sternfdrmigen Kdrper 

scheinen inir nur durch Faulniss abgeloste Triimmer des Holzkor- 

pers zu sein, vvie ich solche auch an Anabathra With, gesehen habe. 

Unter den lebenden Pflanzenstammen ist nur bisher die hier 

beobachtete Maschenform der Jahrringe ganz unbekannt, und nur 

an Cissampelos Pereira (s. Taf. LX. Fig. 9.) sail ich zwischen je 

zwei Jahrringen einen breiten Markstreifen, welcher beide gleicli- 

sam ringartig trennt, und durch die grossen, je zwei neben ein- 

ander liegende Gefassbiindel trennenden Markstrahlen nach innen 

zu mit dem Centralmarke, nach aussen zu aber mit dem urn den 

niichstfolgenden Jahrring oder Holzkreis liegenden Markstreifen in 

Verbindung ist. Durch diese Vertheilung des Markes wurden die 

einzelnen Holzbundel analog jenen der Monokotylen getrennt, aber 

die einzelneh Holzbundel stehen in regelmiissig wiederkehrende 

Kreise oder Jahrringe vereinigt. 

Der Stamm ist in selir harten, und holier Politur fiihigen, 

sclnvarzbraunen Achat verwandelt, nur die Markkorper, die grossen 

und die kleinen Markstrahlen sind gelblich-weiss geblieben. Die 

Gefasse sind bin und wieder sehr verschoben, und an einigen Stel- 

len vollig verfault und aufgeldst. Liingsschnitte konnten nicht ent- 

sprechend gefertigt werden, da jede der beiden mir bekannten Flat¬ 

ten nur wenige Linien Dicke besitzt, und die gefertigten Langs- 

schnitte zeigten nur sehr undeutliche Treppengefiisse. 

Erklarung; der Abbildimgen. 

Taf. XI. Fig. 4. Quersehnitt des Stamines in nat. Gr. Fig. 5. 

Ein Theil des Ouerschnittes vergr.; n. n. innere Bastscheide des 

Markes; f. f. iiussere aus Baslbiindeln gebildete Markscheide; m. m. 

iiussere Markschichte mit zerstreuten Bastzellen, von den Biindeln 

i. f. stammend; g. g. innere Gefassschichte des Jahrringes; p. aus- 

sere Schichte desselben; o. Markkorper des Jahrringes; k. ein klei- 

ner Markslrahl. Fig. 6. Ein Quersehnitt des Markes h. zwischen den 

Biindeln f. der iiusseren Markscheide und dem Holzkorper g. des 

ersten Jahrringes vergr.; m. zerstreute Bastzellen, von den Biindeln 

f. stammend. Fig. 7. Ein Quersehnitt zwischen den sicli umbiegenden 

Endcn g. g. g. g. des Jahrringes vergr.; k. k. der Markslrahl; 1. 1. 

Spuren der Gefasse desselben ; o. Markkorper des Jahrringes. 

Pig. 8. Ein Schnitt aus dem grossen Markstrahl stark vergr.; g. g. 

Gefassbiindel des Jahrringes; I. 1. Zellen des Markstrahles; in. ge- 

slreifle Gefasse des durch ihn‘ austrelenden Gefassbiindels. 

STIGMARIA FICOIDES. Brongn. 
Taf. XII.—XIII. Fig. 1.—8. 

Charakter der Gattung. 

Truncus carnosus arboreus, dichotome eel allerne ramo- 

sus, vel caudiciformis et radiato - ramosus. Rami teretiusculi, 

penduli eel decumbenles. Cortex crassa medullosa, extus cicatrici- 

bus mammillaribus in lineis spiralibus quaternariis C/4) dispositis, 

medio fasciculo vasonim simplici rotundato instructis. Cylindnts 

lignosus centralis, e fasciculis vasorum crebris, radiatim posi/is, ra- 

diis medullaribus creberrimis divisis, compositus. Vasa scalariformia 

vel porosa, ampla. Medulla ampla cellulosa farcta. 

Folta simplicia, teretia, carnosa, cum appendice mammiflari, 

human, cicatricihus arliculatim-innata, supra saepius arliculato- 

furcata vel apice corpore ovoideo crasso, bi/obo, gemmiformi, ter— 

minali ornata; fasciculo vasorum simplici centrali, epidermide cel- 

lulosa; parenchymate farcto. 

Fj'uclificatio. 

Charakter der Art, 

ST. FICOIDES: Trunco decumbeiili, ramis altemis, teretiusciilis, 

primum laevibus dein plicatis, vel rugulosis; foliis teretibus 

long is; fasciculis vasorum cuneiformibus, vasis amplis porosis. 

Stig. ficoides. Sternberg. Versuch einer Flora der Vorwelt. I. IV. 

p. XXXVIII. 

Stig. ficoides Brongn, Sur la Classificat. et la distribution des Ve- 

getaux fossiles. Mem. du Museum Tom. VIII. PI. I. Fig. 7. 

Vorkommen. 

In der Decke der Steinkohlenlager von Radnitz und Wranowits. 

Bescltreihimg. 

Die Verschiedenheit der Structurverhaltnisse zwischen der 

hier zu beschreibenden Pflanze und denen, welche Herr Professor 

G dp pert und spiiter Herr Prof. Ad olph e Brongniart in den 

Observations sur la structure interieure du Sigillaria elegans com- 

paree d celle des Lepidodendron et des Stigmaria et a celle des 

vegetaux vivants (s. Archives du Museum etc. Tom. I. p. 405. Taf. 

XXIX.) beschrieben und abgebildet haben, und der als Stigmaria 

ficoides bei Lindley und Hutton Fossil Flora. Taf. 186. abge- 

bildeten Art hat mich veranlasst, nur jene Pflanze als die Normart 

zu belrachten, deren Holzcylinder noch in dem Stamme selbst ge¬ 

funden wurde, und deren Stamm noch Blatter trug. Die hier ab- 

gebildeten Exemplare beflnden sich in der Privatsammlung von 

wail. Grafen Caspar Sternberg zu Bfeztna auf Radnitz in Bbh- 

men. Ich vermuthe, dass die von den Herren G dp pert, Bron¬ 

gniart und Lindley abgebildete Pflanze zu der hier Stigmaria 

Anabathra genannten Pflanze gehort, welche durch den Bau Hires 

Holzcylinders und Hirer Gefasse von unserer gewiss verschieden 

ist, Ich habe den iiltesten Narnen beibehalten, welchen Herr Prof. 

Brongniart bei Begrundung der Art gegeben, um so mehr, da 
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unsere Pflanze mit dem dort abgebildeten Exemplare (Taf. I. Fig-. 7.) 

vollkommen iibereinstimmt. 

In den Werken von Wranowitz and Radnitz sind grosse, oft 

fussdicke Stiimme und Stammreste der Stigmaria gefunden worden; 

die Aeste sind ausserordentlich zahlreich und oft fiinf bis seeks 

Fuss lang, ohne ihren Anfang oder ihre Spitze zu linden, fch selbst 

habe Blatter von fast zwei Fuss Lange gefunden, und ich ver- 

muthe, dass sie oft die doppelte Lange erreichen. Alle von uns 

gesehenen Resfce waren in ihrer ganzen Lange gleich dick, und 

mehr oder minder flach gepresst. Die Oberhaut derselben war 

glatt, und bloss durch die Quetschung faltig geworden (s. Taf. 

XII. Fig. i. 2.). Die Blattnarben stehen in einer Vertiefung, 

gleichsam in einem Napfchen (s. Fig. 2.), welches einen Ring 

um denselben bildet, der sick ganz wenig gewolbt erhebt. Au°f 

seiner Mitte steht die warzenfdrmige, erhohte, in der Mitte mit 

der Gefassbiindelnarbe versekene Blattnarbe, welche rund, und 

nach der Mitte zu etwas verflacht und eingesenkt ist. In der 

Vertiefung, welche die Gefassbiindelnarbe bildet, liegt nock deut- 

lich sichtbar das dem Stamme angehdrende Endtheilchen des zurn 

Blatte laufenden Gefassbiindels. Auf dieser warzenformigen Blatt¬ 

narbe sass nun das Blatt mit seiner basilaren, ebenfalls warzen¬ 

formigen, durch Einschnurung fast gestielten Verliingerung (s. 

F]g. 4.), welche man als Stielchen wirklich betrachten kann. Die¬ 

ses Blattstielchen war abgerundet und sass unmittelbar der Narbe 

auf, und man sieht deutlich den iin Blatte verlaufenden Gefass- 

bundel durch die Mitte desselben eintreten. Die Blattanheftung bil- 

dete mithin eine Articulation. Das Blatt selbst war rund (Fig. 4), 

fleischig und glatt, und hatte einen einzigen centralen Gefassbiin- 

del. Ich fand Blatter, welche bis seeks P. Linien Durchmesser hat- 

ten. Ich habe leider keine Structur in den von mir gesehenen 

Blattern gefunden, und nur Spuren von Oberhaut (Taf. XIII. Fig. 8.) 

an einigen wenigen gut erhaltenen Blattfragmenten gesehen, wllche 

zellig war, in der Ich aber keine SpaltolTnungen gefunden habe, 

doch glaube ich, dass sie solche besitzt, und dass ihr Niclit- 

auffinden nur an der mittelmassigen Erhaltung und dem Kohlen- 

thonschiefer als Versteinerungsmaterial lag. Die Blatter sind meist 

flach gedriickt, und dadurch wird ihr Mittelnerv deutlich, wahrend 

er im frischen Blatte, oder im rund erhaltenen und ausgefiillten (s. Taf. 

XII. Fig. 4.) von aussen unsiehtbar war. Sie haben oft an der Spitze 

eine scheinbare Gabeltlieilung, aber bier sind gleichsam zwei an- 

dere, jiingere Blatter der Spitze des alten gegliedert eingefiigt, 

und es ist noting, den falschen Ausdruck Jolia furcate kiinftig 

zu beseitigen. Ein Blatt, welches wir bier in Fig. i. Taf. XII. 

eben so, wie das am namlichen Exemplare vorkommende gabel- 

fdrmige, abbildeten, tragt an seiner Spitze einen grossen, eiformi- 

gen, durch eine Langsnaht zweigetheilten Korper, welchen ich 

fiir eine terminale Endknospe des Blattes zu halten ffeneio-t bin, 

jedoch ohne von dieser Ansicht vollig uberzeugt zu sein. Solche 

seitenstandige Knospen aber frndet man an Bryophyllum calyci- 

num, Lilium candidum und den breitblatterigen Ornitliogahim-Arten 

liaufig, und sie stehen dann stets an der Spitze der Blaltnerven 

und sind dal,or bei Bryophyllum sowohl terminal, warn sie am 

Endtheile des Mitlelnerven, und lateral, wenn sie sich an den 

Enden derSeitennerven entwiekelt haben; da aberStigmariaficoi- 

dCS "Ur einen ei"r“c,ie"> nnveriistelten, die Mitte des dicken 

Blattes durchlaufenden, und bloss „„ der Spitze austrelenden Ner- 

ven besitzt’ so konn,e sici' and! nur an der Spitze, als dem Ernie 

des Blaltnerven, eine Gemme entwickcln. Hire Theilung in zwei 

Hiilften entspricht um so mehr dieser Ansicht. 

Der Kolzcylinder (s. Taf. XIII. Fig. 1. 2. 3.) ist im Quer- 

schnitte rund und flach gedriickt, und besteht nus grossen, keil- 

formigen, durch starke Markstrahlen getrennlen Gefassbiindeln 

(Fig. i. 4.), welche einen starken Markcylinder umschliessen. 

Jedes dieser Gefassbundel ist, bei stiirkerer Vergrdsserung be- 

trachtet, abermals durch dunnere, secundare Markstrahlen in kleine, 

nur eine bis vier neben einander liegende Gefassreihen enlhnl- 

tende Biindel getrennt (s. Taf. XIII. Fig. 4.), wahrend bei Stig¬ 

maria Anahathra (s. Taf. XIV. Fig. 1. 2. 3.) die einzelnen IIolz- 

bundel keine secundaren Markstrahlen enthaltcn, und aus filnfzelm 

bis dreissig Gefassreihen neben einander liegend gebildet sind. 

Die Gefiisse liegen bei unserer Pflanze in Reihen zu ein bis 

sechs grossen, viereckig-rundlichen Gefiissen vereinigt, und oft 

manmgfaltig geordnet; sie selbst sind pordse Gefiisse (s.Taf. XIII. 

Fig. 5. a.), sowohl parallel den Markstrahlen (I. c. b.), als auch 

in senkrechter Richtung auf dieselben. Die Wfinde (1. c. Fig. 7. 6.) 

sind stark, und haben spiralig gestellte Poren, welche in der 

Mitte quer-eifdrmig durehbohrt sind. Hire Haul ist zart und gut 

erhalten und lichtbraun geflirbt. 

Die Markstrahlen (Taf. XIII. Fig. 4. 5. b.) bilden breile Zoll- 

gewebestreifen, aus parallelen, langlichen Zellen gebildet, deren 

Wiinde fast vollstandig erhalten sind, und schbn lichtbraun ge- 

farbt erscheinen. 

Das vom Kolzcylinder umschlossene Mark ist vollig zerstort, 

sowohl m den im Thonschiefer, als im Spluirosiderit (Fig. 2. 3.) 

aufbewahrten Exemplaren. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XII. Fig. 1. Em Ast der Stigmaria ficoides im Thon- 

schiefer von Wranowitz % nat. Grosse, mit Blattern. Fig. 2. Ein 

Stuck Oberhaut mit Blattpolstern von einem sehr grossen und alten 

Stamme nat. Gr. Fig. 3. Die Basis zweier Blatter nat. Gr. Fig. 4. 

Ein vollkommen erhaltenes Blatt, unterer Theil mil der Ansatz- 

warze; nat. Gr. 

Taf. XIII. Fig. i. Querschnitt eines Stammes von Stigmaria 

ficoides mit dem Kolzcylinder nat. Gr. Fig. 2. 3. Einzelne Holz- 

biindel der Stigmaria in Spharosideritknollen nat. Gr. Fig. 4. Qu(*r- 

sclmitte emiger Holzbundel vergr. mit den Gefassreihen und Mark¬ 

strahlen. Fig. 5. Langsschnitt eines Holzbundels parallel dem Mark- 

strahl st. vergr; a. Gefiisse; b. Markslrahl. Fig. 6. 7. Die Wiinde 

zweier Gefiisse stark vergr. Fig. 8. Ein Theil eines Blattes stark 

vergr., um die Oberhautzellen zu sehen. 

5 
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STIGMARIA CONFERTA Corda. 
Taf. XIII. Fig. 9. 10. 

Charakter der Art. 

ST. CONFERTA: irunco tereli crasso; corlice pulmnulis foliorum 

convexiusculis, confertis, fere approximate, spiraliter positis 

medio perforate, et epidermide tenuiter striata omata; cy- 

lindro ligneo icnui. 

Fimdort. 

Im Kohlensandsteine von Swina bei Radnitz in Bbhmen. 

Beschreibung. 

Diese morkwttrdige und bisher nur einmal gefundene Stig¬ 

maria ynterscheidet sich von der vorhergehenden durcli die Blatt— 

stellung und die Blattpolster, welche letzteren einander fast ge- 

genseitig beriihren, keine deutliche Blattnarbe besitzen, und deren 

Oberhaut der Lange nacli fein und verworfen gestrichelt ist. 

Der Holzcylinder (Fig. 9. a.) ist erhalten, besitzt aber lei— 

der keine Structur melir. Die Blallpolster (Fig. 10.) sind eigen t- 

licli nur rundliche, stark gewolbte Erhdkungen, welche in der 

Mitte cine Grube besitzen, und gleichsam durchbohrt sind. Dass 

sich die Gefassbiindelnarbe und die Structur nicht erhalten hat, 

liegt wahrscheinlich an dem grobkornigen Kohlensandsteine von 

Swina, welcher diese Reste in Gemeinschaft mit Lycopodiolitkes 

dichotomies und grossen Baumstiiinmen der Lepidodendra urn- 

schliesst. 

Von den acht Arten Stigmaria, welche Hr. Ad. Brongniart 

im Prodrome d’une kistoire des 'obgbtaux fossiles p. 174 auffiihrt, 

kenne ich nur St. ficoides und vielleicht St. Veltheimiana und in¬ 

termedia. Stigmaria minima, rigida, tuberculosa, reticulata und St. 

regularis sind bis jetzt meines Wissens noch nicht beschrieben 

und abgebildet, und ich vermuthe, dass mehre derselben, Arten 

der Gatlungen Aspidiaria, Sigillaria und Lcpidodendron Oder Sa- 

genaria bilden diirften. 

Ich vermuthe, dass das Verschwinden der eigentlichen In- 

sertionsnarbe nur durch die der Versteinerung vorhergegangene 

Fiiulniss entstanden, denn der Holzcylinder dieses Fragraentes ist 

ganz verschoben, und die Einsclmiirungen der vordern und hin- 

tern Seite der Rinde, so wie ihre partielle Zerstorung, ist durch 

dieselbe Ursache bewirkt. 

Erklanmg der Abbildung. 

Taf. XIII. Fig. 9. Ein Stamm der Stigmaria confcrta in nat. Gr.; 

a. Holzcylinder. Fig. 10. Ein Blattpolster mit der Narbe vergr. 

STIGMARIA ANABATHRA. Conla. 
Taf. XIV. 

Charakter der Art. 

ST. ANABATHRA: Trunco capitato crasso, itiagno ; ramis irregu- 

lariter positis, decumbentibus, furcalis; epidermide plicata, 

rugulosa vel stellalo-lacunosa; foliis teretibus sessilibus lon- 

gis; cylindro ligneo crasso; fasciculis vasorum latis, magnis; 

vasis scalaraeformibus; radiis medullosis primariis latis, se- 

cundariis fere nullis. 

STIG. FICOIDES: Lindley et Hutton fossil Flora Vol.I.p.94. Taf. 

31.—38. Vol. Ill Taf. 166. Goppert Gattungen der fossilen 

Fflanzen 1. 2. Taf. VIII. — XVI. Brongniart. Arch, du Mu- 

stum. 1. Taf. XXIX. 

Vorkommen. 

In der Decke und den ICohlen der alten Kohlenformation fast 

auf der ganzen Erde beobachtet. Verkieselt im aufgeschwemmten 

Lande und dem Rothtodtliegenden in Gesellschaft mit Psaronius- 

Arten und Myelopithys selten. Das hier abgebildete Exemplar aus 

dem k. k. Hofnaturalien-Cabinette zur BenUtzung mitgetheilt durch 

Herrn Gustos Part sell. 

Beschreibung. 

Zu der schonen, von unserem hochverehrten Freunde Prof. 

G o p p e r t gegebenen Bearbeitung dieser Pflanze finde ich nur 

noch die Unterschiede von der von Brongniart und Stern¬ 

berg in- shren ersten Arbeiten besehriebenen Pflanze beizufiigen. 

Die trefflichen bibliographischen und anatomischen Arbeiten aber, 

durch eine grosse Zahl schoner Tafeln erlSutert, bitte ich jedoch 

den geneigten Leser selbst nachzusehen. Die Pflanze, welche ich 

hier abbildete, hat grosse Aehnlichkeit mit Anabathra pulcherrima 

With.; aber nacli sehr gut erhalteiien Exemplaren, welche ich 

unlangst zu sehen das Gluck hatte, besitzt Anabathra einen dop- 

pelten Holzcylinder, und der innere ist anders als der hussere 

gebaut, und daher ahnelt sie eher Biploxylon, als der Gattung 

Stigmaria. 

Der Holzkdrper dieser Pflanze ist im Querschnitte (s. Fig. 

1. 2.) gross, stark, und die Wand des Holzcylindcrs ist oft zelm 

Linien dick. Der von diesen umschlossene Markcylinder ist rund 

und gross, und Prof. Gdppert hat noch sein Zellgewebe beob¬ 

achtet, wahrend dasselbe an unseren Exemplaren verworfen, und 

an denen des Herrn Prof. Brongniart zerstdrt war. Die einzel- 

nen, den Cylinder bildenden Holzbiindel sind gross und breit, und 

bestehen oft aus funfzehn bis dreissig Reihen neben einander lie- 

gender Gefiisse; sie sind durch starke Markstrahlen getrennt, und 

zwisclien den einzelnen Reihen der Gefiisse liegen fast gar keine 

secundare oder kleine Markstrahlen vertheilt, wie man es bei der 

von mir friiher besehriebenen Stigmaria ficoides sieht. 

Die Gefasse (s. Fig. 3. 4. 5.) sind sechsseitige Rohren, de¬ 

ren Wiinde, wahrscheinlich inFolge der Verwerfung unseres Exem- 

plares bin und wieder Liieken zwisclien sich lassen, ohne jedoch 

den Holzbiindel durebsetzende Giinge zu bilden. Die Gefasse sind 

gross und sind Treppengefiisse, und dadurch unterscheidet sie sich 

wesentlich von unserer Stigmaria ficoides, welche nur portise Ge¬ 

fasse besitzt. Die Gefasse selbst sind in unserem vorliegenden 

Exemplare trefflich erhalten, und zugleich gewahrt dieses Exem¬ 

plar den grossen Vortheil, die Zerstorung derselben und die 
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scheinbare Venvandlung in ein dem Coniferenholze ahnliches Ge- 

webe, durck Fiiulniss vor der Versteinerung, zu zeigen. Gewisse 

Theile des Holzcylinders sind so trefTIich erhalten, dass man durcli 

die Rolire des Gefasses sehen kann, und dass man die Wiinde 

desselben mit ihren Querstiiben (s. Taf. XIV. Fig. 3. 5.) vollkom- 

men sieht. An anderen Stellen des Holzcylinders ist die Verstei- 

nerungsmasse wolil nock so klar und hell, wie an den friiker 

beobachteten; aber einzelne Gefasse derselben enthalten in ihrer 

Rolire cinen weisslichen, gelblichen oder grunlich verfarbten Pfropf 

Cs. Fig. 4.), welcher undurchsichtig, texturlos und oft den gross- 

ten Tlieil des Raumes der Rolire erfullend, ist. Diese Pfropfe iih- 

neln ganz den an faulenden, sehr gefassreichen Pflanzenresten 

der Jetztwelt sick bildenden und leicht zu beobachtenden Moder- 

pfropfen in den Gefassen derselben, und viele der Pfropfe in der 

Versteinerung batten auch selbst die Farbe dieserArt von Moder. 

Diese Pfropfe vennehren sich an einzelnen Theilen des Holz¬ 

cylinders ausserordentlich, und erfullen die Hdlile des Gefasses 

endlich ganzlich, und ich babe Partien soldier Holzcylinder ge- 

funden, an welchen alle Gefasse theils mit solchen Pfropfen oder 

mit dichter Versteinerungsmasse erfullt waren, dass man riur nocb 

die Wiinde der Gefasse unterscheiden konnte (s. Fig. 8.). An an¬ 

deren Stellen aber fingen die Wiinde an undeutlicb zu werden, 

llire Form nach und liacb sich gleichsam zu findern, und an den 

am schlechtesten conservirten Partien war die Zerstorung vor der 

Versteinerung so weit gfcdiehen, dass man nur nocb im Quer- 

scbnitte ungleich getiifelte Flacben (Fig. 6. 7.) erbielt, welcbe 

fast stark zerstdrten Comferen-Wilzem im Querschnitte iihneln. 

Ini Langsschnitte zeigten aber so schlecht erhaltene Gefiisse doch 

nocb Spuren der Querstiibchen (Fig. 9.). Im Umfange des Holz¬ 

cylinders fand ich nocb, aber leider schlecht erhaltene Spuren 

ernes zelligen, vielleicht luckenfuhrenden Gewebes (Fig. II.), wel¬ 

ches vielleicht der Rinde angehort hat, und in dessen dichtestem 

Theile sah ich an den Exemplaren des Wiener k. k. Hofnnturalion- 

Gabinettes nocb einen im Querschnitti eifiirmigen, aber vdllig 

texturlosen Kdrper (Fig. 10.), welcher den Qucrschnitten der 

Blatter einer Stigmaria im Allge.neinen fihnelt, dessen Dcutung 

uns aber unmdglich erschien. 

Herr Brongniart und Prof. G dp pert gaben liber die 

Markstrahlen, die Langsschnitte der Gefasse, das Mark, die Gefiiss- 

bundel, die zu den Blattern laufen, und liber die Blatter selbst 

treiniche Analysen, und in der Fossil Flora wurde der eigenthilm- 

liche Bau und Habitus des Staimnes und der Aeste so Irelflieh 

dargestellt, dass ich jede Wiederholung derselben fiir unniitz und 

uberfliissig halte, und bier iiberhaupt nur die Pflnnze selbst nuf- 

nahni, urn die bciden von mir beobachteten Arten deullich und 

scharf sondern zu kdnnen. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. VIV. Fig. 1.2. Querschnille der Stigmaria Anabathra nat. Gr. 

Fig. 3. Ein Tlieil eines Holzbflndels mit dem Markslrahl im Quer- 

schmlte vergr. Fig. 4. Gefasse st. vergr., deren Lumen schon theil- 

fasse sehr st. vergr. Fig. 6. 7. Querscbnitte einzelnor schon sehr 

degenerirter Gefiissparlien vergr., wo die Zerstorung schon so 

weit vorgeschritten war, dass die Wiinde sowohl, wie ilire Form 

verwischt ist. Fig. 8. Weniger zerstdrle Gefiisse im Querschnilie 

veigi. Fig. 9. Sehr stark zerstiirte Gefiisse im Langsschnitte; man 

sieht nur nocb Spuren der Querstiibe. Fig. 10. Rindensubstanz 

mit einem eigenthumlichcn eifiirmigen Kdrper nat. Gr. Fig. 11. Ein 

Schnilt der sehr zerstdrten Rindensubstanz st. vergr. 

in. 
DIPLOXYLEAE. Corda. 

Trillions erectus, cylindricus, corlice carnoso-medullosa ve- 

stitus. Cijlindrus Ugnosus centralis minutus. Liber nullus. Stra¬ 

tum ligni internum tenue, e vasis scalariformibus, amplis, sine 

ordine et disposition arete congregatis, compos Hum, strato ex¬ 

tern o circumdatum et innalum. Stratum externum ligni e vasis 

scalaroideis minor ibus, radiato-seriatis composilum, eras sum, et 

radiis vasorum ligni intern| percursum. Medulla ampla cijlindrica. 

Corda Verhandlungen der Gesellschaft des vaterliindischen Mu¬ 

seums in Bdlimen. 1840. p. 25. 

Nach meinen Erfahrungen umfasst diese Familie nur eine 

emzige Galtung, denn die verwandte Anabathra With. (Internal 

Structure of fossil Vegetables. 1833. p. 74.), welcbe auch zweierlei 

Holzkreise besitzen soli, hat nach Herrn William Beschreibung 

und Abbildung wirkliche Markstrahlen (s. dess. Taf. VIII. Fig. 12. 

und pag. 74., Zeile 5 v. unt.). Da die Sliimme des Diploxijhm 

von Rinde entbldsst gefunden wurderl und bei beiden koine Spur 

von Astbildung an den funfzehn Par. Fuss Iiolien Stiimmen wal.r- 

genommen werden konnte, so vermulhe ich, dass die Biiume die- 

ser Gruppe saulenfdrmig und ausserordentlich Iioch und gross 

waren, da an den von mir gesehenen Exemplaren die Slanune 

bei der angegebenen Hdhe noch vollkommen cylindrisch waren. 

Alle anderen Organe, als Rinde, Aeste, Blatter u. s. w. s/nd uns 

unbekannt geblieben. 

5* 
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DIPLOXYLON CYCADEOIDEUM. Corda. 
Taf.X. Tar. XI. Fig. 1.-3. 

Charakter der Gattung. 

Truncus medullosus cylindricus, decorticalus exius longilu- 

dinalitcr obscure-slriatus. Corpus corticate crassum mcdullosum. 

Cylindrus lignosus mimiius, e strati& duplicibus composilus. Stratum 

internum continuum annuliforme, extcrno adpressum, vasis ir- 

rcgularitcr positis amplis, scxangularibus. Stratum externum cras¬ 

sum, e vasis minutes seriates et [asciculatim junctis composition, 

el radiis vasorum ligni inlcmi percursum. Radii medullaris nulli. 

Medulla arnpla. 

Charakter der Art. 

D. ELEGANS : stratum externum ligni straio interno quadruple 

crassior; fasciculis vasorum angustis. 

Syn. Dipl. cyCadeoideum, Corda. 1. c. p. 25. Taf. I. Fig. 1.—4. 

Fundort. 

Im Sleinbruche Chomle am Teiche Malikowetz auf der Herr- 

scliaft Radnitz, im Hungenden des Kohlensandsteines. 

Beschreibung. 

Die Stamme dieses seltenen Baumes standen zwischen dern 

in horizontale Banke geschichteten Sandsteine aufreclit, und nur 

eine sanfte Neigung und Verschiebung der Schichten hatte auch 

die Stamme in viele Querstiicke gebrochen, welehe aber noch 

vollkommen auf einander passen. Die zwei neben einander ste- 

benden Stamme waren iiber fiinfzelin Sebuh hoch und bis zwei 

Fuss dick. Ich babe bier ein vierFuss bobes Stammstiick in zehn- 

maliger diarnetraler Verklcinerung (’/,„) abgebildet, und auch 

die ganzen Stamme waren so vollkommen cylindrisch, wie das 

bier abgebildete Fragment. Von der ausseren Rinde fand ich nichts 

erlmlten, da die Stamme mil einer ziemlich starken Scbicbte gelb- 

licher, viel Eisenoxyd entbaltender und zerreiblicher Kohle urn- 

geben waren; auch kein Gegendruck in dem sie umgebenden 

Sandsteine war vorbanden, aber die Bastschichte der Rinde (Fig. 1.) 

war glatt und mit schiefen, fast spiraligen, ungleicben, grossen 

und sehr langen Furcben, den Furchen am Holze lebender Bauine 

entspreebend, versehen. Die Stammfragmente schienen lange ge- 

rollt und gefault zu sein, und waren oben und unten verbro- 

cben, wahrend die anderen, in ibrer Nachbarschaft gefundenen 

Stamme oft nocli ilire Wurzeln und deren Anheftung zeigen. 

Der Raum zwischen Rinde und Holzcylinder war vollig mit Sand- 

stein ausgefiillt, olme irgend welehe Spuren von Structur zu zei¬ 

gen. In dieser, den Raum des Rindemnarkes ausfiillenden Stein- 

inasse liegt der Holzkorper (s. Fig. 2. 3.), welcher cylindrisch 

ist, und im Quer- oder Langsschnitte (Fig. 2. 3.) zwei Schichten 

von Holzsubstanz zeigt, welehe durcli ilire Farbe versebieden sind. 

Die innere, das Mark oder dessen Raum (Fig. 3. c.) umgebende 

Scbicbte (b.) ist ringformig, eine und eine halbc Linie breit, gelb- 

grau, und liegt unmittelbar an der ausseren Holzscbicbte (Fig. 3. a.), 

welehe dunkel gefarbt, dunkelgrau, und im Querschnitte mit ra- 

diiiren feinen Streifen bedeckt ist; im Langsschnitte geben diese 

Streifen durcb ilire ganze Breite, und steigen sanft von innen 

nach aussen und oben. 

Mit der Loupe, oder unter schwaclier Vergrosserung betrach- 

tet, erscheint der Querschnitt (s. Taf. X. Fig. 4.) aus zwei deut- 

licb gesonderten Holzpartien zu bestehen, deren untere der oben 

beschriebenen inneren ringfdrmigen Zone entspricht, grosszellig 

erscheint, indem die Querschnitte der einzelnen Gefasse sechs- 

eckig sind. Sie stiisst unmittelbar an die innere Flache (b.) der 

ausseren Holzzone (b. a.), und man sieht, dass ilire Gefasse sich 

umbiegen und schmaler werden, und allmalig zwischen die Ge- 

fassbiindel der ausseren Zone (s. Fig. 5. b. d. e. e.) eindringen, 

und daselbst die nach aussen laufenden Gefassstreifen bilden, welehe 

man bei oberflachlicher Betrachtung alsMarkstrahlen ansehen kdsmte, 

und die dock eigentlieb Gefassbiindelstrablen sind, und die Ge¬ 

fasse fur die Blatter wahrscheinlich abgegeben haben. Die Gefasse 

des ausseren Holzkreises werden durcb diese Gefassbiindelstrablen 

in radiiir gestellte Biindel getheilt, deren untere Enden (s. Fig. 

4. b.) etwas zugespitzt verlaufen, und sie selbst sind im Biindel 

in gerade Reihen geordnet, und an Grosse fast um die Hiilfte 

kleiner, als die Gefasse des innem Holzkreises. Beide Gefasse 

haben in beiden Holzkreisen auch gegenseitig ilire respective Lage. 

Die Gefasse des innem Kreises (Fig. 4. 5. b. c.) stehen vollig 

ungeordnet, und besitzen kerne Richtung zum Stamme, als auch 

untereinander, und sind weder durch Markstrahlen (die der gan¬ 

zen Pflanze fehlen), nocli durch Gefassstrahlen gesebieden. Die 

Gefiisse des ausseren Holzkreises aber sind, wie sebon erwahnt, 

durch die Gefassstrahlen in Reihen geordnet, und ilire Grosszahl 

ist so gestellt, dass die zwei spitzigen Winkel des Secbseckes, 

welches sie bilden, senkrecht auf dem Gefassstrahle stehen. 

Fertigt man einen Liingsschnitt parallel den Gefassstrahlen 

(s. Taf. XI. Fig. !.), so sieht man die Gefasse der innem Schichte 

enge an einander liegen, und ilire nach dem ausseren Holzkreise 

zu, sich verkleinernden Gefiisse (s. Taf. X. Fig. 5. b. Taf. XL 

Fig. i. b. c.) beugen sich nach aussen, und indem sie zwischen den 

Gefiissen (Taf. XI. Fig. 1. d.) des ausseren Holzkreises verlaufen, 

bilden sie den Gefassstrahl (Taf. XL Fig. 1. c. e.), welcher dann 

am ausseren Umfange ins Rindenmark tritt, um wahrscheinlich zu 

den Bliittern zu gelangen. 

Langsschnitte des innem Gefiisskreises (Taf. XI. Fig. 2.) 

zeigen, dass diese Gefasse alle quergestreift und eigentliche Trep- 

pengefasse waren; man sieht dasselbe auch an Liingsschnitten 

jeder Art an den Gefiissen des iiussern Holzkreises (Taf. XI. Fig. 

1. d ), vorziiglich gut aber an Liingsschnitten parallel der Rinde 

(Taf. XI. Fig. 3.), wo man hin und wieder auch noch die klei- 

nen, fast spindelfdrmigen Raume fur den Durchgang der Gefass¬ 

strahlen sieht. 

Da an keinem Holzcylinder jetztlebender Pflanzen die Mark¬ 

strahlen vermisst oder nicht aufgefunden worden sind, und man 

auch keinen mit zweierlei Gefiisszonen kennt, so ware jede Ver- 
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gleichung mit irgend einer Pflanzenform gewagt und imnutz, und 

ich ennnere nur, dass Biploxylon zu den kolossalsten Fettpflanzen- 

fornien gerechnet werden muss, und mache auf das Missverhiilt- 

niss aufmerksam, welches zwischen dessen Holzcylinder und Rin- 

densubstanz besteht. 

Erklarung der Abbildung. 

Taf. X. Fig. I. Ein Stuck eines Stammes zehnmal verklei- 

nert; Fig. 2. dessen Holzcylinder im Ouerschnitt in nat. Grosse; 

Fig. 3. dessen Langsschnitt nat. Gr.; a. ausserer Holzkreis, b. in- 

nerer Holzkreis; c. Markrdhre. Fig. 4. Ein Ouerschnitt des Holz- 

cylmders vergr.; c. b. innerer Holzkreis; b. a. dusserer. Fig. 5. 

Ein Querschnitt des Holzcylinders an der Verbindungs- oder Be- 

ruhrungsflache b. des innern c. b. und des iiussern Holzkrcises b. a. 

vergr.; d. ein starker Geffissstrahl, wie er zwischen die Gefiisse 

des aussern Krcises trill, und nacli aussen verliiuft; c. e. kleinere 

Gefassstrahlen. 

Taf. XL Fig. i. Ein Liingsschnitt aus dein Holzcylinder pa¬ 

rallel den Gefassstrahlen schw. vergr.; a. b. einige Gefiisse des 

aussern Kreises, wie sie in die dUnneron b. c. tlbergehen; d. Gefiisse 

des aussern Kreises mit den Gefassstrahlen. Fig. 2. Gestreifte oder 

Treppengeltisse des innern Holzkrcises im Liingsschnitt vergrbss. 

Fig. 3. Gefiisse des iiussern Kreises parallel der Rinde geschnit- 

ten, st. vergr. 

IV. 

CYCABEAE. L. CL Richard. 

(V. Persoon Sijnops. plant. II p. 630. Cl. Richard Mem. sur 

lesConiferes et les Cycadees. p. 171. Rob. Brown prodr. jlor. Nov. 

Moll. p. 346. Isis. 1819. 6. p. 884. Appendix to Capt. King’s Voyage 

549. Brongniart in Annul, sc. nat. XVI. 589. H.Mohl in Denk- 

schrift der Munchner Akad. 1832. X. p. 399—442. Miquel Mono¬ 

graph^ Cycadearum. Trajecti ad Rkenum 1842. c. ic. p. 1. 

Truncus erectus simplex vel ramosus, primum subglobosus, 

dem abbreviates vel elates et dichotomus, apicc coma foliorum or- 

natus, corhce squamoso tectus. Gemmatio lateralis vel radicalis. 

Squamae corticis spiraliter positae, steriles aphyllae vel foliolo 

simphci ornatae, compressae supra applanatae, foliiferae carnoso- 

suberosae, apice incrassalae, truncatae et cicalricibiis frondium 

delapsarum rhomboideis korhontalibus, rarius adscendenlibus or¬ 

natae. Cicatrices subplanae, latae vel angustae; fasciculis va- 

sorum irregulariter positis, in plantis mundi primaevi 

biseriatis! Cortex crassa carnosa. Cylindrus lignosus e slralis 

duobus concentricis, vasis iriterioribus et libro exteriori cons tans, 

simplex vel composilus, stratis annosis simplicibus vel conduplica- 

tis, radiis medullaribus primariis et secunduriis percursus. Stra¬ 

tum ligni inferius e vasis radiato-seriatis scalariformibus porosis 

vel spiralibus plus minnsve mixtis, exlernis e cellulis libri etiamne 

radiatis pachydermis compositum. Medulla ampla farcla. Vasa am- 

pla gummifera et resinifera per corticcm et medullam numerosis- 

sima distributa. 

Folia pedicellata, composite, parim- vel imparim pinnatim 

secta. Finnulae in Cycadeis nervo simplici, in Zamiis nervis di¬ 

chotomy subparallelis inslructae, decuirentes, subdecurrentes vel 

pulvinulo laterali, calloso insidentes, integcrrimae vel inciso-lobur- 

tae vel denticulatae, semper marginatae. Rhachis supra carinala, 

in Cycadaceis fasciculis vasorum simplicibus, lunulatis vel soleae- 

formibus, appendicibus rccurvis, in Zamiis fasciculis sublunulalis 

vel subirregularitcr positis percursa. Cicatrix in pulvinutis rha- 

chidis foliorum oblonga, longiludinalilcr posila, fasciculis vasorum 

binis didymis vel tcrnis suprapositis. 

Flores masculi in Cycadaceis Zamiaccisque slrobilum acro- 

genum e squamis spiraliter positis, rhachi centrali crassa innatis 

formanles. Squamae carnosae vel suberosae apice incrassalae, trun¬ 

catae vel appendiculatae, infra antheris slellalim aggregatis tc- 

clae. Antherae sacculiformes, rima unica longiludinaliter dehisces- 

centes, coriaccae, conneclivis punctiformibus quincuncialibus la- 

teraliter adnatae. Pollen globosus coffcacformis vel sulco longiludi- 

nali notalus. 

Flores feminei in Cycadaceis formant comam pcrigenam, gem- 

mam centralem acrogenam caudicis circumdantem, e foliis degene- 

ralis, squamas ligulacformes lanceolalo-acuminalas vel spalulaefor¬ 

mes cxhibenlibus, composilam. Squamae pcdicellalac, supra spalhu- 

latae, latere denlato-excisae et ovula nuda in axillis cxcisionum fc- 

rentes. Flores fcminini in Zamiis slrobilum terminalem pcdiccllalum 

formanles, squamis spiraliter positis, pellalis, in pagina infera pcl- 

tae ovula nuda bina, rarissime plurima gerentes. Ovula ortholropa, 

sessilia, erecta vel inversa, nuda vel carpidio medullari circa cir- 

cum proluberante quasi cupulac immersa, apice altenuato pcrvia. 

Fructus in Cycadeis drupa, in Zamiis nux. Jnlegumenlum 

externum vel carnosum, cute coriacea lenaci colorala tectum, vel 

durum, tomentosum aul glabrum, strata carnoso molli a putamine 

osseo duro inlegro vel quasi e pluribus segmentis conflalo se¬ 

paratum, quod mlus induit membrana spermodermidis arida, va¬ 

sorum fibris inde a basi (hylus) praedila, in apice convergenli- 

bus (chalaza). Albumen magnum, albicans, carnosum, demum 

corneum basin occupans. Hiius chalazae oppositus; haec impressa, 



foramina plura [ovens, in cavitates steriles ducentia, materia re- 

sinosa plcnas vel rarius ferities embryoncs gerentes. Embryoncs 

plures (an semper), scd units lantum maiurus axilis aut subaxi- 

lis inversus, albumini immersus, ejus fere longiludine; radicula, 

ex albumine plus minus protuberante, funiculo suhspirali com- 

plicato affixa, e membrana iniima spermodermidis excrescente. 

Cotyledones duae inacqualcs apice coalilae, basi fere discretae, 

plumulam conicam squamulosam, ante germinationem conspicuam, 

includenfes. Gcrminalio hypogaea, radiculac geniculata, supra ge- 

niculum squamas quincunciales et folium primiiivum emitlens.“ 

ZAMITES BUCKLANDI. Corda, 
Taf. XVII. 

Charakter der Gattung. 
© 

Trunci teretes abbreviati vel arborei, cortice crasso squa- 

mis spiraliter positis, crassis, ferlilibus slerilibusque rnixtis tecta- 

Squamae ferities apice incrassatae, cicatricibus frondium delapsa- 

rum rliomboideis, fasciculis vasorum biseriatis ornalae. Lignum, 

liber et medulla fruclusque strucluram ex- et internam Zamiarum 

viventium exliibcniia. Folia pinnata vel pinnaiifida, pinnis disti- 

chis sessilibus adnatisve laciniisque integerrimis nervosis. Nervi 

paralleli. 

Zamites. Presl in Stcrnb. Flora der Vonvelt. 78. p. 195. 

Zamia. Brongn. Prodr. p. 94. Plerophyllum. Brongn. 1. c. p. 95. 

Nilsonia Brongn. Veg. foss. in Annales sc. not. 1825. p. 219. 

Filicitcs Brongn. 1. c. 1825. p. 422. Endogenites Brongn. Clas- 

sif p. 43. Cycadites. Stcrnb. 1. c. 4. p. XXXII. Neuropteris. 

Sternb. /. c. 4. p. XVII. Odontopteris. Slernb. 1. c. 5. 6. p. 78. 

Aspleniopteris. Stcrnb. 1. c. 4. p. XXI. Cycadeoidea Buckland. 

Geolog. Trans, of Lond. II. Vol. 2. p. 397. Mantellia. Broun Le- 

thaca. 2. p. 227. Zamioslrobus. Endlicher Gen. plant, p. 72. En- 

cephalartos Miquel Monogr. Cycad. p. 60. Osmunda. Schmiedl 

nierkw. Verst, p. 56. 

Charakter der Art. 

Z. BUCKLANDI: cicatricibus subfusiformibus, fasciculis vasorum 

minutis; vasis gummifyris numcrosis, magnis; parenchymate 

lacunoso. 

Fundort. 

Aus dem aufgeschwemmten Lande. Erhalten vom k. k. Hof- 

Naturaliencabinette oline Fundort. Wahrscheinlich aus England. 

Beschreibung. 

Einc strcnge Vergleichung dieses liolz- und marklosen Frag- 

mentes init irgend einer lebenden Form, bitte ich mil* zu erlas- 

sen, um so mehr, als diese speciellen Naclnveisungen und ver- 

gleiebenden Arbeiten iiber die Cycadeen ich an einem andern 

Orle ausliilirlichst bearbeiten werde, und ich fiir die bier zu ver- 

l'olgenden Zwecke bereits die Charakteristik der Familie vollig 

umgearbeitet, und mit alien fossilen und lebenden Pllanzenforinen 

der Gruppe verglichen babe. Hier erinnere ich nur, dass die fos- 

silen Zamites sick von den lebenden Zamien durch die Stellung 

der Gefassbiindel in zwei Reihen (s. Taf. XVII. Fig. 5. 10. f. 

g. h.) auf der Blattnarbe trelflicli unterscbeiden, indem sie bei 

den lebenden von mir bisher nur unregelmassig gestellt gefunden 

wurden. Die Art unterscheidet sich namenilicb von den andern Ar- 

ten durcb die Form und Grdsse der Blattnarben, und ich erlaubte 

mir, sie dem grossen britischen Geologen zu Ehren Zamites Buck- 

landii zu nennen, aus inniger Verebrung fiir seine vielseitigen 

Leistungen und fiir die grossen Entdeckungen und Unterstiitzungen, 

die er der Petrefactenkunde gebracbt bat. 

Der bier Fig. 1. abgebildete Stammrest ist nur die Rinde 

mit den Sclmppen (Fig. 3. c. Fig. 4.) und einem ein bis zwei Li~ 

nien breiten Baststreifen. An diesem letzteren hat sicb innerbalb 

der Holzkbrper losgeldst, und ist verloren gegangen, wie man an 

der innern Ansicht Fig. 2. deutlicls wahrnimmt. Diese Rinde be- 

steht aus langen, flachen Sclmppen, welcbe abgestutzt sind, und 

zwischen denen man deutlich die Intermediary oder sterilen Scbup- 

pen (Fig. 5.) sieht. Das Rindenmark ist zerstort, und nur bin und 

wieder sind einzelne gestreckte, vierseitige Zellpartien (Fig. 8. 9. 

c. c.) erhalten, mit Gummigefiissen (Fig. 9. a.) und grossen, in 

Querzellen geschiedenen Gefiissen (Fig. 8.), deren Function ich 

niclit errathen konnte. Der Bast (Fig. 6. 7.) besteht aus reihen- 

fdrmig gestellten viereckigen Zellen, wo stets eine kleinere mit 

einer griisseren abwechselt, und .zwischen diesen verlaufen die 

Markstrahlen aus grossen, liinglichen, einreibigen Zellen. Die Nar- 

ben der Scbuppen (Fig. 5. 10. c. c. c.) zeigen unter mittelstar- 

ker A^ergrosserung eine structurlose Oberbaut (c. c. c.), welcbe 

ein sehr zerstortes, aus fast zerllossenen, verfaulten Zellen (Fig. 

10. e.) und mit grossen Gummigefiissen (d. d.) reichlich verse- 

lienes Zellgewebe umscbliesst. In diesem Gewebe liegen zwei Rei¬ 

hen Gefassbundel (Fig. 10. f. g. und h.), deren Gefiisse (f.) reihig 

gestellt sind, und oberbalb des Bastes (g.) stehen, wie bei unsern 

lebenden Arten. Die Gefiisse und Bastzellen sind sehr schlecht 

erhalten. 

Die blitttertragenden Scbuppen sind von den sterilen oder 

intermediiiren umgeben, und diese letzteren scheinen eine andere 

Structur gebabt zu haben. Sie bestanden wahrscheinlich aus einem 

lockeren Liickengewebe (Fig. 10. a. a.), dessen Wiinde aus ein- 

fach gereibeten Zellen gebildet wurden, und zwischen dessen Lii— 

cken einzelne Gummigefiisse (Fig. 10. b. b.) verliefen. Die Liicken 

waren gross, und sind in der Versteinerung verdriickt und ver- 

schoben, ibre Hoblriiume sind mit Kieselsubstanz erfullt. 

Die Scbuppen und ibre Form, die Zwischenschuppen und 

deren Liickengewebe, die Gefassbiindel der Narben und die ein- 

zelligen Reihen der Markstrahlen unterscbeiden diese Art von al¬ 

ien bekannten fossilen und lebenden. Sie ist nacbstverwandt mit 

Cycadites microphyllus (s. Bridg. Treat. Taf. 61.), aber diese Art 

unterscheidet sich nacli den von mir gesehenen Durchscbnitten 

binreicbend durcb den Bau der Scbuppen, ihre Grdsse und Form, 
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namentlich aber durch die Gefassbiindel der Schuppen, welch© 

grosser sind, und deren untere Reihe priivalirt, wahrend bei un- 

serer Art die obere Reihe die meisten Gefassbiindel (15 _ 18) 

enthalt, und von der unteren, nur zelm bis eilf Gefassbiindel ent- 

haltenden, an beiden Seiten durch einen breiten geffissbundelleeren 

Zellgewebestreifen getrennt ist. 

ErklSrung der Abbildungen. 

Taf. XVII. Fig. 1. Rinde von aussen, Fig. 2. dieselbe von innen 

gesehen, nat. Gr.; Fig. 3. Querschnitt derselben, nat. Gr; b. b. aus- 

gefullte Riiume; c. Schuppen. Fig. 4. Flachschnitl einiger Schup- 

pen nat. Gi. Fig. 5. Die Blattnarben und Zwischenschuppen, nat. 

Gr. Fig. 6. 7. Querschnitt des Bastes und der Markslrahleu vergr. 

Fig. 8. Querschnitt des Rindemnnrkes mit einem quertheiligen Ge- 

fasse, vergr.; Fig. 9. Liingsschnitt dosselben (c. c.) mit einem 

GummigeRisse (a.) und einer ausgefullten Spalle, vergr. Fig. 10. 

Em Theil einer Blattnarbe vergr.; c. c. c. Oberhnul'dcr Sclmppe; 

d. d. GummigeRisse; e. e. Zellgewobe; f. g. obere, h. untere Gc- 

Rissbitndelreihe; a. a. Luckengcwebc der Zwischenschuppen; b. b. 

GummigeRisse. 

y. 
PALMA E. liirme. 

Method, sex. 1737. p. 22. Endlicher gen. plant, p. 244! 

Rob. Brown Prodr. Flor. nov. Moll. Edit. Okenii. p. 852. Marlins 

Palmar. Illustr. 1837. 1.—6. 

r> Truncus (sive caudex) saepissime arboreus, plerumquc 

simphcissimus, raro parte liypogaea caespiloso-i'amosus, raris- 

sime dichotomus, teres, subcylindricus, interdum ventricosus, cor- 

tice tenui, substantia versus penpheriam duriore, interdum fere 

cornea, enodis, foliorum basibus horizontaliter annulatus v. eo- 

rundem basibus persistenlibus korridus, plerumque vertical iter 

erectus, non raro elatus, e gemma terminali ut plurimum solita- 

ria frondescens.a 

Ligni fasciculi per truncum dissipati, sine or dine vel dis¬ 

positions, e vasis magnis minoribusque excentricis et fasciculo 

lunulifonni e cellulis pachydermis durissimis libri composili. Me¬ 

dulla per truncum diffusa parenchymatosa, rarius lacunosa. Vasa 

punctata vel scalariformia, solilana vel aggregala, ad fasciculos 

libri excentrice sed versus centrum irunci posita et vagina pro¬ 

pria, e cellulis tenuioribus composita, inclusa. 

Characteres habitus et fructificationis vide apud Endlicher 

Gen. plant, p. 244. 245. 

Die fossilen Falmen umfassen die Gattungen Palmaciles, 

Phoeniciiis. Brongn. Noggerathia Slernb. Burlinia Endl. und Bo- 

rassiles, welclie letztere die von Herrn Pr. Dr. Unger als Fla- 

bellarien beschriebenen Arten umfasst, da Flabellaria Slernb. eine 

neue, hdchst merkwurdig gebaute, und wahrscheinlich den Coni- 

feren venvandte Familie bildet (s. Taf. XXIV. XXV.). 

Die fossilen Palmenhdlzer bilden eine schwer zu entriithselnde 

Gruppe, indem sie seiten so vollkommen erhalten sind, um sie 

gut untersuchen zu konnen, und gewohnlich (fast immer) fehlt 

die aussere Rinde des Stammes, wodurch eine genaue Bestimmung 

und Vergleichung der Arten fast unmoglich wird. Wenn ich bier 

einige Arten benannte, so geschah dieses nur, um mich leickter 

verstandlich machen zu konnen, ohne die Selbststandigkoil dersel¬ 

ben darthun zu wollen. 

Die von mir bier zu bcschreibenden Palinenlidlzer zerfallen 

in zwei Abtheilungen, deren erstere ich als wahre Palmen be- 

trachte, wahrend die zweite Abtheilung viclleicht ein den Palmen 

sehr wenig verwandtes anderes monokotyles Holz begreiR, das 

ich leider mit keinem lebenden verwandten vergleichen konnte, da 

ich zu mittellos bin, um so kostspielige Vergleichungcn machen 

zu konnen. 

PALMACITES PARTSCUIL Conk 
Taf. XVIII. 

Charakter der Gallunff. 
O 

Fragmenta truncorum plerumque decorlicata, fasciculis li- 

gnosis irrcgularitcr sed basi vasifera versus centrum disposita, 

vagina propria nulla. Medulla parenchymatosa vel lacunosa. Vasa 

solitaria vel gregaria, scalariformia. 

Subgen. I. PALMACITES VERAE. 

Fasciculi ligni vaginis propriis nullis circumdati. 

Charakter der Art. 

P. PARTSCHII: fasciculis lignosis majusculis, horizontaliter scclis 

oblongis vel obovatis, vasis basilaribus solitariis, rarius gre- 

gariis; parenchymate radialo-celluloso, inlus lacunosa; cel¬ 

lulis oblongis icnuibus. 

Fundort. 

Wahrscheinlich aus einer Secundar-Formation. Afitgetheill 

durch Herrn Gustos Partsch zu Wien. 
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Beschreibung. 

Das Fragment ist trefflich erhalten, und seine Holzbiindel 

sind gegen aussen grosser und dunkelbraun gefarbt, wahrend sie 

gegen die Mitte des Strunkes zu kleiner und hellgelb gefarbt 

sind. Die Bilndel (Fig. 1.) sind 1 bis l3/2 Linie lang, und stehen 

nicht sehr gedrangt. Der Holzzellenbundel (Fig. 2. 3. 4. 5.) be- 

steht aus sechsseitigen, schichtwandigen , mit correspondirenden 

Poren versehenen Baslzellen (s. Fig. 5.). Seine Gestalt ist liing- 

lich, oft fast herzformig eingeschnitten, und an der dem Centrum 

des Stammes zugekehrten Seite (nach innen) enthalt er die Ge- 

fiisse. DieWande der ihn bildenden Baslzellen liaben durchschnitt- 

lich drei Schichtlagen, oft sind alle drei gelb Oder braun gefarbt, 

oft ist es nur die innerste, der Hbhiung zunachst liegende, wah- 

rend die inittlere blasser, und die iiusserste fast farblos ist (s. 

Fig. 5.). Je drei neben einander liegende Zellen sind durch drei 

Poren, welche zwischen ihren Hohlraumen gleichsam ein Dreieck 

bilden, verbunden. Die meisten Holzbiindel enthalten nur ein Ge- 

fass (s. Fig. 2. 3. 5. 9.), einige ftihren aber mehre (s. Fig. 

7. 8.), welche oft seitlich noch mehre kleinere beigesellt haben. 

Diese Gefasse sind treppenfdrmig, und von einer Schichte eigener 

dichtwandiger, kleiner Zellen der Gefassscheide (s. Fig. 5.— 3.) 

umgeben, welche ich noch gelblich oder braunlich gefarbt fand, 

und deren Wande ebenfalls geschichtet sind (s. Fig. 9.). Die gros- 

sen Gefasse haben oft Scheidewande (s. Fig. 7. 9.). Im Langs- 

schriitte (Fig. 10.) sind die Baslzellen des Holzbiindels spindel- 

ldrmig gestreckt, und die kleinen, die Gefasse umgebenden Zel¬ 

len der Gefassscheide sind sehr lang und bilden schmale Rohren. 

Das parenchymatdse Markgewebe ist am Umfange des Stam¬ 

mes diclit, und oft urn die Gefasse strahlig geordnet (Fig. 2.). Mehr 

nach der Mitte des Stammes zu (s. Fig. 3.) ist es noch mehr 

strahlig und bitndelfdrmig geordnet, und besitzt schon hin und 

wieder, jedoch sparsam, einzelne Liicken. In der Mitte des Stam¬ 

mes (s. Fig. 4.) besitzt es grosse Liicken, gleich jenen der Mau- 

ritia armata (s. M o h 1 Anatom, palm. Taf. C. Fig. 2. f. g.), und 

seine Scheidewande sind gewbhnlich nur aus zwei Zellen gebildet. 

Die Rindenbiindel (d. h. die am Umfange des Stammes liegen- 

den Holzbiindel) dieser Art sind in Bezug der Form verwandt den 

Biindeln des Astrocaryum vulgare, des Lepidocaryum gracile und 

jenen der Corypka frigida. Sehr alinlicli sind sie den Biindeln aus 

Etais guineensis. Ihre Gefasse, namentlich der Figuren 5. — 8. 

unserer Tafel, iihneln sehr jenen der Kunthia montana (s. Mohl 

1. c. Taf. E. Fig. 3. 4.), und in Bezug ihres vereinzelten Vor- 

kommens jenen der Etais guineensis und des Gomulus (Arenga) 

Rumphii. Ihr Parenchym oder Markgewebe entspricht jedoch so- 

wohl in Bezug seiner Anordnungen, als auch seiner Liicken sehr 

jenen der Mauntia armata. 

In den Zellen des Parenchyms des Markes fand ich kugelige, 

tropfenartige Kiirper (Fig. 5. a.), welche unter starkerer Vergriis- 

serung jedoch oft kleinkornig erscheinen (s. Fig. 11.). 

Die grossen Analogien, welche- dieses Fragment mit den 

Holzern von Gomulus, Elais und Mauritia zeigt, beweisen wohl 

hinreichend, dass es ein wahres Palmholz ist. 

Erklarung der Abbiidungeu. 

Fig. 1. Ein Querschnitt in nat. Gr.; Fig. 2. 3. Theile des- 

selben vom aussern Umfange schw. vergr. Fig. 4. Ein Theil aus 

der Mitte des Stammes mit Liickengewebe stark vergr. Fig. 5. 

Der nach innen liegende Theil eines Gefassbiindels mit dem Gefasse 

und die dasselbe umgebenden Zellen sammt Markgewebe st. vergr.; 

a. die tropfenahnlichen Korper der Zellen des Markes. Fig. 6. 7. 

8. Gefasse und die sie umgebenden Zellen anderer Holzbundel 

derselben im Querschnitte vergr. Fig. 9. Ein Gefass mit einer 

Querscheidewand und den umgebenden Zellen der Gefassscheide 

im Querschnitte sehr st. vergr. Fig. 10. Langsschnitt eines Gefas- 

ses mit Bast- oder Holzzellen, den kleineren, das Gefass umge¬ 

benden, rbhrenfbrmigen Zellen und einigen Markzellen st. vergr. 

Fig. ii. Markzellen mit kornigem Inhalte st. vergr. 

PALMACITES CARBONIGENUS. Corda, 
Taf. XIX. Fig. 1. a. 2. Taf. XX. Fig. 1—8. 

Charakfer der Art, 

P. CARBONIGENUS: fasciculis tig nos is, minutis, vix conspicuis, 

rotundalis; vasis extremis scalariformibus, crebris, aggrega¬ 

tes; parenchymaie medultoso, him inde lacunoso; lacunis mi- 

nulissimis. 

F undort. 

!m Sphlirosiderit aus den Steinkohlenwerken von Radnitz in 

Bdhmen. 

Beschreibung. 

Da alle fruheren Forscher. in der Steinkohle von Palmen- 

resten gesprochen haben, und ich nach der Auffmdung der Struc- 

tur der Flabellaria borassifolia und Nachweisung, dass dieselbe 

einer andern Classe und Familie angehort, aus der Steinkohle nur 

noch Noggeralhia als Palmenrest anerkennen konnte, so bemiihte 

ich mich lange vergeblich, Palmen in der alien Steinkohle selbst 

aufzufinden, bis es mir gelang, im Sphaerosiderite von Radnitz 

mehre Palmenarten nachzuweisen, von welchen ich hier nur Pal- 

macites carbonigenus und P. leptoxylon abbilden und beschreiben 

werde. Beide Arten miissen sehr zartholzigen Palmen angehort 

haben, aber ich fand noch eine dritte Art mit starken Holzbiin- 

deln, ungefahr wie sie alte Stamme von Gomulus oder Cocos 

zeigen. Alle in der Steinkohle und im Spharosiderit aufgefun- 

denen Palmenreste sind sehr zerstort und ldein, und selten sind 

die einzelnen Fragmente einen halben bis einen Zoll gross, with— 

rend die Palmenholzer des Rothtodtliegenden und der Tertiar- 

formation grosse Stamme oder Xlblze bilden. 

Dieses hier zu beschreibende Fragment (s. Fig. 1. a.) hatte 

ungefahr neun Linien Durchmesser und zwei bis drei Lin. Breite, 
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und die Gewebe desselben sind vollig- verkohlt, die Geftisse imd 

Markzellen mit Spharosiderit erfiillt, die Bastzellen der Holzbundel 

aber (s. Taf. XX. Fig-, 1. a. 2. f. 3. g.) fast vollig- zerstort und 

ibr Hohlraum mit Versteinerungssnaterial erfullt (s. Taf. XIX. Fig-. 2.) 

selten nur smd die Bastzellen bei den kleineren Biindeln erhalten 

(s. Taf. XX. Fig-. 4.) und ebenfalls verkohlt. Im Sandsteine und 

Spharosidente sind die aus derbwandigen Zellen gebildeten har- 

ten Organe gewbhnlich mehr zerstort, als die zarterenj wahrschein- 

lich waren dieZellwande durch ihreHarte der Infiltration des Ver- 

steinerungsmateriales hinderlich, und sind in Folge dessen eher 

verfault als ausgefullt worden, wahrend die Wande der zarteren 

Zellen leichtefe durchbrochen, und diese selbst mithin ausgefullt 

und eingehiillt werden konnten. Die Gefassbundel (Taf. XIX. Fig. 2. 

Taf. XX. Fig. 1.—4.) sind rundlich, langlich Oder flachgedriickt, die 

Bastzone (Taf. XX. Fig. 1. a. 2. f. 3. g.) ist halbmondfbrmig, und be- 

stelit aus kleinen, dichten Zellen (Fig. 4.), welche i«n Langsschnitte 

(Tal. XX. Fig. 5. 1.) spindelfonnig sind. Die Gefasse (I. c. Fig. 

i. c.) sind zahlreich, ungleich gross, verschoben, und bei besser 

erhaltenen Holzbiindeln mit einer Schichte kleiner, dichter Zellen 

der Gefassscheide (Taf. XX. Fig. 1. d. d.) umgeben, welche jedocli 

oft theilweise (Fig. 3. b. Taf. XIX. 2.), oder vollig zerstdrt sind. 

Im Langsschnitte sind jedoch diese Zellen (s. Taf. XX. Fig. 5. m. 

o. Fig. 6. Fig. 7. 8. o. o.) fast quadratisch oder langlich, und ihre 

Oberhaut ist stets in Glanzkohle venvandeK. Die Gefasse sind 

Treppengefasse (s. Fig. 5. 7. 8. n. n. n.), und ihre Wande sind 

fast stets erhalten, und nur sehr selten zerstdrt (s. 1. c. Fig. 5. k.). 

Das die Holzbundel umgebende Mark ist dicht (Taf. XIX. Fig. 2. 

faf. XX. Fig. 2. 3. 5. i. i.), in der Mitte des Stammchens jedoch 

war es mit kleinen, rundlichen Liicken (Taf. XX. Fig. 1. e.) vcr- 

sehen, deren Scheidewande aus einfachen Zellreihen bestanden. 

Die Zellen des Markes sind klein, mit nacktem Auge unsichtbar, 

langlich eifdrmig und sehr verschoben. Da das Versteinerungs- 

material fast weiss ist, und die von ihm umschlossenen Zell- und 

Gefasswande alle in Schwarzkohle verwandelt erscheinen, so ist 

die Structur dieses Fragmentes trefflich sichtbar. 

lemie Zollen ,ler Gefassscheide; Fig. 6. solcho Gefiisse umliilllende 

Zellen derselben st. vero-r. 

PALMAC1TES LEPTOXYL0N. Conla. 
Taf. XX. Fig. 9.-17. 

Charakter der Art. 

P. LEPTOXYLON: fasciculis lignosis ovatis vcl rolundalis minu- 

(issimis, nudo oculo inconspicuis; vasis amplis scalar*formi- 

hus, aggregate, crebris, cellute libri triplo late; parcnchy- 

mate medulloso, extcrno farcto, inferno lacunoso. 

Fundort. 

Im Sphaerosiderile von Radnitz. 

Erklarung' der Abbildungen. 

Taf. XIX. Fig. 1. a. Ein Holzfragment des Palmaciles car- 

bonigenus im Spharosiderit in nat. Grosse; Fig. 2. ein Theil des¬ 

selben mit Holzbiindeln und Mark vergr. Taf. XX. Fig. 1. Ein Ge¬ 

fassbundel vergr.; a. Raum der Bastzellen, mit Spharosiderit aus¬ 

gefullt; b. d. d. die dichten, die Gefasse c. umgebenden Zellen; 

e. das Luckengewebe des Markes. Fig. 2. Ein solcher vergross.; 

f. Spuren der Substanz der Bastzellen. Fig. 3. Ein solcher mehr 

zerstort vergr.; g. der Raum der Bastzellen; h. Raum der zerstor- 

ten, die Gefasse umgebenden Zellen der Gefassscheide ebenfalls 

ausgefullt. Fig. 4. Kleine Holzbundel st. vergr. mit gut erhaltenen 

Bastzellen. Fig. 5. 7. 8. Langsschnitte aus Gefassbundeln st. ver¬ 

gross.; i. i. Mark; k. ein Gefass mit zerstorter Wand; n. n. gut 

erhaltene Treppengefasse; 1. Bastzellen; o. o. die Gefasse umhiil- 

Beschreibunff. 

Die Fragmente dieser ebenfalls in Spharosiderit eingeschlos- 

senen Art sind sehr klein und unvollstfindig erhalten, und kamen 

mit P. carbonigems gesellig vor. Sie sind bis einen Zoll gross 

und wenige Linien breit (s. Fig. 9.-M.) und braunschwarz. Die 

aussere Substanz (Fig. 14. d.) ist fast gfinzlich in Kohle verwandelt 

und oline Textur, die innere aber ziemlich gut erhalten. Die Ge- 

fassbiindel (Fig. 12. 13.) sind rundlich oder eifUrmig, und ihre 

Bastzellenschichte (Fig. 12. a.) ist grUsstentheils zerstort und ihr 

Raum ausgefullt; sie ist durch eine zarte Zellschichle (Fig. 12. b.) 

von den eigentlichen GeRissen (Fig. 12. c.) getrennt, und diese 

letzteren sind gross und im Langsschnitte (Fig. 16.) Treppen¬ 

gefasse (Fig. 16. f.), wahrend die sie vom Baste trennenden Zel¬ 

len (Fig. 16. g.) geslreckt parallelcpipedisch sind, und allmalig 

grosser und fast quadratisch werden. Das Markgewebe im Um- 

fange der Fragmente nach der, der Aussenseite des Stfimmchens 

zugewendeten Seite ist dicht, kleinzellig (s. Fig. 12.) und sehr 

dunkelschwarz, im Langsschnitte bestoht es aus etwas geslreckten 

Zellen (Fig. 17.), welche jedoch selten gut erhalten sind; gegen 

die Mitte zu wild das Mark wirkliches LUckengewebe (Fig. 13. d.) 

mit grossen Lucken, deren Scheidewande stark und vielzellig sind; 

noch mehr nach innen ist es sehr grosszellig, und zeigt nur hin 

und wieder noch Lucken, seine Zellen (Fig. 15.) sind rundlich, 

und ihre Wande sind nur schwach gebraunt und fast noch durch- 

scheinend. Sie losen sich an der Lull und im Wasser leicht ab, 

und zerlallen dann in unregelmbssige Fragmente. 

Diese Art ist sehr incomplet, und ich liabe unter den lebcn- 

den Arten keine im Holzkbrper ihr analog gebauto gefunden. Von 

der friiher beschriebencn Art unterscheidet sie sich durch ihre 

ausserordentliche Zarlheit und die fast nur punktgrossen Gefass- 

biindel, welche wohl fiinf- bis sechsmal kleiner sind, als jenc des 

P. carbonigenus. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf.XX. Fig. 9.— 11. Holzfragmenle ders. in nat. Gr. Fig. i‘2. 

Ein Holzbundel aus dem Umfange des Stammchens, von dichlcm 

Markgewebe umgeben; a. hohler und mil Ve rsteinerungsmaterial 

6 
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erJulller Raum des Bastzcllenbiindels ; b. zarle, die Gefasse von dem 

Bastzellenbiindel trennende Zellen; c. Gefasse. Fig-. 13. Querschnitt 

nalier der Mitte des Stammchens mil Gefassbiindeln von Liicken- 

gewebe a. umgeben, vergr. Fig. 14. Querschnitt eines Holzstiick- 

cbens mil Rand- und Mittelparenchym und zerstorten Gefassbiin- 

deln zehnmal vergr. Fig. 15. Markgewebe aus der Mitte des Frag- 

mentes Fig. 14. st. vergr.; Fig. 16. Langsschnilt eines Gefassbiin- 

dcls st. vergr.; f. die Treppengefiisse; g. die Zellen, welche die 

Gefasse vom Baslbiindel trennen. Fig. 17. Parenchymzellen aus 

dem iiussern Umfange des Stammchens im Langsschnilt st. vergr. 

PALMACITES MICROXYLON. Corda. 
Taf. XXI. 

Charakter der Art. 

I’. MICROXYLON: fasciculis Ugnosis minutis, horizontaliler sectis 

rotundatis vel reniformihus, fasciculis libri minoribus ro- 

tundis intermixtis; vasis magnis, amplis, solilariis vel aggre¬ 

gate, parenchy male propria junctis vel cinclis; medulla farcta 

radiato-cellulosa. 

Fundort. 

Unbekannt. Aus dem k. k. Wiener Hof-Naturaliencabinette. 

Beschreibung. 

Im Querschnitte (Fig. 1.) betrachlet, sind die einzelnen Holz¬ 

biindel dieses schdnen verkieselten Fragmentes kaum >/3 bis lJ 

Linie dick, gleicli dicht auseinander gestellt, rundlich und rdthlich- 

gelb. Im Langsschnitte (Fig. 2.) sieht man einzelne nach aussen 

laurende Biindel die andern kreuzen, wie man es an alien unsern 

jetzllcbenden Palmenhdlzern sehen kann. Eine Seite des Petrefac- 

tes isl mil einer weissen Kieselmasse durchdrungen, und in dieser 

sind die Holzbiindel gliinzend schwarz, wie man sie bei Cocos, 

Maunlia und Gomutus u. v. a. findet. Betrachtet man die Quer¬ 

schnitte (Fig. 3. 4. 5.) unter starkerer Vergrosserung, so sieht 

man, dass die Holzbiindel ungleich gross und fast nierenfdrmig 

gekrummt sind. Der Bastzellenbiindel (Fig. 4. a.) besteht aus gros- 

sen, sechseckigen, dickwandigen Zellen, deren Wiinde gewdhnlich 

zwei Schichten besilzen, und sie sind gewdhnlich etwas dunkler, als 

das sie umgebende Markgewebe gefiirbt. In den schwarzen Slel- 

len der Versteinerung sind sie allein schwarzbraun gefiirbt, wah- 

rend die Gefiisse und das Mark lichtgelb und durchsiehtig sind. 

Die Gefasse liegen gewdhnlich am innern Ausschnitte der 

Biindel (s. Fig. 4. b.), und sind von einem zerfallenen, wahr- 

scheinlich sehr feinzelligen Gewebe der Gefiissscheide umgeben, 

selten sind sie von den Bastzellen unmittelbar umschlossen (s. 

Fig. 4. c.). Sie sind verschieden gross, oft vereinzelt (s. Fig. 5. d.) 

Oder gesellig (s. Fig. 4. b.) und pords. Im Mark zerstreut liegen 

kleine ninde Bastzellenbiindel (s. Fig. 4. 5. e. e.), welche aus nur 

wenigen Zellen bestehen, und welche den bei Cocos botnjopliora 

von Herrn Mo hi gerundenen (Anat. Palm. Taf. A. Fig. 4. r. r.) 

gleichen. 

Das, die gesammten Holzbiindel umgebende Mark besteht aus 

strahlig geordneten, zarten, parallelepipedischen Zellen, welche 

mannigfach, doch stets biindelweise gelagert sind, und so weit 

ich das vorliegende Fragment untersucht liabe, keine Liicken ent- 

lialten. Es gleicht in Bezug dieser Anordnung dem Marke der von 

mir untersuchlen Stamme der Mauritia aculeala Humb. vdllio\ und 

die Zellen beider Markgewebe haben auch fast dieselbe Form. 

Erltlarung der Abbildimgen. 

Taf. XXI. Fig. 1. EinQuerschnilt des Holzes in nat. Gr. Fig. 2. 

Ein Langsschnilt desselben nat. Gr. Fig. 3. 4. 5. Querschnitte st. 

vergr.; a. der Bastzellenbiindel mil den Gefassen b. c. d.; e. die 

kleinen Bastzellenbiindel ohne Gefasse. 

PALMACITES DUBIUS. Corda. 
Taf. XXII. 

Bezeichnung der Art. 

P. DUBIUS: fasciculis Ugnosis oblongis irregularitcr agglomerate; 

vasis scalar if omnibus amplis, binis vel ternis, septis cribro- 

sis horizontalibus divisis, et vasis minoribus irregularitcr di¬ 

sperse circumdatis. 

Fundort. 

Unbekannt. Aus dem k. k. XViener Hof-Naturaliencabinette. 

Beschreibung. 

Dieses grosse Fragment ist in einen gelblichgrauen, schmutzig- 

gefiirbten, theilweise sehr durchsichtigen Opal verwandelt, und 

schcint vor der Versteinerung oder wiilirend derselben sehr o-e~ 

lit ten zu haben, denn es ist mit einer Menge ausgefaulter, dunk¬ 

ler, unregelmassiger Risse durchsetzt, und die Holzbiindel selbst 

smd nur selten, und fast keine Spuren von Structur zeigend, er- 

lialten. Das Fragment selbst gewahrt nur durch die Querscheide- 

wande (s. Fig. 4.—10.) seiner grossen Treppengefiisse Interesse, 

denn fin* wirkliche naturhistorische Vergleichung ist es zu schlecht 

erhalten. r. 

Die Holzbiindel (Fig. 2. b. c.) sind sehr zerstort, und von 

ihrem innern Bau ist nichts weiter, als die Gefasse (Fig. 3. e. f.) 

und einige Zellgewebereste (Fig. 3. g.) erhalten. Die aussere Form 

des Querschnittes der Holzbiindel war jener der Biindel unserer 

jetztlebenden Palmen ahnlich. Der Baslbiindel ist in eine gelbliche, 

texturlose, weissgerandete Masse verwandelt, welche zum Theile 

die Gefasse, und das dieselben begleitende, in einzelnen Zellresten 

erhaltene Gewebe umschliesst. Dieses letztere, die Gefasse um- 

schliessende Gewebe (s. Fig. 3. d. g.) hat Herr Mo hi in sei- 

nem trefflichen Palmenwerke „Holzzell en“ und ich „Gefass- 

scheide“ genannt, und dessen Zellen waren hier sechseckig. 

Zwischen denselben lagen die grossen (Fig. 3. f.) und die kleinen 

Gefasse (Fig. 3. e.). In der Versteinerung ist der Rauin, welchen 

die Gefassscheide eingenommen hat, weiss und deutlich mnschrieben. 
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Die kleinen und gross™ Gefasse waren TreppengefSsse, 

welche (lurch Wggche Lange ihreij Sitenporen Oder Sprite., all- 

malig in porose Gefiisse uhergehen. Die grossen Gefiisse Ltlinltei, 

deutlich sichtbare, weisse und sel.r vollko.nme.i erhaltene Scheide- 

"«nde (s. Fig. 2. Fig. 4. - 10.) von sel,r versclnedener For,,,. 

Diese Scheidewtode sind rund, eiformig Oder elliptiscli, ,vie die 

G'jjp ,lenen sie angehdren, und sie liegen selten seukrecht auf 

der Liingsa.xe des Gefiisses; gewohnlich sind sie geneigt, und oft 

in der Versteinerung, wahrscheinlich in Folge der Fiiulniss, ver- 

schoben. Ihre einfache, structurlose Wand ist verschiedenartig 

durchbohrt, und ihre Querleisten sind einfacli, von einer Seite zur 

amlern laufend, und vier bis acht an der Zabl (s. Fig. 4. 6.), oder 

s.e sind einzeln untereinander verbunden (Tig. 10.), wodurch cine 

Art Sieb rail queren parallelen Maschen: entsteht, oder sie sind 

unregelmassig verbunden, und sehr verschieden gestaltete und 

grosse Maschen (Fig. 7. 8. 9.) bildend. Selten findet man zwei 

kreuzfortnig verbundene Stabe, wodurch vier Maschen gebildet wer- 

den (s. Fig. 5.). Diese Ouerscheidewiinde findet man in den Gefassen 

iler lebenden Faln.en ebenfalls (s. Mo hi An. palm. Taf. J. Fig. 2. 3. 

4.). Das Mark ist vdllig zerstdrt und n.it Kieselsubstanz (Fio° 2 a ) 

erfullt. 

ErklSrumg der Abbildungen. 

Fig. 1. Bin Ouerschnitt in nat. Gr. Fig. 2. Ein Theil dessel- 

ben schwl vcrgr.; a. Ausfiillung des Markes durck Kieselsubstanz; 

b. Holzbiindel. Fig. 3. Die Gefassseheide des Holzbtindels d. mil 

den grossen f. und den kleinen Gefassen e. und einigen ihrcr 

noch erhaltenen Zellen g. vergr. Fig. 4. — 10. Querscheidewande 

tier Gefasse st. vergr. 

Subgenus II. CALYMMATOXYLON. Corda. 

Fragmenta lignosa ut in Palmacite, seel fasciculis Ugnosis 

intertexlis, vaginis cellulosis propriis involutis. 

PALMACITES C. MTRICATUS. Corda. 
Taf. XXIII. 

Charakter der Art. 

P. INTRICATUS: fasciculis lignosis infneatis, vagina propria pa- 

renchymatosa cinclis; vasis magniludine diver sis, scalarifor- 

mibus, septa transversa cribrosa ferentibus, cellulis vaginae 

vasorum minutis elongatis circumdatis. 

sen, und ich babe keinen einzigen erhaltenen Baslbiindol, ,vie 

kernel, U.berrest des Stamnnnnrkes auffindon kiinnen. 

in, Ouerschni.te helrach.et, sind die einzeluen Holzbiindel 

(Fig. 2.) ze,’fallen und vcrfault, die Gefasse mil den sie 

schliessenden Zellen (d. e.), und die Schelde, welche den Holz- 

bundel theilweise u.ngab (s. Fig. 2. 3. a. b.), sind or!,alien. Von 

de.n Baslzellenbundel ist keine Spur mehr aulzufinden, und er ist 

hier noch vollstandiger zerstort, als be, den in, Splmrosiderite 

aufbewahrteu Palmenresten. 

Die Gefassseheide (Fig-. 2. c. d. c. Fig-. 3. c.) ist, in. Quer- 

schmtte betrachtet, lang-lieheifdrmig-, oft soitlich eingedriiekl, imd 

aus sehr kleinen, diehten, rundlich-seehsseitigen Zellen gehildel, 

welche Cflers grbssero zwischen sich eingelngert enlhnlten (s. Fig-. 

2. d.). Iin Langsschnitte sind diese Gefassscheidezcllen (Fig-. 4. c.) 

langflich, mil; schiefen Endfliiehen. Diese Gefassseheide enthiilt grr0sso 

und kleine Gefasse umschlossen, seltener jedoch l.loss grosse Ge¬ 

fasse. Diese letzteren sind gewohnlich sechs-, nclit- oder viol- 

eckig Oder eiformig; sie slehen vereinzelt (Fig-. 2, d. e. Fig. 3. e.), 

Oder zu zwei bis drei, gruppenweise vereinigl (s. Fig. 2. c. Fig. 

3. d.). Sie sind Treppengefasse (Fig. 4. e.) und aus aufeinandor 

gesetzten, bei der Vereinigung eingeschniirlen Sliicken (Fig. 4. 

g. f) gebaut, und die Gefiisswand biegt sich bei jeder Eiuschnil- 

rung Oder Gliederung schwach nach innen und hildet eine vor- 

springende Leiste (Fig. 4. g.). An diesen Leisten sind gewdlmlich 

die siebformigen Querscheidewande (Fig. 4. f.) befestigt, und die 

Poren der Gefiisswand sind vielreihig und an boiden Enden ge- 

rundet. Die kleinen Gefasse (Fig. 3. f.) sind im Gewebe der Ge- 

fiissscheide zerstreut, oder sie umgeben Iheilweise (Fig. 3. e.) 

Oder kranzformig (Fig. 2. d.) die grossen Gefiisse, und sind eben¬ 

falls Treppengefasse. In eiozelnen Holzbilndeln fehlen die kleinen 

Gefiisse giinzlich (s. Fig. 2. a.), oder sind iiusserst spiirlich vor- 

handen (big. 2. c.). Die diese Ilolzbiindelreste umgehende Scheide 

(Fig. 3. a. a.) ist stets unvollstiindig, und an einer Seite slots ge- 

olTnet und eingerollt. Im Querschnitte zeigt sie keine Slruelur, 

indem ihre Zellen mil einer weissen, undurchsichligen Suhstanz 

ausgefullt sind, aber von aussen zwischen den einzeluen Bundeln 

selbst sieht man, dass sie aus fast quadralischen, gewdlblen Zel¬ 

len (Fig. 3. b.) gebaut ist. Im Liingsschnitte babe ich an ilinen eben¬ 

falls keine deutliche Structur wahrgenomrncn. Von dem die Gefiiss- 

und Holzbundel umgebenden Marke babe ich keine Uiberresle auf- 

linden konnen. 

Fundorl. 

Unbekannt. Aus dem k. k. Wiener Hof- Naturaliencabinette. 

Beschreibung. 

Das hier vorliegende Stannnfragment (Fig. 1.) ist entrindet, 

und zeigt im Querschnitte grosse, unregelmassig verflochtene, 

lundliche Holzbundel. Es ist silificirt, und die Versteinerungsmasse 

ist gelblich und durchscheinend, die Ausfullungsmasse oft durch- 

sichtig. Die Holzbundel scheinen durch Faulniss verworfen zu 

Erldiirung- der Abbildungen. 

Fig. I. Ein Querschnitt des Fragrnenles in nat. Gr. Fig. 2. 

Ein Theil desselben vergr.; a. b. die Ilolzbandelscheiden ; c. d. e. 

Gefassscheiden mit den Geliissen. Fig. 3. Querschnitt eines ein- 

zelnen Iiolzbundels stark vergr.; a. a. b. die HolzbUndelscheide: 

c. die Gefassseheide; d. e. grosse Gefasse; f. kleine Gefasse. 

Fig. 4. Ein Langsschnitt eines Iiolzbundels st. vergr.; a. llolx- 

bundelscheide; c. Gefassseheide; e. Gefass; g. dessen Einsclwil- 

rung; f. eine Querschcidewand desselben. 

6^ 
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VI. 

FLABELLARXAGEAE. Corda. 

Palmae. Brongn. Prodr. p. 115. part, et Auct. 

Truncus ereclus, simplex, columnaris; cortice exius annu- 

lata, annulis spiraliler posilis, e basi foliorum formatis, inlus 

mcdullosa et fasciculis vasorum ad folia speclantibus percursa. 

Cylindrus lignosus centralis annuliformis, vasis scalariformibus 

radialim posilis, cams, medulla ampla cellulosa farclus. Radii 

mcdullarcs nulli. 

Vasa quadraia scalariformia seriaia, radialim posila. Me¬ 

dulla ampla, e cellulis plus minus sexangularibus composiia. Fo¬ 

lia simplicia, sessilia, spiraliter posiia, suhamplexicaulia, paralleli- 

nervia, in comam terminalem congesta; epidermide cellulis seria- 

tis paraUelepipedis; stomatibus sitnplicibus. 

Fructificatio ignola. 

Habitus Aletridis fragrantis vel Dracaetiae mauritianae et 

Dr. ferreae; sed slruclura interna fere Lomatofloyi. 

FLABELLARIA BORASSIFOLIA. Stern!). 
Taf. XXIV. XXV. 

Charakter der Galtung. 

S. den Charakter der Familie. 

Flabellaria Sternberg. Flora der Vonvelt. II. p. 32. Cycadi- 

tcs Sternberg. 1. c. IV. p. XXXII. excl. Aut. omn. 

Bezeichnimg der Art. 

FL. BORASSIFOLIA: folds simplicibus, spathulaeformibus, inte- 

gerrimis, nereis coniinuis, ienuibus, parallelis. 

FI. borassifolia Sternberg FI. der Vonvelt. I. II. p. 32. Tat. 

XVIII. Cycadites pahnatus. Sternb. 1. c. IV. p. XXXII. Taf. XL. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine zu Swina in Bohmen. 

Beschreibung. 

Wenn man die erhaltenen Structurverluiltnisse dieser selte- 

nen Pflanzenrestc genauer Betraclilung wiirdigt, so wird man die 

Bildung einer neuen Gruppe und Gattung, und deren Trennung 

von den Palmen hinreichend gerechtfertigt finden. Ich will daher 

gleicli zur ausfiihrlichen Beschreibung dieser Reste sclireiten. 

Ber Habitus aller von mir gefundenen und gesehenen Reste 

ist durch meine Abbildung (Taf. XXIV. Fig. 1.) hinreichend be- 

zeichnend ausgedriickt. Ein schlanker, zehn bis zwolf Linien P. M. 

im Durchmesser starker, saulenformiger, einfacher Stamm, dessen 

Rinde von den Blattnarbcn und den Blattresten geringelt und nach 

oben mil unregelmassigen Schuppenresten bedeckt war, und eine 

glanzende, glatte, in der Versteinerung noch rothbraune Oberhaut 

hatte, trug am Gipfel einen Schopf grosser, sechzehn bis achtzehn 

Zoll longer, einfacher, ganzrandiger Blatter, ahnlich einer Dracaena 

mauriiiana oder einer Aletris fragrans. Diese Blatter scheinen nach 

gut conservirten Exemplaren aufrecht und steif, wie die Blatter 

einer Dammara zu stehen, und waren in der Jugend der Lange 

nach eingerollt, und diese eingerolllen Blatter warden fur Cyca- 

dec?j-Resle gehalten. 

Der obere Theil des Stammes ist durch die einige Zeit ste¬ 

hen bleibenden Blattresie gleichsam geschuppt (s. Fig. i.), am 

untern Theile aber leicht geringelt, und mit einer schdnen brau- 

nen, glatten, glanzenden Epidermis (s. Taf. XXIV. Fig. 4. a.) be¬ 

deckt, welche unter dem Mikroskope betrachtet, aus flachen, quer- 

liegenden Zellen (Taf. XXIV. Fig. 6. 7.) besteht, durch welche 

man noch die unterliegenden Zellen durchsieht, wahrend die Zel¬ 

len der Oberhaut des Strunkes bei Aletris, Yucca, Bactris und 

Dracaena herablaufend stehen. Unter dieser Epidermis liegen Spu- 

ren ganz verkohlter Rindensubstanz mit noch deutlichen Gefass- 

biindeln, welche letztere zu den Slattern hin verliefen. Unmittelbar 

darunter findet man den Holzcylinder (Fig. 4. b. b. Taf. XXIV., 

und Taf. XXV. Fig. !. a.), welcher schwarz, im Querbruche ring- 

form ig und hold ist, dessen Wand eine und eine halbe Linie dick 

isl , und der im gequetschlen Zustande nach seiner langsten Di¬ 

mension nur neun bis zehn Linien Durchmesser hat. 

Im Querschnitte unter dem Mikroskope betrachtet (s. Taf. 

XXV. Fig. 2.) besteht derselbe aus einer sehr starken Holzschichte 

(Fig. 2. e. e.), welche von aussen von einer zelligen Rindenmark- 

schichte a. d. und der Bastzone c. umschlossen ist, und das Stamm- 

mark f. einschliesst. 

Das Rindenmark (Taf. XXV. Fig. 2. a. — d.) besteht aus 

lockeren, sechsseitigen Zellen, welche die Bastzone umschliessen, 

und welche grosstentheils zerstort sind (wie in b. b.). Gleicli 

unmittelbar unter der glatten Rinde jedoch (s. Taf. XXIV. Fig. 4. 

c. c.) sind die Rindenmarkzellen mir grosser und dickwandiger 

(s. Fig. 5. c. d.) erschienen als innerhalb (Fig. c1.), und bier war 

die Steinmasse auch theilweise mit sehr feinzertheilter, sie schwarz- 

grau farbender Kohle durchdrungen (Fig. 5. c.). In ihm verlaufen 

ausserhalb und innerhalb der Bastzone (c.) einzelne Gefassbiindel 

vom Holzcylinder zu den Slattern, und die Gefasse derselben sind 

bei den innern Biindeln (gegeniiber d.) zu Massen vereint, oder 

sie sind bei den aussern Bundeln (gegeniiber b.) in einzelne strali- 

lige Reihen geordnet. Zwischen beiden Bundeln geht die Bastzone 

(c.) durch, welche aus nur nocii theilweise erhaltenen Zellreihen 

besteht. Fertigt man gute Langsschnitte nach dem Verlaufe der 



Biindel an (s. Taf. XXV. Fig;. 5.), so sieht man, dass sic aus- 

schliessend aus Treppengefiissen bestehen, und dass das Rinden- 

maik (a.) sich sowohl zwischen dem aussern (h.), als auch zwi- 

schen dem inncrn Biindel (g.) und dem Holzcylinder befindct. 

Im Querschnitte (Taf. XXV. Fig-. 2. e. e. Fig-. 3.) besteht der 

Holzcylinder aus diclit aneinander gereiheten, fast quaJrTatischen, 

sechsseitigen Gefiissen, welche im Langsschnitte (Fig-. 4. e.) ver- 

worren und als TreppengefSsse sicli darstcllen, Man sicht zwischen 

den Gefiissreihen desselben keine Markstrahlen und auch kcinen 

Raum, wo dieselben im Zerstbrungsfalle gestanden batten. Nach 

innen sowohl, wie auch nach aussen zu keilen sich jedocli viele 

der Gefassreihen spitzig aus, und die Gefassreihen bilden jedem 

ausgetretenen, zu den Blattern laufenden Gefassbundel gegenuber 

eine Scheidungslinie, von welcher aus die beiden zur Seile liegen- 

den Gefassreihen divergirend verlaufen (s. Taf. XXV. Fig. 2.). 

Der Hohlraum des Holzcylinders ist mit dem Marke (Tafel 

XXV. Fig. 2. 4. f. f.) erfullt, und dieses ist grosszellig, und die 

Zellen sind sechsseitig. 

Der Holzcylinder ohne Markstrahlen, seine Form, und das 

von ilirn uinschlossene Mark, wie die Treppengefasse, welche ihn 

ausschliessend bilden, erinnern sehr an die gleiche Form, Lage- 

rung und gleichen Bau desselben Organes bei Lomatofloyos, aber 

hier sind die Gefasse strahlig und reihenweise gestellt, wahrend 

sie bei Lomalofloijos unregelmassig zusammengehauft sind. Mit 

den Sigillarien, welche im Holzcylinder ebenfalls reihig gestellte 

Gefasse, dabei aber ftfarkstrahlen besitzen, hat Flabellaria gar 

keine Aehnlichkeit, und so sehr auch der aussere Bau, und na- 

mentlich die Blatter, grosse Analogien mit Aletris und Dracaena 

nachweisen, so ist doch der Stammbau aller drei Gatluno-en so 

verschieden, dass man auch hier keine ernstgemeinte Vergleichung 

unternehmen wird. 

Die Blatter (s. Taf. XXIV. Fig. 1.) stehen, wie schon oben 

erwalmt wurde, in einen dichten, fast terminalen Biischel vereinigt, 

und sind, wenn man ihre Stellung genau untersucht, spiralig ge- 

ordnet gewesen. Sie sind im Querbruche grosser und gut erhal- 

tener Exemplare der Flabellaria (s. Taf. XXV. Fig. I. b.) in ihrer 

respectiven Stellung und gegenseitigen Deckung noch sichlbar, 

und bei flachgepressten und dadurch palmatifid erscheinenden Blat¬ 

tern kann man die scheinbaren Lappen des zusammengesetzten 

Blattes sehr leicht in einfache Blatter bei genauer Betrachtung 

sondern (s. Taf. XXIV. Fig. i.). Jedes einzelne Blatt ist fast spa- 

telformig, und umfasst mit seiner breiten Basis den Stamm, viel- 

leicht vollig, oder sicherer theilweise, und gleich unterhalb des 

Blatterschopfes ist der obere Stammtheil noch mit Resten der frQ- 

heren und bereits zerstorten Blatter fast ebenso besetzt, wie man 

es an Dracaenen und verwandten noch lebenden Formen sieht. 

Die Blatter haben sich in der Jugend umfasst, und im Alter 

im Vertrocknen scheinen sie sich nach den Exemplaren im bohm. 

Museum ebenfalls der Lange nach eingerollt zu haben. Sie warcn 

ganzrandig, und ihre Substanz scheint derb gewesen zu sein, ohne 

grosse Dicke besessen zu haben. Hire Nerven sind vollkommcn 

parallel (s. Fig. 8. Taf. XXIVO, und in meiner Figur der ganzen 

RHanze (s. Taf. XXIV. Fig. I.) hat ein lithographischor Neuling 

die Blattncrven leidcr falsch gezeichnet, was vonHrn. Dormitzor 

und mir lcider erst zu spat entdeckt wurde. Die Nerven sind bei 

gut erhaltenen Blattern noch vorspringend, und in Exemplaren, 

wo noch die Blattsubslanz theilweise aufliegt, habe ioh unter dem 

Mikroskope deutlieh dickerc (Taf. XXIV. Fig. 2. g. g.) und dUn- 

nere Nerven (1. c. Fig. 2. h.) unterschieden. Auch die Oborhaut 

(big. 2. 3.) des Blattes ist sehr oft gut erhalten, ihre Zellen sind 

parallelepipedisch, reihenweise gestellt, und zwischen den Nerven 

findet man vereinzelte Spaltbirnungen (Fig. 2. e. Fig. 3. e. f.) zor- 

slreut liegen. Die Spaltbirnungen (Fig. 3. f.) bilden gewbhnlich 

eine einfache Durchbohrung der Oborhaut, und nur sehr sullen 

fand ich diese Oeflnung durcli cine Lhngswand (Fig. 3. e.) gleiclt- 

sam in zwei Theile gelheilt. 

Die Zell wand der Oberhautzellen ist gewbhnlich erhalten 

und schon kastanienbraun golarbt; das ganze mit solchcn Ober¬ 

hautzellen bedeckte Blatt erschcint aber auf der Fliicho des weis- 

sen Sandsteines liegend, schwarzbraun. 

Diese scllene Pflanze kam vor ungefahr zelin Jahron in den 

oberen Schichten des Kohlensandsteines in der Decke der Kohlen- 

lager von Swina unweit Radnitz in Gesellschaft der grossen Stiimme 

des Lijcopodiolithcs dichotomies und der andern Lcpidodendra vor, 

und ist seitdem leider nicht wieder gefunden worden. Die ohc- 

mals Graf Sternbergsche Sammlung am bbhm. Museum besilzt 

ausgezeichnete Exemplare derselben, und in einem Blnttrcsto der- 

selben entdeckte ich Gauge cines vorwelllichcn Insectes, welche 

ich in den Verhandlungen der Gesellschaft des bbhm. Museums, 

Prag, 1836, pag. 34. Taf. I. Fig. 3. 4. beschrieben und abgebil- 

det habe. 

Erklaruno; der Abbildunffen. 

Taf. XXIV. Fig. 1. Die Pflanze mil dem oberen Slammlheilo 

und den Blattern in */a nalurlicher Grbsse. Fig. 2. Ein Thoil cines 

Blattes vergrossert; g. g. Starke Blattncrven; h. schwachero Blall- 

nerven; e. Spaltbflnung. Fig. 3. Ein Stiickchen Blatloberhaul sehr 

stark vergrossert; e. eine Spaltbflnung mit, und f. eine solche 

ohne Langsscheidewand. Fig. 4. Ein Fragment eincs Slammes na¬ 

lurlicher Grbsse; a. Epidermis desselben; b. b. verkohltes, c. c. 

gut erhallenes Rindenmark. Fig. 5. Zellgewebe c. d. des Rinden- 

inarkes stark vergrossert. Fig. 6. 7. Epidermis oder Oborhaut der 

Rinde des Stammes stark vergrossert. Fig. 8. Blattncrven schwach 

vergrossert. 

Taf. XXV. Fig. 1. Ein Querschnilt eines Exemplares der 

Flabellaria borassifolia mitten in der Bltttterkrone, nat. Grbsse. 

a. der Stamm und Holzcylinder; b. die denselben urngebenden 

Blatter. Fig. 2. Ein Theil des Stammes im Ouerscbnitte sehr stark 

vergrossert; a. Zellengewebe des Rindenmarkes; b. d. zcrstdrlo 

und ausgefullte Stellen desselben; c. die Bastzone theilweise zer- 

stort, mit innern und aussern zu den Blattern laufenden GcfUss- 

biindeln; e. e. die Holzsubslanz; f. das Slamrnmark. Fig. 3. Die 
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Gefiisse des Hoizes im Querschnitte vcrgrosscrt. Fig. 4. Ein fassbiindel g. zu den Slattern laufend, mil Resten des Rinden- 

Langssclinitt des Holzcylinders stark vergrosserl; e. die Treppen- markes a. im Langsschnitte stark vergrossert. 

gefiisse; f. das Mark. Fig. 5. Der Sussere h. und der inncre Ge- 

VIL 

ORCHIDEAE. Rob. Brown. 

Orchideac Bob. Brown Prodr. Flor. nov. Holl. pag. 309. 

Ejusd. Observations on the sexual organs of Orchideac and As- 

clepiadeae. London 1831. 4. L. C. Richard de Orchideis euro- 

paeis adnotationes. Mem. du Musdum. IV. 23. 55. Lindley Ge¬ 

nera and species of Orchideous plants. Lond. 1830 — 35. 4'. 

Ejusd, The genera and species of Orchideous plants illustrated 

by drawings on stone from the sketches of Francis Bauer. Lon¬ 

don 1830—1834. Endlicher Genera plant, p. 185. 

vllerbae radicibus fasciculato-fibrosis, nonnumquam tuber- 

culiferis, vel rhhomate repentc perennantes, rarius suffrutescentes, 

nunc acaules, foliorum basibus in truncum brevem (pseudobul- 

1)11110 connatis, scapis radicalibus vel terminalibus, nunc caules- 

centes, pubc rara, dum adest saepius glandulosa. Caules vel scapi 

saepissime simplices, teretes vel angulati, nunc aphylli, vaginati. 

Folia plerumque ad basim caulis conferla, caulina alterna vel 

subopposita, basi vaginantia, carnosa vel membranacea, integer- 

rima, parallele nervosa, rariusve reticulato-venosa.u Endl. 1. c. 

Characteres fructificationis vide ap. Endlicher l. c. p. 185. 

Ich liabe die Wurzelreste auf der sieben und zwanzigsten Tafel 

nur ihres Parasitirens willen zu den Orchideen gestellt, oline wei- 

tere, strenge Formvergleichungen anzustellen, da es mir dazu an 

reichem und disponiblem Material felilt, und ich es aucli fiir sehr 

gleichgiltig Iiielt, ob solclie einzelne Reste wirklich vollkommen 

strenge gedeutet werden, und uberzeugt bin, dass sie bei unserer 

Kunde parasitirender Phanerogamen aucli wolil kaum naturhisto- 

risch richtig gedeutet werden kbnnen. Es sind aber keine Wur¬ 

zelreste von Farnen, noch von Dikotylen, und daher hielt ich mich 

aucli fiir berechtigt, sie einstweilen derjenigen Faniilie zuzuzahlen, 

welclie die meisten Arten als Bewolmer der Rinden und Biiume 

iiberhaupt in unserer jetztweltlichen Vegetationsepoche entlialt. 

Dass diese Reste auf Coniferen-Holzresten wachsen, darf wolil 

dieser Ansicht keinen Abbruch tliun, da die vorweltlichen Coni- 

fcren-Reste stels gesellig mit Palmen, bauinartigen Farnen, An- 

giopteriden oder Marattiacten und andern rein tropischen Fonnen 

gefunden werden. 

RI1IZ0NIUM ORCHIDEIFORME, Corda. 
Taf. XXYU. 

Charakter der Gatlurtg. 

Radiculae parasiticae intertexlae; cortice parenchymatosa; 

fasciculo vasorum solitario centrali vagina propria incluso. 

Bezeichnung der Art. 

RH. ORCHIDEIFORME: radiculis tenuibus, teretibus, valde inter- 

textis, subaequalibus; vasis scalariformibus. 

Beschreibung’. 

Diese schonen Reste erhielt ich durch Giite des Hrn. Gustos 

Partscli in Wien, und ihr Fundort ist unbekannt; sie sind in 

einem blassen, rothlich gefarbten Carniol enthalten, und die sie 

begleitenden Molzreste sind weiss. Die Wurzelchen selbst sind 

dichtverwebt, 74 l/„ Linie dick, rund und selten mehre Li- 

nien lang (s. Fig. i. 2.). Unter dem Mikroskope betrachtet, be- 

stelien die einzelnen Wiiizelchen aus einer mehr oder minder gut 

erlialtenen parenchymatdsen Wurzelhaut, deren Gewebe oft sehr gut 

erhalten, wie in Fig. 3. 4. 8., oder es ist nur theilweise erhalten, 

wie in Fig. 5. 6. 7. Oft beobachtete ich, dass, im Querschnitte 

gesehen, die zweite oder dritte Zellenschichte nach innen zu ein- 

seitig eine deullich verdickte Wand (Fig. 3. 4.) besitzt, oline da- 

durcli zweierlei Parenchymgewebe unterscheiden zu kbnnen. Oft 

sail ich diese aussere Schichte der Haut ganz allein oder einzel- 

lig erhalten (s. Fig. 7.), oder sie bestand aus zwei bis drei Zel- 

lenschichten (s. Fig. 5. 8.), und noch bfter war sie theilweise 

zerstort (Fig. 6.), oder so verflossen und gleichsam verwischt, 

dass man sie im Carniole selbst nur bei wechselndem Lichte er- 

kannte. 

Von aussen besehen, besteht die Oberhaut aus einer einfachen 

Zellhaut (Fig. 9.), de ren Zellen sechsseitig und querliegend sind, 

und in sehr juiigen oder sehr gestreckten Wurzelchen erscheinen 

diese Zellen oft gestreckt und fast vierseitig, wie in Fig. 3. 5. 

7. 8. Untersucht man im Langsschnitte die Wande der Zellen der 

Rinden- oder Oberhautsubstanz, so findet man an sehr gut con- 

servirten Exemplaren, dass diese letzteren mit kleinen zerstreuten 

Poren versehen waren (s. Fig. 10.). In der Mitte der Wurzeln 



toilet man noch Reste einer die Gefiisse umgebenden Scheide, 

welche entweder liloss als einfache Linie (s. Fig. 6.) Oder als 

dunkler verflossener Wulst (Fig. 4.), Oder als einfache Zellwand 

(Fig. 3. 5. 8.) erhalten ist. Diese Scheide besteht aus gestreckten, 

oft ungleich grossen, viereckigen Zellen, welche oft steif und start- 

erscheinen. Sie sind sehr oft mit den Gcfiissen mid dem sie um- 

gehenden Getvebe zersttirt, und mil- sehr selten lindet man in 

ihrer Mitte noch Spuren vom cenlralen Gefiissbiindel (s. Fig. 5. 

7.), und noch sellener gelingt es, einzelne Gefiisse (s. Fig. 7. 

11.) ntehr oder minder gut erhalten, aufzuftnden. Diese Gefiisse 

smd sechskantig und Treppengeftsse. Sie sind sehr ungleich gross, 

und ich fand deren, die nur 0,0009 P. Z. bis 0,0020 P. Z. Durch- 

messer hatten, ,„,d sind daher oft griisser als die Oherhanlzellen 

der Wurzeln! deren Breite ich von 0,0008 his 0,00180 P. Z. Durch- 
messer fand. 

Erklarung der Abbildungen. 

Fig;. 1. 2. Fragmente eines Pitus mit dem Mhonium orchi- 

(leiforme in nat Grosse. Fig. 3. Bin Wurzelsegment in Quer- und 

Langsansicht, mit der Gefiissscheide vergr. Fig. 4. Ein QuorsohniU 

vergr. Fig. 5. 6. 7. Querschnitto vergr. mit der Gefiissscheide mnl 

111 it Geffissreslen. Fig. 8. Ein Langsschnitl einer Wurzel sammt der 

Gefiissscheide, aber olme Gefiisse. Fig. 9. Oberhaut der Wurzel 

st. vergr. Fig. 10. Pordse Wiinde der Zellen, der Rinde s. si, 

vergr. Fig. 11. Gefiisse si. vergr. 

VIII. 

ZYGOPHYLLEAE. Rol>. Brown. 

Rob. Brown in Flinders Voy. II. p. 545. Decand. Prodr. I. 

p. 703. Adr. Jussieu in Mem. Mus. XII. 450. Endlicher Gen. 

plant, p. 1161. 

Jlerbae, foul ices vel arbores, ligno durissimo, ramis sac- 

pis sime nodoso-arliculatis, ramulis teretiusculis v. rarissime se- 

mileretibus. Folia opposila, interdum alternalim abortim, compo- 

sita, nunc imparipinnata, tuneque foliolorum lateralium aborlu 

interdum simpUcia, nunc abrupte pinnata, saepe unijuga, petiolo 

apice tunc in mucronem brevem vel lacinulam producio, interdum 

complanato vel margine, foliaceo cine to, foliolis sessilibus, oppo- 

stlis vel rarius alternis, integerrimis, epunctatis, saepissime in- 

aequilateris, planis vel subcarnosis et interdum teretibus. Stipulae 

ad basim petiolonm geminae, persislentes, interdum spinescentes 

vel rarius deciduae.“ Endl. I c. 

Cortex tenuis, adpressa, longitudinaliter plicala, rimosa. Cy- 

lindrus lignosus annuliformis vel excenlricus, lobatus; lobis ir- 

rcgularibus subcuneiformibus, saepius irregulariler incisis; ligno 

durissimo, e slratis I'udimcntariis, subconcenlricis, tenuissimis, 

lobuliformibus, arete conglutinatis undulatisque composito; radiis 

medullaribus biformibus, radialo-curvatis, inter se dichotome con- 

fluentibus, majoribus crassioribus, longioribusve, minoribus te- 

nuissimis, brevioribus inaequalibus. Vasa minuta, margine exte¬ 

rior e stratorum lignosorum fosciculalim congesta. Cellulae ligno- 

sae pachytychae, minutissimae, durissimae. Medulla centralis, am- 

pla, vel toto excentrica, minuta, puncliformis, vix conspicua. 

Characteres fructificationis v. ap. Endl. 1. c. p. 1161. 

Wenn ich die folgende Gattung zu dieser Familie recline, so 

geschieht es wegen der grossen Aehnlichkeit, welche Lillia Unger, 

und der Stamm von Zygopkyllum coccineum Delille zeigen. Zu- 

gleich werde ich dieselben Reste mit den von Herrn Charles 

Gaudichaud mir guligstmitgetheiltcnStfimmen ciniger jctzllehen- 

den Lianen vergleichen, aus denFamilien der Sapindactcn, Bignonia- 

ceen, Menispermaceen und Bauhinicn, welche ich far meine bc- 

sonderen Zweclte Iiier abermals ahgehildet babe. 

Betrachlet man Querschnitte der Bignonien, nainenllich ciniger 

Uanen hildender Arten,so findet man, dass der Holzkdrper entweder 

aus unrcgelmassig gestelltenHolzhUndeln besteht, welche durch ein- 

geschaltete Schichten von Rindensubslanz vdllig gelrennt sind, wio 

hei Bignonia capreolata, und der von Gaudichaud (Rechcrchcs 

generates sur Vorganographie des Vdgdtaux. Paris 1841. Taf. XVIII. 

Fig. 3.) abgehildeten Art, oder der Holzkorper isl an vier sich 

paarweise gegeniiberstehenden Seilcn eingoschnilten, und hiedurch 

kreuzforimg (s. Taf. LX. Fig. 4.), und diese Einschnilte sind regel- 

massig, und durch die eingelagerten Rindenschicliten gofiirht. Dei 

alien von mir und Gaud ich aud untersuehten Bignonien felilt das 

strahlige .Zerfiillen des Slammes in Lappen, wie der Stamm von 

Lillia (Taf. LX. I<ig. 1. 2.) sie zoigt. Die Bignonien, welche einen 

flachgedrucklen Stamm haben, zeigen z. B. einen kreuzahnlichen 

Markkorper (s. Gaud. 1. c. Taf. XVIII. Fig. 2. 3.), und wenn sic 

einen ritterkreuzahnliclicn Holzkorper haben (wie Taf. LX. Fig. 4. 

Gaud. 1. c.Taf. XVIII. Fig. 4—10.), einen kreisformigen Murk- 

korper. Die Rinde der Bignonidcten liiillt auch die Lappen und 

die einzelnen Bundel des Iiolzkdrpers vdllig ein, und ist paren- 

chymatds und Basthundel enlhallend, wahrend die Rinde hei Lillia 

ausserordentlich zart war. Bei den mit Markstrahlcn verselieueii 

Bignoniacten gehen die Rindeneinsenkungen von aussen (s. uns. 

Fig. 4.) niclit zu den starken Markstrahlcn, sondern sie sind vom 

Marke stets nocli durch ein eingeschobenes Stuekchen Holzsub- 

stanz getrennt. 

Eine andere Form zusammcngesetzten HoJzkdrpcrs zeigen uns 
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die Sapindacden (s. Taf. LX. Fig. 5—7.). Der Holzkorper der von 

mir untersuchten Arten zerlallt abermals in zwei Abtheilungen; 

bei der erslen stehen unmittelbar drei Holzbiindel um den Mark- 

cylinder (Taf. LX. Fig. 6.), und sind theilweise dureh starke Mark- 

slrahlen gesonderl, oder der Markcylinder slehl mit einem zarten 

Gefiissbiindelkreise gesondert in der Mitte, und ist vom Rinden- 

marke umgeben (s. Gaud. 1. c. Taf. XVIII. Fig. 20.), ohne jedoch 

eigenlliches Holz zu bilden, und drei regelmassig gestellle Molz- 

kdrper liegen ausserhalb ihm, und ohne ihn zu beriihren. Diese 

Form bildel den Uibergang zur zvveiten Ablheilung, wo ein Holz- 

korper in der Mitte des Stammes slehend den Markcylinder um- 

scliliesst, und um diesen sind in einer gevvissen Ordnung die 

anderen Holzkorper, 3, 6, oder 8, seltener 7 oder 9 an der Zahl, 

centrisch oder elliptisch versammelt, und von ilirn und unter ein- 

ander durch Rindensubslanz geschieden (s. Taf. LX. Fig. 5. 7. 

Gaud. 1. c. Taf. XVIII. Fig. 14. 15. 16. 18. 19. 21. Taf. XIII. Fig. 

1. 2. 4.). Bei einigen Arten besitzt nur der mittelstiindige IIolz- 

kbrper einen Markcylinder (s. Gaud. 1. c. Taf. XIII. Fig. 2.); bei 

anderen besilzen die iiusseren Holzbiindel ebenfalls Markcylinder, 

aber diese Jetzteren sind nur bei dem mittelstandigen Holzbiindel 

central, wiihrend sie bei den iiusseren ihm umstehenden Holzkor- 

pern excentrisch und nach aussenliegend sind (s. Taf. LX. Fig. 

5. 7. Gaud. 1. c. Taf. XIII. Fig. 1. 4. Taf. XVIII. Fig. 14. 15. 16. 

18. 19. 21.). Alle diese Eigenschaften vermissen wir nun an Lillia, 

und ich glaube daher, dass sie der Familie der Sapindacden kaum 

verwandt sein dilrfte. 

Die Lianen bildenden Bauhinien haben ebenfalls einen in ein- 

zelne lappenfiirmige Holzbiindel zerfallenden Holzkorper, welclie 

jedoch alle von der derben und schwammigen Rinde umgeben und 

eingehtlllt sind (s. Taf. LX. Fig. 8. Gaud. 1. c. Taf. XVIII. Fig. 1). 

Aber bei diesen Bauhinien liegen die Gefassbiindel vollkommen un- 

regelmassig, und die Slimline haben kein eigenlliches Centralmark, 

welches Lillia so ausgezeiehnet besitzt, und daher fiillt gleichsam 

alle Vergleichung mit Lillia von selbst hinweg. 

Vergleichen wir nun die Menispermeen, so findet man ihren 

Ilolzcylinder in Jahrringe, oder besser Holzkreise gesondert, vor- 

ziiglich bei Cissampelos (Taf. LX. Fig.9.) und beiMenispermum (Taf. 

LX. Fig. 10.), und die Holzbiindel sind um den etwas excentrischen 

Markcylinder strahlig, und in die durch sie gebildeten Holzkreise 

vertheilt, aber jeder einzelne Holzbiindel ist keilformig, und von 

alien Seiten mit einer Lage Markzellen und nach aussen mit Bast- 

zellen so umgeben, dass sowohl jeder einzelne Biindel von jedem 

ihm benachbarlen, wie jeder Holzkreis von den anderen ausser- 

oder innerhalb desselben liegenden, viillig geschieden ist. Aber 

Lillia zeigt keine Holzkreise und keine so gesonderten Holzbiindel, 

und nur eine kleine fingerdicke Menispennee, die ich unlangst 

erst erhielt, nachdem diese Tafel bereits gestochen war, und die 

nur einen einzigen Holzkreis wie Lillia zeigt, ist dieser letztern 

iihnlich, aber ihr Markcylinder ist nicht vollstiindig und gesondert, 

und er ist lang und schief, und verliiuft an seinem breitern Ende 

in zwei kurzen, aber ausserordentlich starken Markstreifen nach 

aussen, und daher kann schon kein Vergleich zwischen dieser 

Menispermee und Lillia angestellt w'erden. Eine aus Jamaika stam- 

mende Liane (Taf. LX. Fig. 11.) und eine grosse, ganz ahnliche, 

aber gesonderte Holzbiindel zeigende Liane, die mir mein Freund 

Herr Gaudichaud mitgetheilt hat, haben wohl die zarte Rinde mit 

Lillia gemeinschaftlich, aber ihr Habitus und ihr vollig excentri- 

sches Mark machen ebenfalls jede Vergleichung iiberflussig. 

Unter alien von mir verglichenen zahlreichen Fragmenlen 

lebender Pflanzenstamme hat der Stamm vonZygophyllum coccineum 

Delille (s. Taf. LX. Fig. 12.) die grdsste Aehnlichkeit mit Lillia. 

Das Mark von Zygophyllum coccineum ist excentrisch, rund 

und klein; der Holzkorper selbst ist vollig excentrisch und in 

viele Lappen zertheilt, ahnlich, ja gleich dem Holzkorper der Lillia, 

nur sind bei Zygophyllum die Lappen sehr tief und gross, und 

zertheilen sich abermals in kleinere, welche Lappentheilung aller- 

dings bei Zygophyllum mehr ausgezeiehnet ist; aber bei Lillia ist 

sie ebenfalls angedeutet, nur sind die Einschnitte flacher und 

minder ausgesprochen. 

Die grossen (Taf. LX. Fig. 2. 3. c. c.) und die kleinen Mark- 

strahlen (1. c. Fig. 2. 3. b. b.) findet man bei Lillia und bei Zy¬ 

gophyllum; das Holz aber besteht bei Lillia aus diinnwandigen 

Zellen (d.), wahrend es bei Zygophyllum aus sehr kleinen und 

dickwandigen Zellen besteht. Die Gefiisse sind bei Zygophyllum 

gesellig und oft bundelweise stehend, wahrend sie bei Lillia stets 

vereinzelt sind. Uiber den Gefiissen sind bei Zygophyllum Bast- 

zellen als kleine hellfarbige, quere Streifchen zwischen je zwei 

Markstrahlen im Holze eingeschlossen, und diese bilden gleich¬ 

sam die Zone des Holzringes, wie die harten Zellstreifen am 

iiusseren Ende des Jahrringes bei den Coniferen, aber sie bilden 

bei Zygophyllum keine continuirlichen Ringe, und erinnern nur an 

die gleichen Bastlagen im Holze der Menispermeen. Diese Bast- 

zonen aber fehlen im Holze der Lillia, und diese und die Gefass- 

vertheilung babe ich daher zum Gattungskennzeichen von Lillia 

verwendet. Die Gefiisse beider Gattungen sind pords. 

Ich habe schon oben bemerkt, dass in verschiedenen Fami- 

lien, und in derselben Familie bei zwei Gattungen sich fast nie 

ganz gleiche Holzbildung in Bezug der Gefiissstellung und der 

Bastvertheilung im Holze auffinden liisst, ja mir scheint es fast 

unmdglich, sobald die beiden Gattungen wirkliche naturliche Dif— 

ferenzial-Charaktere zeigen, und daher habe ich diese verschie- 

dene Vertheilung der Gefiisse, die Abwesenheit und das Vorhanden- 

sein des Bastes, und die dadurch angedeutete Bildung von Holz- 

zonen auch nur als untergeordnete Charaktere fur die Bildung 

der Galtungsdilferenzen benutzt, ohne sie zu Kennzeichen zweier 

Familien zu erheben; denn Familien, auf so geringe Unterschiede 

gebaut, wiirden nicht nur unhaltbar und nicht zu rechlfertigen 

sein, sondern sie nhissten jedenfalls nicht allein die Deutung ver- 

diichtigen, sondern auch die Principien, durch die eine solche 

Deutung herbeigefuhrt wurde, und die systematische Anwendung 

derselben unfehlbar lacherlich oder veriichtlich machen. Hr. Prof. 

Unger hatte daher mit dem ihm eigenen Scharfsiune die Gattung 
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UUia einstvveilen unter die „Dubiae affinitatis« gestellt, 

gewissermassen die Deutung derselben unterdessen zur Seite le¬ 

gend. Ich gehe nun zur unmittelbaren Charakteristik und Beschrei- 

bung liber. 

LILLIA VITICULOSA. Unger. 
Taf.LX. Fig. 1.-3. 

Charakter der Gallune-. 
© 

Cortex teams, spurius, longiludinaliter plicatus. Cylindrus 

lignosus excentricus, sublobaius vel lobato-incisus; lobis cunei- 

formibtis radiis medullaribus crassis, cuneatis inter se divisis, 

mtus radios medullares secundarios tenuissimos, percurrentes gc- 

rentihus. Strata ligni concentrica nulla. Vasa inter radios medul¬ 

lares aequahler dispersa, solitaria, magna minoribusque mixta, 

porosa. Cellulae lignosae minutae, leptotychae, parenchymatosae, 

sexangulares, rarius subquadratae. Medulla rotunda. 

Bezeichnung der Art. 

L. VITICULOSA: trunco sublriangulari, rotundato, exlus plicato- 

lacunoso ; vasis rotundalis vel oblongis, inaequalibus, uni¬ 

serial ibus; cellulis lignosis subsexangularibus vel subqua- 

dratis. 

Lillia viticulosa, Unger in End/. Gen. plant. Mant. bot. Supple- 

mentum secundum. 1842. p. 102. 

ter als die Holzsubstanz zu sein, denn sie tritt beim Schleifcn 

und Poliren deutlich vor. 

Der Markcylinder (s. Fig. 2.) ist klein, rund und woiss; die 

grossen, von ihm nusgehenden Mnrkstrahlen (Fig. 2. e. e. Fig. 

3.c.) sind keilfbrmig, und bcstehen an gut erhaltenon Stellen nus’ 

viereckigen, langlichen Zellen, welche durch Pressung und Ver- 

werfung jedoch oft sehr gestreckt und undeutlich, jn unglciel, 

und unregelnitissig wurden. Die kleineren Mnrkstrahlen verlaufen 

von der Rinde zum Marke und erreichen dasselbe oft nieht, und 

sind aus einer einzigen Reihe parallelepipedischer Zellen (s. Fig. 

3. b. b.) gebildet. Sie sind oft abwechselnd mil undurchsiclitigem 

weissem oder rothern Versteinerungsmnterial erfiillt, und dadureh, 

wie die grossen Mnrkstrahlen, sehr in die Augen fallend. Die Ge- 

fasse (Fig. 3. a. a.) sind gross, oft */4 Linie und darilber hreit, 

rundlich-eifdrmig und pords; ilire Wand ist nieht sehr dick, und sie 

sind theilweise oder ganz mit durchsichtiger Opalmnsse ausgefiillt. 

Die Holzzellen (Fig. 3. d.) sind klein, dilnnwnndig, hi gut 

erhaltenem Zustande sechsseitig, jedoch allmiilig sehr oft in cine 

fast viereckige Form iibergehend, indem deren zwei parallele Sid- 

ten des Sechseckes vorwalten, und die andern vier Seiten und 

ihre Winkel gleichsam theilweise oblitteriren. Die Gatlung Und Art 

ist eine trefflich begrUndete, und sie zeigt, dnss in der Terliilr- 

zeit wirkliche Lianen vorhanden waren, wie aus diesen und eini- 

gen a. e. a. 0. zu beschreibenden Formen unlfiugbar hervorgclil. 

Erklarung tier Abbildungen. 

Fondort. 

Aus der Tertiarformation von Ranka in Ungarn. Aus dem 

k. k. Hof-Naturaliencabinette zu Wien. 

Das Stammchen (Fig. 1.) ist diinn, rundlich-dreieckig, von 

aussen langsgefaltet, und bin und wieder mit Spuren und Liicken 

ehemaliger Blattansatze und mit abschabbaren Resten der dunnen 

Epidermis-ahnlichen Rinde bedeckt. Es ist in einen graulich-rdth- 

lichen Opal von geringer Harte iibergegangen, und die theilweise 

Ausfiillung der Gefiisse mit durchsichtiger Opalmasse scheint har¬ 

Taf. LX. Fig. 1. Das Stammchen der Lillia viticulosa Ung. in 

nat. Grosse. Fig. 2. Ein Querschnitt sehvv. vergr.; e. e. die grossen 

Markstrahlen. Fig. 3. Ein Theilchen dieses Querschnittes si. vergr.; 

c. der starke Markstrahl; b. b. die dunnen Markstrahlen; d. die 

Holzzellen; a. a. die Gefasse. Fig. 4. - 12. Querselinitte lebender 

Lianen. Fig. 4. Querschnitt einer Bignoniacee nat. Gr.; Fig. 5. 6. 7. 

Querselinitte von Sapindacten, Fig. 6. viermal vergrdss.; Fig. 8. 

Querschnitt eines Theiles vom Stannne einer Bauhmia aus Brasi- 

lien. big. 9. Querschnitt eines Cissumpclos (C. Pereira?) rial. Gr. 

Fig. 10. Querschnitt eines Menispermum nat. Gr. Fig. if. Querschnill 

einer Liane aus Jamaica nat. Gr. Fig. 12. Querschnitt des Siam- 

mes von Zygophyllum coccineum. Delille, nat. Gr. 

7 



. IK 

. 

' 



II. 

R E S T E 

URWELTLICHER FARNE. 



%&■ rtt 



J-Fie Kunde der Fame der Vorwelt wird hur durch eine 

genaue Kenntniss der Fame der Jetztwelt bedingt und mdglich, 

irnd die oft rathselhaften Gestalten der vonveltlichen Reste dieser 

Gruppe kdnnen nur durch genaue Vergleichung mit den ihnen 

ahnlichen Oder gleichen Formen und Organen imserer jetztwelt- 

liehen Farnkrauter gedeutet oder entrathselt werden. 

Unsere Zeit hat fur die Kunde der Fame der Jetztwelt er- 

hebliche Arbeiten geliefert; namentlich zur Kunde der Stammfor- 

men haben Mohl und Ad. Brongniart die trefflichsten Beob- 

achtungen bekannt gemacht, und Dr. Cotta, G op pert und Un¬ 

ger haben einige fossile Baumfarne trefflich erortert. In Graf 

Sternberg’s Flora der Vorwelt, Torn. II. versuchte ich in den 

„Skizzen zur Phytotomie vor- und jetztweltlicher Pflanzenstamme“ 

bereits im Jahre 1836 eine vergleichende Uibersicht der Baum- 

farne beider Schdpfungsperioden zu geben, und ich werde die 

damals angedeutete Arbeit hier durchzumhren und zu vervoll- 

kommnen versuchen, und namentlich den baumartigen und knollen- 

artigen Farnstamm der umfassendsten Betrachtung wurdigen, ehe 

ich zur Schildenmg der fossilen Baumfarne iibergehe. Eine Uiber¬ 

sicht und comparative Deutung der Organe dieser Pflanzengruppe 

wurde mir bei Bearbeitung der fossilen Arten ein taglich mehr 

gefiihltes Bediirfniss, um einzelne Erscheinungen der fossilen Re- 

ste deuten und vergleichen zu kdnnen. 

Mein zur Vergleichung fossiler und lebender Arten noth- 

wendiges Material hat sich gemehrt, und eine Menge Erscheinun¬ 

gen sind mir in Folge dessen klar geworden, welche ich in der 

fruheren, obenerwahnten Arbeit kaum zu beriihren, und noch we- 

niger zu deuten wagte. Schon friiher hatte ich stets eine durch- 

gefiihrte Anatomie der Siasnme unserer Fame als unerlasslich zur 

Deutung der vonveltlichen Reste dieser Familie betrachtet, und 

aus diesem Zwecke unternahm ich vor Jahren eine Untersuchung 

aller Formen und aller mir zuganglichen Stamme sowohl unserer 

krautartigen, als der baumartigen Fame. Leider bin ich zu un- 

bemittelt, um diese Untersuchungen selbst publiciren zu kdnnen, 

und der werthe Leser dieser Blatter muss sich daher begniigem 

hier nur einen oberflachlichen, und treuer, erlauternder Abbildun- 

gen entbehrenden Bericht zu erhalten, der manches unerklarte 

Factum und manche Dunkelheiten enthalten muss, da jede Sprache 

zu arm ist, um olme Abbildungen gewisse naturhistorische Facta, 

die fast keine bekannten Analoga haben, zu erortern. 

Wenn daher auch in den folgenden Blattern dieses Buches 

manche sonderbar klingende Phrase oder Behauptung vorkdmmt, 

so bitte ich den giitigen Leser, diese Particularitaten nicht elier 

zu verwerfen, bevor dieselben nicht der genauesten und umfas¬ 

sendsten Untersuchung in der von mir befolgten Methode, und wo 

moglich an den von mir bezeichneten Pflanzen unterzogen wurden, 

denn ich bin namentlich in neuerer Zeit schon so oft falscher 

Facta beschuldigt worden, welche sich bei Redlichkeit und Walir- 

heitsliebe der Gegner sicherlich nur zu meinem Vortheile ent- 

scheiden werden, und sehr oft schon entschieden haben. Ich babe 

mir es seit sehr langer Zeit ziim Grundsatze gemacht, keine mei- 

ner zahlreichen Beobachtungen zu publiciren, die ich nicht sehr 

oft und unter sehr verschiedenen Umstanden wiederholt und sicher- 

gestellt babe, ich beobachte namentlich mit dem Mikroskope sehr 

intensiv, und wiederhole fast alle bei Tag gemachten Beobach¬ 

tungen auch bei Lampenlicht, und nur bei einer taglich wieder- 

holten, fiinf- bis sechs-, oft zelin- bis seclizelmstUndigen Uibung 

im Gebrauche des Mikroskopes und des Messers lassen sich ge¬ 

wisse fiir unmoglich gedachte Beobachtungen verwirldichen und 

verificiren. In der folgenden Schilderung des Baues der jetztwelt- 

lichen Farnstamme werden die mikroskopisehen Beobachtungen 

im Hintergrunde stehen, da diese selbst in Bezug auf Histologic 

vom Herm Prof. Mohl mehr als hinreichend trefflich gewiirdigt 

sind, aber die eigentliche Anatomie des Stammes und seiner Or¬ 

gane wird umfassend gewiirdigt werden. Meine Methode bei Be¬ 

obachtungen dieser Art ist sehr einfach, und sie bedarf nur liich- 

tiger Uibung des Messers und aller jener Kunstgriffe, welcher sich 

der Schnitzer oder Kiinstler in Holz bedient, um Herr seines zu 

bearbeitenden Materiales zu werden. Einige tiichlige Siigen, Holz- 

schnitzer, Messer verschiedener Art, Meissel, Zwickzange, Beiss- 

zange und Schraubstock sammt den gewohnlichen Etuis fur mensch- 

liche Anatomie sind die nothvvendigsten Werkzeuge fur solclie 

Untersuchungen, die ausser der einfachen Loupe und dem Spiegel 

aller andern Instrumente entbehren kdnnen, da die zu untersuchen- 

den Organe so gross und so massenhaft und derb sind. 

Um meine Untersuchungen und Beschreibungen zu verstehen, 

wird es noch noting sein, die Art und Weise einzelner Priipara- 

tionsmethoden zu erzahlen. 

Um mir deutliche Begriffe des anatomischen Baues (nicht 

des histologischen!) des Rhizoms unserer jelzlweltlichen Fame, 

z. B. des Rhizoms von Polypodium vu/gare, ramulosum oder P. 

aureum zu verschaffen, babe ich dasselbe stets mit dem Messer 

zart abgerindet, so dass das Nelz, welches die Holzbiindel bilden, 

vollkommen unbeschadigt blieb. 

Das Rhizom von Aspidium filiic mas babe ich ebenfalls so 

praparirt, aber um deutliche Ansichlen seiner Slrudur und der 
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Stellung dei• Blattstielreste zu deni Rhizome selbst zu erhalten, 

liabe ich ganze Rhizome in starken Leim eingeweicht, getrocknet 

und dann erst quer geschnitten, oder ich babe frische Rhizome 

mil Gyps umgossen, wo ebenfalls, jedocli nicht so unveriindert 

und leichter verschiebbar oder gebrecliiich, die einzelnen Organe 

und Blattstiele in ihrer respectiven Lage verharren. 

Bei den Baumfarnen ist es noting, das Rindensystem oder 

das Bastsystem oder den Holzkorper gesondert zu prapariren, und 

diese Arbeit ist wirklich etwas beschwerlieh, da das Material sehr 

hart, sprode oder zalie, oder sehr bracing ist, und kostspielig 

und selten. Urn schone Querschnitte zu erhalten, habe ich die 

Cyatheacien namentlich, eben geschliffen und dann mit schar- 

fem, ebenem Bimssteine polirt und geburstet, jedocli mussen 

alle diese Operationen sehr vorsichtig und aufmerksam ausgefiihrt 

werden, namentlich wenn man nicht Uiberfluss an Material oder 

sehr seltenes Material zu solchen Untersuchungen hat. Vorzuglich 

schwierig ist die Untersuchung ,liber den Ursprung und den Ver- 

lauf der Gefassbundel, welche an der Oberflache der Blattnarbe 

am Stamme der Baumfarne endigen. Ein Stamm mit harter Rinde 

und hornartigem Baste taugt zu solchen Untersuchungen nicht, 

und hierzu fand ich die Stamme von Litkobrochia armata, Also- 

phiia nigricans und Als. ferox Prcsl am tauglichsten. Man beeile 

sicli bei Wiederholung dieses Versuches ja nicht; die geringste 

Uibereilung, ein unvorsichtiger Schnitt, ein Sprung oder Bruch 

des zahen oder sproden Bastes vereitelt theihveise oder ganzlich 

die Beobachtung, und das Praparat ist dann zu alien ordentlichen 

Untersuchungen unbrauchbar. Ich habe alle diese einzelnen Unter¬ 

suchungen nur gemacht, urn mich voin gleichen Baue der ver- 

scliiedenartigen blattertragenden oder stammbildenden Organe bei 

den Farnen zu versichern, und es ist Schade, dass ich diese Ver- 

suclie alle hier nicht durcli genaue Zeichnungen erlautern und 

gleichsam verdeutlichen kann. 

Wenn man die stammbildenden Organe aller Fame , mit 

Ausschluss jener der Equisetacten, Hydropteridten und Lycopo- 

diaceen, welche nicht zu den Farnen gehoren, betrachtet: so kann 

man eigentlich nur drei Stammformen unterscheiden: 

1. Das R hi z om. Dieses ist gleichsam der unterirdische Stamm, 

und es ist bald ausserordentlich kurz und knotenartig, oder es ist 

kriechend, oder aufsteigend, und diese letztere Form macht den 

unmitlelbaren Uibergang zur zweiten Form oder zur Stammform. 

2. Die Stammform, welche sich vorzuglich ausgesprochen 

bei den Cyatheaceen fmdet, ist melir oder minder walzig, und 

steigt oft sehr hoch und schlank in die Luft. Ihre Holzbundel sind 

s t e t s k r e i s fo r m i g g e s t e 111, und dieser Charakter unterschei- 

det sie von der ersten und von der drittenForm, indem die erste 

Form nur einen centralen Holzbiindel besitzt, und die dritte Form 

viele, theils fast unregelmussig gestellte oder stets mehre Kreise 

urn sich selbst gestellter, bandfdrmigerHolzbundel besitzt. Ich rechne 

dalier zur zweiten oder der stammartigen Form auch die krie- 

chendcn, bisher „Rhizom“ genannten von Polypodiam, Lomaria, 

Allosorus, P/eopcltis, Aspidiwn u. v. a. m. 

3. Die dritte Form ist die knollige oder eigentlich gesagt 

cycaddenstammartige, und wir finden sie bei Marattia, Angio- 

ptcris und Danaea. Sie kann auch hohe, baumartige Stamme bilden, 

aber ihre Aussenseite ist dann stets mit Schuppen und den Basis- 

resten der abgestossenen Wedel, bedeckt, und ihr Holz ist aus 

sehr vielen bandformigen, oft in mehre Kreise, oder unregelmas- 

sig •gestellten Holzbundeln bestehend. In der Vorwelt ist diese 

Stammform, nach den bis jetzt aufgefundenen Farnresten, vorherr- 

schend gewesen, und dort besassen die Stamme wirkliche Blatt- 

narben und keine Schuppen; doch Member weiter unten mehr. 

Wenn ich hier eine genaue Kunde der uniibertrefflichen Arbeit 

des Hrn. Prof. Mo hi iiber die baumartigen Farnstamme voraussetze, 

und gleichsam stillschweigend, sowohl in Bezug auf Histologie als 

Organographie, stets dahin verweise und seine Ansichten verfolge, so 

wird mir dieses wohl kein vernunftiger Leser verargen. Ich werde 

nun unmittelbar zur Schilderung der drei Stammformen der Fame 

ubergehen, und dabei mich auch nur mit der zweiten und dritten 

Stammform vorzuglich beschaftigen, da diese beiden zur Deutung 

und Vergleichung vorweltlicher Fame vorzuglich wichtig sind. Je- 

doch glaube ja Niemand, dass ich diese hier bezeichneten drei For- 

men der Farnstamme als wirkliche Normen aufstellen will; sie sind 

nur die drei fur meine Zwecke brauchbarsten und beachtungs- 

werthesten, und sie sind durch zahlreiche Mittelformen innig ver- 

bunden und in einander ubergehend. 

1. Das Rhizom. 
Die Terminologen unserer Zeit haben keine feste Charakte- 

ristik fur den Begriff „Rhizom“ gegeben, und noch weniger ha¬ 

ben sie diesen Begriff auf wirkliche Kennzeichen des Baues ge- 

grundet. Die meisten derselben nannten jeden unterirdischen Pflan- 

zen- oder Farnstamm „Rhizom“, ohne zu bedenken, dass dann 

die Baumfarne nothwendig abwarts der Erdoberflache ein Rhizom 

und iiber derselben einen Stamm haben mussen, und dass bei ge- 

nauer Untersuchung die Contiguitat und Gleichheit der beiden Or- 

gantheile in die Augen fallend ist! —• Ich neime daher nur den- 

jenigen Farnstamm „Rhizom“, der aus einer Rindenschichte be- 

stelit, welche ein einfaches Gefassbundel umschliesst, Wurzel und 

Blatter, so wie die Terminalknospe tragt; er kann nun unterirdisch 

oder oberirdisch, kriechend oder aufsteigend sein. Ich habe es 

bisher ausschliessend bei den Eymenophyllacien beobachtet, und 

alle andern bei den Farnen vorkommenden kriechenden, bisher 

„Rhizom“ genannten Organe nenne ich im Yerlaufe dieser Ab- 

handlung „Stamm“, sobald sie zwei oder mehre kreisfdrmig ge¬ 

stellte Gefassbundel und einen, in diesem Gefassbundelkreise lie- 

genden Markkdrper umschliessen. 

Ich habe bisher noch kein fossiles Rhizom nach unserein 

hier festgestellten Begriffe gesehen, und glaube daher auch fur 

unsere Zwecke eine genaue Schilderung des Baues seiner Rinde, 

seines Rindenmarkes, seines Gefassbiindels und der Scheide des 

letzteren als uberflussig unterlassen zu konnen, um so mehr, als 



ich dessen genaue Schilderung in der Anatomie der Fame spftter 

geben und mit Abbildungen erlautern werde. 

2. Der Farnstamm. 
Nachdem ich als „Rhizom“ denjenigen Farntheil bezeichnet 

babe, welcher nur einen centralen Holzbiindel enthalt, so bezeichne 

ich nun hier als Farnstamm dasjenige Organ, welches 

einen kreisfdrmigen, aus einzelnen Biindeln beste- 

henden Holzcylinderbesitzt, Wurzeln und Blatter treibt, 

und die Terminalknospe tragt. Der Farnstamm kann nach dieser 

Definition nun ober-Oder unterirdisch, kriechend, rankend, stock-, 

oder baumartig Oder knollig sein. Seine Grosse schwankt zwischen 

wenig Linien Lange, wie der Stamm bei Asplenium septemtrio- 

nale, Allosorus crispus u. a. m., und funfzig bis achtzig Fuss 

Hoke, wie bei den Cyatkeaceen. Seine Burchmesser sind ebenso 

abandernd, von J/4 Linie bis zu einem Fuss und dariiber. Er ist 

entweder mit Blattstielresten umgeben oder nackt, und im letztern 

Falle ist er stets mit spiralig gestellten, ein-, zwei- oder viel- 

zeiligen Wedelpolstern, die eine Narbe tragen, umgeben. Ich fand 

I»ei den von mil* gesehenen Farnstiimmen dieser Abtheilung bisher 

keine wirklichen Schuppen, wie man sie am Stamme der Angio- 

ptenden, Maratliaceen und bei den Cycadeen sieht, und wenn die 

Schriftsteller voin schuppigen Stamme der Baumfarne 

sprechen, so bezeichnen sie bloss die Blattpolster mit den Blatt- 

narben als Schuppen. Bei denjenigen Stammen, bei welchen die 

Blattstielreste nicht abgeworfen werden, faulen sie nach und 

nach ab, ohne wirkliche, mit einer Blattnarbe versehene Schup¬ 

pen oder Ansatze zu bilden. Betrachtet man junge Rhizome, d. i. 

die unterirdischen Theile junger Cyatkeaceen-Stamme, z. B. von 

Alsopkila ferox, genau, und vergleicht man sie dann mit den 

Stammchen von Allosorus crispus, Asplenium septemtrionale und 

Aspidium filix mas, urn die alten und Ieicht zu habenden Beispiele 

beizubehalten, so wird man uber die Analogie, ja Gleichheit bei- 

der Bildungen staunen. Das Rindensystem beider, von aussen mit 

Wurzeln und Blattstielresten, ohne deutliche Narbenbildung be- 

kleidet, ist sich histologisch und organographisch gleich; der Holz- 

cylinder beider besteht aus zwei bogig gekrummten, einen Kreis 

bildenden, mit der Bastscheide umgebenen Holzbiindeln, und das 

Mark beider wird von diesein umschlossen, und bildet breite Mark- 

streifeh. 

Wiihrend bei der Alsopkila ferox der Holzkorper im ober- 

irdischen Stainmtheile sich allmalig in melire Holzbundel spaltet, 

sieht man am zollstarken oberirdischen Stammchen der Alsopkila 

nigricans, je nachdem man diesen zwischen, oder in zwei Blatt- 

narben querschneidet, ebenfalls bald nur zwei, bald drei Holz¬ 

bundel den Holzcylinder bilden. Ebenso analog gebaut fand ich 

alle kriechenden Stammchen der Helicogyralae. Wenn man orga- 

nographische Beobachtungen auf genetische Untersuchungen ba- 

sirt, so erhalt man nach meinen Erfahrungen hochst einfache Re¬ 

sult ate, welche oft die scheinbar differentesten Gegenstande ver- 

einen, ohne alien jenen die Wissenschaft so ersclnverenden und die 

Anfanger beirrenden Pomp; allerdings kann man dann nicht mit 

neuentdeckten Wundern prunken, und nachdem ich hier auf die 

analogen Uibergangsformen zwischen den friiher „Rhizoni“ ge- 

nannten Stammen und den Stammen der Baumfarne aufinerksam 

gemacht habe, will ich nun zur speciollen Schildenmg der hier 

zu beschreibenden zweiten Staininform iibergehen. Um jedoch die 

Betrachtungsweise zu erleichtern, die Vergleiclmng und Identilat 

niederer und scheinbar hoher Stnmmformen dieser Familie mite- 

lich, und meine Anschauungsweise vollkommen deutlioh zu rnachcn, 

sei es mil* voraus erlaubt, einfache Querschnitte der Stammformen 

der Fame zu beschreiben, und allmiilig von den scheinbar niede- 

ren Formen zu den hoheren uberzugehen, und dann die Schilde- 

mng der einzelnen den Stamm bildenden Systcme vorzunelmien, 

und auf solche Erfahrungen gestiitzt endlich den Vergleich der 

fossilen und lebenden Glieder dieser Gruppe zu unternehmen. 

Da das von mir „Rhizomu genannte Farnorgan ein cen¬ 

trales G e f a s s - oder Holzbundel besitzen muss, so 

kann die niederste Staininform, und muss, nach unserem 

oben angegebenen Charakter derselben, vvenigstens zwei Holz¬ 

bundel besitzen. Untersuclit man nun das seln* kurze Stammchen 

von Allosorus crispus im Querschnitte, so findet man folgeude 

Organenfolge: 

1. Die Oberhaut des Stuinmchens aus gelblich-braunen 

Zellen gebildet, welche allmalig in die Rindonsubstanz iibergehen. 

Diese 

2. Rindensubstanz besteht aus mehr oder minder dick— 

wandigen Zellen, welche nach innen vollig in ein noch zarlwan- 

digeres Gewebe, welches ich 

3. Rindenmark genannt habe, iibergehen. Dieses letztere 

grenzt. unmittelbar an den aus zwei oder drei Gefiissbundeln ge- 

bildeten Holzcylinder, und jedes dieser Holzbundel besitzt eine 

an das Rindenmark nach aussen und an das Stammmark nach in¬ 

nen stossende 

4. Bastscheide, welche aus dunkeln, einreihigen, etwas 

dickwandigeren Zellen besteht, und jedes Holzbundel vollig um- 

schliesst. An ihrer innern Wandflache liegt unmittelbar eine Schichtc 

zarter Zellen, welche ich die 

5. Markscheide des Holzbiindels genannt habe, und wel¬ 

che das 

6. Gefassbiindel unmittelbar einhulll. Wenn das Stammchen 

nur zwei Holzbundel im Kreise besitzt, so bleiben zwischen die¬ 

sen ebenfalls zwei, wenn es drei Holzbundel besitzt, so bleiben 

drei Zwischenraume leer, welche man mit einer Forlsetzung des 

Rindenmarkes ausgefiillt findet, und welche ich 

8. Markstreifen genannt habe. Diese gehen ohne Aen- 

derung ihrer Structur nach innen unmittelbar in das 

9. Mark des St amines, welches die Holzbundel umschlies- 

set, iiber, und bilden, sowohl ihrer Structur als ihrem InhaKe 

nach, mit diesem und dem Rindenmarke ein einiges Gauze, und 

auch die Markscheide des Holzbiindels slammt, wie ich spdter 
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zeigen werde, gleichsam von alien diesen drei Markschichten. Bei 

Allosorus fandet man nun keine in dem Rindenmarke zerstreute, 

zu einzelnen ausseren Organen verlaufende Gefassbiindel, und von 

den zu den Acsten und den Wurzeln laufenden Biindeln wird spa- 

ter gesprochen werden. Wenn man aber bei organographischer 

Vergleichung die kleinlichen, liislologischen Details fallen lasst, und 

sich nur an die Gesammtheit derselben halt, so fande ich zwischen 

den Querschnitten der 3/4 Linie P. M. dicken A//oso;’^5-Stammchen 

und dem bis fiinfzehn Linien starken Stamme der Alsophila ni¬ 

gricans ausserordentliche Analogien, und alle die oben bezeich- 

neten acht histologischen Organenschichten lassen sich auch bier 

nachweisen, und der Stamm besitzt ebenfalls bald drei, bald nur 

zvvei Holzbiindel. Vergleichen wir nun noch das Stfimmchen von 

Asplcnium scptemtrionale L., so findet man im Querschnitte eben¬ 

falls jene acht bezeichneten Organenschichten mehr oder minder 

vollstfindig ausgesprochen : 

1. Die Oberhaut wird hier aus einer einfachen Schichte 

gelblicher oder braunlicher Zellen gebildet, und ilire Zelhvande 

sind etwas verdickt. 

2. Die Rindensubstanz ist mit deni 

3. Rindenmarke verschmolzen, und besitzt mit demselben 

gleiche Textur, aber gleichsam als Andeutung zukommender Dif- 

ferenz, eine gelbliche, und letzteres eine hellere, fast weissliche 

Farbe. Der Holzcylinder, welcher vom Rindenmarke unmittelbar 

umschlossen wird, besteht hier aus vier Holzbiindeln. Diese be- 

stehen aus einer 

4. zarthautigen Bastscheide, deren Zellen einreihig 

und gefiirbt sind, und eine starke, aus mehren zartwandigen Zel- 

lenreihen bestehende 

5. M a r k s c h e i d e umschliessen, in welcher 

6. das Gefassbiindel liegt, das hier, wie bei alien an- 

dern Farnen, aus Treppengefassen besteht, aber hier noch keine 

Spur von Markstrahlen enthfilt, welche ich spater an den Baum- 

farnen sowohl, wie auch an krautartigen Stammen nachweisen werde- 

Zwischen den vier Holzbiindeln des Holzcylinders liegen nun 

ebenfalls 

8. vier Markstreifen, welche Rinden- und Stannnmark 

verbinden, und mit beidqn gleicher Structur sind. In der Mitte 

endlich liegt, wie bei alien, 

9. das Stammmark. 

Ich habe schon friiher, sowohl in der Schrift: „Uiber den 

Bau des PflanzenstammesK, als auch in den „Skizzen zur 

vergleichenden Phytotomie vor- und jetztweltlicher 

Pflanzenstamme “ als Holzbiindel die Gesammtheit der die 

einzelnen Theile des Holzcylinders constituirenden Organe bezeich- 

net, und glaube daher fur jetzt, dorthin verweisen zu miissen. 

Betrachtet man nun wirklich kriechende Stammformen der 

Fame, und namentlich der Cathetogyratae, z. B. von Polypodium 

vulgare, Marginaria Catharinae und Polypodium rivulorum Raddi 

und Lomaria fraxinea Willd., so wird man sie ebenfalls ganz 

analog gebaut linden. 

So linde ich bei Marginaria Catharinae Presl (Polypod. 

Catharinae L. et Fisch. P. glaucum Mart. berol.J : 

1. Die Oberhaut, gleichsam nur aus der nach aussen ver- 

dickten Wand des Zellgewebes, oder eigentlich jeder einzelnen 

ausseren Zelle der Rindensubstanz gebildet, und diese 

2. Rindenschichte selbst ist von dem 

3. Rindenmark in nichts Wesentlichem zu unterscheiden, 

nur bilden die am Holzbiindel anliegenden Zellen des lezteren durch 

theilweise Verdickung und Streifung ihrer Wande 

4. die Bastscheide des Holzbiindels, welche hier kein 

deutlich geschiedenes oder vorhandenes Zellgewebe enthalt, welches 

man Markscheide nennen konnte, und man kann sagen 

5. die Markscheide fehlt; denn unmittelbar unter den ver- 

dickten Zellen des Rindenmarkes findet man die 

6. Gefiisse liegen. Zwischen den acht Holzbiindeln liegen 

in gleicher Anzahl die 

8. Markstreifen, aus demselben Gewebe wie das Rinden- 

und das 

P. Stammmark gebildet. 

Ganz analog ist der kriechende Stamm von Polypodium vulgare 

gebaut; die Oberhaut, die Rindenschichte, das Rindenmark, die Mark¬ 

streifen und das Stammmark sind gleich wie bei dem vorigen; auch 

die Bastscheide wird durch Verdickung der nach innen liegenden 

Wand der letzten Zellschichte des Rindenmarkes gebildet. Aber hier 

fehlt die Markscheide des Holzbiindels nicht, sie ist im Gegentheil 

starker entwickelt als die Gefiisse selbst, aber Markstrahlen fehlen 

den Gefassen noch, die wir jedoch schon bei Polypodium rivulorum 

und bei Lomaria fraxinea Willd. deutlich, und mit Bast- und Mark¬ 

scheide der ausseren Gefassbiindel vergesellschaftet, auftauchen 

sehen. Bei Polypodium rivulorum Raddi sind die den Stamm bil- 

denden Organe alle ebenso wie bei Polypodium vulgare und Mar¬ 

ginaria Catharinae gebaut, nur ist die Bastscheide durch dunklere 

Farbung der Zellen deutlicher ausgesprochen, und die Markscheide 

ist zart, und gestreckt zellig, mit welligeii1 Zellscheidewanden, 

welche oft ein dunkelrothbraunes Harz umschliessen, und einzelne 

Zellenpartien zwischen die Gefiisse des Gefassbiindels senden, und 

dadurch das erste Auftreten der Markstrahlen hervorbringen. 

Aber man glaube ja nicht, dass jeder vollstandige Baumfarnstamm 

auch Markstrahlen besitzen muss, im Gegentheil nur wenige baum- 

ariige Stamme, sowohl der Helico- als der Cathetogyratae, besitzen 

im Holzbiindel Markstrahlen, wie ich weiter unten zeigen werde. 

Noch beachtenswerther ist der Stamm von Lomaria fraxinea 

Willd. gebaut, Der Stamm selbst ist fiinf bis sechs Linien stark, 

kriechend, nach vorn aufsteigend, und sein innerer Bau ist folgender: 

1. Die Oberhaut wird durch die ausserste Zelliage der 

Rindenschichte gebildet, deren Zellen hier dickwandig sind, und 

schon die bei den eigentlichen Baumfarnen von mir friiher 

2. Rindenbast genannten Gewebe darstellen, welche hier 

aber im Verhaltnisse zum Rindenmark noch diinn sind, und nur aus 

sechs bis zehn iibereinander gelagerten Zellreihen bestehen. Das 

3. Rindenmark ist grosszellig, und umschliesst schon zahl- 



reiche Harzcrypten und Gefassbundel, welche zu den Blattern laufen, 

und welche gleich jenen der AlsopliiUen und Baumfame iiber- 

haupt ebenfalls schon mit einer dunkel gefSrbten Bastscheide und 

einer Markscheidc versehen sind. Der in der Mitte des Stammes 

liegende Holzcylinder besteht aus funf oder sechs, hier keilformi- 

gen Holzbiindeln, an welchen man deutlich die dunkel gefarbte 

4. Bastscheide wahrnimmt, welche allerdings nur aus 

einer einfachen Zellreihe besteht. In ihr liegt eine schmale, aber 

sehr deutliche, aus mehren Reihen dUnnwandiger Zellen gebildete 

5. Markscheide. Hier ist diese gleichsam nocli anderer 

Structur, als bei den Baumfarnen, aber sie ist ebenfalls dutch di- 

rectes Uibertrelen des Markgewebes des Stamm- und Rindenmarkes 

gebildet, und bei den Baumfarnen wird man sehen, dass dann sie 

und die sie bildenden Gewebe ganz gleichen Baues sind. Das 

6. Gefassbiindel besteht ebenfalls aus Treppengefiissen, 
und die 

7. Markstrahlen fehlen, wie ich sie tiberhaupt bei dein 

krautartigen Farnstamme bisher noch nicht gefunden habe. 

8. Die Markstreifen sind gross und lang, und halb so 

breit, wie die sie trennenden Holzbiindel, und sie bestehen aus 

gleichem Zellgewebe mit gleichen Harzcrypten, wie sie das Rin- 

demnark und das hier runde, kleine 

9. Stammmark besitzt. 

Betrachtet man nun den Stamm von Aspidium filix mas L. 

genau im Querschnitte, ohne auf die Reste der Blattstiele, sobald 

sie vom Stamme schon getrennt erscheinen, Rucksicht zu nehmen: 

so sieht man, dass dieser Stamm ebenfalls alien andern Formen 

dieser Stammgruppe gleich gelmut ist, und einen einfachen, aus 

oft nach auswarts gekriimmten Biindeln bestehenden Holzcylinder 

besitzt. Die einzelnen, im Querschnitte sichtbaren Organe dieses 

Stammes sind, nach der bereits oben befolgten Ordnung von aus- 

sen nach innen: 

1. Die Oberhaut, welche aus der oberflachlichen und 

iiussersten Zellensclnchte der Bastschichte der Rinde besteht, ganz 

analog den wirklichen Baumfarnen; die tiefer liegenden Zellen der- 
selben bilden 

2. die Rindenbastschichte, und ihre Zellen sind funf- 

lds sechsreihig geschichtet, dickwandig und braun. Sie umschlies- 

sen das 

3. Rindenmark, welches hier aus schonem, liickenbilden- 

dem Gewebe besteht, und nach aussen, bei der Verlangerung in 

die Blattstiele, die zu diesen letzteren laufenden Gefassbundel um- 

schliesst. Die Lucken sind gross, die Zellen sind dOnnwandig, und 

einzelne Harzkorperchen umschliessend. Die 

4. Bastscheide des Holzbundels ist aus der letzten Zell¬ 

reihe des Rindenmarkes dutch Verdickun'g und Verfarbung der 

Zellwande gebildet und zart und braun gefarbt. Die innerhalb des- 

selben liegende 

5. Marks cheide besteht aus funf bis sechs diinmvandigen 

zarlen, weissen Markzellen, und umschliesst das 

6. Gefassbundel vollig, sendet alter keine 

7. Markstrahlen zwischen die Gefiisse desselben. Die 

8. Markstreifen, welche den Holzbiindel trennen, sind 

oft grosser und breiter, als die Holzbiindel, und sind so wie das 

9- Central mark des Stammes von ganz gleichem Baue 

w,e das Rindenmark, und beide besitzen dieselben, .nit unbevvalf- 

netem Auge bereits sichtbaren Liicken. Ich fand hier im Stamm- 

marke noch keine Gefassbiindel zerstreut, wie sie bei den baum- 

artigen Farnen vorkommen. 

Ich will nun versuchen, in dieser allerdings ermudenden 

aber die zuverliisslichsten Resultate gewiihrenden, vergleichenden 

speciellen Methode fortzufahren, und will nun eine Rciho Arten der 

bekanntesten Baumfarne so vergleichen, jedoclv nur jene mit ein- 

fachem Holzcylinder, und am Ende dieser vergleichenden For- 

schungen die Schiiderung der hierher gehiirenden fossilen Stamm- 

formen vornehmen, von welchen ich Ouerschnitte mit Structur 
besitze. 

Als den emfachst gebauten niir bekannt gewordenen Baum- 

farn bezeichne ich Alsophila nigricans. Das Stammchen desselben 

hat gewdhnlich 10 bis 15 Linien P. M. Durchmesser und nur we- 

nige Schuh Hdhe. Die 

1. Oberhaut ist im Querschnitte nur die Uusserste Zell- 
lage des 

2. R i n d e n b a s t e s, und dessen Zellen sind braun mit schwach 

verdickten Wanden, unter ihm liegt die rUlhliche, Harzcrypten und 

die zu den Blattern laufenden Gefassbundel enthaltende zarto, diinne 

Schichte des 

3. Rindenmarkes, welches zwei oder drei nach aussen 

gebogene, und an dem Ende verdickte und fast hakig auswarts- 

gekrummte Holzbundel umschliesst, welche eine dicke, dunkle, 
fast schwarze, zahe 

4. Bastscheide, und innerhalb derselben eine sehr zarte 

5. Marks cheide enthaltcn. Die 

6. Gefiisse sind in einen breiten Biindel vereinigt, und 

haben noch keine deutlich sichtbaren Markstrahlen zwischen sich. 

8. Die Markstreifen sind breitc, unmittelbare Verliinge- 

rungen oder Verbindungen des Rindenmarkes mit dem 

9. Stammmarke, und da, wo sich beide verbinden, liegen 

gewdhnlich ein paar kleine, fur die Blatter besli.nmle Holzbundel, 

etwas nach innen, zwischen den Biindeln des Iiolzcylinders. Ini 

Stammmarke habe ich hier noch keine wahren Holzbundel wahr- 

genommen, wie sie bei der nachstfolgcnden Art schon hiiufig vor¬ 

kommen. 

Von Alsophila spcciosa besitze ich ein zartes, junges, voll- 

kommen erhaltenes Stammsegment von circa l‘/2 Zoll Durchmes¬ 

ser. Es ist in alien Einzelnheiten im Querschnitte ganz analog der 

Alsophila nigricans gebaut, nur sind die Bastscheiden der Rinde 

und der Holzbundel starker, fester und barter. Der Holzcylinder 

besteht entweder aus funf doppelt-, oder aus zehn einfachmond- 

formigen Holzbundeln, und zwischen den Gefassen derselben Dndet 

man zarte, grosszellige Markstrahlen zerstreut. Im weissen Stamm- 

marke finden sich in der Mitte grosse Harzcrypten, und arn Dmfange 

8 
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in der Nahe der Holzbundel des Holzcylindcrs viele zu den Bliit- 

tern laufende Gefassbiindel, iiber deren Ursprung und Verlauf wri¬ 

ter unten gesproclien werden wird. 

Der Stamm von Alsophila ferox Presl ist ganz analog ge- 

baut. Nur ist das Rindenmark, die Markscheide des Holzbiindels, 

die Markstreifen und das Stammmark ausscrordentlich zart. Die 

Geflisse sind gross, und zwiscben denselben findet man starke, 

netzarlig verbundene Markstrablen, aus mittelgrossen, etwas stark- 

wandigen Zellcn gebildet. Am Ende der Markstreifen, und in den 

mondformigen Ausscbnilten der Ilolzbiindel findet man die fur die 

Blatter bestimmten Gefiissbiindel verlaufen, von welchen stets die 

zwei, den aussern obera Geflissbiindelkreis der Blattnarben bil- 

denden Gefassbiindel die Starksle Bastscheide besitzen. 

Alsophila armata gleicht im Baue der vorhergehenden Art, 

nur ist jedcs einzelne Organ derselben robuster und derber. Die 

1. Rinde mil der 

2. Oberhaut ist derb und aus dickzelligem, eine 1 Linie und 

dartiber breite Scbiclite bildendcm Gewebe gebaut. Das 

3. Rindenmark ist derb und mit Ifarzcrypten erfiillt. Die 

4. Bastscheiden der Holzbundel sind so stark, wie die 

Rinde. Die 

5. Markscheide ist stark und gleich dem ubrigen Markej 

das Ilolz ist weiss, zart, und zwiscben den 

6. Gefassen findet man wenige, kauin sichtbare 

7. Markstrablen. Die 

8. Markstreifen sind gross, und gleichen stets dem 

9. Stammmarke, aus welchem sie gebildet werden. 

Die bisher von mir untersuchten CyatMen - Stamme unter- 

sclieiden sick wenig von den Alsophileen, nur sind ihre Bastlagen 

starker entwickelt, und barter und dunkler gefarbt, obgleicb nacb 

meinen Erfalirungen Alsophila ?iigra die hartesten, dicksten und 

dunkelst gefarbten Bastscbicbten besitzt, Bei Cyalhea Delgadii Pohl 

und Cyalhea phaleraia Marl, sind das Rindenmark, die Markschei- 

den des Holzbiindels und die Markstreifen mit dem Stammmarke 

derb und mit Harzcrypten erfiillt, bei Cyalhea dealhala aber sind 

diese Organe weiss und papierahnlich. 

Die Oberhaut des Stammes, die Bastscheiden der Rinde und 

der Holzbundel sind bei den ersteren Arten schwarz, fest, horn- 

ahnlich und ausserordentlich hart, wahrend sie bei C. dealhala 

viel dunner und sprode sind. Die Gefiisse aller sind Treppengefasse 

und gross, und zwiscben denselben fand ich bei Cyalhea Delgadii 

kleine zarte Markstrablen, welche nur einzelne Liicken zwiscben 

einzelnen Gefasspartien ausfullen, wahrend die Markstrablen bei 

C. dealhala und C. phaleraia zwiscben den Gefassen netzartio- 

vemveigt und sehr stark entwickelt sind. 

Cyalhea arhorea und der Ouerscbnitt des Stammes von Di- 

dymochlaena sinuosa zeigen ausserordentlicbe Analogien des Baues 

in alien ibren sie bildenden Organen, nur sind bei letzterer die 

Bastscheiden barter und dunkler gefarbt, aber ihre Dicke ist ge- 

ringer. Bei beiden entbalten die markigen Organe Harzcrypten; 

nur sind sie bei Didymochlacna sinuosa dunkelbraun gefarbt, wah¬ 

rend sie bei C. arhorea weisslich sind. Zwiscben den Gefassen fin- 

den sich bei beiden zablreicbe, starke, grosszellige, mit dunkel- 

gefdrbtem Harze erfiillte, netzarlig verzweigte Markstrablen. 

Bei Lilhohrochia aculeata Presl sind die 

1. Oberhaut und der 

2. Rindenbast aus dickwandigen, festen Zellen gewebt, 

und das 

3. Rindenmark ist, wie die 

5. Markscheiden, die 

8. Markstreifen und das 

9. Centralmark dunkelbraun und derbzellio-. Die 
o 

4. Bastscheide der Gefiissbiindel ist dunner, als die Ge¬ 

fiisse, aber dunkelschwarz und hart. Zwischen den gelblichen, hellen 

6. Gefassen liegen starke, grosszellige, dunkei geflirbte 

und netzarlig verzweigte 

7. Markstrablen zerstreut, welche mit Harz erfiillt sind. 

Ganz analog ist Polypodium aculealum M. gebaut, nur babe 

ich im Gefassbiindel desselben keine Markstrablen gefunden. 

Nachdem ich die Querschnitte des Farnstammes geschildert, 

will ich versuchen, die bemerkenswertbesten ausseren Formen 

desselben, als Typen fur die folgenden vergleichenden Untersucbun- 

gen zu beschreiben, und gleichzeitig die ausseren Organe des¬ 

selben einer genauern Untersucbung wiirdigen. 

Untersucbt man den kriechenden Stamm von Polypodium 

vulgare Oder Marginaria Catharinae, so findet man nach Entfer- 

nung der Schuppen oder Palcae, dass die Wedelpolster in einer, 

oft sehr unvollstandigen Spirale stehen, und gerandete, ja bei eini- 

gen Arten, z. B. Polypodium ramosum Eort. beroL, gestielt er- 

scheinende, flache Napfe bilden, auf deren Flache man die Narben 

der Gefassbiindel (3, 4 oder 6) findet. Die Oberhaut oder Rinde 

ist mit kleinen Warzchen, welche sich oft in Wurzeln umwandeln, 

besetzt. Ich bezeichne diese Form als die im ausseren Baue ein- 

fachste, wenn man die kleinen Stammchen, welche die Blattstiel- 

reste nie abwerfen, wie die Stammchen von Asplenium septentrio- 

iiale, Atliyrium filix femina, Aspidium fHix mas und Al/osonis 

crispus, die keine eigentlichen Blattnarben bilden, ausser der Be- 

trachtung liisst. 

Unter den Baumfarnen babe ich bisher nur zwei in die Augen 

fallende Verschiedenheiten beobachtet, welche aber unter einander 

(lurch mancherlei Uibergange verbunden sind. Die eine Reilie hat 

flache, nicht bedeutend iiber die sie umgebende Staminflliche vor- 

stehendeBlattnarben; die andere aber verdickte, starke, vorsprin- 

gende, polsterartige Blattnarben. Bei der ersten ist die Flache der 

Blattnarben der Axe des Stammes parallel, z. B. bei Alsophila 

dealbata, A. compta, A. speciosa und A. nigricans. Bei der zwei- 

ten Reilie ist die Flache der Blattnarben geneigt, und von aus- 

sen nach innen aufsteigend, und hier schneidet sie die Axe des 

Stammes unter einem mehr oder minder stumpfen Winkel, wie bei 

Alsophila armata, A. ferox, Cyalhea Delgadii, C. Schanschin, C. 

phaleraia, Lilhohrochia aculeata und Polypodium aculealum u. a. m. 

Die erste mit der zweiten Reilie sind durch vorstehende Polster, 
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welehe aber docli der Stannnaxe mit ihrer Oberllache parallel ste- 

I,en» z* B- Alsophilci nigra, und durch Blattnarben, deren Ober- 

flaclie gebrocben 1st, und der untere Theil schief naoh innen, der 

obereTheii derselben aber von innen schief nach aussen aufsteigt, 

verbunden. 

Die Blattpolster und Blattnarben aller lebenden Fame sind, 

me ich schon in meinen Skizzen zur vergleichenden Phytotomie,, 

p. XXVIII. und XXIX. nachgewiesen habe, alle unter sich gleicli- 

m-tig gebaut, und die ihnen angehorenden Narben der Gefassbiindel, 

welehe in die Wedel iibergehen, sind so eigenthiimlich gebaut und 

gestellt, dass ich sie hier behufs meiner Vergleichungen nicht neu 

ZU Jjesc,ireB)en brauche, und daher auf jene Abhandlung verweise. 

Die Rinde zwischen den einzelnen Wedelpolstern ist bei 

alien Baumfarnen der Jetztwelt an ihren unteren Stammtheilen mit 

einem starken und dichten Gewebe vielfach verasteter Wurzeln 

bedeckt, und diese bilden oft. mehre Zoll dicke Schichten uni den 

Stamm, so zwar, dass sie dessen Blattnarben und Bolster ver- 

decken und ihn selbst ganz einhullen. Ihr Ban ist bei den baum- 

artigen Farnen dieser Reihe schon an Cijatliea Delgadii in jener 

obenenvahnten Abhandlung hinreichend gut beschrieben und ab- 

gebildet worden, und ich habe ihn bei mehr denn siebzehn von 

mn untersuchten Arten fast ganz gleich befunden. In der Vorwelt 

habe ich aber noch keinen dieser Stammform analogen Baumfarn, 

noch solcl.e Wurzeln entdeckt, und aus diesen Grunden unterlasse 

ich auch fiii* dieses Mai die genaue Schilderung dieser Organe, 

welehe ich dagegen in der, vielleicht bald erscheinenden Anatomic’ 

der Baumfarne hoclist ausfuhrlich geben vverde. 

Ich gehe nun zur skizzirten Schilderung der einzelnen, den 

Stamm bildenden Organe im Langsschnitte und in ihrem Zusam- 

menhange unter sich, als auch gegen einander, iiber, stets jedoch 

hier nur die wichtigsten und fiir die Vergleichung mit deni Bane 

der vorweltlichen Farnstammreste dieser Stammform bezeichnend- 

sten Charaktere hervorhebend, und alle diese Bedingnisse nicht 

erfiillende Erscheinungen nur oberflachlich beruhrend oder vollig 

iibergehend, indem mir hier Raum und Zeit viel zu karglich zu- 

gemessen sind, und ihre ausfuhrliche Schilderung uberdiess auch 

uberflussig wiire. 

Wenn man von dem Stammchen des Polypodium vu/gare, 

des Aspidium filix mas oder der Pleopellis perversa und der Ufa,- 

giiiana Catharinae die Rindensubstanz bis auf den Holzcylinder 

ablost, so fmdet man, dass die einzelnen Holzbiindel desselben ein 

grossmaschiges Netz bilden, und dass die Maschen in eben der¬ 

selben Spirallinie stehen, wie die Blattnarben. Bei den Baumfarnen 

ist diess ebenso der Fall, und da fiir manche Forscher das Ab- 

prapariren der Rinde wegen der Hiirte des Materiales und der 

Schwierigkeit der Operation fast unthunlich werden diirBe: so 

kann man dieselbe Netzbildung des Holzcylinders an ausgefaulten 

Stammen vom Markcylinder aus sehr wohl selien, oder man kann 

mit leichter Miihe den Markkdrper bis auf die innere Lage der 

Bastscheide des Holzes wegprapariren, und man wird dann diese 

Maschen, welehe der Holzcylinder bildet, sehr deutlich wahrneh- 

men. Die OefTnungen, welehe durch die Maschen des Netzes ge- 

b^det werdeig sind nun diejenigen OefTnungen, welehe man^im 

Ouerschnitte des Holzcylinders beobachtet hat, und durch welehe 

die Markstreifen vom Rinden- zum Stammmnrke laufen. Mit dem 

Marke zugleich laufen durch diese Maschen auch die liefer ab- 

wiirts vom Holzkdrper sich abldsenden Holzbiindel, urn zu den in 

der Milte der Blaltnarbe austretenden Gefassbilndeln zu gelano-e,i 

und diese selbst zu bilden. Zu beiden Seiten und an der fiussern 

Finch® der Holzstreifen, welehe diese Maschen aber bilden, enl- 

springen und verlaufen zwei starke, mit dicken Bastsclieiden ver- 

sehene Holzbundel, urn nach der Spitze des Blattpolsters zu sich 

zu veriisteln und daselbst die mittelsten Geffissbilndelnarben des 

oberen ICreises derselben zu bilden wahrend die Gefassbiindel des 

unteren Kreises und die der beiden Seitentheile der Blattnarbe 

unmittelbar vom Rande der Maschen des Holzkdrpers durch Ver- 

astelung entspringen, wie ich spiiter deutlich nachweisen werde. 

Diese zu den Blattnarben laufenden Gefassbiindel sind aber fur 

unsere comparative Vergleichung wichtig , indem sie diejenigen 

Holzbiindel sind, welehe man bei den Cyatheacden, Alsophilcn, Di- 

dymochlaenen und fast alien andern Baumfarnstummen im Qucr- 

schmtte, vorziiglich im Rindenmarke und in den Markstreifen, noch 

seltener aber am iiussersten Umfange des Stammmarkes fmdet. Bei 

einem von Herrn Baron Carl Hugel aus Van Diemensland mit- 

gebrachten und hier abgebildeten Farnstamme (Taf. LI. Fig. 1.) 

scheinen diese Bundel zu fehlen; untersucht man aber den Quer- 

schnitt genau, so sielit man dieselben nur in zweierlei Form, 

gleichsam in zwei Ordnungen zerfallen, deren eino als sehr 

kleine, zerstreute Gefassbiindel, gleich jenen der andern Baum¬ 

farne, entspringen und verlaufen, und zu den Miltelbiindcln der 

Blattnarben gehen, wahrend die andern als gesonderte, paarweise 

gestellte, fast S-formige, drei bis ftinf Linien lange Holzbundel 

erschemen, welehe nahe ihrem Austritte vom Holzkdrper eino 

mehr oder minder vollstandige, geschlossene Masche bilden, sich 

jedoch im Verlaufe nach oben zu in zwei Bundel trennon, und 

vor ihrem Austritte in die Blattnarbe oder zur Rhachis in die 

einzelnen Holzbundel der Narbe zerfallen. Dieser Biindclveriauf 

wurde nach einer in Wien gefertigten, schlechlen Zeichnung des 

Ouerschnittes dieses Baumfarnes in meinen „Skizzenzur PIiytofomie“ 

schlecht beschrieben, und ich finde daher noting, hier, nachdem 

ich den Querschnitt selbst besitze und untersucht habe, die dort 

gegebene Fig.‘8. der Taf. LXVI. (s.Slernb. FI. d.V.11.) zu corrigiren. 

In dieser Fig. 8. ist f. das Mark, welches am Rande eingetrocknet 

ist, und dadurch den welligen Kranz hervorgebracht hat, und da- 

her kein besonde^s Organ ist. Fig. 8. g. ist die innere Wand 

der Bastscheide des Holzcylinders, und sie verlituft conlinuirlich; 

h. ist ein Trummer der, ein zusammenhiingendes und der innern 

Bastscheide parallel laufendes weisses Band bildenden Gefiisse, 

welches von beiden Seiten mit der Markscheide eingefasst ist, und 

i. sind fheile der aussern Wand der Bastscheide, und kein Holz, 

wie nur falschlich angegeben wurde; dock hierUber mehr in der 

hier folgenden Anatomie der Fame, wo ich diesen Stamm speciell 

8* 
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beschreibe und auf Taf. LI. ncu abgebildet babe; bier geniigt es, 

eben solche, zu den Blattnarben Iaufende Biindel nachgewiesen zu 

baben, wie man sie spater bei Vergleicliung dieses Stammes mit 

der fossilen Prolopteris finden wird. 

Nachdem wir diese allgemeinen aphorisliscben Noten fiber 

die zweite Form der Stamme der Baumfarne vorausgesendet ha- 

ben, so konnen wir nun zu einer genauen Schilderung ibrer Or¬ 

ganisation im Vergleich mit der Organisation der ihnen analog 

gebaulen ProtoplerifMcn der Vorwelt schreilen, wobei wir jedoch 

bei den eigentliclien baumarligen Farnstammen stehen bleiben, da 

wir in der Vorwelt ebenfalls nur baumartige Farnstamme gefun- 

den baben und beschreiben werden. 

Icb babe in den „Skizzen“ die fossile Farngaltung-Pro/opfem 

als dicjenige bezeicbnet, welcbe mit den baumartigen Farnstammen 

der Jetztwelt die grosste Aebnlicbkeit, sowohl im organographischen 

als histologischen Baue zeigt. Wenn icb dainals einen Psaronius 

auch mit einer Cyathca verglicb, so ward jene Vergleichung nur 

gethan, urn die Psaronii als Farnstamme zu bezeichnen, olme nocb 

die Familie zu bestimmen, in welcbe sie eigentlicb gelioren, welches 

vor fast zehn Jabren bei den damaligengeringen Xenntnissen, welcbe 

man im Allgemeinen, und ich im Besonderen, von den Baumfarnen 

batte, auch wirklich nocb unmbglich war. Seit jener Zeit baben sich 

aber die Kenntnisse iiber einzelne Farngruppen so gemehrt, dass 

iph diesesmal in dem folgenden Abschnilte eine naturgemasssere 

Deutung und Arrangirung der Psaronicn und ibrer Stamme ffeben 

werde, als es damals thunlicb war. Um aber die Analogien, welcbe 

sich zwischen Prolopteris und den lebenden Farnstammen ergeben, 

zu verdeutlicben, und namentlicb dem Gesicbtssinne zuganglich zu 

macben, babe ich auf Taf.LI. den von Herrn Baron Carl Hugel 

mitgebrachten, vielleicbt zu Balaniium antarcticum La Bill, ge- 

hbrigen Baumfarn neu abgebildet und analysirt, und fur die histo- 

logische Vergleichung der Fame beider Schopfungsperioden soil er 

uns namentlicb fur die jetztweltliche Reilie derselbe als Typus dienen, 

da er unstreitig die grosste Analogic mit den vorweltlichen Proto- 

pteriden besitzt, und seine Gefassvertheilung und die Blattnarben 

durch die Form ibres ccntralen und fast hufeisenfdrmig gebogenen 

Bastbfindels jcnen der P'rotopteriden alineln. 

Betracbtet man nun die Fame mit baumartigem Stamme beider 

vegetativen Schbpfungsepochen genauer, so wird man deren Be- 

trachtung leiclit in drei Theile zerfiillen kbnnen: 1. in die Be- 

tracbtung der ausseren Form oder des Habitus) 2. in die organo- 

graphiscbe, und 3. in die histologische. Beide letzteren Betrach- 

lungsweisen werde ich der Bequemlichkeit willen in eine ver- 

scbmelzen, da dann fiberdiess die Dilferenz einzelner Organe um 

so leichter ersichtlich wird. Der 

aussere Bau 

der baumartigen Farnstamme beider Wei ten war sich im Wesent- 

lichen gleicb. Die jetzt lebenden Alsophilden und Cyatheen sind 

aufrecbt, saulenartig, einfach, rund im Ouerschnitte und von aus- 

sen entweder mit Wurzelfasern oder mit Blattnarben, oder sie 

sind mit ausserordentlich kleinen Kdrnchen und Griibchen als 

Anfiinge oder Reste der Luflwurzeln bedeckt. Ihre Blattnarben 

stehen spiralig, und sind entweder hervorstehend, polsterformig, 

oder flach (s. Taf. XLVIII. Fig. 3. Alsophila nigra), und wenn ibre 

Wedel abgeworfen werden, so fallen dieselben nicht articulirt ab, 

sondern der untere Theil des Wedelstieles, welcher unmittelbar 

der Blattnaibe aufsitzt, fault nacb und nacb ab, und befreit bier— 

durch die bereits gescblossene und gebildete Blattnarbe von den 

sie bedeckenden Resten. An den unteren Theilen des Stammes 

aber fiberdecken und durchwachsen die zahllosen Luftwurzeln diese 

stehenbleibenden Fraginente der Blattstiele scbneller und voll- 

kommener, als sie verfaulen, und bilden dann oft eigenthiimliche 

Vorsprtinge oder Kdcker, welcbe jedoch an der Stelle der Narben 

stehen, und oft sich in zwei bis drei Biindel theilen, wodurcb die 

spiralige Stellung derselben etwas scheinbar beirrt wird. Der obere 

Theil der Stamme aber ist wegen minderer oder vbllig unierbliebener 

Entwicklung der Luftwurzeln vbllig nackt, und dann nur mit den 

Blattstielresten oder mit den spiralig gestellten Blattnarben bedeckt. 

Ganz gleiche aussere Gestaltung finden wir bei den vor^ 

weltlichen Farnstammen, namentlicb nachdem ich die Sagmarieen 

und andere den Farnen fremde Stamme ausgeschlossen babe, und 

mich strenge an die eigentliclien Baumfarne der Vorwelt halte. 

Ich finde sie bei Prolopteris Cottai und Sternbergi (Taf. XLVIIL 

Fig. i. Taf. XLIX. Fig. 1.), einfach saulenartig, aufrecbt stehend, 

denn alle Blattnarben des Stammumfanges sind entwiekelt, und 

im Ouerschnitte rund, wie bei den durch Quetschung oder Faulniss 

verflachten Stammen aus der Stellung und Verwerfung sich durch 

Restauration und auf den ersten Blick nachweisen lasst. Prolopteris 

Cottai ist sowohl seinem Umfange als auch seinem Holzcylinder 

nacb rund, und ich babe Exemplare von Zippea (s. Taf. XXVI. 

Fig. 2—5.), welcbe gewiss rund waren, so wie fast vbllig runde 

von Prolopteris Sternbergi und Pr. Singeri. Ihre Aussenflache war 

ebenfalls mit Wurzelfasern oder mit Blattnarben bedeckt (s. Taf. 

XXVI. Fig. 1. Taf. XLVIIL XLIX. Fig. 1. 1.), oder mit kleinen 

Kbrnchen und Griibchen, als Resten oder als Anfangen der Luft¬ 

wurzeln. Ihre Blattnarben stehen entweder spiralig (s. Taf. XLVIII. 

Fig. i. 2. und Taf. XLIX. Fig. 1.), oder distich (Taf. XXVI.), und 

sind bei Prolopteris polsterartig und bei Zippea mehr verflacht. 

Audi die Wedel der vorweltlichen Fame dieser Reihe wurden 

nicht abgeworfen, sondern ebenso durch Abfaulen des unteren 

Theiles der Rhachis zerstort, und ich war so gliicklich, ein ausser¬ 

ordentlich schones Exemplar der Prolopteris Sternbergi in einem 

Kohlensandsteinbruche bei Kaunitz in Bohmen aufzufinden, welches 

die Art der Zerstbrung der Wedelstielreste, und deren Uiber- und 

Durchwachsen mit Luftwurzeln ausserordentlich deutlich zeifft, und 

icb babe es dalier bier Taf. XLVIII. Fig. 1. abgebildet. Nach oben 

(bei a.) sind die Blattnarben nackt, und nur bei einzelnen derselben 

sind an der Stammflache kurze Reste der Rhachis nocb erhalten; 

in der Mitte des Stammstuckes sind bereits einige Blattnarben mit 

Wurzeln bedeckt, am unteren Theil des Stammes (Fig. i. b.) aber 

sind die Blattstielreste von den Luftwurzeln vbllig iiberdeckt, und 
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bilden mit ihnen eben solclie, oft gespaltene und zenvorfene Vor- 

sprunge und Hooker, wie man sie an den Iebenden Alsophilen- 

stainmen so haufig findet. Eine geringere Entwicklung von Luft- 

wurzeln zwischen den Wedelpolstern findet man schon bei Prolo- 

pteris Cotiai und Zippea disticha, wahrend icb eine ausserordent- 

lich starke Entwicklung von Luftwurzeln, ganz analog den oft drei 

bis vier Zoll dicken Luftwurzelmassen der Cyathea compta, Del- 

gadii, der Alsophila armala und A. ferox, an den Quersclinitten 

der Protopteris microrrlma (s. Taf. L. Fig. 7. d.) bis fiinf Viertel 

Zoll stark gefunden babe. Die oberen Stammtheile der Protopteris 

Sternbergii, die ich mehre Fuss hoch gesehen babe, waren alle 

nackt und nur mit Blattnarben bedeckt. 

Unter dem Blattpolster findet man in der Rinde der leben- 

den Baumfarne unregelmassige Gruben, welclie mit eigenthumli- 

cbern, oft sternformige Zellen zeigendem Parenchyme erfullt sind, 

sich bflnen und endlich nach Entleerung ihres Pulvers bold er- 

scheinen. Ganz analoge Gruben finden sich bei den Protopteriden 

Cs. Taf. XLIX. Fig. 1. 2. a.) unmittelbar unter der Blattnarbe in 

der Rinde, und sie stehen oft gesellig mit den wurzelbildenden 

Warzchen der Rinde unserer Iebenden Baumfarne, welche dann 

entweder oberAachliche, in der Mitte durchbohrte, kugelige Warz- 

cben Cs- Taf. LI. Fig. 8.) bilden, oder in einer Vertiefung sitzen 

(Taf. LI. Fig. 9.), und welche man bei den vorweltlichen Prolo- 

ptend&en fast ganz gleich gebaut und ebenfalls gleicli gelagert, 

B. bei Protopteris Cottai (Taf. XLIX. Fig. 3.), findet. Die Blatt¬ 

narben, und mitbin auch die Blatter, stehen bei alien Iebenden und 

fossilen, von mir gesehenen Farnstammen in Spiralen, deren Rich- 

tung und Zahl jeder Art constant und eigen ist. 

Die Blattnarben der Iebenden Baumfarne babe ich schon in 

den „ Skizzen zur vergleichenden Phytotomie8 einer umfassenden 

Betrachtung gewiirdigt, und werde bier dieselbe zur Vergleichung 

mit den fossilen Farnen wiederholen. 

Vor dem Blattabwerfen, oder eigentlicher vor dem Absterben 

der Blatter und dem Abfaulen der unteren Theile der Rhachis sieht 

man am Stamme der Baumfarne keine Blattnarben, und nur die 

Auftreibung des Stammstuckes, aus welchem der Blattstiel unmit- 

telbar entspringt, ist bemerkbar. Nachdem die Rhachis oben be- 

reits zerstort und abgefallen ist, stehen noch einzelne Theile ihrer 

Rinde und ihre Gefassbundel unregelmiissig zerfallend am Stamme, 

und erst nachdem diese von selbst oder kunstlich entfernt sind, 

findet man die rhombische oder eirunde, langliche Narbe durch 

Verdichtung des die Gefassbundel umgebenden Parenchyms gebil- 

det, und ohne ihr eigenthiimliche Oberhaut. Die Rander der Nar- 

ben sind vorstehend, gerundet, jedoch bin und wieder wie aus- 

gefressen oder zernagt; der obere Theil des Narbenrandes, un- 

nuttelbar an der Stanunflache stehend, ist entweder kammartig 

vorspringend, oder mit der Oberhaut der Rinde verflossen. Die 

Narbe selbst, als Flache betrachtet, ist entweder der Stammflache 

parallel, oder gegen die Hauptaxe des Stammes geneigt. Alle diese 

Eigenschaften haben die Iebenden und fossilen Farnstamme gemein- 

schafthch, und bei jeder Art anders, mehr oder minder entwickelt. 

Bei alien jetztweltlichen von mir untersuchtcn Farnstammen 

besitzl die Narbe auf ihrer Flache mehre Reihon und Kroise ge- 

sonderter, vereinzelter Gefassbiindel, mnnnigfach geordnet und 

vertheilt, wahrend bei den fossilen Arton zwei verscluedene Blatt- 

narbenbildungen in Bezug zur Gefassbundelstellung vorkommen, 

deren erstere nur mit denen lebender Baumfarne Aehnlichkeit be- 

sitzt, und da auf der Gefassbundelstellung der Blattnarben einer 

der wesentlichsten Unterscheidungscharaktere lebender und fos- 

siler Baumfarne berulit, so fmde ich deren umfassendsto Betrach¬ 

tung bier fur unsere comparativen Untersuchungen dicser beiden 

Stammformen hochst nothwendig. 

Wenn ich alle mir bekannten Baumfarne oder die von den 

Herren Molil, Martius, Brongniart, Sternberg, de Can¬ 

dolle, Gop pert und mir abgebildeten Arten in Bezug der Blatt¬ 

narben untersuche, so fallen die grossen Achnlichkeiten in Hin- 

sicht der Gefassbundelvertheilung in der Narbe auf, und oft ist 

diese Aehnlichkeit, man kdnnte sagen Gleichheit, so uberraschend, 

dass es selbst selir schwer halt, die einzelnen Arten darnach zu 

vergleichen oder zu unterscheiden. Im Allgemeinen aber Iasscn 

gich bei aufmerksamer Betrachtung der Narben stets mehre Kreis- 

rcste oder Bogenlinien nachweisen, nach wclchen die einzelnen 

Gefassbundel geordnet erscheinen, wobei stets die beiden iiusser- 

sten peripherischen Bogensegmente die grdssten sind, und oft einer 

halben Ellipse sich nahern. Der untere Gefassbiindelkreis ist ge- 

wohnlich der grosste, und ihm folgt der obere, welcher stets klei- 

ner und enger ist. Diese beiden sind stets mit ihren grossen OeflF- 

nungen sich gegenuberstehend, und ihre Centra liegen gegen die 

Mitte der Blattnarbe zu, wahrend die andern, in doin von diesen 

umschlossenen Raume liegenden Gefassbundelkreise unvollslandig 

s,nd’ und stets mit Biren convexen Seiten einander gegenUber 

liegen, und so verlaufen, dass sie die andern Kreise bei ihrer 

Verliingerung schneiden, und ihre Centra ausserhalb der Blatt- 

narbe liegen. Versucht man nun nach dieser Gefassbundelstellung 

die Blattnarben der einzelnen Iebenden Baumfarn-Artcn zu ordnen, 

so erhalt man folgende Abtheilungen ihrer Verschicdcnheilen: 

1. Abtheilung: mit einfachem oberen und einfachem un¬ 

teren Gefassbundelkreise. Ich babe schon friiher als Typus dicser 

Abtheilung die Narben der Alsophila dealbata betrachtet, aber 

man kann bier nach der Zahl und der Stellung der inneren Ge¬ 

fassbundelkreise zwei Formen dcutlich unterscheiden: 

A. Die ersle Form besitzt nur drei Paare innerer Gefass¬ 

bundelkreise, und m'an findet sie bei Alsophila dealbata (s. Slcrnb. 

FI. der Vorw. II. Taf. LXVI. Fig. 1.), Cyathea Sternbergii (I. c. 

Taf. LXV. Fig. 11.), C. compta (I. c. Fig. 18.), C. vestita (1. c. 

Fig. 16.) und an vielen andern Arten. Bei dieser Form ist der erste 

innere Gefassbiindelkreis paarig, kurz, unvollslandig, und gewdhn- 

lich nur zwei bis seeks einzelne Gefassbundel cnlhaltend; der 

zvveite ist aber stets der vollstandigste unter den inneren Ifrei- 

sen, und lauft fast parallel dem ersten von unten und innen, nach 

oben und aussen. Das dritte Kreispaar ist ebenso wie das erste 

selir unvollslandig, liegt ttber und im zweiten, und besteht ge- 



meiniglich nur aus wemgen Biindeln, und lauft von unten nach erkennen. Bci Protopteris Slembergi (1. c. Fig. 1.) ist der Blatt- 

oben. Bei einigcn Baumfarnen sind diese letzteren oft etwas ge- polster vorspringend, und dieNarbe vertieft und flach nach innen 

gen emander geneigt. und oben geneigt; das centrale, hufeisenfbrmige Gefassbundel (1. c. 

B.Die zweite Form besitzt vier innere Paare Gefassbundel- Fig. 1. d.) ist stark und vertieft, und sehr gut im Abdrucke er- 

kreise, wovon das mnerste und zugleich oberstc aus einem, hdeh- halten, und oben von einer halbkreisfbrmigen Falte mit einem tie- 

stens aus zwei Gefassbundeln besteht, vvelclie aber slots durch fen Einsclmitte (c.) umgeben; unterhalb findet man einen unvoll- 

ihre Rich lung sich als eigene, selbslslandige Kreise bezeichnen. standigen Kreis von Wurzelnarben (b.), welche jedoch nicht ent- 

Diesc Form kdmmt bei nur wenigen CyalheaUen vor. Die wickelt wurden, [als kleine, vertiefte Oder erhdhte und durch- 

2. Abtheilung kdmmt bei nur wenigen Farnen vor, und bohrte Warzchen (s. deren Vergrdsserung in Fig. 2. 3. der cit. 

einer Oder der andere ihrer peripherischen Gefassbundelkreise er- Taf. LXV. bei Sternberg), welche denen, an lebenden Baum- 

scheinl doppelt, und der innere derselben ist dann gewdhnlich farnen beobachteten und von mir auf Taf. LI. Fi<r. 8. 9. ab<rebil- 

unvollstandig. Audi diese Ablheilung zerfallt in zwei Formen, wo 

bei der ersten Form 

C. der obere peripherische Geflissbundelkreis doppelt ist, 

wie bei Ctjallica Dclgadii (s. Slernb. I. c. Fig. 17.). Die zweite 

Form 

I), aber besitzt den unleren peripherischen Gefassbiindelkreis 

doppelt, und man sieht sie bei Didymochlacna sinuosa (s. Sternb. 

I. c. Fig. 23.) und bei Alsophila nigricans (I. c. Fig. 24.). 

Untersucht man aber diese Arten der Blattnarben, nachdem 

sie Ilingere Zeit der Fliulniss Oder der Verwesung unterworfen 

waren, dann ist von einer Anordnung der gefassbundel in Reilien 

keine Spur mehr vorhanden, ja bei weit vorgeschrittener Zerstd- 

rung erkennt man kauin unter den durch Zerfallen der einzelnen 

Gefassbundel gebildeten Fasermassen, dass dieselben irgend welche 

Stellung und Form batten, und dann babe ich stets die so zer- 

slorlen Blattnarben den Narben, welche ich bei Zippea dislicha 

(Taf. XXVI. Fig. 8.) entdeckte, ganz analog gefunden. 

Bei alien von mir bier bezeichneten Narbenformen der jetzt- 

weltlichen Baumfarne babe ich aber stets nur die Scheide der ein¬ 

zelnen Gefassbundel mit diesen selbst in die Rhachis treten, und 

nach dem Abfallen der letzteren an der Oberflache der Blattnarbe 

erscheinen gesehen. Von der harten Bastscheide des Holzcylinders 

war bei alien diesen Stiimmen in der Blattnarbe keine Spur vor¬ 

handen, aber an dem merkwiirdigen, von Herrn Baron Carl Hii- 

gel aus Van Diemcnsland mitgebrachten Baumfarn fand ich in der 

Blattnarbe (s. Taf. LI. Fig. 2.) nebst zwei unleren (e. f.), zwei 

inneren (h.) und einem oberen Gefassbundelkreise (i.) nocli ein 

in der ]\Iitte der Narbe, zwischen den unleren und inneren Gc- 

fiissbiindelkreisen liegendes, liufeisenformiges Segment, welches 

von der inneren Bastscheide des Holzcylinders gebildet wird, lie- 

gen, und dieses hat grosse Aehnlichkeit mit dem bei Protopteris 

in der Narbe beobachteten Gclassbiindel, und dadurch stellt er sich 

schon als Uibergangsform zwischen die lebenden und fossilen Baum- 

farne, auch oline die grossen, inneren Analogien, welche ich spater 

nachweisen werde, zu berucksichtigen. 

Untersucht man die Blattnarben der drei bekannten Proto- 

piens-Arten genauer, und sieht man die von mir gefertigten Ab- 

bildungen derselben in Graf Sternberg’s Flora der Vorwelt, II. 

Taf. LXV. Fig. 1.—10., so wird man die Polster der Protopteris 

Sterjibergi und der Prot. Cottai als die vorzuglichst erhaltenen 

deten gleich gebaut und fast auch gleich gross sind. An dem obe¬ 

ren Iheile des Bolsters der Protopteris Sternbergi kommen noch 

zwei unvollstandige seitliche Reihen dieser Warzchen (Sternb. 1. c. 

Fig. 1. a.) vor. 

Bei Protopteris Cottai (s. Sternb. I. c. Taf. LXV. Fig. 4. 5. 

6.) ist der Blattpolster kleiner, und das centrale, hufeisenfonnige 

Gefassbundel an den Seiten nicht so stark eingebogen, und an 

seiner Basis (b.) fein gekerbt. Untenher ist er mit Wurzelwarzchen 

(Fig. 5. a. Fig. 6.) kreisartig oder unregelinassig besetzt, der obere 

kreisfdrmige Einschnitt und die seitlichen Reihen der Wurzel¬ 

warzchen fehlen jedoch. Bei Protopteris Singeri (s. Sternb. 1. c. 

Fig* 7. 10.) ist nur der Polster am sehlechtesten conservirt, das 

Gefassbundel das kleinste bei den drei Arten, von Wurzelansatzen 

sind kaum mehr Spuren vorhanden, und nur an einem einzelnen 

Polster fand ich noch Reste der Rinde der Rhachis (s. Fig. 10.). 

Bei Protopteris microrrkiza habe ich leider keine Blattpolster be- 

obachten konnen. 

Das continuirliche Gefassbundel unterscheidet daher die Gat- 

tung Protopteris hinreichend, sowohl von den lebenden Baumfarn- 

stiimmen, als auch von den fossilen, namentlich von Zippea, deren 

Blattnarben auf der aussern Narbenfliiche eine venvorrene Masse, aus 

vielen Gefassbundeln gebildet, zeigen. Beide Gattungen unterschei- 

den sich von alien andern fossilen Baumfarnen, und namentlich 

von Caulopleris Lindl., so wie auch von Cottaea; ob aber Cotiaea 

Mougeotii Schimper und Caulopteris Lesangeana (Schimper et Mou- 

geot. Monogr. Taf. XXXII. und XXXIII.) nicht Arten der Gattung 

Protopteris sind, liisst sich mit Gewissheit aus den Abbildungen 

nicht entnehmen; aber bei ersterer Art glaube ich in der von 

Herrn Ad. Brongniart in der Hist, des plant, foss. damals un¬ 

ter dem Namen Anomopteris Mougeotii gegebenen rechten Figur 

der Taf. 80. Spuren von halbinondformigen oder hufeisenformigen 

Gefassbundeln zu sehen. Eine neue und tuchtigere Untersuchung 

dieses Stammes dUrfte hierttber einigen Aufschluss gewahren. 

Nachdem ich die Blattnarben der lebenden und fossilen Farn- 

stannne betrachtet habe, M ill ich liier zu den Luftwurzeln dersel¬ 

ben ubergehen. 

Die lebenden Baumfarne sind, wie ich schon oben erwalmte, 

an ilirem unleren Theile moistens ganz mit einem dichten Wurzel- 

gen-ebe umstrickt. Dasselbe findet man bei den fossilen Bauin- 

famen fast allgemein, und ich brauche liier kaum an die Wurzel- 
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masseii der Staarsleine zu erinnern, sondern mich bloss auf die 

Wurzelii der Protopteriden, namentlich auf jene der Prolop fens mi¬ 

crorrhiza und Coltai zu beschranken, wenn ich die Achnlichkeiten 

derselben sovvohl im Baue, wie in der Anluiufung derselben am 

ausseren Stammumfange nachweisen will. 

Die einzelnen Wurzeln der jetztlebenden Baumfarne sind am 

unterirdischen und oberirdischen Stammtheile gleich gebaut; sie 

sind astig, rund, in der Jugend mit Wurzelfasern bedeckt, im Al¬ 

ter nackt, glatt und meistens dunkelbraun oder schwarz gefiirbt. 

Im Ouersclmitte betrachtet (s. Taf. LI. Fig. 10.), erscheinen sie 

rund, und ihre Rinde ist dick und aus derbwandigen Bastzellen 

gebildet; die ausserste Scliichte dieser Zellen (h.) bildet die Ober- 

haut, und aus ihr entspringen unmittelbar die Wurzelfasern (1.) 

als einfache ungegliederle Haare; die andern Zellen dieser Wur- 

zelrinde sind entweder dunnwandig, wie bei Alsophila armata 

(Taf. LI. Fig. 10. h.), oder sie sind dick und schichtwandig, wie 

bei Cyathea Delgadii (s. Sternb. Flora, II. Taf. LXIV. Fig. 2. s.). 

In dem durch die Rinde als Scheide gebildeten Hohlraume der 

Wurzel findet man das Gefassbiindel (Taf. LI. Fig. 10. k. Sternb. 

1. c. Fig. 2. q.) liegen, von der Markscheide (1. c. o. r.) umge- 

ben, und entweder aus nur einem oder aus meliren Gefassbiindel- 

chen (1. c. q. o.) gebildet. Diese Gefassbiindelchen meliren sich 

bei einigen Farnarten durch den Wachsthum, indem man bei der 

noch Vollig einfachen Wurzelfaser nur ein einziges, und bei der 

altern, vielfach veriisteten aber zwei, drei bis vier soldier Gefass- 

conglomerate in der Markscheide eingeschlossen fmdet. Die Ge- 

fiisse. der Wurzeln sind, wie jene des ganzen Fames, nur Treppen- 

gefiisse. 

Betrachtet man nun die Wurzeln derjenigen beiden Prolo- 

pferis-Arlen, an denen ich sie mit noch erhaltener Structur auf- 

fand, so wird man zwei Fonnen ihres Baues leicht unterscheiden, 

deren ersteForm der Protopteris Cottai und die zweite der Proto- 

pteris microrrhiza angehbrt. Die Wurzeln der Protopteris micror- 

rhiza sind den Wurzeln der lebenden Cyatheaceen analoger ge- 

baut, und daher werde ich sie vorerst betrachten. 

Die Wurzeln der Protopteris microrrhiza (s. Taf. L. Fig. 7. d. 

Fig. 10.) bilden urn den Stamm derselben ein dichtes Geflechte, 

ganz gleicli den Wurzelumhiillungen der Cyathea compta und C. 

Delgadii. Im Ouersclmitte betrachtet (s. 1. c. Fig. 10.) sind sie 

10. o. Steinb. II. Taf. LXIV. Fig. 2. q.) sind Troppengeftisso, und 

gewohnlich ebcnfalls nur zu zwei oder drei Stuck in einem Biin- 

del enthalten. 

uciracntet man den Oucrschnitt der Wurzeln der Protopteris 

Cottai (s. Taf. L. Fig. 2.), und vergleichl ihn mit den Querschnit- 

ten desselben Organes von Alsophila armata (Taf. LI. Fig. 10.), 

so crsieht man leicht die grosse Venvandtsehaft ihres Baues, nur 

ist die Wurzel der fossilen Art etwas complicirter in Bezug ilircr 

Hiillorgane gebaut, als jene der lebcmden. Beido sind mit Wurzel¬ 

fasern von aussen bedeckt, und diese sind Snfackc, einzollige, 

hohle Rbhrchen (s. Taf. L. LI. Fig. 2. 1. Fig. 10. 1.), jc von dor 

Farbe des Zellorganes, welchem sie entspringen. Beide sind im 

Ouersclmitte rund, und bei Protopteris Coltai ist die Obcrhnut aus 

drei verschieden gebauten Zelllagen gebildet. Die crste Lngo der¬ 

selben besteht aus zartwandigcn, einlach geschichtelen Zellen (Taf. 

L. Fig. 2. f.), aus welchen durch unmittelbare Verlaugorung die 

Wurzelfasern (1.) entspringen; die zweite Scliichte (g.) besteht 

aus einer einfachen Lage dickwandiger Zellen, und umschliesst 

unmittelbar die Zellschichte, vvelche das Mark (Fig. 2. h.) der 

Wurzelrinde bildet , und aus grossen, in zwei Reihen gestelllen, 

sechsseitigen Zellen besteht, vvelche noch Spuren ihres bei der 

Versteinerung durch Maceration zersldrten Inhaltes (s. Taf. L. Fig. 

5. h. g.) enthalten. Die Baslscheide (s. Fig. 2. i.) liegt von die¬ 

ser Scliichte unmittelbar umschlosscn, und besteht aus dickwandi- 

gen, dunkeln Zellen, welche den Zellen der Rinde und BaslsckichLc 

der lebenden Fame (z. B. Cyathea Delgadii Sternb. 1. c. Taf. LXIV. 

Fig. 2. s.) in Gestalt und Lagerung glciehen. Das Gefiissbundel 

(Fig. 2. k.) ist central, und besland in dem bier gezeiclmelen 

Ouersclmitte nur aus drei Treppengefassen. Im schiefcn Liings- 

schnitte (Fig. 4.) Itann man abennals die einzelnen Schichlen der 

Wurzeln, mit Ausnahme der Scliichte g. Fig. 2., deutlich wahr- 

nehmen, und ich Iiabe daher in beiden Figurcn, so wie in Fig. 5. 

als dem stark vergrdsserten Langsschnitte der Oberhaullage mit 

den Wurzelfasern gleiche Zelllagen mit glciehen Buchstaben be- 

zeichnet. Bei starker Vergrosserung fmdet man in den Zellen so- 

wohl, wie auf den Wurzelfasern, zarte Niedersehlfige kdrniger, 

brauner Substanzen, wie ich sie oft an faulenden Pflanzenthoilen 

beobachlet habe, und welche wohl gleichen Ursprunges scin diirf- 

ten. Der 

rundlich, ihre Rinde ist dick (Fig. 10. 1.), und besteht aus dick- 

wandigen, sechsseitigen Zellen, gleich der Rinde der Cyathea Del¬ 

gadii (Sternb. II. Taf. LXIV. Fig. 2. s.). Audi besitzen die Wur¬ 

zeln der Protopteris microrrhiza eine Ieider unvollstiindig erhaltene 

Scheide (Taf. L. Fig. 10. in.) aus dunnwandigen Zellen, welche 

bei lebenden Farnwurzeln sehr selten vorkommt. Die Scheide des 

Gefassbundels dieser Protopteris (s. Fig. 10. i. h.) besteht eben- 

falls aus zartwandigen Zellen, wie man sie bald weniger, bald 

niehr entwickelt an den lebenden Farnen (z. B. bei Cyathea Dcl- 

gadii Sternb. II. Taf. LXIV. Fig. 2. s. und bei Alsophila armata 

Taf. LI. Fig. 10. k.) findet. Die Gefiisse der Protopteris microrrhiza 

und der lebenden Fame (s. Taf. L. Fig. 10. k. und Taf. LI. Fi^. 

innere Bau 

der lebenden Baumfarne und Protopteriden liissl sich bei der 

Ilfirle und der Sprodigkeit des Maleriales, in welches die vor- 

welllichen Reste umgewandelt, oder in welchen sie conservirt und 

abgedruckt worden sind, nur nach zwei Richlungen oder Sclmitlen 

betrachten, entweder im Oucrschnitt, oder im Liingsschnill, und 

daher werde ich Iiicr nie den Ursprung der einzelnen, in diesen 

beiden Schnittrichtungen sichtbaren Organe nach ihrem Verlaufe 

betrachten, ausser wo letzterer zur richtigcn Deulung unumgiinglicli 

nothwendig ist. Beide Belrachlungsweisen werde ich bei den le¬ 

benden Farnen in der viellcicht bald erscheinenden speciellen Phylo- 

tomie durchfiihren, und durch Abbildungen aller nOthigen Organe 
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und Priiparate erlautern. Fiir unsere Zwecke reichen hier die Abbil- 

dung-en unserer Taf. LI. und die bei Sternberg-Fl. d.Y.II.Taf.LXIV. 

gegebenen Abbildungen des Durchschnittes der Cyathea Delgadii 

bin. Vorziiglich wichtig ist aber die Vergleichung des von Herrn 

Baron Carl von Hiigel aus Van Diemensland mitgebracbten und 

von mir hier auf Taf. LI. Fig. 1—9. abgebildeten, noch unbestimmten 

Baumfarnes, den ich in folgenden Zeilen der Kiirze des Ausdruckes 

vvillen „Hugels-Farn“ nennen werde. Bei der Vergleichung der 

Prolopteris Cotlai bitte ich jedoch die im Marke vorkommenden 

GefSssbiindel (Taf. XLIX. Fig. 6. k.), die Ausfiillungsraume (e. 

f. h.) und die zerstorten dunkeln Massen (h. h.) nicht als Organe 

desselben zu belrachten, da die Wurzeln nur bei der Vermoderung 

der unteren Stammlheile hineindrangen, und die iibrigen Massen 

demselben Processe ihr Dasein verdanken, wie man beides bei le- 

benden Baumfarnen noch laglich beobachten kann. Im Querschnitle 

von Hiigelsr-barn beobachtet man folgende Organengruppen von 

aussen nach innen zu: A. das Rindensystem, B. den Holzkbrper 

und C. das Marksyslem, und ich will diese drei Sysleme mit 

denselben Organengruppen der Prolopteris Coitai, und in derselben 

Ordnung vergleichen. 

A, Das Rindensystem. 

besteht bei Hiigels Farnstamme (s. Taf. LI. Fig. 1. 3.) aus 1. der 

Oberhaut, 2. der Rindenbastschichte und aus 3. dem Rindenmarke. 

1. Die Oberhaut ist hier nur aus der aussersten Zellschichte 

dei Bastzellen der Rinde gebildet, und von letzterer selbst nicht 

zu unterscheiden; diese iiusserste Baslzelllage geht auf die Blatt- 

sliele und Wurzeln, welche beide aus der Rinde entspringen, als 

Oberhaut ebenfalls unmittelbar fiber, und ich sail bei alien von mir 

untersuchten jetzllebenden Baumfarnen diese Oberhaut ebenfalls so 

wie hier nur aus der obersten Zelllage der Bastzellen gebildet, und 

bei Pi oloptcns Cottai scheint dieses derselbe Fall zu sein, denn 

ich babe an den Querschnitten derselben, so wie an jenen der Pr. 

microrrhha keine eigenthiimliche Oberhaut am Stamme walir- 

genommen. 

2. Die Bastsehichte der Rinde bildet bei Herrn Hiigels Farn¬ 

stamme (s. Taf. LI. Fig. I. 3. a. a.) eine braune, und bis zwei 

Linien dicke fesle Lage, welche aus sechsseitigen dickwandigen 

porbsen Zeilen (Fig. 6. a.) besteht, welche Amylumkdrnchen ein- 

schliessen, und seitlich der Blattpolster findet man in dieser Zell¬ 

schichte langliche Hbhlungen (Fig. 3. C.) mit einem braunen, aus 

sternformigen Zeilen gebildelen Pulver erftillt, welches fruhere 

Forsclier fur Keimpulver hielten. Diese Rindensubstanz ist nur an 

der Narbe des Blattpolsters durchbohrt, und bildet so gleiclisam 

em mit spiraligen Maschen versehenes Netz. Die Aussenflache 

desselben ist mit haarfdnnigen goldgelben Schuppen (Paleae) be- 

selzt (Fig. I. 3.b.), und die Wurzeln durchbohren allenthalb dasselbe 

(s.Fig. i. 3. c. c.). An den Stellen, wo die Blattstiele entspringen, 

verlangert sicli die Rindensubstanz scheidenartig, und man findet 

ihre Reste dann in Querschnitten am Grunde der Blattnarbe als 

olfene Sehlingen (s. Fig. 1. w.), und an der Spitze derselben als 

cinfaches sitzendes Schildchen (Fig. 1. x.). Unmittelbar unter der 

Bastsehichte der Rinde findet man das 

3. Rindenmark (Fig. 1. 3. d. d.), welches durch die Mark- 

partie vorgestellt wird, welche sich zwischen der Bastsehichte der 

Rinde (Fig. 1. 3. a. a.) und dem Bastbiindel an der ausseren Seite 

des Holzcylinders (Fig. 1. 3. k. k. q. k.) befindet, und das in breiten 

Streifen unmittelbar in die Markscheide (I. c. j. j.) an der ausseren 

Seite des Gefassbundels (I. c. 1. 3. s. s.) iibergeht. Dieses Rinden- 

maik ist hier, wie bei alien jetzt lebenden Baumfarnen, ebenso 

gebaut, wie das Mark der Markscheiden, der Markstreifen und wie 

das Centralmark, und besteht aus lockeren braunlichen Zeilen (Taf. 

LI. Fig. 7.), und enthalt hier keine Amylumkorncken, wahrend es 

bei alien anderen von mir untersuchten Cyatheacten und Alsopliilen 

sehrreich an Stiirkmehl ist, wie aus einer in Fig. II. dieser Tafel 

nach dem Marke der Alsopliila armata gefertigten Abbildung einiger 

Starkmehl haltender Zeilen ersichtlich ist. 

Im Querschnitte der Prolopteris Cottai konnte ich an der 

Rinde weder Oberhaut noch Rindenbast von Rindenmark deutlich 

unterscheiden, sondern die ganze Rindensubstanz (Taf. XLIX. Fig. 

6. b. b.), welche sich zwischen der Oberflache und der ausseren 

Bastsehichte des Holzcylinders (Fig. 6. a. a.) befindet, besteht aus 

einem ganz gleichartigen Zellengewebe, welches dem Markgewebe 

der Rinde unserer jetztweltlichen Fame ganz analog, ja fast gleich 

ist, und dessen Zeilen (s. Taf. XLIX. Fig. 10.) in ihrer Mitte ag¬ 

glomerate Amylumkdrnchen ebenso enthalten, wie ich sie von Al¬ 

sopliila armata (Taf. LI. Fig. If.) abgebildet habe. Dass man bei 

Prolopteris Cottai an denWanden dieser Zeilen kleine braunliche 

Kornchen ohne regelmassige Form gehauft findet, darf nicht he- 

irren, indem ich diese Kdrnchenbildung schon oben bei den Wur- 

zelfasern als Producte der Faulniss bei dem der Petrificirung vor- 

ausgegangenen Moderungs- oder unvollstandigen Faulungsprocesse 

nachgewiesen habe. Bei Protopleris microrrhha (s. Taf. L. Fig. 

7. a. a.) fand ich die Rindenbastschichte deutlich entwickelt und 

dunkler gefarbt, als das zwischen ihr und dem Holzcylinder lie- 

gende Rindenmark, welches aus deutlichen sechsseitigen Zeilen 

(Fig. 8. d.) besteht, und hier keine Starkmehlfullung zeigt, gleich 

dem Marke aus Herrn Hiigels Baumfarn. Die Zeilen der Bast- 

schichte an Pr. microrrhha sind aber diinnwandig und gestreckt 

(s. Taf. L. Fig. 9.), fast almlich den Zeilen des Rindenbastes der 

Alsopliila nigricans. 

Mehre Slaarsteine und die Stiimme der Angiopteriden haben 

ebenfalls keirien deutlich entwickelten oder harten, eine wirkliche 

Rinde bildenden Rindenbast, und das Fehlen des letzteren bei Prolo¬ 

pteris Coitai scheint gleiclisam auf eine feme Vervvandtschaft der 

Protopteriden mit den Psaronien hinzuweisen. Bei Prolopteris Coi¬ 

tai liegen im Rindenmarke die zu den Blattern und zu den Wur¬ 

zeln laufenden Gefiiss- und Bastbiindel, die ich bei der Betrachtuno' 

des Holzcylinders genauer Untersuchung wiirdigen werde. 

Aus der Rinde der Baumfarne entspringen die Luftwuvzeln, 

und sie erhalten von dem Rindenbaste und vom Basle der Scheiden- 

haut des Holzcylinders ihre Rindenscheide; aber sie erhalten solclie 
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mcht erst bei ihrem Ausiritte aus der Rinde, sondern da, wo sie 

von der Aussenseite des Bastbundels entspringen, nach innen und 

oben verlaufen und endlich, die Rinde des Stammes durehbohrend, 

nach aussen treten. Ganz analogen Yerlauf haben auch die Ge- 

fassbiindel der Rhachis, welche durch die Blattnarbe treten, und 

da ich in fossilen Arten den gleichen Verlauf und Ursprung fur 

dieses Mai hier nachzuweisen niclit Gelegenheit habe, so werde 

ich dieses in der Phytotomie der Baumfarne thun; hier nur be- 

merke ich, dass die Blattnarben sowolil der lebenden, wie auch 

der fossilen Baumfarne keine eigentliche Oberhaut und Rinde be- 

sitzen, und dass die sie schliessende Schichte nur vertrocknetes 

und alienirtes Gewebe des Rindenmarkes ist, welches sich theils 

durch Vertrocknen, und theils durch Reaction des Stammes ver- 
dichtet und auch verfiirbt hat. 

B. Der Eohcylinder. 

Der Holzcylinder der Baumfarne wird bei alien mil bekann- 

ten Arten durch vier wesentlich in Bezug Ban und Lagenmg ge- 

sohiedene Organe gebildet, und diese sind: Die 

4. Bastscheide des Holzcylinders, welche in eine iiussere 

gegen das Rindenmark, und in eine innere gegen das Stamm- 

oder Centralmark abgrenzende Schichte getrennt gedach werden 

kann, und im Ouerschnitte betrachtet, wie in Hugel’s Farn- 

stamme, es auch wirklich ist. Die 

5. Markscheide, welche innerhalb der Bastscheide lie- 

gend, den Gefassbiindel ebenfalls vollig einhullt, und der 

6. Gefassbiindel, in der Mitte liegend und yon den bei- 

den vorhergehenden Schichten vollig umschlossen. Er besitzt bei 

e.mgen Arten eine eigene Scheide (Vagina propria vasorum), 

von welcher aus die 

7. Markstrahlen zwischen die Gcfasse treten, doch alle 

Fame besitzen diese letzteren nicht, wie ich bereits oben nach- 

gewtesen habe, und ich kann daher dieselben ebenfalls nur als 

appendiculares Organ betrachten. 

Bei den mil innerer Structur aufgefundenen vorweltlichen 

Farnstammen dieser Reihe sind auch alle diese vier Organe mehr 

Oder minder vollstandig erlialten aufgefunden worden, und ich 

werde dieselben bei Betrachtung dieser Organe vergieichungsweise 

beschreiben, und Alsophila nigra (s. Taf. XL VIII. Fig. 4.) und 

Ilerrn Hugel's Baumfarn (s. Taf. LI. Fig. 1. 3. 4. 5.) als le- 

bcnde Typen fur die Vergleichung der beiden XroMleris- Arten 
(s. Taf. XLIX. L.) gebrauchen. 

Die Bastscheide ist sowohl bei den fossilen, wie bei 

den lebenden Arten nicht stets gleich entwickelt, und oft ist eine 

Oder die andere Seite derselhen mehr oder weniger entwickelt. 

Bei den StSinmen der uns bekannten Arten der CyatUm und 

Alsophileti (s. Alsophila nigra Taf. XLV1II. Fig. 4.) ist die Bast¬ 

scheide stets dunkel gefarbt, und umgibt den Gefassbundel vollig-, 

Oder ist nur auf kurze Slrecken an den Spitzen der Biindel ge¬ 

trennt, gerade wo die Markstreifen die einzelnen Biindel des Holz- 

nnges trennen, und beide Seiten des Bastes, namlich die aussere 

nnd innere Wand der Scheide, haben mit den, sie mnschliessen- 

den Gefassbiindel, und inter einander, gleiche Gestalt. Bei Hern, 

Hug els Baumfarne jedoch ist der Iiussere Theil der Bastscheide 

sehr unvollstiindig entwickelt und in einzolne Bastbiindel IfgcKist 

Cs. Taf. LI. Fig. 1. 3. i. k. k. „. m. q.), welche durch hreite 

Strcifen der Markscheide (j. j.) vein Geriissbiimlel (s. s.) und 

unter sick getrennt sind. Diese Biindel sind punklfiinnig (i. i0, 

stncliftirmig Cq. q.), v-fiir,„ig (k. k.), ^-ftirniig (,„0 Oder cu-fOrmiJ- 

Ot.), je nachdcn sie in den Winkeln oder an, Ende der Maschen 

des Gefiissbundels iiegen, und ilire einzelnen Formen entstehen 

je nachdem der Schnitt niiher oder entfernter die Stellen ihrer 

gegenseitigen Vereinigung in Maschen gelrolfen hat; so sind die 

cu- und die w-S-migen Biindel (s. Fig. 1. „. m.) durch die Ver- 

einigung zweier nebenei,lander slehender v-fbriniger Biindel nnd 

durch Vergrdsserung des in der Mitte n„,l iiber oder nnsserhalb 

ilinen liegenden, friiher punklfijrmigen, dann slrichfiirinigen Biin- 

<le,S (i' enlsta„de„. An der Spitze der nach aussen lanfenden 

Maschen des sonst geschlosseneu Gefiissbundels liege,, die strich- 

fdrmigen Biindel des iiussere,i Theils der Bastscheide, und dicso 

besteht niithin aus drei Rcilien und in dreierlei, vom Centrum des 

Stammes entrernt liegenden Kreisen einzelner Biindel. Der ersto 

und innerste Kreis wird durch alle in den, Winket des Geftlss- 

bundels liegenden Bundel (Fig. 1. 3. k. k. „. ,„.), der zweite 

durch die, oberhalb den fruheren liegenden, pm,lit- und strich- 

formigen (Fig. 1. 3. i. i. I. 1.), und dor drilte durch die an der 

Spitze der Maschen des GefSssbtindels liegenden strichfiirmigon 

Bundel Cq. q.) gebildet. Der innere Bustschichlenkreis (Fig. i. 3. 

r. r.) ist aber vollstandig gescldossen, und bildet aclitzehn strahlig 

verliingerte, unvollstandige Maschen. Die Zcllen beider gleichen 

den Zellen des Rindenliastes sowohl in Form, als Inlmlt; nur sind 

sie etwas barter und dunklcr gefarbt. 

Bei den Protopleris -Arten findet man ebenfalls die Bast¬ 

scheide des Holzcylinders entwickelt, und bei Proloptcris micror- 

rhiza (Taf. L. Fig. 8.) sind die aussere und innere Baslscliiclitc 

(f. f.) vorhanden, wahrend an Protopleris Collai ich nur die innere 

Schichte (Taf. XLIX. Fig. 6. c. c. Fig. 7. c.) vollstandig entwickelt 

fund, und die aussere sich ebenfalls aus schlingen- und maschen- 

fdrmigen Bastbtindeln (Fig. 6. m. m. m.) gebildet erweisl, und die 

ausseren Bundel der Protopleris Collai (Taf. XLIX. Fig. in. m.) 

gleichen daher den Baslbundeln der itusseren BastsCliichte bei 

Hiigel’s Farnslamme (Taf. LI. Fig. 1. k. 1. m. n. Fig. 3. k. k.) 

vollig, und die inneren Schichten des Basies beider Fame sind 

sich durch ihr vblliges Geschlossensein und durch die Begleitnng 

der Form der Gefassbundel ehcnfalls gleich, und der einzige ge- 

nerelle Unterschied ist der Mangel einer deutlich enlwickelten 

Markscheide zwischen dein Gefassbundel (Taf. XLIX. Fig. 7. g.) 

und dem inneren Bastbiindel (c.), obgleich beide doch noch durch 

die eigentliche Scheide der Gcfasse (Vagina propria vasorum 

faf. XLIX. I ig. 7. a .) getrennt sind, und Protopleris inicrorrhha 

an beiden Seiten des Gefiissbundels keine Spur einer Mark¬ 
scheide zeigt. 
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Die Markscheide der lebenden Baumfarne ist gewohnlich 

sehr entwickelt, und hat oft den Durchmesscr des Gefiissbiindels 

sclbst. Bei IIiigel's Farnstamme (Taf. LI. Fig. 1. 3. j. j. e. e.) 

Sind sowohl der aussere, wie der innere Theil derselben sehr 

stark entwickelt, und uberlreflfen das Gefassbiindel an Dicke viel- 

mals. Bei alien Baumfarnen hat die Markschcidc dieselbe Structur 

lvie das Rindenmark und das Stammmark, und muss, wie ich schon 

oben erwfihnte, auch nur als verschiedene Schichte desselben Ge- 

webes bclrachtet werden. Bei Frolopicris Cottai (Taf. XLIX. Fig. 6.) 

ist die iiusscre Sehichlc der Markscheide sehr entwickelt, und so- 

bald sie sich ausserhalb den Biindeln der iiusseren Bastschichte 

(Fig. 6. m. in.) befindel, geht sie, gleich der Markscheide bei 

Hugel’s Baumfarn, in das Rindenmark (b. b.) iiber. Die Verbin- 

dung der inneren Schichte der Markscheide geschichl bei den 

Farnen mit gelrennten Holzbundeln (Alsophi/a, Cyathea u. a. m.) 

an den Enden der Holzbundel, und iiussere und innere Schichte 

bilden daselbst nur cine einzige; bei Hug el’s Baumfarn aber 

trill sie nur da, wo die fill* die Blatlstiele bestimmten Gefiissbundel 

sicli von dem sonst vollig geschlossenen Holzkreise ablbsen, als 

kleine schmalc Streifchen (Taf, LI. Fig. 1. t. t.) in das Rinden¬ 

mark als Markstreifen iiber. 

In der Mitle des Holzkbrpers Oder Holzringes aller von mir 

unlersuchten Baumfarne liegen 

die Geliisse, und sind bei den Baumfarnen mit gelrennten 

Holzbiindeln (z. B. den Cyathcaceen, bei Alsophila nigra, Tafel 

XLVI1I. Fig. 4. f.) gewblmlich mit ihren beiden Enden nach aussen 

gekrummt, und bei Didymochlaena w-fdrinig. Bei Hu gel’s Baum¬ 

farn bildet der Gefiissbundel (Taf. LI. Fig. 1. 3. s. s.) einen vollig 

geschlossenen Ring, welcher nur iiusserst selten durch einicre 

Markstreifen durchbrochen wird, und gleich der inneren Bast¬ 

schichte ebenfalls achlzehn nach aussen tretende Maschen bildet, 

deren jede einer Blattnarbc in der Spirale am iiusseren Stamm- 

umfange entsprieht. 

Bei den vorwelllichen Farnstiimmcn babe ich bisher nur erne 

Gattung mit Spuren innerer Structur entdeckt, welche gleich den 

Cyatheaceen und Alsopliilen einen aus meliren Holzbundeln be- 

slehenden Holzcylinder besitzt. Ich nannte diese Gattung Zippea 

(s. Taf. XXVI.). Sie besitzt vier Holzbundel, deren Enden aber nach 

innen gekehrt und gleichsam halb eingerollt sind, wiilirend, wie 

ich oben bemerkte, alle Holzbundel der lebenden Baumfarne bei 

normaler Bildung nach aussen gerollt sind. Hire grossen Biindel 

(laf. XXVI. Fig. 2. c. Fig. 3. 5. b. b.) stchen sich gegeniiber, 

und an den beiden Seitenlliichen des Stammes, wo derselbe kerne 

Blatter treibt. Die kleinen Biindel (Fig. 2. d. Fig. 3. 5. c. c.) aber 

stchen zwischen, und cigentlich ausserhalb der, durch die grossen 

Biindel gebildeten Liicken, enispringen von den grossen Biindeln 

und laufen zu den Blattnarben, und stehen daher ebenso wie die 

letzteren sich gegeniiber und distich. 

Bei Protoptcris aber bildet der Gefassbiindel ebenso wie bei 

Mug el’s Baumfarn einen einzigen geschlossenen Biindel (Taf. 

XLIX. Fig. 4. 5. 6. g. g.), welcher nur bei dem Austritte in die 

Blattnarbc fur den Markcylinder der Blattrhachis geofihet w'ar, 

und bier in dem abgebildeten Exemplare durch Faulniss theilweise 

zerstdrt ist, und bei Protoptcris microrrhiza (Taf. L. Fig. 7. 8. 

b. b.) gut crhalten ist. 

Bei vielen lebenden, und bei den zwei von mir in Bezuo- 
o 

ihrer inneren Structur genauer gekannten Farnen der Vorwelt ist 

dieses Gefassbiindel mit einer zarthautigen, diinnen, gefiirbten, 

kleinzelligen, ihm eigenthumlichen Scheidenhaut uingeben, welche 

ich die Scheidenhaut der Gefiisse (Vagina propria vciso- 

runi) genannt habe, und durch dieselbe von beiden Schichten der 

Markscheide, oder wenn diese fehlen, von der Bastscheide ge- 

schieden. 

Bei Hugel’s Baumfarn (s. Taf. LI. Fig. 3. A. A. Fig. 4. 

A. A.) ist sie aus vier bis fttnf Reihen sehr zarter Zellen gebaut, 

welche Harz enthalten, und deren iiusserste Reihe grosser ist und 

kein Harz noch andere Substanzen umschliesst (Fig. 4. E. E.), 

und von welcher aus gleichsam die Markstrahlen (Fig. 3. 4. 5. 

B. B.) als verzweigte Zellreihen zwischen die Gefasse eindringen. 

Protoptcris microrrhha (Taf. L. Fig. 8.) besass keine Markstrahlen, 

aber dock eine aus dunkler gefiirbten Zellen bestehende Scheiden¬ 

haut der Gefasse (s. Fig. 8. e. e.); bei Protoptcris Cottai aber 

ist diese Scheidenhaut der Gefasse (Taf. XLIX. Fig. 7. a. a1.) trelF- 

licli crhalten. Sie besteht aus kleinen, rundlichen, gestreckfen 

Zellen, und ihre aussere Schichte (Fig. 7. a.) ist starker ent¬ 

wickelt als die innere (Fig. 7. a1.), zwischen den Gefiissen (g.) 

und dem Baste (c.) liegende. Auch sie berishren die grossen Zelien 

der Markstrahlen (Fig. 7. 8. y. y.), welche bei Protoptcris in glei- 

cher Yerzweigung und Form die Gefasse durchweben, wie ich es 

auf Taf. LI. Fig. 4. B. B. abgebildet habe, und wenn man die 

beiden comparativen Figuren der Taf. LI. Fig-. 4. mit Taf. XLIX. 

Fig. 7. vergleicht, so wird man wolil kaum mehr versucht sein, 

die Protopteriden fur Arten der Gattungen Lepidodcndron oder 

Sigillaria zu lialten. 

Die Gefasse aller mir bekannten Baumfarne der Jetztwelt 

sind Treppengefasse, und alle bei den bekannten Baumfarnen der 

Vorwelt im Holzkdrper aufgefundenen Gefasse sind es ebenfalls, 

und in beiden sind sie so gleichartig gelagert und gebaut, wie 

ein Blick auf Taf. XLIX. Fig. 7. 8. 9. und auf Taf. LI. Fig. 4. 5. 

geworfen, lehren wird. Bei Hugel’s Farnstamme sind einzelne 

Gefiissgruppen urn eine centrale Markstrahlen-Zelle (s. Taf. LI. 

Fig. 4. D.) sternformig gelagert, wodurch der Holzkorper ein gans 

eigenthumliches Aussehen erhalt. Bei demselben Farnstamme ha- 

ben die zu den Blattnarben laufenden Gefassbiindel eine ganz 

eigenthiimliche Gestalt, und ich will dieselben im Querschnitte 

des Farnstammes bier beschreiben, damit jede Irrung durch die¬ 

selben vermieden werde. Sie crhalten durch die sehr verliingerten 

Maschen (Fig. I. o.) des Holzringes je zwei seitliche Gefassbiindel 

(Fig. i. 3. y. y.) mit zwei ihnen parallelen Baststreifen (h. h.), 

welche innen liegen, und von der inneren Bastscheide (r. r.) 

stammen. Quer von ihrer aussern Oeffnung liegt der aussere, dazu 

gehorende Baststreifen (g. g.), vor welchem abermals vier bis 
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seclis kleine, flaclie Gefassbiindel (u. u.) liegen; zu beiden Seiten 

jeder Blattnarbe aber liegen zwei grbssere, vom Baste ringformig 

umschlossene Biindel (z. z.) nahe derRinde, iiber deren Ursprung 

und Verlauf ich an einein andern Orte sprechen werde. An der 

hintern Oeflnung der beiden grossen, seitlichen Gefassbiindel liegt 

gewohnlich ein kleines, punktfdrmiges Bundel (i. i.) der ausseren 

Bastscheide, von welchem sclion oben gesprochen wurde. Da ich 

gleiche, fur die Blattnarben bestimmte Biindel bei den mir zu Ge- 

Iwte stehenden Resten der Protopieris Cotlai nicht aufgefunden 

babe, so ist auch jede Vergleichung derselben unmoglich. 

Ich habe nun noch das 

Marksystem der Baumfarne zu vergleichen, und dieses 

ist in alien seinen wesentlichsten Theilen in den Stammen beider 

Vegetationsepochen sehr entwickelt. Bei den lebenden und den 

fossilen Baumfarnen dieser Stanunform bildet und erfiillt es stets 

den ganzen, vom Holzcylinder umschlossenen, inneren Raum, und 

bei den Cyatheaceen und Alsophilen geht es als starke , breite 

Streifen, welclie ich 

Markstreifen nannte (s. Taf. XLVUI. Fig. 4. e.1, in das 

Rindenmark iiber. Bei deni vollig gesclilossenen Holzcylinder an 

11 iigel's Banmfarn stelii es nur bei der Trennung der fiir die 

Bliitier bestiramten Holzbiindel durch sehr schmale Markstreifen 

mit den. Rindcnmarke in Verhindung, und hildet dann noch vom 

Baste vcillig umschlossene, fiir die Mine der Rhachis beslinnnte 

Markcylinder (Taf. LI. Fig. 1. o.). 

Das Centralmark der Baumfarne besteht aus einem lockern, 

grosszelligen Gewebe, dessen einzelne Zellen bei einigen Arten,? 

z. B. bei Alsophila armata (Taf. LI. Fig. 11.), Starkmehl enthal- 

ten, wahrend andere Arten, z. B. Hug el’s Farnstamm (Taf. LI. 

big. 7.), kern Starkmehl enthalten, und bloss aus saftfiihrenden 

Zellen bestehen. Bei den fossilen Arten enthalt das Zellgewebe 

des Stamminarkes der Protoptens microrrhiza ebenfalls kein Stark¬ 

mehl (s. Taf. L. Fig. 8. c.), wahrend die gut erhaltenen Partien 

des Stamminarkes der Protopieris Cotlai (s. Taf. XLIX. Fig. 10.) 

noch deutliche Conglomerate von Starkmehl in ihren Zellen zei- 

gen; bei andern Partien aber fand ich es zerstdrt, oder ich fand 

grosse, kugliche Korper im Langsschnitte des Markes in den ein- 

zelnen Zellen (s. Taf. L. Fig. 3. m.), vvelche ich fur Geltropfen halte. 

Bei vielen jetztlebenden Farnstammen sind im Marke und in 

den breiten Markstreifen viele Holzbundel zerstreut, und sie sind 

von gleichem Baue, wie die im Rindenmarke vorkommenden, nur 

Hug el’s Baumfarn besitzt keine solche Bundel im Marke. Wenn 

bei den lebenden Baumfarnen der untere Stammtheil fault, wah¬ 

rend der obere noch fortwachst, so treten zu diesen im Marke 

befindlichen Holzbundeln noch Wurzeln des oberen Stammlheiles 

liinzu und durchwaclisen das modernde Mark. Ganz denselben 

Vorgang sielit man an Protopieris Cotlai (Taf. XLIX. Fio-. 4. 5 

6. It.), und wahrscheinlich erfolgte er auf gleiche Weise. Uibrigens 

fand ich bei Protopieris Cotlai keine dem Marke angehorige Holz¬ 

bundel, und auch darin gleicht dieses denkwurdige Farnfragment 

abermals Hu gel’s Baumfarne, welcher auch keine Holzbundel im 

Marke besitzt. Bei Profopteris microrrhiza (s. Taf. L. Fig. 7. 8.) 

fand ich sowohl im Rinden-, wie im Centralmarke viele solche 

Holzbundel ganz analog denselben Biindeln im Marke der Also¬ 

phila nigra (Taf. XLVIII. Fig. 4.) u. v. a. 

Harzkrypten (s. Tal'. LI. Fig. 4. F.) besilzcn die Markgowobe 

fast allcr lebenden Baumfarne, aber bei den fossilen Arten habe 

ich sie noch nicht mit Beslimmtheit auffinden oder nachweison 
ltdnnen. 

Bei alien von nur bezeichneten Bildungen des Holzcylinders 

dieser Stanunform sielit man die denselben constituirendcn Holz¬ 

biindel einen einzigen, mcl.r oder minder vollkommenen Kreis 

bllden, und diese constante Bildung eines einzigen 

Kreis es charakterisirt und unterscheidet diese Form vollkommen 

von derjenigen Stammform, welclie ich einstweilcn die knolligo 

nennen werde, und die ich an den Angiopteridm, Panacea und 

Marratiiacden und in der Yorwelt an den Psaronien beschroiben 

werde. Ich habe noch lteinen Baumfarn der jetzweltlichen Vege¬ 

tation gesehen, an dem man zwei wirkliche und parallel# Holz- 

kreise nachweisen karin, aber am knolligcn Stamme wird man bei 

genauerer Betrachlung cine grosse Zalil von liolzkreisen findon, 

welclie denen der Angiopteridcn und Maraltiacden sowohl in Bezug 

der Stellung, als auch im histtflogischen Baue gleich sind. Ich werde 

hier den 

ebenso wie den baumformigen betrachlen, und als Typen dessel- 

ben die Stamme der lebenden Angiopteridm, Maralliacdcn, Da- 

naeen und Aneimiacden untersuchcn, um Anhaltspunkte fiir die 

Stamme der Psaronien zu erhallen. 

Die lebenden Farnstamme dieser Form sind von aussen mit 

grossen, spiralig gestellten Schuppen bedeckt. Die Stamme der 

Maraltiacden gleichen in vielen Beziehungen den Stiimmen junger 

Cycadden, nur sind ihre Schuppen saflreicher, abstehender und 

nicht so steif anliegend, sondern am Rande wellig oder gefallet, 

und diese Schuppen sind, wie man bei dm Danaeacden sehr deul- 

lich ei’sieht, nur Afterblaltchen, in deren Achseln sich die Blall- 

stide entwickeln (s. Taf. LI. Fig. 15. 16. 18.). Ganz junge StUmm- 

chenderMaraltiacden sind verkehrt kegelfdrmig, rundlich-dreieckig, 

und sie entwickeln an ihrem Gipfel anfanglich drei sich ahwecli- 

selnd umfassende Schuppen, und aller none Wachsllium der Schup¬ 

pen sowohl, als auch der Wedel erfolgt acrogen und centrisch. 

Die Basis des Slammclicns ist aber schuppenlos und glatt. 

Die Stamme der Angiopleridcn sind gross und von mchren 

Zollen Dicke. Sie sind ausserlich theilweise mit grossen, fast 

knolligcn Schuppen (Taf. XLV. Fig. 4. a. c.) bedeckt, welclie durch 

das Abwerfen der Blatter enlslehen, und oben cine flaclie, etwas 

vertieRe, rundliche, oft 1% ZoII breite Blattnarbe tragen, auf 

welcher viele rundliche und unrcgelmiissig gestellte GefassbQndel- 

narben sich befinden. Zwischcn diesen schuppenfdrmigen Resten 

der Blaltstiele entspringen viele federspuhlslarke, herabMngcndc, 

runde Advenliv - Wurzeln, gleich den Luflwurzeln der vorigen 
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Stammform; fiber auch grosse, kuchenfdrmige Stamme kommen 

hei den Angiopleriden vor. 

Der Stamm dor Danaea ist ganz analog gebaut; er besitzt 

ganz ahnliche Schuppen und Blaltnarben, welche sick in der Tiefe 

nahe der Stammoberflache oft abschnuren, und gleiclie Wurzeln. 

Dei unlerirdische Stamm der Aneimien ist kurz, und gleicht 

dem Stiimmchen von Allosorus crispns oder Asplenium septen- 

irionale vbllig. Seine Oberllache ist oit mil fast haarformigen Spreu- 

blattchen beselzt, oder nackt und mit zarten Wurzelhaaren be¬ 

deck!. Im Ouerschnille belrachtet ist das Rindenmark so wie das 

Slammmark lest, mit Amylum erfullt, ohne Lucken, und in der 

Mitle findet man bei Ancimodictyon Pliyllitidis (Taf. LVJII. Fig. i 1.) 

einen wirklichcn Holzcylinder, aus drei bis vier mondfdrmig ge- 

bogenen Gefitssbundeln bestehend, die sich oft zu zvvei verbinden. 

An der iiusseren Seite des Holzcylinders stehen die zu den Bait- 

tern Jaufenden Gefassbundel zerstreut, und zwischen ilmen die 

Wurzelbundel. Bei Anemia hirta (Taf. XLV. Fig. 9.) sind der 

Holzcylinder, die zu den Blattern und zu den Wurzeln laufenden 

Gefassbundel ganz so wie bei Ancimodichjon Phyllilidis (s. Taf. 

LV1II. Fig. 11.) gelagert, und dieser, den slammformigen Baum- 

farnen analoge Holzcylinder zeigt schon hinreichend, dass die 

Aneimien und Angiopleriden gar keine venvandten Glieder be- 

silzen. Auch babe ich in den Wurzeln der Schizeacden keinen 

sternfdrmigen, sondern einen ovalen oder halbmondfdnnigen Ge- 

fassbiindel gefunden, ungefiihr jenem der Rhachis der Blaltstiele 

gleicli. 

Herr Adolphe Broilgniart und der sel. Meyen haben 

uns zuerst mit der inneren Structur der Angiopleriden, Danaeen 

und Marattiac&en bekannfc gemacht, und namentlich Hr. Br on gniart 

hat trelTJiche Ouerschnille der Angiopleris evecta und zweier 

Dawaca-S tiimmehen gegeben, welclie ich behufs der hier zu ma- 

chendenVergleichungen nebst dem von Meyen gegebenen neuen 

Angiopleris - Stamm zu copiren so frei bin, und demselben die 

mikroskopische Analyse eines jungen Stammchens einer Danaea 

Selloioiana Presl und einer Marallia beifiige, deren ersteres ich 

der Gate des Herrn Prof. C. Presl verdanke. 

Wenn man die Stamme der Angiopleris-Arten (Taf. XLV. 

Fig. 4. 6.), der Danaeen (Taf. LI. Fig. 15.—23. Brong. Obs. sur 

la slruct. inti du Sigillaria elegans etc. Taf. XXXIII. Fig. 2. 3.) 

oder einer Marattia (Taf. LI. Fig. 12.) in Ouerschnitten betrach- 

tet, so fallt auch dem minder aufmerksamen Beobachter die eigen¬ 

thumliche Lage der Holzbundel auf. Man kann bald nielire, oder 

wirklich viele Holzkreise erkennen, welchen die einzelnen Bundel 

angehoren (Taf. LI. Fig. 17. 19. 20. e. f.), und man erinnert sich 

augenblicklich der Slellung derselben Organe bei den Psaronius- 

Arten. Diese Aehnlichkeit belder wild urn so grosser, wenn man 

die Wurzeldurclmitte der Angiopleriden (Taf. XLV. Fig. 5. 7. 9.) 

mit den Wurzeldurchsclmitten der Staarsteine vergleicht, und beide 

fast gleicli gebaut findet. 

Der Stamm der Angiopleriden, Danaeen und Maratliaceen 

besitzt eine zarte Haul (Taf. LI. Fig. 20. a. 23.) als fiusserste 

Decke seiner Rindensubslanz (Taf. LI. Fig. 20. a. c. Fig. 23.), 

und bei den Maratliaceen uberdeekt sie sowolil den Stamm, als 

auch die mit demselben continuirlichen Schuppen. Sie besteht an 

jungen Stammen (s. Taf. LI. Fig. 13. a.), aus zwei bis drei Schicli- 

ten brauner, etwas dickwandiger Zellen, welcbe unmittelbar dem 

Rindenmarke (b.) aufliegen. Das Rindenmark (b.) besteht aus 

grossen, sechsseitigen Zellen, welche langliche Amylumkdrnehen 

enthalten, und in einzelnen Zellen findet man ein braunrothes Harz- 

klumpchen (c.) abgelagert, und sieht zwischen dem Zelteewebe bin 

und wieder einzelne runde, grosse Gummigefasse (d.) liegen. Das 

Rindenmark, und das durch den gansen Stamm zerstreuie Mark, 

sind eine und dieselbe gleichgebaute Substanz, und ihr sind gleich- 

sam die einzelnen Holzbundel eingesenkt. 

Die Holzbundel (Fig. 12. g.) stehen in meliren unregel- 

miissigen Kreisen, sind langlich, und besitzen eine zarte braune 

Bastscheidenhaut (Fig. 13. e. e.), welche die eigenthumliche Scheide 

(Fig. 13. f. f,) umschliesst, und aus einer einfachen Zellschichie 

besteht. Die eigenthumliche Scheide (Fig. 13. f. f.) ist aus zarten 

Zellen geoildet, farblos und den Gefassen (g.) unmittelbar anliegend. 

Die Geftisse (Fig. 13. g. g. Fig. 14.), sind gewohnlich sechsseitig 

und Treppengefasse, und ich fand keine Markstrahlen zwischen 

denselben. 

Ebenso einfach wie der Stamm der Marattien sind die Stamme 

der Danaea nodosa Sm. (Taf. LI. Fig. 16. 17.) (s. Brongn. Obs. 

1. c. Taf. XXXIII. (9.) Fig. 2. 3.), der Danaea alata (Fig. 15.), 

Danaea Selloioiana (Tab. nostr. LI. Fig. 18—23.), und der Stamm 

der Angiopleris evecta (Taf. XLV. Fig. 4.) und einer neuen Art 

derselben Gattung (Taf. XLV. Fig. 6.), welche Pdeyen aus Luzon 

mitgebracht hat, gebaut. Auch hier sehen wir die Holzbundel fast 

regellos durch das ganze Stammmark (Fig. 4. d. Fig. 6.) zerstreut, 

und ihr anatomischer Bau gleicht dem der Marattien. Betrachten 

wir nun den Stamm der Angiopleriden in Bezug seiner Wurzel- 

bildung, so findet man, dass derselbe zahlreiche dicke, herablaufende 

Luftwurzeln (s. Meyen, Neueste Fortsch. der Anat. und Physiol, 

der Gewiichse. Harlem 1836. Taf. XL B. 3. und unsere Taf. XLV. 

Fig. 4. 6.) besitzt, welche im Qiierschnitte ein sternformiges 

Gefassbundel (s. Taf. XLV. Fig. 5. 7. 8.) zeigen. Dieses Gefass- 

biindel besteht aus Ireppengefassen, und besizt bei der einen Art 

acht, bei der andern neunzehn Strahlen (Fig. 8. g. g.), und errinert 

Jedermann an das ganz analog gebaute Gefassbundel der Wurzeln 

einiger Psaronius-Arten, wie ich weiter unten vergleichend nacli- 

weisen werde. 

Die Angiopleriden unterscheiden sich von den Baumfarn- 

stammen hinreichend durch die scheinbar unregelmassige Lagerung 

der Holzbundel, das Fehlen des eigentlichen Rindenbastes, und 

durch den Bau ihrer Wurzeln, und nahern sich dadurch unbedinot 

den Staarsteinen, unter denen ich jedoch einzelne Arten nach- 

weisen werde, deren Holzbundel weit regelmassiger gelagert sind. 

Betrachtet man nun die Gruppe der Maratliaceen in Bezim 

ihres Stammbaues, und vergleicht dieselben imt den Baumfarnen, 

so wil’d man die Maratliaceen durch die Eigenthumlichkeit ihres 



Stammbaues ebcnso als eigene Familie anerkennen, wie man sie 

m Beziehung ihres Fruchtbaues nnerkannt hat. Die Psaronicn 

schhessen sich dann unmittelbar an die Marattiaccen, und ich 

wage aus denselben keine eigenthumliche Familie zu bilden, wie 

es bereits andere Naturforscher gethan haben, da bis heute ’noch 

von lteinem Psaronius die Fruchtbildung bekannt ist, oder er- 

wiesen, dass diese Oder jene Fruchte wirklich einem Psaronius 
angehoren. 

Wenn man die fossilen Pflanzenreste, welche theils friiher 

Psaronius genannt vvorden sind, theils durch neuere Untersuchungen 

unhestnlten zu denselben gehoren, und deren merkprdigere 

deutsche Arten ich hier abzuhilden Gelegenheit habe, so wird man 

alsbald die grossen Analogien ihres Banes untereinander und zu 

den Maral/iaceen erkennen, sobald man nicht hlosse Wurzelcon- 

glomerate, sondern auch die zu demselben gehdrenden Stiimme 

betrachtet. Von der ausseren Form der Staarsteine hatte man jedoch 

trotz den Bemuhungen neuerer Forscher, keine Begriffe, man kannto 

nur Durchschnitte und selbst diese ziemlich unvolistiindig, indem 

man sehr haulig Wurzelcongiobate, ohne den Stamm, dem sie 

entsprungen, fmdet. Hierdurch warden sie auch bald zu Monokotylen, 

bald zu Lycopodiacien, oder zu Baumfarnen gemacht. Zu den Baum- 

farnen wurden auch die Caulopteris-kvlen gezogen, und Herr Haupt¬ 

mann von Gutbier war so gliicklich eine neue Caulopleris, welche 

er Caulopleris Freieslebeni nannte, mit deutlich erhaltenen Hoiz- 

biindeln im Innern des Slammes*) aufzufinden. 

Ich hatte schon im Jahre 1836 im Kohiensandsteine von 

Radmlz Caulopteriden mit innerer mikroskopischer Structur ent- 

deckt, und bald darauf land ich an demselben Orte einen deutiichen 

Staarstein im Kohiensandsteine (s. Taf. XXXI.), durch welchen die 

friiher gefundenen Caulopleris-Arten erklart wurden. Herr Haupt¬ 

mann von Gutbier hatte die Gate, die Caulopleris Freieslebeni 

"nr zur Untersuclmng vorzuleihen, aber leider fand ich keine 

mikroskopische Structur an derseiben, und konnte nur constatiren 

dass sie ebenfalls, wie die von mir gefundenen Caulopteriden, 

wahre Psaronii seien. An Psaronius (Caulopleris) carbonifer und 

puleher fand ich auch noch die Wurzeln, welche die Oberilache 

des Stamines bedecken, und an Psaronius arenaceus (Taf. XXVIII. 

Fig. 5.), und an der Caulopleris Freieslebeni waren die Insertions- 

narben der Blatter noch deutlich sichtbar. Aus diesen Beohaclitungen 

ging gleichzeitig der Schluss hervor, dass die Gattung Caulopleris 

der alleren Gattung Psaronius unterordnet werden musse, und dass 

Caulopleris primaem (Lindh et Hutton. Taf. 42.) und Caulopleris 

Phillipsii (1. c. Taf. 140.) wahrscheinlich Psaronii, oder eigenllich 

Rindenabdrucke derseiben, aber bis heute noch als solclie nicht 

erwiesen sind, und dass Sigillaria peltigera, macrodiscus und Cistii 

(Brongn. Hist. li. Taf. 138. 139. 140. Fig. 2,) ebenfalls wohl 

nur Rindenabdrucke von Farnstammen sein durflen. Aus dem Ver- 

gleiche der Querschnitte des Psaronius carbonifer (Taf. XXVIII 

') Uibcr einen fossilen Farnslamm, Caulopleris Freieslebeni, aus item Zwik- 

kauer Schwarzkohlengebirge. Zwickau 1842. 8. Taf. II. III. u. s w. 

Fig.i 3.) mit Srilamlnites musaefonnis Slernb. (s. Tnf.XLV. Fig. 3.) 

gi"g hervor, dass leztere ebenfalls ein Psaronius sei, und dal,el¬ 

and ,ch mid, auch veranhisst, eine gotreue Ahbildung hier zu o-ehen 

Wenn man „„„, nach alien diesen eiuzelnei, Beohachiungcn, 

den nussern Habitus der Staarsteine belrachtet, so sieht man als¬ 

bald, dass dieselbeu lunge, walzige oder rundliclio Stiimme waren 

an welchen ich keine Sohuppon beobacl,ten konnte, nnd dass ihro 

Blatter spiralig stand™, und iattnarben hinterlicssen, woiclic |cl,st 

wahrscheinlich viele GefSsshttndel besassen, siclierlich aber keine 

hufeisenfdrmigen, wie sie Protopleris besitzt. Dio Anssenniiche der 

Stiimme war nebst den Biatlnarhen noch liStifiger mit einem dichten 

Flechtwerke von Wurzeifasern hedeckt, deren Structur hoi don 

Psaronien aus dem Rotlien Todtenliegenden liingst hekannt war, 

die ich aber hier and, hei den im Koliionsimdsteino vorkoniBidcn 
Arten naclnveisen werde. 

Die Blattnarben iilinelten den Blattnarben der Gattung 

Zippea cTaf* XXVl Fi«- 20, welche mit der Gattung Diplolcgium 

(Taf. LIX. Fig. 3-7.) gleichsam den Uibergang zwisclien den 

Staarsteinen und Protopteriden vermittelt, und hier ist die iiussero 

Oder Rindenblattnarbe mit ihren zahlreichen Gefiissbtindeln von der 

decorticaten hdchst verschiedenartig gebaut, denn letzler besitzt 

wirklich fast hufeisenformige bandfbrmige Gefassbiindel vonun-' 

gefahr der folgenden Form: £3, derenEndstttcke nach innen ein- 

gerollt sind. Im Kohiensandsteine, und uberhnupt in alien kbrnigen 

Versteinerungsmitteln, sind die Wurzeln und die innere Structur 

sehr selten erhalten, offers jedoch die Rindenabdrucke, welche ich 

jedoch stets sehr degenerirt sail. Bei den vcrkieselten Arlen aber 

ist die Structur und die WurzelumhUllung des Slammes stets sehr 

gut erhalten, und nur wenige weiche Theile sind, durch der Vor- 

steinerung vorhergegangene oder gleichzeilige Maceration, zerstdrt 

Oder aufgelbst. Aber hier ist es hislier noch nicht mbglich ge- 

wesen, Slamme ohne WurzelumhUllung aufzufinden, und die Blult- 

narben oder die Aussenseite des Slammes zu beobachten] Dieso 

Beobachlung muss noch glucklicheren, oder in der Niihe solchcr 

verkieselte Psaronii fiihrenden Formationen wohnenden Beobachtern 

uberlassen bleiben, und ich begnuge mich hier von dem im Kohien¬ 

sandsteine aufgefundenen wal.ren Psaronius - Arlen auf die ver- 

kieselten zuruckzuschliessen. 

Warum ich die Gattung Zippea zu den Protopteriden zUhle, 

wurde schon fruher erortert, und welche GrUnde mich bewogen 

haben, Diplolcgium zu den PsaronUen zu stellen, wird bei Be- 

schreibung des Holzkorpers desselben klar werden. 

Die Blattnarben der Psaronien stehen, wie schon erwalmt 

wurde, in SpiraUinien urn den Stamm. Bei Psaronius arenaceus 

(faf. XXVIII. Fig. 5.) fand ich dieselben in vier Reihen sleliend, 

bei Psaronius carbonifer (Taf. XXVIII. Fig. 1-3.), Psaronius 

musaefonnis (Taf. XLV. Fig. 3.) und Psaronius speciosus (Taf. 

XLIV. Fig. 1.) scheinen sie distich oder quaternfir gestanden zu 

haben. Bei Psaronius infarclus Unger (Taf. XXXIV. Fig. 1.) kann 

man im Querschnille deutlich acht Paar Vorsprunge (g. g.; Ji. h.; 

i. i., k. k., 1. 1.; m. m.; n. n.; o. o.) der Rindensubstanz unter- 



sclieiden, welche zu ebenso viel d. i. acht Blaltnarben laufen. 

Caulopleris Phillipsii (Lindl. 1. c. Taf. 140.) und Cauloplcris pri- 

jnacva (I. c. Taf. 42.) zeigen ebcnfalls zahlreiche, geniiherte und 

im Quincunx geslellle Blaltnarben. 

Die griisste Zabl der Blaltnarben bcsitzt jedocli die Gatlung 

Diplotcgium. Eine Reihe Zahlungen gabcn 32/04 oder 42/s4 d* i. Va- 

Sie besitzt auch die denFarnen fremdartigste Blaltnarbe und dreier- 

lei, deutlieh zu sondernde und Irennbare Rindenschiehlen. Bei der 

Besclireibung dicser sonderbaren und dubiosen Galtung werde ich 

auf die Einzejlieiten zurUckkominen. 

Von den ncucn Organenschichten, welche ich am Staiiune der 

baumarligen Fame nachgewiesen babe, lassen sick nur wenige 

bei den Maraltiacden sowohl, als auch bei den Psaronieen, als 

wirklich zu sondernde annehmen. An den Psaronieen kann bei den 

uns bekannten Zustanden ihrer Erhaltung von einer Oberhaut ktfuun 

die Rede sein, und ebenso ist nur bei wenigen mir bekannlen 

Arlen die iiussere Markschichte der Rinde erkennbar erhalten. 

Deutlieh erhalten sail ioh dicse Markschichte an Psaronius inter¬ 

textus (Taf. XXXUI. Fig. 2. e. e. Fig. 4.), ihr Zellgewebe bestelit 

aus sechsseiligen Zellen, welche oft grdssere Liickenzellen um- 

schliessen. Bei Psaronius cyatheaeformis sind nur Spuren erhalten; 

jedocli bei Psaronius radiatus (Taf. XXXVII. Fig. 2. a. Fig. 6. f. f.) 

ist es sehr vollkommen erhalten, und sein Uibergang in die Paren- 

chymschcide der Wurzeln vollkommen deutlieh sichtbar. Ebenso 

ausgezeiehnet ist es an Psaronius elegans (Taf. XL11I. Fig. 6.) und 

bei Psaronius speciosus (Taf. XLIV. FigJ 2. a.) 

Die Rindenschich te der Psaronius-Arlen bestelit aus einer 

starken, derben, aus dickivandigen Zellen gebauten Bastschichte, 

die oft sehr gut erhalten ist. Bei Psaronius radnicensis ist sie 

bald sehr gut erhalten (Taf. XXXI. Fig. 4. c.) und ihre Zellen sind 

theilweive noch secliseckig, und ihre Wiinde deutlieh , oder sie sind 

minder gut erhalten und comprimirt (1. c. Fig. 2. c. c. Fig. 4. 1. 1.). 

Bei Psaronius helmintholiihus (Taf. XXXII. Fig. 2. a.) ist die Rinden- 

schichte fast eine Linie dick, und da ihre Zellen von gleicher Form 

und Griisse, wie die der ausseren Markschichte der Rinde sind, 

so scheinen sie in der Vergrosserung unmittelbar in sie iiber- 

zugehen. Bei Psaronius intertextus fand ich nur die Rinde aus- 

gezeichnet entwickelt und erhalten, und sie bestelit aus einer 

liniendicken diinkelgefiirbten Schichle (Taf. XXXIII. Fig. I. b. b. 

2. 5.), aus dickwandigen sechsseiligen Zellen, welche durcli Fiiulniss 

sicli abgelost und zugcrundet haben (Fig. 5.). Bei Psaronius in- 

farctus (Taf. XXXIV. Fig. 4. i.) bestelit die Rinde ebenfalls aus 

dickwandigen, aber comprimirtgn Zellen. Ausgezeiehnet erhalten 

land ich sie ferner bei Psaronius cyatheaeformis, radiatus, me- 

dullosus und elegans, und bei Psaronius cyatheaeformis ersielit man 

deutlieh, dass sie unmittelbar in die Bastscheide der Wurzeln sicli 

lortsezt, und dass die Bastschichte der Rinde und die Bastscheide 

der Wurzeln ein und dasselbe Organ sind, und die Form des Uiber- 

ganges dieser Schiehten ist ebenso, wie ich ihn oben bei den 

baumarligen Farnen beschrieben babe. Ich vermuthe ferner, dass 

diese pachytichen Zellen auch wirklich geschichtete Wiinde be- 

sitzen, nur wurde mir bei den Mangel tiichtiger Steinschleifer, und 

in meiner etwas armlichen Lage, die Untersuchung und Constatirung 

dieser Vermuthung unmdglich. 

Die Rinde der Psaronii bestelit daher aus zwei Schiehten: 

1. aus dem Rindenparenchyme und 

2. aus der Bastschichte der Rinde, und die erstere muss 

nothwendig an von Wurzeln entbldssten Stellen, eine Oberhaut aus 

ihrer iiussersten Lage bilden. 

Wcnn ich hier von Rindenmark spreche, so verstehe ich 

nur die ausserste Schichte des gleichartigen und gemeindschaft- 

lichen Stammmarkes, welches zwischen den aussersten Holzbiindeln 

und der Bastschichte der Rinde liegt, damn ter, ohne ein eigen- 

thiimliches Organ bezeichnen zu wollen, welches das Rindenmark 

der Baumfarne ebenfalls nicht ist. Ich werde daher hier gleich- 

zeitig von alien Markschichten des Psaronius - Stammes sprechen, 

da sie meinen Erfahrungen nach alle fast gleich gebaut sind, sie 

mdgen nun zwischen der Rinde und den einzelnen Holzbiindeln, 

oder zwischen letzteren liegen, und sie alle einfach als Stamm™ 

mark bezeichnen, und dieses sehen wir bei Psaronius radnicen¬ 

sis (Taf. XXXI. Fig. 2. 4. b. b.) aus einem gleichartigen Gewebe 

aus sechsseiligen, diinnwandigen Zellen gebildet. Bei Psaronius 

helmintholithus (Taf. XXXII. Fig. 2. f.), Ps. intertextus (Taf. 

XXX5II. Fig. 2, d. d.), Ps. medullosus (Taf. XXXIX. Fig. 2. e. e.) 

und bei Ps. cyatheaeformis (Taf. XXXV. XXXVI. Fig. i. f. 5. 

e. f.) ist es ebenso gebaut, und bei letzteren fmdet man noch 

einzelne Harzcrypten (Fig. 1. g.) tlieils erhalten, theils ausgefault 

(Fig. 5. f. f.). Bei Psaronius infarctus Unger (Taf. XXXIV.) ist 

das gesammte Stammark fast aufgeldst und die Zellen haben sich 

gesondert und stehen einzeln in der Versteinerungsmasse versenkt, 

und hier scheint die ausserste, zwischen der Rinde (1. c. Fig. 4. i.) 

und den Holzbiindeln gelegene Schichte (Fig. 2. a. Fig. 4. a.) 

grdssere Zellen, als die zwischen den einzelnen Holzbiindeln gegen 

die Mitte des Stammes zu liegende Schiehten (Fig. 2. d. e.) ge- 

habt zu haben. In den mittleren Schiehten fmdet man auch noch 

einzelne kleine Markpartien, welche >veniger zerstort und ver- 

andert sind, und deren Zellen noch regelmassig gelagert und sechs- 

eckig sind (s. Fig. 2. e.). Alle diese bisher aufgefiihrten Staar- 

steine haben ein dichtes, kleinzelliges und gleichartiges Stamm- 

mark ohne Liicken. Bei Psaronius speciosus und Ps. alsophiloi- 

des ist das Stammmark ein w'ahres Liickengewebe, gleich jenem, 

W'elches man ira Strunke und den Blattstielen der Parkeria fmdet, 

und ich glaube daher diese beiden und die anderen, in den Wur¬ 

zeln, Liickengewebe enthaltenden Arten, z. B. Psaronius dubius, 

giganteus, AsteroUthus, parkcriaeformis und Ps. macrorrhizus als 

im Wasser lebende Arten oder als Wasserpflanzen dieser Gattung 

bezeichnen zu diirfen. Dieses Liickengewebe ist in der Niihe der 

Bastschichte (Taf. XLIV. Fig. 2. b.) grosszellig und seine Liicken 

sind unregelmassig und durcli einfache Zellreihen (1. c. Fig. 2. c. 

d. e.) begrenzt, und die Zellen sowohl, als auch die Liicken wer- 

den gegen die Mitte des Stammes zu etwas kleiner. Einzelne 

Zellen dieser Wiinde enthalten auch Harzcrypten (Fig. 2. d. e.) 



und sind noch br&unlich gefiirbt, wahrend die andern anstossen- 

den hell und mirclisichtig sind. Bei Ps. alsophiloUle$ ist das Stamm- 

mark (1. c. Fig-. 6. in:) selir schlecht erhalten, aber ungeachtet 

der fast vdlligen Aufliisung kann man dessen Liicken noch dent— 

lich erkennen. I in Stainnunark der Psaronius- Arten babe ich leider 

kein Starkmehl erbalten gefunden, und daher ist der Vergleich 

mit dem Stanunmarke der Maratliaceen aucli nicht so evident, aber 

diese letzleren ahneln in Bezug des Zellbaues und der Harzcrypten 

doch ausserordentlich den Psaronien olme Liickengewebe. Eine 

merkwiirdige Erscheinung ist es jedoch, dass nach meinen aller- 

dings selir beschrankten Beobachtungen die Staarsteine mit derbem 

Stammmarke, aucli im Rindenmarke der Wurzeln derbes Zell— 

gewebe, und die mit Liickengewebe im Stamme auch in den Wur¬ 

zeln Liickengewebe zeigen, wodurch meiner Ansicht nacli die Iden- 

titiit und der Ursprung des Stammmarkes und des Rindenmarkes 

der Wurzeln unzweifelbar nacligewiesen und bestatigt wird. 

Wir kominen nun zur Betrachlung des Holzkorpcrs der Psar- 

ronii und zur Vergleichung desselben mit jenein der Maratlia- 

ceeti. Die einzelnen Holzbundel, welclie den Holzkorper bilden, 

liegen bei alien Psa/wiii/s-Arteii im Stammmarke zerstreut, oline 

cigentliche Holzkreise zu bilden, wie man sie bei den Protoplc- 

riden oder Cyatheaceen fmdet. Sie liegen jedoch bei einigen Arten 

inehr oder minder in einer gewissen Regelmiissigkeit, sobald man 

ihre gegenseitige Lage beriicksichtigt. Bei denjenigen Arten der 

Gattung Psaronius, welclie meiner Ansicht nach distiche Blatter 

batten, wie bei Psaronius simplex Unger (Cotta Dendrolilh. Taf. 

VI. Fig. 1. 2.), Ps. carbonifer (s. uns. Taf. XXVIII. Fig. 1.—4.) 

und bei Ps. musaeformis (Taf. XLV. Fig. 3.) sind die Holzbundel 

reitend, und als analoge Formen desselben Holzltiirpers kann man 

auch jene des Ps. speciostis (Taf. XLIV. Fig. 1.—4.) und des Di- 

plotegium Brownianum (Taf. LIX. Fig. 3.-7. d. d.) ansehen. Bei 

Ps. hehnintholithus (Taf. XXXII. Fig. 1.), Ps. Gutbieri (Taf. XLII.), 

Ps. cheninilziensis (Taf. XLIIL) sind die Holzbundel lang und sclion 

mehr unregelmiissig gestellt, und bei Ps. intertexlus (Taf. XXXIII.) 

und Ps. infarcius (Taf. XXXIV.) sind die Holzbundel gedriingt, 

selir ungleich lang und in wahrscheinlich unentrathselbare Kreise 

geordnet, und hierdurch sind sie fast analog geordnet den Holz- 

bundeln, welclie man im Querschnitte der Angiopleris evecta (Taf. 

XLV. Fig. 4.) oder A. anguslifolia Presl (Taf. XLV. Fig. 6.) und 

der Maraltia (Taf. LI. Fig. 12.) oder der Danaeen (Taf. LI. Fig. 

17. 19.) sieht. Die Bundel der fossilen und lebenden Arten der 

hier verglichenen Reilien sind ungleich lang, oft zwischen grosse, 

kleinere eingelagert, oder sie sind maschen- oder schlingenfdrmig 

gekriimmt, oder selbst verastet, und ihre Enden sind bald nach 

aussen, bald nach innen gekrumint. Die zu den Blaltern laufenden 

Holzbundel der Stamme mit distichen Blaltern, z. B. Ps. carbonifer 

(Taf. XXVIII. Fig. 2. 3.) und Ps. musaeformis (Taf. XLV. Fig. 

3. b.) sind mit ihren Randern nach innen gerollt, und bei Ps. 

helmintholithus sind die bereits in die Rhachis getretenen zwei 

Gefiissbundel bald mehr, bald weniger S-formig gekriimmt (s. Taf. 

XXXII. Fig. 1.), wahrend bei Ps. infarcius die zu den Blaltern 

laufenden Gefiissbundel eine unter einander und gegenseitig luichst 

verschiedene R(chtung haben, und sicli gewdhnlich zur Axe des 

Stammes radiiir stellen, wie man es auch bei den lebenden An- 

giopteridcn und Marattiacecn selion kann. Von eigentlich centra- 

len Organon kann bei den Psaronien ebenso wenig, wie bei den 

Marattiacecn die Rede sein, denn wcnn auch bei Psaronius car¬ 

bonifer und Ps. musaeformis (Taf. XLV. Fig. 3. a.) der -4-fOrmigo 

Gefiissbundel als der mittelste betrachtet werden muss, so liegt 

er doch nie im Centrum des Stammes, sondern er umfasst das- 

selbe, und er muss als aus zwei einzelnen Biindoln verschmolzon 

betrachtet werden, wie ich ihn denn oftcrs auch wirklich in zwei 

Bundel getrcnnt bei Ps. musaeformis und bei Diplotegium Brow¬ 

nianum gefunden babe. Diese lelztere Gattung besilzl den cin- 

fachsten Ilolzcylindcr, und bildet gleichsam den Uibergang von 

den Proloptcriden zu den Psaronien, obgleich sio ein sohr liete- 

rocHtisches Gebilde ist, und durch ihren Rindenbau gleichsam mit 

Bergera und Knorria verwandl erschoint. llir Ilolzcylindcr (Taf. 

LIX. Fig. 3. 4. d. Fig. 6. 7.) bostcht aus cincm centralen , sicli 

gabelig spaltenden Bundel, und diesein parallel aus zwei soil- 

lichen, etwas nach innen und aussen gebogenen Biindoln. Bei den 

moisten Resten der Psaronii sind die Holzbiindol leider durch die 

der Versteinerung vorhergegangene Maceration vorschoben oder 

verworfen, und daher ist ihre Slellung in solchen Fullon aucli 

vollig unentrathselbar, und gewdhnlich sind sie urn so mehr ver¬ 

worfen und zcrbrochen, je lunger die einzelnen Holzbiindol und 

je starker sie waren. 

Wie bei den Marattiacecn, so ist auch bei den Psaronidcn 

ein Holzbundel bei derselben Art wie jeder andcre desselben 

Stammes gebaut. Bei Maraltia zeigte ich, dass jeder Holzbiindel 

(Taf. LI. Fig. 13. g.) seine eigenlhiimliche Scheidcnhaut (f.) besilzl, 

welclie von aussen von der Bastscheide (e.) umgcben ist. Bei 

vielen gut erhaltenen Psaronien fmdet man die Scheidcnhaut der 

Holzbundel ebenfalls noch erhalten, sclten aber besilzl sie noch 

wirkliche Tcxlur, gewdhnlich slcllt sie eine dunkle, braune oder 

schwarze, die Holzbundel umhiillende, lexlurlose Subslanz dar. Bei 

Psaronius arcnacens (Taf. XXVIII. Fig. 8.) ist der Holzbiindel mil 

einer solchen braunen Haut umgcben, welclie noch bin und win¬ 

der einzelne Zcllen ihrer ehemaligcn Tcxlur zeigt; bei Psaronius 

pulcher sind nur Spuren desselben vorhanden, und nur bei selir 

gut erhaltenen Ilolzbiindeln (z. B. Taf. XXX. Fig. 2.) sieht man 

die Resle der braunen Scheidcnhaut deullich. An den Ilolzbundeln 

des Psaronius helmintholithus (Taf. XXXII. 2. c. e.) ist die Schei- 

denhaut dick und braunrolh, bei Ps. infarcius (Taf. XXXIV. Fig. 

2. 3. b. b.) ist sie schwarz, und besleht aus geslrecklen Zcllen, 

ebenso ist sic bei Ps. cyathcacformis (Taf. XXXVI. Fig. 2. b2.), 

wenn auch unvollstlindig vorhanden, doch aus dickwandigen Zcllen 

gebaut. Bei Ps. scolecolitkus (Taf. XXXVIII. Fig. 2. d.) und bei 

Ps. mcdullosus (Taf. XXXIX. Fig. 2. d. d.) ist sie dick, aber 

vollig undurchsichlig und aufgclost; ebenso hoi Ps. Gutbieri (Taf. 

XLII. Fig. 2.), wo sie ebenso, wie das sie urnlagernde Slamm- 

mark in einzelne Moderpunkte zerfallen ist. Bei Ps. chemnituensis 
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(Taf. XLIII. Fig. 3. I>. b.), Fs. speciosus (Taf. XLIV. Fig-. 3. f. f.) 

und Fs. alsophiloidcs (I. c. Fig. 6. o. o.) ist die Scheidenhaut 

diinn und zart, und Avenn sie Structun hat, sowolil durch diesc, 

wie auch durch ilire hraune Farhe von dem sie unigebenden 

Stammmarke vcrschieden. Bei Psaronius radnicensis, inlerlexlus, 

cyatheaeformis und Fs. radiatus schcint sie vollig zu mangeln, 

wenigstens habe ich keine Spur derselhen bei den von mir un- 

tersuchlen Exeinplaren gefunden. 

Der von der Scheide umschlossene Gefiissbiindel ist fast 

immer im Querschnilte bandartig, und seine beiden Elide sind 

sehr oft etwas verdickt oder keulig. Die ihn bildenden Gefasse 

sind rneistens sechsseitige Prismen, ihre Wiinde liegen nur an 

einander, ohne cigenllich verwachsen zu sein, wie bei den Farnen 

der Jelzhvclt, und sie sind alle Avahre Treppengefiisse. 

Ich habe bei keinem Slaarstcine noch punktirte oder andere 

Gefassforinen aufgefunden, und auch dadurch gleichen sie den 

Maralliac&cn der Jetztwelt. 

Markstrahlen besitzen die Psaronien ebenfalls nicht, und 

ich habe dieselben auch bei den Marattiacdm nicht gefunden; 

abcr bei Psaronius intertcxtus (Taf. XXXIII. Fig. 3.) findet man 

zvvischen den Gefiissen oft eigenlhiiinliche, grosse, leere Raume 

oder Liicken, die ich mir nicht erklfiren kann. 

Nachdem ich den Stamm der Psaronien betrachtet habe, 

will ich zur Beschreibung des Baues der Wurzeln iibergehen, 

ohne jedocli erst die Meinungen friiherer Forscher fiber die Deu- 

tung dieser Organe, z. B. als Gefiissbiindel der Rinde u. s. w. zu 

beriicksichtigen und zu widerlegen, indem ich schon vorfastzehn 

Jahren in den Skizzen zur Phytoloinie den Ursprung und die Be- 

dcutung der Wurzeln hinlanglich verdeullicht habe, und bier mich 

durchaus nicht mit Ansichten und Meinungen Anderer befassen, 

oder gar irre leilen lassen will. 

Die Wurzeln an den Sliimmcn der Psaronii will ich als 

Lultwurzeln betrachten, sobald man solchcs verlangt, oder als 

Erdwurzeln, und in letzlerem Falle wird man die von uns gefun- 

denen Stammfragmente als die Basis oder den wurzeltreibenden 

lhcil derselhen betrachten mfissen. Beide Ansichten sind fiir unsere 

anatomischcn Unlersuchungen hdchst gleichgiltig, da die fossilen 

und lebenden Fame in Bezug ihres Baues ,im unter- oder ober- 

irdischen Stainmtheile gleich gebaut sind, und ihre Luftwurzeln 

genau dieselbe Structur, wie ihre Irdwurzeln besitzen, und fast 

slots auch von gleicher Dicke und Lange sind, 

Die Stamme last aller mir bekannlen Psaronius - Arten sind 

mit einem dichten Gewebe von Wurzelfasern umgeben, oder wenn 

ilmen dieses letzlere fehlt, so findet man einzelne Reste der Wur¬ 

zeln, aus der Rinde tretend, an der ganzen Flache des Stanunes. 

Die einzelne Wurzel eines Psaronius ist, je nach Hirer Erlial- 

tung, aus sechs ivesentlichen Schichten zusammengesetzt, als: 

1. Aus der Epidermis oder der tiusseren Rindensubstanz, 2. der 

Basthaul der Rinde oder der inneren Rindensubstanz, 3. dem Rin- 

denmarke, 4. der Gefiissscheide, 5. dem Gefassmarke und 6. den 

Gehissen. Jedcs dieser Organe der Wurzel entspricht einem ana- 

logen Theile des Slammes, aus dem es gebildet und entsprungen 

ist, und mit dem es gleiche Textur besitzt. Als Typus einer Psa- 

ronius -Wurzel will ich die Wurzeln des Ps. Zeidleri (Taf. XL. 

Fig. 2.) betrachten, da sie unter alien von mir gesehenen Arten 

am vorziiglichsten erhalten sind. Im Qiierschnitte (1. c. Fig. 2.) 

betrachtet, sind diese Wurzeln mit einer iiusseren Zellschichte, 

der Epidermidalschichte, grosser, sechsseitiger Zellen (Fig. 

2. 4. a. a.) umgeben, deren ausserste Zellreihe (b. b.) etwas 

dickere Wiinde besitzt und kleinzelliger ist, und so gleichsam die 

Epidermis oder Oberhaut der Wurzel bildet. Sie geht durch 

die Verdickung der Wiinde der innersten Zellschichten allmahlig 

in die Basthaut (Fig. 2. 4. c. c.) iiber, und diese ist aus fast 

schwarzen, sechsseitigen, dickwandigen Zellen gebildet, und sie 

umschliesst das Rindenmark (Fig. 2. 3. d. d.) vollig; und dieses 

letztere besteht aus grossen, sechsseitigen, zarten Zellen, deren 

Wiinde weiss, diinn und durchsichtig sind. Die Zellen des Rinden- 

markes gehen nahe am Gefassbiindel durch Yerkleinerung und 

schichtvveise Lagerung, so Avie auch durch Verfiirbung in die G e- 

fiissscheide (Fig. 2. 3. e. e.) iiber, und diese umschliesst den 

centralen Gefassbiindel, Avelcher aus der Markscheide der 

Gefasse (Fig. 2. 3. f. f.) und aus vier oder mehren isolirten, 

sternformig gestellten Gefiissbiindeln (Fig. 2. 3. g. g.) besteht. 

Dieselbe Reihenfolge der Organe findet man stets, und Avenn 

manches Mai eines dieser Organe fehlt, so diirfte es dock Avohl 

nur durch Maceration oder Fiiulniss vor der Petrificinmg ver- 

loren gegangen sein, und seine Reste dfirften sich bei sehr auf- 

merksamer Betrachtung einer grosseren Zahl von Individuen auf- 

finden lassen. Aber bei alien Psaronius-Arten besteht das Rinden¬ 

mark nicht immer aus einem so gleichartigen Zellgewebe Avie bei 

unserer Normform, sondern viele Arten zeigen in demselben bald 

grbssere, bald kleinere Liicken, oder sind mit Avirklichem liicken- 

bildenden GeAvebe versehen, so z. B. Ps. dubius (Taf. XXX. Fig. 

5.—12.), Ps. speciosus (Taf. XLIV. Fig. 1.—4.), Ps. a/sophiloides 

(1. c. Fig. 5. — 10.), Ps. bohemicus (Taf. XLV. Fig. 1. 2.), Ps. 

(fixjanteus (Taf. XLI.), Ps. asterolithus (Taf. XLVII. Fig. 1. 2.) 

und Ps. parkeriaeformis (Taf. XLVII. Fig. 3.—6.). Den Uibergang 

von diesen zu den friiheren rnacht Ps. macrorrhhus (Taf. XLVII. 

Fig. 7. 8.), dessen Rindenmark (Fig. 8. b.) vereinzelte grosse, 

liickenbildende Raume (c.) enlhalt. 

Bei vielen Psaronius -Arten ist die Gefiissscheide nicht so 

stark entivickelt Avie bei Ps. Zeidleri; bei einigen ist sie eine 

diinne, dunkler geffirbte Mgmbran (Taf. XLIII. Fig. 7. o.), Avelche 

aus einer einzelnen Zelllage besteht; bei noch anderen Arten ist 

sie sehr verdickt und braun, und scheint aus ZAvei Lagen zu be- 

stehen (z. B. Taf. XXXII. Fig. 3. k.) , leider aber zeigen meine 

Exemplare keine deutliche Structur. Bei noch anderen scheint sie 

AA'irklich gefehlt zu haben, z. B. bei Ps. asterolithus und Ps. par- 

keriaeformis (Taf. XLVII. Fig. 2. 4.), oder so zart geAvesen zu 

sein, dass sie bei der Maceration vOllig aufgelost Avurde und 

verschAvand. 

Im Rindenmarke findet man bei einigen Arten in der Nahe 
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der Gefassscheide einzelne, dunkler gefiirbte oder lichtere, dick- 

wandige Zellen oder Rdhren (Ductus) (s. Taf. XXX. Fig. 9. e. 

Taf. XXXIII. Fig. 6. h.), welche selir oft vereinzelt an den Ecken 

des von der Gefassscheide gebildeten Sternes stehen, und deren 

Zvveck ich nicht kenne, die aber die einzelnen Arten trefflich 

charakterisiren. 

Bei Psaronius Cottai (Taf. XLI.) fmdet man iihnliche Rdhren- 

bildende Zellen, aber an die innere Fliiche der Basthaut der Rinde 

gestellt und ihr gleichsam genahert. Hier sind sie gross, rundlich, 

eifdrmig oder sechsseitig (Taf. XLI. Fig. 2. 3. c. c.), dickvvandig 

und schwarz, und mit unbewaffnetem Auge sichtbar. Sie sind oft 

kohl, oder mit einer braunrothen Masse erfullt, und einzelne der- 

selben enthalten sehr oft funf bis seclis zerstreut stehende kleinere 

Zellen (Fig. 3.). Ich kenne die Bedeutung dieser Organe ebenfalls 

nicht, und ich sah sie bisher in den Wurzeln unserer lebenden 

Baumfarne nicht; leider konnte ich keine Wurzeln der Angiopteridcn 

untersuchen, und meine gegebenen Abbildungen sind nur Copien 

der sehr unvollstiindigen Zeichnungen von Prof. Meyen. 

Audi im Zellgewehe der Epidennidalschichten habe ich Spuren 

von liickenbildendem Gewebe bei Psaronius radnicensis (Taf. XXXI. 

Fig. 3. k.) aufgefunden, leider war aber bei dieser in Sandstein 

gefundenen Art die Textur der Ubrigen Gewebe zerstort. Das 

gleichzeitige Auftreten des Luckengewebes im Stamme und in den 

Wurzeln bei Psaronis speciosus und Psaronius alsophiloides (Taf. 

XLIV.) diirfte zu dem Schlusse berechtigen, dass alle Psaronii, 

welche in der Wurzel ein luckenbildendes Rindenmark besitzen, 

auch ein luckenbildendes Stammmark haben, und so umgekehrt, da 

das Rindenmark der Wurzeln aus dem Marke des Stammes, welchem 

die Wurzel angehort, entspringt, und meinen Erfahrungen gemiiss 

diese Organe stets dieselbe Structur besitzen. Die Gefiisse der 

Wurzeln sind bei den von mir untersuchten Staarsteinen in vier 

bis sechs sternformig gestellte Biindel vereinigt (s.Taf. XLV1L d. d.), 

und von dieser Stellung und ihrem fleckigen Querschnilte erhielten 

sie den deutschen und englischen Namen: Sternsteine, Slarry- 

stones. Bei wenigen Arten nur sind sie in einem einzigen Biindel 

verschmolzen, welches dann aber noch immer Spuren dieser stem- 

fdrmigen Gefassbundelstellung zeigt. Sehr oft stehen die einzelnen 

Theile oder Biindel frei, ofters noch sind sie am Grunde oder in 

der Mitte unregelmlissig verschmolzen, und bilden dann verschieden 

lange und starke Radien, und diese Stellung erinnert sehr an die 

ganz ahnliche, man konnte sagen gleiche Stellung und den Bau 

des Wurzelbiindels bei der vom sel. Meyen aus Luzon gebrachten 

Angiopteris (s. Taf. XLV. Fig. 7. 8.). Die einzelnen Gefiisse des 

ganzen oder der einzelnen Biindel sind sehr ungleich gross, und 

bei vielen Arten fmdet man an der Spitze der Radien zwei bis 

sechs sehr kleine Gefiisse stehen, oft verschoben oder seitlich auf- 

gesetzt, und man sieht dieselben sehr gut bei Psaronius boliemicus 

(Taf. XLV. Fig. 2. g. g.) und sehr vielen anderen Arten, und 

eben solclie kleine, ganz ahnlich gelagerte Gefiisse (Taf. XLV. Fig. 

8. g.) fmdet man auch an den Spitzen der Radien des Gefass- 

biindels bei der von Meyen mitgebrachtcn Angiopteris. 

Alle Gefiisse der Psaronicn sind Treppengeftisse, und ich habe 

die Gefiisse der Wurzeln genau so wio jene des Stammes gebnut 
gefunden. 

Nnchdem ich nun hier den Bau der Psaronicn betrachtet, und 

ihn so genau, als es fUr meine HUlfsmittcl moglich war, mit jenem 

der Maratliaceen, nainentlich mit Angiopteris und Maratlia ver- 

glichen habe, und die Aehnlichkeiton beider sowohl im Stamme, 

als auch im Wurzelbaue gezeigt habe: so brauche ich wohl kaum 

mehr zu erinnern, dass ich nnch solchen Analogion, wie die hier 

nachgewiesenen, die Gattung Psaronius nur als Glied dor Ma- 

vattiaceen betrachten kann, und dass ich sie neben Angiopteris 

Hoflm. als ihre niichste und natUrlichste Verwandte stollon werde. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Gruppen werde ich auch an- 

dere Analogien nachzuweisen trachten; hier aber will ich zu dem 

Baue der bisher von mir gefundenen und untersuchten Blattstiol- 

reste der vonveltlichen Fame iibergehen, urn so mehr, da die 

aus Blattstielen und Wurzeln bestehenden Resle, welche ich 

Tcmpskya genannt habe, im Habitus mit den Psaronicn ver- 

wandt sind. 

Die Blattstiele der jctztlebenden Fame stehen bei denjenigen 

Arten, welche sehr kurze Rhizome bilden, an ihrem untern Ende 

zwischen den Wurzeln, und sehr haufig gelingen Querschnilte des 

ganzen, frilher sorgfallig geleimten Wurzolstockes so, dass man 

Wurzeln und Rhachis in horizontalen Durchschnitten erhfilt, genau 

ahnlich den Durchschnitten der Tempskya (Taf. LVIIL Fig. 1. (}. 

9. Taf. LIX. Fig. 1.). Dieser Analogic, und des Baues der Rhachis- 

durchsclmitte (Taf. LVIIL Fig. 2. 3. 4.) und der Wurzeln (1. c. 

Fig. 5. 8. 10. g. h.) wegen, halte ich diese Petrefacta ebenfalls 

fur Rhizome oder Wurzelstdcke, oberhalb des Stammes geschnit- 

ten. Die anderen von mir auf Taf. LII.—LVI. abgebildetcn Frag- 

mente erkennt man auf den ersten Anblick fur Farnkrautstiole, 

und bei der guten Erhallung diirfte Uber dieselben wohl kaum 

ein Zweifel mehr obwalten. Jedoch werde ich nie versuchen, die 

einzelnen Resle in die Familien, Gruppen und Gatlungcn unserer 

lebenden Fame einzureihen, da ich zu genau weiss, wie misslich 

solclie Einreihungen iiberhaupt sind, und wie wenig wir unscre 

jetztweltlichen Fame in Bezug des Baues ihrer Blattstiele kennen. 

Eine umfassende Arbeit aber die GefUssbUndelslcllurig der ge- 

sammten bekannten Arten unserer Farnkrituter wiire die erste Be- 

dingniss fur solclie Verglcichungen; sie bleibt aber far einen so 

mitlellosen Naturforscher, wie es der Schrciber dieser Zeilen ist, 

leider ein frommer, unerreichbarer Wunschl — Untersucht man 

jedoch die Blattstiele der Fame aberhaupt in Bezug ihres anato- 

mischen Baues, so findel man im Querschnilte, z. B. an den Slen- 

geln von Anemidiclyum Phyllitidis (s. Taf. LVII. Fig. 17. 18. Taf. 

LVIII. Fig. 12.—15.): 

1. Die den Stiel umgebendc Oberhaut, und unter derselhen 

2. die Bastschichle der Rinde, welche gewohnlich hart ist, 

und aus dickwandigen Zellen beslcht. Sie umschliesst 

3. das Markgewebc, welches gewohnlich aus locherein, gross- 

zelligem Gewebe besteht, und mit dem Rindenrnarke des Stammes 

10 
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selir ofl von gleicliem Baue und Ursprunge isl. In seiner Mitte 

liegt 

4. das Gefassbiindel, welches aus 

a) der Baslseheide und aus 

b) den Gefassen besteht, welche lelzlere ofl eine eigene dfinn- 

hiiulige, gefarble 

c) Markscheide besitzen. 

Das Gefassbiindel isl mil den Holzbiindeln des Stammes 

slots von gleicliem Baue, und es isl oft doppelt oder besteht aus 

einer gewissen Zalil vereinzelter Blindel, welche in einer fur jede 

Species eigenen Slellung slehcn. Die Forinen der Gefiissbundel 

sind sehr verschieden, und bei unseren lebenden Farnkriiutern 

sind sio gewohnlich lialbmond- oder hufeisenfdrinig, Oder stehen 

in solche Linien geordnet, und die Oclfnung ist gewohnlich nacli 

der Innenseile der Rhachis gerichtet. Bei den vorweltlichen Far- 

nen habe ich aber solche Gefiissbundel nach riickwiirts gerollt 

gefunden (s. Taf. LVI. Fig. 2.). 

Die baumarligen Fame besitzen oft parallel liegende Gefliss- 

bfindel, z. B. Trichopleris excclsa (Taf. LVII. Fig. 15. 16.), und 

in der Vorwelt fend ich cine analoge Form an den Gefassbundeln 

von Diplophacelus arborcus (s. Taf. LV.), und hufeisen- und 

mondformige Gefiissbundel fand ich bei Sclcnopteris. Die Rhachis 

der von mir enldecklen vorweltlichen Farnreste besteht im Quer- 

schnitte belrachtet aus denselben anatomischen Schichten, und die 

Gewebe wie die Gefiisse zeigen gegenseilig viele Analogien. In 

der Vorwelt entdeckle ich jedoch unlaugbare Rhachisfragmente, 

welche porose Gefiisse enthalten, wfihrend die Gefiisse der Rha¬ 

chis der mir bekannlen lebenden Fame Treppengefasse besitzen. 

Wenn man die Durehschnitte der Blattsliele in den Tcmpskya- 

Arten (Taf. LVI1I. Fig. 2.—4.) betrachtet, so findet man nament- 

lich bei Tempskya pulchra, dass die Blaltstiele zweierlei Stellun- 

gen und Zahlen der Gefiissbundel enthalten, und im Vergleiche 

mit den anderen Arten dieser Gatlung findet man, dass die Norm- 

form wohl diejenige sein muss, welche einen grossen (1. c. Fig. 

3. c.) und zwei kleine Gefiissbundel (e. f.) cnthalt. In einigen 

andern Durchschnitten (Fig. 4.) findet man jedoch zwei grosse 

Gefiissbundel (g. h.) und zwei Paar kleine (i. i. i. i.), in nocli 

andern (Fig. 2.) einen grossen und ffinf kleine. Urn nun zu linden, 

ob diese letzteren Stamm- oder Rlmchis-Durchschnitte sind, habe 

ich viele Fame untersucht, und gefunden, dass die Gefiissbundel 

aller Farnstiimme kreisformig gelagert stehen (s. Taf. LVII. Fig. 

11. von Aneimidictyon PhyllUidis), und die von mir „Rhizomu 

genannten Stammformen besitzen nur ein Holzbundel. Ich habe 

daher geschlossen, dass diese Durehschnitte wirklich Blaltstielen 

angehfiren, aber dass diese letzteren wahrscheinlich gablig oder 

dreitheilig waren, und meine abnorm erscheinenden Quersclmitte 

wahrscheinlich in die Niihe der Gabeltheilung des Blallstieles ge- 

fallen sind. Zur Verificirung dieser Vermuthung untersuchte ich 

die Blaltstiele von Ancimidictyum PhyllUidis (Taf. LVIII. Fig. 11. 

bis 15.) und des Chcilanthes Diksonii. Horlul. (Taf. LVIII. Fig. 

16.-22.), und fand, dass diese dreitheiligen Farnstiele nahe an 

der Theilung ihrer Gefassbiindel sicli nach bestimmten Normen 

theilen, und ganz analoge Formen im Querschnilte, wie die Temp- 

skyeu zeigen. Der normale, aus drei Biindeln bestehende Holz- 

cylinder des Sliimmchens (Fig. 11.) von Aneimidictyum PhyllUidis 

gibt an die zu drittstehenden und entwickelnden Blaltstiele ein halb- 

inondfdrmiges Gefassbiindel ab, welches in gleicher Form (Fig. 12.) 

durch den Blaltstiel liiuft, und erst nahe der Spaltung des letztern 

in den eigenllichen Blatlstiel, und die Stiele der durch Abortus gleich- 

sam blaltlosen beiden Fruchtwedel, tlieilt sicli das Gefassbiindel in 

drei, indem es an jeder Seite ein kleines Biindel von sich ab- 

ldsl (Fig. 13.). Nocli niilier der Theilung gibt es nocli zwei kleine 

Biindel ab (Fig. 14.), welche nun durch grdssere Markschichten 

getrennt werden, und in der Theilung selbst findet man einen 

Haupl- und vier seitliche Biindel (Fig. 15.). 

Bei Cheilantlies Diksonii (Fig. 16.—21.) geschieht die Thei¬ 

lung in ganz gleicher Form durch seitliche Einschniirung und 

Abliisung eines ringformigen Bundels an jeder Seite (Fig. 17.) 

von deni urspriinglich hufeisenfdrmigen Biindel. Mehr gegen die 

Theilung zu sind beiderseits sclion diese ringformigen Biindel 

(Fig. 18.) abgelost, und sie treten immer mehr nach aussen und 

vorn, und gleichzeitig losen sich nun von den beiden Enden zwei 

kleine halbmondfdrmige Biindel (Fig. 19.) ab, welche jedoch so- 

wolil in den Gefass-, als auch in den Bastschichten von den 

ringformigen Biindeln nocli deutlich getrennt sind. Nocli naher an 

der Theilung werden die seitlichen, friiher ringformigen Gefass- 

biindel dreieckig, und ilire Bastscheide verschmilzt alhnalig mit 

der Bastscheide der halbmondfbrmigen Biindel (Fig. 20.), und hier 

kann man sclion das baldige Verschmelzen beider ahnen, und urn 

ein Geringes niilier, in der nocli nicht vollendeten Theilung der 

Rhachis (Fig. 21.), sieht man sclion an einer Seite, oder an der 

einen seitlichen neuenstandenen Rhachis, die beiden Biindel vollig 

verschmolzen, ein hufeisenformiges Biindel bildend, welches dem 

der Hauptrhachis vollkommen gleicht, und da, wo die seitlichen 

Rhachis von der Hauptrhachis getrennt sind (Fig. 22.), sind auch 

ilire Biindel dem Biindel der Hauptrhachis gleich, nur ist ilire 

respective Lage vermoge ihres Ursprunges aus der Hauptrhachis 

eine andere. Ich glaube, dass einer ahnlichen Theilung der Rha¬ 

chis die Vermehrung der Gefiissbundel hei Tempskya pulchra 

(Fig. 4.) iliren Ursprung verdanken, und dass man bald an besser 

conservirten und zahlreicheren Exemplaren der seltenen Arten 

dieser Galtung, die Theilung dieser Biindel in einer einzelnen 

Rhachis verfolgen wird. 

Nachdem ich hier die nothigsten Bemerkungen liber den 

Bau derjenigen Organe der Fame gegeben habe, welche zur Er- 

klarung der hier zu beschreibenden Arten dienen, will ich auch 

nocli einige Worte fiber die Friichte der Schizeac6en und Glei- 

chcniacten folgen lassen. 

Meiner Ansicht nach ist der fruchttragende Schaft der 

Schizeaceen ein verkfimmerter Wedel, an dessen Fiedernerven 

sich nur der Endlappen als Blattfragment entwickelt hat, wiilirend 

die seitliche Blaltsubstanz fiir die Bildung der Friichte verwendet 
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wird. Diese Ansicht wird durch die liier abgebildete Senflenbergia 

elegans (Taf. LVIL Fig. 1. — 3.) bestatigt, und bier entwickeln 

sich die Endlappen vollkonimen. Die Friichte oder Kapseln der 

Aneimieen, z. B. Aneimidictyon Pkyllitidis (Taf. LVII. Fig. 9. 10. 

11.), besitzen einen einfachen, aus einer einzigen Zellreihe be- 

stehenden terminalen Ring, wahrend derselbe bei Senftenbergia 

(I- c. Fig. 2.-5.) aus vier bis fiinf liber einander gesetzten Zell— 

reihen gebildet ist. Bei Chorionopteris (Taf. LIV. Fig. 10.— 15.) 

entdeckte ich in der gemeinschaftliehen Fruchtliiille (g. g.) vier 

eiformige Kapseln mil Sporen gefiillt (k. k.) und von Resten eines 

feinen Zellgevvebes umgeben (h.). Es ist wohl das erste vorweltliche 

Farnkraut, von welchem wir Sporen kennen, und diese letzteren sind 

rundlich-dreieckig (Fig. 16.), und zeigen nochSpuren ihres spha- 

risch-tetraedrischen Baues und ein deutliches, braungefiirbtes Epi- 

sporium. Hire Conservation ist wohl nur durch den ausserordent- 

lich feinkdrnigen Spharosiderit bewirkt. Leider konnte ich Sco- 

lecopteris. Zenker, nichfc untersuchen, und Zenker selbst scheint 

keine Sporen aufgefunden zu haben. An Haiolea pulcherrima (Taf. 

LVII. Fig. 7. 8.) habe ich auch noch Spuren der Friichte ent- 

deckt; sie stehen zu vier bis sechs um ein kurzes Saulchen oder 

Bolster gereihet, wie bei Gleichenia (Taf. LVIL Fig. 12. 13.), aber 

sie sind mit Thon ausgefiillt, verkohlt und quer durchgebrochen. 

Bei Anachoropteris pulchra (Taf. LVI. Fig. 2. e.) fand ich noch 

Spuren der Haare, welche die Aussenseite der Rhachis bedeckten. 

Ich habe die Originale, insofern sie mir gehoren, sorgfiiltig auf- 

gehoben, um solche jedem mich besuchenden Naturforscher zu 

zeigen. Alle im Kohlensandsteine oder im Spharosiderite entdeckte, 

und noch mikroskopische Structur zeigende Reste, sind (lurch In¬ 

filtration der ausserordentlich feinkdrnigen Versteinerungsmasse 

erhalten, und nur einzelne Schichten des Kohlcnsandsteines von 

Radnitz, w'elche ein sehr feines Korn besitzen, enthalten gut con- 

servirte Reste, wahrend die Schichten mit grobem Korne nur Ab- 

driicke ohne Structur enthalten. Die Gettisse und Zellen sind so- 

wohl iin Spharosiderite, als auch im Kohlensandsteine verkohlt 

oder wenigstens gebrfiunt; dock habe ich Exemplare, wo die 

Zellwande der Bastzellen fast noch dieselbe braune Farbe be¬ 

sitzen, welche sie gewbhnlich in lebenden Farnkrautern zeigen. 

Im Kohlenschiefer habe ich bisher noch keine Pflanzenresle mit 

Structur auffmden konnen, Fame mit Friichten und erhaltener 

Oberhaut ausgenommen. 

Die Stiimme der von mir untersuchten fossilen Baumfarne 

zerfallen in zwei Gruppen, deren erste ich Prolopterideae genannt 

habe, und welche einen einfachen Holzcylinder besitzen, und so- 

wohl dadurch, als auch (lurch ihren anderweitigen Ban grosse 

Analogien mit den Cyatheacdcn der Jetztwelt zeigen. Dio zvveite 

Gruppe umfasst Farnstamme mit mehreri unregelmassig gehauflcn 

Holzkreisen, und nach der an Artenzahl vorwaltenden Gatlung 

nannte sie Herr Unger Psaronieen. Ich jedoch glaube sie von 

den jetztweltlichen Marattiacden als eigene Familie nicht trennen 

zu diirfen, da ich im Stammbaue gar keine zu soldier Trennung 

berechtigenden Unterschiede auffinden konnte. Ich werde nun die 

hier abgebildeten Fame tiberhaupt systematisch beschreiben, und 

am Schlusse dieses Werkes die Temperatur des Erdballes wfili- 

rend der Bildung der Kohlengruppe kritisch untersuchen. 

IX. 

PROTOPTERIDEAE. Corda. 

Filices arboreae Auct. Sigillariae sp. Brongn. Lepidodendri 

spec. Slernb. Caulopteris. Auct. 

Filices arboreae; caudice cylindrico erecto, tereti exlus hinc 

inde radiculis adoentims obsito, vel toto involulo; cicalricibus 

foliorum spiraliter posit is, saepe quaternariis vel distichis, pul- 

vinulis suffultis medio rudimentis fasciculorum ornalis. Cortex 

crassa, medullosa. Cylindrus lignosus clausus simplex annuli- 

formis. Liber lignosus durus. Stratum vasorum ligni saepius radiis 

medullaribus percursum, tenue. Vasa scalariformia. Medulla cen¬ 

tralis arnpla. 

Diese Familie umfasst eine Reihe baumartiger Farnstamme der 

Vorwelt, welche sich durch iiusseren und inneren Bau als solche 

vollkonimen darstellen. Sie umfasst acht Gattungen, welche gleichsam 

die Cyathcaceen der Jetztwelt in ihrer Vegetationsepoche repra- 

sentiren, und sie namentlich sind es, welche durch ilire allgemeine 

Verbreitung und die trelfliche Erhaltung einzelner ihrer Arten die 

genaue Kunde der Structur, der Wachthumsverhallnisse und deren 

Ruckschliisse auf die klimatischen Verhaltnisse der Vorwelt, vviihrend 

der Zeitepochen, wo diese begraben, und die sie umschliessenden 

Schichten abgelagert w'orden sind, bedingen und rechlfertigen. 

Um einen besseren Uiberblick iiber die ganze Familie zu erhalten, 

werde ich hier die sie constituirenden Gattungen einer elwas ge- 

naueren Untersuchung wiirdigen, als dieses bis jetzt geschehen ist, 

und zu diesem Zwecke eine genauere Charakteristik der Gattungen 

geben, und dann erst die von mir abgebildeten Arten ausfuhrlich 

beschreiben. Die Gattungen, welche ich in dieser Familie vereinige, 

zerfallen nach ihrer Erhaltung in zwei Gruppen, deren ersterc noch 

gut erhaltene Blatlnarben, und sehr oil innere Slructurverhallnisse 

zeigt, wahrend die zw'eite Gruppe durch ilire schlechterhalleneu 

Reste, minder posiliv wie die friihern behandelt werden knnn. Ich 

gelie nun zur Aufzahlung der Gattungen iiber: 

10* 



I. ZIPPEA. Corda. 

Caudex arboreus teres, radiculis adventivis hinc inde oh- 

situs. Cortex crassa, extus pulvinulis foliorum disticliis obsita. 

Pulvinuli subtnangulares; cicatrice basilari triangulari supra ro- 

tundata et fasciculis vasorum irregulariter agglomeratis plena, 

disco supero sagiltaeformi tenuitcr striato. Cylindrus lignosus 

simplex e lemniscis quatuor, subinvolutis, parim oppositis, majoribus 

mitioribusve, composilus. Liber spurius. Vasa ampla scalariformia. 

Medulla ampla. 

Z. disticha. Corda vid. Tab. XXVI. 

II. FROTOPTERIS. Sternberg;. Flor. der Vonv. II. p. 169. 

Caudex arboreus, extus nudus vel radiculis adventivis in- 

volutus. Cortex pulvinulis foliorum quaternariis spiraliter positis 

oblongis omata; cicatricibus foliorum medio depresses, fasciculo 

vasorum centrali simplici hippocrepico continuo decoratis, et infra 

fasciculis rotundis minutis disjunctis 6 vel 8, et supra fasciculis 

aequalibus laleralibus vel nullis circumdatis. Radiculae adventivae 

per totam superjiciem distributa. Cortex medullosa. Cylindrus li¬ 

gnosus clausus octangularis, angulis rotundatis. Liber extemus 

in fasciculis ansaeformibus disjunctis distnhutus, intemus con- 

tinuus ligno adnatus. Vagina vasorum tenuis. Lignum tenue, radiis 

medullaribus tenuibus vel nullis percursum; vasis amplis sex- 

angularibus scalaraeformibus. Medulla centralis ampla, paren- 

chymatosa. 

1. Pr. Slernbergi. Corda v. Tab. XLVIII. Fig. 1. 

2. Pr. Singen. Corda 1. c. Tab. XLVIII. Fig. 2. 

3. Pr. Cotlai. Corda \. c. Taf. XLIX. 

4. Pr. microrrhiza. Corda 1. c. Taf. L. Fig. 7—10. 

III. SPHALMOPTERIS. Corda. 

Caudex arboreus teres, extus pulvinulis elevatis crassis, spi¬ 

raliter positis C/e), cicatricibus deplanatis medio fasciculo vasorum 

simplici hippocrepico impresso ornatis. 

SPH. MOUGEOTII. 

Anomopteris Mougeotii. Brongn. hist, des veget. foss. pi. LXXX. 

Cottaea Mougeotii. Schimper Monogr. Tab. XXXIII. 

IV. CHELEPTERIS. Corda. 

Caudex arboreus teres, erectus, extus cicatricibus foliorum 

pulvinulis elevatis suffultis, spiraliter positis et radiculis adventi¬ 

vis ornatus. Cicatrices oblongae vel ovatae medio fasciculo vasorum 

simplici, impresso, lunuliformi instrustae. (Caul. spec. Schimper). 

1. Ch. Voltzii. s. Schimper 1. c. Taf. XXX. XXXI. Fig. 1. 2. 

2. Ch. micropeltis. Schimper 1. c. Taf. XXXI. Fig. 3. 

3. Ch. Lesangeana. Schimper 1. c. Taf. XXXII. 

V. STEMMATOPTERIS. Corda. 

Caudex arboreus giganicus, teres, extus cicatricibus ab in¬ 

sertions petiolorum radiculorumque rudimentis ornatus. Cicatrices 

spiraliter posilae, quaternariae (‘/4), pulvinulo elevato spurio in- 

structae, oblongae, annulo lato simplici vel duplicato circumdatae. 

(Sigillariae spec. Brongn. Caulopteris spec. Presl.) 

1. St. peltigera. vid. Brongn. hist. Tab. CXXXVIII. 

2. St. Cistii vid. Brongn. 1. c. Taf. CXL. Fig. 2. 

VI. PTYCHOPTERIS. Corda. 

Caudex arboreus, teres nudus, vel strata denso radiculorum 

circumdalus, extus cicatricibus inter se continuis vel distantibus, 

quaternariis C l±), spiraliter positis, oblongis et in superfeie fla- 

bellato-siriatis ornatus. (Sigillariae spec. Brongn) 

1. Pt. macrodiscus, vid. Brongn. 1. c. Taf. CXXXIX. 

2. Pt. striata sp. nov. Ex Silesia pr. Waldenburg. 

VII. CAULOPTERIS. Lindl. et Hutt. Foss. Flor. Sigill. spec. Brong. 

Caudex arboreus cylindricus, extus cicatricibus a foliorum 

insertione instructus. Cicatrices spiraliter posilae (l/4) oblongae, 

fasciculis vasorum irregulariter agglomeratis plenae. 

1. C. primaeva. Lindl. et Eutt. I. c. V. Taf. XLH. 

2. C. Phillipsii. Lindl. et Eutt. I. c. XV. Taf. CXL. 

VIII. COTTAEA. Gbppert. 

„Caudex enodis (fortasse adscendem) stipitum spiraliter 

dispositomm partibus inferioribus residuis vestitus1. c. p. 452. 

C. danaeoides. Gbppert Foss. Farnkr. p. 452. JagerVer- 

stein. im Bausandst. von Stuttgart. Taf. VII. Fig. 6. 

Aus jden Artnamen der letzteren Gattung darf man jedoch 

auf keine Verwandtschaft mit den Marattiaceen oder mit Danaea 

schliessen. Die Aehnlichkeit ist nur mangelhaften veralteten Ab- 

bildungen entnommen worden, und findet sich in der Natur nicht, 

und nur die subterranen Stammchen krautartiger Eelico- und Ca- 

thetogyratae haben Aehnlichkeit mit dem von Prof. Jager abgebil- 

deten Stamme, der keine Schuppen, wie Danaea (s. Taf. LI. Fig. 

15. 16. 18.), sondern bloss die Reste der Blattstiele besitzt, wie 

man sie taglich bei Aspidium filix mas, namentlich am unteren, 

meistens verfaulten Tlieile der Stamme, sehen kann. Vielleicht 

gehort die Gattung Cottaea Gopp. mit dem zu Thaumatopteris 

gezogenen und Taf. III. Fig. 3. 4. in den „Gattungen der Foss. 

Pflanzen“ abgebildeten Stammen wirklich zu den Cathetogyraten, 

und repnisentirt dann die unterirdischen Stamme der krautartigen 

Farnkrauter der Jeztwelt. 

ZIPPEA DISTICIIA. Corda. 

Taf. XXVI. 

Character gen. ut supra. 

Bezeichnung der Art. 

Z. DISTICHA: cicatricibus foliorum subimmersis; radiculis 

adventivis per totam superficiem dissipatis, tenuibus, distantibus. 

Fundort. 

Im Kohlensc’niefer von Wranowitz, mitgetheilt durch Herrn 

Bergmeister Schopf und Herrn Dir. Milks ch. Im Kohlensand- 

steine von Chomle gefunden von mir im Jahre 1843. 

Beschreibung. 

Ich benannte diese schone Gattung nach meinein innigst 

verehrten Lehrer und Freunde Prof. Zippe, dessen wissenschaft- 
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liche mineralogische und geognostische Untersuchungen keines 

Lobes bediirfen, und dessen Eifer wir so reiche Beitrage fiir die 

Kunde des Vaterlandes verdanken. 

Ber Stamm war rund, und von aussen sehr fein und un- 

regelraassig gestreift, oder bin und wieder runzlig und glatt, und 

mil vereinzelten, bis V2 Linie dicken Wurzeln (s. Fig. 9.) besetzt. 

Die Blattnarben stehen in zwei Reihen, an jeder Seite des Stam- 

mes eine, an der andern ihr opposit die andere Reihe, und diesen 

beiden Reihen entsprechen im Querschnitte die kleinen, einander 

oppositen Gefassbundel (Fig. 3. c. c. Fig. 5. c. d. Fig. 2. d.). 

Die Blattnarben sind selten gut erhalten, namentlich bei gerollten 

Exemplaren (Fig. 1. 5.), und wenn sie gut erhalten sind, wie bei 

Fig. 4., sieht man an denselben die Gefassbundel der Narbe und 

die Scheide deutlich (s. Fig. 8.). Die Gefassbundel sind verwor- 

ren, und die Scheibe ist fein gestreift. Bei stark gerollten und 

vollig entrindeten Fragmenten aber fand ich wahrend des Druckes 

dieser Blatter und nach dem Brucke der Tafeln noch Gefassbundel- 

narben, welche den Narben der Protopteris gleichen, mondformig 

gekriimmt und oben eingerollt sind ((^3); aber sie sind flach, 

imd fast einen Zoll breit. In denselben waren die Gefasse eben 

so gut wie im Holzcylinder selbst erhalten. Die Rinde (Fig. 2. 3. 

a. a.) war vier bis seeks Linien dick, und ist in der Versteine- 

rung nock leicht von dem Holzcylinder (Fig. 2. 3. 5. b. b.) ab- 

zuldsen. Der Holzcylinder (Fig. 2. b.) ist, von aussen betrachtet, 

selir fein und parallel gestreift, und an der Stelle der Blattnarben 

durch Markstreifen (s. Fig. 2.) durchbrochen. Er besteht aus vier 

Holzbundeln, deren zwei kleinere (Fig. 2. 5. c. c.) nach innen 

gerollte, vor den zu den Blattern laufenden Markstreifen liegen, 

und zu den Blattgefassbundeln laufen, wahrend die grossen (1. c. 

b. b.) den Kreis schliessen, und an die Blatter keine Biindel ab- 

gegeben zu haben scheinen. Untersucht man die im Kohlensand- 

steine von Chorale (Radnitz) erhaltenen Reste genau, so findet 

man im Querschnitte (Fig. 6.) noch Spurenj der Bastscheide (e.) 

des Holzbiindels, und noch vollkommen erhaltene Gefasse (f.), 

welche sich im Langsschnitte (Fig. 7.) als Treppengefiisse mit 

deutlichen braunen oder gelblichen Gefasswanden reprasentiren. 

Erklfirung der Abbildungen. 

Taf. XXVI. Fig. 1. und 4. Stamme in nat. Grosse. Fig. 2. 

Ein Stamm entrindet, nat. Grosse; a. Rinde, b. Holzcylinder von 

aussen, c. grosse Holzbundel, d. kleine Holzbiindel. Fig. 3. 5. 

Querschnitte zweier Stamme nat. Gr.; a.—c. wie in Fig. 2., d. ein 

Blattpolster. Fig. 6. Ein Holzbundel im Querschnitte vergrossert; 

e. Bastschichte, f. Gefasse; Fig. 7. derselbe im Langsschnitte und 

seine Treppengefiisse. Fig. 8. Ein Blattpolster mit der Blattnarbe 

und dessen Scheibe etwas vergr. Fig. 9. Oberhaut der Rinde mit 

Wurzeln schwach vergrossert. 

PROTOPTERIS STERNBiRGI. Corda. 
Taf. XLVJII. Fig. f. 

Character gen. ut supra p. 76. 

Bezeichnung der Art. 

PR. STERNBERG!: arborea, supra nuda, infra strato radiculo- 

rum crasso involuta; puloinulis elemtis in una linea spirali 

octodecim— viginii quatuor omlibus inferne foraminibus fa- 

sciculorum vasium septem vel Octo circumdatis, superne sul- 

cis semicircularibus duobus insignitis, cicatrice convexius- 

cula, medio fasciculo vasorum simplici hippocrepico, profunde 

trilobo, lobis lateralibus oblongis, apice obtusiusculis subin- 

curvatis, medio majore obovato sinubus rotundatis interstincto. 

Syn. Protopteris punctata. Pres/, in Sternb. FI. der Vorvv. 

II. p. 170. Tab. IV. Tab. VIII. Fig. 2. A. et II. Tab. LXV. Fig.! .2. 3. 

Filicites punctalus Marlins plant, anledil. Denkschr. der k. 

regensb. Gesellsch. 2. p. 130. Sigillaria punctata Brongn. prodr. 

p. 64. Hist, veget. foss. i. p. 421. Tab. CXLL Fig. i. Caulo- 

pteris punctata. Goppert foss. Farnkr. p. 449. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine von Kaunitz in Bohmen Graf Caspar 

Sternberg und Herr Opiz, und ich im Jahre 1842. 

Schon frtther wurden obere Stammtheile vomGrafen Stern¬ 

berg gut abgebildet, und ich bildete in der Flora der Vorwelt 

schon vor fast zelm Jahren die Blattpolster auf Taf. LXV. Fig. 1. 

im zvveiten Bande so vollkommen wie moglich ab, und wieder- 

liolte daher hier diese Abbildung nicht. Bagegen bilde ich hier 

ein gut erhaltenes Stammstuck ab, dessen Blattpolster noch nicht 

alle Reste der Blattstiele abgeworfen haben (s. Fig. 1. a.), und 

wo die unteren Theile des Stammes und die daselbst befindlichen 

Blattstielreste (Fig. 1. b.) noch dicht mit deutlichen, rundlichen, 

bis '/a Linie starken Luftwurzeln vollig bedeckt sind, so zwar, 

dass sie endlich durch die Bicke der Wurzelschichte fast ver- 

schwinden. Biese Art ist bisher nur an diesem einzigen Stand- 

orte in Bohmen beobachtet worden, und ihr vereinzeltes Vorkom- 

men berechtigt mit zu dem spater zu untersuchenden Schlusse, 

dass die vorweltlichen Fame auf ahnliehe kleine Bezirke ihres 

Standortes nach Arten beschrankt waren, wie wir es bei den 

jetztweltlichen Baumfarnen finden. Es ist leider das Versteinerungs- 

material, worm diese Art bricht, so grobkornig, und mit Gerol- 

len und Holzfragmenten, welche alle in Staub zerfallen sind, so 

erfullt, wie man es im etwas erhiirteten Sandlager der Biinen 

unserer Meere und grossen Siisswasser-Seen findet, und ich fand 

aus diesem Grunde keine Spur irgend welcher Structurreste. Mit 

dieser Art kcimmt Protopteris Singeri gesellig, jedoch iiussersl 

selten vor, und bis jetzt nur einmal gefunden. 

Bie Einhiillung der Luftwurzeln, und das Vorhandensein der 

noch nicht vollig abgefaulten Reste der Blattstiele zeigen auf die 

nalie Vervvandtschaft mit unseren jetztweltlichen Cyat/ieacden, bei 

denen man ganz gleiche Erscheinungen an fast alien Individuen 
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wahmehmeg kann. Die von inir gesehenen Trummer selieinen alle 

demselben Stamnie anzugehoren, und derselbe musste demnach eine 

Lang-e von einigen zwanzig Fuss besitzen, ohne die lange, hohle 

Felsnnne zu rechncn, in welcher er zu Tage ausging, und welche 

trolz ihrer Verwilterung sich als durch den Stamm gebildet envies. 

Die einzelnen Blattpolster hatten nach meinem bier abgebil- 

deten Exemplare nach oben einen vorstehenden, durch die Rinde 

der Rhachis gebildeten Rand, wie man ihn an mehren Cyathea- 

cten und an Alsophila nigra (s. Taf. XLVIII. Fig. 3.) findet, wel- 

chei nur bei stark venvitterten Exemplaren mangelt; auch war 

der ganze Stamm mit sparlichen Luftwurzeln (Fig. 1.) und kleinen 

Wurzelknotchen in derselben Weise, aber nicht so dicht, wie die 

Rinde der Alsophila nigra (Fig. 3. c.) besetzt. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLVDI. Fig. i. Protopteris Stcrnbergi in nat. Grdsse. 

Fig. 3. Ein Stamm der Alsophila nigra in nat. Gr.; Fig. 4. dessen 

Durchschnitt, d. der Stamm, e. die Rinde, f. c. Wurzelfasern. 

PROTOPTERIS SINGERI. Presl. 
Taf. XLVHI. Fig. 2. 

Bezeichnung der Art. 

PROTOPTERIS SINGERI: minor, arborea; caudice lereti supra 

incrassato; pulvinulis foliorum subelevatis, supra cicatrice 

obovata vel rotunda ornatis. Cicatrices impresso-punctati, 

subplani, in una linea spirali duodecim ab invicem distan- 

tes; medio fasciculo vasorum hippocrepico, simplici, trilobo; 

lobis aequalibus vel subaequalibus, sinu acuto distinclis, 

supra late incurvatis tenuibus. 

Syn. Prolopleris Singeri C. Presl in Sternb. FI. der Vonv. 

II. p. 171. 

Caulopteris Singeri Gop pert foss. Farnkr. p. 449. Tafel 

41. Fig. 1. 2. 

Fundort. 

Im Sandsteine bei Giersdorf in Schlesien Herr Oberbergrath 

Singer. Im Kohlensandsteine von Kaunitz Hr. ApothekerLeibnik. 

Beschreibung. 

Meine bier gegebene Abbildung ist nach einem Gypsabgusse 

des von Herrn Prof. Coppert abgebildetenStammchens gemacht, 

und war leider schon lithographirt und gedruckt, als ich das 

lange, schdne Stiimmchen aus dem bohmischen Kohlensandsteine 

durch die Giite des Herrn Apothekers Leibnik sah. Leider ist 

es in einem so grobkornigen Sandsteine, wie der von Kaunitz 

ist, enthalten, und zeigt daher keine Structur mehr, und ist nur 

ein gut erhaltener Steinkern, gleich dem Prof. Gdppert’schen 

Exemplare, und von demselben kaum zu unterscheiden, ausser 

durch die Farbe und die vollkommenere Erhaltung. Die Verdickung 

nach oben ist betrachtlich, und die Stammchen durften ein keu- 

liges Oder bauchiges Aeussere gehabt haben. Professor Copperl 

meint Luftwurzeln gefunden zu haben. Ich babe weder an dem 

bohmischen Exemplare noch am Gypsabgusse Luftwurzeln bemer- 

ken kdnnen. 

Erklarang der Abbtldong. 

Taf. XLVIII. Fig. 2. Der Stamm in nat. Grdsse. 

PROTOPTERIS COTTAI. Corda. 
Taf. XLIX. L. Fig. 1.—6. 

Bezeichnung der Art. 

PR. COTTAI: caudice cylmdrico; pulvinulis spiraliler positis, 

convexis supra cicatrice lata obovata convexiuscula dcpressa 

ornatis, infra fasciculis foj'aminifonnibus, sex ant octo, se- 

rialis vel irregulanter positis circumdalis, supra impressions 

spuria semicirculari insignitis, punciatis; medio fasciculo 

vasorum hippocrepico, leviter trilobo, lobis lateralibus inferne 

subreclangule curvalis, medio vix majori semiquadrato sinu- 

bus latis distincto, latere infimo interne Iransversim plicato; 

cylindro lignoso octangulari vel twvemangulari; libro ex- 

terno in fasciculis ansaeformibus corlice ci'asso disperse, 

interno ligno adnato; ligno radiis medullaribus reticulatim 

percurso; medulla ampla. 

Syn. Protopteris Cottaeana. Presl. vid. Sternb. Flora der 

Vonv. II. 7. 8. p. 170. 

Caulopteris punctata. Gdpp. Foss. Farnkr. p. 449. 

Lepidodendron punctatum. Cotta in Leonh. Jahrb. 1836. p. 

30. Taf. 1. 

Fundort. 

Im aufgeschwemmten Lande bei Grossenhain in Sachsen ge¬ 

funden von Herrn Rentamtmann Preusker, und mir zur Unter- 

suchung mitgetheilt von Herrn Prof. Dr. Bernhard Cotta. 

Beschreibung. 

Obgleich ich in der Flora der Vorwelt die theilweise Analyse 

dieses denkwurdigen Farnstammes verofFentlicht hatte, so glaube 

ich doch, dass eine erweiterte und verbesserte Untersuchung dieses 

merkwiirdigen Fragmentes hier, gleichsam in einer monographischen 

Bearbeitung der Protopteriden nicht unniitz sein diirfte, urn so mehr, 

als ich seit der Zeit Gelegenheit hatte, dasselbe mit vielen lebenden 

und fossilen Farnstammen vergleichen zu kdnnen, und hierdurch 

festere und begrundetere Erfahrungen mitzutheilen im Stande bin. 

Da die von meinem Freunde Dr. Cotta gegebenen Abbildungen 

trefTlich sind, so babe ich sie bier fiir meine Zwecke copirt, und 

diesen so wie meinen friiheren Zeichnungen die Abbildung des 

Langssclmittes beigefiigt. Die gute Abbildung des Blattpolsters findet 

man jedoch in Sternberg’s Flor. 1. c. Taf. LXV. Fig. 4. 5. 6., 

welche ich nachzusehen bitte, da wiihrend meiner langen Abwesen- 

heit durch den Lithographen die Substituirung der Cotta’schen 

Figur durch meine, iibersehen wurde. 



Der Stamm (Fig-, I.) 1st wahrscheinlicl. die Spitzo des el.e- 

lnaligen FarnbaumeS, and nach oben gerundet, and seine Rh.de 

,St "'Il'"'end der Maoerati°n> welche der Petrificmmg vorano-ing 

theilwe.se verdriickt, and die Blattpolster dadurch aus ibrer Splral- 

steilung gescboben worden. Die einzelnen Blattpolster unterscheiden 

S1°h ™n de" ShnIichaa Biattpolstem der Pro,op/e,-is Shrnbergt 

durch den Mangel des oberen tiefen Einschnittes; die seitlicheu 

obern Bilndel feblen, and die Oberiiache ist fein punctirt, namentlich 

aber durch den unteren Bogen der Gefassbiindels, welcher bier 

feingekerbt ist, und dessen Kerbnng sich auf die Flache des Blatt- 

polsters selbst in der Breite liner viertel Linie und daruber als 

feme Faltung fortsetzt. Die unteren wurzelbiidenden Gefassbiindel 

amd h.er grosser und unregelmassiger gestellt als bei Pro/opleris 

Sternbergi, und in Bezug ihres Banes Hrneln sie (Taf. XLIX. Fig 3 ) 

den gleichen Biindeln bei Hugels Baumfarn (Taf. LI. Fig. 2. b. c. 

Fig. 8. 9.) vollig. Sie liegen am unteren Rande des Wedelpolsters 

(Taf. XLIX. Fig. 2. a.), und sind gewohnlich in der Mitte durch- 

bohrt (Fig. 30. Die kleinen Puncte, welche sich auf der Flache 

der Blattnarbe (Fig. 2. b.) fmden, sind zerstreut und unregelmassig 

gestellt. Der Querschnitt des Stammes (Fig. 4. 5.) zeigt einen 

geschlossenen neuneckigen Holzcylinder, dessen Maschen ungleich 

gross sind, und in dem von Her™ Dr. Cotta gezeichneten Durch- 

sclmitte (Fig. 4.) sieht man fiinf grossere und vier kleine Maschen 

(7a), und im Durchsehnitte von Hiigels Baumfarn hat der eben- 

falls geschlossene Holzcylinder ebenfalls sieben grosse und eilf 

kleine Maschen (7,,), und hieraus ergeben sich bei beiden Farnen 

die Blattsiellungsformeln »/„ fur Hiigels Baumfarn, und fur 

Protopferis Cottai. Die Rinde (Fig. 6. b. b.> ist dick und markig, 

und lhr Mark gleicht dem Stammmarke vollig, und wo es gut er- 

halten ist (s. Fig. 10.), enthalt es nocli deutliche Amyluuikornchen, 

und nur an verfaulten Oder stark gemoderten Parlien (Fig. M.) 

ist sein Inhalt verschwunden. Im Marke liegen die den ausseren 

Bastring des Holzes bildenden Bundel, welche maschen- oder 

benkelfdrmig (Fig. 6. m. m.) sind, und aus grossen Bastzellen 

bestehen. Sie entsprechen vollkommen den ausseren Bastbiindeln 

(Taf. LI. Fig. 3. i. k. k. q.) bei Hugels Baumfarn. Der Holzcylinder 

selbst besteht aus einer Gefasscheide (Fig. 6. 7. a. und a1.) aus 

kleinen rundlichen Zellen, und der inneren Bastschichte (Fig. 6. 

7. c. c.) aus grossen braunen Zellen, und aus der Gefassschichte 

(Fig. G. 7. g. g.), welche von Markstrahlen (y.) durchbrochen 

wird, welche eine dunklere Farbung besitzen, als die sie um- 

gebenden Gefasse (x.). Wie Sl.nlicli in Bezug des Holzcylinders 

Pro/opleris Cottai und Hiigels Baumfarn gebaut sind, wird ein Ver- 

gleich derFigur 7. Taf. XLIX. mil Fig. 4. Taf. LI. deutlicher als 

jede Beschreibung zeigen. 

Das Stammmark (Fig. 3. d.) ist sehr zerstdrt, und nur in 

einzelnen sehr gut erhaltenen Fragmenten zeigt es noch voll- 

kommene Structur und gleicht dann vollig dem in Fig. 10. ab- 

gebildeten Rindenmarke. Im Marke finden sich dunkle Venvesungs- 

producte (h. h.), und eigene (k.) und fremde Wurzeln (e.) durch- 

ziehen dasselbe vielfach. Audi in der Rinde findet man einzelne, 

aber stets sclilccht conservirle Wurzeln. Die am besten conservirte 

Farmvurzel dieses Stammchens lag an einer mit durchsicbtigem 

Chalcedon erflflgm ausgefaulten Stelle des Markes (s. Fig G k ) 

und an ihrem Querschnitte (Taf. L. Fig. 2.) konnle man sehr on,’ 

dire Structur beobachten. Ibre Oberlmut (Taf. L. Fig 2 r.) be 

steht aus dunnwandigen farblosen Zellen, aus welchen die dunnen 

durchsicbtigen Wurzelfasern entspringen (Taf. L. Fig. 2. 4. 5. 1 i) 

welche ich an einigen anderen Wurzeln desselben Sla.nn.es mil’ 

femeu braunen Kornchen bedeckt fand. (Fig. 5. 1.). Unler dieser 

Oberbautzellschichl liegt eine einfache Reilie brauner dickivandiger 

Bastzellen (Fig. 2. 4. 5. g. g.) und unter dieser unmittelbar die 

Markschichte (k. h.) der Rinde (f. g. h.). In der Markscbichlo 

I.egt die Bastscheide (i. i.) des Holzbtindels, welche abermals aus 

dickwandigen Bastzellen besteht, und in ihrem Holilraume den 

Gefassbiindel (k.) enthalt, welcher gewdlmlicb aus drei bis vier 

Treppengefassen besteht. In schiefen Ldngsschnitten der Wurzeln 

(Fig. 4. 5.) sind die Markzellen der Rinde (h. Ii.) lange sechs- 

seitige Zellen, und an ihren Wanden findet man kleine molekul- 

formige Korperchen von eckiger unregelmassiger Form, wie man 

sie an den Wanden der Zellen faulender Zellgewebemassen sieht. 

Im Langsschnitte des ganzen Stammes (Fig. 1. Taf. L.) kann man 

ebenfalls sehr deutlicl, die Rinde d„ den Holzcylinder a. b. mit den 

zu den Bliittern laufenden Maschen b. c., und das Stammmark e. e. 

unterscheiden. In Flachschnitten (Taf. XLIX. Fig. 8.) und in Langs- 

schnitten der Hoizmasse (Taf. L. Fig 6.) sieht man die Markstrahlen 

(yo, das Rindenmark (b.), den Bast (n.), die Gefasse (x. o.) und 

das Stammmark |m.) deutlicl., und bei starker Vergrosserung sind 

die Gefasse der Pro/opleris Coltai (Taf. XLIX. Fig. 9.) den Treppen¬ 

gefassen unserer lebenden Fame und lamentlich Hugels Baumfarn 

(s. Taf. L. Fig. 5.) gieich gebaut. In einzelnen kleinen Zeligewebc- 

partien fand ich im Langsschnitte (s. Taf. L. Fig. 3.) der ein¬ 

zelnen Zellen die von Herrn Robert Brown entdekten Zellkerne, 

und wahrscheinlicl. ebemalige Oeltropfchen nocli gut erl.alten; die 

Zellkerne sind meistens flach und ecldg, und ebenso wie’die 

dunkler gefarbten, das Lici.t luftblasenartig brechenden Oeltropfen 

mit einein hellen und ...it Moder-Molekiilen eingefassten Kreise 
umgeben. 

Erklarung- der Abbildungen. 

Taf. XLIX. Fig. i. Protopieris, Cottai in nal. Grosse; Fig. 2. 

Der Blattpolster scliw. vergr. a. die unteren Wurzelbundel; b. die 

punctirte Narbe; c. der Gefassbiindel. Fig. 3. Ein Wurzelknotcben 

st. vergr. Fig. 4. Ein Durchschnitt des Stammes. Fig. 5. Die Hiilfte 

eines solchen DurcJischnittes, beide in nat. Gr.; Fig. 6. Ein Tbeil 

des Querschnittes des Stammes vergr. b. b. Rindenmark; m. m. 

aussere Bastscheide; c. c. innere Bastscheide; a. hussere Gefass- 

scheide; g. g. Holzbiindel oder dessen Gefassschichte; d. Stamm- 

mark; e. fremde eingedrungene Wurzeln im Querschnitte; f. aus- 

gefaulte Raume mit Chalcedon erfullt; h. h. Modermassen; k. 

Wurzeln der Prolopteris. Fig. 7. Querschnitt des Holzcylinders 

vergr. b. Rindenmark; a. fiussere, a1 innere Gefassscheide; c. 

innere Bastscheide; e. verfaultes Stammmark; g. Gefassschichte; 



x. die Gefasse; y. die Markstralilen. Fig-. 8. Langsehnitt der Ge- 

fassschichte x. mit 'Marktstrahlen y., und b. Rindenmark, vergr. 

Fig. 9. Gefasse st. vergr. Fig. 10. Zellgewebe des Rindenmarkes 

mit Amylumkornchen vergr. Fig. 11. moderndes Zellgewebe vergr. 

Taf. L. Fig. 1. Langssclmitt des Stammes in nat. Grdsse, d. 

Rinde, a. a. b. b. Holzcylinder c. eine Masche desselben zu dem 

Blattpolster laufend; e. e. Stammmark. Fig. 2. Querschnitt einer 

Wurzel vergr. f. Oberhaut, g. Bastschichte, h. Mark der Rinde; 

i. Bastscheide des Gefassbiindels; k. Gefasse; 1. Wurzelfasern. Fig. 

3. Zellgewebe des Stammmarkes in Langsschnitte mit Zellkernen 

und Oeltrdpfchen m. vergr. Fig. 4. Ein schiefer Langssclmitt der 

Wurzel vergr. die Bezeicbnung wie in Fig. 2.— Fig. 5. Ein Langs- 

schnitt der Oberhaut f. der Bastschichte g. und einiger Markzellen 

h. der Rinde mit Wurzelfasern 1. stark vergr. Fig. 6. Ein Liings- 

schnitt des Holzcylinders mit Stammark m., Bastscheide n. und 

Gefassen o. st. vergr. 

PROTOPTERIS MICRORRUIZA. Corda. 
Taf. L. 

Bezeichnung der Art. 

PR. MICORRHIZA: caudice tereti, extus strata eras so radiculorum 

teefo; cortice crassa; cylindro lignoso tetiui acutangulo; strafis 

Uteri tenuihus ntraque ligno adnexis; ligno tenui; vasis sca¬ 

lar i for mibus sexangulanbus ; radiis medullaribus nullis. 

Fundort. 

Unbekannt, wahrscheinlich aus dem aufgeschwemmten Lande, 

und der Farbe und Erhaltung, so wie des Chalcedons nach zu 

urtheilen, aus dem Rothtodtliegenden, vielleicht von Neupaka. Von 

meinem Freunde Dr. Reuss mir giitigst mitgetheilt. 

Beschreibunff. 
© 

Leider war das einzige bekannte Exemplar unvollstiindig, und 

der Stamm, dem dieser Querschnitt angehorte, diirfte an 35 Linien 

P. M. Durchmesser gehabt haben, und unser hier abgebildetes 

Bruchstuck (Fig. 7.) scheint der sechstc oder siebente Theil des¬ 

selben zu sein. Der Stamm ist von aussen mit einer vierzehn 

Linien dicken Schichte von Wurzelfasern umhiillt, welche schwarz- 

braun und klein sind (s. Fig. 7. d.). Im Querschnitte sind diese 

Wurzeln (s. Fig. 10.) rundlich, ihre Rindenschichte (m.) ist meistens 

zerstort und bestand aus diinnwandigen Zellen, welche eine sehr 

starke Bastscheide (1.) umschlossen haben. Die Zellen der Bast¬ 

scheide sind dickwandig und sechseckig, und in ietzterer findet 

man noch Spuren einer dunnzelligen Markscheide (h. i.), in welcher 

vier Treppengefasse (g. k.) eingelagert waren. Die Structurver- 

haltnisse dieser Wurzelschichte sind sehr schlecht erhalten, wie 

es mit den Wurzelschichten der lebenden Baumfarne gewbhnlich 

auch der Fall ist, und einzelne Wurzeln sind so zerstort, dass 

man nur mit Mtihe noch ihre ehemaligen dickwandigen Bastzellen 

(Fig. 10. n.) wieder erkennt. Die Rinde des Stammes (s. Fig. 7. 

a. b.) ist fiinf bis sieben Linien dick, und ihre aussere Bastschichte 

(a. a.) besteht aus vernarbten dickwandigen dunkelgefiirbten Zellen, 

welche im Langsschnitte Idnglich sechseckig sind, und etwas durch- 

sichtiger erscheinen. Das Rindenmark liegt zwischen der ausseren 

Bastschichte (a.), der Rinde und dem Holzcylinder (b.), ist Sclion 

lichtbraun, durchsichtig, und so wie das Stammmark, mit grbssten- 

theils aufgeliissten Gefassbiindeln durchwachsen; es ist zellig, seine 

Zellen (Fig. 8. c.) sind sechseckig, diinnwandig und im Langs¬ 

schnitte (Fig. 9.) mehr gestreckt. Der Holzcylinder (Fig. 7. b.. b 

Fig. 8. b.) bildet gerundete Maschen, und seine aussere sowohl 

als seine innere Bastscheide (Fig. 8. f. f.) besteht aus kleinen 

durchsichtigen Zellen, welche nach innen dunkel gefarbt sind (e. e.), 

und so gleichsam durch ihre innere Schichte eine Gefassscheide 

bilden. Der Gefassbiindel (Fig. 8. b.) ist 4/5 Linien breit, weiss 

und durchsichtig, seine Gefasse stehen gedrangt, ohne Markstralilen 

zwischen sich eingeschaltet zu haben, und sind sechseckige Treppen¬ 

gefasse. Das Stammmark (Fig. 8. d. Fig. 7. c.) ist theilweise zer- 

stort, und gleicht im Baue dem Rindenmark, so wie auch in der 

Farbe und der Erhaltung der ihm eingestreuten Gefassbiindel vollig. 

Das Versteinerungsmaterial ist ein schemer glasheller Chalcedon, 

und der Stamm musste leider vor der Petrificirung einer langen 

Maceration und theihveisen Moderung unterworfen gewesen sein, 

wie seine Erhaltung deutlich darlhut. Von Protopteris Cottai unter- 

scheidet sich diese Art durch den Mangel der Markstralilen, die 

das Gefassbiindel enger umschliessenden Bastscheiden des Holz¬ 

cylinders und durch den Bau des Rinden- und Stammmarkes hin- 

reichend, und durch ihre Umhiillung mit Luftwurzeln vervollstandigt 

sie die gleiche an Protopteris Sternhergi gemachte Beobachtung, 

und vermehrt so noch mehr die Aehnlichkeiten der Protopteriden 

mit den Farnstammen der Jetztwelt. Die Protopteriden diirften 

vielleicht die Stamme gewisser Farnen der Eelicogyraten der Vor- 

welt gewesen sein, zu welcher Vermuthung ihre Aehnlichkeit mit 

den Stiimmen der jetztweltlichen Cyaiheacten und Diksonien be- 

rechtigt. 

Erklarimg der Abbildungen. 

Taf. L. Fig. 7. Querschnitt des Stammes der Protopteris 

microrrliim, nat. Gr. a. die Rinde; b. der Holzcylinder; c. das 

Stammmark; d. die Lufhvurzelumhiillung. Fig. 8. Ein Stiickchen aus 

dem Querschnitte des Stammes vergr. c. Rindenmark; f. aussere, 

e. innere Schichte der Bastscheiden des Holzcylinders; b. Gefass- 

biindel; d. Stammmark mit einem fast vollig aufgeldsten und zer- 

storten Gefassbiindel. Fig. 9. Langssclmitt des Rindenmarkes st. 

vergr. Fig. 10. Einige Luftwurzeln im Querschnitt. m. aussere 

Wurzelrinde; 1. Bastscheide; li. i. Markscheide; g. Gefasse im 

Querschnitt; k. Gefasse schiefgeschnitten; n. ein Stiickchen fast 

ganzlich aufgeloste Bastschichte, mit zerfallenden sich trennenden 

Zellen. 
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X. 

PHTHOROPTERIDES. Corda. 

lubtcaulis et Endogenites spec. Cotta Dendrolithen. 

Fihces herbaceae; caudice subterraneo rkachidibusque ra- 

diabus involutes, hcrbaceis, polymorphic, congtobalis; rhachidum 

fasciculis vasorum lunulatis vel jugifomSm, rarissime dmulatis 

Ich habe hier die Reste der Stamme vorweltlicher, wahr- 

sehemlich krautartiger Fame vereinigt, Seiche sich nach den bis 

jezt vorgefundenen Exemplaren meistens als kurze Stiicke erweisen 

m denen Biattstiele und Wureeln dicht verwebt sieh voriinden’ 

»er eigentliche Stamm is6 ansser' bei Asterocklaena Cottai nock 

mckt aafgefunden, and a„e anderen Resie dieser Gruppe sind 

oberhaib des Domes Oder der Spiize des Stammes, dem sie als 

fit ‘ Warzelfra?”i™ie angehiiren, abgebrochen. Bei Se- 

lenochlaena Reichii ist leider das Exemplar ausserhalb des in ih„, 

entbaltenen Gipfels des Stammes der Lange each durchschnitten 

worden (s. Cotta Dendrolithen Taf. II. Fig. 3.), and dahcr lanfen 

d,e emzelnen Blatis.ieibasen radiar auseinander. Es ware wiinschens- 

werih, diesen seltenen Fan, unter der Aufsicht eines tuchtip-en 

Natarforschers von Neuem schneiden zu lessen, damit man tie 

Stractar des Centralstammes dieses Fragmenies kennen lerne. Von 

den von m,r anfgefundenen Tempskyen bai leider kein Exemplar 

semen Stamm, und alle sind oberhaib des Domes abgebrochene 

Da ich bereiis in der Einleitung dieser Abtheilung aber den 

Ban der einzelnen Organe dieser Grappe gesprochen habe, so 

kann ich hier unraittelbar zur Bezeichnung der Gattungen iiber- 

gehen, wobei ich die Gattungen mil einem Gefassbundel in der 

Blattrhachis voranstellen, und die mit mehreren Biindeln nachfolgen 

lasse. Die b,slier cntdeckten Gattungen sind folgende • 

I. ASTEROCKLAENA. Corda. 

IhH Ce'UraliS r,icalm’ h0Container 
seclus stellatus, quinqueradiatus; radiis supra lobato - divisis 

Rhachides rotunda,ae, compressae, subcircular,,er positae; cor- 

lice crassa, medullosa; fascicule vasorum compresso, solitario 
lunulato. 

Syn. Tubicaulis ramosus Cotta Dendrol. p. 23. 

I. Asti Cottai. Corda. vid. Cotta 1. c. Taf. III. Fig. i. —3 

Diese Gattung- ist durch die Form ihres Centralstammes 

merkwuidig;, Und ich hofle, dass iiber den mikroskopischen Bau 

desselben uns unser Freund Dr. Bernhard Cotta oder einer 

der Dresdner Herren Naturforscher belehrt. 

II. ZYGOPTERIS. Corda. 

Truucus centralis.Rhachides crassinsculae, lereles, 

radical’s irregulariter inspersae; cortice crassa, exlus gemma 

propria lateral, ornata, faseiculo central, vasorum simp,id, jugi- 

formi (X); radicibus minutis rolundatis, fascicule vasorum 
centrals. 

Syn. Tubicaulis prmarius. Cotta Dendrolith. p. 19. 

i- Zygopteris primaeva. Corda. vid. Cotta Dendr. I. c. Tal¬ 
i' Fig-. I. 2. 

III. SELENOCHLAENA. Corda. 

. TnnCUS.Rhachides ieretiusculae, radicibus lenuibus 

circumdatae cel intermix,ae; cortice crassa; faseiculo vasorum 

central, solitario, lunulato. Radices minulae, numerosae. 

Sgn. Tubicaulis dubius et solenites. Cotta l. c. p. 21. 25. 

1. Selenochlaena microrrhha Corda vid. Cotta Bendrolith 
l c. Taf. I. Fig-. 3. 4. 

2. Selenochlaena Reichii. Corda. vid. Cotta I. c. Tafei K 
Breithaupt Isis. 1820. Y. Taf. IV. 

VI. TEMPSKYA. Corda. 

. IW“.Rhachis ’■ohmdala, plicata vel alata; cor- 

Uce crassiuscula, fasciculis vasorum temaiis, major, Causo vel 

lunulato el supra incurto, mmoribus oppositis lunulatis. Radi¬ 

ces mmulae numerosissmae; faseiculo vasorum centra,, unico. 

Nach dem Entdecker dieser schonen Gattung, meinem Freunde 

errn ritdnch Tempsky, genannt Ich war so glflcklich, 
vter Arten aufzufinden: 

i. Tempsky a pulchra. Taf. LVIII. Fig-, i_5 

2' " macrocaula. „ „ „ 6 

3‘ " microrrhha. „ „ „ g 

4‘ " Schimperi. „ LIX. „ i._ 2. 

TEMPSIvYA PULCHRA. Corda. 
Taf. LVIII. Fig. i._5. 

Charakter gen. vid. supra. 

Bezeichnung- der Art. 

T. PDLCHRA: Rhachis crassiuscula; cortice crassa, fusca; fasci¬ 

cule vasorum centrali, annuliformi, clause, fasciculis minori- 

S lmUla'iS "fa*** radidbu, minulis; parenchyma,e la- 
cunoso; faseiculo unico centrali. 

Fundort. 

Im Gerolle der Elbe, wahrscheinlich von Neupaka stainmend. 

Beschreibung. 

Das Petrefact hildet einen g-erollten, gerundeten Klotz von 3 bis 

4 Zoll Dicke. Die einzelnen Biattstiele sind sparsam in der Masse 

ll 



zerstreut, und nur wcnige sind gut erhalten; alter anderer Raum 

ist init gedrangten, meistens schlecht conservirten Wurzeln erfullt. 

Die von mir als normal betrachteten Blattstiele (Fig. 3.) sind nach 

oben eingedruckt (o.), und batten dort wahrscheinlich eine Rinne. 

Die Rinde (a) ist nock braungefarbt, das Mark (b.) noch gelblich, 

so auch das vom Gefassbundel (c.) umschlossene Centralmark (d.), 

aber alle diese Gebilde sind dureh die der Petriftcirung voran— 

gehende Fiiulniss gleiclisam aufgelbst, und Zellbau und andere 

Structurverhaltnisse sind grosstentheils verschwunden. Im grossen, 

ringformigen Gefassbundel babe icb nur an einem Blattstiele (s. 

Fig- 4- g. h.) Spuren ehemaliger Gefiissbildung gefunden. Die 

kleineren Gefassbundel (e. f.) sind noch weniger gut erhalten. 

Wahrscheinlich theilten sich die Blattstiele dieses Farnkrautes 

gablig, und daher findet man einzelne Blattstieldurchschnitte (Fig. 2. 

4.) mit mehren kleineren Gefassbiindeln (Fig. 2. e. f. g. h. i.), oder 

solche, wo alle doppelt vorhanden sind (Fig. 4. g. h. i. i.), und wo 

zwei ringformigen Bundeln, auch zwei Paar kleine, mondfbrmio-e 

entsprechen. Icb glaube in der Einleitung iiber den Bau der Fame 

im Allgemeinen die Gritnde fiir die Annahme, dass diese schein- 

bar normwidrigen Bildungen nur durch Theilung des Blattstieles 

hervorgebracht sind, hinreichend erortert zu haben, um bier dar- 

auf zu verweisen. Die Wurzeln (Fig. 5.) sind klein, gedriingt und 

nur um sehr wenig besser als die Blattstiele conservirt. Man er- 

kennt an denselben die braune Rinde (k.-), das Luckengevvebe (1.) 

zwischen der Rinde und dem Gefassbundel; und das Gefassbundel 

(m.) ist meistens mit einer weissen Chalcedonmasse ausgefiillt. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. LVIII. Fig. 1. Ein Querschnitt der Tempskya pulchra in 

nat. Gr. Fig. 3. Querschnitt eines normal gebauten Blattstieles schw. 

vergr.; a. die Rinde, b. das Rindenmark, c. das grosse ring- 

formige Gefassbundel, e. f. die kleinen mondformigen Gefassbundel, 

o. die Rinne an der innern Seite des Blattstieles. Fig. 2. 4. Zwei 

Blattstiele nahe ihrer Theilung quer geschnitten, schw. vergr.; 

a.—d. wie in Fig. 3., — e: f. g. h. i. fiinf kleine Bundel, von 

denen h. und i. schon in den Einschnitten der sich theilenden 

Rhachis liegen. Fig. 4. g. h. das getheilte grosse Gefassbundel 

doppelt, i. i. und i. i. zivei Paar kleine dazu gehorende. Fig. 5. 

Querschnitt der Wurzeln schw. vergr.; k. die Rinde, 1. Liicken- 

gewebe, m. das Gefassbundel. 

TEMPSKYA MACROCAULA. Corda. 
Taf. LVIII. Fig. 6.-8. 

Bezeichnung der Art. 

T. MACROCAULA: rhacliide crassa, infra canaliculafa, exius 

alata; fasciculo magno lunulalo, lobis elongatis, subincurvis; 

fasciculis minoribus internis oppositis, lunulatis, tenuibus. 

Fundort. 

Unbekannt; wahrscheinlich aus dem aufgesclnvemmten Lande 

und der Substanz der Chalcedonmasse und Farbe nach von Neu- 

paka oder sonst aus Bohmen. 

Beschreibung. 

ich erhielt dieses kleine Stiickchen vom Hrn. Prof. Zippe 

mitgetheilt. Es ist leider rundlich geschliffen, und seine Chalcedon¬ 

masse ist ziemlich undurchsichtig. Die Blattstiele sind gross, und 

haben drei bis vier Linien Durchmesser. Die Rinde derselben (Fig. 

7. a.) ist durch weisse Chalcedonmasse ersetzt und theilweise in 

dieselbe verwandelt; nach innen zeigt sie noch die Rinne (r.) 

erhalten, und nach hinten sielit man noch deutlich die beiden 

Fliigel (p. q.) und den Kiel (f.). Das grosse Gefassbundel (c.) 

liegt der Rinde an und umfasst die beiden kleinen (d. e.), und 

das sie erfullende und umgebende Mark (b.) ist ebenso wie die 

Gefasse vollig aufgelbst. Die Wurzeln (Fig. 8.) sind besser er¬ 

halten, sie sind gedriingt, ihre Rinde (k.) ist noch braun, aber 

ihr Rindenmark (1.) ist vollig zerstort, und in dem in weisse, 

undurchsichtige Chalcedonmasse umgewandelten Gefassbundel (m. 

n.), sieht man noch die Spuren der Gefasse. Die Wurzeln sind 

sehr verflochten, und scheinen frisch rundlich gewesen zu sein, 

und ihre jetzige Form nur durch den Druck und durch die Faul- 

niss vor der Petrificirung angenommen zu haben. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. LVIII. Fig. 6. T.macrocaula in nat. Gr. Fig. 7. EinBlatt- 

stiel durchschnitten und sechsmal vergr.; a. die Rinde, r. innere 

Seite des Btattstieles mit der Rinne, p. q. die Fliigel der Riick- 

seite, f. der Kiel, c. das grosse Gefassbundel, d. e. die kleinen 

Gefassbundel, b. das vermoderte Mark. Fig. 8. Wurzeln durch¬ 

schnitten und vergr.; k. die Rinde derselben, 1. das ausgefaulte 

Mark, m. n. Gefassbundel mit Spuren der Gefasse. 

TEMPSKYA MICRQRRIRZA. Corda. 
Taf. LVIII. Fig. 9.—10. 

Bezeichnung der Art. 

f. MICRORRHIZA: rhacliide iemii; corlicc crassa, fasciculo va- 

sorum magno lunulato, extremis hamato-incurvis; fasciculis 

minoribus suboppositis, lunulatis, inflexis; radicibus tenuissi- 

mis rolundalis, cortice crassa cellulosa; fasciculo centrali 

vasis quaternatis rotundis ornato. 

Fundort. 

Unbekannt; wahrscheinlich aus Bblunen stammend, milgetheilt 

von meinem Freunde Herrn Dr. Reuss zu Bilin. 



Beschreibung. 

tJntel‘ de" vier beka"“te“ Arte,, dieser Gattung ist diese 
nie bestens conservirte. 

Der von mir gesehene diinne Querschnitl (Fio-. 9) war 

dunkelbraun, wenig durchscheinend, und enthielt nurdnige we- 

n'ge, sehr zerstreut stehende Quersclmitte der Blattstiele, die 

ganze andere Masse besiand aus dicht venvebten Wurzelfasern. 

D,e Blattstieldurchschnitte sind rundlich und gepresst Oder ver- 

schoben; d,eRu.de derselben Cs. Fig. 10. a.) ist dick, und wenig 

durchscheinend. Sie scheint aus Bastzellen mit dicken Wauden 

gle,° , dCr Rim,C der gewesen zu sein. Ihr un- 

“r meeh^rt ist das Pone, mondformige Gefassbundel 
CFig. 10. cO, welches dick ist, nod, Spuren der Gefasse enthalt 

und dessen beide Enden ft stark nach innen und fast haken- 

l°nn,g gebogen sind. An der Odfnung des grossen Gefdssbundels 

und nahe den umgebogenen Enden desselben liegen die bciden 

klemen ausseren Gefassbundel Cd. e0, welche mit ihrer OelFnun. 

nad, aussen und gegeneinander gekrfl.nmt sind. Das Mark'(bD 

des Biattstieles ist voffig in Moderkugelchen aufgeldst, und schien 
sefir feinzelhg gewesen zu sein. 

Die Wurzeln waren ursprunglich wahrscheinlich rund und 

sn,d durch gegenseitigen Brack und die Maceration erst lang- 

“h oder ™Jgestallig geworden. Hire Rinde (Fio-. io f f.) ist 

bei einzelnen Wurzeln nod, gut erhalten, und besteht aus dick- 

wand,gen Bastzellen. Das Mark ist ganzlich zerstbrt CFig. 10 

S°’ md ™m cenlraleil Gefassbundel (Fig. 10. h. h.) sind nur 

™r Gefasse (ibrig. Das gauze Fetrefact ist in eine dunkelbraune 
tiialcedonmasse verwandelt. 

Bemerkenswerth ist das spMiche Vorkonunen der Blatt- 

stieJe m der grossen Wurzelmasse. 

TEMPSKYA SCfflMPERI. Conla. 
Taf. LIX. Fig. i. 2. 

Bezeiclmung der Aid. 

T. SCHUIPER]: « corticc lensescmle; ^ 

COSO,-urn major, lumlato, aequali, ulringue rolundato; mine- 

ribus oppositis, recurvis. 

Fundort. 

Unbekannt, und dieses schone Fragment wurde mir zu 

Strassburg von meinem hochverehrten Freunde W. P. Schimper 

mitgethedt, wofiir ich bier meinen innigsten Dank sage. Der 

Chalcedonmasse nach diirfte es von FIdhe in Sachsen, oder von 
Neupaka in Bbhmen stammen. 

Erklai’ung der Abbildungen. 

lal. LYIIt. Fig. 9. Ein Ouersdmitt der Tempshya micro,- 

“ “ m\ Grbsse- 10■ E“ Stuckchen dieses Quersolmitte's 
vergr.; a. Rinde der Blattstiele, b. das Mark derselben; c das 

grosse Gefassbundel mit den hakenfiirmig umgebogenen Enden 

*■ *’ F‘e' 10■ d- e- die beidei> kleinen Gefassbundel; f. Zellen der 

Rmdeder Wurzeln; g. das Wurzeln,ark, h. 1,. Gefasse des Bundels 
der Wurzeln. 

Beschreibunff. O 

Das ganze, aus Wurzeln und vereinzelten Blattstiele,, con- 

glomerirte Stuck (Fig. f.) ist von brauner Farbe, u„d seine 

Chalcedonmasse ist derb, fast vbllig undurchscheinend, und hiiulig 

nut krystaliisirtem Quarz gemengl. Von Te.vtur ist gar keine Spur 

mehr vorhanden, und von den Blattstielen sind nocl, die Gefass¬ 

bundel deutlich, wiihrend bei den Wurzeln dieselben fehlen, und 

sowohi Wurzeln, wie auch sehr vide Blattstiele fruher ansgefaull 

waren, und bei der Versteinerung oft nicht ausgefiillt wurde,, und 

hold blieben (s. Fig. 2. h.). Rinde und Gefassbundel sind braun. 

Der Blattstiel scheint nach innen eine rinnenfOrmige Ver- 

tiefung gehabt zu haben, an deren beiden Seiten, nalie der Rinde 

die kleinen, nach innen gekriimmten Gefassbundel (d. c.) liegen. 

Das grosse Gefassbundel (a.) ist stark gekriimmt, und oft nahern 

s,ch seine beiden Seitenarme so stark, dass sie sich mit iliren 

Enden fast beruhren. Die Wurzeln ware,, rundlich, und an ihnen 

Sind leidel' nur SPuren Rinde erhalten; ihr Gefassbundel war 

bo, mehren hundert, einzeln untersuchten Wurzeldurclischnitlcn 
stets ausgefault. 

Erklarung- tier Abbilduogen. 

Taf. LIX. Fig. 1. Ouersehnitt der Tempskya Schimpcri „at. 

Grdsse. Fig. 2. Querschnitt zweier Blattstiele (a. a.) und einiger 

Wurzeln (b.) vergr.; a. a. das grosse Gefassbundel, c. d. die 

klemen Gefassbundel. 

XI. 

KHAC HI0PTER1DEAE. Cor.Ia. 

Pel,oh sen rhaclrides filicum mundi primaevi, glabri, nudi cel 

pdosi, supra saepius sulco lomjiludinali insigniti, infra rolundali, 
herbacei cel arborescentes; cortice crassiuscula, cellulosa; me¬ 

dulla ampla parenchymaiosa; fasciculo vasorum cmlrali m,jinul0 

i\* 



vel Jiudo, solitario, lunulato vel hippocrepico, injlexo vel reflexo, 

vcl fasciculis duplicatis sen tcrnatis. Vasa ampla scalariformia vel 

porosa. Vagina tenuis, e cellulis minutis pachytychis composita. 

Ich nannte diese Familie schon in der Einleitung eine kiinst- 

liche, indem sie nur aus Resten cines einzigen Organcs einer 

Pllanzengruppe (der Ordnung der Filicaceac) gebildet sei. Bei dem 

Studium der Pflanzen der Vorwelt, und der auf uns ubergekommenen 

Reste sehen wir uns oft in die traurige Nothwendigkeit versetzt, 

Reste zu deuten und in Familien zu vereinigen, welche wahr- 

schcinlich sehr nalie verwandten, aber doch bestimmt geschiedenen 

und unterscheidbaren Gruppen angehoren. Wenn man solche dubiose 

Reste zu beschreiben versucht, so muss man dieselben auch taufen, 

und die so erhaltenen Namen tragen sie dann so lange, bis diese 

Organenreste eine besserc und vollendete bestimmte Deutung er- 

faliren haben, und man mit Zuversicht die Pflanze kennt, der sie 

angehoren. Dass solche Nachweisungen sehr schwer sind, wird 

jeder verniinftige Leser einsehen, und dass die systematische 

Deutung der hier beschriebenen Reste beim gegenwiirtigen Stande 

der Kenniniss der Farnkrauter unmoglich ist, wird man eben so 

leicbt anerkennen. Unter solchen Umstanden fand ich am kliigsten, 

diese einzelnen schonen Reste zu taufen und in eine interimistisehe 

Familie zu vereinigen. 

Die Blattstiele, welche ich hier beschreiben werde, besitzen 

ein, zwei oder drei Gefassbundel, und nach der Zahl derselben 

theile ich sie in Gruppen. Hire innere Textur ist durchgehends 

sehr gut erhalten, soweit es der Kohlensandstein von Chomle auf 

der Herrschaft Radnitz und der Spharosiderit gestatten. Die Wande 

der Zellen und der Gefasse sind oft noch braun, abldsbar und 

elastisch, vorzuglich im Spharosiderite, und im Kohlensandsteine 

sind sehr oft die Rinden- und Markschichten noch lichtbraun ge- 

fiirbt. Bei einigen Arten ist die ganze Pflanzensubstanz in Glanz- 

kohle verwandelt, und nur selten sind einzelne Theile einzelner 

Organe venvorfen oder zerstort. Die Gefasse sind haufig Treppen- 

gefasse (s. Taf. LIII. Fig. 4. 5. Taf. LIV. Fig. 4.) und durchschnittlich 

Irefflich erhalten. Bei einigen Arten sind es porose Gefasse (s. Taf. 

LII. Fig. 6 — 8. Taf. LVI. Fig. 4. 5.), und Wand und Poren sind 

vorzuglich gut conservirt. Dass ich bei Anackoropteris pulchra 

(Taf. LVI. Fig. 2. e. e.) noch Haare an der Oberflache der Rhachis 

fand, wurde schon friiher erwahnt. Da es sehr schwer ist, aus 

einem einzelnen Fragmente eines Blattstieles zu bestimmen, ob 

derselbe einem baumartigen oder krautartigen Farn angehort habe, 

so bitte ich auch die Ausdriicke Rk. herbacea, Rk. arborea, nur 

liir Wahrscheinlichkeiten zu nehmen, indem ich damit nur eine 

starke Rhachis, als vielleicht von einem baumartigen, und eine 

sclnvache als von einem krautartigen Farn stammend bezeichnen 

will. Die Gattungen, welche diese Gruppe bilden, sind folgende: 

A. Mil einem nach oben gckrummten Gefdssbiindel. 

I. SELENOPTERIS. Corda. 

Rhachis herbacea, subtriangularis, supra plana vel cana- 

liculata; corlice crassiuscula; medulla parenchymatosa, tenui; 

fasciculo vasorum inflexo, lunulato vel hippocrepico, supra ravins 

incurvo, vaginato; vagina tenuis colorata, vasis amplis porosis 

vel scalariformibus. 

1. S. radnilzensis. Corda. Taf. LII. 

2. S. involuta. „ „ LIU. 

II. GYROPTERIS. Corda. 

Rhachis arborea; corlice crassa suberosa; medulla ampla 

parenchymatosa; fasciculo vasorum simplici, inflexo, vaginato, 

lunulato, basi planiusculo, lobis lateralibus uncinato- reflexis; 

vagina tenui; vasis amplis scalariformibus. 

G. crassa. Corda. Taf. LIV. Fig. I.—6. 

B. Mit einem nach ruckwarts gerollten Gefassbundel. 

III. ANACKOROPTERIS. Corda. 

Rhachis herbacea; cortice crassa supra canaliculata, ra- 

rius rolundata, hirsuta vel glabra; medulla contin.ua; fasciculo 

vasorum simplici reflexo, lobis involutis; vagina spuria; vasis 

amplis porosis. 

1. A. pulchra. Corda. Taf. LVI. 

2. A. rolundata, Corda. Taf. LIV. Fig. 7.-9. 

C. Mit zwei oder mehren Gefassbiindeln. 

IV. PTILORHACHIS. Corda. 

Rhachis herbacea, minuta; cortice tenui; medulla ampla; 

fasciculis vasorum oppositis vel annuliformibus, irregularibus; 

vasis magnis aequalibus. 

Pt. dubia. Corda. Taf. LIV. Fig. 17.—19. 

V. BIPLOPHACELUS. Corda. 

Rhachis crassa, arborea (?); cortice supra canaliculata; 

medulla ampla; fasciculis vasorum binis, fasciae for mibus, paral¬ 

lel^, utrinque obtusis; vagina propria nulla; vasis minutis, an- 

gulatis, scalariformibus. 

D. arborcus. Taf. LV. 

VI. CALOPTERIS. Corda. 

Rhachis minuta, herbacea, tenuis, supra plicatula; cortice 

crassa; medulla ampla; fasciculo vasorum magno lunulato, in- 

flexo; fasciculis minoribus magno inclusis, lunulatis, subinflexis; 

vagina propria nulla; vasis amplis inaequalibus. 

C. dubia. Corda. Taf. XIX. Fig. 1. b. Fig. 3. 

SELENOPTERIS RADNICENSIS. Corda. 
Taf. LII. 

Char. gen. ut supra. 

Bezeichnung der Art. 

S. RADNICENSIS: rhachide supra plana; fasciculo vasorum brevi 

crasso, lunulato; vasis porosis. 

Fundort. 

Im Spharosiderite der Steinkohlenforrnation von Radnitz in 

Bohmen. 



§5 

Beschreiboog. 

Von dieser schonen Art babe ich nur 0’ierbriiche, und hoch- 

stens drei bis yier Linien lange Stuckchen des Blattstieles gefun- 

de"' Im weissiioJi-grauea Spharosiderite haben diese Fragmente 

ihreFarbe vollig conservirt, and die Blattstielrinde 1st von aussen 

rothlichbraun; die Men des Rindenbastes sind nnr gelbbraun 

gefarbt, and ihre Wiinde losen sich theilweise von der den Zeilen 

infiltrirten Steinmasse ab, and sind fast noch elastisch and durch- 

scheinendj Die E.xemplare sind meistens gequetsdit, and nnr we- 

nige haben ibre urspriingliche Form behalten. Mach dieser war 

dieRhacbis (s.Fig.4.) oben fiach gedrtckt (£), and anten wahr- 

schemlich gerandet. Die Rinde besitzt eine noch deutlich sicht- 

bare Oberhaat (Fig. 4. 5. a. a.) aus kieinen, langgestreckten, 

arbigen Zeilen (f.), and anmittelbar unter ihr liegen die Bast- 

zellen (b.b.) der Rinde, welche naeh innen allmahlig grosser and 

welter werden, und Each oben grossere rundliche Liicken (Fig. 4. 

e.) einschhessen. Die Zeilen dieses Gewebes sind trefflich erhalten, 

ihre Wiinde sind gelbHch and ablosbar; im Langsschnitte sind 

die Zeilen der Oberhaat (Fig. JO.) dunkel gefarbt, and lichtere 

und danklere liegen durcheinander, die Zeilen der inneren Sub- 

stana aber sind im Langsschnitte (Fig. 9.) parallelepipedisch, un- 

gleich, baid quer-, bald Utogsgeschichtet, and ihre Wiinde sind 

durchsichtig, md gelblichbraun. 

m verdriicktem, minder gut conservirten Exemplaren (s. Fig-. 

5.) ar.de: man einzeke Zeilen and ganze Partien Zeligewebe ”n 

KoWe verwandelt, and oft sind in diesen Kohlenfragmenten noch 

emzelne Zeilen (Fig. 5. g.) erhalten. 

Das Gefassbundel (Fig. 4. 5. c.) besteht aus ungleich gros- 

sen Gefassen, und seine naeh vorn oder oben gerichteten Enden 

smd bald gerandet, bald gespitzt (Fig. 5. 4.). Es sind Spuren 

e.ner Gefassscheide (Fig. 4. 5. d. d.) vorhanden, welche aus 

klemen, dunkel gefarbten Zeilen bestand. Die Gefasse (Fig. 6. 

7. 8.) sind gross, eckig, und ihre Wiinde perns; Ieider sind jedoch 

die Poren nicht so trefflich erhalten, wie bei Anachoropleris 

pul dim, aber sie dSrfien wahrscheinlich denselben Baa besessen 

haben, wie ihre noch deutlich vorhandenen Umrisse vennuthen 

iassen. Die Gefasswande sind sehr gebraunt, und ihre Substanz 

1st verkohlt, und zerbrockelt daher an der Lull, lost sieh ab und 
zerfallt (s. Fig. 6.). 

SELEXOPTERIS INVOLUTE Corda. 
Taf. LIIL 

Bezeichnung der Art 

S. INVOLUTA: rhachi supra mnaliculata; corlice Is,mi; facials, 

msorurn hippocrepico, lenui, lobis apice imolutis; cam sea- 

lariformibus; medulla ampla, cellulosa. 

Fundort. 

Im Spharosiderit von Radnitz, iiusserst selten. 

Erklarong der Abbildung en. 

Taf. LII. Fig-. 1. — 3. Natiirliche Grosse der Blattstiele im 

Querschnitte. Fig-. 4. 5. Ein vollkommen erhaliener und ein ge- 

presster Ouerscimitt vergr.; a. a. Oberhaut, b. Rindensubstanz, 

e. Lucken derseiben, c. Gefassbundel, d. Gefassscheide desseiben; 

f. Oberhaut in schiefer Ansicht, g. verkohltes, zerstortes Zell- 

gewebe. Fig. 6. Gefasse im Langsschnitte vergr. Fig. 7. 8. Ge¬ 

fasse s. st. vergr. Fig. 9. Zeligewebe der Rinde im Langsschnitte 

st. vergr.; h. abldsbare Zellwandfragmente. %ig. 10. Epidermis 
der Rhachis s. st. vergr. 

Beschreibung. 

Dieser Blattstiel ist klein (Fig. i.) und naeh oben elwas 

verworfen (Fig. 2. h.), aber ungeachtet dieser Zerstorung erkennt 

man die Rinne an der Oberfliiche desseiben, und sie wurde von 

ZWei seitIichen’ kantigen Vorsprungen (Fig. 2. a. h.) eingefasst. 

Die Rinde (b.) ist diinn, und ihre gut erhaltenen Zeilen sind ver¬ 

kohlt und bin und wieder verschoben oder gequetscht; an gut 

erhaltenen Stellen sieht man die ausseren Zeilen (Fig. 7. i.) klein, 

gerundet und dickwandig, wahrend die mehr naeh innen liegen- 

den Zeilen gross und seclisseitig (Fig. 7. k.) sind. Das Mark, 

welches den Kohlraum zwischen dem Gefassbundel und der Rinde 

erfiillte, und innerhalb des Gefassbiindels war, ist ebenfalls, wie 

bei der fruheren Art, zerstiirt, und seine Raume mit Spharosiderit 

erfiillt, aber einzelne kleine Partien desseiben sind trefflich er¬ 

halten, und seine Zeilen (Fig. 2. f. f. Fig. 6. f.) sind lfinglich, 

zartwandig und meistens braunlichroth gefarbt, wodurch sie gegen 

die verkohlten Gefasse und die schwarzen Reste der Gefassbiindel- 

scheide sehr abstechen. Die Gefassbiindelscheide (Fig. 2. g. g. 

c. c.) ist zerfallen und verkohlt, und nur am Ende des inneren 

Gefassbundellappens (hei d.) ist dieselbe als diinne Haul nochsicht- 

bar, an den andern Stellen liegt sie zerbrochen in der Spliaro- 

sideritmasse zerstreut. Das Gefassbundel (Fig. 2. e. Fig. 3.) ist 

hufeisenformig, an seinen naeh oben gerichteten Enden (d.) etwas 

verdickt und eingebogen. Die Gefasse (Fig. 3. 4. 5. 6. e.) sind 

ungleich gross, scharfkantig, und im Langsschnitte betrachtet sind 

es Treppengefiisse. Die aussere Oberhaut der Rinde (s. Fig. 8. 9.) 

bestand aus dunkelgefarbten, langgestreckten, parallelepipedischen 

Zeilen mit dunnen Wanden. 

Im Langsschnitte ist das Markgewebe (Fig. 6. f.) aus liing- 

lichen, sehr diinnwandigen Zeilen gebildet, deren Wande iiusserst 

selten erhalten, und deutlich sichtbar sind. 

Erkla'rung der Abbildungen. 

Taf. LIIL Fig. 1. Nat. Gr. des Blattstieles im Spharosiderite; 

Fig. 2. derselbe vierundvierzigmal Linear-M. vergr.; a. h. Kanten 

der Rinne an der oberen Seite des Blattstieles; b. die Rinde; c. 

c. g. d. die Gefiissbundelscheide; e. das Gefassbundel; f. Reste 

des Zellgewebes des Markes. Fig. 3. Ein Ouerscimitt der Gefasse 

st. vergr. Fig. 4. 5. Gefasse im Langsschnitte st. vergr. Fig. 6 

Einige Gefasse I., mit nebenliegenden Markzellen f. stark vergr. 
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ini Langsschnitte. Fig. 7. Quersclmilt der Rinde stark vergrdssert: 

i. dickwandige Bastzellen; k. Zellen der inneren Substanz. Fig. 

8. 9. Oberliaut der Rinde st. vergr. 

GYROPTERIS CRASSA. Corila. 
Taf. LIV. Fig. 1. — 6. 

Char. gen. vid. supra, p. 84. 

Bezeichnung der Art. 

G. CRASSA: rhachi subcompressa, magna, crassa; cortice glabra; 

fasciculo vasorum tenui fasciaeformi, lunulato, basi planius- 

culo, lobis lalera/ibus uncinato-reflexis, acutiusculis. 

Fundort. 

Ini Spluirosiderite von Radnitz selten. 

Beschreibung. 

Dieses BJattstielfragment scheint einem sehr grossen Baum- 

larn angehort zu haben; denn es ist lObis 12 L. P. M. breit, etwas 

llach gedriickt (s. Fig. 1.), schwarzbraun, in’s Rothliche schimmernd 

und glatt. Seine Rinde ist dick, und mit einer undeutlicb fein- 

zelligen, gequetschten, braunen, korkiihnlichen Rinde (Fig. 6. 

e. e.) bedeckt, unter welclier man unmittelbar die Bastzellen- 

schichte (Fig. 5. f.) der Rinde liegen sielit, welclie aus schmalen, 

langlichen, diinmvandigen Zellen (f.) besteht, deren Wiinde ver- 

kohlt sind. Ini Ouersclmitte (Fig. 3. 4.) sielit man das Markgewebe 

(a. a.) grossentheils gut erlialten, und aus seclisseitig- rundlichen 

Zellen gebildet, deren Wiinde schwach gelblich gebriiunt sind, und 

die Farbe der Zellen desselben Gewebes von Trichopleris excelsa 

besilzen, und noch durchscheinend und ablosbar sind. Ini Mark¬ 

gewebe liegt das Gefassbiindel (Fig. 3. 4. c. c.) beiderseits von 

ungleich starken Gefassscheiden (Fig. 3. b. Fig. 4. d. d.) umgeben, 

deren Structur nicht erlialten ist. Die innere Bast- oder Gefass- 

biindelscheide scheint in der Mitte der oberen Seite des Gefass- 

biindels viel starker als an den Seiten und unten gewesen zu sein, 

und sie ist an der unleren Seite leider grostentheils vollig zerstdrt. 

Das Gefassbiindel (Fig. 2. Fig. 3. c. Fig. 4. c.) ist eine halbe 

Lime breit, und seine Gefiisse sind ungleich gross, moistens seclis- 

eclug, und es sind Treppengefasse (Fig. 5.) von ziemlicher Starke, 

deren Wiinde gebriiunt, und deren Querstiibe verkohlt und gliin- 

zend schwarz sind. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. LIV. Fig. 1. Ein Blattstiel in nat. Grosse; Fig. 2. Der 

Durchschnitt eines anderen nat. Gr. Fig. 3. Ein Tlieil dieses Quer- 

schmttes vergr. a. Markgewebe; b. Gefassbiindelscheide; c. Gefiiss- 

biindel. Fig. 4. Em Theil des Gefassbiindels st. vergr. a. a. Mark¬ 

gewebe; d. d. Basi- oder Gefiissbundelscheide; c. Geltisse. Fig. 5. 

Gefiisse in. Liingsschnitte st. vergr. Fig. 6. Ein Stuck der Rhide 

vergr.; e. korkahnliche aussere Schichte; f. Zellen der Bastschichte 

der Rinde. 

ANACIIOROPTERIS PULCIIRA. Conk 
Taf. LVI. 

Char. gen. ut. supra, p. 84. 

Bezeicffling der Art. 

A. PULCHRA: rhachi tenui, supra late canaliculata, infra rotim- 

data, pilosa; cortice crassiuscula, fasciculo vasorum reflexo, 

lobis spiraliier involutis; vasis porosis; medulla amp!a, com- 

pacta; cellulis minutis. 

Fundort. 

Im Spharosiderite von Radnitz selten. 

Beschreibung. 

Der Blattstiel (Fig. 1.) ist diinn und trefflich erlialten, feder- 

spulstark, braun, und gewdhnlich fmden sich zwei Fragmente 

(s. Fig. 3.) nebeneinander liegend. Im Querschnitte (Fig. 2.) ist 

seine Rinde (a.) mittehniissig stark, und sie besteht aus im Um- 

fange des Blattstieles kleinen, nach innen allmahlig grosser wer- 

denden sechseckigen Zellen, deren Wiinde trefflich erlialten, und 

lichtbraun verfiirbt sind. An der Aussenflache der Rinde fand ich 

noch deutliche Haare (Fig. 2. e. e.), welclie meistens abgebrochen 

waren, nur eines derselben war vollkommen erlialten, spitzig, und 

wie die anderen Reste derselben, dunkelbraun gefarbt. 

Von der Rindensubstanz steigt am hintern Theile der Rha- 

chis ein schmaler Streifen Zellgewebe (Fig. 2. 4. b. b.) zwischen 

die eingerollten Lappen des Gefiissbiindels (d. d.) und geht, indem 

sich seine Zellen immer mehr verkleinern, in das Markgewebe 

(c. c.) liber, welches in den von mir aufgefundenen Resten dun- 

kelbiaun gefarbt ist, und dessen Zellen eben so gut, wie jene der 

Rinde, erlialten sind. 

Das an seinen beiden Enden ruckwarts gerollte Geffissbundel 

(Fig. 2. 4. d. d.) besteht aus einer schmalen Reilie sehr ungleich 

grosser Gefiisse, welclie im Liingsschnitte (Fig. 4. d. d.) als po- 

rose Gefiisse erscheinen, und ihre Wand ist so trefflich erlialten, 

dass ich an einigen kleinen Fragmenten derselben, die kleinen, 

spiialig gestellten, in der Mitte mit einer eiformigen, querliegen- 

den Oeffnung durchbohrten Rhoinben (s. Fig. 5.) derselben bei star¬ 

ker Vergrosserung deutlich sehen konnte. 

Diese Art koinint im Spluirosiderite von Radnitz am haufio-- 

sten vor, und ich babe sie im Jahre 1839 und 1843 gefunden; 

nur ist sie oft verworfen, oder man findet Gefassbiindel und Rinde 

gesondert. 

Ich liabe in der jetztweltlichen Farnvegetation noch keine 

Blattrhaclns auflinden konnen, welclie wie Anachoropteris, nach 

ruckwarts gerollte Gefassbiindel besitzt, und aus unserer Abbil- 

dung (Taf. LVI. Fig. 2.) ist deutlich ersichtlich, dass die Rhine 



nach oben liegt, und die von uns ak Unterseite bezeiclmete Flache 

■at a itch behaart, und da dieses Exemplar gar koine Spuren von 

Ouelsclmng zeigt, so kam bier such kein Irrthum Statt gefunden 
haben. 

ErMarung der Abbildimgen. 

faf. LVI. Fig. i. Ein Querschnitt des Blattstieles in nal. 

Grosso; Fig. 2. derselbe vergr.; a. Rinde; b. c. Mark; d. Gefass- 

bundel; e. Haare; Fig. 3. Zwei Blatistielfragmente von der Seite 

geseiien in nal. Gr.; Fig. 4. Ein Oner- und Langsschniit vergr 

Bezeiohnung gleich Fig. 2. - Fig. 5. Die Gefasswand st. vergr. 

ANACHOROPTERIS RGTl’XDATA. Conk 
Taf. LIV. Fig-. 7.-9. 

Bezeichnung der Art. 

A. ROTUNDATA: rhachi minnta, supra rolundata, rarius canali- 

culalim-impressa; corlice crassimcula, lacm; fascicule m- 

sorum reflexo, inrnruo; vasis inaequalibus porosis. 

Fundort. 

lm Spharosiderit der Steinkohle von Radnitz, gemein, in 

Gesellschaft mil Fragmenten des Holzcylinders der Stigmaria und 

alien anderen bier zn besohreibenden Blattsiielresten, und der aus- 

serst seltenen Chorionopteris gleichenioides, gefunden im Jahre 1836 
1839 und 1843. 

Beschreibung. 

Ein bis zwei ZoII lange Blattstielreste linden sich im Spha- 

rosideritf zerstreut, und sind leichl aus demselben auszulosen CFig. 

7. a. b.), sind rdthlich braun, und sehr gut conservirt. Im Quer- 

scbmtte ist der Blattstiel enhveder oben flachgerinnt (Fig. 7. a!), 

oder er ist oben und unten gerundet (Fig. 8.). Seine Rinde (Fig. 

8. 9. a.) ist im Verhaltniss zu seiner Starke dick, und besteht 

aus sechsseitigen Zellen, mit braunen Oder gelblichen erkaltenen 

Zeliwanden. Nach ruckwarts ist die Rindensubstanz verdickt und 

bildet einen Vorsprung (Fig. 8. d.), gleichsam den Rest des zu 

den Marke laufenden Theiles der Rindensubstanz, welcher bier 

zerstort wurde, und den man an der vorigen Art (s. Taf. LVI. Fi- 

2. 6.) volligr erhalten sieht. Ich habe ihn auch bei einem Exemplare 

dieser Art ganz erbalten gesehen, habe es aber wahrscheinlich 

veriegt Oder verschenkt, und konnte es daher fur die Abbildung 

Iner mcht benutzen. Das Markgewebe (Fig. 8. 9. c.) ist bier eben- 

falls derb, kleinzellig und dunkler braun gefarbt. Das Gefassbundcl 

(b.) besteht aus sehr ungleich grossen Gefassen, welche im Langs- 

schnitte (Fig. 9. b. b.) als poriise Gefasse erscheinen, deren Wande 

aber nicht so gut erlialten sind, wie bei den Gefassen der A. pulchra. 

Die Wande der Zellen des Markes (Fig. 9. c.) sind dunket 
gefarbt und fast braunscliwarz. 

Erklarang der Abbildungen. 

Taf. LIV. Fig. 7. a. Querschnitt eines Blattstieles in nat. Gr. 

Fig. 7. b. Querschnitt und Langsansicht zweier Blatistielfragmente 

nat. Gr. Fig. 8. Querschnitt eines Blattstieles (Fig. 7. b.) vergr. 

a. Rmde, d. dessen Verdickung und Verlangernng zum Marke; b 

das Gelassbundel; c. Markreste. Fig. 9. Ein Liingsschnitt vergr. 
Bezeichnung wie in Fig. 8. 

PTiLORIIACMIS DUBtA. Corda. 
Taf. LIV. Fig. 17. —19. 

Char. gen. vid. p. 84. 

Bezeichnung' der Art. 

PT. DUBIA: rhachi quinquangulari, tenui, glabra; corlice temi; 

fasciculis vasorum opposite vel annuliformibus. 

Fundort. 

Im Spharosiderite von Radnitz hiiuf,g, mil Anachoropleris 

und Dip/ophacelus. 

Beschreibung. 

Die Fragmente dieses kleinen Blattstieles liegen im Spliii- 

rosiderite zerstreut, und sind selten eine Linie lang und % Linie 

P. M. dick (s. Fig. 17. c.). Im Querschnitte (Fig. 18. 19.) sind die 

Blattstiele funfseitig, oben abgeplattet, ihre Rinde ist diinn. (Fig. 

18. 19. a.), und deren Zellen sind sechsseitig, und eben so gut 

erhalten wie bei Anachoropteris. Das Mark (b.) ist ausgefault; 

die Gefassbundel sind sehr unvollstandig erhalten, und bald findet 

man zwei emander gegenuberstehende Gefassbttndel (Fig. 18. c. d.), 

bald kreisformig und unregelmassig gestellte Biindel (Fig. 19. e.). 

Ich babe beide Gefassbundelformen an einem und demselben Frag¬ 

mente gesehen, und glaube daher, ihre wechselnden Formen seien 

bolgen der, derVersteinerung vorhergegangenen Faulniss, und diese 

Reste stammen wahrscheinlich von der Spilze oder dem oberen Theile 
der Rhachis. 

Erldarung der Abbildungen. 

Taf. LIV. Fig. 17. Naturliche Grosse der Blattstiele im Quer¬ 

schnitte; Fig. 18. Ein Querschnitt mit zwei Gefassbiindelrcsten c. 

d. vergr. a. Rinde; b. der Raum des ausgefaulten Markes. Fig. 19. 

Em Querschnitt mit kreisfdrmigen Gefassbundeln e. vergr. a. b. 
s. Fig. 18. 

DIPLOPIIACELUS AR HO REUS. Corda. 
Taf. LV. 

Charact. gen. vid. p. 84. 

Bezeichnung der Art. 

D. ARBOREUS: rhachi supra canaliculala, infra rolundata, glabra; 

corlice tenui, fasciculis msorum binis parallels, fusciae- 

fortmbus, jlexuosis; vasis scalarifonnibus. 

Fundort. 

Im Spharosiderit von Radnitz mit Blallern von Flabellaria 

borassifolia, Samen und Friichten ausserst selten. 



Beschreibung. 

Der Farnblattstiel ist 4 bis 5 Linien dick, und Itwas ge- 

quetscht, aber seine Riickseite ist vollkommen erhalten, rund und 

glatt. Die Rinde (Fig. 4. 5. 6. 7.) ist braunlich gefarbt, diinn, und 

aus diinnwandigen Zellen, von ungleicher Grosse (s. Fig. iO—12) 

bestehend, welche im Langsschnitte (Fig. 9.7. a1.) gestreckt, und 

deren Wande theilweiSe verkohlt sind. Das Markgewebe (Fig. 7. 

c. c.) ist selten erhalten und zimmtbraun gefarbt. Die Gefassbiindel 

(Fig. 4. 5. 6. 7. b. b. b1.) sind schmal, bandfbrmig, verworfen, 

und ihre Enden sind umgebogen (Fig. 6. b. b.). Die Gefasse (Fig. 8.) 

derselben sind eckig und Treppengefasse, und ihre Wande sind 

gebraunt und die Querleisten derselben verkohlt. 

Diese Art ist nach Gyropteris crassa das grosste und starkste 

Farnstielfragment, welches ich im Sphiirosiderite von Radnitz auf- 

gefunden habe. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. LV. Fig. 1. Ein Stuck des Blattstieles in nat. Gr.; Fig. 

2. 3. Querschnitte desselben, nat. Gr.; Fig. 4. 5. Zwei Stucke dieser 

Querschnitte vergr. a. d. die Rinde; b. b. c. die Gefassbiindel. 

Fig. 6. Der Theil c. aus Fig. 4. mit Rinde a. a. und den Enden 

der Gefassbiindel b. b. vergr.; Fig. 7. Ein Schiefbruch des Blattstieles 

schw. vergr. a1. Oberflache der Rhachis; a. Rindengewebe; b. b!. 

Gefassbiindel, c. c. Rindenmark; Fig. 8. Gefasse; Fig. 9. Rinden¬ 

gewebe im Langsschnitte; Fig. 10. li. 12. dasselbe im Querschnitte. 

Fig. 8—10. st. vergr. 

CALOPTERIS DURA. Corda. 
Taf. XIX. Fig. 1. b. Fig. 3. 

Char. gen. vid. p. 84. 

Bezeichnung der Art. 

K. DUB1A: cortice crassa; faciculis vasorum lunulatis. 

Beschreibung. 

Diese bisher nur einmal gefundene Art kbmmt gesellig mit 

Pabnacites carbonigenus im Spharosiderite von Radnitz in Bbhmen 

vor, und hat bis zwei Lmien Durchmesser. Im Querschnitte (Fig. 

3.) sieht man die starke, etwas verworfene Rinde deutlich, sie ist 

braunlich gefarbt, und besteht aus einem, nach innen locker werden- 

don Gewebe sechsseiiiger Zellen. Sie umfasst das grosse Gefass- 

biindel, welches ihr uninittelbar anliegt, und das an seiner Basis 

etwas verschmalert und abgestumpft ist. In dem Mittelraume von 

dern grossen Gefassbiindel, zu zwei Drittheilen umschlossen, liegt 

das Mark, welches aus sehr kleinen, dichten, braungefarbten Zellen 

besteht, und die beiden kleineren, ebenfalls halbmondfdrmigen und 

neben einander liegenden Gefassbiindel umschliesst. Nach oben zu 

ist die Rinde und die Marksubstanz der Rhachis zerstdrt und ver- 

worfen. 

Diese Art erinnert unwillkiirlich an die Tempskyen, und 

bei Tempskya macrocaula und T. microrrhha (Taf. LVIII. Fig. 7. 

10.) fmden wir sehr analoge Gefassbimdelformen, aber doch so 

verschieden gelagert und gestellt, dass ich mich veranlasst sah, 

beide als vollig geschiedene Gattungen einstweilen zu trennen. 

Bei der Yereinigung mehrerer Arten aus verschiedenen Forma- 

tionen, oder aus verschiedenen Gliedem einer Formation, in eine 

Gattung, kann man nie behutsam genug zu Werke gehen, vor- 

ziiglich, wenn die fossilen zu vereinigenden Pflanzen nur unvoll- 

standige, schwer zu bestimmende Reste sind. Ich habe es in solchen 

Fallen stets vorgezogen, dieselben so lange vollig getrennt zu 

betrachten, bis vervollstandigende Beobachtungen jeden Zweifel iiber 

die Identitat beider geldst haben. 

Erklarung der Abbilduugen. 

Taf. XIX. Fig. 1. b. Naturliche Grosse der Calopteris dubia; 

Fig. 3. dieselbe im Querschnitte schw. vergr. 

XII. 

GLEICHENIACEAE. Kunze. 

Gleichenieae. Rob. Broirn. Flor. N.II. rid. Isis. 1819. 6. p. 809. 

Presl. Tent. p. 47. Gleicheniacites. Presl. FI. d. V. Tom. II. p. 114. part. 

Son in inferiore pagina frondis obvenientes, subroiundi, 

seriaii, superficiales vel foveae semiglobosae immersi, tri- vel 

sexcapsulares, dorso aut apici venarum vel receplaculo mimto 

elevato punctiformi insidenles. Capsulae sessiles, annulo excen- 

trico obliquo cinetae, longitudinaliier fissae. Sporae simplices, 

sphuerico-tetraedricae. 

Herbae, vel suffnitices, rhizomate repente, tenui. 

Frondes dichotomae, rarius simplices, pinnatae, glabrae, pi- 

losae vel pulvere colorato tectae. Gemmae axillis furcaturae ra- 

morum insidenles, subtnde evolutae, saepissime abortienfes. Fasci¬ 

culus vasorum in stipite unicus, centralis, teres vel triangularis, 

angulis obtusis. Vasa scalariformia. 

Diese schone Familie besteht aus folgenden lebenden Gat¬ 

tungen : 



SO 

i. Gleichenia Sm. 2. Calymella. Presl. 3. Plalyzoma R. B. 

4. Merlensia Willd. mid 5. Sticherus Presl. 

Mein verehrter Freund und College, Herr Prof. Dr. Carl 

Presl hat denselben in der Flora der Vorwelt (1. c.) noch fol- 

gende fossile Gattungen zugesellt: 

1. Phialopteris Presl. 2. 

Gopp. und 4. Partschia Presl. 

Diesen vier fossilen Gattungen luge ich nun noch eine Unite, 

hei, welche die raeiste Verwandtschaft mit Merlemia 

zeigt, deren Friichte aber leider nicht vollkommen erhalten sind, 

jedoch aber noch ihre Form und ihr Aufsitzen auf einer kleinen, 

nur braunen, centralen Columella deutlich zeigen. Bel Hawlea 1st 

die MittelriPP8 erhalten, und die wahrscheiniich vorhandenen 

Nebenrippen sind unsichtbar. Wenn man weiss, wie schwer diese 

Kebenrippen bei den Iederartigen Slattern einiger lebender Mer¬ 

le,men zu sehen sind, z. B. bei der hier zum Vergleich abge- 

bsldeten Merlensia Sieberi Presl (ft. dichotoma Sieb Syn filic 

Nr. 20.), s. Taf. LVIL Fig. i2.13„ s0 wird man sich kaum wun- 

dern, dass sie im Thonabdrucke an der vorweltlichen Pflanze ver- 

loren gegangen sind. 

Vergleicht man ferner den Ban der Hawlea mit Merlemia 

S,ebert (Fig. 13.), so findet man, dass die Fruchthiiufchen beider 

nur aus drei bis seeks Kapseln bestehen, und dass die Kapseln 

der Merlemia (Fig. !4.) sowohi, wie jene der Hawlea, einem 

klemen, gewolbten, rundiichen Trtger aufsitzen, eifdrmig, und 

nach ibrem Anheftungspunkte zu verschmalert Oder zugespitzt 

sind. Leider sind bei Hawlea weder Bing noch eigentliche^Kapsei 

sichtbar, und nur ihr Umfang, oder besser gesagt, ihre Wand ist 

sichtbar und verkohlt. Die geringe und meistens zu vier vorkom- 

mende Kapseizahl, und die Stellung der Kapseln selbst charak- 

tensiren die Gleicheniacim hinreichend, und unterscheiden sie 

von der einzigen verwandten Gruppe der Cyalheaceen, welche 

aber ganz anders gebaute und gestellte Kapseln besitzen. 

Bei den lebenden Gleicheniacten ist mir noch keine Gattuno- 

mit einem wirklichen Indusium bekannt, und nur Eindrucke und 

Verhefungen des Laubes sind vorhanden. Im Sphiirosiderite von 

Radnitz babe ich aber ein fructificirendes Farnfragment entdeckt, 

dessen Friichte zu vieren stehend in einem kapseiartigen Indusium 

emgeschlossen sind, und welches gleichsam ine Cyathea mit nur 

vier Kapseln ist, und so den Uibergang der Cyalheaceen und 

Gleicheniaden. vermittelt. Ich nannte dieses Fragment Chorionopleris 

(lai. LIV. Fig. 10.— 16.), und werde es interim dieser Familie 

als Unterabtheilung anschliessen. Vergleicht man die fossilen Gat¬ 

tungen mit den lebenden dieser Familie, so kam, man zwei pa- 

rallele Reihen Widen, sowohi in Bezug des Fruchtbaues, als der 

anderen naturhistorischen Aehnlichkeiten, und nur einige nicht 

vollkommen erhaltene oder abgebildete Aden fallen hinweg. Die 

lebenden Gkicheniacecn sind in der Vorwelt durcli Phialopteris, 

Laccopteris, Asterotheca und Gutbieria reprasentirt; Hawlea ist 

der Reprasentant fur Merlensia, und Partschia fur Calymella und 

P/afyzoma. 

Chorionopleris bildet sowohi (lurch sein Indusium, als nucli 

durcl. seine spharisch-tetraddrischen Spore., den Uiberganj z„ 

den naclistverwandten Cyalheaceen, und ist in Bezug seiner Frachte 

der Cyathea Brunonis am niichslen verwandt, indent die Friichte 

(Indusia) der letzteren ebenfnlls vierklappig sich oilhen. Ich babe 

aber diese Gattung dock nicht zu den Cyalheaceen gestelll, indent 

der Sohleier nur vier Spore,.kapseln einschliesst, ,„„1 die Cya¬ 

lheaceen in jedem Indusium eine grosse Zalil Sporenkapseln be- 

sitzen. Audi fel.lt bei Chorionopleris das die Cyalheaceen clinrak- 

terisirende centrale, im Indusium befmiiliche Receptaculum, und 

die Kapseln haben eine andere Form als bei den Cyalheaceen, 

mid sind sitzend. 

Die Sporen kiinnen leider keine festen Unterschcidungs- 

merkmale abgeben, da die Gkicheniacecn und Cyalheaceen sie 

gleich gebaut besitzen. 

Dass ich die hierher zu rechnenden fossilen Farnreste nicht 

mil den Marattiaceen vergleiche, wird jeder Leser, der auch nur 

die oberflachlichste Kenntniss von, Bane dioser letztern Familie 

besitzt, einsehen. 

Die lebenden und fossilen Gkicheniacecn kiinnen meiner 

Ansicht nach in folgender Weise geordnet we,-den: 

I. GLEICHENIACEAE VERAE: 

1. Gleichenia (s. Presl. Tent. Pt. Taf. I. Fig. 1. 2.). 

2. Laccopteris (s. Presl. FI. d. Vonv. II. Taf. XXXII. Fig. 8.). 

3. Asterotheca Presl rns. (s. Astcrocarpus. Goppert foss. Farn. 
Taf. 6. Fig. i.—4.). 

4. Gutbiera (s. Presl. FI. der Vonv. Taf. XXXIII. Fig. 13.). 

5. Phialopteris (s. Presl. 1. c. Taf. XXXII. Fig. 1.). 

6. Merlensia (s. Presl. Tent. Pt. Taf. 1. Fig. 7. uns. Taf. 

• Fig. 12.—14.). 

7. Hawlea (s. uns. Taf. LVH. Fig. 7. 8.). 

HI. CALYMELLACEAE. 

8. Calymella (s. Presl. Tent. Pterid. Taf. I. Fig. 3.). 

9. Platyzoma (s. Presl. Tent. Pt. Taf. I. Fig. 4.). 

10. Partschia (s. Brongn. Hist. pi. foss. I. Taf. 108. Fig. 2.). 

IV. CIIORIOJYOPTERIDES. 

11. Chorionopleris (s. uns. Taf. LIV. Fig. 10. -16.). 

Da die andern Gattungen dieser Familie von Ilerrn Prof. 

Dr. Presl in dem Tenlamen pleridographiae p. 48.—50. und in 

der Flora der Vorwelt II. p. 114. u. f. trefflich charakterisirt 

sind, so Iasse ich hier nur die Diagnosen der von mir eingeschal- 

teten beiden Gattungen folgen: 

7. HAWLEA. Corda. 

Vena prmaria simplex; Penults sccundariis 

Son ylobosi, seriati, receptaculo minulo, puncliformi cen- 

trah suffulti, probabiliter venulis secundariis inserli, superficial 

tri- vel sexcapsulares. Capsulae pyriformes sessites, receptaculo 

adnalae. Frons bipinnala, pinnutis allernis faliuscutis obtusis tn- 

tegerrimis. Rhachis rolundata fusca. 

1. Hawlea pulcherrima. Taf. LVH. Fio- 7,-8. 

12 
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11. CHORIONOPTERIS. Corda. 

Verne .... 

Sort gfobosi seriaii, dorso venarum affixi, indusio inclusi. 

Indusium sphacricnm eras sum, sessile, subglobosum, clausum dein 

supra quadrifidum; lobis aculiusculis; capsuiis inclusis quatuor. 

Capsulae ovoideae, sporis plenae. Receplaculum nullum. Sporae 

sphacrico-tetraUdricae glabrae. 

1. Ch. gleichenioides. Corda. Tab. LIV. Fig-. 10. —15. 

Ob Gutbieria Jaegeri und Gutbieria GUntheri wirklich mit 

Gutbieria angusiiloba, welche ich als Type der Gattung Gutbieria 

betraclite, vereinigt werden konnen, und ob sie wirklich zu den 

Cyatkeaceen gehbren, liegt zu untersuchen ausserhalb des Planes 

dieses Buches, und da die lebende Gattung Stickerus ebenso, wie 

die beiden genannten Gutbieria-Arien, noch nicht hinreichend gut 

gekannt und untersucht ist: so babe ich sie auch in dieser Auf- 

zahlung iibergangen. 

HAWLEA PULCIIERRIMA. Corda. 
Taf. LYH. Fig. 7. 8. 

Bezeichnung der Art. 

H. PULCHERRIMA: fronde bipinnata; pinnulis oblongis supra 

rotundaiis integerrimis. 

Fimdort. 

Im Kolilenthonschiefer der Steinkohle ini Berauner Kreise in 

Bbhmen. Milgetheilt vom Herrn Kreishauptmanne und Gubernial- 

rathe Hawle. 

Beschreibung. 

Das gut erhaltene Fragment liegt in cinem gelblichen Thon- 

schiefer, und von den Blattchen und der Rhachis ist die Substanz 

vollig abgelost, und nur der Umfang und der Hohlraum derselben 

mit den Friichten ist erhalten. 

Die Haupt- und Nebenrhachis sind rund gewesen, und ihr 

Hohlraum ist noch braun gefarbt. Die Blattchen waren gewolbt, 

wie man an einzelnen stehengebliebenen Blattriindern noch deut- 

lich sehen kann. Sie waren oben stumpf, ganzrandig, und an ein¬ 

zelnen derselben ist die Mitlelrippe noch deutlich sichtbar. Zu 

beiden Seiten der Mitlelrippe steht eine Reihe Fruchthaufchen, 

gewohnlich funf oder sechs an der Zahl. Jeder Sorus oder jedes 

Fruchthaufchen besitzt in seiner Mitte ein kleines, lichtbraunes 

Receplaculum, urn und an welchem man die Reste von vier bis 

sechs Friichten deutlich stehen sieht. Es ist niimlich nur die Kapsel- 

haut erhalten, und diese ist verkohlt, und alle Kapseln des ganzen 

Exemplares sind der Lange nach zerbrochen und mit Thonsubstanz 

ausgefiillt. 

Die Gattung babe ich nach meinem hochverehrten Freunde, 

Herrn Gubernialrath und Kreishauptmann Hawle, einem un- 

ermiidlichen petrefactologischen Forscher, benannt, dem wir eine 

grosse Reihe Sammlungen und Beobachtungen iiber das Kohlen- 

gebirge und die Uibergangsformation des mittleren Bdhmen ver- 

danken. 

Erklaramg der Abbfldungen. 

Taf. LVil. Fig. 7. Die Pflanze in nat. Grosse. Fig. 8. Drei 

Fiederblattchen vergr. Fig. 12. Einige Fiederblattchen der Mer- 

tensia Sieberi Presl. zum Yergleich mit Fig. 7. 8. abgebildet. 

Fig. 13. Ein Theil eines solchen Fiederblattchens mit den Mittel- 

nerven, mit Friichten und einem entbldssten Receplaculum vergr. 

Fig. 14. Ein Receplaculum mit einer aufsitzenden Fruchtkapsel 

vergrossert. 

CHORIONOPTERIS GLEICHENIOIDES. Cda. 
Taf. LIV. Fig. 10.—15. 

Bezeichnimg der Art. 

CH. GLEICHENIOIDES: indusio supra obiusiusculo crasso, capsuiis 

tnagnis tenuibus; sporis glabris fuscis. 

Fimdort. 

Im Spharosiderite der Steinkohlenformation von Radnitz. 

Beschreibung. 

Die Rudimenle, nach welchen ich diese Gattung gebildet 

habe, sind ausserordentlich klein und zart, und bestehen bei drei 

bis vier von mir aufgefundenen und praparirten Exeraplaren aiss 

der Mitlelrippe eines Fiederblattchens von 3 bis 4 Linien Lange, 

und aus drei his vier neben dieser liegenden, kugeligen Friichten 

(s. Fig. 10. Fig. 11.). Unter der Yergrbsserung (Fig. 11.) er- 

kennt man den Mittelnerv (a.) deutlich, und sieht, wie seinem Ende 

ein noch geschlossenes Fruchthaufchen (c.) aufsitzt, wahrend 

neben den Nerven noch Zellgewebereste (b.) vorhanden sind. Die 

drei anderen, im kapselahnlichen Schleier eingeschlossenen Frucht¬ 

haufchen (Fig. 11. d. e. f.) sind aber in der Mitte quergeschnit- 

ten, und man sieht in denselben die ebenfalls durchschnittenen 

Kapseln mit den Sporen liegen. Vergrossert man das noch gc- 

schlossene Fruchthaufchen starker (Fig. 14.), so sieht man die 

Zelltextur des Mittelnerven a. deutlich, und oben und unten g. g. 

ist derselbe von verkohlter Blattsubstanz umgeben. Das Indusium 

h. selbst ist eine unmittelbare Fortsetzung des Blattnerven, und 

seine Zellstructur und seine Lappenbildung sieht man vollkommen 

deutlich. Im Querschnitte (Fig. 12. 13.) sieht man das Indusium 

aus derbem, braunem, dickem Zellgewebe (g. g.) bestehen, in des- 

sen Hohlraume die vier diinnhautigen, braunen, eifbrmigen Kapseln 

(k.) liegen, derenWand (i.) zart und glatt ist, und bin und wieder 

mit einem zarten, zerfallenen Zellgewebe umschlossen wird (Fig. 

12. 13. h. h.). 

Es gelang, von einer geschlossenen Frucht einen Langs- 

schnitt (Fig. 15.) zu fertigen, an welchem der Fruchtbau iiusserst 

deutlich sichtbar wurde, und man sieht die Ausbreitung des Zell- 

gewebes des Mittelnerven (a ) in die Basis (1. 1.) des Indusiums, die 
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Wande der Klappen (g. g. g.) dieses letzteren und ihren zelligen 

Bau, und die verkehrt eifdrmigen, langlichen, unter sick vollig* 

freien Kapseln (k. k. k.) mit den sie erfiillenden Sporen. 

In den Kapsein liegen die Sporen (k. k.) ais brairne, kleine, 

spharisch-dreieckige Kdrper, welche bei sehr starker Vergrtisse- 

rung ais deutliche, glatte, braune Sporen (Fig. 16.) erscheinen. 

Erklaruog der Abbildungen. 

Taf. LIV. Fig. 10. Nat. Grosse der Fruchte; Fig. 11. die- 

selben vergr.; a. der Blattnerv; b. Blattgewebefragmente; c. eine 

geschlossene Frucht, d. e. f. gebffnete, durchschnittene Fruchte. 

Fig. 12. 13. Zwei der gedffneten Fruchte st. vergr.; g. g. Indusium; 

h. Zellgewebe; i. Kapseln; k. Sporen. Fig. 14. Die geschlossene 

Frucht (c.) vergr.; a. Blattnerv; g. g. verkohlte Blattsubstanz; 

h. das Indusium. Fig. 15. Eine der Lange nach durchschnittene 

Frucht vergr.; a. Blattnerv; 1. 1. dessen Verdickung zur Basis des 

Indusiums; g. g. g. Klappen des Indusiums; k. k. k. drei Kapseln 

mit Sporen. Fig. 16. Sporen sehr stark vergrossert. 

XIII. 

SCHIZAEACEAE. Martins. 

Marlim plant, crypt. Brasil, p. it2. Endlicher Genera plant. 

p. 64. 

Gapsulae hypopkyllae, sessiles, veriice annulo complete, con- 

tracte, longilrorsum dehiscenies. Sporae spkaerico - tetraedricae, 

glabrae, cnslaiae vel eckinatae. Indusium varium vel nullum. 

Frondes variae interdum volubiles, vernations circimiatae, fertiles 

contractae, hotryomorphae. Venae simpliciter ramosae vel dichotomae, 

reticulates, furcafae, rarius anastemosantes. Stipes glaber vel po- 

leaceus, canaliculatus vel rotundus, fasciculo vasorum centrali, 

lunuliformivel triangulari, angulis rotundatis. Truncus ouhterraneus, 

cortice carnoso; cylindro lignoso tenui; radiculis fibrillosis. 

Die lebenden Gattungen dieser Gruppe sind Aneimia, Schizaea, 

Lygodium und Mohria. Sie gehoren fast alle der heissen Zone an, 

und sind krautartig, und entfernen sich bis auf Mohria im Habitus 

oft sehr von der gewdhnlichen Farnfonn. Eine fossile Gattung, 

Mohria nachstvervvandt, war ich so glucklich aufzufinden, und 

nach meinem Wohlthater, dem um die Naturwissenschaften und die 

Astronomie in unserem Yaterlande hochverdienten Freiherrn von 

Senftenberg zu Ehren, Senftenbergia zu nennen. Sie unterscheidet 

sich von Mohria und Aneimia durch den Ring der Kapseln hin- 

reichend, indem dieser z. B. bei Aneimia und Aneimidictyum 

(Taf. LVII. Fig. 9. 10. 11.) aus einer einfachen Reihe Zellen be- 

steht, welche an der Spitze der Kapseln einen kleinen runden 

Ausschnitt (Fig. 11.) uinsehliessen, wahrend bei Senftenbergia (Fig. 

2. 3. Fig. 4. 5.) der Ring aus vier bis fiinf ubereinander liegenden 

Zellreihen besteht, und Iteinen solchen Ausschnitt umschliesst, 

sondern die Kapsel selbststiindig schliesst. Bei Senftenbergia fehlt 

der Schleier, welcherilMWa hauptsachlich charakterisirt, die Kapseln 

selbst aber stehen auf den fruchtbaren Fiederblattchen (Fig. 2. 3.) 

genau in derselben Anordnung, wie man [sie bei Aneimidyctium 

(Fig. 9.) aufden verkummerten Fiederlappchcn der fruchtbaren Wedel 

findet. Mit Schizaea und Lygodium ist Senftenbergia nie zu ver- 

gleichen, und daher jede Betrachtung der beiden lebenden Gattungen 

fur hier uberfliissig. Bei Senftenbergia sehen wir die Kapseln jenen 

der Lygodia ahnlich gebaut, indem bei Lygodium der allerdings 

nur einzellige Ring an der Spitze der Kapsel steht, und keine 

Haut mehr umschliesst. Auch die Kapselhaut unterhalb des Ringes 

ist aus geschweiften, minder deutlichen Zellen wie bei Aneimia, 

und ganz gleich den verwischten Zellen von Senftenbergia gebaut. 

Ceratopteris gehdrt vermdge seines Kapselbaues nicht in diese 

Familie, und die Sporen ktinnen hier leider nicht zum Vergleiche 

dienen, da ich sie bei Senftenbergia nicht aufgefunden habe, da 

die Kaspeln verkohlt sind, und nur durch den sie umschliessenden 

Thonschiefer so trefflich conservirt wurden. Der aus mehreren 

Zellreihen bestehende terminate Ring scheint alien lebenden Gat¬ 

tungen dieser Familie zu fehlen. 

SEXFTEXBERGIA ELEOAXS. Corda. 
Taf. LVII. Fig. 1.—6. 

Bezeichnung der Galtung. 

Venae simplices, pinnatae. Capsulae juxta marginem frondis 

uniseriatae, sessiles, superfioiales, nudae, annulo terminali poly- 

stycho complete ornatae. Indusium nullum. Frons bipinnala; rhachi 

tenui glabra canaliculate. 

Bezeichnung der Art. 

S. ELEGANS: fronde bipinnata; pinnulis obtusis margine crenatis; 

rhachi canaliculate glabra; capsulis magnis oblongo-ovatis; 

annulo lato, cellulis sexangularibus serialis. 

Fundort. 

Im Thonschiefer der Kohlengruben von Nachod in Bbhinen. 

12* 
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Beschreibung. 

Die Reste (Fig. 1.) zweier Wedel sind trefflich erhalten, 

und schon mit unbewaffnetem Auge erkennt man die FrUchte deutlicii. 

Der Hauptblattsliel ist glalt, etwas flachgedriickt und gekielt, ebenso 

aucli die Nebenblaltstiele. Die fruchtbaren Fiederblattchen (Fig. 1. 

Fig. 2. 3.) sind an der Spitze stumpf, ilire Hauptrippe ist deutlich, 

aber ilire Nebenrippen und ihr Rand sind durch die beiden seitlich 

stehenden Kapselreihen verdekt. Gevvdbnlich stehen vier Kapseln 

in jeder Reihe, und eine funfte an der Spitze des Blattnerven 

stehende Kapsel scliliesst beide Reihen. Die Kapseln sind eiformig, 

gross, nach oben zugespitzt, und fast ihre halbe Hohe ist von 

olien herab mit dem Ring besetzt (Fig. 4. 5.), welcher aus vier 

bis fiinf Zellreihen besteht, und dessen Zellen sechseckig sind. 

Die unter dem Ringe nach abwarts liegende Membran der Kapseln 

scheint rugulos, und aus kleinen unregelmassigen Zellen gebildet 

gevvesen zu sein, und ist nicht vollkommen deutlich erhalten. 

Die unfruchtbaren Fiederblattchen (Fig. 6.) zeigen die Ver- 

astelung des Nerven deutlich, und haben einen stumpfen, etwas 

aufgebogenen welligen Rand. 

Die Structur des Blattslieles und der Blattoberhaut war leider 

nicht erhalten. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. LVII. Fig. 1. Senftcnbergia elegans in nat. Gr. Fig. 2. 3. 

Zwei fruchttragende Fiederblattchen schwach vergr. Fig. 4. 5. Zwei 

Kapseln stark vergr. Fig. 6. Ein Fiederblattchen mit dem Nerven 

vergr. Fig. 9—11. Fiederblattchen mit Fruchten und Kapseln der 

Anemia fraxinifolia Hort. Oder des Aneimidictyum Phyllitidis. 

J. Smith. 

XIV. 

MARATTIACEAE. Kaulfuss. 

Kaulf. Emm. filic. p. 31. Brongniart hist, des vegct.foss. 1. 

p. 144, Gaudichaud Voyage de C. Freyc. 291. Endlicher Gen. 

plant, p. 65. Mesodmeae. Blume Enum. pi. Jav. 11. p. 260. Poro- 

plcrides Wild. Sprengel Syst. plant. 4. i. p. 4. Presl Revisio ten- 

taminis pteridograpliiae Mspt. Psaroniae. Unger in Endl. Mant. 

hot. II. p. 4. 

vSynangia sessilia ant pedicellata, dorso venarum venularum- 

uuc incrassato insidentia, aut ovalia, thecaeformia, longitudinaliter 

btloba, ct in lobo ulroque seriem sporangiorum connatorum, aut 

globosa seriem sporangiorum slellatim connatorum demum paten- 

hum contmentia, aut sorus ovalis ellipticusve e serie duplici 

sporangiorum liberorum constitulus. Sporangia exannulata, latere 

mteriori dehisceniia. Indusium nullum aut inferum persistens 

scanosum. Sporae sphaerico - tetraedricae uno latere depressae, 

granulato-tuberculatae aut nudae; episporio fir mo, nucleo farcto. 

Vernatio incurrn vel hamata. 

Arbores aut herbae perenncs, stipite incrassato, carnoso. 

Frondes trifoliato-pinnalac, aut bi- tripinnatae, coriaceae el her- 

baceae, pinnis pinnulisque cum rhaclii arliculatis et inde deciduis. 

Venae tenues aut pinnatae parallele simplices furcataeque, apice 

hbro desinentes aut ramosissimae et in maculae hexagonoideas 

reticulato-anasiomosantesPresl. 1. c. 

Truncus arboreus, cycadeoideus, placentiformis aut herbaceus, 

extus squamis carnosis vel cicatricibus et radiculis adventwis 

tectus, mtus medullbsus; fasciculis lignosis numerosis irregulariter 

posit is, ranus equitantibus vaginatis; radiis medullaribus nullis; 

oasis amplis scalar iformibus. 

Radices adventivae crassiusculae, carnosae, tereiiusculae, 

intertexlae; cortice duriuscula; medulla ampla firma vel lacunosa; 

fasciculo lignoso centrali unico, vaginato, stellate l — 

Stirpes hujus ordmis praesertim regioni intratropicae Asiae, 

Oceaniae et Americae, paucissimae Oceaniae et Africae extra- 

tropicae, et in stratis terrarum carboniferis et Rothtodliegendes 

numerosae propriae sunt. 

Mein verehrter Freund und College Herr Prof. Dr. Carl 

Presl hat diese Familie einer strengen Untersuchung unterworfen, 

und mir seine Resultate gutigst mitgetheilt. Er schliesst aus hdchst 

triftigen Grunden die Danaeaceen von dieser Gruppe aus, und 

bildet eine eigene Familie fiir dieselben, und da ich hier keine 

fossile Danaeacee zu beschreiben babe, so iibergehe ich auch 

seine treffliche Charakteristik derselben, und gehe unmittelbar zur 

Aufzahlung der Unterabtheilungen und Gattungen iiber: 

Subordo I. MARATTIACEAE: 

Sporangia in synangia thecaeformia biseriahter connata. 

Hielier gehoren folgende lebende Gattungen: 

1. MARATTIA. Smith. 

2. GYMNOTHECA. Presl. 

3. DISCOSTEGIA. Presl. 

4. STIBASIA. Presl. 

5. EUPODIUM. J. Smith. 

Subord. II. KAULFUSSIAEAE. 

Sporangia in synangia globosa, slellatim uniserialiter connata. 

Hieher zielit Prof. Presl: 

6. KAULFUSSIA, Blume, und die fossile Gattung Asterotlieca 
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CAsterooarpus Gbppt.) welche ich aber zu clem Gleicheniacecn 
stelle (s. oben p. 89). 

Suhord. 111. ANGIOPTERIDEAE. 

Sporangia libera in scrum linearem aut ellipticum biserialiter 

conglomerata, interne rima lineari- elliptica dehiscentia. 

Hieber 1 lebende imd 2 fossile Gattungen: 

7. ANGIOPTERIS. Hoffm. 

8. PSILODOCHEA Presl. *) 

9. SCOLECOPTERIS. Zenker s. Linnea 1837. 11. 4. p. 509. 

Taf. X. Aus dem Rothtodtiiegenden. 

10. PSARONIUS. Cotta. Aus der Steinkohle und dem Roth¬ 

todtiiegenden. 

Scolecopteris Zenker reprasentirt gleichsam die Gattung Eu- 

podmm unter den Angiopteridein, und Psaronius schliesst sich 

durd, seme Slannnbildung unmittelbar an Angiopteris an. Der innere 

Ban Beider letzigenannten Gattungen ist ausserordentlich venvandt, 

and auch ihre ausseren Formen sind sehr ahnlich, namentlich 

zwisclien Angiopteris evecta und Psaronius helmintholithus und 

' speciosus herrscht eine gewisse Aehnlichkeit, indem deren 

Stamme bis vierzelm und wohi auch his zwanzig Selmh Lange 

haben, und die Blattnarhen beider an der Aussenseite des Stammes 

unregelmassige unfdrmliche Schuppen bilden. Wenn die bei Herrn 

Brongniart (06s. de Sigill. Tab. XXIII. Fig. 2.3.) abgehildeten 

Slamrne wirklich Dmaeen angebdren (dann weichen sie sehr von 

den von Plunder ahgebildeten Stocken ab); so ist Psaronius im 

mneren und vielleicht auch im ausseren Bane auch mit Dunaea ver- 

wandt, woriiber uns jedoch dieZukunft volligen Aufschluss gevvahren 

muss. Der Wurzelbau der Mgiopteriden und Psaronien zeigt eine so 

giosse Uiberemstimmung, dass man die Psaronien fast fiir Arten 

der Gattung Angiopteris zu halten verleitet werden konnte, wenn 

der Sta.nn.bau nicht grdssere und wichtigere Differenzen dar- 

b.eten wurde. Es ist Ieider noch kein Psaronius mil Laub und 

Fruclit gefunden worden, und daher kann man der Heinung Zen- 

kers, seine Gattung Scolecopteris durfte als fruclittragendes Laub 

zu Psaronius gehdren, nicht beipflichten, obgleich ich sie als eine 

Angwpterideae hetrachte, deren Synangia partienweise aufgeldsst, 

und w.e bei Eupodium auf Stiele gestellt sind. Id. habe° Ieider 

d.ese scl.dne Gattung nicht untersucht, und Prof. Zenkers Unter- 

suchung ist mit zu geringen Vergrosserungen und so unvollstandin 

gemacht, dass man sie nur mit Muhe und Furcht einzuordnen ver- 
suchen darf. 

Von alien bisher bekannten neun und zwanzig Arten dieser 

Familie gehdren nur vier der lebenden Arten der gemassMen 

und die andern fiinf und zwanzig Arten der tropisclien Zone° an’ 

In der Vorvvelt waren sie in der Periode des Rothtodtiiegenden 

vorherrschend, und noch in der Ifohle, im Koldensandsteine, ge- 

l»ng es mir, dieselhen aufzufmden. Sie gewahren durch ihre spater 

Da ich „„r den Kaa.cn dicscr Gatling kcane, und weder ihre Arlcnsahl, 

noch d,e Tempera,nrzonen, welche sic bewohnen, so bin ich genMhigt, 

< icse e aus mcinen Zalilungcn auszuschliessen. 

achzuwe,.se„den denkwiirdigen Zahlenverhiiltnisse ein tiichliges 

llilfsmittel zur Bestimmung der mittleren Erdwar.no der Zeitperiode, 

■U we,Cher die Steinkohlenformation und das Ro.htodtliegende a„- 

genget wurden, „,de„, durch sie die Untorsuehung g„„z specMI 

urc gefidwt werden kann, „„d durch sie nl.e die vagen, bisber 

dblichen Begnife fiber fossile Baumfarne wegfallcn 

Da ich bier vorzuglich die bohmischen Staarsteine besekreibe 

und die franzdsisehen und aussereuropMschen ausschliesso, so 

kann ich auch ke.ne Nachweisungen Uber die Verbreitung der 

otuzeine,. Arten geben, und bemerke nur, dass die franzdsisehen 

und engl.schen Arten von den in Biihmen und Sachsen gefuude- 

nen vdllig verschieden sind. Die in deu heideu lotzlgenannle,, 

Nachbarhtndern vorgefundenen Arten gehdren gewiss dersclben 

Vegetatiousperiode an, und viele in Sachsen in, nufgeschwemmlo,, 

Lande gefundene Arten und Fragment stammen sicherlieh aus 

dem hdlnnischen Rothtodtiiegenden, and namentlich aus den, ohern 

Eibgehiete, wo die Umgegend von Neupaka ausserordentlich reicli 

an Staarsteine.. ist. In, innern Bdhmen hake icl, nur noch von 

der Praraohstratenser-Herrschaft Mul.Ihausen vcrkieselte Staar- 

ste.ne erhalten, und im Koldensandsteine von Radnitz geiang es 

mir, vier Arten derselben aufzufinden. Das Vorkommen der Staar¬ 

steine im Koldensandsteine und dem Rothtodtiiegenden verweist 

ebenfails auf die gleichzeitige Bildung beider Schichten dieser 

Secundarformation. 

Die bohmischen Staarsteine sind in fast alien Sa.mnlungen 

zerstreut, und ich habe mir es hier hauptsachlich zur PHicI.t ge- 

macht, alle in meinem Vale,-lande aufgcfundenen Ai-ten abzul.ilden, 

und nur Psaronius Gutbieri und ft. chemnilzicnsis stammen aus 
Sachsen. 

Die Vegetationsepoche, in welcher die Staarsteine den Ge- 

birgsformationen, in weichen wir ihre Reste linden, eingelagerl 

wurden, scheint sich durch grossartige Formen und ungeheure 

Massen ausgezeichnet zu haben. Auch die Staarsteine haben ge- 

waltige Formen und grosse Massenentwicklung bei einigen ihrer 

Arten gezeigt, und sie haben an Lange und Dickc sehr hdufig 

die Stamme der jetztweltlichen verwandten Baumfarne, namentlich 

jene der Angiopteris ubertrofTen, und ihre Artenzahi und deren 

Verhaltniss zu den andern gleichzeitigen Pflanzenarten scheint 

ausserordentlich gross gewesen zu sein. Doch sind die MaralUa- 

ceen der Vorwelt an Arten reicher, als die jetztweltlichen, und 

Europa hesitzt deren allein nahe an vierzig Arten, ohne eine 

einzige jetztweltliche Maralliaceae zu hesitzen, welche alle der 

heissen Zone angehoren. 

Die Psaronien konnte man in zwei Hfilften sondern, deren 

eme sich durch derbes Stamm- und Rindenmark auszeichnet, 

wahrend die andere Abtheilung Luckengewebe besitzt; aber die 

Kunde dieser Pflanzengruppe ist noch zu neu, und erfordert vied 

intensivere Untersuchungen, als ich sie hier bringe, urn solclw 

Trennungen zu rechtfertigen. Ich werde hier unmittelbar zur Be- 

schreibung der Arten Qbergehen, ohne alle Riicksicht auf jede 

Art \on Unterabtheilung, und werde nur die verwandten Arten 
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unler einander vergleichen und neben einander stcllen, und die 

Psaronii des Kolilensandsteines und des Rothtodtliegenden sondern. 

Da Herr Prof. Dr. Pres I Diagnosen aller bisher bekannten 

lebenden und fossilen Gattungen der Maraltiacecn in seiner nach- 

stens erscheinenden Enumcralio filicum geben wird, so kann ich 

bier dieselben zur Raumersparniss weglassen, und gebe dalier nur 

die Charakteristik der Gattung Psaronius. 

PSARONIUS. Bernfi. Cotta. 
Cotta die Dendrolithen in Beziehung auf ihren innern Bau. 

Leipzig, 1832. p. 27. Gbppert foss. Farnkruuter. p. 171. u. 458. 

Sternberg Flora der Vorvv. II. 7. 8. p. 173. Endlicher Mant. bo- 

tan- II. p. 4. Ad. Brongn. Tiges petrifiees de LycopodiaUes. L'hv- 

slitut. 1837. Nr. 216. p. 207. Caulopteris sp. Gutbier Uiber einen 

fossilen Farnstamm. Zwickau, 1842. Endogeniles Sprengel Com. 

p. 28. etc. 

Frons et fmctificatio latent. 

Trunci arborei, erecli, longi, crassiusculi, cylindrici vel an- 

gulosi, extus cicatricibus folionim spiraliler positis oblongis, vel 

sqnamis crassiusculis ornati, et plerumque strata radiculorum 

adventivorum crasso tecli. Cortex crassa, duriuscula. Cylindrus 

lignosus multiplex; fasciculis lignosis equitantihus vel spiraliier 

positis, vel irregulanter per medullam dissipatis, fasciaeformibus, 

midis vel vagina propria cinctis; radiis medullaribus nullis; 

vasis amplis angulatis scalariformibus. Medulla farcta vel lacu- 

nosa. Radices numerosae, intertextae; fasciculo lignoso cenlrali 

unico, stellato vel angulato, medulla firma vel lacunosa cincto. 

Arbores plerumque giganteae alUiudine 5, 14 vel 30 pe¬ 

dum, habilu et vegetatwne filicum arborescentium. 

In Bohmen und dem benachbarten Sachsen kommen die 

Staarsteine hauptsachlich im Rothtodtliegenden vor, und ich kenne 

aus dieser Formation in den beiden Landern allein dreiundzwanzig 

Arten, und ftinf Arten aus der Steinkohlenformation, aus dem 

Kohlensandsteine von Radnitz. Leider war es mir nicht vergonnt, 

die Dresdner Sammlung und die Cotta’sche zu Tharand zu unter- 

suchen, und die bblun. Sammlungen sind sehr arm an Staarsteinen. 

PSARONIUS CARRONIFER. Corda. 
Taf. XXVIII. Fig. 1.—4. 

Bezeichnung der Art 

PS. CARBONIFER: teres, cylindricus; medulla ampla; fasciculis 

vasorum lignosis equitantihus, latere incurvis, radicibus mi- 

nulis inter text is. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine von Radnitz und Swina selten. 

Beschreibung 

Stammchen von 20-25 Zoll P. M. Durchme.ser sal. ich bei 

den, sel. Grafen Caspar Sternberg, und fund deren selbst von 

25—30 Linien Dicke und 4—5 Fuss Rohe, aber meistentheils so 

zerstort, dass nur solclie Fragmente, wie das hier Fig. 1. ab- 

gebildete, daraus brauchbar waren. Herr Bergmeister Miiksch 

zu Pilsen besitzt aber sehr gut erhaltene Stammchen von bedeu- 

tender Lange. Die ganze Aussenflache der Stammchen ist mit 

einem 3—4 Linien dicken Wurzelnetz umhiillt (Fig. 2. 3.), deren 

einzelne Wurzeln ausserordentlich klein und zart sind, und in der 

Vergrosserung meist flach gedruckt (Fig. 4.) und grosstentheils 

zerstort erscheinen. 

Rinde, Mark und theihveise auch die Holzbiindel sind zer- 

stbrt, und die letzteren in Schwarzkohle verwandelt. Das mit- 

telste Holzbiindel ist ^-fdrmig, und wird von dem nachstfolgenden 

ausseren hakenfonnig umschlossen. Die darauf folgenden, naoh 

aussen liegenden Holzbiindel sind bandfonnig und an den Riindern 

nach innen gekriimmt. Das iiusserste Holzbiindel umfasst die an- 

deren, innerhalb liegenden zu drei Yiertheilen ihres Umfanges, 

und seine Enden sind stark nach innen gekriimmt (s. Fig. 2. 3.). 

Der OeiTnung dieses aussersten Bundels gegenuber liegt die aus- 

sere, zu den Blattstielen oder Blattpolstern laufende Gefiissbiindel- 

schlinge (Fig. 2. 3.), und dieser iiusserste Holzkreis scheint sich 

abwechselnd an dieser oder jener Seite zu bffnen, um das fiir 

das Blatt bestimmte Gefassbiindel abzugeben. 

An den mir zur Untersuchung zu Gebote stehenden Exem- 

plaren habe ich leider keine mikroskopische Structur mehr ge- 

funden. 

Die regelmassige Anordnung der Gefass-, oder besser ge- 

sagt Holzbiindel hat diese Art mit Psaronius musaeformis und 

Ps. simplex Unger (s. Cotta Dendrol. Taf. 6. Fig. 1.—2.) gemein, 

und hat veranlasst, dass man diese Arten oft fiir Musaceen-Sliimme 

gehalten hat. 

Erklarung der Abbildwigen. 

Taf. XXVIIL Fig. 1. Der Stamm in nat. Grosse; Fig. 2. 3. 

Quersclmitte des Stammes in nat. Grosse; Fig. 3. eine Partie der 

Wurzelumhullung quergeschnitten und schw. vergr., um die ein- 

zelnen Wurzelreste zu selien. 

PSARONIUS MUSAEFORMIS. Conla. 
Taf. XLV. Fig. 3. 

Bezeichnung der Art. 

PS. MUSAEFORMIS: trunco teretiusculo undo; fasciculis lignosis 

latissimis, tenuissimis, sub equitantihus, margine incrassatis. 

Scitaminites musaeformis. Sternb. Flora der Vorwelt. I. IV. 

p. XX. et. XXX. Taf. V. Fig. 2. a. b. VII. VIII. p. 193. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine von Radnitz. Graf C. Sternberg. 

Beschreibung. 

Der Stamm ist nackt und rundlich (s. Fig. 3.), jedoch sind 

alle seine Holzbundelreihen trefflieh erhalten, und sie bilden gleich- 
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sam im Sandsteine diirrae, mit einer kohlenahnlichen, kbrnigen, 

aschgrauen Subsianz erfiillte Spalten. Da die Holzbiindel in dem 

bei Sternberg gegebenen Bilde falsch gezeichnet sind, so babe 

ich hier eine neue, bessere Abbildung geben miissen. DieRinden- 

substanz ist nuf mit Sandstein ausgefiillt, und die Oberfldche der 

Verstejnerung an der Seite schwach langsgestreiR. Der mittelste 

Holzbiindel (a.) ist ^-fbrmig, und rechts und links von ihm lie- 

gen each aussen zu vier Paar bogenformige Holzbiindel (c.), 

welche nach aussen immer langer werden, und endlich von dem 

dussersten Holzbundel (c. d.) hufeisenfbrmig umfasst werden. In 

der Oeflhung, welche die beiden seitlichen Schenkei des ausser- 

sten Bundels (c. d.) bilden, liegt ein an den Randern nach innen 

gebogenes Biindel (b.), welches fur die niichste Blattnarbe be- 

stimmt ist. 

Diese Art ist einer Art aus der Cotta’schen Sammlung zu 

Tharand verwandt, welche Hr. Prof. Unger mit Unrecht zu sei- 

nem schbnen Psaronius simplex (s. Cotta Dendrolithen. Taf. VI. 

Fig. I.) zieht, und die Herr Dr. Cotta als Psaronius kelmintho- 

hlhus abbildet, welche aber mit Ps. helmintholithus eben so we- 

mg, wie mit Ps. simplex Unger verwandt ist; dehn beiden fehlt 

das hufeisenfbrmig umgebogene Mittelbundel (s. Cotta. Dendrol. 

Taf. VI. Fig. 2.), und die Stellung der Holzbundel ist eine ganz- 

hch verschiedene. Ich habe daher, urn eine totale Uibersicht der 

mir bekannten Staarsteine, die aus und urn unser ICesselland 

Bbhinen vorkommen, zu geben, hier zwei Arten einzuschalten: 

PSARONIUS UNGERI. Corda. 

Ps. trunco tenui, fasciculis lignosis equitantihus, latis, eras- 

smsculis; centrali hippocrepico, vid. Cotta Dendrol. Taf. VI. Fig. 2. 

Diese Art stammt wahrscheinlich aus Sachsen, und zeichnet 

sich vorzuglich durch die Regelmassigkeit aus, wie die langen 

Holzbundel mit den kurzeren abwechseln, und die ersteren sich 

gegenseitig umfassen. Das bei Cotta abgebildete Exemplar ver- 

diente eine ganz genaue Untersuchung, da es das einzige mir 

bekannte ist, welches unter den Staarsteinen mit regelmiissigen 

Bundeln wahrscheinlich noch Structurverhaltnisse zeigt. Die nachst- 

verwandte Art ist: 

PS. SIMPLEX. Unger. Endh Mant. bot. II. p. 5. Cotta. Den- 

dr olith. Tab. VI. Fig. 1. 

Ps. trunco tenui, teretiusculo, strata radiculorum crasso in¬ 

volute; fasciculis lignosis equitantihus, fascicule. centrali sim- 

pha, recto, lateralibus longis margine incurvis; medulla ampla; 

radiculis adventivis 7ninutis, tenuibus, conferlis, inlertexlis. 

Diese Art, ebenfalls aus Sachsen stammend, zeichnet sich 

vorzuglich durch das mittelste, kurze und gerade Gefassbiindel 

aus, wahrend Ps. Ungeri, musaeformis, carbonifer, Freieslebeni 

und Ps. pulcher dieses mittelste Biindel stets gekrummt oder ein- 

gebogen haben. Audi sind nach Herrn Dr. Cotta’s Zeichnung 

die beiden Paare der ihm zunachst liegenden Gefassbiindel gleich- 

sam durch ein Querbundel verschmolzen, eine Vereinigung so 

eigener Art, dass ich selbe bisher an keinem andern Staarsteine 

noch aufgefunden habe. 

Erklarung- dc Abbildungen. 

Taf. XLV. Fig. 3. Ein Querschnitt des Psaronius musaeformis 

m nat. Grdsse. a. das innerste Biindel; c. die vier seitlichen Biindel- 

paare; c. d. das ausserste Biindel; b. Ein znm Blattstiele lau- 

fendes Biindel. 

PSARONIUS ARENA CEUS. Corda. 
Taf. XXVIII. Fig. 5.-9. 

Bezeichnung der Art 

PS. ARENACEUS: subcompressus, nudus, extus cicatricibus foliorum 

oblongis tetrastichis ornatus; fasciculis lignosis latis, vagi¬ 

nalis, tenuissimis; vasis scalariformibus, minutis. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine von Chorale auf Radnitz, in Gemein- 

schaft mit Lepidodendron, Sagenaria fusiformis, Diploxylon cy- 

cadeoideum, Calamoxylum u. v. a. 

Beschreibunff. 
o 

Dieser Stamm (Fig. 5.) ist etwas flachgedriickt, und diirfte 

es der Stellung seiner Blattnarben nach auch schon im Leben 

gewesen sein, denn die langlichen spiralig gestellten, und zwei- 

reihig auf jeder Seite geordneten Blattnarben sind immer paar- 

weise an jeder Seite geniihert, und der Zwischenraum zwischen 

den Reihen einer Seite ist viel kleiner, als der zwischen den zwei 

zunachst stehenden Reihen beider Seiten. Der Stamm scheint keine 

Wurzelbekleidung gehabt zu haben, da seine Rinde ganz glatt ist, 

und keine Spuren ehemaliger ausgetretener Wurzeln zeigt. Im 

Querschnitte betrachtet (Fig. 6.) fmdet man die Rinde grbssten- 

theils verkohlt, und das Mark des Stammes ausgefault und mit 

Sandsteinmasse erfullt, und in ihr liegen die einzelnen sehr ver- 

worfenen und theilweise zerstorten Holzbundel. Praparirt man je- 

doch diese Biindel gut, so zeigen einzelne Reste derselben die 

Gefiisse im Querschnitte (Fig. 7.) unter guter Vergrdsserung deutlich, 

und einzelne Gefassbitndeltheile (s. Fig. 8.) zeigen das Gefiiss- 

bundel mit seinen grossen Gefiissen und der sie umgebenden 

GefassbUndelscheide sehr deutlich. Im Langsschnitte (Fig. 9.) sind 

bei so gut erhaltenen Bundelresten die Treppengefiisse noch voll- 

kommen erhalten. Bei dieser Art und alien anderen im Kohlen¬ 

sandsteine vorkommenden Arten ist der Kohlensandstein gelblich- 

weiss, und die organischen Reste sind verkohlt und schwarz, und 

daher sind auch sehr feine Theile, wie die Querbalken der Wiinde 

der Treppengefiisse leicht und trelTlich sichtbar. 

Die Blattstielnarben an der Aussenlliiche des Stammes waren 

leider schon sehr zerstbrt, und ich konnte daher auch hier wie 

bei Ps. Freieslebeni keine eigenlliche Stellung der Gefassbiindel 

mehr wahrnehmen. Aber bei beiden Arten reicht ihr Vorhandensein, 

ilire Stellung und die Reste der noch erhaltenen Gefassbiindel bin, 

urn zu zeigen, dass die Blatter nach ilirem Absterben uiul Abfallen 



96 

Oder eig-entlicher gesagt nach ihrcm Abfaulen, bei einigen Arten 

Blattnarben wie bei den lebenden Farnen hSjerliessen, wahrend 

andere Arten, z. B. Fs. Helminlholilhus, fleischige Scbuppen, den 

Schuppen der jetztwcltlichen Angiopieriden analog batten. 

Erklarung der Abhildungen. 

Taf. XXYIII. Fig. 5. nat. Grbsse des Stammes; Fig. 6. dessen 

Querschnitt. Fig. 7. Einige Gefassbundelreste im Querschnitte des 

Stammes vergr. Fig. 8. Ein Theil eines Gefassbundels mit der 

Gefjlssbiindelscheide und den Gefassen im Qiierschnitte st. vergr. 

Fig. 9. Die Treppengcfasse im Langssshnilte st. vergr. 

PSAIiOMUS PULCIIER. Corda. 
Taf. XXIX. XXX. Fig. i. — 4. 

Bezeichnung der Art. 

PS. PULCHER; trunco arboreo, strato radiculorum tenui invo/uto; 

medulla atnpla; fasciculis lignosis lalissimis, tenuibus, sub- 

equilantibus, inargine in (lexis, mginatis; radiculis minutis. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine zu Cbomle auf Radnitz. 1843. 

Beschreibung-. 

Dieses schone Fragment fand ich im Jahre 1843 unter dem 

beim Sleinbrechen entstandenen Schutthaufen im Steinbruche zu 

Chomle mit noch vielen ausgezeicbneten anderen Arten. Der Baum 

(Fig. 1. Taf. XXIX.) war rund, fiinfzig Linien dick, und nur bin 

und wieder waren einzelne Tbeile der ihn ehemals bedeckenden 

Wurzelscluchte, durch die Erweichung bei dem Faulen vor der 

Verstemerung in seine Substanz gedrungen, und sind daselbst 

ziemlich gut conservirt worden. 

Die Hoizbundel im Stamme sind durch die Zerstdrung des 

Markes venvorfen, aber sonst docl. gut erhalten (s. Taf. XXIX. 

Fig. i-3. Taf. XXX. Fig. 1.). Sie sind sehr breit und mannigfacb 

gebogen und gekriimint, und ihre Render sind stets verdickt, und 

sehr oil eingebogen. In sehr zerstiirten Stammtheilen (s. Taf. 

XXIX. Fig. 4.) haben auch die Biindel gelittcn, und sind theil- 

"e'Se S° ZerstCrl’ dass nur e'nzeine Gefiisspartien erhalten sind, 

wahrend in besser erbaltenen Slaminfrogmenten (Taf. XXX. Fig. 

I. 2.) die Biindel vollstiindig erhalten sind, und die sie umhiillende 

dunne braune Gefiissscbeide (Fig. 2. Taf. XXX.) noch erhalten ist 

Die Gefasse sind gross und eckig, „„d i,„ Liingssehnitte sind es 

freppengefasse (Taf. XXIX. Fig. 6.). Die Rinde des Stammes ist 

selten, und auch dann nur in liniengrossen Fragmenten er- 

Men C. Taf. XXIX. Fig. 5. a.) und ihre Zellen waren sechs- 

sulig, und gingen ln die Wurzelscheide uber. Die Wurzelsclieide 

1 S,0,‘ aft bei cil’zehien Wurzeln sehr gut erhalten (s Taf. 

XXIX. Fig. 5. 6. Taf. XXX. Fig. 3. 4. 6.), und bei starker Yer- 

grosserung bestand s,e aus grossen Zellen mit zarten Wiinden 

(Fig. 4. c. Taf. XXX.), welche theilweise gut erhalten sind, und 

Inn und wieder langliche schwarze Korper umschliessen, welche 

ihrer Gestalt und Lagerung nach den Harzcrypten unserer jetzt- 

weltlichen Farnkrauter gleichen (s. Taf. XXX. Fig. 4.). Die Bast- 

scheide der Wurzeln (Taf. XXIX. Fig. 5. 6. Taf.^XXX. Fig. 3. 4. 

a. a.) ist dick und besteht aus gut erhaltenen sechsseitigen dick- 

wandigen Zellen, deren Zellraume mit Kohlensandstein ausgefullt 

sind, und deren Wande in Braunkohle verwandelt sind. Das^Iark 

und das Gefassbundel innerhalb der Bastscheide ist an den 

von mir aufgefundenen Exemplaren zerstort, und nur hin und 

wieder babe ich Spuren von den Gefiissen desselben (s. Taf. XXX. 

Fig. 3.) aufgefunden. 

Diese Art gleicht einer von Herrn Hauptmann A. von Gut- 

bier entdeckten sehr, und unterscheidet sich von jener nur durch 

die Grosse und Dicke der Gefassbundel, welche in der von Gut- 

bier’schen, Caulopteris Freieslebeni genannten Art nach den mir 

gutigst mitgetheilten Exemplaren itusserst zart waren. Die letztere 

Art ist im Kohlenschiefer gefunden worden, und ich bezeiclme sie 

in folgender Weise: 

PSARONIUS FREIESLEBENI: trunco tereti cyUndrico: dear- 

tricibus spiraliler positis (V4?), rolundatis, irregularity sulcatis 

et radiculis adveniivis tenuibus hinc inde tecto; intus fasciculis 

lignosis U cel 16, latis, tenuibus, subequitantibus, margine in¬ 

curvis repleto. Caulopteris Freieslebeni A. v. Gutbier Uiber einen 

fossilen Farnstamm. 8. Zwickau, 1842. 

Die Blattnarben dieser Art besitzen noch Spuren der ehe- 

inaligen Hoizbundel, aber diese letzteren sind so venvorfen, und 

durch die Faulniss zerstort, dass von einer Beobachtung fiber ihre 

ehemalige Anordnung nicht mehr die Rede sein kann. Durch diese 

Verwerfung der Gefassbundel auf der Blattnarbe entsteht dalier 

auch nur die oberflachiiche Aehnlichkeit, welche sie mit den eben- 

falls so zerfallenen und zerstorten Blattnarben der Caulopteris 

pnmaeva und der Ftychopteris macrodiscus und Ft. striata haben 

sollen. Herr Hauptmann von Gutbier hat diese schone Art bei 

Zwickau in Sachsen gefunden, aber leider haben, nach den von 

nur untersuchten Exemplaren weder die Rinde noch die Hoizbundel 

Structur. Bei dieser Art ist das centrale Holzbiindel wie jenes des 

Fsai onius pulcher, sehr breit, und zusammengebogen. 

Erklarung der Abbildungen. 

laf. XXIX. Fig. 1. Ein Querschnitt des Psaronius pulcher 

in nat. Gr. Fig. 2. 3. Fragmente anderer Querschnitte desselben 

Stammes in nat. Grbsse. Fig. 4. Querschnitte einiger sehr zerfallenen 

Hoizbundel schw. vergr. Fig 5. Rinde a. im Querschnitte und 

Wurzelfragmente b. schw. verg. Fig. 6. 7. Treppengefasse st. verg. 

Taf. XXX. Fig. I. Ein anderes besser erhaltenes Fragment des 

Psaronius pulcher quergeschnitten in nat. Grasse, mit Holzbiindeln 

und Wurzelmassen. Fig. 2, Das verdickte Ende eines Holzbiindels 

im Querschnitte vergr. mit den Gerassen und der Gefassbiindel- 

scheide. Fig. 3. Eine Wurzel im Querschnitte s. st. vergr. mit den 

Resten des Gefassbundels, der Bastscheide und der Rinde Fig. 4. 



Ein Quersehnitt durch Theile der Bastscheiden a. a. zweier neben- 

ehander liegender Wurzeln, mil dem dazwischen liegenden Zell- 

gewebe b. c. der Rinde, s. st. vergr. 

PSAROMUS RADNICENSIS. Corda. 
Taf. XXXI 

Bezeichnimg der Art 

PS. RADNICEKSIS: trunco arboreo, sirato radiculorum crasso in¬ 

volute; fasciculis lignosis tenuissimis latis, margine inflexis; 

radicibus ienuibus, corlice crassiuscula lacunosa, librotemii, 

vagina propria spuria, fasciculo vasorum ccntrali slellato, 

radiis inaequalibus quinque referentibus. 

Fundort. 

Im Kohlensandsteine zu Chomle auf der Herrschaft Radnifz 

in Bohmen. 

Beschreibung. 

Der Stamm dieser Art ist sehr verworfen, und leider habe 

ich erst nach Vollendung der Lithographic dieser Tafel besser er- 

haltene Exemplare dieses Staarsteines erhalten. Man erkennt jedoch 

noch die Wurzelumhullung, die Rinde, die Reste des Stammmarkes 

und die Holzbiindel deutlich. Die Wurzelumhullung muss bedeutend 

gevvesen sein, da ich sie in einzelnen Exemplaren von 2 bis 3 

Zoll Dicke gesehen habe. Die Rinde ist vielfach zerbrochen, und 

ihre Zellen sind verkohlt; die Bastschichte derselben ist vorziio-lich 

gut erhalten, und besteht aus zusammengedriickten in Kohle ver- 

wandelten Zellen (Fig. 2. c. c.), deren Wiinde selten deutlich ge- 

schieden sind. Doch fand ich einzelne Partien, welche nicht ver- 

druckt waren, und dann sieht man, dass die Bastzellen der Rinde 

(Fig. 4. c. c.) sechsseitig und dickwandig waren, und ihre Zell- 

hohle ist noch deutlich, aber gleich darneben liegen schon wieder 

Bastbiindel (1. I.), welche keine deutliche Structur mehr zeio-en. 

Das Starnmmark ist in einzelnen Partien, namentlich urn die Gefass- 

btindel (Fig. 2. a.) zerstort und abgerissen (b.), oder in Liicken 

der Bastscheide der Rinde (d.) eingestreut erhalten, es war derb 

und seine Zellen diinnwandig und sechsseitig, wie man namentlich 

an Fig. 4. b. b. sehen kann. 

Die Gefassbiindel waren lang und wahrscheinlich scheidenlos, 

an den Enden waren sie umgebogen, und ihre Gefasse sind gross 

(Fig. 2. a. Fig. 4. o. n.) und Treppengefasse. 

Die Wurzeln sind am besten erhalten, und ich fand endlich 

einen Wurzelquerschnitt (s. Fig. 3.), welcher vorziiglich gut er¬ 

halten war, und auch noch den centralen Gefassbiindel hat. 

Die Rinde der Wurzel ist ein zartes gestrecktes Zellgewebe 

mit deutlichen Lucken (Fig. 3. k.), und umschliesst die Bastscheide 

(i.), deren sechsseitige Zellen dickwandig und vollkommen er¬ 

halten sind. Das Mark innerhalb der Bastscheide ist zerstort, und 

nur seine Reste sind als zarte Puncte (Fig. 3. h.) sichlbar. Die 

Scheide des Gefassbundels ist in Fragmente (g. g.) zerfallen 

und braun; innerhalb derselben findet man noch Reste des die 

Gefasse umhullenden Zellgcwebcs (Fig. 3. f.). Die Gefitsse (Fig. 

3. e.) stehen in fiinf strahliggestellte Riindcl vcreint, und ihre 

Wiinde sind verkohlt. 

Dieser in Sandstein aufbewahrte Psaronius zcigt in scinon 

Fiagmenten noch alle die Organe, welche die bestcrhaltcnen ver- 

kieselten Staarsteine, z. B. Ps. elegans, Zeidleri oder Hclmintholithus 

zeigen, und ist der beste Beweis, wie trefflich der Sandstein der 

ICohlenlager von Radnitz zur Aufbewahrung orgnnischer Reste war. 

Er war kleiner und zarter gebaut, wie die mit ihin gesellig ge- 

fundenen beiden anderen Staarsteine, und namentlich seine Gefasse 

sind viel kleiner als die des ihin verwandten Psaronius pulcher. 

Bei einen® sehr sorgsam gesclmittenen Exemplare fund ich 

zehn bis funfzehn Rudimente, welche gesonderten HolzhUndcln 

angehort haben miissen, und welche durch grosse Ieere Zwischen- 

raume gctrennt waren, in welchen man spiirliche Reste des ehe- 

maligen Stammmarkes fand. Nach diesen Resten zu urtheilen muss 

das Starnmmark ehemals betrachtlich dick gewesen sein. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XXXI. Fig. i. Ein 'Quersehnitt des Stammes in nat. Gr. 

Fig. 2. Ein Tlieil des Stammes quergeschnilten und stark vergr. 

a. Gefassbiindel, b. d. Markreste; c. c. Bastscheide der Rinde; 

Fig. 3. Eine Wurzel quergeschnilten und st, vergr. k. die Rinden- 

substanz; i. Bastscheide der Wurzel; h. Raum des ehemaligen, 

Rindenmarkes mit Steinmasse und den Resten des vdllig zerstdrten 

Markes erfiillt. g. g. Gefassbundelscheide; f. Reste des Gefiiss- 

bundelmarkes; e. der Gefassbiindel. Fig. 4. Ein Quersehnitt dcs 

Stammes schief auf einem Holzbundel st. vergr. c. c. Zellen der 

Bastscheide der Rinde gut erhalten; 1. 1. Bastscheidensubstanz der 

Rinde, aber comprimirt; b. Mark. n. Gefiisse quer gcschnillen; 

o. o. dieselben schiefgeschnitten, wo man sie als Treppengefasse 

erkennt. 

PSAROMUS IIELMIXTIIOLITIIUS. Cotta. 
Taf. XXXII. 

Bezeichnung der Arl. 

PS. HELMINTHOLITHUS: trunco terctiusculo crasso, corlice cras¬ 

siuscula dura; medulla ampla; fasciculis lignosis irregulariter 

positis, flexuosis, margine plcrumquc incur vis, inter se dis- 

tanlibus crassis; sirato radiculorum externo lalo crasso; 

radiculis intertexlis magnis, ovoidcis, longissimis, simplicibus; 

corlice cellulosa, libro duro discolori; medulla purva; fas¬ 

ciculo lignoso centrali quinquangulari; vagina propria crassa 

duplicata; fasciculis vasorum quinque inter se liberis in- 

aequalibus. 

Psaronius helmintholilhus. Cotta. Dendrolilhen, p. 31. Taf. V. 

Fig. 1. (exclus. om. al.) Unger in Endlicher Mantissa II p. 4 Nr. 2. 

Presl in Sternb. Flor. 7. 8. p. 173. 

13 
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Fundort. 

In Bfihmen bei Neu-Paka, in Sachsen bei Chemnitz, und in 

Deutschland bei Ilinenau und am KyiThauser. Die langs den Elb- 

ufern vorkommenden Fragmente sind grosstentheils aus dem Rolh- 

todlliegenden von Neu-Packa und dem nordlichen Bdlimen. Er 

findet sich stets nur im Rothtodtliegenden, und ist stets verkieselt. 

Beschreibung. 

Ich babe bier allc alteren Auloren nicbt citirt, indem es fast 

unmdglich ist, aus ibren Beschreibungen und Abbildungen zu er- 

seben, ob diese Oder jene Art es sei. Ebenso dubios ist mir die 

Abbildung, welche Herr Dr. Anton Sprengel (Commenlatio de 

Psarolithis, ligni fossilis genere. Halae, 1828. p. 28. Taf. 1. Fig. 5.) 

g-iebt, da icb ringfdrmig gescblossene Gefassbiindel, wie jene Ab¬ 

bildung einen zeigt, bei nocli keinem Psaronius gefunden babe, 

und daher unterliess icb aucb Endogeniles Psarolilhus als synonym 

mil Psaronius Eclmintholithus zu belracbten. 

Der Stamm (Fig. 1.) bat dreissig bis vierzig Linien Durch- 

messer, und ist oft von einer schuhdicken Wurzelmasse umbtillt. 

Der Stamm ist walzig, und seine Rinde besitzt eine starke, oft 

liniendicke, aus sechsseiligen Zellen (Fig. 2. a.) beslehende Bast- 

scbicbte. Das Mark (Fig. 2. 1). f.) ist selten gut erhalten, und 

besteht aus kleinen sechsseitigen Zellen (Fig. 2. f.). Es ist gross, 

und in ihm liegen 18 bis 20 Gefassbiindel, deren mitlelster baken- 

ftirmig oder bufeisenfdrmig gekriimmt ist. Die Gefassbiindel (s. 

Fig. 1.) sind breit und dick, und bei alien von mir gesehenen 

Exemplaren stets licbter gefarbt als das sie umgebende Stamni- 

mark; an den Riindern sind sie oft eingebogen, und ibre Gefiissc 

(Fig. 2. d.) sind secbsseilig und dickwandig. Jedes Gefassbiindel 

bat seine eigenc Soheide (Fig. 2. c. e.), welche gewfihnlich anders 

gefarbt ist als die Gefiisse, und welche in meinen Exemplaren 

1 cider keine Textur mebr besass. Die Bliilter scbeinen auf Polstern 

gestanden zu haben; denn man findet an gut erbaltenen Exemplaren 

diese Polsterfragmente gewohnlich ausserbalb der Bastscbeide der 

Rinde liegend, und nur mancbesmal, wie in unserer Figur 1., sielit 

man sie, wahrscheinlich in Folge der bei der Fiiulniss eingetretenen 

Erweicbung, in die Slrunksubstanz, samrnt der unterliegenden Bast¬ 

scbeide der Rinde eingedriickt, und ist der Schnilt dann gliicklicher 

Weise durcb die Basis des Polsters (wie bei dem nach oben lie- 

genden Polsler unserer Fig. 1.) gefiihrt, so sielit man, dass zwei 

gegeniiberliegende (2S) S-formige Gefassbiindel in den Polster und 

mitliin zum Blatte treten, und diese bier beobacbtete Tbatsacbe 

bat micb bewogen, die Gattungen Pigchopteris und Stenimatoptens 

von den Psaronien zu trennen. 

Das in den Blattpolster ubertretende Mark und die Gefiiss— 

biindel liaben denselben Bau, wie die gleicben Organe des Stammes. 

Gelit der Sclinitt aber durcb die Spitze des Blattpolsters, dann 

sielit man aucb nur einen halbrunden Sclinitt, dessen Substanz der 

Marksubstanz des Stammes gleich ist, und dock ausserbalb der 

Bastscheide der Rinde liegt. Ganz gleicbe Erscheinungen babe ich 

aucb am Blattpolster des von Baron Hu gel milgebracbten Baum- 

farns beobacbtet, aber die Gefassbiindel sind zwar ebenfalls S-fdrmig, 

aber sie sind sich mit ilirer Oeffnung zugekehrt (S8), und sie 

liegen stets in einem gedlfneten Ausscbnitte der Bastscheide, mithin 

innerbalb der Rinde, und nur die oberen Abschnilte liegen ausserbalb. 

Die Wurzeln (Fig. 3.) des Psai'onius kelmintholithus sind 

gewohnlich flach gedriickt, und dalier im Ouerscbnitte langlicb, 

und liaben selten fiber eine Linie P. M. Durcbmesser. Die aussere 

Rindenschicbte der Wurzeln besteht aus einem lockeren, aus 

sechsseiligen Zellen (Fig. 3. g. g.) gebildeten Gewcbe, welches 

sich bei den gegenseitig berfihrenden Wurzeln oft venvachsen 

findet, jedoch vom Stanime entfernter, melir nach aussen zu, 

fast stets isolirt, und selir hiiufig durch Fiiulniss zerstort findet 

(s. Fig. 3. g1.), wobei sich die Zellen auflockern, sich gegen¬ 

seitig trennen, und eiformig werden. Die Bastschichte derWurzel 

ist dick, und besteht aus derben dickwandigen Zellen (Fig. 3. h.), 

welche ursprfinglich sechsseitig waren, und durch Fiiulniss sich 

so trennen und eiformig werden, wie ich sie abgebildet habe. 

Viele Wurzelquerschnitte liaben in dieser Bastscbeide gleichsam 

eine Lficke, indem sich an einer Stelle die Substanz gleichsam 

verdiinnt, indem die Zellwiinde dfinn werden, und einen helleren 

Fleck (s. Fig. 3. i.) verursachen. Ich vermuthe, dass in der Nlilie 

dieser zitrteren Gewebestellen sich die Wurzeln doch veriistet 

liaben, obgleich ich bei dem aufinerksamsten Suchen an vielen 

Fragmenten dieser Art keine veriistete Wurzeln auffinden konnte. 

Andere Ouerscbnitte der Wurzel besitzen diese verdfinnte Stellen 

in der Bastscbeide der Wurzel nicht, jedoch fand icb sie hiiufig 

bei Psaronius radialus Unger, welcher fiberhaupt dem Ps. kelmin¬ 

tholithus selir verwandt ist. 

Das Mark, welches das Holzbfindel der Wurzel unigibt, war 

leider an alien von mir untersuchten Exemplaren vollig zerstort 

und sein Raum mit Chalcedon oder Jaspis ausgeffillt. Das Gefass- 

biindel ist ffinfeckig, und seine Scheide (s. Fig. 3. k.) besteht aus 

einer dfinnen braunen iiusseren, und aus einer dicken, heller ge- 

fiirbten inneren Schichte. Das die Gefassbiindel innerbalb der 

Scheide umschliessende Mark war ebenfalls zerstort, und die Gefass- 

bfindel (Fig. 3. 1.), fiinf an der Zalil, sind ungleicb, und bestehen 

o-ewobnlich aus vier bis zelin Gefassen von selir verschiede- 

nem Durcbmesser. 

Die Reste des Psaronius helinintkolitkus sind gewohnlich 

mit rotlien Flecken von strahliger Structur durcbzogen, und diese 

scbeinen Zerstorungsproducte der organiscben Substanz des Psa¬ 

ronius selbst zu sein, und sie sind auch dieUrsache derFarbung 

der Cbalcedons oder des Jaspis, in dessen Masse der Stamm 

verwandelt wurde. 

Man findet von diesem Psaronius oft 10 — 15 Fuss lange 

Stammfragmente, welche viele Fuss im Durcbmesser haben, und 

o-ewobnlich nur aus Wurzelgeflechten, selten mit eingeschlossenen 

S tarn men, bestehen. Er scheint nach Psaronius intcrtextus und 

Ps. giganteus die grosste Art unter den in Mitteldeutschland ge- 

fundenen Arten zu sein; jedoch liisst er sich an Grosse nicbt mit 
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den franzosischen und aussereuropiiischen fossilen Psaronicn ver- 

gleichen, die ilin oft um das Funf- bis Zehnfache im Durchmesser 

allein iibertreffen. 

Erklarung der Abbildimgen. 

Taf. XXXII. Fig. 1. Ein Querschnitt des Stammes von Psa- 

ronius helmintholithus in nat. Grdsse. Fig. 2. Ein Querschnitt der 

Rinde a.; des Markes b. f.; der Holzblindelscheide c. e. und des 

Gefassbiindels d. vergr.; Fig. 3. ein Wurzelquerschnitt st. vergr.; 

g. g1. Rinde; h. Bastsclieide der Wurzel; i. verdunnte Stelle der 

Bastsclieide; k. Scheide des Holzbundels; 1. die Gefassbundel. 

PSARONIUS INTERTEXTUS. Corda. 
Taf. .XXXIII. 

Bezeichimng der Art. 

PS. INTERTEXTUS: trunco arboreo elevato, strato crasso radi- 

culorum tecto; cortice atra crassiuscula; fasciculis lignosis 

numerosis, approximate, irregulariter incurvis, latis, cras- 

sis, inaequalibus; radicibus interlexiis magriis; cortice crassa 

Idcunosa, libro afro duro, fasciculo lignoso central! penta- 

gono, vagina propria tenuissima cincto et ductibus propriis 

10 externis circumdato; fasciculis vasorum irregulariter 

confluentibus vel inter se liber is, quinque. 

Ps. inter textus Corda ap. Sternb. FI. der Vorw. II. p. 173. 

Taf. LX. Fig. 1. Taf. LXI. Fig. 1. — 4. Unger in Endl. Mant. 

IL p. 5. 

Fundort. 

In Bohmen im Rothtodtliegenden bei Neupaka, und auf der 

Pramonstratenser - Herrschaft Miihlhausen, von wo mir der hier 

abgebildete Stamm von Sr. Magn. dem hochwurdigen Herrn Pra- 

laten Dr. Zeidler mitgetheilt wurde. 

Beschreibung. 

Die Stamme dieser schonen Art erreichen oft 10—20 Fuss 

Lange und 10 — 14 ZoII Durchmesser. Der Stamm (Fig. 1.) ist 

bei den von mir gesehenen Exemplaren gequetscht und verscho- 

ben , und daher liegen auch die Holzbundel (Fig. 1. a.) so un- 

regelmassig. 

Die HoIzbUndel (Fig. 1. a. Fig. 2. a. a.) sind breit, dick, 

an den Randern gerundet, oft eingebogen oder gekriimmt und 

scheidenlos. Sie bestehen aus grossen, meist sechsseitigen Ge- 

fiissen (Fig. 2. a. a. Fig. 3.), deren Wiinde an einander liegen, 

und welche oft gekrummte Liicken zwischen sick Iassen. Es sind 

keine Markstrahlen vorhanden, und die Gefiisse sind nie durcli 

Interstitialraume getrennt. Zwischen den Gefiissbiindeln ist hin 

und wieder noch Stammmark (Fig. 2. d. d.) erhalten, welches 

aus kleinen, dunnwandigen, sechsseitigen Zellen besteht. Die Rinde 

des Stammes (Fig. 1. 2. b. b.) besteht aus einer sclnvarzen, fast 

liniendicken Bastschichte, aus dichten, sechsseitigen, dickwandigen 

Zellen (Fig. 5.) , welche an mehren Orten durcli Fiiulniss sicli 

getrennt haben und zerfallen. Die Bastschichte der Wurzeln be¬ 

steht aus einein ganz gleichen Gewebe, wie jene der Rinde. Die 

tiusserste Rindenschichte (Fig. 2. e. Fig. 4.) ist ein dilnnwandiges, 

kleinzelliges Gewebe, welches hin und wieder Liicken enlhalt 

und unmittelbar in die aussere Scheide der Wurzeln (Fig. 2. c. c.) 

iibergeht. 

Die Wurzeln (Fig. 1. c. c.) bilden oft eine 6 — 8 Zoll 

starke Umhullung des Stammes; sie sind nahe der Rinde des 

Stammes klein und rundlich, und mehr nach aussen werden sie 

grosser, und sind daselbst gewohnlich flacli gedrUckt, Sie schei- 

nen ausserordentlich verworren zu sein, wie man an Liingsschnit- 

ten deutlich sieht. Ihre Rindenscheidc und Bastsclieide besteht 

aus demselben Gewebe, wie bei der Rinde des Stammes, und ihr 

Mark ist leider bei alien von mir untersuchlen Exemplaren zcr- 

stort. Das Holzbundel (Fig. 6.) ist funfeckig, die Ecken sind 

stumpf; die Scheide desselben besteht aus einer einzigen zarten 

Zellschichte (Fig. 6. g.), und in ihr liegen funf strahlig gestellte, 

theilweise unter einander verflossene Gdiissbiindel (Fig. 6. f.), an 

deren Enden sicli oft vier ganz kleine Geffisse befinden. 

Um das Holzbundel der Wurzeln liegen bei gut erhaltencn 

Exemplaren zebu eigenthiimliche Rohren (Fig.. 6. h.), welche 

diinnwandig und braungefiirbt sind. 

Erkliirung' der Abbildungen. 

Taf. XXXIII. Fig. 1. Querschnitt des Stammes in nat. Gr.; 

a. die Holzbundel; b. b. die Rinde; c. c. die Wurzclumhullung. 

Fig. 2. Ein Querschnitt aus dem Stamme vergr.; a. a. ein Holz- 

biindel; d. d. Stammmark; b. b. Rindenbastschichte; e. e. Mark- 

schichte der Rinde; c. c. Wurzeln quergeschnilten. Fig. 3. G<‘- 

fiisse des Holzbundels quergeschnilten st. vergr.; Fig. 4. Liicken- 

gewebe der Rinde st. vergr.; Fig. 5. Bastgewebe der Rinde qner 

geschnitten st. vergr.; Fig. 6. eine Wurzel mit dem Holzbundel 

quer geschnitten und st. vergr.; g. Gefassbundelscheide; f. die 

Gefassbundel; h. Rohrenzellen. 

PSARONIUS INFARCTUS. Unger. 
Taf. XXXIV. 

Bezeichnung- der Art. 

PS. INFARCTUS: trunco rolundalo-compresso, octangu/ari; strata 

rudiculorum involulo; cortice crassa; fasciculis vasorum 

numerosissimis , abbreviate , conferlissimis, ulrinque rolun- 

datis vel subincurvis, vaginis propriis tenuibus involutis; 

medulla sparsa; radiculis majusculis rolundalis. nSectio fas¬ 

ciculi horizontalis slellato-penlagona.u 

Psaronius infurclus. Unger in Endl. Mant. II. p. 4. 

Ps. helmintholithus. Cotta Dendrolilhcn p. 31. purl. Taf. A, 

Fig. infera. Taf. VI. Fig. 3. 

13 * 
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Fundort. 

Exemplare dieser schdnen Art sah ich von Chemnitz, Neu- 

paka und vom Kyflhauser. Den Fundort des abgebildeten Exem- 

plares kenne ich nicht, und ich verdanke dessen Beniitzung der 

(Jute des Herrn Gustos Partsch. 

Beschreibung. 

Der Stamm (Fig. 1.) ist etvvas flach gedruckt, und unter 

der iiusseren, diinnen Wurzelumhiillung sieht man acht deutliche 

Vorspriinge (Fig. 1. g. g.; h. h.; i. i.; k. k.; 1. 1.; m. m.; n. n.; 

o. o.), vvelche wahrscheinlich die Blattpolster gebildet haben; sie 

sind durch das starke Vorlreten der Rindensubstanz und durch 

die dunkle Farbe in der Versteinerung auffallend und leicht be- 

incrkbar. Die Bastschichte der Rinde ist stark und sckwarzbraun. 

Die Holzbiindel sind sehr zahlreich, und in 8—10 ziemlich un- 

vollslandige und verworfene Kreise um ein kleines, rundliches 

Millelbiindel gelagert; sie sind bandformig, an den Seiten gerun- 

det, mannichfaltig gekrummt, eingerollt und eingebogen, und sind 

last an einander liegend. Die zu den Blattstielen laufenden stehen 

in den kantigen Erweiterungen und sind hochst verschiedenartig 

gekrummt. Jedes Holzbiindel ist mit einer diinnen Bastscheide 

(Fig. 2. b. b.) von dunkelbrauner Fiirbung und dichtem Zellen- 

baue umgcben. Die Zellen der Rinde (Fig. 4. i.), und der das 

Gefassbiindel umgebenden Bastscheiden (Fig. 3. b.) sind dick- 

wandig und flach. Die Geiusse (Fig. 2. c. c. Fig. 3. c.) sind gross, 

sechsseitig, und ilire Wand erscheint im Querschnitte (Fig. 3. g.) 

doppelt, und zwischen drei zusammenstossenden Gefiissen fmdet 

man einen kleinen, dreieckigen Interstilialraum (Fig. 3. h.). Zwi¬ 

schen der Rinde und den Gefassbiindeln fmdet man gewohnlich 

Reste eines theilweise aufgelosten Zellgewebes (Fig. 2. a. Fig. 

4. a.), dessen einzelne, rundliche Zellen sich wahrscheinlich in 

Folge der Maceration getrennt haben, und nun gleichsam in der 

Chalcedon- oder Achatmasse schwimmen. Diese Art Auflosung 

sieht man an dem, zwischen die einzelnen Holzbiindel eingelager- 

ten Stammmarke (Fig. 2. d. e.) nocli deutlicher. Hier fmdet man 

einzelne ziemlich gut erhaltene Schichten, wo die einzelnen Zel¬ 

len (Fig. 2. e.) noch sechsseitig sind, wiihrend benachbarte Stiicke 

desselben Markes sich in sehr deutlicher Auflosung (z. B. Fig. 

2. d.) befmden. Alle zerstbrten Massen sind in diesen Exempla- 

ren mit bandartig gestreifter Achatmasse ausgefUllt (Fig. 2. f.). 

An alien von mir untersuchten Exemplaren dieser Art waren die 

Wurzeln sehr zerstdrt und das Holzbiindel derselben fehlte stets 

(s. Fig. 5.). Nach Herrn Prof. Unger’s Beschreibung soil es 

strahlig-fiinfeckig sein. Die Bastscheide der Wurzeln ist klein- 

zellig und derb, die Zellen sind dickwandig und braun. 

Diese schone Art ist der Typus einer eigenen Gruppe der 

Staarsteine, welche sich im siidlichen Frankreich und in Amerika 

in ausserordentlich grossen Exemplaren und trelTlich erhalten 

linden. Unter den mitteldeutschen Arten hat er die meisten Holz¬ 

biindel, und der Stamm muss ausserordentlich lest gewesen sein, 

wie aus der grossen Entwiklung seines Holz- und Rindensystems 

ersichtlich ist. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XXXIV. Fig. I. Natiirliche Grdsse des Stammes; g. g.; 

h. h.; i. i; k. k.; 1. 1.; m. m.; n. n.; o. o.; die Blattpolster Vor- 

spriinge. Fig. 2. Ein Querschnitt der Holzbiindel schw. verg. a. 

Mark an der Rindensubstanz; b. b. Bastscheiden der Holzbiindel; 

c. c. Gefassbiindel; d. e. Mark zwischen den Holzbiindeln. f. Aus- 

fiillungsmasse ausgefaulter Riiume. Fig. 3. Querschnitt aus einem 

Holzbiindel b. Gefassscheide; c. Gefasse; g. Gefasswand; h. Inter- 

stitialraum. Fig. 4. Querschnitt des Bastes der Rinde i. und des 

Markes a. Fig. 5. Querschnitte einiger Wurzeln vergr. 

PSAROMUS CYATIIEAEFORMIf. Corda. 
Taf. XXXV. XXXVI. 

Bezeichnung der Art. 

PS. CYATHEAEFORMIS: irunco temii anguloso; cortice dura atro- 

fusca; fasciculis lignosis incurvis; vagina propria nulla; ra- 

diculis rotundis subcojnpressis; fasciculo lignoso pentangulari. 

Ps. cgatheaeformis. Corda in Sternberg’s Flora der Vorwelt 

II. p. 174. Unger in Endlicker Mantissa II. p. 5. (?). 

Fundort. 

Im Rothlodtliegenden bei Neu-Paka, ausserst seiten. 

i Beschreibung. 

Der Stamm dieser Art scheint einen sehr geringen Durch- 

messer gehabt zu haben, wie man leicht aus den wenigen bisher 

aufgefundenen Fragmenten ersehen kann. Er scheint eckig ge¬ 

wesen zu sein, wie man an der mit Marksubstanz erfiillten Ver- 

liingerung unseres hier abgebildeten Fragmentes (Taf. XXXV. Fig. 

2. f.) wahrnehmen kann, welcher Fortsatz wahrscheinlich der 

untere Theil eines sehr verliingerten Blattpolsters sein diirfte. Die 

Rinde ist fast eine Linie dick und braunschwarz, und ilire Structur 

besteht aus einem sehr dichten Bastgewebe (Fig. 1. a. a. Taf. 

XXXV. und Taf. XXXVI. Fig. 1. b. Fig. 3.) mit sechsseitigen 

dickwandigen Zellen , welche durch die Fiiulniss sich trennen 

und zurunden (Taf. XXXVI. Fig. 5. b.). Nach innen zu erweitern 

sich oft kleine Zellpartien der Rinde bedeutend und werden gross 

und eckig. Der Rinde analoge und im Baue mit ihr vollig gleiche 

Baststreifen (Taf. XXXV. Fig. 2. e.) finden sich im Innern des 

Stammes zwischen den Holzbiindeln (d. d.) und dem Marke (f.) 

zerstreut, ohne eigentliche Bastscheiden der Holzbiindel zu bilden, 

da sie letztere nicht umschliessen und mit ilmen iiberhaupt in gar 

keinem Connexe zu stehen scheinen. Das Mark (Taf. XXXV. Fig. 

2. f. Taf. XXXVI. Fig. 5. e.) des Stammes ist feinzellig, und seine 

Zellen sind sechseckig, und in ihm fmdet man noch einzelne Harz- 

krypten (Fig. 2. g. Taf. XXXV.), und wo diese fehlen, sieht man 
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dieselben ausgefault (Fig. 5. Taf. XXXVI.) Oder ihre leeren Riiume 

(Fig. 5. f. f.) deutlich. Im Marke und oft auch zwischen den Holz- 

biindeln sieht man zarte ausgehende Baststreifen im Quersclmitte 

(s. Fig. 2. h. Taf. XXXV.), deren Zellen verdunnte Wiinde be- 

sitzen, und ich kenne ihre Bestimmung nicht. 

Die Holzbundel sind umgebogen, dick, und sind selir oft 

zerfallen (Fig. 2. d. Taf. XXXV.), und ihre Gefasse (Taf. XXXV. 

Fig. 3. 4. Taf. XXXVI. Fig. i. a.) sind sechsseitig und ihre Wiinde 

sind sich gegenseitig genahert, und im Liingsschnitte (Taf. XXXVI. 

big. 2. a. a.) sind es Treppengefiisse. 

Die Wurzeln sind oft fiber eine Linie dick, rundlich Oder 

flachgedruckt (Fig. 2. c. c. Taf. XXXV. und Fig. I. c. XXXVI). 

Sie sind gewohnlieh selir schlecht erhalten, und entspringen aus 

der Rinde (Taf. XXXV. Fig. 2. i.), wo man nocli die Reste ihrer 

Bastscheiden findet. Jede einzelne besser erhaltene Wurzel ist von 

ihrer Markscheide umgeben (s. Fig. 1. d. Taf. XXXVI.), welche aus 

zarten gestreckten sechseckigen Zellen (Fig. 7. d. Taf. XXXVI.) 

besteht, und diese Zellscheiden griinzen sich bei ihrer gegen- 

seitigen Beriihrung ab (Fig. 7. g.), und an ihrer inneren Fliiche 

schliessen sie sich genau an die Bastscheide (Fig. 7. c. c.) an. 

Die Bastscheide (Taf. XXXVI. Fig. 1. c. Fig. 6. 7. c. c.) besteht 

gleich der Rinde des Stammes aus dickwandigen braunschwarz 

gefarbten Bastzellen, welche oft noch sehr gut erhalten sind, und 

im Langsschnitte (Fig. 4. Taf. XXXVI.) spindelfdrmig sind. Das 

Mark aller von mir untersuchter Wurzelquerschnitte ist ausgefault, 

und gewohnlieh ist auch das Holzbundel theilweise Oder giinzlich 

zerstdrt, und die Gefasse sind zerstreut. Nur in sehr wenio-en 
o 

Querschnitten fand ich die Scheide (Fig. 6. h. Taf. XXXVI.) des 

Gefassbundels erhalten, und funfeckig, aber ihre Structur und die 

des von ihr umschlossenen Gefassmarkes war nicht rnehr sichtbar. 

Die Gefasse (Fig. 6. d.) scheinen in fiinf, theilweise untereinander 

verschmolzene Gefassbundel vereinigt gewesen zu sein, sie sind 

gross und wahrscheinlich in Folge der Fiiulniss zugerundet, und ihre 

Wande sind gewohnlieh braunlichgelb, selten dunkelbraun gefarbt. 

Zwischen den Gefiissen der Holzbundel linden sich oft viel 

kleinere Gefasse eingestreut (s. Fig. 3. Taf. XXXV.), welche man 

bei oberflachlicher Untersuchung leicht fur Markstrahlen halten 

kann, welche es jedoch nicht sind. Diese Art scheint zu den 

kleinsten unter den Psaronien gehort zu haben, und ihre Stamme 

haben manche Aehnlichkeit in Bezug ihres Durclnnessers und ihrer 

seitlichen, vorspringende stumpfe Ecken bildenden Compriinirung 

mit Alsophila nigricans. Ihr innerer Bau jedoch ist vollig ver- 

schieden, und wenn ich sie vor zelin Jahren mit den Cyatheacten 

verglichen habe, so war theilweise an solcher Ungeschicklichkeit 

meine jugendliche Unerfahrenheit und noch rnehr der vollige Mangel 

an brauchbaren Materiale schuld. 

Die dem Stammmarke und zwischen die Holzbundel einge- 

streuten Bastschichten unterscheiden ihn von alien bekannten Arten, 

und bilden gleichsam in Bezug des Stammbaues so wichlige Unter- 

schiede, dass man eine eigene Abtheilung der Psaronien darauf 

griinden diirfte. 

Mit den dunkelgefiirbten, und aus dickwandigen Bast-Zellcn 

bestehenden Holzbiindelscheiden des Ps. medullosus (Taf. XXXIX.) 

kann man diese Baststreifen durehaus nicht vcrgleichen, da sie 

unvollstiindig sind, und die Holzbundel weder begleiten, noch con¬ 

stant vorkommen. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XXXV. Fig. 1. Naturliche Grtisse des Querschnittes von 

Ps. cyatkeaeformis. Fig. 2. Ein Theil dieses Querschnittes sohw. 

vergr. a. a. Bastscheide der Rinde; d. d. Holzbundel; e. e. Bast¬ 

streifen; h. ausgehender Bastbiindel; f. Mark; g. Harzkrypten; c. 

Wurzeln; i. Reste der Bastscheide der Wurzeln bei ihrem Aus- 

tritte aus der Rinde. Fig. 3. 4. Querschnilte der Gefiisse des IIolz- 

bundels st. vergr. — Taf. XXXVI. Fig. 1. Ein Querschnitt durch einen 

Theil der Rinde, des Holzbundels, und durch cinige Wurzeln st. 

verg. a. Gefassbundel; b. Bastscheide der Rinde; c. Wurzeln mit 

ihrer Markscheide d.; Fig. 2. Liingschnitt der Gefiisse a. a., und 

der Rinde b2. mit dem ausgefttlltem Raume b'. des Markes vergr. 

Fig. 3. Querschnitt der Bastzellen der Rinde st. vergr. Fig. 4. 

Langsschnitte einiger Bastzellen s. st. vergr. Fig. 5. Querschnitt 

eines Theiles der Rinde b. und des Markes e. mit ausgefuulten 

Harzkrypten f. f. st. verg. Fig. 6. Querschnitt einer Wurzel vergr. 

c. die Bastscheide; h. die Scheide des Holzbiindels; d. die Gefiisse. 

Fig. 7. Querschnitt der Bastscheiden c. c. und der Markscheiden 

d. d. zweier an einander liegender Wurzeln und die Begriinzungs- 

linie beider Markscheiden g. stark vergr. 

PSAROMUS RADIATUS. Unger. 
Taf. XXXVII. 

Bezeichnung tier Art. 

PS. RADIATUS: trunco crasso; corlice atra; fasciculis lignosis 

confertis fasciae for mibus, abbreviate utrinque rolundatis eva- 

ginatis; radicibus majusculis, rolundatis, fasciculis lignosis 

sexangularibus rarius quinquangularibus; fasciculo vasorum 

unico. 

Ps. radialus. Unger in Endlicher Mantissa II. p. 5. 

Fundort. 

Neupaka in Bohmen im Rothtodlliegenden. 

Beschreibung. 

Das von mir gesehene Stammfragmcnt (Fig. I.) scheint einem 

sehr grossen Stamme angehort zu haben, dessen Durchmesser nicht 

durch Erganzung zu beslimmen ist, da man nicht weiss, ob das 

Fragment einem runden oder gequelschlen Stamme angehort hat. 

Die Rinde (Fig. 2. c.) ist eine Linie dick, schwarzbraun, und aus 

fast gereiheten dickwandigen Bastzellen gebaut, welche oft grossere 

Zellreihen zwischen sich haben, und Risse enthallen, welche /nicli 

vermuthen lassen, dass der Stamm vor der Pelrificirung gequetscht 
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war. Dies*? Baslzellcn sind im Liingsschnitle gestreckt (Fig. 6. e.) 

und ihre Wande sind oft in Modermolekiile aufgelosst. 

Das Mark des Stammes ist vollig zerstdrt; so auch grosslen- 

theils die Holzbiindel (Fig. 2. d.), jedoch sieht man deutlich, dass 

sie nackt waren, und an ihren Enden gerundet (Fig. 3.). Ihre 

Gefiisse sind gross und sechsseitig, und oft sind in einzelnen 

Bundeln dieselben verschieden gross, und um ein einzelnes Gefass 

kleinere und grdssere andere concentrisch gelagert. Die Gefasse 

selbst sind Treppengefiisse (s. Fig. 4.), wie man an Langsschnitten 

deutlich sieht. 

Die aussere Markschiehte der Rinde (Fig. 2. a. 5. f. 6. f. f.) 

besteht aus feinwandigen parallelepipedischen Zellen, welche in 

die Rindensclieiden der Wurzeln iibergehen, und zvvischen den 

einzelnen iibereinander entspringenden Wurzelpartien gequetscht 

sind, und Streifen bilden, welche man bei oberflachlicher Betrach- 

tung mit den Markstrahlen dikotyler Gewachse, wenn man will, 

vergleichen kann, die aber mit denselben nichts als die geslreckten 

Zellen gemein haben. Diese Streifen lassen mich vermuthen, dass 

die einzelnen Wurzeln am Stamme reihenweise geordnet waren. 

Die Bastscheide der Wurzeln (Fig. 2. b. 5. e.) ist dunkelgefarbt, 

und aus denselben Zellen wie die Rindenschichte des Stammes 

gebildet, und an vielen Qiierschnilten derselben sieht man die 

Stellen, wo Verdiinnung der Zellwiinde Statt fand, und an einigen 

Querschnitten fand ich diese Stelle doppelt. Das Mark der Rinde 

war vbllig zerstdrt. Das Gefiissbiindel ist funf— und sechseckig, 

und seine Scheide ein lockeres Gewebe. Die Gefiisse sind in einem 

einzigen Biindcl vereinigt, und gross. Bei einigen Wurzeldurch- 

schnitten (s. Fig. 2.) sab ich ausserhalb des Holzbiindels zwei 

bis drei runde Kdrper, welche den Durchschnitten der Rohren- 

zellen, welche die Holzbiindel in den Wurzeln einiger Staarsteine, 

z. B. des Psaronius interlextus, besitzen, ahneln; ich kann aber 

ihr Vorkommen und ihre gleiche Bedeutung nicht verbiirgen. 

Erkliirung der Abbildungcn. 

Taf. XXXVII. Fig. 1. Querschnitt des Psarojiius radiatus 

in nat. Gr. Fig. 2. Ein Theil dieses Ouerschnittes vergr. a. aussere 

Rindensubstanz; b. Wurzeln; c. Bastschichte der Rinde; d. Holz- 

biindel des Stammes. Fig. 3. Ein Holzbiindel quergesclmitten und 

vergr. Fig. 4. Liingsschnitt der Treppengefiisse des Stammes st. 

vergr. Fig. 5. Ein Qnerschnitt der Wurzeln nahe ilires Ursprunges 

aus der Rinde vergr. f. aussere Rindensubstanz; e. Bastscheide 

und Gefassbiindel. Fig. 6. Liingsschnitt der Rinde st. vergr. e. Bast- 

scheide der Rinde; f. f. aussere Rindensubstanz. 

PSARONHJS SC0LEC0L1TIIUS. Unger. 
Taf. XXXVIII. 

Bezeichnung der Art. 

PS. SCOLECOLI THUS: trunco tenui; corfice subtili; fasciculis 

lignosis Intis approximate, subparallelis incurcis; vagina 

propria nulla; radicibus magnis, „fasciculis lignosis pen¬ 

tagons.u 

Ps. scolecolithus. Unger in Endlicher Mantissa II. p. 4. 

Fundort, 

Unbekannt. Das abgebildete Exemplar erhielt ich durch die 

Giite des Herrn Gustos Partsch mit Herrn Pr. Dr. Unger's 

eigenhandig geschriebener Bestimmung vom kais. Hofnaturalien- 

kabinette vorgeliehen. Ganz ahnliche Wurzelfragmente sah ich von 

Neu-Paka in Bdhmcn. 

Beschreibung. 

Der Stamm (Fig. 1. b.) ist sehr unvollstiindig erhalten, und 

mit einer dicken Wurzelschichte (Fig. 1. a.) umgeben. Die Rinde 

(Fig. 2. c.) ist diinn und unvollstiindig erhalten; sie war vor der 

Petrificirung so stark angefault und fast aufgeldst, dass ich nur 

noch die vereinzeltstehenden Hohlraume ihrer Zellen wahrgenommen 

habe, und ihre Farbe ist in ein Lichtgrau verwandelt. Das Stamm- 

mark ist grdsstentheils vollig zerstdrt, und nur bin und wieder sind 

einzelne Zellriiume desselben in der aufgelosten Masse (s. Fig. 

2. d.) erhalten. Die Holzbiindel sind sehr gut erhalten und be™ 

stehen aus grossen weitmaschigen Gefassen (Fig. 2. b. Fig. 3.), 

deren Wande alle vollkommen erhalten sind, sich aber etwas von 

einander trennten, und oft in ihrem umschlossenen Gefassraume 

Zw'ischenleisten haben. Im Liingsschnitte (Fig. 4.) sieht man, dass 

sie Treppengefiisse sind, und dass ihre Querleisten breit, flach und 

stark sind. Von den Wurzeln sind nur selten Spuren ihrer iiusseren 

Wurzelscheide (Fig. 1. a.) vorhanden, olme deutliche Zelltextur, 

und die Bastscheide (Fig. 5.) derselben besteht wie die aller 

Staarsteine aus grossen dickwandigen Bastzellen, welche jedoch 

durch die Fiiulniss gelitten haben. Alle anderen Organe der Wurzeln 

waren zerstdrt. Das Gefiissbiindel soli nacli Herrn Prof. Dr. Unger's 

Diagnose sternfdrmig und fiinfeckig sein. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XXXVISI. Fig. 1. der Querschnitt des Stammes b, und 

der Wurzelumhiillung a. in nat. Gr. Fig. 2. Ein Querschnitt aus 

den Stannne st. vergr. a. Aeussere Rindensubstanz mit Wurzeln; 

c. Rinde; b. Gefiissbiindel; d. Mark. Fig. 3. Querschnitt der Gefasse 

s. st. vergr. Fig. 4. Liingsschnitt der Gefiisse st. vergr. Fig. 5. 

Querschnitt einer Wurzel st. vergr. 

PSARONIUS MEDULLOSUS. Unger. 
Taf. XXXIX. 

Bezeichnung der Art. 

PS. MEDULLOSUS: trunco crassiusculo; corfice crassa; fasciculis 

lignosis flexuosis, incur vis3 vagina propria crassa dura amictis; 

medulla ampla; radicibus majusculis rotundatis, cortice par- 

enchymatosa amictis; libro Into; fasciculis lignosis pentan- 
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gularibus, extus dudibus sex circumdatis; vagina propria 

colorata crassiuscula, fascieulo vasorum simplici repleia. 

Ps. medullosus. Unger in Endl. Mant. II p. 5. 

Fundort. 

Einzelne Wurzelfragmente finden sich im Rothtodtliegenden 

zu Neu-Paka und Muhlhausen in Bohnien; andere theilte mir mein 

hochverehrter Freund Dr. Sell imp er zu Strassburg mit, und das 

bier abgebildete schdne StanunstUck erbielt ich sannnt Prof. Dr. 

Ungers eigenhandig geschriebener Bestimmung dureli die Giite des 

Urn. Custos Partsch aus dem k. Hofnaturalien-Cabinette vorgelie- 

hen, das Schimper’sche Exemplar ist olme Fundort, das von Wien 

erlialtene stamrnt jedoch nach Stein, Farbe und Angabe von Neu- 

Paka in Bohnien. 

Beschreibune’. 
O 

Der Stamm (Fig. 1. b.) dieser schonen Art scheint nach 

den zwei noch vorhandenen Fragmenten der Holzbundel (Fig. 1. c.) 

zu urtheilen dick gewesen zu sein, und diirfte in Beziehuno- zur 

Marksubstanz mit Ps. alsophiloides Taf. XLIV. Fig. 5. einige 

Aehnlichkeit geliabt haben. Die Starke Rinde ist mit einer dichten 

Umhullung grosser Wurzeln (Fig. 1. a.) umgeben. 

Die Rinde (Fig. 2. b.) ist dick, dunkelbriiunlich gefarbt, und 

aus dickwandigen gereiliten Bastzellen bestehend. Das Stammmark 

(Fig. 2. e. e.) ist allenthalben erhalten, und seine Zellwiinde sind 

grdsstenllieils geschwarzt und gleichsam verkohlt. Die Zellen sind 

sechseckig und sehr regelmassig. Die Holzbundel (Fig. i. c. Fig. 

2. c. c.) sind fast eine Linie breit, gekriimmt und hin und her 

gebogen, und an ihrem Rande eingebogen. Sie sind von beiden 

Seiten mit einer enge anliegenden dunkelgefarben Bastscheide 

(Fig. 2, d. d.) umgeben, deren Structur in Folge der Maceration 

sehr undeutlich ist. Das Gefassbundel (Fig. 2. c. c.) besteht aus 

grossen diinnwandigen sechsseitigen Treppengefassen olme Spur 

von Markstrahlen. Die Wurzeln (Fig. i. a. 2. a. Fig. 3. 4.) sind 

fast eine Linie dick, und gewohnlich etvvas flach gedruckt oder 

rund. Sie sind von aussen mit der zartzelligen Rindensubstanz 

(Fig. 3. 4. f. f.) umgeben, und ilire Bastscheide (g. g.) ist dick, 

und besteht aus dickwandigen sechsseitigen Zellen. Das Wurzel- 

mark fehlt bei alien von mir untersuchten Fragmenten. Bei einigen 

wenigen Wurzeln fand ich sechs, das Gefassbundel ausserhalb 

umgebende, und der Scheide desselben genaherte Rohrenzellen 

(Fig. 4. k.). Die Scheide (Fig. 3. 4. h. h.) des Gefassbundels ist 

dick, braunlich gefarbt, und das fiinfeckige aus grossen Gefiissen 

bestehende Gebiindel enge umschliessend. Die Gefasse (Fig. 3. 4. 

i. i.) sind gross, gedrangt und dickwandig. 

Einzelne Gefassbundel fand ich sternftirmig viereckig (s. Fig. 

3. g.), und die Zellen der Bastscheide der Wurzeln waren oft durch 

eine schneeweisse undurchscheinende Chalcedonmasse vicarirt. 

Erkliiruno- der AbbiIduno;en. 

Taf. XXXIX. Fig. 1. Ein Querschnilt des Slammes in nat. 

Grosse; a. Wurzeln; b. Rinde; c. Stamm. Fig. 2. Ein Querschnitt 

aus dem Stamme vergr. a. Wurzeln; b. Rinde; c. c. Holzbundel; 

d. d. ilire Scheiden; e. e. Mark. Fig. 3. 4. Querschnitte einiger 

Wurzeln st. vergr. f. f. Wurzelrinde; g. g. Bastscheide der Wurzel; 

h. h. Gefiissbiindelscheide; i. i. Gefasse; k. Rdhrenzcllen. 

Taf. XL. 

Bezeichniing der Art. 

PS. ZEIDLERI: franco.; radicibus crassis, magnis, rolun- 

datis; cortice crassa; medulla farcla; fascieulo lignoso ro- 

tundato, vagina crassiuscula cinclo; fasciculis vasorum qualuor 

inter se liberis, stellatim positis. 

Fundort. 

Diese schone Art stamrnt aus Bolnnen, ihr specifier Fundort 

ist mir aber unbekannt. Ich erhielt sie durch die Giite Sr. Magn. 

des hochwiirdigen inful. Pralaten und Abtes des Prilmonstralenser- 

Stiftes Strahow zu Prag, Herrn Dr. Prof. Hieronymus Zeidler, 

aus seiner reichen Privat - Mineraliensammlung-. 
O 

Beschreibunff. 

Es ist schade, dass es mir nicht gelang, den Stamm dieser 

schonen und trefflich erhaltenen Art aufzufinden. Die Rinden- 

umluillung desselben muss, wie man aus der Abbildung Fig. i. 

ersieht, ausserordentlich dick gewesen sein, und liisst auf einen 

bedeutenden Durchmesser des Stammes, welchem sie angehort, 

zuruckschliessen. Die Wurzeln sind grdsstenllieils hdchst voll- 

kommen erhalten, und in einen vielfarbigen Jaspis von grosser 

Ilarte ubergegangen, und an diesen Wurzeldurchschnilten kann 

man noch deutlich alle einzelnen Organe und Zellschichten unter- 

scheiden, welclie ich in der Einleitung bei den Farnkrautern p. 72 

beschrieben habe. Ich werde sie daher hier speciell nachweisen : 

Jeder einzelne Wurzeldurchschnitt zeigt bei der Betraclilung 

von aussen nach innen: 

1. Die Oberhaut (Fig. 2. 4. b. b.) der Wurzel, welclie 

hier, aus nach aussen gerundeten kleineren Zellen, mit ctwas ver- 

dickten Wanden von lichtbrauner Farbe, besteht. Unter ihr umnil- 

telbar und in sie ubergehend liegt die Uussere Schielite der 

Rinde (Fig. 2. a. 4. a.), aus grossen ctwas gestrecklen diinn- 

wandigen, meistens sechsseitigen Zellen bestehend, welclie cben- 

falls lichtbraunlich gefarbt sind, und welclie nach innen durch 

Verdickung ihrer Wande (s. Fig. 4. bei 4.) und durch Verkleine- 

rung ilires Volumen allmalig in die eigentliche, 

2. Basthaut der Rinde iibergehen (s. Fig. 2. 4. c. c.), 

deren Zellen dickwandig sind, nach innen sich immer mehr ver- 

kleinern und dunkelschwarz gefarbt sind, welches wohl ilire ur- 

spriingliche Farbe war, da ich alle Baslhaute der zahlreichcn von 

mir untersuchten Wurzeln, und alle iibrigen Gewebe in einer, dem 

etwas rnodernden Zuslande, welchcr der Pelrificirung nothwendig 



104 

vorhergehen mussle, cnlsprechenden Fiirbung fand, und Farben, 

z. B. rolh, blaulich oder vveiss, wie sie der Jaspis sclbst hatte, 

in und an der Substanz der versteinerten Pflanzen von mir nicht 

bemerkt wurden. Durch die Maceration scheinen sich die inneren, 

friiher, wie man lcicht sielit, sechseckigen Zellen der Bastbaut, von 

einander getrennt zu haben, und sind grdsstentheils eifdrmig ge- 

worden. Innerhalb der stets gut crhaltenen Rinde findet man 

3. das Rindenmark (Fig. 2. 3. d.), welches sehr oft zer- 

stort ist, aber an einzelnen Wurzeln nocli vollsliindiger erhalten 

ist, als meine Abbildung zeigt. Es besleht aus grossen sechs- 

seitigen Zellen, deren Wande zart und blassbraun gefiirbt sind. In 

der Mitte verkleinern sich dessen Zellen pldtzlich und bilden einen 

drei bis fiinf Zellen breiten Ring von dunklerer Fiirbung, und 

umschliessen mit demselben als 

4. Gefassscheide (Fig. 2. 4. e. e.) das Holzbiindel. Die 

Zellen dieser Gefassscheide haben etwas wenig verdickte braune 

Wande, und sind fast kreisstiindig oder in ein Viereck mil stumpfen 

Winkeln gelagert. Die Gefiissscheide umschliesst 

5. das Geftissmark (Fig. 2. 3. f. f.), welches aus sehr 

kleinen, zarten und concentrisch gelagerten Zellen besteht, welche 

wie das iibrige Mark- und Scheidengewebe lichtbraunlich gefiirbt, 

und oft iiusserst blass, und nur bei heller Lampenbeleuchtung sicht— 

bar sind. In dem Gefiissmarke liegen 

6. die Gefiissbiindel (Fig. 2. 3. g. g.) zerstreut, stets 

vier an der Zahl und unter sich frei. Jedes Gefassbiindel besteht 

aus funf bis fiinfzehn Gefiissen, mit dicken Wiinden, und von dunkler 

brauner Fiirbung als das umliegende Zellgewebe. Ich babe nie 

unter einander verflossenc Gefiissbiindel gefunden, wie solche z. B. 

haufig bei Ps. intcrtextus, cyatlicaeformis oder speciosus vorkommen. 

Unter den von mir gesehenen Psaronius - Arten bilden die 

Wurzel dieser, eine eigene typische Form. Ich fand diese Art 

nur in bdhm. Sammlungen. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XL. Fig. 1. Ein Querschnitt der Wurzelmasse nat. Gr. 

Fig. 2. Querschnitt einer Wurzel schw. vcrgr. b. Oberhaut der 

Wurzel; a. Rinde; c. Bastscheide; d. Mark der Rinde; e. Gefiiss¬ 

scheide; f. Gelassmark; g. Gefiissbiindel. Fig. 3. Querschnitt des 

Holzbiindels st. vergr. d. Mark der Rinde; e. Gefassbundelscheide; 

f. Gefiissmark; g. Gefiissbiindel. Fig. 4. Ein Querschnitt aus der 

Rinde der Wurzel st. vergr. b. Qberhautzellen; a. Rindensubstanz; 

c. Bastbaut der Wurzelrinde. 

Taf. XU. 

Bezeichnung der Art. 

PS. COTTAI: tninco.radicibus crassiusculis, teretiusculis; 

corlice lata; medulla ampla; duclibus corlice approximatis 

numcrosts, rotundis vel angulatis; fasciculo lignoso quinque- 

vel sexangulari, vagina crassiuscula amicto, fasciculo vasorum 

stellato; radiis quinque vel sex. 

Ps. Coitai. Corda in litt. 1836. 

Fimdort. 

Diese schdne Art verdanke ich der Giite meines hochver- 

ehrten Freundes Herrn Prof. Doct. Bernhard Cotta. Sie stammt 

wahrscheinlich aus Sachsen. 

Ich habe nur Wurzelfragmente gesehen, und die einzelnen 

Wurzeln (Fig. 1.) haben oft 2— 27a Linien P. M. Durchmesser. 

Sie sind rundlich oder llinglich, und ausserhalb ist jede einzelne 

Wurzel mit einer starken Rindensubstanzschichte (Fig. 2. a. a.) 

umgeben, welche aus kleinen gestreckten Zellen (Fig. 4. a.) be¬ 

steht, mit zarten diinnen Zellwiinden von lichtbrauner Farbe. Der 

Chalcedon, in dem die gesammten ausseren Theil der Wurzeln iiber- 

gegangen sind, ist blaugrau, und dem unbewalfnetem Auge erscheint 

derselbe durch die beigemengten braunen Zellwande braunschwarz. 

Innerhalb der Rindensubstanz liegt die diinne schwarze Bastschichte 

(b.), welche aus kleinen dickwandigen Bastzellen (Fig. 3. 4. b. b.) 

besteht. Das Mark aller von mir untersuchten Wurzeln war zer- 

stort, und sein Raum theilweise mit grauer, theilweise mit weisser 

Chalcedonmasse erfullt, an der inneren Flache der Bastscheide 

(Fig. 2. b.) und ihr sehr genahert liegen vier und zwanzig bis 

sechs und dreissig dunkle schwarze oder braune, urspriinglich 

funf— und sechsseitige, durch die Maceration gerundete, kreisfdrmig 

geslellte Rohrenzellen (Ductus) Fig. 2. 3. c. c.), welche oft hohl 

sind, oder mit einer undurchsichtigen braunen Substanz erfullt. 

In einigen wenigen derselben sail ich vier bis sechs andere 

kleinere Zellen in dieser braunen Substanz liegen (Fig. 3.), deren 

Bedeutung ich ebenso wenig wie die Bedeutung oder Function 

der Rohrenzellen selbst kenne. 

Das Gefassbiindel (Fig. 2. d.) ist funf- oder sechseckig, und 

von einer diinnen dunkelgefiirbten Scheide umgeben. Das Gefass- 

mark ist zerstort, das Gefassbiindel meistens zerfallen, doch gelang 

es mir an dem von Herrn Dr. Cotta mir gutigst mitgetheilten 

Exemplare ein noch gut erhaltenes Gefassbiindel (Fig. 2. d.) 

aufzufinden, in welchem die Gefiisse noch sternfdrmig und fiinf- 

strahlig gereihet waren. Die Gefasse sind ungleich gross und 

schon zimmtbraun, und an der Spitze jedes Strahles sieht man 

zwei bis drei schwarze kleinere Gefasse stehen. Das Gefassbiindel 

erscheint bei niiherer Betrachtung doch nur aus fiinf an ihrer 

Basis sich beriihrenden Biindeln gebildet, und vielleicht dUrften bei 

besser conservirten Exemplaren diese hier verflossenen Biindel 

auch getrennt, und mehr als ein Biindel bildend, vorkommen. 

Gewdhnlich sind durch die der Versteinerung vorangegangene 

Maceration die Biindel so aufgeliistj, und die Gefasse so verein- 

zelt, wie man an den beiden oberen Wurzeldurchschnitlen der 

Fig. 2. sieht. 
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ErWaning dcr Abbildungen. 

Taf. XLI. Fig. 1. Querschnitt einiger Wurzeln nat. Gr. Fig. 

2. Drei Wurzeln quergeschnitten und vergr. a. a. Wurzelrinde; 

b. Bastscheide der Wurze!; c. c. Rbhrenzeilen; d. Gefassbundel. 

Fig. 3. Ein Querschnitt der Bastscheide b. der Wurzeln, und dreier 

Rbhrenzeilen c. st. vergr. Fig. 4. Ein kleiner Querschnitt der Bast¬ 

scheide b. und der Rinde a. der Wurzel s. st. vergr. 

PSARONIUS GUTBIERL Conk. 
Taf. XLII. 

Bezeichnung der Art. 

PS. GUTBIERI: trunco tenui vix pollicem crasso; cortice spuria 

camosa; fasciculis lignosis laiiusculis, tenuibus, subequitan- 

tibus, margine subinvolutis, vagina propria tenui cinctis; 

radicibus magnis rotundatis numerosis; fasciculo lignoso pen- 

tagono, vagina propria atm cincto, fasciculis vasorum quin- 

que liberis vel confluentibus, rarius unico solilario. 

Ps. Gutbieri. Corda in litt. 1840. 

P$. Helmintholithus. Gutbieri Uiber einen fossilen Farnstainm. 

p. 9. 15. Taf. IV. Fig. 5. 

Fimdorl 

Ich verdanke diese schdne Art der Gate des Herrn Haupfm. 

August von Gutbier zu Zwickau, welcher die Gute hatte, inir 

denselben Behufs der Abbildung zu senden, wofiir ich bier meinen 

Dank sage. Der Stamm ist in Sachsen gefunden worden. 

Beschreibung. 

Der Stamm hat kaum einen Zoll P. M. Durchmesser und ist 

von einer zwei Zolle starken Wurzeldecke umhiillt. Er hat leider 

durch die Maceration ausserordentlich gelitten, und sein Mark 

ist vollig zerstort. Die Rinde ist ebenfalls fast zerstdrt, sie war 

markig und eine Linie und dariiber dick. Das Mark (Fig. 2. b.) 

des Stammes ist in lauter braune Molekule aufgelost, und in ihm 

findet man kleine hell gefarbte Punkte, welche unter dem Mikro- 

skopeals kleine, durch Faulniss entstandene, undmit rotliem, weissem 

oder grunlichem Chalcedon ausgefullte Liicken (Fig. 2. c.) erscheinen. 

Die Gefassbundel, gewohnlich zwfllf an der Zahl, sind dunn, zart, 

sich gegenseitig umfassend, das mittelste ist doppelt eingebogen, 

die iiussersten fiir die Blatter bestimmten sind an den Riindern 

nach innen eingebogen. Sie sind mit einer dunnen dunklen Scheide 

umgeben (s. Fig. 2. a. a.), und die Wande ihrer grossen Gefiisse 

sind durch die Faulniss gleichsam angenagt (s. Fig. 3.), doppelt, 

mannigfaltig geordnet, mit Interstitiallucken zwischen sich. Ich fand 

keine Markstrahlen. Die Wurzeln haben bis iya Linie P. M. Durch¬ 

messer, sind rundlich, ihre aussere Rindenschichte scheint zerstdrt, 

und der zwischen den einzelnen Wurzeln liegende Raum (s. Fig. 

4. g.) ist mit braunen Molekularkdrnchen erfiillt. Die Bastscheide 

(Fig. 4. d.) ist dunn, und besteht nus sechsseitigen Zellen. Das 

Wurzelmark ist ausgefault, und sein Raum mit Chalcedon erfiillt. 

Das Gefassbundel ist fUnfeCkig, und mit einer dicken braunen 

Gefassscheidenhaut umgeben. In derselben liegen gewdhnlich fi'mf 

kleine isolirte Gefassbundel, aus fUnf bis sieben Gefassen bestehcnd 

(Fig. 4. f.), oder die Gefiisse bilden nur ein einzigcs Biindel, 

indem sie den Hohlraum der Scheide (Fig. 4. c.) vollig erftkllen. 

Die Gefiisse sind braunlich gefiirbt und das Gefiissmark ist zerstdrt. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLII. Fig. i. Ein Querschnitt des Stammes und dessen 

Wurzelumhullung nat. Gr. Fig. 2. Ein Querschnitt aus dem Stamme 

vergr. a. a. Holzbundel; b. Mark, c. Hohlraume durch Fiiulniss 

entstanden und mit farbigem Chalcedon ausgcfiillt. Fig. 3. Gefiisse 

eines Holzbiindels im Querschnitte s. st. vergr. Fig. 4. Querschnitt 

zweier Wurzeln st. vergr. g. AusfUllungsraum zwischen den Wurzeln; 

d. Bastscheide derselben, e. f. Gefassbundel derselben. 

PSARONIUS CIIEMNITZIENSIS. Corda, 
Taf. XLIII. Fig. 1.—4. 

Bezeichnung der Art. 

PS. CHEMNITZIENSIS: trunco carnoso; fasciculi! lignosis sub- 

equitantibus, subparallelis, plus minus approxiinatis, latis, 

margine injlexis, vagina propria fenuissima cinctis; medulla 

sparsa farcta; radicibus rotundatis vel oblongis. 

Fundort. 

Von Chemnitz in Sachsen. Das grosse Exemplar Fig. 1. ver¬ 

danke ich der Gute meines Freundes Herrn Dr. Gust. Reuss zu 

Bilin. Die Art scheint in Sachsen hiiufig vorzukommen und ist slots 

mit Ps. helmintholithus. Cotta, verwechselt worden. 

Beschreibung. 

Der Stamm (Fig. 1. 2.) war rundlich und ist wahrscheinlich 

wahrend der Maceration vor der Pelrificirung comprimirt worden, 

wodurch seine Organe thcilweise verschoben sind. Die Rinde und 

die Scheidenhaut der Wurzeln ist vollig aufgeltfst, und fast spurlos 

verschwunden. Nach den noeli vorhandenen Resten scheint sie 

korkig oder fleischig gewesen zu sein, und duller ist sie auch 

leichter als das Staminmark verweset. Das Stammmark (Fig. 3. c.) 

ist derb, ohne Lucken und aus kleincn sechsseitigen Zellen ge- 

bildet, zwischen welclien kleine schwarze Jangliche Kdrperchen 

(d.) liegen, welche wahrscheinlich einstcns Ilarzkrypten waren, 

und nun theilweise verkohit sind. Die Holzbundel sind von einer 

dunkelschwarzen, ausserordentlich dunnen und zarten Gefdssscheide 

(Fig. 3. b. b.) umgeben, und ihre Gefiisse sind mittelgross (Fig. 

3. a.), sechsseitig und dickwandig. Die Wurzelschichte hat den 

doppellen Durchmesser des Stammes und daruber. Die Wurzeln 

14 
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stelien gedriingt, sintl eirundlich, und ihre Bastscheide (Fig. 4. e.) 

besteht aus sechsseitigen Zellen. Das Holzbiindel war an alien (4) 

von mir gesehenen Exemplaren vollig zerstbrt, und nur einmal 

fund ich einige Gefdssreste (Fig. 4. f.) in einer Wurzel. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLIII. Fig. 1. Ein junger Stamm quergeschnilten in nat. 

Gr. Fig. 2. Ein Stuck vom Querschnitte eines alteren Stammes 

nat. Gr. Fig. 3. Quersehnilt zweier Holzbiindel schw. vergr. a. a. 

Gefassbiindel; b. b. Gefiissbiindelscheide; c. Mark; d. Harzcrypten. 

Fig. 4. Querschnitt der Wurzel vergr. e. Bastscheide der Wurzel; 

f. Gefiissbundelrest. _ 

PSAROMUS ELEGANS, Corda. 
Taf. XLIII. Fig. 5.-7. 

Bezeiclmung der Art. 

PS. ELEGANS: bunco.cortice tejiui atra; medulla 

firma; radiculis minutis rotundalis, cortice crassa, fasciculo 

lignoso pentagono, vagina propria ienuissima cincto; fasci¬ 

culo vasorum solitario vel ternato pentagono, incisso, rarius 

fasciculis tern is inaequalibus. 

Fundort. 

In Bohmen von der Herrschaft Muhlhausen. 

Beschreibung. 

Dieses kleinc Fragment ist trelflich erhalten, und in einen 

gelbbraunen, dunkeln Chalcedon verwandelt. Leider fehlt der 

Stamm, und nur Wurzeln und ein Theil der Rinde (Fig. 5. g.) 

ist erhalten. 

Die Rinde (Fig. 6. g.) ist diinn, und ihre Bastschichte (g.) 

sendet nach aussen und nach innen diinne, schmale und unregel- 

massige Baststreifen aus, welche keilformig verlaufen und der- 

selben ein zerfressenes Aussehen geben. Die Bastzellen sind dick- 

wandig und schwarz. Das Mark (Fig. 6. h.) liegt der Baslschichle 

unmiltelbar an, und ist aus diinnwandigen, braunen Parenchym- 

zellen gebildet, welche durch Macerirung sich theilweise getrennt 

haben und rundlich geworden sind. Die Wurzeln haben 1— 2 Li- 

nien Durchmesser. Ihre Rindenschichte (Fig. 6. i.) ist dick und 

besteht aus gelblichen, geslreckten, parallelepipedischen Zellen 

mit diinnen Wiindcn. Die Basthaut derselben (Fig. 7. 1.) ist dun- 

kelbraun gefiirbt, und besteht aus kleinen, sechsseitigen, dick— 

wandigen Zellen. An ihrer inneren Wandflache fand ich sehr 

hiiufig ftinf einzelne Bastzellen (Fig. 7. s. s. s. s. s.) rnehr Oder 

minder frei ins Markgewebe (Fig. 7. n.) vorspringen, und gleicli- 

sam iihnliche Zellrohren bilden, wie ich sie bei Ps. Cottai be- 

schrieben babe. Die Bastschichte der Wurzel ist sehr hiiufig seit— 

lich gerissen (Fig. 7. m.). Das Wurzelmark (Fig. 7. n.) ist theil¬ 

weise aufgelost, und seine Zellen haben sich getrennt und sind 

rundlich und gelblich. Das Holzbiindel (Fig. C. k.) ist meistens 

liinfeckig, und besilzt eine ausserordentlich zarte Gefiissscheide 

(Fig. 7. o.), welche aus flachen, ausserst kleinen, abwechselnd 

braunen und gelblichen Zellen besteht. Das Gefassmark (Fig. 7. p.) 

besteht aus sehr kleinen, parallelepipedischen Zellen, denen hin 

und wieder grossere Zellpartien (Fig. 7. q.) eingestreut sind. 

Das Gefassbiindel (Fig. 7. r.) andert sehr an Form und Zusain- 

mensetzung ab, und besteht bald aus drei, bald aus einem Bun- 

del, seine Gefasse sind ungleich gross, und an seinen Ecken 

befinden sich gewohnlich 2—5 kleinere Gefasse. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLIII. Fig. 5. Ein Querschnitt in nat. Grdsse; g. die 

Rinde. Fig. 6. Ein Theil des Querschnittes vergrdssert; h. Mark; 

g. Bastscheide der Rinde; i. Rindensubstanz der Wurzeln; k. 

Holzbiindel der Wurzeln. Fig. 7. Querschnitt einer Wurzel stark 

vergr.; 1. Bastschichte der Wurzel; m. ein Riss in der Bastschichte ; 

s. s. s. s. s. vorspringende Zellen der Bastschichte; n. Mark der 

Wurzel; o. Gefassbiindelscheide der Wurzel; p. Gefassmark der 

Wurzel; q. grossere, dem Gefassmarke eingestreute Zellen; r. 

Gelasse. _ 

PSAROMUS SPECIOSUS. Corda. 
Taf. XLIV.Fig. 1.—4. 

Bezeiclmung der Art. 

PS. SPECIOSUS: trunco crassiusculo medulloso; cortice tenui; 

medulla ampla lacunosa; fasciculis lignosis raris, subequi- 

tantibus latis, inflcxis vel margine incurvis; vagina propria 

tenuissima amictis; radicibus magnis angulatis; cortice 

tenui; medulla lacunosa; fasciculo lignoso rolundo; vagina 

propria tenuissima; fasciculo vasorummultangulo, subregulari. 

Syn. Trimatopteris speciosa in lilt. 

Fundort. 

Aus dein Rothtodtliegenden zu Neupaka in Bohmen. 

Beschreibung. 

Dieser Stamm (Fig. 1.) gehort zu den besterhaltenen Frag- 

menten derVorwelt, und ist schon desshalb wichtig, weil er 

einer Reilie von Staarsteinen angehort, welche durch ihrLiicken- 

gewebe sich von alien anderen Arten ihrer Gattung unterscheiden, 

und wo in Bohmen von acht bekannten Arten nur zwei mit 

Stammfragmenten gefunden worden sind. Ich lasse hier in un- 

unterbrochener Reilie die Beschreibung dieser und der anderen 

sieben Arten mit Luckengewebe folgen, sie bilden eine eigene 

Untergallung, welche ich friiher Trimatopteris genannt habe. 

Der Stamm des Psaronius elegans hat circa 25 Lin. Durch¬ 

messer und seine Rinde ist diinn. Die iiussere Rindensubstanz 

(Fig. 2. a.) ist grosszellig; die Bastschichte (Fig. 2. b.) besteht 

aus sechsseitigen, dickwandigen Zellen von briiunlicher Farbe. 

Das Mark (Fig. 2. 3. c. d.) besteht aus einem zarten Zellgewebe 

mit grossen Liicken, mit rundlichen, grossen, zartwandigen Zel¬ 

len, welche in der Niilie der Bastschichte der Rinde etwas grosser 
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sind, gedrSngter stehen und wenigere und kleinere Lucken be- 

sitzen (s. Fig. 2. c.). Nach der Mitte des Stammes zu vergrossern 

sich die Liicken des Zellgewebes bedeuiend (s. Fig. 2. d.) und 

sind schon dem unbewaffneten Auge sichtbar, und die Wfinde 

der Lucken bestehen aus einer einfachen Zellreihe (Fig. 3. d. d.), 

deren Zellen lichtgelblich sind, und einige derselben sind in fast 

jeder Wand mit einer braunen Substanz erfullt, ahnlich den Harz- 

crypten lebender Fame. Die Hoizbiindel des Stammes sind von 

einander entfernt stehend, und der Miltelbundel ist fast hufeisen- 

fbrmig umgebogen, die aussersten Bundel sind mondfbrmig ge- 

kriinmit, und alle an den Enden etwas umgebogen und verdickt. 

Einige der ausseren mondfbrmigen Bundel baben an der conve- 

xen Seite ihrer Kriimmung eine kleine, stielartige Verlangerung, 

welche wahrscheinlich ein Gefassbiindel bezeichnet, welches weiter 

aufwarts in die Blattpolster iibergeht, oder sich theilt und den 

Blattpolstern Gefassbiindel abgegeben hat. Die Blattpolster dieser 

Art scheinen, gleich denen der Angiopteris evecla Hoffm. und der 

A. angusiifolia Presl, welclie Meyen von Luzon mitgebracht hat, 

schuppig oder knollig gewesen zu sein, wie man aus den Quer- 

schnitten derselben an unserem Bilde (Fig. 1.) sehen kann, wo 

sie gegeniiberstehend sind, und ausserhalb der Bastzone der Rinde 

zu liegen scheinen. Jeder Blattpolster enthalt zwei geg'en einander 

gekrummte, mondformige Gefassbiindel (()). Jedes Hoizbiindel 

(Fig. 3. g.) ist mit einer ausserordentlich zarten, gelben Gefiiss- 

scheide (Fig. 3. f. f.) umgeben. Die Gefiisse derselben sind gross, 

sechseckig (Fig. 3. g.) und dickwandig. 

Die Wurzeln bilden ein starkes, lockeres Geflechte (Fig. 1.) 

von mehren Zollen Durchmesser, und sie sind gewbhnlich ver- 

bogen. Die Rinde der Wurzeln (Fig. 4. a.) ist zellig und liickig, 

und die Zellen sind zartwandig. Die Bastschichte (Fig. 4. h.) der 

Wurzel ist diinn, und gleich der Stammrinde gebaut, nur sind 

die Zellen kleiner. Das Mark (Fig. 4. i.) der Wurzeln ist mit 

grossen Liicken erfiillt, und gleicht dem Gevvebe der Parkeria si¬ 

nensis Meyen. Die Scheide des Holzbiindels ist ausserordentlich 

zart, und bildet eine zarte, nur eine Zelle starke Haut (Fig. 4. k.), 

deren Zellen abwechselnd gelb und braun sind. Das Gefiissmark 

fehlt, und ich habe keine Reste desselben auffmden konnen. Das 

Gefassbiindel (Fig. 4. 1.) ist unregelmiissig und oft in einzelne 

ungleiche Partien zerfallend, oder sich seitlich in unregelmassige 

und ungleiche Strahlen zertheilend. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLIV. Fig. 1. Ein Onerschnitt des Stammes in nat. Gr. 

Fig. 2. Ein Querschnitt der Rinde und des Markes vergrossert; 

a. iiussere Rindensubstanz; b. die Bastschichte der Rinde; c. d. 

Marksubstanz; e. Lucken und Zellen mit Harzcrypten. Fig. 3. 

Querschnitt eines Holzbiindels s. st. vergr.; d. d. Mark; f. f. Gc- 

fassbundelscheide; g. Gefiisse. Fig. 4. Querschnitt einer Wurzel 

stark vergrossert; a. Rindensubstanz; h. Bastscheide; i. Wurzel- 

mark; k. Gefassbundelscheide; 1. Gefassbiindel. 

PSAROMIUS ALS0PR1L0IDES. Corda. 
Taf. XLIV. Fig. 5.—10. 

Bezeichruing der Aid. 

PS. ALSOPHILOIDES: Irunco crasso, medulloso; corticc crassa 

dura; fascicnhs lignosis lalis, crassiusculis, inagnis, mavgine 

late in cun; is, subvaginalis; medulla arnpla lacimosa; vadici- 

bus inagnis teretiusculis; fasciculo lignoso quinquangulari. 

Syn. Trimatopleris alsop/tiloides. Corda. 

Fundoil. 

Aus dem Rothtodtliegenden bei Neupaka. 

Bescbreibunff. 
O 

Nach meinen Resten zu schliessen, ist der Stamm dieses 

Psaromus sehr gross und stark gewesen. Die Rinde des Stammes 

war stark, und doch sehr ungleich dick, und bei dem Uiberlrittc 

der Bastschichte der Rinde in die Blattrhachis bildet die Bast¬ 

schichte dicke, grosse Schlingen, welclie leider an meinen Excm- 

Plaren schlecht erhalten sind. Die Bastschichte besteht aus gros¬ 

sen, dunkeln Zellen (Fig. 7.) , welclie oft an einer ihrer Seiten 

comprimirt sind. Das Mark des Stammes ist gross, und besteht 

aus einem lockeren, kleine Liicken enthaltenden Zellgewebe 

(s. Fig. 6. m.), und ist leider sehr schlecht erhalten. Das 

einzige von mir beobachtete Hoizbiindel (s. Fig. 5.) ist gross, 

dick, und an dem Rande hakenfbrmig eingcbogen und verdickt. 

Es wird von einer eigcnthiimlichen Gefassbundelscheide (Fig. 6. 

o. n.) umgeben, welclie aus vcreinzcllen dickwandigen, unrcgel- 

inassig gestellten Zellen besteht, welclie oft eine doppelte Reiho 

(o. n. Fig. 6.) bilden. Diese Gefassscheidenform erinnert an die 

vereinzelten Rohrenzellen, welclie urn die Hoizbiindel in den 

Wurzeln einiger Staarsteine, z. B. des Ps. inlerlexlus, Cotlai oder 

Ps. dubius vorkomrnen. Die Gefiisse (p.) des Holzbundels sind 

mittelgross und scchsseitig. Die Wurzeln (Fig. 8. 9. 10.) dieser 

Art sind sehr schlecht conservirt, und selbst ilire derbe, aus 

dickwandigen Bastzellen gebildete Rindenbaslschichle ist sehr hiiufig 

aufgeldst und zerfallen (Fig. 9. 10.). Das Hoizbiindel ist seiten 

gut erhalten, und es war fiinfeckig (Fig. 8. r.); seine Gefiisso 

(big. 9. s.) sind zerfallen, und das Wurzehnark bestand aus gros¬ 

sen, rundlichen Zellen (Fig. 10.), welclie in Folge der Maceration 

zerfallen sind. Oft findet man in vbllig aufgeldsten Holzbandeln 

(s. Fig. 8. r.) noch belle, weisse Flecke, welclie gieichsam dio 

Hohlraume einzelner, friiher als die andern ausgefulller Gefiisse 

bezeichnen, und bei solchen Wurzelquerschnitlen habe ich die 

Bastscheide der Wurzeln ebenfalls in eine braune, kdrnige, slruc- 

lurlose Substanz verwandelt gefunden. 

Erkliirung der Abbildungen. 

Taf. XLIV. Fig. 5. Ein Thcil des Stammes ini Querschnitle 

in natiirlicher Grosse. Fig. 6. Ein Querschnitt des Randes des 

Holzbundels stark vergrossert; m. Mark des Stammes; n. o. 

die Zellen welclie die Gefassbundelscheide bilden; p. das Gefiiss- 
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biindel mit den Gefassen. Fig. 7. Ein Querschnitt der Rinde sehr 

stark vergrossert. Fig. 8. Ein Querschnitt einer Wurzel schw. 

vergr. q. Bastschichte der Rinde der Wurzel; r. das GefassbUndel. 

Fig. 9. Eine Wurzel im Querschnitte vergr. mit theilweise zer- 

sldrtem GefassbUndel s, und zerstUrter Bastscheide. Fig. 10. Eine 

Wurzel quergeschnitten, ohne Holzbundel und mit theilweise auf- 

geloslem Marke der Wurzel, vergrdssert. 

Taf.XLV. Fig. 1.—2. 

Bezeiclinung der Art. 

PS. BOHEMICUS; trunco.; radicibus magnis crassis; 

cortice tcnui; medulla ampla lacunosa, lacunis niinutis ovoi- 

dcis; fasciculo lignoso cenlrali seplangulari, cxius vagina 

propria tcnuissima et ductibus cylindricis 12 vel 16 cincio; 

fasciculis vasorum septem, stellatis, subconfluentibus. 

Trimalopteris bohemica. Corda. 

Fundort. 

Aus dem Rothtodliegenden von Neu-Paka, selten. 

Die Art ist der Grosse der Wurzeln nach Ps. gigantcus 

Corda und Ps. lacunosus Unger vervvandt, von beiden jedoch 

(lurch den Bau ties GefiissbUndels und durch die Grosse und Form 

del LUcken des Wurzelmarkes verschieden. Die Wurzeln (Fig. 1.) 

sind sehr gross, und eckig oder verbogen durch ihre eigene 

gegenseitige Begranzung. Die Rinde (Fig. 2. f.) besteht bloss aus 

der blassbraun geffirbten kleinzelligen Bastschichte; das Mark (Fig. 

2. d. e.) ist ein Luckengewebe, dessen Scheidewande aus einer 

einfachen Zellreihe (Fig. 2. e.) kurzer dicker Zellen gebildet sind, 

welche kleine eifbrmige LUcken (Fig. 2. d.) umschliessen, deren 

Durclnnesser nichl viel grosser ist als die Dicke der sie um- 

o-ebenden Zellwand. Nahe dem mittelslandigen GefassbUndel und 

uin ihu herum stelien gewohnlich sechszehn runde Zellrohren 

(Fig. 2. c. c.), jedoch sind deren Wande nicht so stark wie bei 

den Zellrohren anderer Staarsteine, sondern sie sind zart und mit 

einer weissen Substanz erfiillt. Das HolzbUndel (Fig. 2. b.) ist 

siebenkantig und seine Kanten sind stumpf. Die Gefiissbundel- 

scheide (b.) ist ftusserst zart, und vom Gefassmarke (h.) sind nur 

noch Spuren sichlbar. Das siebenstrahlige GefassbUndel (a.) ist 

aus theils vereinzellen, Iheils unter einander verflossenen kleineren 

Bundeln gebildet, deren jedcr an seiner Spitze drei bis vier ausser- 

ordentlich kleine Gefiisse besitzt. Selten ist ein Strahl ohne diese 

kleinen Gefiisse, und die anderen ihn bildenden Gefiisse sind sehr 

ungleich gross. 

Erkliirimg der Abbildimgen. 

Taf. XLY. Fig. 1. Querschnitt der Wurzeln in nat. Grosse; 

Fig. 2. Ein Querschnitt einer einzelnen Wurzel vergr. f. die Bast¬ 

schichte der Rinde; e. das Rindenmark mit seinen LUcken d. und 

den Zellrohren c. c. urn das Holzbundel a. liegend; b. die Gefass- 

bUndelscheide; h. h. Reste des Gefassmarkes; g. g. die einzelnen 

GefassbUndel, welche das grosse Holzbundel a. construiren. 

Taf. XXX. Fig. 5.—12. 

Bezeichnung der Art. 

PS. DUBIUS: trunco.; radicibus magnis; cortice crassius- 

cula; medulla lacunosa, areolis quinque vel sexangularihus 

magnis; fasciculo lignoso cenlrali octangulari, vagina tenui 

et ductibus octo cincta; fasciculo vasorum stellato. 

Ps. dubius. Corda in Sternb. Flora der Yorw. II. p. 173. 

Taf. 60. Fig. 2. Taf. 62. Fig. 1—4. Unger in Endlicker Mantissa 

II. p. 5. Trimatopteris dubia. Corda in lift. 

Im Rothtodtliegenden von Chemnitz, von Neu-Paka und von 

MUhlhausen. Ich sah diese Art in sehr vielen Cabinetten und haufig 

zu Dosen verarbeitet, sie scheint daher gemein zu sein. 

Die Wurzeln dieser Art sind gross und gewohnlich gedriickt, 

und haben oft 1 bis 4 Linien Durchmesser. Die iiussere Rinden- 

schichte (Fig. 9. a.) bildet ein lichtbraunes dunnwandiges Zell- 

gewebe, welches allenlhalben der Bastschichte (Fig. 9. 11. 12. b. b.) 

aufgelagert ist; in diesem Gewebe finden sich, obgleich selten, 

kleine oder grossere LUcken (Fig. 11. f. Fig. 12. a.), dock scheinen 

sie auch bei einzelnen Wurzeln oft vollig zu mangeln. Die Bast¬ 

scheide (Fig. 9. b. li. b. 12. b.) ist dunkelbraun, und ihre Zellen 

(Fig. II. b.) sind sechsseitig und dickwandig. Das Mark (Fig. 9. 

c. 12. c.) ist grossluckig, und die Zwischenwande der LUcken 

sind gewohnlich zart und selten nur aus mehren Zellreihen ge¬ 

bildet. In Exemplaren, wo das Mark sehr zerstort ist, frndet man 

manchesmal eigenthUinliche grossere hautalmliche Fragmente (Fig. 

li. c.) dieses Markes, welche dem Gewebe der nebenliegenden 

Wurzeln sehr wenig ahneln. Die LUcken sind gross und fUnf- und 

sechsseitig, ihre Wande sind gelblich. Das GefassbUndel (Fig. 9. d.) 

ist gewohnlich achteckig, selten sechseckig, und seine Ecken sind 

gerundet und stumpf. Es ist mit einer zarten dUnnen braunen 

Scheide umgeben, und seine Gefiisse stehen selten in BUndel ver- 

einigt (Fig. 10. 11. d.) und sind meistens vereinzelt (Fig. 9. d.). 

Ausserhalb der GefiissbUndelscheide stelit an jeder Kante derselben 

gewohnlich eine einfache kleine, rundliche, braune Zellrohre (Fig. 

9. e.), und nur bei sehr zerfallenen HolzbUndeln (Fig. 11. d.) 

fehlen sie, docli sind sie bei zerstortem Marke oft einzeln auch mit 

zerstort worden (s. Fig. 10.). 

Diese Art ist Hrn. Pr. Dr. Unger’s Psaronius augustodunensis 

ahnlich. Nach meinem Exemplare dieser letzteren Art von Autun, 

welches ich der hohen GUte Mr. Rob. Brown's verdanke, unter- 
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scheidet er sich aber durch das Gefassbiindel und die mangelnden 

Rohrenzellen hinlanglich. Ich habe Psaronius augustodunensis Ung. 

noch nicht aus Deutschland gesehen, doch glaube ich, dass derselbe 

hin und wieder fur Ps. dubius gehalten wurde; neuere Untersuchun- 

gen werden uns hieruber eines Bessern belehren. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XXX. Fig. 5. 8. Querschnitte der Wurzeln in nat. Griisse. 

Fig. 6. 7. Einzelne Querschnitte der Wurzel mit der Lupe gesehen. 

Fig. 9. Ein Querschnitt einer Wurzel vergr. a. Rindensubstanz; b. 

Bastscbichte der Rinde; c. Rindenmark; d. Holzbiindel, e. Rohren- 

zellen; Fig. 10. Ein Holzbundel vergr. Fig. 11. Ein Querschnitt 

einer sehr stark vermoderten Wurzel vergr. a. Rindensubstanz, 

f. Liicken in derselben; b. Bastschichte der Rinde; c. Markfrag- 

mente; d. Gefasse des Holzbundels. Fig. 12. Ein seitlicher Liings- 

schnitt der Wurzel durch die Rindensubstanz a., die Bastschichte 

b» und das Rindenmark c. an einer Wurzel, deren Bastschichte 

nur fiinf bis sechs Zellen dick war, wahrend die Rindenschichte 

viel dicker wie gewbhnlich war. vergr. 

Taf. XLYI. 

Bezeichnung der Art. 

PS. GIGANTEUS : trunco.; radicibus maximis crassis; 

cortice et libro tcnuissimis, membranaceis; medulla ampla 

lacuiiosa, parietibus simplicibus, areolis sexangularibus ma¬ 

ximis ; fasciculo lignoso centrali rolundato; vagina tenuis- 

sima; fasciculo msorurn simplici octangulari, angulis aculis. 

Syn. Trimatopteris gigantea. Corda in lift. 

Fimdort. 

Unbekannt; aus dem k. k. Hofnaturaliencabinette giitigst mit- 

getheilt erhalten. 

Beschreibung. 

Die Wurzeln dieser Art haben den grossten Durchmesser 

unter alien von mir untersuchten Arten, nur Herrn Pr. Dr. Un¬ 

ger’s Psaronius lacunosus hat noch stiirkere Wurzeln. Sie sind 

durch gegenseitigen Druck (Fig. 1. 2.) haufig verbogen und rnehr 

oder minder flachgedruckt, und mit unbewaffnetem Auge ist ihre 

Structur sclion sichtbar. Die Rinde (Fig. 3. f.) der Wurzeln ist 

diinn und aus nur 3—6 Zellreihen von gelblicher Farbe gebildet. 

Oft umfasst sie nicht einmal die ganze Bastscheide der Wurzel, 

sondern diese ist oft an einer Seite, oder vollig, nackt. Die Bast¬ 

scheide besteht aus 2 oder 3—4 Zellenreihen (Fig. 3. a. a.) mit 

etwas verdickten Zellwanden von braunlicher Farbe. Das Mark 

(Fig. 3. b. b.) der Wurzeln ist grossliickig, und die Wiinde der 

Liicken (b. b.) bestehen aus einer einzigen, diinnwandigen, licht— 

briiunlichen Zellreihe von sehr zartem Baue. Die Liicken (Fig. 3. e.) 

selbst sind sehr gross und grosstentheils sechseckig. Das Holz- 

biindel ist rund und eine lialbe bis eine Linie dick. Die Scheide 

(big. 3. c.) des Holzbundels ist braun und sehr diinn, und ich 

konnte an ihr keine deutliche Zelltextur wahrnehmen. Das Mark 

der Gefasse ist zerstort und fehlt. Das GefttssbUndel (Fig. 3. d.) 

ist im Querschnitte rundlich sternfbrmig, und hat acht wenig 

vorsprmgende, spitzige Zacken, deren Ausschweifungen rundlich 

und flach sind. 

Zwischen den Wurzeln dieses Psaronius fund ich sehr zer- 

stbrte Wurzelreste eines andern Farnkrautes, von welchem gross¬ 

tentheils nur Reste der Bastscheide (Fig. 3. g. g.) vorhanden sind. 

Erklarung der Abbiklungen. 

Taf. XLVL Fig. 1. 2. Querschnitte ciniger Wurzeln in nat. 

Gr. Fig. 3. Querschnitt einer Wurzel vergr.; f. Rindensubstanz; 

a. a. Bastscheide; b. b. Markgcwebe; e. e. Liicken desselben; c. 

Scheide des Holzbundels; d. Gefiissbiindel; g. g. Reste der Bast¬ 

scheide der Wurzeln eines andern Farnkrautes, welehe zwischen 

denen des Psaronius eingestreut sind. 

Taf. XLVII. Fig. 1. 2. 

Bezeichnung der Art. 

PS. ASTEROLI THUS: trunco.; radicibus magnis angulosis; 

cortice duplici tenui; medulla ampla lacunosa; lacunis ovoi- 

deis minutis acqualibus; fasciculo lignoso magno; vagina 

propria nulla; fasciculis vasorum octo, liber is, oblongis, 

acqualibus, stellatim positis. 

Psaronius asterolilhus. Cotta. Dendrolithcn p. 30. part. Taf 

IV. Fig. 3. (1.? 4.?). Trimatopteris asterolilhus. Corda. 

Fundort. 

Im Rothtodtliegenden zu Neupaka und nacli Urn. Dr. Bern- 

hard Cotta zu Chemnitz in Sachsen. Zu Neupaka in BOhmen 

kommt diese Art seltener als Psaronius parheriaeformis vor. 

Beschreibung. 

Die von Schulze, Parkinson und einigen altcrcn SchnTl- 

stellern abgebildeten ahnlichen Arten kann ich nicht zu dieser 

Art hier ziehen, indem sie zu oberfluehlieh gekannt sind und 

vielleicht ganz verschiedenen Arten angchdren, da es Uberdiess 

sclion schwer ist, die Cotta’sche Abbildung zu cilircn, indem die 

daselbst abgebildeten Fragmente vielleicht zweierlei Arten an- 

gehdren diirften. 

Die hier abgebildete Art findet sich bei Neupaka noch immer 

haufig, doch scheint sie in friiheren Jahrhunderlen sehr gemein 

gewesen zu sein, da man sie haufig in Gemeinschaft mit andern 

Chalcedonen, Achaten und Jaspisen zur Bekleidung der Wtindc 

geschnilten hat, und namentlich in Karlstein unweil Prag ange- 

wendet findet. Der Stamm ist noch unbekannt, und die Wurzeln 

(Fig. 1.) sind gross, eckig, verbogen, und meistens sellr schlecht 

erhalten. Sehr haufig findet man dickere und altere Wurzeln von 
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jimgeren durchwachsen, so dass sie gleichsam in einander ein- 

geschachtelt erscheinen. Im Querschnitte (Fig. 2.) habcn die Wur- 

zeln eine iiussere Rindenschichte (Fig. 2. a.) von heller, fast 

weisslicher Farbe, welche aus kleinen Zellen besteht, und der 

selir diinncn Bastscheide (Fig. 2. b.) der Wurzel angelagert ist. 

Diese ist dunkelschvvarzbraun und ihre Zellen sind dickwandig und 

klein. Diese Art untcrscheidcl sieli vorziiglich durch die diinnere 

Bastscheide und durch die kleineren und regehniissigeren Liicken 

des Wurzelmarkes von Ps. parkeriaeformis. Das Wurzelmark ist 

gross, locker und liickenhaliend. Die Scheidewande der Liicken 

(Fig. 2. c.) bestehen aus einfachgereiheten, zartwandigen, hellen 

Zellen, welche die Liicken netzartig umfassen. Die Liicken selbst 

sind im Querschnitte eifonnig-rundlich, klein, und alle fast gleich 

gross; sie sind gewdhnlich mit einer durchsichtigen Chalcedon- 

masse erfiillt. Das Holzbiindel besteht bei dieser Art aus acht 

einfachen, im Querschnitte ellipsoidischen Gefiissbiindeln (Fig. 2.d.), 

welche centrisch gestellt sind, und urn welche ich stets das Ge- 

fassmark zerstbrt fand, und welche wahrscheinlich keinc Gefass- 

biindelscheide besassen. Da ich an alien Exemplaren dieser Art 

keine Gefsissscheide fand, und die Gefassbiindel stets so vereinzelt 

stehen, wie ich sie hier gezeichnet habe, so konnte ich auch 

weder Cotta’s Fig. 2. Taf. IV., noch Fig. 4. Taf. IV. zu der hier 

abgebildetcn Art ziehen, da beide verflossene Gefassbiindel, und 

die eine (Fig. 4.) cine deutliche Gefiissbiindelscheide in der Zeich- 

nung zeigt, und im Texle nicht gesagt wird, ob die vergrdsserten 

Wurzeln nach den daneben stehenden abgebildeten Exemplaren ge¬ 

zeichnet sind, oder ob sie aus andern Exemplaren genommen wurden. 

Die Gefasse der einzelnen Holzbiindel (Fig. 2. d.) sind ein- 

fach, und an jeder nach aussen stehenden Spitze der einzelnen 

StralUen stehen 3—5 kleinere, oil dunkler gefiirbte Gefiisse. 

Erklarung der Abbildungen. 

Taf. XLVII. Fig. 1. Querschnitt der Wurzeln in nat. Gr. 

Fig. 2. Ein Wurzelquerschnitt vergr.; a. iiussere Rindensubstanz; 

b. Bastscheide der Wurzel; c. Wurzelmark; d. Gefassbiindel. 

Taf. XLVII. Fig. 3.-6. 

Bezeiclmung- der Art 

PS. PARKERIAEFORMIS: trunco.; radicibus magnis an- 

gulosis; cor lice simphci tenui; medulla lacunosa; lacunis 

magnis, areolis parietibus simplicibus laxis, angulosis, fle- 

xuosis, indequalibus; fasciculo lignoso centrali slellato, mulo; 

fasciculis vasomm septcm, ellipticis vel oblongis. 

Ps. parkeriaeformis. Corda in Sternb. Flora der Vorwelt. II. 

p. 173. Taf. LX. Fig. 4. Taf. LXI. Fig. 11. —14. (partim). Tri- 

matopteris parkeriaeformis. Corda. 

Fundorl. 

Im Rolhtodllicgendcn zu Neupaka in Bohmen lmufig. 

Beschreibimg. 

Diese Art ist der friiher beschriebenen sehr venvandt, aber 

sowohl der Habitus, als auch der Bau der Wurzeln unterscheiden 

sie hinlanglich; nur bedarf man zur Unterscheidung beider Arten 

sehr gut erhaltener Exemplare. Die Wurzeln (Fig. 3.) stehen sehr 

gedrangt, und sind ausserordentlich gekriimmt usid verbogen und 

sehr ungleich gross. Sie besitzen keine deutliche Rindensubstanz, 

sondern die Bastscheide (Fig. 4. a. 6. a.) sah ich stets nackt, 

diinn, braun und aus mittelgrossen, sechsseitigen, dickwandigen 

Zellen (Fig. 6. a.) gebildet. Das Wurzelmark (Fig. 4. b. c. Fig. 

6. b.) besteht aus einem lockeren, liickenbildenden Gewebe, dessen 

Maschen (Fig. 4. c.) gross, ungleich und gekriimmt sind. Die 

Wande (Fig. 4. b. Fig. 6. b.) sind aus einer einfachen Zellreihe 

gebildet; die Zellen selbst sind klein, und ihre Wande mitiel- 

massig stark. Um das Holzbiindel herum fand ich stets alle Ge¬ 

webe zerstort, sobald das Holzbiindel erhalten war, und nur selten 

fand ich bei vervvorfenen Holzbiindeln die Wande der Maschen bis 

zu deni Holzbiindel oder dessen Gefassen verlaufen. Das Holzbiindel 

besteht aus sieben einzelnen Gefiissbiindeln (Fig. 4. d. Fig. 5.), 

deren Gefiisse rundlich und fast gleich gross sind (Fig. 5.), und 

den Strahlen fehlen die kleinen, endstahdigen Gefiisse, welche 

man bei den meisten andern Staarsteinen findet. 

Durch die grossen, dem unbewalfneten Auge deutlich si'cht— 

baren Liicken hat diese Art einen scheinbar sehr zarlen und 

elegantcn Bau, wahrend Psaronius asterolithus derber und kriif- 

tiger gebaut erscheint. 

Taf. XLVII. Fig. 3. Querschnitte der Wurzeln in nat. Grosse. 

Fig. 4. Zwei Wurzeln quergeschnitten und vergr. a. Bastscheide ; 

b. Markgewebe; c. Liicken desselben; d. Holzbundel; Fig. 5. Ein 

Strahl des Holzbiindels quer geschnitten, um die Gefiisse deutlich 

zu sehen. st. vergr. Fig. 6. Ein Stuckchen der Bastscheide a. der 

Rinde, und des Markes der Wurzel b. quergeschnitten und st. vergr. 

Taf. XLVII. Fig. 7. 8. 

Bezeichnung der Art. 

PS. MACRORRHIZUS: trunco.; radicibus crassis; rotun- 

dalis, magnis; cortice simplici, crassa, dura; medulla firma, 

lacunosa, lacunis minutis dispersis subangulosis, subaequali- 

bus, intus substantia colorata repletis; fasciculo lignoso cen- 

trali slellato nudo; fasciculis vasorum subcompressis, sex, 

liberis, utrinque attenuatis. 

Trimatopteris macrorrhiza. Corda in lilt. 

Fundort. 

Bei Miihlhausen in Bohmen im aufgeschwemmtem Lande als 

Findling, iiusserst selten. 
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Beschreibung. 

Unter den Arten der Staarsteine mit strahligem nacktemBundel 

bildet diese Art eine besondere Gruppe, und ist von alien be- 

naehbarten Arten durch die Form, die Dicke der Bastschichte, das 

Wurzelmark, und die gleichsam Harzcryptcn bildenden Hohlraume 

desselben verschieden. Die Wurzeln (Fig. 7.) sind gross und derb, 

rund, und mit der dicken, aus grossen sechsseitigen braunen Zellen 

gebildeten Bastscheide (Fig. 8. a.) als Rinde umgeben. Das Rinden- 

mark (Fig. 8. b.) ist nur theilweise gut erhalten, und aus dunnwan- 

digen, liclitbriiunlichen, zarten, sechsseitigen, mittelgrossen Zellen 

gebildet, welche eine grosse Zahl mittelgrosser, langlicher, ver- 

einzelter Liicken (Fig. 8. c.) bilden, welche gleich den Harz- 

oder Filicincrypten des Markes bei unseren lebenden Maratliacten 

mit einer braungefarbten, triiben Substanz erfullt sind. Urn das 

Holzbundel (Fig. 8. d.) sail ich ofters lichte Raume in der Chal- 

cedonmasse, gleichsam auf eine ehemalige Gefassbundelscheide, 

und zwar von runder Form, deutend. Der Gefassbiindel waren 

stets sechs vorhanden; sie sind gross, an beiden Seiten flach- 

gedriickt, und ihre Gefiisse sind gross, braun und sechseckig. 

Ich sah nur zwei Wurzelfragmente dieser schonen Art, und 

sie waren beide in eine ziegelrothe, halbdurchsichtige Chalcedon- 

inasse verwandelt. 

Erkliirung der Abbildungen. 

Taf. XLVII. Fig. 7. Ein Querschnitt der Wurzeln in nat. 

Grosse. Fig. 8. Ein Theil einer Wurzel quergeschnitten und stark 

vergr.; a. Bastscheide; b. Mark; c. Liicken mit Harzcryptcn; d. 

das Gefassbiindel. 

Ich habe nun dreissig Arten genaucr gekannter niittcldeut- 

scher, d. h. bohmischer und sachsischer Staarsteine beschrieben, 

und gezeigt, welche Verwandtschaftsformen derselben sich in 

unserer jetzigen Vegetation finden. Am Schlusse dieses Buehes 

werde ich die Zahlenverhiiltnisse der von mir gesehcnen Staar¬ 

steine mit den andern fossilen Farnen vergleichen, und zeigen, 

welche wichtige Folgerungen fur die gcsammten Vegetations- 

verhiillnisse der Steinkohlenformation sich (lurch die genauere 

Kunde der Psaronien ergeben , namcnllich fiir die Temperatur- 

verhiiltnisse jener liingst verschollcnen Welt, welche, auf das 

AuBinden der Baumfarne in der gemiissigten Zone gestiilzl, von 

neueren Forschern einer kritischen Beleuchlung unterworfen wor- 

den sind, und ich werde (lurch diese Untersuchungen die in 

Sternberg’s Flora der Vorwelt II. p. 83, und von Hrn. Adolphe 

Brongniart bereits erwahnte hoheTemperatur jener Zeit speciell 

zu bestiitigen im Stande sein. 

XV. 

DIPLOTEGIACEAE. Corda. 

Truncus arboreus procerus, columnaris, cyliudricus, carno- 

sus; corlice crassa; cylindro lignoso composito tenui. Cor lex 

exlus cicalricibus folioruin minutis rhombicis depressis, numerosis, 

spiraliter posilis C37e4—47S4 *'• llO et pulvinulis minutis suf- 

fultis ornata, inlus stratis libri duplicibus praeslila. Medulla 

corticalis ampla. Cylindrus lignosus composilus, longitudinaliler 

tenuiter slriatus; fasciculis vasorum exfernis binis oppositis, fa- 

sciaeformibus, latere semper aperlis et fasciculum centralcm so¬ 

li (arium, alternatim furcatum includentibus. 

Omnia altera ignota. 

Diese merkwiirdigen Stammreste entdeckle ich zu Radnitz 

iin Kohlensandsteine, und sie gehorten sammtlich einem Baume 

an, welcher bei etwa 20 Schuh Lange und 54—55 Linien Durch- 

messer walzig, und oline alle Spuren einer Verastung oder Thei- 

lung war. Die sehr starken und alien Fragmente desselben batten 

eine seitliche Langsrinne mit eingerollten Rindenriindern, wie 

man sie an sehr grossen Stammen der Lepidodendra und an alien 

Fettpflanzen trifft, und wie ich solche nach Verwundunfen aucli 

an unseren lebenden Baumfarnen beobachtet habe. Der markige 

Stamm, der Habitus und die unscheinbaren Blattpolster gcben 

diesen Resten eine gewisse Aehnlichkeit mit den Lepidodendron- 

Arten und den Sagcnariacben iiberhaupt; aber der eigenthilmliche 

Bau des Holzcylinders zeigt ihre nahere und bestimmtere Ver- 

wandtschaft mit den Psaronien und den Marattiacben, indent er 

aus drei Biindeln besteht, welche in zwei Kreise gleichsam ge- 

ordnet sind, eine Erscheinung, die ich bisher bei keiner Sagena- 

riaceae noch beobachtet habe. Leider hat derselhe keine mikro- 

skopische Structur mehr, und auch die Rindensubstanz ermangcll 

derselben. 

Die Blattpolster (Fig. 11. a.) sind elwas gewdlbt, und tragen 

an ihrer Spilze die rhombische llache Narbe, an welcher man 

keine Gefassbundelreste mehr deutlich wahrnimmt. Die Ober/lache 

der Polster und Narben war glatt, und im Querschnitlc des Slam- 

mes findet man unter derselben zwei verschiedene Bastzonen 

liegen, welche beide ein einfaches Gefassbiindel zeigen. Die erste 

Zone (Fig. 4. b.) ist dunn und zart, und bildet schwachc Hervorra- 

gungen, welche alle in der Mitte mit einer runden Oelfnung durcli- 

bohrt sind (Fig. 5. b.) und deutliche Liingsslreifung zeigen. Die 

zweite Zone (Fig. 4. c. Fig. 5. c.) liegt innerhalb der ersten und 

scheint dureh Rindenmark von ihr gelrennt gewescn zu sein. Sie 

bildet im Querschnitte des Stammes (Fig. 4. c.) gleichsam hiero- 

glyphische Figuren, indem die einzelnen, sie constituirenden 
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Bundel sich theilweise gclrennt haben, und mannigfach verworfen 

sind. An gut erhallenen Stellen bilden sie ein ganz ahnliches 

Geilechte wie die zweite Zone, nur ist ihre Streifung viel grbber, 

und sie selbst sind gewolbt und an ihren Aussenriindern tief ein- 

geschnitten, und das sie in der Mitte durchbohrende Bundel trat 

durch cine deutliche, sohmale, ilber eine Linie lange Langsspalte 

(Fig. 5. c.) aus demselben zur ersten Zone. Die zweite Zone hat 

viel grobere Texturverhaltnisse als die ersle, und ist leicht trenn- 

bar, da ihrer Substanz nocli viel Kolile und ein graucs, feines 

Fulver beigemengt ist, welches wahrscheinlich der organischen 

Substanz selbst seinen Ursprung verdankt. Der Holzcylinder (Fig. 

4. d. Fig. 6.—T.) bestehl aus einem cenlrischen einfachen Bundel 

von bandfbrmiger Gestalt, welches sich auf einer seiner beiden 

Seiten abwechselnd goblich theilt (Fig. 4. d. Fig. 6. 7.) und aus 

zwei periphcrischen Biindeln, welche parallel liegen und an den 

Seiten eine grosse OelTnung bilden. Dicse Susseren Biindel sind 

an den Riindern verdickt und zugerundet, und elwas nacli innen 

und aussen gekriimmt. Dieser zusammengesetzte Holzcylinder 

gleicht jenem einiger sehr einfach gebauten Staarsteine sehr, 

und das cenlrale Bundel kommt nach ineinen Erfahrungen nur bei 

den Psavonim vor; denn das centrale Bundel der Lycopodiacden 

und des Rhizoms einiger Farnkriiuter ist stets isolirt, und hat 

keine es umfassenden Nebenbiindel. Dieser Bau des Holzcylinders 

ist constant, und ich habe ihn an sehr zahlreichen Ouerschnitten 

gesehen, und er war es, der mich nbthigte, fur diese Pflanze 

eine eigene Gruppe zu bilden. 

Der ganze librige Theil des Slammes war mit Markgewebe 

erfiillt, welches leider vollig zerstbrt wurde. 

Da alle anderen Organe dieser Fllanze nicht aufgefunden 

wurden, so kann sich der Gallungscharakter auch nur auf den 

Familiencharakter beziehen, und die Art habe ich zu Ehren meines 

hochverehrten Gdnners, des Fiirsten der europaischen Botaniker, 

Herrn Robert Brown benannt: 

Taf. LIX. Fig. 3-7. 

Bezeichnung der Art. 

D. BROWNIANUM: trunco procero, columnari, mcdulloso, tereli, 

acquali; pulvinulis foliorum elcvatis, confcrtis, numerosis spi- 

raliter positis CIO) el cicatricibus depresses rhombicis minutis 

ornatis. 

Fundort. 

1m Kohlensandsteine zu Chomle auf Radnitz in Bolimen, 

seiten. 

Beschreibung. 

Der Stamm ist in einen gelbliclnveissen, feinen Sandstein 

iibergegangen, und seine Rinde ist glalt und grosstenlheils treff- 

lich erhalten! Ich sail an den wold 20 Schuh grossen Fragmenten 

keine Spur einer Veriistung nocli Astanshtze. Auch keine Blatt- 

fragmente konnte ich auffmden, indem er in den Schichten des 

Kohlensandsteines fast aufrecht stand und eigenthiimlich ein- 

geschwemmt war, indem sich zwischen ihm und der Felsmasse 

selbst eine fast zolldicke, ausserst zartkornige Schlichschichte 

fand, welche ihn vollig umhlillte, und thoniihnlich war, und sich 

nur mit Miilie durch sehr fleissiges Waschen entfernen liess. Mit 

der Verwerfung und Steigung war auch der Stamm verworfen 

und geneigt, und oft so eigenthiimlich, dass man sah, wie die 

sehr ziihe Rinde, und die Bastschichte, der Zerrung bei der Ver¬ 

werfung nachgegeben hatten, und oft waren solche Fragmente 

bei geringerer Verschiebung entweder durch sehr flachgepresste 

und horizontal liegende Stammstiicke von Zoll — bis Schuhliinge 

verbunden, oder einzelne Rindenfragmente vereinigten sie nocli. 

Es ist schade, dass mir die Mittel fehlten, das grosstentheils ent- 

bliisste Stammstiick ganz und vollstiindig aushauen zu lassen und 

in einer blfentlichen Sammlung aufzustellen, indem es den olfen- 

barsten Beweis lieferte, dass die Neigung und theilweise Verwer¬ 

fung der Schichten bereits erfolgten, als die Schichten noch weich 

waren, und der Stamm selbst noch nicht in die Steinsubstanz ver- 

wandelt war, weil iin letzteren Falle eine so eigenthumliche Zer- 

rung und Verbiegung einzelner Stammlheile nicht denkbar ist; 

denn es fanden sich Rindenverbiegungen unter den scharfsten 

Winkeln, und doch sind auf beiden Seiten der Biegungsflache die 

Blaltpolster und Narben erhalten, oder es hat bloss die Rinde an 

der sehr geringen Verschiebung Theil genommen, wahrend die 

darunter liegenden Bastzonen unverletzt und vollstiindig erhal¬ 

ten sind. 

Die unteren, alteren und stiirkeren Stainmtheile waren besser 

conservirt, als die oberen und jiingeren, undim obersten Stamm- 

tlieile war sowolil der Holzcylinder als auch die Bastzonen vollig 

verschwunden und gleichsam zerstbrt. Dieses Baumfragment scheint 

friiher gerollt gewesen zu sein, und den an Ort und Stelle gross- 

tentheils noch bewurzelten, aufrechtstehenden Stammen der Lepi- 

dodendra und des Diploxylon eingeschwemmt zu sein. Aber auch 

an ihm sah man die nur nach und nach erfolgte Einschwemmung 

und Umhiillung des Kohlensandsteines deutlich, und sein oberstes 

Ende ging unmittelbar unter dem, den Kohlensandstein bedecken- 

den Gerolle zu Tage, und bildete daselbst in der Schichtung eine 

trichlerfbrmige, mit Gerolle erfullte Grube. Fragmente dieses Stam- 

mes sind mehrmals gefunden worden, aber stets ohne mikrosko- 

pisclie Structur. 

ErkHirung der Abbildungen. 

Taf. LIX. Fig. 3. Ein Stammfragment in nat. Grosse. Fig. 4. 

Ein Querschnitt eines andern Stammstuckes quergeschnitten in 

nat. Grosse; a. Rinde; b. erste, c. zweite Bastzone; d. der Holz¬ 

cylinder. Fig. 5. Ein Theil der Rinde a. mit den Blattpolstern und 

den Blattnarben, und die erste b. und die zweite Bastzone c. in 

nat. Gr. abgebildet. Fig. 6. 7. Drei Querschnitte des Holzcylinders 

in nat. Grosse. 
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8 c h 1 u s s w o r t. 

Am Schlusse dieses Werkes sei es mir auch erlaubt, einen 

Blick auf einzelne, der darin abgehandelten Familien zu werfen, 

und zu bemerken, dass ich mit inniger Vorliebe, und bestimmter 

Zwecke willen, die Sagimrieen, Sigillarieen, Palmen, und nament- 

lieh die vorweltlichen baumartigen Fame und Marattiaceen einer 

mdglichst kiiitischen Untersuchung unterworfen habe. Der Zvveck 

dieser Untersuchung war, eine oder die andere dieser bearbeite- 

ten Gruppen behufs einer genaueren Charakteristik der Vegetations- 

periode, welcher die Reste dieser Gruppe angehort haben, zu ver- 

wenden. Von alien diesen obenberuhrten Gruppen scheint aber fur 

ineine Zwecke keine mehr geeignet zu sein, wie die der Bauinfarne 

und der Marattiaceen. Ich kann hier am Schlusse dieser frogmen- 

tarischen Arbeit keine Uibersicht des gesammten Vegeta tions- 

charakters derVorwelt geben; auch haben dieses schon wurdigere 

Vormanner, wie Sternberg, Brongniart, Unger u. a. ver- 

suclst, und ich bin in Betrachtungen der Art zu befangen und 

geistesarm, urn grosse oder neue Facta den Lesern zu bieten; 

aber ich will auf anderemWege versuchen, die von Brongniart 

und Sternberg ennittelte Inselvegetation der Steinkohlenepoche 

zu bewahrheiten, da in neuesten Zeiten sich eine Menge beach- 

tenswerther Stimmen gegen jene Ansichten erhoben haben, und 

man sowohl die Ansichten dafiir, wie auch die Ansichten dag-egren 

auf dem vagen BegrifT „Baumfarnett basirt hat. 

Die eine Reihe Forscher schloss aus dem hauligen Vorkom- 

men der Fame uberhaupt, und namentlich der Baumfarne in den 

Schichten der Steinkohle und des Rothtodtliegenden, dass die 

Vegetationsepoche der Zeit, in welcher die Steinkohlenformation 

und das Rothtodtliegende abgelagert wurden, nothwendig eine 

hohe tropische oder subtropische Temperatur bedinge; die andere 

Reihe Forscher negirte diesen Schluss, und envies, dass das 

Vorkommen der Baumfarne eine so hohe Temperatur durchwegs 

nicht erfordere, indem selbst noch in Van Diemensland bei Ho- 

barttown unter 145,1° ostl. Lange von Paris und 42,9° sudl. 

Breite, baumartige Fame, namentlich Dicksonia (Balantium) ant- 

arctica mit sechs Fuss Umfang und zwanzig Fuss Stammhbhe 

vorkommen; mithin bei 11,45° mittlerer Temperatur, wo die mitt— 

lere Temperatur des Winters auf -j-5,6° herabsinkt, und die des 

Sommers -j-17,3° ist. 

Der Streit schien von beiden Seiten leicht zu schlichten, 

und blieb bei genauerer Betrachtung doch unentschieden, denn 

weder die eine noch die andere Partei hatte die Verbreitung der 

Fame auf der Erde und deren Zahlenverhaltnisse untereinander, 

noch die Verhaltnisse der Fame jener beiden verschollenen Epo- 

chen vor Augen, und beide Parteien batten unterlassen zu unter- 

suchen, ob die zu vergleichenden Baumfarne beider Welten wohl 

analogen Familien angehdren, oder so different sind, dass man 

im letzteren Falle keine Vergleiehungen derselben unter einnnder 

vornehmen kbnne, und mithin auch gar kein Rttckschluss auf die 

Temperaturverhfiltnisse ihrer Vegetationsepochen zu machen sei! 

Schon vor mehr denn zehn Jahren fithlte ich bei Benrbei- 

tung der letzten Hefte der Flora der Vorwelt dicse Mangel be- 

deutend, und obgleich ich damals unbcdingt der Ansicht Bron- 

gniarts beipflichtete, so fiirchtete ich doch solehe WidorsprUche, 

und sah sie im Geiste kommen, und erwarlete sie ruhig im der 

neueren Zeit. Aber bald erkannte ich, dass man unter den Furnen 

der Jetztwelt nur eine Familie auflinden diirfle, welche in der 

Vorwelt vollkommen repriisentirt sei, und deren Grosszahl ihrer 

Arten baumartig seien und der tropischen oder subtropischen 

Zone angehdren, und dann ware der RUckschluss auf die Tem- 

peraturverhaltnisse ihrer Vegetationsepoche leicht und hinreichend 

kritisch, urn die oberwuhnten Einwurfe vollstiindig zu beseiligen. 

Urn diese Verhiiltnisse kennen zu lerncn, unlernahm ich 

daher vorerst eine Ziihlung der versteinerten Pllanzenreste aller 

versteinerungsfuhrenden Formationen, und legte die Rcsultntc m 

der beiliegenden Taf. I. nieder. Eine iihnliche, sehr vollstfindige 

Arbeit lieferte wahrend des Druckes dieser Blatter Herr Pr. Dr. 

Unger in seiner Synopsis plantarum fossilium 1845, welche 

ich leider nur noch theihveise bonutzen kann, und welche ulle 

aus meinen Zahlungen hervorgehcndcn Resultate sehr vollkommen 

bestatig-t. Ferner untersuchte ich, wie viele lebende Fame dber- 

haupt wir kennen, ordnete deren Zahlen und Zahlenverhallnisse 

nacli Familien und nach Temperaturzonen von 10° Celsius Breite, 

untersuchte ferner, wie viele baumartige Fame jetzt uberhaupt be- 

kannt sind, und welchen Temperaturzonen die gesammten Marat¬ 

tiaceen der Jetztwelt angehdren. Die Resultate dieser Untersuchun- 

gen habe ich in den beiliegenden Tafeln II.—IV. niedergelegti 

Urn aber den Werth der hier beiliegenden Tafeln vollkommen 

kenntlich zu machen, bin ich so frei, die Mangel und Vortheile 

derselben in folgenden Noten unurnwunden darzustellcn: 

1. Die Tafel !. umfasst in der ersten Colonne nur die bis 

jetzt beschriebenen Arten fossiler Pflanzen und einige wenige 

unbeschriebene Arten der Samrnlungen des bdhm. Nationalmuseums, 

oder meiner eigenen Sammlung, nach eigener Ziihlung, und ihre 

zweite Colonne enthalt die Ziihlung fossiler Pflanzen nach Prof. 

Unger’s Synopsis pi. foss. 

2. Einige Formationen gehen in der Tafel leer aus, indem 

in ihnen entvveder nur unbestimmbare Fragmente vorkommen, oder 

einige Arten der Jetztwelt anzugehdren scheinen. 

3. Die Artenzahlen der jungslen Formationen, namentlich 

der Braunkohle sind in meiner Ziihlung viel zu gering angegeben, 

und diirfton kaum die Halfle der bereits aufgcfundenen Arten 

umfassen, aber diese Zahl ist bisher nur bescJirieben, und daher 

15 
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allein nur verwendbar. In einer besonderen Arbeit iiber die Petre- 

facten der jiingcren und jiingsten Formationen werde ich auf diese 

Untersuchungen zuriickkommen. 

4. Bei Taf. II. sah ich mich gendthigt, Curt Sprengels 

Syst. Vegctab. Tom. IV. B. I. fiir meine Untersuchungen zu ge- 

brauchen, und nebst den mir zuganglichen speciellen Werken zu be- 

niitzen. Ich habe aus diesem Grunde auch die Temperaturzonen 

so breit als mdglich gemacht, urn bedeutende Fehler zu eliminiren. 

5. Bei Taf. III. sind bei den fossilen Maratliaceen nur die 

deutschen Psaronien beriicksichtigt, ohne auf die in anderen 

Museen Riicksicht nehmen zu konnen, und hiitte ich alle von mir 

gesehenen Psaronien, welche in den Museen zu Paris und Wien 

aulbewahrt werden, aufgezahlt, so wiire das Yerhaltniss derselben 

zu den anderen Farnen noch iiberwiegender und giinstiger fur 

meine Untersuchungen geworden. Da jedoch schon fiir meine 

Zweckc die deutschen Arten zureichen, so iiberlasse ich die voll- 

slandigere Arbeit oder die Vollendung dieser, einem kunftigen 

Forscher. 

6. Die Maratliaceen der Jetztwelt (s. Taf. IV.) sind nach den 

neuesten Untersuchungen meines verehrten Freundes Prof. Dr. 

PresI gemacht, welcher sie in dcm niichstens erscheinenden Sup- 

plementum tentaminis pteridographiae weiter bestiitigen wird. Ein 

Gleiches gilt von den Danacacien. Die Baumfarne Taf. III. sind 

nach meinen eigenen Untersuchungen gemacht, und bei den 

Maratliaceen der Jeztwelt dieser Tafeln sind nicht alle Arton (2.) 

baumarlig, wiihrend bei den vorweltlichen Arten dieser Gruppe 

alle Arten baumarlig sind, die einzige Scolecop/eris ausgenommen, 

von der wir nur Bliitlehen kennen, und daher nicht bestimmen 

konnen, ob sie baumarlig sei oder nicht. 

7. Ich wiihle die Familie der Fame fiir diese Untersuchungen 

vorziiglich, well sie sowohl in der Jetztwelt als auch in der Vor- 

welt selir genau untersuchl sind, und ihre Temperaturzonen sich 

vorziiglich gut bestimmen lassen, und die fossilen Fame ganz 

gewiss derselben Pflanzengruppe wie die lebenden angehdren, 

und im Baue ihr gleichen, welches bei den 8agenariac6en, den 

Palmen und Sigillariecn nicht der Fall ist. 

8. Die Maratliaceen wfthlte ich, weil, wie Taf. IV. zeigt, sie 

fast sfimmtlich bestimmten Temperaturzonen angehdren, und ihre 

fossilen Arten sowohl dureh ihre Zahl als durch die grosse Menge, 

in der sie sich fmden, mir vorziiglich geeignet erschienen, Auf- 

schliisse iiber die TemperaturverluiUnisse ihrer Yegetationsepoche 

zu geben. 

Vergleichen wir nun die Tafeln und ihre Resultate genauer, 

so fmden wir, dass 

1. die Gesammtzahl der fossilen Pflanzen nach meiner Zlihlung 

838 Arten, nach Prof. Unger aber i648 Arten betriigt, von 

welchen 502 Arten, oder nach Unger 444, Fame sind, welche 

mithin fast a/3 und */3 der Pflanzen der Vonvelt geben. 

2. Die Pflanzen der ganzen Steinkohlengruppe betragen 603 

Arten, und daher die Fame derselben mil 337 Arten mehr als 

die Halite der gesannnten Arten. 

3. Die Pflanzen der Steinkohlenformation und des Roth- 

todtliegenden betragen aber 503 Arten, und die Fame derselben 

337 Arten oder a/3 der ganzen Zahl. 

4. Die Maratliaceen der Jeztwelt verhalten sich zu den ge- 

sammten Farnen der Jeztwelt wie 0,0142 zu 1, und die Maratliaceen 

der Vorwelt zu den gesammten Farnen derselben wie 0,0617 zu 

I.; mithin sind die Maratliaceen in der Vorwelt iiberwiegend, 

und bedingen als nothwendige Schlussfolge eine tropische Tem- 

peratur der Yegetationsepoche, in der sie niedergelegt wurden. 

5. In der Jeztwelt kennen wir unter 29 Arten Maratliaceen 

nur 27 eigentliche baumartige Arten; in der Vonvelt aber sind 

von 31 genau gekannten Arten 30 baumarlig, und daher wieder 

iiberwiegend. 

6. Die Siidsee-Inseln innerhalb der Tropenzone zeichnen 

sich durch eine hohe Temperatur (s. N. 8.) und dadurch aus, 

dass zwei Dritttheile ihrer Pflanzenarten Fame sind. Dieses Yer- 

hiiltniss geht zwar auch an die Granzen der Wemlekreise iiber, 

und Norfolk z. B. hat auch noch % von seiner Vegetation 

Farnkrauter. 

7. Von 29 Maratliaceen der Jeztwelt gehoren nur 5 der 

Zone von 10—20° C. an, wiihrend die anderen alle der eigent- 

lichen Tropenzone angehdren und in ihr die grosste Verbreitung 

besitzen. 

8. Vergleicht man die Localitaten in Bezug ihrer Tempera- 

turverhiiltnisse, von wo aus Maratliaceen bekannt sind: so erhalt 

man eine Durchschnittstemperaiur von 25,8° C., welche aus den 

Mitteln der einzelnen Orte gefolgert wurde; denn die mittlere 

Temperatur folgender Orte Ist: 

Malacca. 26,7° C. 

Manila. 26,5 T) 

Batavia. 27,8 n 

Builenzorg .... 27,2 n 

Pulo-Penang .... 26,4 r> 

Isle de France . . . 24,0 7) 

„ Bourbon . . . 25,0 7) 

Cap. 19,0 n 

Habana. 25,0 7) 

Domingo. 27,3 n 

Jamaika. 26,1 n 

Antigua. 26,5 n 

Antillen uberhaupt . . 27,5 •n 

Maracaibo .... 29,0 7) 

Paramaribo .... 26,5 n 

Esmeralda .... 26,5 
7) 

St. Luiz do Maranhao 26,8 V 

Rio Janairo .... 23,1 7) 

Mittel — 25,8° C.; 

folglich kann man nicht umhin, fiir die Yegetationsepoche des 

Rothtodtliegenden und der Steinkohle eine andere Mitleltemperatur 

als die von mindestens 25, 8° C. feslzustellen. 
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8. Die bekannten mittleren Temperaturen der Siidsee-Inseln 

aber sind: 

Honoruru . . . . 

Manila . . . . . , . . 26,5 n 

Guahan . . . , ■ • ■ 27,0 „ 

Ualam. • • 28,0 „ 

Rawak. 

Timor. 

Raiatea . . . . . . 25,4 „ 

Otahiti . . . . • • 25,2 „ 

oder die mittlere Temperatur aller 26,18° C., und da die 

Verhiiltnisse der Fame in der Vor- und Jeztwelt zu den gesammten 

Pllanzen der Vegetation dieser Inseln sich gleich verhalten oder 

2/3 des Ganzen bilden, und die mittlere Temperatur derselben 

mit der mittleren Temperatur de: r Orte, von welchen uns Ma~ 

raitiaceen der Jeztwelt bekannt geworden sind, nahe zu iiber- 

einstimmt: so glauben wir auch die von friiheren Forschern be- 

zcichncten Vegetatlonsverhaltnisse der Vorwelt als Inselvege¬ 

tation bewiesen zu haben. 

9. Die Temperatuririittel, sinter welchen die fossilen Marat- 

tiaceen und Bausnfarne gewachsen sind, miissen daher damals 

unter unseren Breiten zwischen 19° und 29° C. geschwankt haben, 

nflmlich zwischen der Temperatur des Cap’s als der niedrigsten, 

und der von Maracaibo als der hbchsten. 

10. Da sich die Baumfarne der Jeztwelt zur Gesammtzahl 

der Fame verhalten wie 0.0558 zu i; die Baumfarne der Vor¬ 

welt aber zu der Gesammtzahl der vorvveltlichen Fame wie 0,0995 

zu i; die lebenden Fame jedoch 2040, und die fossilon nur 502 

Arten betragen, so waren sie in der Vorwelt in grbsserer Arten- 

zahl vorhanden, oder was dasselbe ist, die Vorwelt besass mehr 

baumartige Fame als die Jeztwelt. 

11. Nebst den Marattiacien waren von baumartigen Farnen 

nur noch die Cyatheacien und Diksoniien in der Vorwelt re- 

prasentirt, in so weit jetzt fossile Fame bekannt sind. 

12. Ich habe absichtlich nur die Marattiacden und Baumfame 

Bohmens und des niichstgelegenen Sachsens untersucht, und auch 

hier vorziiglich Neu-Paka und Miihlhausen in Bohmen und Chemnitz 

in Sachsen, als die wichtigen Fundorte derselben betrachtet, urn 

Orte von nicht bedeutend verschiedener Breite, Lunge und HOhe 

zu untersuchen, oder der Untersuchung die gcringst mdgliche 

geographische Ausdehnung zu geben. 

15* 
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I. 

Die bekamien fossiien Pflanzen nach den Formationen, welche sie enthalten, 

der iibrigen fossiien Pflanzen. 

Tertiiirformation. . 

"T3 
a 
3 o 
<U 

Vi 

1. Neuere Pliocenschichten 

2. Aeltere Pliocenschichten 

3. Miocenschichten . 

t Braunkohle 
4. Eocenschichten 

5. Kreide 

Kreidegruppe . ( 6. Greensand. . . 
Oberer Greensand 

Quadersandstein 

e . 

Kohlcngruppe. 

7. Wealdformalion . 

8. Oberer Oolith ur 

9. Mittlerer Oolith 

10. Unterer Oolith . 

11. Lias. 

12. Keuper und Muschelkalk 

13. Bunter Sandstein 

14. Rothtodtliegendes 

15. Steinkohlenformalion. 

16. Alter rother Sandstein 

!17. Uibergangskalk und Grauwakke 

18. Untere Silurische Schichten 

19. Cambrische Schichten 

and die Verhdllnisse der Fame zu der Zahl 

Zahl Nach 

der Prof. 

Arten Unger 

• ~ 
6 j 38 

35 355 
105 

j 151 
11 

> 

4 
) 

2 71 

42 1 

2 11 

41 j I 

49 101 

18 95 

55 88 

45 38 

38 36 

465 590 

5 j 

— 

74 

Zahl aller Arten . 838 1648 

502 Arten. 

337 „ 

Nach Herrn Prof. D. Unger’s Synopsis plantarum fossilium: 

a) Gesamintzahl der Pflanzen 1648, darunter Fame 444 Arten; 

b) darunter Fame der Steinkohlengruppe . . . 290 „ 

c) fossile Pflanzen zu den fossiien Farnen . . . . = 1 : 0,2694; 

d) „ „ v v Farnen der Kohle. . . = 1 : 0,1759; 

c) alle Fame zu jenen der Kohlenformation . . . = 1 : 0,6531; 

0 alle Fame zu den fossiien Maratiiacien . . . — 1 : 0,0360. 

Nach eigener Zdhhing: 

a) Unter der Gesammtzahl fossiler Pflanzen 838 sind Fame. 

1>) „ r, „ » t> v Ti der Steinkohlengruppe . 

c) Dalier verhalten sich die fossiien Pflanzen zu den fossiien Farnen = 1 : 0,5990; 

d) die fossiien Pflanzen zu den Farnen der Steinkohle.=: 1 : 0,4021; 

e) die Fame aller Formationen zu denen der Steinkohle ....=: 1 : 0,6713; 

f) und die gesammten Fame zu den fossiien Marattiaceen. ... — i : 0,0617. 
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Tafel II. 

^ merskht dcr r°ssilen FaMr *"* *»<«»* «* WS A,Z, Im^^nrnJ'SZ 
und verglichen. 

der haumarligen Fame der Jetztwelt und der Vorwelt, und die Maraltiacden dicscr beiden Vegctalionsperiode 

Zdhlung, verglichen mil den Gesammlzahlen der lebenden 2040 Arten, und mil den fossilen 502 Arten nach eigener 

mil 444 Arten foss. Fame nach Pr. Dr. Unger. 

n nach eigener 

Zdhlung, und 

F a in i 1 i e n Lebende Fame Fossilc Fame Foss. Fame nach Pr. Unger 

Abs. Zahl | Verh. Znhl Abs. Znhl Verb. Znhl 

| 
j 

j <
 Verb. Znhl 

Filicaclen < Belicogyralae 771 
1 Lathetogyrale 8 j.. 85 0,0416 19 0,0378 j 18 0,0405 

Marattiaceen .... 29 0,0142 31 0,0617 16 0,0360 

Summe . . 114 0,0558 50 0,0995 34 0,0765 

Tafel IV. 

Verbreitung der Marattiaceen und Danaeaceen der gegenwdrtigen Vegetalionsepoche nach Wdrmezonen von tO° zu i0° Cels, geordnet 

Marattiaceae 
Zone von 
0°—(-10° 

C. 

[Zone von 

+ 10° - 
l + 20° 

Zone von 
+ 20° — 
+ 28° 

1 Summe 
der Arten 

llanueaceae 
Zone von 
0°-f- 10° 

C. 

IZonc von 

+ 10° ~ 
-f 20° 

[Zone von 
+ 20° — 

4- 28° 

1 •Summe 
[der Arten 

Maratlia. Smith. . . . 
Gymnotheca. Presl . . 
Discostegia. Presl . . 
Stibasia. Presl. 

— 

4 7 
4 
2 
1 

11 
4 
2 
1 
1 
2 

Danaea. Srn. 
Danaeopsis. Presl . . 
lleterodanaea. Presl. . 

10 
1 
1 

10 
1 
1 

Eupodium. J. Smith . . _ _ 1 
Kaulfussia. Blum. . . _ 1 1 
Angiopleris. Ho/fm. . . — 8 8 

Summe der Arten in jeder 
Zone... j — 5 24 29 — — 12 12 I 

1 



Tab. I.-VII. 

Explicatio Iconiiin. 

Tab. /.— V. LOMATOFLOYOS CRASSICAULE. Corda pag. 

20.*) Tab. I. Fig. 1. Fig-. 1. 2. Fragmenta corticis cum squamis, hinc 

inde Psammitc carbonigero (Kohlensandstein) tecta, magn. nat. 

— Fig. 3. Cieatriculae squamarum magn. nat. — Fig. 4. 5. Sectio- 

nes horizontales trunci magn. nat. b. Cylindrus lignosus. — Fig. 

6. Cylindrus lignosus magn. nat. — Fig. 7. 8. Squamae corticis 

magn. nat, — Fig. 9. Pulvinulus et cicatricula foliorum aucta. — 

Fig. 10. Epidermis squamarum cum stomatibus auct. — Fig. 11. 

Fragmentum squamae auct. a. e. f. Cellulae libri epidermidis; c. 

Epidermis; b. Substantia granulosa viridis, cum rudimentis amyli; 

d. Parenchyma. — Fig. 12. Substantia granulosa viridis, cum amylo 

bene conservato auct. — Fig. 13. Fragmentum cieatriculae inser- 

tionis folii auctum, a. Fasciculus vasorum centralis cieatriculae; 

b. Parenchyma cieatriculae. — Fig. 14. Parenchyma rudimentarium 

squamae horizontaliler sectum et auctum.— Fig. 15. Liber corti¬ 

cis squamarum long. sect, et auctum. 

Tab. 11. Lomatofloyos crassicaule. Fig. 1. Sectio horizon- 

talis trunci, !/3 magn. nat. — Fig. 2. Sectio perpendicularis trunci, 

Va uiagn. nat. a. Squamae corticis; b. Medulla corticis; c. Cy¬ 

lindrus lignosus; d. Medulla trunci. 

Tab. 111. Lomatofloyos crassicaule. Fig. 1. Cylindrus lignosus 

compressus horizontaliter sectus, mag. nat. — Fig. 2. 3. 4. Tex- 

tura corticis horizontaliter sectae, a. Substantia externa, b. interna. 

— Fig. 5. Cellulae corticis longit. sectae et auctae.— Fig. 6. 7. 8. 

Lignum horizontaliter sectum valde auctum; c. Fasciculi vasorum 

externi medullam corticis ad folia percurrentes ; d. d. d. Vasa 

scalariformia ligni hinc inde valde destructi. — Fig. 9. Sectio aucta 

cylindri lignosi transversalis; d. Vasa scalariformia bene conser- 

vata; e. eadem partim desiructa; f. Medulla centralis trunci. — 

Fig. 10. Sectio horizontalis trunci aucta. b. Substantia cor¬ 

ticis; g. Fragmenta parenchymatis corticis; e. Pars cylindri lignosi 

vasis partim destructis, compressis; d. ejusdem vasa bene conser- 

vata. — Fig. 11. 12. Fragmenta cylindri lignosi longitudinaliter 

secti, aucta, vasis scalariformibus punctatisque d. d. et medulla 

centrali f. 

Tab. IV. Lomatofloyos crassicaule. Fig. 1. Fragmentum cor¬ 

ticis a. longitudinaliter sectum, squamis b., foliisque c. insertis 

bene conservatis magn. nat. — Fig. 2. Fragmenta foliorum magn. 

*) Der deutsche Leser Dndet mif der den syslematisclien Namen angehangteii 

Seitenzahl die deutsche Erklarung der Abbildungcn. 

nat.— Fig. 3. 4. a—k. Folia horizontaliter secta et parum aucta.— 

Fig. 5. 6. Folia horizontaliter secta magnopere aucta, fasciculo 

vasorum centrali instructa.— Fig. 7. Epidermis folii cum stoma¬ 

tibus, auct. — Fig. 8. Cellulae libri epidermidis folii valde auctae. 

— Fig. 9. Vasa scalariformia folii valde aucta.— Fig. 10. ii. 

Fragmenta squamarum parenchymate celluloso valde aucta. 

Tab. V. Lomatofloyos crassicaule. Fig. I. Fragmentum trunci 

decorticati, cicatricibus ramorum spiraliter positis magn. nat. 73. — 

Fig. 2. Cylindrus lignosus a. a. compressus, et medulla centrali 

b. horizontaliter plicata (Artisia Sternb. et Brongn.) replete, 

magn. nat. — Fig. 3. 6. Superficies partis cylindri lignosi valde 

aucta. — Fig. 4. Cylindrus lignosus trunci juvenilis a. medulla 

centrali horizontaliter plicata replete; magn. nat.— Fig. 5. 7. 8. 

Sectiones transversales cylindri lignosi a. rudimentis medullae c. 

farcti. — Fig. 9. 10. Sectiones longitudinales trunci Euphorbiae 

nereifoliae, diutius maceratae, medulla centrali stratosa, magn. 

nat.— Fig. 11. Ejusdem sectio transversalis, magn. nat. — Fig. 

12. Folium, squama et fructus psammite carbonigero inclusa, 

magn. nat. 

Tab. VI. SAGENARIA FUSIFORMIS. Corda. p. 21. Fig. t. 

Pars trunci horizontaliter secti, cylindro lignoso centrali, psammite 

carbonigero repleta, x/2 magn. nat. —Fig. 2. 3. Cylindrus lignosus 

horizontaliter sectus, magn. nat.— Fig. 4. Pars corticis trunci 

basalis magn. nat. — Fig. 5. Pulvinuli foliorum cum cicatricibus 

corticis juvenilis, magn. nat. — Fig. 6. Cylindrus lignosus hori- 

zontaliter sectus, vasis partim valde destructis, auct. — Fig. 7. 

Sectio cylindri lignosi longitudinalis, vasis scalaroideis bene con¬ 

servatis. 

Tab. VII. SIGILLARIA ELEGANS. Brongn. p. 29. secundum 

icones A. Brongniartii. Fig. 1. Fragmentum trunci cum pulvinulis 

corticis magn. nat. —Fig. 2. Idem horizontaliter sectum.—Fig. 3. 

Idem auctum; a. b. Cortex; b. c. Medulla corticis maceration© 

destructa et silice vicariata; d, Cylindrus lignosus; e. e. Medulla 

centralis, circuitu omnino destructa et silificata. — Fig. 4. Pars 

ejusdem aucta; a. a1. Stratum corticis externum; b. Substantia 

destructa silificata; c. c. Medulla corticis; d1. Fasciculi vasorum 

ad folia percurrentes; d. Cylindrus lignosus; e. Medulla centralis 

trunci. — Fig. 5. Sectio transversalis corticis aucta; a. Epidermis, 
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Tab. VIII.—XIII. 

et stratum coriicale pachytichum; a1. Stratum libri corticis; a2. 

Cellulae, fasciculus vasorum ad folia percurrentes comitan- 

tes; a', c3. Medulla corticalis, cum strata intermedia c. cellularum 

destructo. — Fig-. 6. Stratum, corticis longitudinaliter sectum et 

auctum; a. Epidermis et stratum corticis externum pachytichum 

cum Jossula gemmali et ejusdem fissura; a l. Liber corticis; a2. 

a3. Medulla corticalis; c. Stratum corticis destructum, silice reple- 

tum; c1. Medullae corticalis stratum internum. — Fig. 7. 8. Vasa 

ligni scalariformia hinc inde in porosa transeuntes, auct. 

Tab. Fill SIGILLARIA ELEGANS, sec. Ic. cl. Brongn. Fig. 

9. Fasciculus vasorum cylindri lignosi auctus (vid. Tab. VII. Fig- 

4. d.); a. Fasciculus vasorum internus minor; b. b. externus major, 

vasis seriatis et radiis medullaribus destructis; c. d. Fasciculi 

vasorum ad folia percurrentes. — Fig. 10. Sectio longitudinalis 

fasciculi lignosi, aucta, radiis medullaribus parallela; a. Vasa fas¬ 

ciculi minoris interni; b. Vasa fasciculi externi majoris; c. fasci¬ 

culus vasorum ad folia percurrens.— Fig. li. Vasa scalariformia 

partim in porosa transeuntes, radiis medullaribus parallele secta 

et valde auct.— Fig. 12. Fasciculus vasorum cylindri lignosi cortici 

parallele sectus et valde auctus; d. Spatia radiorum medullarium 

destructorum. 

Tab. IX. Fig. 1. —17. Analysis anatomica comparativa EU¬ 

PHORBIA MAMMILLARIS ET EUPH. HYSTRICIS. Fig. 1. Ramulus 

Euphorbiae mammillaris magn. nat. a. locus sectionis transver- 

salis Fig. 4.; b. idem sectionis Fig. 5. - Fig. 2. Pulvinuli folio- 

rum aucti; a. Fossula gemmalisjb. Cicatricula folii fasciculis vaso¬ 

rum ternatis ornata. — Fig. 3. Pulvinuli foliorum cicatriculis 

ornati ramuli junioris aucti. - Fig. 4. 5. a. b. Sectiones transver- 

sales trunci, magn. nat. — Fig. 6. Sectio transversalis trunci aucta; 

a. Epidermis; b.Stratum corticis proprium ; c. Fossula gemmalis cum 

fissura ; d. Medulla corticis externa; e. Stratum medullae corticis 

internum vasis laticis repletum; f. Stratum libri cylindri lignosi; g. 

I'asciculi vasorum cylindri lignosi; h. medulla centralis; i. Fasciculi 

vasorum ad folia percurrentes. - Fig. 7. Pars sectionis transversalis 

valde aucta; a. Epidermis; b. Stratum corticis proprium; c. Fossula 

gemmalis cum fissura k., et elongatione strati corticis proprii 

immersa; d. Medulla corticis externa chrotnuligera, lacunis inter- 

jectis; e. e. Stratum corticis internum vasis laticis percursum; f. 

Stratum libri cylindri lignosi; g. Fasciculi vasorum ligni; h. Me¬ 

dulla centralis; i. Fasciculus vasorum ad folia percurrens.— Fig. 

8. Fasciculus singulus cylindri lignosi transversim sectus et auctus; 

d. Medulla corticis; e. e. Vasa laticis; f. Stractum libri; g. Fasci¬ 

culi vasorum radiis medullaribus divisi; h. Medulla centralis 

cellulis amylo repletis. — Fig. 9. Sectio longitudinalis fasciculi 

lignosi, radiis medullaribus parallela, aucta; f. Stratum libri; g. 

Vasa scalariformia pachyticha; m. vasa leptoticha; 1. vasa interna 

spiralia. — Fig. 10. Sectio fasciculi lignosi cortici parallela; f. 

cellulae libri; o. o. Radii medullares angusti et n. n. arnpli, vasis 

scalariformibus ligni interjecti. — Fig. il. Vasa scalariformia g. et 

radii medullares o. o. valde aucta. — Fig. 12. Vasa spiralia (vid. 

Fig. 9. 1.) v. auct. — Fig. 13. —17. Euphorbia kystrix. Fig. 13. 

Ramulus magn. naturali; c. locus sectionis Fig. 14. c., et d. loc. 

sect. Fig. 15. d.—Fig. 16. Pulvinuli foliorum ramuli adulti aucti; 

a. Fossula gemmalis; b. Cicatricula. - Fig. 17. Pulvinuli foliorum 

ramuli junioris yel partis inferioris ramuli adulti. Fig. 18. Sigilla- 

ria elegans Brongn. a. Pulvinuli; b. Fossula gemmalis, magn. 

nat.— Fig. 19. Sigillaria ichthyolepis Sternb. p. 29. magn. nat.— 

Fig. 20. R/njtidofloyos tenuis Corda. p. 30. magn. nat. — Fig. 21. 

Sigillaria ornata Brongn. magn. nat. p. 29. 

Tab. X DiPLOXYLON CYCADEOIDEUM. Corda, p. 37. Fig. 

I. Truncus decorticatus */,■» magn. nat. - Fig. 2. Cylindrus lign^- 

sus horizontaliler sectus magn. nat. — Fig. 3. Ejusdem sectio 

longitudinalis magn. nat. a. Stratum ligni externum; b. internum; 

c. Medulla centralis trunci psammite carbonigero repleta._Fig. 

4.-Sectio horizontalis cylindri lignosi aucta; a. b. Stratum ligni 

externum; b. c. internum. — Fig. 5. Ejusdem pars valde aucta; 

a. b. Stratum ligni vasorum externum; b. c. internum; d. Radii 

vasorum strati interni, stratum exterius perforates, arnpli et e. e. 

angusti, ad folia percurrentes. 

Tab. XI. DiPLOXYLON CYCADEOIDEUM. Fig. 1.—3.— Fig. 

1. Cylindrus lignosus longitudinaliter sectus et auctus; a. b. Vasa 

scalariformia strati ligni interni ampla, in angustioria b. c. trans¬ 

euntes ; c. d. vasa strati ligni externi cum radiis vasorum c. ad 

folia percurrentibus. - Fig. 2. Vasa scalariformia ampla strati 

interni valde aucta. — Fig. 3. Vasa strati externi cortici parallele 

secta v. auct. - Fig. 4-8. MYELOPITHYS MEDULLOSA. Ca. p. 32. 

— Fig. 4. Sectio transversalis trunci magnit. nat. — Fig. 5. Pars 

hujus sectionis aucta; n. n. Vagina medullae internae centralis; 

f. f. vagina externa medullae centralis e fasciculis cellularum pa- 

chyticharum dislantibus formata; in. Stratum medullae centralis 

externum cellulas pachytichas sparsas conlinens; g. g. Stratum 

annuli lignosi internum; p. externum ejusdem stratum; o. o. Me¬ 

dulla propria annuli lignosi; k. Radius medullaris parvus. — Fig. 

6. Sectio transversalis medullae h aucta; f. Fasciculus cellularum 

vaginae externae medullae centralis trunci; m. Cellulae pachytichae 

medullae inspersae; g. Stratum vasorum ligni. — Fig. 7. Pars 

annuli lignosi horizontaliter secti, in terminationibus laqueae strati 

vasorum g. g. radio medullari amplo percursi; k. k. Radius medul- 

laris amplus, medio vasis destructis percursus 1.; g. g. Termina- 

tionis laqueae annuli lignosi; o. o. Medulla propria lacunosa 

annuli lignosi. — Fig. 8. Sectio horizontalis radii medullaris am- 

pli valde aucta; g. g. Fasciculi vasorum annuli lignosi; 1. 1. Cel¬ 

lulae radii medullaris; m. Vasa scalariformia fasciculi vasorum 

radio medullari ad folia percurrentes. 

Tab. XII. STIGMARIA FICOIDES. Brongn. p. 33. Fig. 1. 

Ramulus Stigmariae ficoidis foliis simplicibus vel articulalirn dicho- 

tomis vel gemmiferis instructus, magn. % — Fig. 2. Pars corticis 

trunci adulti cum pulvinulis immersis et cicatricibus foliorum magn. 

nat. Fig. 3. Bases foliorum, bene conservatorum , schisto car- 

bonifero immersorum magn. nat. — Fig. 4. Basis folii oplime con- 

servati, cum mammilla basilari, magn. nat. 

Tab. XIII. STIGMARIA FICOIDES. Fig. 1—6. Fig. 1. Sectio 

* 
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Tab. XIV.—XXIII. 

transversalis trunci magn. nat.— Fig. 2. 3. Fasciculi cylindri lignosi 

destructi magn. nat. — Fig. 4. Sectio horizontalis fasciculorum 

ligni aucta, vasis seriatis et radiis medullaribus. — Fig. 5. Sectio 

longitudinals fasciculi lignosi valde aucta, radio medullari b. pa¬ 

rallel; a. Vasa porosa. — Fig. 6. Paries vasis aucta; Fig. 7. 

Ejusdem pars minus aucta. Fig. 8. Epidermis folii comprcssi cum 

cellulis valde aucta. 

STIGMARIA CONFERTA. Cda. p. 34. Fig. 9—10. Fig. 9. Trun- 

cus Stigm. conf. magn. nat. a. Cylindrus lignosus.—Fig. 10. Pul- 

vinulus foliorum decorticatus cum cicalricula auctus. 

Tab. XIV. STIGMARIA ANABATHRA. Corda. pag. 35. Fig. 

1. 2. Sectiones transversales cylindri lignosi, magn. nat.— Fig. 3. 

Pars fasciculi lignosi cum radio medullari transverse secta, aucta. 

— Fig. 4. Vasa scalariformia aucta materia putrida repleta.— Fig. 

5. Vasa valde aucta oblique secta.— Fig. 6. 7. 8. Vasa putredine 

plus minusve destructa el transverse secta.— Fig. 9. Vasa longitu¬ 

dinal iter secta destructa. — Fig. 10. Corpus ignotum substantiae 

corticali inclusum magn. nat. — Fig. 11. Medulla corticis valde 

destructa el aucta. 

Tab. XV. LEPTOXYLUM GEMIMJM. Corda. pag. 22. Fig. 1. 

Pars trunci dichotomi decorticati, psammite carbonigero innata, 

magn: nat. — Fig. 2. Sectio horizontalis trunci supra furcaturam, 

magn. nat. a. b. Cylindri lignosi. — Fig. 3. Sectio cylindri lignosi 

horizontalis aucta. — Fig. 4. Vasa scalariformia longitudinaliter 

secta valde aucta. 

Tab. XVI. HETERANGIUM PARADOXUM. Corda. pag. 23. 

Fig. 1. Fragmentum trunci magn. naturali. — Fig. 2. Ejusdem 

sectio transversalis aucta.— Fig. 3.—5. Lignum transverse sectum 

et valde auctum; a. Vasa minora, b. majora. — Fig. 6. Sectio 

transversalis ligni cum rudimentis parenchymatis c. — a. b. ul 

Fig. 5. — Fig. 7. Paries vasis majoris porosa valde aucta. — 

Fig. 8. 9. Vasa majora minoribus mixta valde aucta. 

Tab. XVII. ZAMITES BUCKLANDI. Corda. pag. 39. Fig. 1. 

Pars corticis exterior magn. nat.— Fig. 2. Ejusdem pars corticis 

interior, magn. nat.— Fig. 3. Sectio horizontalis corticis; b. b. 

Spatia silice repleta, c. Squamae.— Fig. 4. Squamae horizontaliter 

seclae magn. natur. — Fig. 5. Squamae fertiles sterilibus mixtae 

magn. nat. — Fig. 6. 7. Sectio transversalis libri et radioruin 

medullarium, v. aucta. — Fig. 8. Sectio horizontalis medullae cor- 

ticalis cum vase proprio transverse septato, auct. — Fig. 9. Sectio 

longitudinalis medullae corticis aucta; a. Vas propriuin gummife- 

rum; b. Fissura chalcedone repleta; c. c. Cellulae medullae cor¬ 

ticis.—Fig. 10. Pars cicatricis in squamae fertilis foliiferae apice 

aucta; a. a. Parenchyma lacunosum squamarum sterilium; b. b. 

vasa gummifera; c. c. c. Epidermis squamae fertilis; d. d. Vasa 

gummifera squamae; e. e. Parenchymatis cellulae valde destructae; 

f. g. Series fasciculorum vasorum superior; f. Vasa. g. Cellulae 

libri; h. Series fasciculorum vasorum inferior. 

Taf. XVIII. PALMAC1TES PARTSCHII. Corda pag. 40. Fig. 

1. Sectio transversalis partis trunci decorticati, magn. nat.—Fig. 

2. 3. Paries ejusdem circuitus exterioris parum auctae. — Fig. 4. 

Pars centralis caudicis aucta. — Fig. 5. Pars interior fasciculi li¬ 

gnosi cum vase simplici et cellulis libri pachytichis, et paren- 

chymate medullari valde auct. a. Corpora cellularum guttaeformia 

medullae. — Fig. 6. 7. 8. 9. Vasa transverse secta fasciculi lignosi, 

aucta.— Fig. 10. Sectio longitudinalis vasis et cellularum libri pa- 

chyticharumv.auct. — Fig. 11. Cellulae medullares nucleo granuloso. 

Taf. XIX. Fig. 1. a. 2. PALMACITES CARBONIGENUS. Cor¬ 

da. pag. 41. Fig. 1. a. Fragmentum ligni sphaerosiderite inclu¬ 

sum magn. nat. — Fig. 2. Sectio transversalis particulae trunci aucta; 

cellulis parenchymatosis et fasciculis ligni. Cont. v. Tab. XX. 

Fig. 1. b. 3. CALOPTERIS DUBIA. Corda, p. 88. inagnitudine 

natur. Rhachis transverse secta et aucta. 

Tab. XX Fig. 1—8. PALMACITES CARBONIGENUS. Ca. p. 41. 

Fig. 1. Fasciculus ligni transverse sectus auctus ; a. Locus cellularum 

libri sphaerosiderite repletus; b. d. d„ Cellulae pachytichae vagi¬ 

nae vasorum; c. Vasa; e. Medulla laeunosa trunci. — Fig. 2. 

Fasciculus lignosus trunci sect, auctus; f. Rudimentum libri. — Fig. 

3. Fasciculus lignosus magis deslructus et auctus; g. Locus libri, 

h. locus vaginae vasorum destructae eliam Sphaerosiderite reple¬ 

tus ; — Fig. 4. Fasciculi ligni minores strati externi caudicis, 

libro bene conservato, aucti. — Fig. 5. 7. 8. Sectiones transversales 

fasciculorum ligni auctae; i. i. medulla; k. vas pariete destructa; 

n. n. Vasa scalariformia; m. o. o. o. Cellulae vaginae vasorum. 

Fig. 6. Cellulae vaginae vasorum valde auctae. 

Fig. 9.-17. PALMACITES LEPTOXYLON. Corda. pag. 41. Fig. 

9.— 11.Fragmenta trunci magn. nat. — Fig. 12.Fasciculi ligni sectio 

transversalis aucta, parenehymate denso circumdata; a. Spatium 

libri sphaerosiderite replelum; b. Cellulae; c. Vasa. — Fig. 13. 

Fragmentum caudicis centrale transverse sectum et auctum, fas¬ 

ciculis lignosis et parenehymate lacunoso a.— Fig. 14. Fragmen¬ 

tum corticis e., transverse sectum, fasciculis lignosis et paren- 

chymate destruclis decies auctum. — Fig. 15. Cellulae parenchy-^ 

matis medullaris trunci auctae. — Fig. 16. Sectio longitudinalis 

fasciculi vasorum valde aucta; f. Vasa scalariformia; g. Cellulae 

vaginae vasorum. — Fig. 17. Cellulae parenchymatis corticis per- 

pendiculariter sectae valde auctae. 

Tab. XXL PALMACITES MICROXYLON. Corda. pag. 42. Fig. 

1. Sectio transversalis ligni magn. nat. Fig. 2. Ejusdem sectio 

longitudinalis magn. nat. — Fig.3. —5. Sectiones transversales ligni 

valde auctae; a. Fasciculus cellularum libri pachytieharum; b. c. d. 

Vasa; e. Fasciculi libri vasis destituti. 

Tab. XXII. PALMACITES DUBIUS. Corda. pag. 43. Fig. 1. Sec¬ 

tio fragmenti transversalis magn. nat. — Fig. 2. Pars ejusdem parum 

aucta; a. Locus medullae silice repletus; b. Fasciculi lignosi valde 

destructi. — Fig. 3. Vagina d. fasciculi lignosi, vasis minoribus e. et 

majoribus scalaroideis f; cellulisque quibusdam adhuc conservatis 

g.— Fig. 4. — 10. Septa porosa transversa vasorum magnop. aucta. 

Tab. XXIII. PALMACITES INTRICAT US J Corda. pag. 43. 

Fig. 1. Sectio ligni transversalis magn. nat. — Fig. 2. Pars ejus¬ 

dem aucta; a. b. vagina fasciculorum ligni; c. d. e. vaginae va- 

sorum cum vasis. — Fig. 3. Sectio transversalis fasciculi ligni 
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valde aucta; a. a. b. Vagina fasciculi lignosi propria; c. vagina 

vasorum; d. e. vasa inajora, f. minora. — Fig. 4. Sectio longi- 

tudinalis fasciculi lignosi aucta; a. Vagina propria ligni fasciculi; 

c. vagina vasorum; e. Vas longit. sectum; g. Paries vasis con- 

stricta; f. Septum transversum cribrosuin vasis. 

Tab‘ XX£V FLABELLARIA BORASSIFOLIA. Slernb. pag. 45. 

Fig. 1. Trunci pars superior, cum foliis in % rnagn. nat. — Fig. 2. 

Pars epidenmdis folii aucta; g. g. nervi crassiores, h. tenuiores; 

e. Stoma. - Fig. 3. Pars ejusdem valde aucta; e. Stoma compo- 

situm, et f. simplex. - Fig. 4. Fragmentum trunci magn. nat. a. 

Epidermis; b. c. c. Medulla corticalis; Fig. 5. Parenchyma c. d. 

medullae corticalis vald. auct. Fig. 6. 7. Epidermis corticis trunci 

valde auct. big. 8. Nervi foliorum paruin aucti. 

Tab. XXV. FLABELLAMA BORASSIFOLIA. Fig. 1. Sectio 

transversalis in media coma foliorum, magn. nat. a. truncus et 

cylindrus lignosus; b. b. folia.-Fig. 2. Pars trunci transverse secti 

valde aucta; a. Parenchyma medullae corticalis; b. Spatia de- 

structa et psammite carbonigero repleta; c. Zona libri partim de- 

structa, fasciculis vasorum ad folia percurrentibus externis et in- 

terms; e. e. lignum; f. medulla centralis trunci. — Fig. 3. Vasa 

ligni transverse secta et aucta. - Fig. 4. Sectio longitudLlis ligni 

valde aucta; e. vasa scalariformia ligni; f. medulla centralis. - 

Fig. 5. Fasciculi vasorum ad folia percurrentes, h. externus, g. 

internus, cum rudimentis medullae corticalis a. vald. auct, 

Tab‘ XXVL Z!PPEA DISTICHA. Corda. pag. 77. Fig. I. 4. 

Trunci cortice instructi plus minusve bene conservati magn. nat. 

a. Cortex; b. cylindrus lignosus. - Fig. 2. Pars trunci decorti- 

call magn. nat. a. Cortex; b. Superficies cylindri lignosi externa; 

c. Fasciculus vasorum primarius; d. Fasciculus ad folium percur- 

rens. — Fig 3. 5. Sectiones transversales truneorum magn. nat. 

a. — c. ut in Fig. 2.; d.Pulvinulus folii destructus. — Fig. 6. 

Fasciculus ligni transverse sectus auctus; e. Stratum libri destruc- 

tum, f. vasa. — Fig. 7. Vasa ligni longitudinaliter secta, aucta. — 

Fig. 8. Pulvinulus folii cum cicatrice parum auctus. — Fig. 9. 

Epidermis corticis cum radiculis adventivis parum aucta. 

Tab. XXVII. RHIZONIUM ORCKIDEIFORME. Corda. pag. 47. 

Fig. 1. 2. Fragmenta Pilhyos cum radiculis parasitantibus inagn. 

nat, — Fig. 3. Segmentum radicis auctum. — Fig. 4. Sectio trans¬ 

versalis radicis aucta. - Fig. 5. 6. 7. Sectiones transversales radi- 

cum cum vagina et rudimentis vasorum auct. — Fig. 8. Sectio 

longitudinals radicis cum vagina vasorum vasis autem carens, 

auct. — Fig. 9. Epidermis radicis valde aucta. — Fig. 10. Pa- 

rietes cellularum corticis porosae magnopere auct. _ Fig. 11. 

Vasa porosa valde aucta. 

Tab. XXVIII. Fig. 1. —4. PSARONIUS CARBONIFER. Corda. 

pag. 94. Fig. 1. Magnitude naturalis trunci a latere v. — Fig. 2.—3. 

Sectiones horizontal trunci, magn. nat. — Fig. 4. Radiculae 

conglobatae horizontaliter sectae et auctae. 

Tab. XXVIII. Fig. 5 - 9. PSARONIUS ARENACEUS. Corda. 

pag. 96. big. 5. Truncus a latere visus, magn. nat.— Fig. 6. Sectio 

horizontalis trunci, magn. nat.-Fig. 7. Fasciculi vasorum ligni de- 

struct! horizontaliter secti et auct. - Fig-, g. Sectio horizontalis 

fasciculi lignosi valde aucta. _ Fig. 9. Vasa scalaroiden long 
sect, et auct. 

Tab' XX!X- PSARONIUS PULCHER. Co,-da. pag. 96 Fig I 

Truncus horizontaliter sectus magn. nat.-Fig. 2. 3. Fragmenta 

ejusdem trunci horizont. sect. magn. nat. - Fig. 4. Fasciculi lignosi 

part,,,, destructi horizontaliter secti et aucti.-Fig. 5. Sectio hori¬ 

zontalis corticis a. et radicularum destructarum b„ auct. - Fig. (i. 7. 

Vasa scalariformia ligni valde aucta. 

Tai- XXX FiS' '• - 4- PSARONIUS PULCHER. Ca. p. 96. 

Fig.i. Fragment,,,,, trunci horizontaliter sectum, magn. nat.-Fig. 

2. Fasciculi lignosi pars horizont. sect, et auct. — Fig. 3. Hadix 

horizont. sect, et auct.-Fig. 4. Vagina corticis et p°,rs corticis 

auct. a. Cellulae pachytichae; b. c. Cellulue parenchymatosae cor- 

ticis radicularum. 

Tab. XXX. Fig. 5. - 12. PSARONIUS DUB1US. Corda. pag. 

109. Fig. 5. 8. Sectiones radicum magn. nat. - Fig. 6. 7. Ejusdem 

partes minus auctae. - Fig. 9. Sectio transversa radicis aucta; 

a. Stratum corticis externum; b. Stratum, libri corticis radicis; 

c. Medulla radicis laounosa; d. Fasciculus vasorum; e. Ductus—Kig. 

10. Fasciculus lignosus radicis auctus. - Fig. 11. Pars radicis de_ 

structae aucta; a. Stratum corticis externum cun, lacunis f, et b. 

stratum libri corticis radicis; c. Medulla destructa; d. Fasciculus 

vasorum destructus. - Fig. 12. Pars corticis radicis long. sect, et 

auct. a. Medulla corticis; b. Stratum libri; c. Stratum corticis 

externum cum lacunis. 

Tab. XXXI. PSARONIUS RADNICENSIS. Corda. pag. 97. 

K,g. I. Sectio horizontalis trunci magn. nat. —Fig. 2. Pars seclio- 

nis horizontalis trunci aucta; a. Fasciculus vasorum; b. d. Rudi¬ 

ments medullae trunci; c.c. Vagina libri corticalis. _ Fig. 3. Radix 

transverse secta et aucta; k.Stratum externum corticis; i. Vagina 

libri corticis; h. Medulla destructa; g. g. Rudimenta vaginae 

fasciculi lignosi; f. Medulla fasciculi lignosi; e. Vasa. — Fig. 4. 

Sectio obh'qua trunci aucta; c. c. 1. 1. Vagina libri corticis; b. 

Medulla corticis; n. Vasa transverse secta; 0. 0. Vasa oblique secta. 

Tab. XXXII. PSARONIUS IIELMINTHOLITHUS. Cotla. pag. 

99. Fig. 1. Sectio horizontalis trunci magn. nat. — Fig. 2. Hujus 

sectionis pars aucta; a. Cortex; b. Medulla destructa; f. Medullae 

pars bene conservata; c. e. Vagina fasciculi lignosi; d. Fascicu¬ 

lus vasorum. - Fig. 3. Sectio horizontalis radicis aucta; g. g. 

Stratum externum corticis; h. i. Stratum libri corticis; k. Vagina 

fasciculi lignosi; 1. Fasciculi vasorum. 

Tab. XXXIII. PSARONIUS INTERTEXTUS. Corda. pag. 99. 

Fig. 1. Truncus horizontaliter sectus magn. nat. a. Fasciculi li¬ 

gnosi trunci; b.b. Cortex trunci; c.c.Radices adventivae. — Fig. 

2. Pars Imjus sectionis aucta; a. a. Fasciculus vasorum trunci- 

d- d. Medulla trunci; b. b. Vagina libri corticis; e. e. Stratum 

externum medullosum corticis; c.c. Radices. —Fig. 3. Vasa fasci¬ 

culi lignosi transverse secta et aucta.-Fig.4. Parenchyma lacu- 

nosum (stratum externum medullosum) corticis valde auctum. — 

Fig. 5. Liber corticis valde auct. - Fig. 6. Pars radicis transverse 

16 
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sectae aucta; h. Ductus externi; g. Vagina fasciculi lignosi radicis; 

f. Fasciculi vasorum. 

Tab. XXXIK PSARONIUS INFARCTUS. Unger pag. 100. 

Fig. 1. Sectio horizontalis trunci magn. nat. g. g.; h. h.; i. i.; k. k.; 

1. 1.; m. m.; n. n.; o. o.; Pulvinuli foliorum. — Fig. 2. Pars seclionis 

trunci aucta; a. Medulla corlicalis; b. b. Vagina fasciculi ligni; c. 

fasciculus vasorum; d. e. Medulla trunci inter fasciculos lignosos 

nidulans; f. Fissura trunci chalcedone repleta.— Fig. 3. Pars fasci¬ 

culi lignosi horizontaliter secti aucta; b. Vagina fasciculi lignosi; 

c. Vasa; g. Paries vasorum; h. Spatia interstitialia vasorum. — Fig. 4. 

Sectio horizontalis corticis aucta ; i. Vagina libri; a. Medulla corti- 

calis. — Fig. 5. Radices semidestructae horizontaliter sectae et auctae. 

Tab. XXXV. PSARONIUS CYATHEAEFORMIS. Corda. pag. 

101. Fig. 1. Pars trunci horizontaliter secti magn. nat. — Fig. 2. 

Pars hujus sectionis aucta. a. a. Liber corticis; d. d. Fasciculi 

vasorum; e. h. Fasciae libri; f. Medulla trunci; g. Cryplae resi- 

nosae; c. Radices partim destructae. — Fig. 3. 4. Fasciculi lignosi 

sectiones horizontales auctae. 

Tab. XXXVI. PSARONIUS CYATHEAEFORMIS. Corda. Con- 

tin. Fig. 1. Pars trunci transverse secti aucta; a. Fasciculus va¬ 

sorum ligni; b. Stratum libri corticis; c. Radices strato corticis 

externo d. partim circumdatae.—Fig. 2. Pars trunci longitudinali- 

ter secti aucta; a. a. Vasa scalariformia; b1. Medulla destructa, 

chalcedone substituta; b'2. Stratum libri corticis. Fig. 3. Sectio 

horizontalis libri corticis valde aucta. — Fig. 4. Sectio longitudi¬ 

nals libri corticis valde aucta. —Fig.5. Medulla trunci valde aucta; 

b. Stratum libri corticis; e. Medulla; f. Cryptae resinosae destruc- 

lae. —Fig. 6. Sectio transversa radicis aucta; c. Stratum libri cor¬ 

ticis; h. Vagina fasciculi lignosi; d. Fasciculi vasorum. — Fig. 7. 

Sectio corticis radicularum transversa aucta; c. c. Strata libri cor- 

ticalia; d. g.; g. d. Stratum externum corticis (Vagina corlicalis 

parenchymatosa.) 

Tab. XXXVII. PSARONIUS RADIATUS. Unger, pag. 102. 

Fig. 1. Pars trunci transverse secti, magn. nat. — Fig. 2. Hujus sec¬ 

tionis particula aucta; b. radices; a. Stratum externum corticis; c. 

Vagina libri corticis trunci; d. Fasciculi vasorum trunci destructi. — 

Fig. 3. Pars fasciculi vasorum horizontaliter secti aucta. —Fig. 4 

Vasa longitudinaliter secta aucta. —Fig. 5. Radix transverse secta 

aucta; f. Stratum corticis externum; e. Stratum libri corticis.—Fig. 

6. Pars- corticis longit. sectae aucta; e. e. Cellulae strati libri cor¬ 

ticis; f. f- Stratum corticis parenchymatosum externum. 

Tab. XXXVIII. PSARONIUS SCOLECOL1THUS. Unger, pag. 

102. Fig. 1. Pars trunci horizontaliter secti magn. nat.; b. Fasci¬ 

culi lignosi trunci; a. Radices. —Fig. 2. Pars hujus sectionis aucta; 

a. Stratum corticis externum destructum cum radicibus; c. Stratum 

libri corticis partim destructum; b. Fasciculus lignosus; d. Medulla 

trunci destructa. — Fig. 3. Vasa e fasciculo lignoso, horizontaliter 

secta valde aucta. — Fig. 4. Vasa longitudinaliter secta aucta. — 

Fig. 5. Sectio horizontalis radicis semidestructae aucta. 

Tab. XXXIX. PSARONIUS MEDULLOSUS. Unger, p. 103. 

Fig. 1. Pars trunci horizontaliter secti, magn. nat. a. Radices; b. 

Cortex; c. Truncus;—Fig.2.Hujus sectionis particula valde aucta, 

a. Radices; b. Stratum libri corticis trunci; d. d. Vagina fasciculi 

lignosi; c. Fasciculus vasorum; e. e. e. Medulla trunci seniide- 

structa. — Fig. 3. 4. Radices horizontaliter sectae et auctae ; f. Stra¬ 

tum externum corticis radicis; g. g. Vagina libri radicis; h. Va¬ 

gina fasciculi lignosi radicis; i.Fasciculus vasorum radicis; k. Ductus. 

Tab. XL. PSARONIUS ZEIDLERI. Corda. p. 104. Fig. 1. 

Sectio horizontalis radicum conglobatarum, magn. nat. — Fig. 2. 

Sectio transversa radicis aucta; a. b. Stratum externum corticis; 

c. c. Stratum libri corticis; d. Medulla corticis radicis; e. Vagina 

fasciculi lignosi; f.Medulla fasciculi lignosi; g. Fasciculi vasorum.— 

Fig. 3. Fasciculus lignosus radicis horizontaliter secius et auctus; 

d. Medulla corticis ligni; e. Vagina fasciculi lignosi; f. Medulla 

fasciculi lignosi; g. Fasciculi vasorum. — Fig. 4. Pars corticis radicis 

valde aucta, horizontaliter secta; b. Epidermis radicis; a. Stratum 

externum corticis transients in stratum libri corticis c. 

Tab. XLI. PSARONIUS COTTAI. Corda. pag. 105. Fig. 1. 

Sectio horizontalis radicularum convolutarum magn. nat. — Fig. 2. 

Ejusdem sectionis fragmentum auctum. a. Stratum exterius corti¬ 

cis; b. Vagina libri corticis radicularum; c. c. Ductus intra vagi- 

nam ordinati; d. Fasciculus vasorum. — Fig. 3. Sectio horizontalis 

vaginae libri b. et ductubus c. valde aucta. — Fig. 4. Structura 

strati exterioris corticis a. et vaginae libri b. valde aucta. 

Tab. XLII. PSARONIUS GUTBIERI. Corda. p. 105. Fig. i. 

Sectio horizontalis trunci et radicularum adventivarum, magn. 

natur.— Fig. 2. Pars hujus sectionis trunci aucta. a. a. Fasciculi 

lignosi; b. Medulla destructa; c. Lacunae destructions chalcedone 

colorato repletae. — Fig. 3. Vasa transverse secta et aucta. — 

Fig. 4. Radices transverse sectae et auctae ;d. Vagina libri corticis 

radicularum; e. f. Fasciculi vasorum; g. Spatia chalcedone repleta. 

Tab. XLIII. Fig. 1—4. PSARONIUS CHEMNITZIENSIS. Corda. 

p. 106. Fig. 1. Truncus transverse seetus magn. nat.— Fig. 2. Pars 

trunci adultioris horizontaliter secti magn. natural. Fig. 3. Fasci¬ 

culi lignosi horizontaliter secti et aucti; a. a. Vasa; b. b. Vaginae 

fasciculi lignosi; c. Medulla trunci; d. Cryptae resinosae. Fig. 4. 

Sectio horizontalis radicis auct. e. Vagina libri radicis; f. Rudi- 

menluin fasciculi vasorum. 

Tab. XLUL Fig. 5—7. (PSARONIUS ELEGANS. Corda. p. 106. 

Fig. 5. Pars trunci et radicularum adventivarum transverse secta 

magn. nat.; g. Cortex trunci.—Fig. 6. Hujus sectionis particula aucta; 

h. Medulla trunci;g. Vagina libri; s. Substantia corticalis externa radi¬ 

cularum ;k. Fasciculus vasorum radicis.— Fig. 7. Sectio horizontalis 

radicis aucta; 1. Vagina libri cum fissura lateral! m.; s. s. s. Duc¬ 

tus; n. Medulla radicis; o. Vagina fasciculi lignosi radicis; p. Medulla 

fasciculi lignosi cum cellulis majoribus q. inspersis: r. Vasa. 

Tab. XLIV. Fig. i—4. PSARONIUS SPECIOSUS. Corda. p. 

p. 107. Fig. 1. Truncus horizont. sect. magn. nat.— Fig. 2. Pars 

corticis trunci aucta; a. Stratum corticis exterius; b. Stratum libri 

corticis ; c. d. Medulla lacunosa corticis cum cryptis. — Fig. 3. Pars 

fasciculi lignosi transverse secti valde aucta; d. d. Medulla lacu¬ 

nosa trunci; f. f. Vagina fasciculi lignosi; g. Vasa.—Fig. 4. Pars 
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radicis transverse sectae auct.; a. Stratum corticate externum 

radicis; h. Vagina libri radicis; i. Medulla radicis; k. Vagina fas¬ 

ciculi lignosi radicis; 1. Vasa fasciculi lignosi. 

Fig. 5.—10. PSARONIUS ALSOPMLOIDES. Corda. p. 107. Fig. 

5. Pars trunci rnagn. nat.-Fig.6. Pars fasciculi lignosi transverse 

secti aucta; m. Medulla trunci; n. o. Vagina fasciculi lignosi; p. 

Fasciculus vasorum.- Fig. 7. Pars corticis trunci transverse secti 

valde aucta.— Fig. 8. 9. 10. Radices transverse sectae et auctae; 

q. Cortex radicis; r. Fasciculus lignosus; s. Vasa. 

Tab- XLV■ FiS- i— 2- PSARONIUS BOHEMICUS. Corda. p. 

108. Fig. 1. Radices transverse sectae magn. nat.— Fig. 2. Radix 

transverse secta aucta; f. stratum libri corticis; e.MeduRa corticalis 

cum lacunis d. et ductibus c. c.- Fasciculus lignosus cum vagina b; 

Medulla h. destructa ; g. g. Vasa terminalia minora; a. Vasa majora. 

Tab- XLV- Fio- 3. PSARONIUS MUSAEFORMIS. Corda. p. 95. 

Fig. 3. Sectio horizontalis trunci magn. nat. a. Fasciculus lignosus 

centralis; c. d. Fasciculi laierales; b. Fasciculus ad folia percurrens. 

Fig. 4. 5. ANGIOPTERIS EVECTA. Hoffm. sec. Ic. cel. Bron- 

gniart. Fig. 4. Truncus transverse sectus et diminutus; a. c. Pulvi- 

nuIi foIiorum; d- Medulla trunci cum fasciculis lignosis; b. radi¬ 

ces.— Fig. 5. Radicis sectio transversa magn. nat. 

Fig. 6.-8. ANGIOPTERIS ANGUSTIFOLIA. Presl. sec. Icon 

Meyeni. Fig. 6. Truncus horizontaliter sectus et diminutus; Fig. 7. 

Radix horizontaliter secta magn. nat.-Fig. 8. Fasciculus lignosus 

radicis auctus; g. g. radii et Vasa; li. Medulla fasciculi lignosi. 

Tab. XLV. Fig. 9. ANEIMIAE HIRTAE truncus transverse sectus 

sec. Icon, celeberrimi Brongniarti. 

Tab. XLVl. PSARONIUS GIGANTEUS. Corda. p. 109. Fig. 1. 2. 

Radices transverse sectae magn. nat. — Fig. 3. Radix transverse 

secta aucta; f. Substantia corticalis; a. a. Vagina libri corticis; b. b. 

Medulla corticalis cum lacunis e. e.; c. Vagina fasciculi lignosi; 

d. Fasciculus vasorum. g. g. Rudimenta cujusdam filicis destructi. 

Tab. XLVII. Fig. 1.—2. PSARONIUS ASTEROLITHUS. Cot la. 

p. 110. Fig. 1. Sectio horizontalis radicum magn. nat.— Fig. 2. 

Radicis sectio transversa et aucta; a. Substantia corticalis; b. Vagina 

libri corticis; c. Medulla corticalis radicis; d. Fasciculus vasorum. 

Fig. 3. -6. PSARONIUS PARKER!AEFORMIS Corda. P. HO. 

Fig. 3. Sectio radicum transversa magn. nat. — Fig. 4. Radices 

duae transverse sectae et auctae; a. vagina libri corticis; b. Me¬ 

dulla corticis; c. Lacunae; d. Fasciculi vasorum. Fig. 5. Fasci¬ 

culus vasorum radicis transverse sectus et valde auctus. Fig. 6. 

Pars corticis valde aucta; a. Vagina libri; b. Medulla. 

Fig. 7.-8. PSARONIUS MACRORRHIZUS.Corda. p. if I.Fig. 

7. Sectio transversa radicum magn. nat.— Fig. 8. Pars radicis hori- 

zontahter sectae aucta; a. Vagina libri corticis; b. Medulla cor¬ 

ticis cum cryptis resinosis c. et d. Fasciculus lignosus. 

Tab. XLVII I. Fig. 1. PROTOPTERIS STERNBERGI. Corda. 

pag. 78. fruncus magn. nat. a. Pars superior trunci cicalricibus 

denudatis; b. pars inferior cicatricibus radiculis adventivis convo- 

lutis tectus. — Fig. 2. Truncus PROTOPTERIDIS SINGER! Presl. p. 78. 

magn. nat.—Fig 3. Truncus Alsophilae nigrae a latere visus magn. 

nat. e. Radiculae adventivae. Fig. 4. Ejusdem sectio transversals 

magn. nat. d. Truncus; e. Liber corticis; c. f. Radiculae adven¬ 

tivae transv. sectae. 

Tab. ALLY. PROTOPTERIS COTTAI. Corda. pag. 79. IV. 1 

Truncus magn. nat.-Fig. 2. Pulvinulus folii auctus; a. Radicula- 

nun inreriorum fossulae; b. Cicatricis superficies punctata; c. Fas¬ 

ciculus vasorum hippocrepiformis. - Fig. 3. Fossula cum papilla 

radiculae auct. — Fig. 4. Sectio horizontalis trunci magn. nat. sec. 

Ic. cel. Cotta;—Fig. 5. Pars sectionis horizontalis magn. nat.— 

Fig. 6. Pars hujus sectionis aucta; b. b. Medulla corticalis; m. m. 

Vagina libri exterior; c. c. Vagina libri interior; a. Vagina vasorum 

exterior; g. g. Lignum sou Stratum vasorum; d. Medulla centra- 

Us trunci; e. Cujusdam spec. Ari radiculae; f. Fissure chnlcedone 

repleta; h. h. Fragmenta putredinis, chnlcedone involute; k. Ra¬ 

diculae Protopteridis Cottai. Ca.- Fig. 7. Sectio transversalis cylin- 

dri lignosi auct. b. Medulla corticalis; a. Vagina exterior, a1. 

Vagina interior vasorum; c. Vagina libri interior; e. Medulla cen¬ 

tralis trunci putrida; g. Stratum vasorum ligni; x. Vasa; y. Radii 

medullares.— Fig. 6. Sectio longitudinals strati vasorum ligni auct. 

x; vnsa sealariformia; y. Radii medullares ;b. Medulla corticalis.- 

Fig. 9. Vasa scalariformia valde auct. - Fig. 10. Parenchyma mo- 

dullae corticalis cum granulis Amyli partim destructis et conglo- 

batis auct. Fig. if. Medulla putredine partim destruela et auct. 

Tab. L. PROTOPTERIS COTTAI. Corda. pag. 79. Fig. 1. 

Sectio longitudinals trunci magn. nat. d. Cortex; a. a. b. b. Cy- 

Iindrus lignosus; c.Ejusdem pars ad superficiem pulvinuli folioruin 

termmans. e. e. Medulla centralis trunci.—Fig. 2. Radix transverse 

secta et aucta; f. Epidermis; g. Stratum libri corticis; h. Medulla 

corticis; i. Vagma libri vasorum; k. Fasciculus vasorum; I. Fibril— 

lae radicales.—Fig. 3. Parenchyma medullae centralis caudicis long, 

sectum etauctum, cumguttulis oleosis et nucellis cellularum— Fig. 4. 

Sectio obliqua radicis aucta; 1. Fibrillae radicales; f. f. Epidermis; 

g. Stratum libri corticis; h. Medulla corticis; i. Vagina libri vasorum! 

k. Vasa. — Fig. 5. Sectio longitudinalis corticis radiculae valde auct; 

h. Cellulae Medullae corticis; g. Stratum libri corticis; f. Epider¬ 

mis; 1. Fibrillae radicis auct. - Fig. 6. Sectio longitudinalis ligni 

aucta; m. Medulla centralis caudicis; n. Vagina libri; o. Vasa ligni. 

Tab. L. Fig. 7.-10. PROTOPTERIS MICRORRHIZA. Corda. 

pag. 80. Fig. I. Sectio transversalis caudicis magn. nat. a. a. 

Cortex; b. b. Cylindrus lignosus; c. Medulla centralis caudicis; d. 

Stratum crassum radicularum adventivarum. — Fig. 8. Pars sectionis 

transversalis caudicis aucta; c. Medulla corticalis; e. e. Stratum 

vaginae vasorum internum, f. f. externum ;b. Vasa ligni. — Fig. 9. 

Sectio longitudinalis medullae corticalis auct.—Fig. 10. Sectiones 

transversales radicularum adventivarum auctae; m. Stratum cor¬ 

ticis radicularum exterior; I. Vagina libri; h. i. Vagina medullae 

corticis; g. Vasa transverse secta; k. Vasa oblique secta; n. Pars 

vaginae libri fere destructa. 

Tab. LI. Fig. f.—9. Truncus filicis arborei diclus „HUGELS- 

BAUMFARN“ ex Van Diemensland de monte Wellington prope 

Hobarts-Town (Dicksonia (Balantium) antarctica Lu Bill.?). 

16* 
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Tab.Lit-—LIV. 

Fig. l.Seclio horizontalis trunci magn. nat. a. Stratum libri 

corticis exterius; b. Paleae aureae filiformes; c. radiculae adven- 

tivae; d. Medulla corticis; e. Vagina medullaris interna; f. Medulla 

centralis caudicis; g. Fasciculus libri externi ad folia percurrens; 

h. p. Fasciculi libri inlerni ad folia pcrcurrentes; i. k. 1. m. n. q. 

Fasciculi libri vaginae externae cylindri lignosi; j. Vagina medulla¬ 

ris externa cylindri lignosi; o. Prolongationes cylindri lignosi 

cum cylindro medulloso rhachidis; r. Stratum interius vaginae 

libri cylindri lignosi; s. s. Cylindrus vasorum ligni; t. t. Fasciae 

medullares cylindri lignosi; u. Fasciculi lignosi externi ad folia 

percurrentes; v. Fasciculus libri externus ad folia percurrens (vid. 

g. ); w. Prolongatio substantiae corticis basin pulvinuli foliorum 

formans; x. Prolongatio corticis apicem pulvinuli foliorum formans; 

y. y. Fasciculi vasorum ligni laterales ad folia percurrentes. 

Fig. 2. Pulvinulus folii trunci tilicis „Hiigels-Baumfarn“ die— 

tus, mag. nat. a. Paleae aureae filiformes; b. Basis pulvinuli; c. 

Papillae radicularum; d. Radicula adventiva; e. f. Circuli inferio- 

res fasciculorum vasorum; g. Fascia libri interni hippocrepiformis; 

b. Circuli intermedii fasciculorum vasorum rhachidis; i. Circuli supe- 

riores fasciculorum vasorum rhachidis; k. Apex pulvinuli foliorum. 

Fig. 3. Pars sectionis horizontalis hujus trunci auctus. a. 

Stratum libri corticis exterius; b. Paleae; c. Radiculae; d. Medulla 

corticalis; e. Vagina medullaris interna; F. Medulla centralis cau¬ 

dicis; g. Fasciculi libri vaginae externae ad folia percurrentes; 

h. h. Fasciculi libri vaginae internae ad folia percurrentes; i. i. 

Fasciculi punctiformes externi vaginae libri externae cylindri 

lignosi; j. j. Vagina medullaris externa cylindri lignosi; k. k. q. 

Fasciculi vaginae libri externae cylindri lignosi; r. Stratum inte¬ 

rius vaginae libri cylindri lignosi; s. Radii medullares cylindri 

lignosi; u. Fasciculi lignosi externi ad folia percurrentes; y. 

Fasciculi vasorum laterales ad folia percurrentes; z. z. Fasciculi 

lignosi laterales ad pulvinulum folii percurrentes; A. Vagina pro¬ 

pria vasorum; B. fasciculus vasorum; s. cylindrus lignosus; C. 

Cavernae corticales gonidiis bine inde repletae. 

Fig. 4. Sectio horizontalis cylindri lignosi hujus trunci valde 

aucta. j. Parenchyma vaginae medullaris externae; A. A. Vagina 

propria vasorum; e. Parenchyma vaginae medullaris internae; F. 

Cryptae resinosae ; B. B. Radii medullares ; D. Cellulae centrales 

radiorum medullarium; c. Pars interior seu membrana interna vagi¬ 

nae propriae vasorum; s. Vasa; r.Parenchyma libri strati interio- 

ris vaginae cylindri lignosi. 

Fig.S.Vasa scalariformia hujus trunci; R.Cellulae radii medullaris. 

Fig. 6. Stratum libri externum corticis horizont. sect, et 

auct. a. g. Cellulae pachytichae porosae, granulis repletae. 

Fig. 7. Parenchyma medullae centralis trunci auct. 

Fig. 8. Papilla radiculae auctae. 

Fig. 9. Fossula cum papilla radiculae aucta. 

Fig. 10.—ii. ALSOPHILAE ARMATAE partes. Fig. 10. Radi¬ 

cula adventiva Alsophilae armatae horizontaliter secta et aucta. 

i. Epidermis; h. Parenchyma corticis; k. fasciculus ligni; o. Vasa; 

1. Fibrillae radicales. 

Fig. 11. Cellulae parenchymatis medullae centralis trunci 

Alsophilae armatae, amylo repletae, auct. 

Fig. 12. Triincus juvenilis cujusdam Mara!Hue spec. magn. 

nat. el basi horizontaliter sectus. g. Fasciculi lignosi. 

Fig. 13. Sectio horizontalis hujus trunci valde aucta. a. 

Stratum externum corticis; b. Medulla corticis amylifera,; c. Cryp¬ 

tae resina rubra repletae ; d. Vasa gummosa; e. e. Vagina libri 

fasciculi lignosi; f. f. Vagina propria vasorum; g. g. Vasa. Fig. 14. 

Vas scalariforme hujus trunci valde auctum. Fig. 14. a. Granula 

amyli huj. trunc. valde aucta. 

Fig. 15. Triincus DANAEAE ALATAE. Smith, secundum 

Icon. Plumieri (v. Traite des Fougeres de PAmerique. Paris. MDCCV. 

Tab. 15.) fere % diminutus. 

Fig. 16. Truncus DANAEAE NODOSAE Smith, diminutus 

juxta Ic. Plumieri 1. c. Tab. 16. 

Fig. 17. Ejusdem truncus horizontaliter sectus et diminutus. 

Fig. 18. Pars superior trunci DANAEAE SELLOWIANAE 

Pres! cum squamis et rhachi magn. nat. 

Fig. 19. Pars trunci Danaeae Sellowianae horizontaliter seeti, 

magn. nat. 

Fig. 20. Sectio hujus trunci horizontalis valde aucta. a. Cor¬ 

tex (Stratum libri corticis); c. Medulla corticis amylo repleta; b. 

Vasa gummosa corticis; d. Cryptae resinosae; e. f. Fasciculi lignosi. 

Fig. 21. Vasa longitudinaliter secta Danaeae Sellowianae aucta. 

Fig. 22. a. b. Granula Amyli Danaeae Sellowianae vald. auct. 

Fig. 23. Celullae strati libri externi corticis Danaeae Sello- 

wianae valde auctae. 

Tab. HI. SELENOPTERIS RADNICENSIS. Corda. pag. 85. 

Fig. 1.—3. Fragmenta rhachidis magn. nat. — Fig. 4. Rhachis bene 

conservata horizontaliter secta et aucta. — Fig. 5. Rhachidis compres- 

sae sectio horizont. aucta. a., a. Epidermis; b. Substantia corti- 

calis, cum lacunis e.; c. Fasciculus vasorum; d. Rudimenta vagi¬ 

nae propriae fasciculi vasorum; f. Epidermis oblique et superfi- 

cialiter delineate; g. Rudimenta medullae corticalis rhachidis. - Fig. 

6 — 8. Vasa porosa, longitudinaliter fissa et auct. — Fig. 9. Sub¬ 

stantia corticalis rhachidis long, secta et valde aucta; h. Parietis 

cellularum fragmenta. — Fig. 10. Epidermis rhachidis valde aucta. 

Tub. LIII. SELENOPTERIS INVOLUTA. Corda. pag. 85. 

Fig. 1. Rhachis horizontaliter secta magn. nat.—Fig. 2. Sectio ho¬ 

rizontalis valde aucta; a. h. Pars superior c\nn canalicula et an- 

gulis; b. Substantia corticalis rhachidis- c. c. g. d. Rudimenta va¬ 

ginae fasciculi vasorum; e. Fasciculus vasorum; f. Rudimenta me¬ 

dullae corticalis et centralis. —Fig. 3. Pars fasciculi vasorum ho¬ 

rizontaliter sect, et valde aucta — Fig. 4. 5. Vasa scalariformia 

longitudinaliter secta.— Fig. 6. Vasa scalariformia a. cum cellulis 

adnexis medullae centralis f. valde aucta.—Fig. 7. Pars substan¬ 

tiae corticalis horizontaliter sect, et valde auct, i. Substantia ex¬ 

terna corticis, cellulis pachytichis; i. Pars substantiae interioris. — 

Fig. 8. 9. Epidermis corticis rhachidis valde auct. 

Tab. LIV. Fig. i. — 6. GYROPTERIS CRASSA. Corda. pag. 86. 

Fig.'i.Pars rhachidis magn. nat. — Fig.2. Ejusdem sectio horizontalis, 
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Tab. LV. LX. 

mag-n. nat. — Fig. 3. Pars fasciculi vnsorum horizontaliler secti aucta. 

a. a. Textura medullae externae et internae rhacliidis; c. c. Fasciculus 

vasorum; b. Yagina fasciculi vasoruui.— Fig. 4. Pars fasciculi va- 

sorurn horizontaliler secti valde aucta; a. a. Medulla externa et 

interna rhacliidis; d. d. vagina fasciculi vasorum; c. Vasa. — Fig. 5. 

Vasa longitudinaliter secta et aucta. — Fig. 6. Pars corlicis rhacliidis 

valde aucta. e. e. Stratum externum suberosum corticis; f. Tex¬ 

tura strati libri interni corticis. 

Fig. 7.-9. ANACHOROPTERIS ROTUNDATA. Corda. pag. 87. 

Fig. 7. a. Rhachis horizontaliler secta magn. nat. Fig. 7. b. Frag- 

menta rhachidum, magn. nat. — Fig. 8. Rhachis transverse secta et 

aucta. a. Cortex cum prolongatione interna d.; b. Fasciculus vaso¬ 

rum ; c. Rudimenta medullae centralis. — Fig. 9. Pars rhacliidis 

longitudinaliter secta; a. Substantia corticalis; b. b. Vasa porosa; 

c. Medulla centralis. 

Fig. 10. — 15. CHORIONOPTERIS GLEICHENIOIDES. Corda. 

pag. 91. Fig. 10. Fructus magn. natur. Sphaerosiderite inclusi. — 

Fig. li. Fructus quatuor secti et aucti. a. a. Vena folii; b. Frag- 

inenta parenchymatis folii; c. Fructus terminalis clausus; d.e.f. 

Fructus transverse secti, capsulas sporis repletas includentes. — 

Fig. 12. 13. Fructus horizontaliler secti et valde aucti; g. g. Indusium 

crassum cellulosum; h. h. Cellulae internae indusii; i. i. Capsulae 

sporis k. repletae. — Fig. 14. Fructus terminalis clausus et auctus; 

a. Vena folii; g. g. Substantia frondis partim destructa; h. Indusium 

tetralobum. — Fig. 15. Fructus longitudinaliter sectus et auctus; 

a. Vena frondis; 1. 1. Basis incrasata indusii; g. g. Lobi indusii; 

k. k. k. Capsulae sporis repletae. — Fig. 16. Sporae valde auclae. 

Fig. 17.—19. PTILORHACH1S DUBIA. Corda. pag. 87. 

ig. 17. Sectio horizontalis rhachidum c. magn. nat. — Fig. 18. 

Sectio transversa rhachidis aucta; a. Cortex; b. Medulla destructa; 

c. d. fragmenta fasciculi vasorum. - Fig. 19. Ejusdem sectio trans¬ 

versals; a. Cortex; b. Medulla destructa; e. Fasciculi vasorum, auct. 

Tab. LV. DIPLOPHACELUS ARBOREUS. Corda. pag. 88. 

Fig. 1. Fragmentum rhachidis magn. nat.— Fig. 2. 3. Sectiones trans- 

versales rhachidis magn. nat. —Fig. 4. 5. Sectiones transversales rha¬ 

chidis auctae; a. Substantia corticalis; b. b. c. Fasciculi vasorum. — 

Fig. 6. Fasciculi vasorum b. b. et substantia corticalis a. valde 

auct.—Fig. 7. Sectio obliqua rhachidis auct. a1. Superficies rhachidis; 

a. Substantia corticalis; b. Vasa tranverse et b'. longitudinaliter 

secta; c. c. Substantia medullaris. — Fig. 8. Vasa scalariformia 

auct. — Fig. 9. Substantia corticalis longit. secta et aucta. 

Tab. LVl. ANACHOROPTERIS PULCHRA. Corda. pag. 87. 

Fig. 1. Rhachis horizontaliter secta, magn. nat. — Fig. 2. Ejusdem 

Sectio horizontalis aucta; a. Substantia corticalis; b. c. Medulla; 

d. d. Fasciculus vasorum; e. e. Pili.— Fig.3. Fragmenta rhachidum 

longit. visa, magn. nat. — Fig. 4. Rhachis long, secta et aucta; 

a. a. Substantia corticalis; b. c. c. Medulla; d. d. Vasa porosa.— 

Fig. 5. Paries vasis porosi auct. 

Tab. LV1I. Fig. 1.-6. SENFTENBERGIA ELEGANS. Corda. 

pag. 92. Fig. 1. Pars frondis magn. nat.—Fig. 2. 3. Sori aucti. Fig. 

4. 5. Capsulae auctae. — Fig. 6. Pinnula sterilis aucta. — Fig. 9. 

Pinnula ferlilis Aneimidictyi Phyllitidis Smith, auct.— Fig. 10. 11. 

Ejusdem Capsulae auclae. 

Fig-7.—8. HAWLEA PULCHERRIMA. Ca. p.90. Fig.7. Pars fron¬ 

dis magn. nat.- Fig.8. Pinnulae fertiles auctae.—Fig. 12. Pars frondis 

Mertensiae Sieberi. Presl. magn. nat.— Fig. 13. Pars ejusdem pinnulae 

ferlilis auct. Fig. 14. Capsula Mertensiae receptaculo insidens aucta.— 

Fig.15.Sectio horizontalis rhachidis Trichopteris excelsae Presl. magn. 

nat. — Fig. 16. Ejusdem pars aucta.—Fig. 17. Sectio horizontalis 

rhachidis Aneimidictyi Phyllitidis Sin. magn. nat. — Fig. 18. Ejusdem 

sectio aucta. 

Taf. UTIL Fig. 1—5. TEMPSKYA PULCHRA. Corda. pag. 

82. Fig. 1. Sectio horizontalis Tempskyae pulchrae magn. nat. — 

Fig. 2. 3. 4. Rhachides horizontaliter seclae et auclae a. Substantia 

corticalis; o. Canalicula rhachidis; b. Medulla corticalis; c. c. e. 

f. g. h. i. Fasciculi vasorum; d. Medulla centralis — Fig. 5. Radices 

Tempskyae pulchrae transverse sectae et auctae; k. Cortex ; 1. Me¬ 

dulla corticalis lacunosa; m. Rudimenta fasciculi lignosi. 

Fig. 6—8. TEMPSKYA MACROCAULA. Corda. p. 82. Fig. 6. 

Magnitudo naturalis Tempskyae macrocaulae— Fig. 7. Rhachis hori¬ 

zontaliter secta et aucta; a. Cortex; f. Canalicula; r. Carina; p. 

q. alae laterales; c. d. e. Fasciculi vasorum; b. Medulla centra¬ 

lis.— Fig. 8. Radiculae adventivae horizontaliter sectae et auctae; 

k. Substantia corticalis; 1. Medulla; m. n. Rudimenta fasciculi 

vasorum. 
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rum cum lobis i. i. incurvis ; d. e. Fasciculi vasorum minores; h. h. 

Sectiones radiculorum cum rudimentis fasciculi vasorum ; f. Cel¬ 

lulae corticis radiculae. 

Fig. 11. Truncus subterraneus ANEIMIDICTYI PHYLLITIDIS. 

Sm. horizont. sectus magn. nat. — Fig. 12—15. Ejusdem sectiones 

rhachidis auctae. 

Fig. 16—22. Sectiones rhachidis CHEILANTHIDIS DICKSONII. 

Hort. auctae. 

Tab. LIX. Fig. 1—2. TEMPSKYA SCIIIMPERI. Corda. p. 83. 

Fig. 1. Sectio horizontalis magn. nat.— Fig. 2. Ejusdem pars aucta; 

a. a. Rhachides transverse sectae; a. c. d. Fasciculi vasorum; b. 

Radiculae transverse sectae. 

Fig. 3.-7. DIPLOTEGIUM BROWNIANUM. Corda. vid.p. 112. 

3. Truncus Diplotegii magn. nat. Fig—4. Sectio horizontalis trunci 

magn. nat. a. Cortex; b. Stratum libri corticis primum; c. Stra¬ 

tum libri corlicis secundum; d. fasciculi lignosi—Fig. 5. Pars cor¬ 

ticis aucta; a. Pulvinuli et Cicatrices folioruin; b. Stratum primum 

et c. Stratum secundum libri corticis— Fig. 6. 7. Sectiones hori- 
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Fig. 8. —11. SIGILLARIA DIPLODERMA.Co/y/a. p. 29. magn. nat. 

Fig. 12. SIGILLARIA ARZINENSIS. Corda. p. 29. magn. nat. 

Fig. 13. SIGILLARIA RHYTIDOLEPIS. Corda. p. 29. magn. nat. 

Tab. LX. LILLIA YITICULOSA. Unger, p. 49. Fig. 1. Trun¬ 

cus Lilliae magn. nat.— Fig. 2. Ejusdem sectio transversa aucta; 
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e. e. Radii medullares majores s. primarii.— Fig. 3. Pars hujus 

sectionis valde aucta. a. a. Vasa; b. b. Radii medullares secun- 

darii; c. Radius medullaris priinarius; d. Cellulae ligni. 

Fig. 4. Triincus cujusdam Bignoniae horizont. sect. magn. 

nat.— Fig. 5.6.7. Sapindacearutn trunci transverse secti. — Fig. 8. 

Truncus cujusdam Bauhiniae transverse sectus.— Fig.^. Cissampeli 

spec, truncus transverse sectus. — Fig. 10. Menispermi spec, trun¬ 

cus transverse sectus.— Fig. 11. Sectio transversalis trunci Lia- 

nae ex Jamaica. — Fig. 12. Truncus Zygophylli coccinei Belille. 

transverse sectus, mag. nat. 
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