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Bemerkungen iiber

t

Cerastium subtriflorum
Reich, nnd C. sontieum n. sp. aus dem Isonzotale.

•-

r

Von Dr. G. Ritter Beck v. Mannagetta n. Lerchenau (Prag).
r

W

Da die Aufklarung desGerastium suhtriflorum Reich, auf Gruud
der Nachforschungen tiber nachbenannte neue Cerastmm-Avi er-

folgte, sei zuerst die Besehreibung des letzteren vorangestellt.

Cerastium sontieum n. sp,

Bienne. Radix fusiformis, pluriceps. Caules numerosi, in parte

hypogaeafiliformes, ramosi, stoloniformes, radicantes, in parte epigaea

flexuosi, e basi ascendente erecti, suramum 40 era alti, infra cum foliis

circumcirca hirsuti, supra sicut axes inflorescentiae calycesque dense

patentim glanduloso-pilosi. Folia luteo-viridia ; infima parvula, oblonga,

basin versus attenuata; inferiora rotunda vel late elliptica, in apice

rotundata, superiora elliptica, plurimum utrinque acuta rarius acu-

minata, subhorizontaliter patentia, hirsuta inmixtis pilis glanduliferis,

8—20 mm longa, 5— 9 mm lata, summum 30 mm longa et 13 mm
lata. Cyma pluries erecto-patule-ramosa, multiflora. Bracteae duae

infimae folia aequantes sed rainores, herbaceae, superiores squamae-

formes , minimae , membranaceo-marginatae. Flores longissime

graciliter pedicellati; pedicelli semper erecti vel erecto-patentes,

demum summum 45mm longi. Sepala lata oblonga, in apice scarioso

obtusa, in dorso excepta parte superiore plus minus patentim glan-

duloso-pilosa, pilis simplicibus in basi saepe inmixtis. Petala alba,

usque ad tertiam biloba, in floribus normalibus 8— 12 mm longa,

sepala l'5plo superantia. Capsula erecta vel paoIo nutans,

lycem in maturitate normaliter duplo superans, 7—8 mm longa,

cum dentibus propter marginem revolutumtenuiter acuminatis. Seniina

matura verrucis oblongis concentrice seriatim tecta, fusea, 0*75

—

1 mm longa.

Csterr, botan. Zeitschrift. 1. Heft. 1908. 1
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Crescit in saxosis et glareosis ealeareis, inter virgulta, imprimis

in locis humidis frigidisque. Littorale austriacum. Copiose in

valle fluminis Sontii (Isonzo) ab angustiis Flitscher Klause usque

ad St. Luciam et Selo (Beck), plurimum cum consociis Saxifraga
petraea L. et Geranio macrorrhizo L. in alt. 130—800 m s. m.;

in valle fluminis Bada a Baea pri Modreji usque ad Grahovo (Beck);
in valle fl. Idria prope St. Luciam, Tribusa (Beck) et in Carniolia
prope Idriam? (leg. Dol liner! s. n. C. silvatici). Floret mens.
Majo-Junio.

Gerastium sonticum, welches im Isonzotale ungemein haufig

ist, wurde sicherlich von zahlreichen Botanikern beobachtet und
aufgesammelt, aber wahrscheinlich fur das illyrische G. silvaticum

W. K. gehalten, welche Art jedoch nur bei Solkan nachst Gorz
von rair beobachtet wurde. Es scheinen sich daher die Areale
beider Arten auszuschlieCen, denn das siidalpine C. sonticum zeigt

seine ersten Standorte, soweit raeine Aufzeichnungen entnehmen
lessen, erst unter Selo gegen Doblar im Isonzotal, wo es mit Saxi-
fraga petraea L. und Geranium macrorrhisum L. gleich in Menge
erscheint.

Waldst

(1802)
Jc. 11. berm., V., t. 230, Fig. 4973, durch niedrigeren Wuchs, durch
den Mangel der bebJatterten Auslaufer, durch die nicht einseitige

BehaaruDg der unteren Stengelglieder, durch gelblieh grune, kleinere,

hoehstens 30 mm lange, meist abstehende, am Grunde nicht stiel-

formig zusammengezogene Blatter, durch die auch zur Fruchtzeit
aufrechten oder aufrecht abstehenden Bliitenstiele, groCere, die Kelche
anderthalbmal iiberragende Blumenblatter, aufrechte oder nur etwas
uickende Kapseln immer gut unterscheiden.

Auch Cerastium apuanmn Parlat. in Nuov. giorn, hot., VII
(1875), 69. scheint nach den Kulturexemplaren, welche Ozanon
in Saint Erailand (Saone et Loire) erzog und in Magniers Flora
selecta Suppl. (1887) ausgab, dera C. sonticum ahnlich, hat jedoch
alle Deckblattchen der Trugdolde hautig berandet und an der Spltze
schopfig behaart, wahrend das am Grunde der Trugdolde stehende
Brakteenpaar bei G. sonticum krautig ist und alle anderen Brakteen
an der Spitze kahl sind. Auch besitzt C. apuanum langere, 6 bis
6-5 mm lange Kelchblatter und durfte wohl in den Formeukreis
des C. alpinum L, gehoren.

• Bei der Vergleichung anderer Gerastium-kri^n aus der Ver-
wandtschaft des C. alpinum L. und G. latifoUum L. fallt unsere
Aufmerksamkeit auf ein Cerastium, das vom Mangart und vom
Storzic in den ITarawanken zuerst erwiihnt wird, namlich auf das
sehr ungentlgend bekannte und von vielen Floristen vernachlassigte
G. suUriflorum (Reich.).

Wir finden es zuerst als G. lanuginosum Willd. B, suUriflorum

Weise:
V

-t'
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^j3. suUriflorum, C. latifoL subtriflorum Rchb., Fl Germ, exsicc,

n. 1493, foliis ovalibus. Hoc in CarnioJia: auf dem Mangartberg:
Freyer, in Oberkrain b. d, AIpe Storshez: FleischmanD."-

DaR eich enbach p. damit nureineganzuugenGgende Diagnose
und keine Abbildung dieser Pflanze gibt'), konnen wir nur an der

Band der Freyerschen Exsikkaten, welche von Eeichenbach p.

uiiter nr. 1493 seiner Exsikkaten vom Mangart aiisgegeben warden,
eruieren, welche Pflanze er damit meint Leider sind auch diese

Exen^plare sowohl nach ihrer Entwicklung als auch each ihrer Pra-

paration recht unzureichend. !

Aus den Freyerschen Exsikkaten lieB sich aber feststellen,

daC C subtriflorum Reich, pro var. eine Alpenflanze darstelle, die

niederliegende Stengel, sehr kurze, kaum 1 cm lange Internodien

an den bliihenden Stengein, reichliche oberirdische, beblatterte

Innovationstriebe und wenig ausgepragte Infloreszenzen, die zur

Dreiblutigkeit neigen, aufweist. Wiirden an derselben nicht die

kleineren Bliiten vorhanden sein, so wiirde wohl niemand Anstand
nehmen, die Pflanze fiir

halten.

latifolium

Sendtner war meines Wissens der erste, welcher diese

Pflanze wieder auf dem Mangart am 17. Juli 1842 sammelte und
V. Tommasini gab sie in seinen Exsikkaten, welche wie die nach-

foJgend erwabnten Herbarexemplare im kaiserJichen Herbare des

k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien erli* _
als 0. alpiniim aus. An diesen Pflanzeu sind unregelmafiig ver-

astelte Trugdolden mit bis 7, ausnahmsweise auch 11 Bliiten, ein-

wurzelnde Stengel und zahlreiche, beblatterte Innovationstriebe zu

beobachten. Aber auch v. Tommasini sammelte diese Pflanze

wiederholt in den Quellbergen des Isonzo, denn er verteilte sie als

CMlpinum nnter nr.31a von der Alpe Goritschiza bei Flitseh, ges. am
16. August 1838; unter nr. 31c von der Aipe Bausehza^) bei Flitsch,

ges, am I.August 1841; ferner in seiner „Plora illirico-littoralis"

unter nr. 31 & vom Matajur, ges. im August 1840 (letztere Exsikkaten

enthalten viele Exeraplare mit wenigbliitigen Infloreszenzen, aber

aueh Pflanzen, die bis zu 13 Bliiten aufweisen); ferner unter

nr. 326 von der Alpe Kau^) ober Tolmein als C. ovatum, ges. am
14. Auffust 1838.

^) Wenn Prof. Pritsch in den Scheden zu Kerners Flora exs. austro-
hung., nr. 3245, angibt, Eeichenbach p. habe die Pflanze in diesem Werke
auf Taf. 230 unter Fig. 4975b abgebildet, so kann ich dem nicht unbedingt
beipflichten. Eeichenbach p. bildete in dieser Figur zwei sich zum Teil

deckende Pflanzen ab; die groCere reichblutige ist schon wegen der Blattgestalt

und nach S. 38 sicher C. lanuginosum Willd. und hat mit unserer Pflanze nichts

zu tun, wahrend die kleinere wohl zu C, subtriflorum gezogen werden kann,
was aber von Eeichenbach p. nirgends erwahnt wird. Wohl aber ist im
Teste der Abbildung C. latifolium subtriflorum Ueichh., Fl. germ, exs., nr. 1493,
als Synonym zu C. lanuainosum W. anffefiihrt.

2) Auf der Spezialkarte «Ban§ica**.
^) Unleserlich, soil wohl -Kern^ heiCen.

1
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Weiteren Kreisen wurde diese Pflanze erst bekannt, als sie

r in Karnten auf der Sudseite des Wischberges nahe an der
italienischen Grenze auffand und in seinen Exsikkaten mit foleender
Etikette ausgab:

Ex flora illyrica.

Cerastium snUriflorum Eeichb. var. Carinthia austr. orient.

Eaibl „Barenlahner", loc. frigidis umbros. museosis sol. calc. 6000',
15. Juli 1875. Huter.

Die Exsikkaten Huters stimmen mit den Eeichenbach-
schen wenig iiberein, wobl deswegen, weii sie an schattigen,
moosigen, kalten Stellen gesammelt wurden. Die Pflanzen Huters
sind viel hoher, bis 20 cm lang und erreichen an den bliihenden
Stengeln bis 6 cm lange Internodien. Die Infloreszenz besteht aus
einer deutlich dreiblutigen Trugdolde oder letztere verdoppelt sich,

so dafi sich 6—7 Bliiten vorfinden. Weiters zeigen diese Pflanzen
lockere, am niederliegenden Grunde einwurzelnde, nicht sehr zahl-
reiche Stengel

;
zahlreiche beblatterte, oberirdischelnnovationssprosse,

welche reichlich mit zottigen, elliptischen, in den Blattstiel fast

spatelformig zusammengezogenen Blattern besetzt sind ; dunkelgrtine.
elliptisehe, zugerundet spitze Stecgelblatter, welche mehr oder minder
borstenformig behaart sind und bis 14mm Lange erreichen; grofie,
etwa 10 mm lange Bluraenblatter und, wie es seheint, sich herab-
schlagende Fruchtstiele. Die Pflanze gehort wegen des Bluten-
standes und wegen der kleinen Bluten sicher nicht zu C. lati-

folium L.

Huter verkannte aber spater die vorher richtig benannte
Pflanze, indem er ^us Venetien (Valemon in parte merid. vallis Forno
d' Udine, solo calc. 5000-6000', 24. August 1874) und aus der
Lombardei (Mt. Miser in valle di Bagolina, 13. August 1873) un-
zweifelhafte Formen des C. carintUacum Vest als Q suhtriflorum
ausgab.

Am 4. August 1886 sammelte jedoeh Huter das echte
C. subtnflorum auf der Cregnedul-Scharte ^) am Wischberge „ad
rupestria muscosa, umbrosa; 2100-2200 m, womit wohl derselbe
btandort wie fur die im Jahre 1875 gesammelten Pflanzen gemeint
ist. Die auf der Cregnedul-Scharte gesammelten Pflanzen wurdea
auch in Kerners Flora exs. austro-hung., nr. 3245, als Cerastium
suhtriflorum Eeieh. ausgegeben und Prof. K. Pritsch schrieb hiezu:

„Die vorliegende Pflanze wurde von Reichenbach in dessen
ilora gerraanic^a exsiccata als Nr. 1493 unter den Namen „ Cerastium
latifolmm §. mUriflonm^ zu Cerastium lanuginosumWiM. gezogen-
Reichenbach kannte die Pflanze vom Mangart und von der Alpe
Storshez in Oberkram Huter sammelte im Jahre 1871 ein Cerastium
auf Gerolle des_ Vischleintales bei Sexten in Tirol, in welchem A.
K e r n e r dasReichenbach sche C. suhtriflorum erkannte. A. Ke r n e r

teilte Huter diese Bestimmung mit und Huter gab fortan die

^) In den Exsikkaten steht ^Canedul".
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Pflanze in seinen Exsikkaten als Cerastium suhtriflorum Reich, var-

aus, unter welchem Namen sie dann auch in Pachers „Flora von
Karnten" libergegangen ist. Die Beziehungen des Cerastium sub-

triflorum Reich, zu C. alpinum L., C, latifolium L. und C carin-
thiacum Vest, sowie die Verbreitung desselben sind noch genauer
festzustellen."

Bevor ich auf die Bemerkungen von Fritsch zuriickkomme,
sei noch untersucht, v^as die Floristik tiber das C, suhtriflorum

berichtet

Was wir da finden, ist herzlich wenig. Koch in seiner

„Synopsis florae germanicae", auch J. 0. Maly in der „Enumeratio
plant. Austriae" vernachlassigen C. suhtriflorum ganzlich. Hingegen
schreibt der gewissenhafte Neiireich in den Nachtragen zu Malys
Enumeratio, S. 261: ^Cerastium suhtriflorum scheint eine Form von
C. alpinum oder ovatum zu sein, in Hausm., „FIora von Tirol",

kommt sie nicht vor." In Nymans Sylloge fl. europ. (1854—1855)
fehlt sie und in seinem Conspectus fl. europ. (1878) wird G. lanu-
ginosum (W,) Reich, zu C. alpinum gezogen- Gurke, PI. eur. II,

227 (1899), kennt sie als Varietat des 0. latifolium.

Pacner fuhrt in seiner „Flora von Karnten", nr. 1754, in

Jahrb. nat.-hist. Mus., XVIIL (1886), S. 104 u. 105, C. suhtriflorum
an dem von Huter bekaunt gegebenen Standorte an und fiigt eine
ganz unzureichende Diagnose bei, die lautet: „BIatter breit oval;

Bliitenstand schon vor der Bliite ganz auseinander tretend, meist
dreiblutig; das Grun der Pflanze dunkel, Behaarung schwach

;

Kronblattehen doppelt so lang als der Kelch, weiC. Auf Alpen*

7^. Juli."
I

Hingegen wird die Pflanze von Dalla Torre in seiner „Alpen-
flora" (1899), S. 90, ziemlich zutrefifend charakterisiert, wenn der-

selbe schreibt: „Stengel bliihende, Stengel und unfruchtbare SchoC-
linge treibend, zuletzt am Grunde wurzelnd oder wagrecht kriechend

oder in den untersten Blattv^inkeln der verbliihten Pflanzen Knospen
tragend ; Blatter breit oval. Blutenstand meist dreiblutig, Pflanze

dunkelgrun, schwach behaart. Tirol: Dolomiten. Karnten: RaibL
Triften der Voralpen, auf Kalk. Mai, Juni."

DaC diese Beschreibung nicht auf das vorher beschriebene
G. sonticum anzuwenden ist, wird ohneweiters einleuchtend sein,

trotzdem ist (7. sonticum dem C. suhtriflorum nahe verwandt. DaC
aber G suhtriflorum nicht in Tirol vorkommt, wird noch bewiesen
werden. Zuletzt erscheint C. suhtriflorum noch in Wohlfahrts
^Synopsis der deutschen und der Schweizer Flora", L, S, 314, und
zwar als C. latifolium f. G. suhtriflorum Eeich., und wird auf der

Canedulscharte der Wischbergalpe in Moospolstern angegeben. Mit
G. latifolium L. hat jedoch die Pflanze nichts zu tun.

Wenn man C sonticum rait C. suhtriflorum vergleieht,

sieht man eine nicht abzuleugnende Verwandtschaft, denn in den
Bluten, in der Blattgestalt und auch in der Behaarung findet man
eine groCe Ubereinstimmung. Man erkennt aber auch wesentliche
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Unterschiede. C, sonticum ist sicher zweijahrig. Oberirdische, be-

blatterte Inpovationssprosse, welche bei dem ausdaueroden C- suhtri-

florum in groCer Meiige vorhanden sind, fehlen voUkommen ; bin-

gegen besitz.t G. sonticum zablreiQbe, nur am Grunde liegende, nicht

einwurzelnde, sodann aber aufgerichtete, bis 40 cm hobe, oft kraf-

tige Stengel, welche sicb immer in eine sehr reichbliitige, wieder-

holt drei- bis ffinfmal astige Trugdolde auflosen, wahrend sie bei

C subtrifloriim oft nur eine wenigblutige, manchmal oft nur drei

Bltiten zahlende Infloreszenz tragen. Das unterste Paar der Deck-

schuppeu der Infloreszenz ist bei beiden Arten krautig, alle anderea

Deckschuppen sind aber bautig berandet. Die Fruchtstiele sind

bei C. sonticum aufrecbt abstehend.

Die Blatter besitzen bei G. sonticum eine auffallend gelblich-

grfine Farbung, wahrend sie bei C. suhtriflorum dunkelgriin sein

soUen. Auch erreichen sie bei G, sonticum viel ansehnlichere

Dimensionen. -
s _

E^ lafit sich somit die Diagnostik der beiden Arten in fol-

gender Weise zusaromenstellen:

€• sonticum n. sp. Bienne, multicaule. Innovationes epigaeae

foliatae desunt. Caules e basi ramosa erecti firmiores, usque 40 cm aid

Cyma 3—5ies ramosa, multiflora. Pedicelli fructiferi erecti vel erecto-.

patentes, 20—45 mm longi, Petala 8— 12 mm longa. Capsula
7—8 mm longa. Folia luteo-viridia, 8—20 (summum 30) mm longa,

5—9 (summum 13) mm lata, plus minus copiose hirsuta.

Crescit in locis saxosis et glareosis calcareis saepe in locis

humidis frigidisque regionis montanae et subalpinae, 130—800 m,

in locis post diagnosin supra notatis. Floret mens, Majo-Junio.

C, suhtriflorum Reich. apud Pacher I.e. Perenne,paucicaule.
Innovationes epigaeae numerosae, foliatae, radicantes, foliis elliptico-

spathulatis praeditae. Caules tenues, prostrati vel aseendentes, in

basi radicantes, summum 20 cm longi; cyma irregularis paueifiora,

saepe triflora rarius semel ramosa, summum 13-flora. Petala 10 usque
12 mm longa. Pedicelli post anthesin patentes v. deflexi'), usque
20 mm longi. Capsula 9 mm longa, calyce duplo longior. Folia

obscure viridia, elliptica, plus minus hirsuta, summum 14 mm longa,

6 mm lata.

Crescit in saxosis calcareis muscosis frigidis regionis alpinae,

c. 2100—2200 m. Carinthia: In monte Wischberg props Baibl

in locis Bahrenlahner, Oberwischbach, CregneduJ-Scharte (H uteri;
Kerner, Fl. exs. austro-hung., nr. 3245!). Carniolia: In monte
Mangart(Freyerin Reich., Fl. Germ. exsice.,nr.l493!,Sendtner!);
in monte Storzic (1. Fleischmann, fide Eeichenbach p. noo
Tidi). Lit to rale austriacum: In alpe Gorifiica monlis Eombon,
in valle Bansica, in monte Matajur, in alpe Kern (Tommasini!)-

Nach den vorhergehenden Erlauterungen zeigen weder C son-
ticum noch G. suUriflorum mit dem C. latifolium L., das ja durch

') Capsulas maturas ferentes bene evolutos non vidi.



7

seine Infloreszenz, durch die durchwegs krautigen Brakteen und
durch seine groGen Bltiten sehr gut gekennzeichnet ist, nahere
Verwandtsehaft ; wohl aber muG eine solche zn C. silvaticumW.K.
angenommen werden, und es ist sehr wahrscheinlich, daC beide

phylogenetisch mit letzterer Art in Beziehung zu bringen sind.

Um C. sonticum rait C. suhtrifloritm zu vereinen und dasselbe

als C, siibtriflomm subspec. sonticum aufzufassen, waren mir nichtnur
die angefiihrten Unterscheidungsmerkmale zu bedeutend, sondern
auch die Tatsaehe mafigebend, dalJ ich auf den von rair besuchteri

Hochgebirgen in den Julischen Alpen nirgends eine Cbergangsform
bemerken konnte und auch die Schattenformen des C. sonticum, mit
Ausnahme einer etwas schwacheren Behaarung; keine Annaherung
an G. subtrifloriim darboten.

Dafi jedoch die genannten Cferas^wm-Arten genetisch zusammen
gehoren, ist klar und es konnte vielleicht das seltene C. subtriflorum
als die seltene alpine Yarietat (v- typicum) und das C. sonticum
als die haufige, im Tale und in der Bergregion verbreitete Abart
(v. sonticum) der gemeinsamen Stammart, G. subtriflorum Eeich.,

angesehen werden, welehe demnach eine in den Raibler Alpen und
in den Gebirgen des Isonzotales verbreitete, endemische siidalpine

Art darstellt, und die Pacher (a. a, 0.) zuerst als eigene Spezies
mit dera Naraen G, subtriflorum Reich, bezeichnete.

Es eriibrigt aber noch die Frage zu beantworten, ob G. sub-

triflorum auch in Tirol vorkomme, wie man nach den Bemerkungen
von Fritsch in den Schedulis zu Earners Flora exsiccata austro-

himg*, nr. 3245, annehmen konnte.

In A. V. Kerners Herbarium, in das ich dank der Liebens-
wiirdigkeit Prof- R. v. Wettsteins Einsicht nehmen konnte, erliegen

unter dem gemeinsamen Herbarbogen G. subtriflorum mehrere
Bogen von Cerastium-Arten, die A, v. Kerner sicherlich nicht in

demselben vereint haben durfte. So liegen in demselben: eine

schmalblattrige Form des G. carinthiacum Vest von Admont (leg.

Strobl), weiters andere Formen derselben Art von mehreren Stand-
orten: Mt. Miser in valle di Bagolina, Cimolais in valle Canale,

circa Premagiore (leg. Huter et Porta); Triglav (leg. Stur); Landro
(leg, Meyerding); dann C latifolium L. vom Jalouz in der Trenta;
eine diehtbehaarte Form derselben Art vom Valle di Oattara in der
Lombardei (leg. Huter). Auch die darin erliegende Pflanze, welehe
Huter im August 1871 bei Sexten im Gerolle des Fischeleintales

(auf der Etikette steht Vischleintal) samraelte, ist von A. v. Kerner
auf der Etikette nicht als G. subtriflorum bezeichnet. Diese letztere

Pflanze, von der Prof. Fritsch an angegebenem Orte spricht,

gehort ohne Zweifel zu C. carinthiacum Vest, denn sie zelgt

die zwei untersten, die Trugdolde sttitzenden Brakteen hautig be-

randet, nicht krautig wie bei C subtriflorum und 6\ sonticum. Sie

hat ferner einen verkahlenden StengeK sparlich, aber kraftig be-

wimperte Blatter und 5—7 mm lange Kelche mit fast spitzen, nicht

reichlich driisenhaarigen Sepalen.
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Nur eine Pflanze dieses Herbarbogens hat A. v. Kerner als

^C. stiUriflorum Eeich,?" eigenhandig bezeichnet, welche Obrist

in Judikarien gesammelt hat- Sie hat aber ebenfalls nichts mit

C. suUriflorum zu tun, sondern ist in den Formenkreis des C. lati-

folium zn Ziehen, da z, B. a lie Brakteen krautig, die InfloreszeDZ

wenigbliitig und die Kelche haarig, nicht driisenhaarig sind.

A. V, Kerner hat somit weder das echte C. subtriflorum noch

das C. sonticum in seinem Herbar eriiegen nod durfte sich iiber

diese Art jedenfalls kein absehliefiendes Urteii gebildet haben, wohl

Wischb
Ifl

Da die von Huter und Porta in Venetien und in der Lorn-

uhtrifl J

wie oben erwahnt, nur in den Formenkreis des G. carinthiacum

fallen, ergibt sich, dafi C subtriflorum weder in Tirol noch ira

angrenzenden italienischen Gebiete bisher aufgefunden
worden ist,

AuCerdem wird G* suhtriflorum auch noch von Reich en-

bach dem Vater, a
mann) angegeben. Da letztere Pflanze auch im kaiserlichen Her-

bare zu Wien, das Reichenbachs SammluDgeu enthalt, nicht vor-

handen ist, kann liber diese Pflanze kein Urteii abgegeben werden.
Wohl scheint mir aber auch hier eine Verwechslung vorzuUegen,

da dieser Standort ganzlich abseits von dem Vorkommen des

6\ sonticum und des C. subtriflorum liegt und niemand mehr
(7. subtriflorum an dieser Stelle aufgefunden haben durfte. Ich

yermute darin eine Form des in den Karawanken und in den

julischen Alpen gleich haufigen C latifolium.

Bryologische Fragmente

Von V. Schiffner (Wien).

XLTTI.

Hiccar
SchfPn

Yar. nov, stenoclada

M
tri— quadripinnata, sed est multo major, frons ad 5 cm longa, pri-

raaria ad 1mm lata, rami vix 0-5 mm lati. Rami apice vix vel
mini me dilatati. Frondis sectio transversa ut in typo, primaria
medio 7—9 cell, erassa, ramis multo tenuioribus. Margo unistratosus
latior et magis conspieuus, quam in typo. Color intense viridis.
Inflor. igoota. Habitatio aquatica in rivulis.

Ich kenne die Pflanze bisher nur von zwei Standorten, Baden:
Im Urbachtale, einera Seitentale des Geroldsauer Tales bei Baden-
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Baden, in einem Waldbachlein ; c. 500 m, November 1907, Igt.

C. Miiller, Frib. — Sachsen: Ojbiner Tal bei Zittau in klaren
Bachen, in einem Seitenbachlein bei der Zumpemuhle mit Pierygo-
phyllum lucens. Sub nom. „An. miiUifida". April 1842, Igt M,
Willkomm,

Diese sehr kritische Form erinnert sehr an R. muUifida var,

major Nees. Sie ist aber bedeutend grofier, diehter und drei- bis

vierfach verzweigt, der Saum der Aste ist schmaler, die Farbe ist

ein sattes Dunkelgriin, die Lebensweise aquatisch in klaren Bachen.
Yon den typischen Formen der B. sinuata (var. contexta Nees),
denen sie in der dichten Verzweigung nahe kommt, ist sie sofort

zu unterscheiden durch den viel schmaleren Hauptstamra und yiel
schmalere, gegen die Spitzen nicht oder kaum verbreiterte Aste.
Vielleicht konnte man in ihr ein Bindeglied zwischen B. sinuata
und B. jnultifida var. major Nees vermuten

;
jedenfalls laCt sie sich

aber ohne Zwang mit ersterer vereinigen.

XLIV.

Tiber das Vorkommen Ton Hiccardia incurvata S. 0. Lindb.
in BOhmen.

Ich babe diese Spezies zuerst fur das Gebiet der deutschen
Flora nachgewiesen in meiner Schrift : Kritische Studien tiber Jung,
sinuata Dicks, und Aneura pinnatifida N. ab E., sowie iiber

Biccardia major S. 0. Lindb. und Biccardia incurvata (S. A. aus
Sitzb. des „Lotos" 1900, Nr. 8, p. 19) und dort (L c, p. 20) bereits

auch einen Standort in Bohmen mitgeteilt. Ich kann hier noch einen
zweiten aus demselben Gebiete erganzend anfiihren: Bohmen; auf
feuchtem Boden und zwischen anderen Moosen in den Ausstichen
hinter dem Bahnhofe von B.-Leipa, August 1884, von mir ge-
sammelt und damals als Aneura multifida bestiramt und in

Schiffner und A. Schmidt, Moosfl. d. nordl. Bohmen (Lotos 1886),
unter diesem Namen mitgeteilt. Anlafilich der Revision des ge-
samten Materiales von B. multifida meines Herbars (Dezember 1907),
konnte ich diesen zweiten Standort der B. incurvata fur Bohmen
feststellen. Es sind Q vor-

handen, die Sporogone und Calyptren sind noch nirgends entwickelt.

Keimkorner findet man hie und da reichUeh an den Astspitzen.

Gleichzeitig habe ich auch konstatieren konnen, daC die 1. c.

unter Aneura multifida genannte Pflanze vom Eingange in den
Hollengrund bei B.-Leipa, 1884, Igt. A. Schmidt, zu Biccardia
latifrons Lindb. gehort; das Substrat ist faules Holz.

XLV.

Peltolepis grandis auf der BalkanhalbinseL

Auf der Eeise des naturwissenschafthchen Vereines an der
jrsitat Wien nach West-Bosnien 1904 sammeUe im Walde
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am Ostfufie des Gnjat, auf Felsblocken, Kalk, ca. 1400 m,
J. Stadlmann eine kritische, nicht fruchtende Marchantiacee,
deren Uiitersuehung ich iibernahm. Leider gelang es mir damals
nicht, das Material vollstandig aufzuweichen, so dafi ieh keinen
vollkommenen Einblick in den Bau der Prons gewinnen konnte.
ich konnte jedoch sicher feststellen, dafi die Pflanze paroziseh sei

und verglich sie daher mit den Pflanzen, die mir hier in Betracht
zu kommen schienen; mit Neesiella rupestris, Clevea Bousseliana
und Fimhriaria {Hypenantron) pilosa ; da sie mit ersteren absolut
uicht ubereinstimmte, hielt ich sie (allerdings nicht ohne einiges
Bedenken) fur F. pilosa, zumal da sich die Ventralschuppen recht
ahnlich waren. Unter diesem Naraen wurde aueh die Pflanze mit
Vorbehalt publiziert in: Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-
Bosnien von H. Freih. v. Handel-Mazzetti, J. Stadlmann,
Erwin Janehen und Fr. Faltis (Osterr. bot. Zeitschrift 1905,
Kr. 9ff. S. A. p. 7).

Die Untersuchuug einer persisehen Fimhriaria veranlafite
mich, auch die kritische bosnische Pflanze nochmals zu untersuchen,
iind ich war diemal so glucklich, ein Stuck aus dem Materiale
herauszugreifen, das sich tadellos aufkochen liefi und einen voll-
kommenen Einblick in den anatomischen Bau der Frons gewahrte.
Es zeigte sich sofort, dafi die Pflanze ganz sicher identisch
ist mit Feltolepis grandis Lindb., was durch einen Vergleich in
alien anatomischen Details mit Pflanzen aus den Alpen und Skan-
dinavien erhartet wurde. Das Vorkommen dieser vorwiegend boreal-
alpinen Pflanze auf der Balkanhalbinsel ist von groCtem pflanzen-
geographischen Interesse; es ist der oben angegebene nicht nur
der stidhchste bekannte Standort, sondern (soweit ich das iibersehe)
auch merkwurdigerweise gleichzeitig der niedrigste, da die
Pflanze dort bei nur 1400 m wachst, also tief in der Waldre
die dort erst bei ca. 1600m ihre obere Grenze findet. Abgeseheu
ist dabei von den borealen Standorten, die naturgemafi viel niedriger
liegen als die alpinen.

o

XLVI.

Chomiocarpon quadratus neu fiir China.

Ich fond ein unbestimmtes Exemplar dieser Spezies ira Herbar
des k k. Hofrauseums in Wien; dasselbe besitzt wohl entwickelte
^ruehtkopfe, die Sporogone sind aber noch nicht ganz reif. Der
Standort 1st: China borealis; Prov. Kansu orient. In monasterio
Dchoni, 6. Jum 1885, Igt. G. N. Potanin. - Dieser Nachweis
1st darum mteressant, weil er die Liicke in der geographischen
VerbreituDg zwischen Sibirien, Alaska, Japan einerseits und dem
Himalaya andererseits einigermafien Qberbrttckt.
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XLYII.

Einige fur die Flora Frankreiehs neue Lebermoose.

Unter einer rair von meinem sehr werten Freunde Prof, Dr.

Isidore Douin (Chartres) zur Bestimmung, resp. Revision zu-
gesandten Kollektion kritiseher Lebermoosforraen fand ich eine An-
zahl sehr interessanter Pflanzen; ich will hier nur einige wenige
mitteilen, die rair unbestimrat zukaaien, fiir die ich also den Nach-
weis als neue Burger Frankreichs in Anspruch nehmen kann.

r

1. Marsupella hadensis Schffn. — Eochers sur Jes pentes du Sancy
(Puy-de-Dome), 1800 m. 17 Juillet 1907, Igt. J. Douin.
Chemin du Sancy, rochers (Puy-de-D6me) vers 1650 in- 8 Aoiit

1907, Igt J. Douin. — Eochers basaltiques humides d'un ravin

k I'extreraite sud du Bois du Capucins au Mt. Dore, 1300 m.

7 Aout 1907, Igt. J. Douin.
Die Pflanzen von dem ersten und dritten Standorte stimmen

in GroCe, Tracht und Zellnetz so vollkommen mit den Orig.-Ex.

liberein, daiS ich an der Identitat nicht zweifeln kann. Die beiden
Pflanzen sind auch sicher diozisch; cf Pflanzen sind zahreich vor-

handen, 9 sehr sparlich. Auffallend ist an diesen Pflanzen, dafi

die Blattlappen sehr stumpf, ja bisweilen abgerundet sind, was bei

der Pflanze aus Baden weniger auffallt. Die Pflanze vom zweiten
Standorte ist etwas kleiner und ganz steril, kann aber doch wohl
nur zu M. badensis gehoren.

2. Nardia suhelliptica Lindb. — Basalte d'un ruisseau du Bois
de la Biche pres Vassiviere (Puy-de-D6me), 1300 m, 16 Septembre
1907, Jgt* J. Douin. — Sur la terre dans un ravin pres Vassi-

viere, 1250ni. Septembre 1907, Igt. J. Douin.
Die erste Pflanze war bezeichnet als Marsupella Sprucel, die

sieh allerdings in der Kollektion von Douin vom selben Standorte

wiederfindet, in diesem mir vorliegenden Exemplare sehe ich aber
nur N, suhelliptica c. per, — Die Pflanze vom zweiten Standorte
ist ebenfalls fruchtend und erhielt ich sie als ^Nardia obovata"^

,

was wohl darauf zurQckzufiihren ist, daC franzosische und andere
Bryologen das Artrecht von iV. suhelliptica nicht anerkennen* So
sagt z. B, Boulay, Muse, de la France, II, p. 136, bei MesopJiylla

obovata: „Quand la plante se reduit a des proportions notablement
plus petites et que les feuilles affectent une forme ovale plus decide

e

et du reste s'6talent davantage, on a le Nardia obovata v. minor
Carringt. Brit, Hep., p. 33 (1875); N, subelliptica Lindb. (1883)."

Ich habe beide Pflanzen an zahlreichen Standorten in der

Natur beobachten konnen und bin tiberzeugt, daC JV. suhelliptica

nicht eine bloGe Form von N^ ohovata sein kann, sondern eine

ausgezeichnet gute und distinkte Art darstellt Beide Pflanzen sind

nicht nur durch Grofie, Tracht, Farbung und morphologische Merk-
male verschieden, sondern sie haben auch ein ganz anderes Vor-

kommen und scheinen sieh in ihrer Verbreitung gegenseitig aus-
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zuschlieCen. In den Sudeten ist z. B. N. dbovata sehr verbreit'et,

wahrend N. suhcUiptica dort noeh nirgends nachgewiesen ist; im
Oberinntale, Voldertale, Wattentale usw. in Tirol ist wieder N. subel-

liptica sehr verbreitet und stellenweise massenhaft, wahrend Ich

dort N. ohovata noch nicht nachweisen konnte, und doch waren
in beiden Arealen die Verhaltnisse aueh fur die andere Form sehr
gunstig. •

Ob N. ohovata v. minor Oarr. tatsachlieh ideutisch ist rait

N. subelliptica , muC das Studium eines Orig.-Ex. der ersteren er-

weisen; mir liegt ein solches leider nicht vor. Jedoch kenne ich

Beobachter mit N.
N

konnten. Ich
fand solche 1907 z. B. bei St. Anton am Arlberge in Tirol, in einem
Gebiete, wo typische N. ohovata vorkommt.

3. Flagiochila asplenoides (L.) Duni. — Var. porelloides (Torrey).
Au bas du Palloret (Puy-de-Dorae), cum Lophozia quinque-

dentata, 1500 m. 8 Aout 1907, Igt. J. Douin.
Mir ist bisher keine Angabe uber diese interessante Form

aus Frankreich bekannt geworden.

4. Scapania paludosa 0. Mull, Frib. — Var. vogesiaca 0. Miill.,

Frib. - -
lalus d un ruisseau a Vassiviere (Puy-de-D6me)

16 Septembre 1907, Igt. J. Douin.

)
wenigen Stellen bekannt (vgl. C. MOlJer, Frib., Monogr. Scapan.,
p. 96), sie liegt mir hier in schonen Exemplaren mit Perianthien
vor. — Die typische Sc. paludosa liegt mir auch vor: Pres le sommet
du Sancy au Mt. Dore, 1800 m. 17 Septembre 1907, Igt. J. Douin.

Auch von dieser Form fiihrt 0. Muller 1. c. nur zwei Stand-
orte aus Frankreich an; der eine bezieht sich auf Husnot, Hep.
Galliae exs. Nr. 102. Es mussen unter dieser Nuramer versch'iedene
Pflanzen ausgegeben sein, denn in meinem Exemplar enthalt die
Nummer 102 tatsachlieh eine etwas grofiere Form von Sc. uliginosa
und nicht Sc. paludosa.

XLVIII.

Notiz

Marchan
tiacee Bucegia romamca in Eumanien durch Prof. Simon Eadian,
fand ich diese interessante Pflanze im Herbar des k. k. Hofmuseuras
in Wien ton zwei Standorten aus der Hohen Tatra am polnischen
Abhange. Neuerdings konnte ich sie auch von zwei Standorten
aus Ungarn ebenfalls in der Tatra, nachweisen. Ich wollte bier
auf diese pflanzengeographisch interessante Entdeckung nur kurz
aufmerksam machen und werde nahere Details in einer im Druck
befindlicheD
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*

Studien liber einige mittel- und slideuropaische Arten

der Grattung Finguicula,

Von Johann Schindler (Wien).

(Mit 4 Tafeln.)

(Fortsetzung. ^)

5. JPinguicula Meichenbachiana n. sp.

Sjnon.: P. grandiflora: Ten ore, Flora Napolitana, III.,

p. 17 (1811—1836), pr. p.

!

P. longifolia: Gaud in, Flora Helvetica, vol. I, pag. 45 (1828).
Eeichenbach, Flora Germanica exeursoria, p. 387 (1830—1832).
Moritzi, Die Pflanzen der Schweiz, p. 19 (1832). — Gaudin,

Synopsis florae Helveticae, p. 10 (1836). — Blanche t, Catalogue
des Plantes vasculaires, qui croissent naturellement dans le Canton
de Vaud, p. 66 (1836). — Koch, Synopsis florae Germanicae et

Helveticae, ed. I, p. 579 (1837). — Hegetschweiler, Flora der
Schweiz, p. 17 (1840). — Eouy, Illustrationes plantarum Europae
rariorum, fasc. 17, p. 29 (1895), pr. p.!

P. vulgaris y. longifolia: Arcangeli, Oompendio della Flora
Italiana, p. 565 (1882).

P. vulgaris y. grandiflora'. Fieri e Paoletti, Flora analitica

d' Italia, vol. Ill, pars. I, p. 88 (1903), pr. p.!

P. leptoceras j3. longifolia: Eeichenbach, Icones florae

Germanicae et Helveticae, vol. XX, p. Ill (1862), pr. p.!

P. grandiflora subsp. longifolia: Nyinan, Conspectus florae

Europaeae, Suppl. II, p. 259 (1889—1890).

Icon: P. grandiflora. Tenore, Flora Napolitana, vol. V,
tab. 201, fg. 2 (1811—1815), col. aqu.

Vgl. Taf. I, Fig. IV; Taf. II, Pig. H und Taf. IV, Fig. 3 und 4.

Gesehenes Herbarmaterial: Fontan, April 1876, Ig.

Vetter; April 1876, Ig. Burnat; April 1876, Ig. Micheli [H.

Un. Ztirich]; Mai 1886, Ig. Eeverchon [H. Keck, H. Un. Prag].

S. Dalmazzo di Tenda, Mai 1879, Ig. Engler [H. Un. Wien].
Eojatal, zwischen Fontan und S. Dalmazzo di Tenda, Mai 1907,
Ig. Brannthaler et Porsch [H. Un. Wien].

Diagnosis: Eadix fibrosa, folia rosulata, lanceolata, obtusa,

in petiolum attenuata, ca. 10mm lata, 40— 60 mm longa; scapi

glandulosi, erecti, folia tertia parte superantes, 60—80 ram longi.

) Vgl. Jahrg. 1907, Nr. 12, S. 458.
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uniflori, flores maximi, ca. 30 mm loDgi, nutantes; calyx bilabiatus.

glabriusculus ; laciniae labii superioris trilobi iineares , duplo vel

triple longiores quam latiores, obtusae; laciniae labii inferioris usque
ad basin fere divisae, multum divergentes. Corolla lilacina, macula
albida signata. Corollae labia valde inaequalia, lobi labii superioris

ovato-obtusi, inferioris longiores quam latiores, inter se tegentes,
apice rotundati. Corollae tubus brevissimus, faux pilis albida; calcar
subulatum , rectum, corollae reliquae cum labio inferiore dimidium
aequans vel superans, id est multo longius quam in P. leptocerate.

Capsula ovoidea.

Habitat in rupibus madidis Alpium maritimarum in valle

Eoja ad Fontan.

Floret: Mai bis August.
^

DiflFert a P. longifolia Ram. foliis multo minoribus et angu-
stioribus, floribus miDoribus, calyeis laciniis superioribus linearibus,
basin versus non angustatis, multo minoribus; laciniis inferioribus
usque ad basin fere divisis, multum divergentibus, petalis rotundatis,
non plane retusis.

Differt a P. leptocerate foliis elongatis, in petiolum attenuatis,
calyeis laciniis superioribus multo longioribus, corolla multo majore,
petalis longioribus, calcare multo longiore, corollae labiis valde in-
aequalibus,

DifiFert a P. grandiflora foliis elongatis, angustatis, calyeis
lacmiis inferioribus usque ad basin divisis, multum divergentibus,
corollae labiis valde inaequalibus, petalis elongatis.

Durch die Form und Grofie der Blatter und Biiite, sowie aueh
durch die Lange des Spornes nahert sich diese Pflanze der P. longi-
folia. In 'der Teilung der Kelchunterlippe , sowie aueh etwas in
der Form der Kelchoberlippe zeigen sich Beziehungen zu P. lep-
toceras. Kraftige Exemplare erinnern sehr an P. longifolia, wenig
gut entwickelte aber sehen der P. leptoceras sehr abniich. Die
ganze Pflanze ist dann von niederem Wuchs, die Bluten sind be-
deutend kieiuer, die Zipfel der Kelchoberlippe sind kurz zungen-
^rmig, die Laubblatter sind fast sitzend und kurz. In solchen
Fallen ware man geneigt, die Pflanze als eine groCblutige Varietat
rnit langem Sporn zu P. leptoceras zu stellen. In der siidlichen
bchweiz (im Saastal, im Avers- und Beverstal und selbst noch im
obersten Engadmtal) kommt eine Form vor, welche sich von
P. lieichenhachiana in der Spornlange nicht viel unterscheidet.
13och sind die anderen Merkmale schon stark -verschieden: die
Ziplel der Kelchoberlippe sind durchwegs kurz dreiecki^^, die
beiden Kronenlippen sind wie bei typischer P. leptoceras sehr
wemg uugleich lang, die Petalen sind kurz und breit, die Laub-
blatter sitzend und nicht verlangert, also gleich denen der P. Up-
toceras. Eeichen
vachiana und P. leptoceras. Da sie morphologisch nur noch durch
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die Lange des Spornes an P. Beichenhachiana erinnert,' so ist

sie am besten zu P, leptoceras zu Ziehen. Wir sehen also, daG die

verwandtschaftlichen Beziehungen der Forliegenden Art zu P. lep-

toceras sehr deutlich ausgepragt sind. Es erscheint daher berechtigt,

wenn sie Eeichenbach in den leoiies florae Germanicae et Hel-
veticae in die Nahe seiner P, leptoceras stellt. Eeichenbach
hat ganz richtig erkannt, dai5 die Verwandtschaft zwischen beiden
Arten sehr grofi ist; er hat daher die vorhegende Art nur als

Varietat gelten lassen und P. leptoceras ^. longifolia genannt. Es
fragt sich nuD, ob es gerechtigtfertigt ist, die in Eede stehende
Pflanze als Art abzutrennen und ihr einen eigenen Namen zu geben.
Vergleichen wir sie mit P. leptoceras vom St. Gotthard oder vom
Camoghe-Pafi, so sind die Unterschiede so bedeutend, dafi man
sich nicht entschheCen wird, sie P. leptoceras zu nennen- Es fragt
sich nun, ob wir sie mit P. longifolia der Pjrenaen vereinigen
konuen. Auch das geht nicht. Ganz abgesehen davon, dafi

P. longifolia iramer viel grofier ist als P. Beichenhachiana, ist die

Kelchoberhppe so verschieden von derjenigen der P. Eeichen-
hachiana, dafi man sie sogleich unterscheiden kann. P. Reichen-
hachiana nimmt — wie schon erwahnt — eine Mittelstellung

Ifolia

folia
fur P. leptoceras charakteristisch ist, kombiniert. Bei P. longifolia
haben wir bis zum Grunde getrennte Zipfel der Keichoberlippe,
welehe lanzettlich, an der Basis verschmalert, an der Spitze ab-
gerundet sind. Bei P. leptoceras haben wir kurze dreieckige Zipfel
der Kelchoberlippe und lanzettliche, bis zum Grunde getrennte
Zipfel der Kelchunterlippe. Bei P. Beichenhachiana sind die Zipfel
der Kelchoberlippe lineal, an der Basis nicht verschmalert, die
Zipfel der Kelchunterlippe bis nahezu an den Grund getrennt und
divergierend. Der Sporn ist bei P. longifolia und P. Beichen-
hachiana lang, bei P. leptoceras kurz; die ganze Blute bei P. longi-

folia und P. Beichenhachiana viel grofier als bei P. leptoceras,

Auch zwischen P. longifolia und P. Corsica nimmt P. Beichen-
hachiana eine Zwischenstellung ein, Bei P. Corsica sind die Zipfel
der Kelchoberlippe sehr schmal lanzettlich, an der Basis verschmalert,
an der Spitze abgerundet Wir brauchen uns nur die Kelchober-
lippe der P. Beichenhachiana stark verschmalert denken, so er-
halten wir die Kelchoberlippe der P. Corsica. Denken wir uns
dann noch die Zipfel der Kelchunterlippe der P- Beichenhachiana
bis Y2 der Lange wieder vereinigt, wodurch naturlieh auch die
divergente Stellung derselben verschwindet, so erhalten wir die

Kelchunterlippe der P. Corsica. Die Blute ist gerade so wie bei
P. leptoceras im Gegensatz zu P. longifolia und P. Beichenhachiana
kleiUj, der Sporn kurz. Ware P* Beichenhachiana nicht bekannt,
so ware es nicht so leicht, die verwandtschaftlichen Beziehungen
zwischen P. longifolia^ P. leptoceras und P. Corsica aufzudecken-
P. Beichenhachiana zeigt deutlich, dafi diese drei letztgenannten
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Arten, die sich morphologisch sehr bedeutend voneinander unter-

scheiden, verwandtschaftlich zusammengehoren. P. leptoceras ist

aber mit P. vulgaris durch tJbergange verbunden nnd beiden steht

P. grandiflora nahe. Wir gelangen so zu einer Reihe von ver-

wandten Formen , deren Extreme sehr verschieden voneinander

sind. "Wollte man sie alle zusammen mit einem gemeinsamen
Namen, etwa ^P. vulgaris"^ benennen, so wiirde man zu einem

Formenkreise von solcher Weite kommen, dafi as auCerst an-

feehtbar ware, denselben als eine einzige Art zu betrachten; es ist

zweifellos riehtiger, die hier unterschiedenen Arten — unter Fest-

haltung der nahenYerwandtschaft— zu trennen. leh schlage vor, die hier

besproehene Art nach Eeichenbachzu benennen, da dieser Forscher

sehr riehtig ihre verwandtschaftliche Stellung erkannt hat. Von seiner

Abbildung in Ic- fl- G. et H. mu(i man dabei absehen, denn diese

ist nach Pflanzen von Bourgeau aus der Sierra de Segura an-

gefertigt und stellt hochstwahrscheinlich P. vallisneriaefolia vor.

P. Beichenbachiana ist eine seltene Pflanze. An Herbarmaterial
ist mir nur solches aus dem Eojatal bekannt geworden. Im Mai

dieses Jahres wurde diese schone Pflanze von den Herren J. Brunn-
taler und Dr. 0, Porsch daselbst beobachtet, in hinreiehender
Menge gesammelt und mir auch frisch zur Verfiigung gestellt. Es warden
mit Absicht Pflanzen von mogliehst verschiedenem Aussehen ge-

sammelt, urn die Variationsweite feststellen zu konnen, so dafi ich

mich von der Eichtigkeit raeiner Ansicht tiber diese Pflanze iiber-

zeugen konnte.

M

6. Pinguicula Corsica Bern, et Greii.

P. Corsica: Bernard et Grenier in Grenier et Godron,
Flore de France, vol.11, p. 443 (1850). — Nyman, Sylloge florae

Europaeae, p. 135 (1854—1855). — Burnouf, „Sur Fherborisation
faite au Monte Rotondo le 7 Juin 1877" in Bulletin de la Soeiete

botanique de France, XXIV., 1877, p. LXXXVIL — Chabert,
^Observations sur la Flore montagneuse du Cap Corse" in Bulletin

de la Soeiete botanique de France, XXIX., 1882, enum.!, p. L^
(sess. extraord.).

P. leptoceras subsp. Corsica: Nyman, Conspectus florae

Europaeae, p. 598 (1878—1882).

R vulgaris rj. Corsica: Arcangeli, Compendio della Flora
Italiana, p. 565 (1882). — Fiori e Paoletti, Flora analitiea

d Italia, vol. Ill, pars. I, p. 87 (1903).

..ooo?' yrandiflora: Bertoloni, Flora Italica, vol. I, p. H*^

(1833), pr. p.!

P. leptoceras: Lange et Willkomm. Prodromus florae

Hispanicae, vol. II, p. 634 (1870), pro p.

!
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P. vulgaris: Parlatore, Flora Italiana, vol. VI, p. 397

(1883), pr. p.

!

P. lusitanica: Reichenbach, Plantae criticae, vol.1, p. 70

(1823), no. 176, 177.
n

Icon: P. lusitanica. Eeichenbach: Plantae criticae, vol. I,

fig. 176, 177, col (1823).

Vgl. Taf. I, Pig. V und Taf. IV, Fig. 5 und 6.

Gesehenes Herbarmaterial: Bastelica, Juni 1878, Ig.

Eeverchon [H. Keck, H. Un. Prag, H. Un. Zurich]. — Monte
Nino, Juni 1885, Ig, Hervier [H. PoL Zurich] und Juni 1885, Ig.

Ziirich].

Wien
Wien

Un. Prag]. ~ Monte Eotondo, Juni 1829, Ig. Salis [H. Pol. Zurich]

1880, Iff. Levier FH. Pol. Zurich, H.Un.Wien, H.Un.Pragl.

Diagnosis: Radix fibrosa, folia rosulata, sessllia obovato-ro-

tundata, apice rotundata, 15 ram lata, 20 ram longa, vel rare elHptico-

oblonga, apice obtusa, in petiolum attenuata, 20 mra lata, 50 mm
longa; scapi glandulosi, crassiusculi, 30—120 ram longi, uniflori;

calyx glandulosus bilabiatus , labium superius trilobum , inferius

bilobura; laciniae labii superioris lanceolatae, angustissimae , basin

versus paulisper angustatae, apice obtusae; labium inferius bilobum,

lobi usque ad Yg longitudinis divisi, non divergentes. Corolla aut

lilacina, aut flavescens, aut albida; coroUae labium superius bilobum,

lobi obovati; labium inferius trilobum, lobi obovati, obtusi, eontigui

vel quidquam inter se tegentes. Faux pilosa. Calcar subulatum,

acutura, rectum, tertiam partem reliquae coroUae cum labio inferiore

porrecto vix superans. Oapsula globosa.

P. Corsica steht verwandtschaftlieh der P. longifolia und der

P. BeichenhacJiiana sehr nahe. Dafiir spricht die Kelchform. Die-

selbe ist fur die Pflanze so charakteristisch , dafi man sie sofort

erkennen v^ird, v^enn aueh der Erhaltungszustand des Herbar-
materiales ein sehr schleehter sein sollte. Trockene Pflanzen wird
man in den allermeisten Fallen einzig und allein nur an der Kelch-

form sicher von P. leptoceras unterscheiden konnen. Ftir die frische

Pflanze mag noch die Blutenfarbe charakteristisch sein. Grenier
gibt in Fl de Fr., 11. , 443, an: „F]eurs blanchatres, Jaunes ou

roses, plus rarement violettes." Grenier dtirfte den tlnterschied

zwischen der Kelchform dieser Pflanze und der ihr bei fluchtiger

Betrachtung aufierst ahnlich scheinenden P. leptoceras nicht be-

merkt haben; sonst vrtlrde er sicher seine Art als eine von den

bereits bekannten Arten verschiedene Art mit groCerera Nachdruck
hirgestellt haben. In der Originaldiagnose stellt er es nur als be-

denklich bin, P. vulgaris, P. leptoceras^ P. graudiflora und schlieG-

Osterr. botan. Zeitschrift. 1. Heft. 1908. 2
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lich P. Corsica zu einer Art zusammenzufassen : „Si, comme le veulent
Koeh, MM. Lecoqet Lamotte et d'autres botanistes, les trois
premieres especesne constituent que trois formes d'une seule espeee,
la plaute ici decrite pourrait encore rentrer dans I'espece commune!
Mais nous croyons que la difficulte de distinguer ces especes tient
surtout a ee que leur mauvaise preparation ne permet plus de les
etudier completement en herbier." Nach dieser Bemerkung ist

Grenier der Anschauung, dafi die in Eede stehenden Pinguicula-
arten durch Merkmale sich unterscheiden , die beim Trocknen der
Pflanzen verloren gehen oder doch sehr schwer wieder zu erkennen
sind. Dem ist aber durchaus nicht so, am wenigsten gilt es fflr

seme eigene Art, die P. Corsica. P. Corsica ist von alien anderen
Arten so verschieden, dafi sie Eeichenbach sogar fQr die P. lusi-
tamca L. hielt und als solcbe in den Piantae criticae beschrieb
und abbildete. In der Literatur finden wir uber P. Corsica sehr
wenig Angaben. Nyman hat sie zwar in der Sylloge als Art
angetuhrt, sie aber spater im Conspectus nur als Subspezies gelten'
lassen und m die Nahe der P. leptoceras gestellt. Will ko mm
identifiziert die Art mit P. leptoceras, Parlatore mit P. vulgaris.
Arcangeh beschreibt sie a.h P. vulgaris ri. Corsica, Sogar in
neuester Zeit ist das Artrecht der vorliegenden Pflanze ange-
zweifelt worden. So beschreibt sie Fiori ebenfalls nur als Varietat
der P. vulgaris. Er nennt sie P. vulgaris d. Corsica. Es kann
kemem Zweifel unterliegen, dafi wir es hier mit einer gut aus-
gepragten Art zu tun haben, einer Art, die ebenburtig neben den
Linneschen Arten: P. vulgaris, P. alpina, P. villosa, P lusi-
tamca steht und die man unbedingt nicht mit P. leptoceras oder

^^l •Jf^u'"'^^^^®^^^'^^^
darf. Habituell ist sie der P. leptoceras

senr ahniich.
_
In der Kelchform zeigen sich aber grofie Unter-

scliiede. hs ist nicht schwer, von P. leptoceras die P. Beicheti-
bachiana abzuleiten. Von dieser aber konnen wir nach zwei ver-'
scniedenen Entwicklungsrichtungen bin sowohl P. hngifoUa als
aueh P. cornea ableiten. Wir konnen namlich beobachten, daC
sien der Keich yon P. ReicJienlachiana nach zwei Eichtungen hin
morphologiseh verSndert. Das eine Mai bleiben die Zipfel der Kelch-
oberlippe lang, nehraen lanzettliche Gestalt an, die Zipfel der Kelch-
unterlippe veremigen sich bis zur Mitte und sind nicht gespreizt;
diesen Fall finden wir bei P. Corsica realisiert. Das andere Mai
werden die Zipfel der Kelehoberlippe noch langer, schmal elliptiscb,

ti f'P^^^^er KelchuDterhppe vereinigen sich bis zur Mitte und
behalten die gespreizte Stellung; dieses ist die Kelchform der
P. longifoha. Bei der erstereu Art ist der Sporn kurz und die
Biumenkrone klemer geworden

m
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Ausniitzniig dutenformig gedrehter junger Blatter von

Canna, Musa und Aspidistra durch Meinere

Tiere.
r

Ton Dr. Paul Kammerer.
-p

(Aus der Biologischen Versuclisanstalt in Wien.)

Es ist eine bekannte Tatsache ^) , daC Wasseransamm-
luBgen aufPflanzen oft von einer ziemlich reichhaitigen Fauna
ausgeniitzt werden. Besonders ist dies der Fall, wo eine oder meh-
rere von den folgenden, der Tierbesiedelung gunstigen Bedingungen
zutreflFen:

1. BeschrankuDg des Wasserreservoirs auf bestimtnte Telle
derPflanze (Blattwinkel, rinnen- oder dutenformige Blatter, hohle
Stamrae), wo die Eeservoirs dann auch mit grofier Regelmafiigkeit
zu finden sind.

2. Dauerhaftigkeit der Reservoirs, bezw. Widerstands-
fahigkeit der sie bildenden Gewebeteile der Pflanze gegen die starke

Nasse.

3. Bestehenbleiben eines Feuchtigkeitsvorrates im (jegensatze

zu Wassermangel aufdem Erdboden, infolge schwacher Ver-
dunstung in den Eeservoirs.

4. Negative Geotaxis der in Betracht koraraenden Tier-

formen, welehe Bewegungsteodenz sie ungerne im Sinne der
Schwerkraft nach abwarts steigen laBt, sondern immer wieder dem
Sprofipol der Gewaehse zutreibt, weshalb sie ihr ganzes Leben fast

ausschliefilieh auf diesen zubringen.

Nicht etwa nur niedere Tiere sind es, welche in Wasser-
becken auf den Pflanzen vorkoramen, sondern auch unter den
Wirbeltieren eibt es solehe : namentlich maehen b a u m-
bewohnende Frosche der Tropen gerne von ihnen Gebrauch,
um ihre Eier darin abzulegen. Die aus den Eiern schltipfenden

Larven absolvieren dort ihre postembryonale Entwicklung bis zur

Metamorphose in den fertigen Froseh, u. zw. unter gewissen
morphologisehen und physiologischen Begleiterscheinungen, welche
jene Entwicklung abweichend gestalten von derjenigen anderer
Froschlurche, die, wie es in dieser Araphibienordnung Kegel ist,

groCere stehende Gewasser zum Ablaichen benutzen.

Hyla venulosa Laur. lebt und laicht beispielsweise im hohlen,

wasserfuhrenden Stamm von Bodelschwingid^)^ Hyla luteola Wied

1) Vergl. nur beispielsweise A. Lutz, Waldmosquitos und Waldmalaria,
Zentralbl. f. Bakteriol. etc., XXXIII. Bd., 1. AM., 1903.

2) jfaeh Schomburgks in Brehms Tierleben, Vll. Bd., 3. Aufl., S. 653
zitierten Eeiseberichten aus Brasilien eine Tiliacee. In der botanisehen Literatur
ist der Name nicht auffindbar, ,

2*
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in den Fugen des Blatterschopfes von Bromelia, Hyla Goeldii
Boul. in Billhergia^ Hyla venulosa Spix in den Scheiden alter,
vergllbter Blatter von Musa, Hylodes martinicensis Tscb. auf einer
Amaryllidee. Oft geniigt hier ein minimaler Feuchtigkeitsvorrat
es braucht nicht eine wirkliche Ansammlung von Wasser zu
sein — , urn den Froschlarven die Moglichkeit der Existenz zu
bieten.

Um nun sowohl in okologischer als aueh in morphologiseh-
physiologiseher Beziehung die abweichenden Entwicklurigsverhalt-
nisse jener tropischen Baumfrosche aueh unserer europaischen
normalerweise in Tejche und Tiimpel laichenden Htjla arhorea h.
(dem gemeinen Laubfrosch) aufzuzwingen, machte ich von
einer hiefur gunstigen Eigensehaft der Canna-, Musa- und Aspi-
distra-Artm Gebrauch, deren jugendliche Blatter bekanntlich in
Form enge zusammengerollter Duten emportreiben.

Wasser
), „sei

es durcb Vermittlung des Regens, sei es der Blumenbrause, ..
fiieCt es zwar zunachst sofort wieder ab; wenn aber Eegen oder
Giefikanne ibre Tatigkeit fleifiig wiederholen, so kommt es endlich
dabin, dafi die Duten das Wasser in sich halten und so ein
kieines Reservoir darstellen: die ineinander gewiekelte innere
und auUere BJattflache haben sich namlicli inzwischen fest an-
einander gelegt. Dies geschah erstens durch die Adhasion der
zwiscben sie eindnngenden Feuchtigkeit mit dem Blatt, zweitens
durch den nach aufien gerichteten Druck der in der Bute be-
hndhcheo, von Zeit zu Zeit erganzten Wassermenge." Drittens, so
fuge ich heute hinzu, kann aueh der Turgor des Blattgewebes,
welches sich mit Wasser vollgesogen hat, selbst dazu beitragen,
den schon vomAui5enwasser geubten Druck noch von innen her
zu erhohen Volhg wasserdicht", berichtete ich dann weiter,
„werden die Blattduteu zwar niemals, aber iraraerhin kann erreicht
werden, dafi sie das Wasser

.
von einem Tage zum andern noch

mcht bis auf den letzten East zur Erde traufeJn lassen, so daC sie
bei langwiengem Landregen oder im Hause als Folge eines zu be-
stimmten Zweeken unternommenen Versuches und deshalb regel-
maGig besorgten Nachfullens standig etwas Wasser fuhren."

Bin junges, dutenfdrmiges Blatt, dessen untere eingerollte
i'artie von einem flussigen Inhalt unausgesetzt stark an|eprefit
wird, braucht viei mehr Zeit zu seiner Entrollung als ein
anderes Blatt welches emen derartigen Druck nicht zu erduden
hat Ich habe betreffs dieses Yerhaltnisses ein VersuchsprotokoH
gefuhrt, welches ich im folgenden auszugsweise wiedergebe:

{Alytesohstetncans)nnA Laabfrosch {^jla arboreal - Eouzs Archiv fur I
Entwictluugsmechamk der Organismen, XXII. Bd., Heft 1/2, S. 103.
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K u 1 t u r

Blattdiiten ohne
Wasser (Normal-
kultur), 1904

Blattdiiten im
Inneren gleieh nach
Erscheinen feucht

gehalten, 1904

Blattdflten vora Er-
scheinen ab alle 24
Stunden mit Wasser

gefuUt, 1904

Blattduten erst zwei
Tage nachErscheinen
alle 24 Stunden nach-

gefuUt, 1904

Wahrend einesLand-
regens und unmittel-
bar nachher imFreien
(Diiten mit etwas

Wasser), 1906

Wahrend dieses

Regens an geschutzt.
Stelle im Preien

(Dlitenohne Wasser),
1906

I

II

III

lY

I

VII

II

X

II

Y

III

VI

I

ee

m

1

2

3

1

2

3

4
5

6

4
5
6

4
5

6

1

2

3

4
5

6

1

2

3

7

8

9

4
5

6

7

8

9

4
5
6

Datum des

Hervor-
sprossens

22.

23.

23.

17.

18.

20.

V.
V.
V.

V.

^ J

17. V,

19. V
20. V
14.' V,

15. Y
16. V,

«6. V.

22. Y.

23. V
10. Y,

13. Y.

16. Y.

2. YIII
3. VIII
4. vm
3.

8.

6.

VIII.
YIII.
YIII.

3.

4.

6.

VII I.

YIII.

YIII.

4. VIII.
4. VIII.
6. YIII.

i

AufroUens

r

10. v.

r

15.

14, V. 18.

15. Y. 18.
f

12. v. 16.

18. V. 21.

20. Y, 23.

v.
V.
v.

v.

Y.

Y.

1. VI.
4. VI.
3. VI.

25. V.
26. V.
29. v.

16. VI.

11. VI.

11. VI.

7. VI.

31. V.
4. YI.

6. YI.

9. VI.

4. VI.

24. v.

28. v.
29. V.

17. vm
11. YIII
14. Yin

20.

13.

16.

YIII
VIII
YIII

6. VIII.

9. YIII.

10. YIII.

9. YIII.

10. VI ir.

9. YIII.

Differenz iu

Tagen

5
4

4
S
3

10

12..

11

8
8
9

30
23
22

24
16
19

17
18
12

14

15
13

15
8
10

17
10
10

3
5
5

6
6
4
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K: u 1 t u r

Blattduten ohne
Wasser {Normal-

kultur), 1904

Blattduten im
Inneren gleich. uacli

Erscheinen feucht

gehalten, 1904

Blattduten vom Er-
scheinen ab alle 24
Stunden mit Wasser

gefiillt, 1904

Blattdiiten erst zwei
Tage nachErscheinen
alle 24 Stundennach-

geflillt, 1904

Wahrend eines Land-
regens und unmittel-
barnachher imFreien
(Dtiten mit etwas

Wasser), 1906

Wahrend dieses

Regens an geschiitzt.

Stelle im Freieu

(Duten ohne Wasser),
1906 ,

1

M*
04

tz;

'S.u 1

a
MW

1

1

III

IV,

V

VI

VIII
r

IX

XI

xn

VIII

X

VII

IX

•i

1

2
3

1

3

I. 1

2
3

1

2

3

1

2

3

2
3

1

2
3

1

2
3

4
6
6

4
6
6

4
5
6

4
5
6

Datum des

HerTor-
sprossens

12. V.
16. V.

22. V.

13. V.

13. V.
16. V.

13. V.
17. V.
21. V.

14. V.
16. V.
23. V.

16. V,

17. V,

17. V.

17. V
20. V,

21. V

14. V.

18. V.

19. V.

15. V,

17. V,

20. V,

7. VIII.

7. VIII
8. VIII

8. VIII
9. VIII
9. VIII

9. VIII.
9. VIII.

10. VIII.

9. vm.
10. VIII.
11. VIII.

AufroUens

17. V.
22. V.
25. V.

20. V.
19. V.
22. V.

31. V.
30. V.
1. VI.

29. V.
31. V.
6. VI.

2. VI.
11. VI.
10. VI.

12. VI.
13. VI.
15. VI.

30. V.
31. V.
4. VI.

1. VI.

4. VI.
6. VI.

20. VIII.
22. VIII.
22. vm.
17. VIII.
25. VIII.
20. VIII.

14. VIII.
14. vin.
14. vm.
12. vm.
15. vm.
16. vm.

Differenz in

Tagen

5

6

3

7
6

6

18
13
11

15
15
14

18
25
24

26
24
25

16
13
16

17
18
17

13
15
14

9

16
11

5
5
4

3
5
5
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2. Canna indica L. (Versuchsaufstellung 1905.)

1

c3

Blatt-Nr.

1

Datum des

—" ^^^^-il F

K u 1 t u r

M

Bifferenz in

Tagen
Hervor-
sprossens

Aufrollens

Blattdiiten ohne
Wasser (Normal-

kultur)

I

II
r

1

2

1

2

8. V.
10. V.

9. V.

10. V.

10. V.
13. V.
12. V.
14. V.

2

3

3

4

Blattdiiten im
Inneren gleich nach
Erscheinen feucht

gehalten
1

I

III

3
4
1

2

10. V.

1 11. V.
10. V.

12. V.

20. V.

20. V.
21. V.

23. V.

10

9

11

11

1

Blattduten vom Er-
scheinen ab alle 24
Stunden mit Wasser

gefullt

II

IV

8
4
1

2

11. V.
13. V.
12. V.
15. V.

30. V.
31. V.
31. V.
2. VI.

19

18
19

18

¥

Blattduten erst zwei
Tage nachErscheinen

alle 24 Stunden
nachgefiillt

V
1

1

VI

1

2
1

2

14. V.
16. V.

15. V. a. m.
16. V. p. m.

30. V.
31. V.

29. V. a. m.
1. VI. p. m.

1

16
15
14
17

^

Wahrendeines Land-
regens und unmittel-
bar nachherimFreien
(Diiten mit etwas

Wasser)

VII

VIII

1

2
1

2

23. VII.
24. VII.

25. VII.
26. VII.

30. VII.

J. VIII.

3. vm.
Zugmndegeg.

1

1

7
8
9

1

1

Wahrend dieses

Eegens an geschiitzt.

SteUe im Freien
(Duten ohne Wasser)

IX

X
]

1

2

1

2

24. VII.
26. VII.

25. VII. a. m.
25. VII. p. m.

27. VII.

28. VII.
28. VII. a. m.
27. VII. p.m.

S
8
3
2

Blattduten ohne
Wasser (Normal-

kultur)

XI

XII

1

2
1

7. V.
10. V.
9. V.

10. V.

10. V.
15. V.
13. V.

13. V.

3
6
4
8

Blattduten im
Inneren gleich nach
Erscheinen feucht

gehalten

XII

XIII

3
4

8. V.
12. V.
11. V.
12. V.

20. V.

23. V.
22. V.

21. V.

12

11

11

9

Blattduten vom Er-
scheinen ab alle 24
Stunden mit Wasser

gefullt

XI

XIII

3

4
3

4

11. V. a. m.
11. V. p. m.

10. V.
11. V.

28. V. a. m.
28. V. a. m.

27. V.
9. VI.

17

I6V2
17
29
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K u 1 t u r

Blattduten erst zwei
Tage nachErscheinen

alle 24 Stunden
nachgeftillt

Wahrend einesLand-
regens und unmittel-
bar nachher imFreiea
(Duten mit etwas

Wasser)
w

Wahrend dieses .

Eegens an geschfitzt.

Stelle im Freien
(Diiten ohne Wasser)

K

1 ^
u^ ^

c3 ^^C •

^^
X« S

IV

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

3
4
1

2

1

2
1

2

1

2
1

2

Datum des

Hervor-
sprossens

12.

14.

13.

14.

V.

V.

V.
V.

25.

26.

25.

27.

VIL
VII.

VII.

VII,

26.

27.

23.

25.

VII.
VII.
VII.
VII.

AufroUens

Verfault
29. V.

29. V.
31. V.

31. VII.
Verfault

4. VIII.
8. VIII.

28. VII.
30. VII.

Verdorrt
28. VIII.

Differenz in

Tagen

15
16
17

6

10
12

3

3

-l"^

a

Musa Misete Gm. (Versuchsaufstellung 1907.)

a

K u 1 t u r

Blattduten ohne
Wasser (Normal-

kultur)

Blattduten vom
j
Erscheinenaballe
24 Stunden mit

^ Wasser gefiillt

Wahrend eines
Landregens und
tmmittelbarnach-
her (Diiten mit
etwas Wasser)

Wahrend dieses
Regans an ge-
schutzter Stelle

(Duten ohne
Wasser)

I

I

II

III

i C
c3

^z;^C 1

i^ -2W^ S
i

1

2
3

4
5

. 6

• 1

2

3
4
6

6

1

2
3
4
5
6

Datum des

Hervor-
sprossens

14. vm.
17. VIII.
17. VIII.

13. VIII.
15. VIII.
16. vm.

16.

16.

18.

19.

19.

20.

15.

17.

17.

18.

19.

21.

VIII.
VIII.
VIII.

VIII.
VIII.
VIII.

VIII.
VIII.
VIII.
viii;
VIII.
vm.

AufroUens

Differenz in

Tagen

18. VIII.
23. VIII.
22. VIII.

31. VIII.

1. IX.
1 . IX. noch zu-
sammengerollt

26. VIII.
29. VIII.

1. IX.

1. IX.
31. IX.

1. IX. faulead

20.

23.

24.

25.

26.

27.

VIII.
VIII.
VIII.
VIII.
VIII.

VIII.

4
6

5

18
17

10
13
14
13
12

5
6
7

7
7

6
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Die in vorstehenden Tabellen aDgegebenen Zeitintervalle
zwischen Erscheinen und Entrollen der Blattduten verstehen sich
unter gleichen Kulturfaktoren, aasgenommen selbstredend
den einen, zu variierenden Faktor, die Feuchtigkeit. Bei den
im Garten gefuhrten Versuchen, wo die eine Partie an regen-
geschutzter Stelle unterzubringen war, diirften auCerdem die Licht-
verhaltnisse keine streng gleichmaGigen gewesen sein.

Die Temperatur der Zimmerkulturen betrug 17—21° C,
die der Garten versuche unterlag naturgemaC grofieren Schwankungen,
welche aber von Versuchs- wie Kontrollexemplaren in gleicher
mitgeraaeht wurden.

Es ist zu betonen, daC die Hinausschiebung des tJberganges
aus dem zusammengeroliten in den ausgebreiteten Zustand nicht
etwa einer Wachstumsverzogerung gleichzusetzen ist. Im
Gegenteil tritt anfangs sogar Beschleunigung ein, die sich in
ansehnlicher Vergrofierung derDuten kundgibt. Diese er-
reiehen mit 85 mm Durchmesser bei Aspidistra, 70 mm bei Canna,
100 mm bei Musa Dimensionen, welche sonst dem Diitenstadium
des Blattes kaum zukommen. Als MaCe des noch zusammengeroliten,
behufs Messung langs des Hauptnervs vom Grund zur Spitze ent-
rollten Blattes mit Wasserinhalt fand ich sieben Tage nach Er-
scheinen bei Aspidistra 30—38 mm, bei Canna 28—36 mm, bei
Musa 32—41 mm, wahrend gleichzeitig hervorgesproCte und nach
sieben Tagen (auch in derselben Jahreszeit) gemessene, bereits zu
einer ebenen Flache ausgebreitete Blatter von Aspidistra nur 25
bis 27 mm, von Canna nur 23—24 mm, von Musa 26—29 mm
Lange aufwiesen. Die Waehstumsbeschleunigung erklart sich wohl
aus der Wasseraufnahme ins Gewebe, insofern als sie die

Zellenvermehrung begiinstigt, ferner aus dem Lichtmangel, der
im Innenraum der Diite, ganz besonders aber zwischen den an-
einander liegenden Strecken der Blattober- und -Unterseite herrscht.

Erst wenn das fortwahrende Benetzen der Blatter Sehadi-
gungen des Gewebes hervorgebracht hat, hort das Wachstum
ziemlieh rapid auf, und diesfalls bleibt die Dutenform bis zu weit-

Mazeration des Blattes erhalten.

Das Nichtstehenbleiben des Wachsturas unter Bewahruns
des jugendlichen (gleichviel ob )
wird im Tierreich ^Neotenie" (Kollmann^) oder „Epistase"
(JaekeP) genannt. Parti elle Neotenie, wenn schliefilich doch
noch die Umwandlung in den vollkommenen Zustand stattfindet,

totale Neotenie, wenn der Jugendzustand lebenslanglich beibehalten
wird und als soleher die Geschleehtsreife erlangt. Unter den
Pflanzen kommt sowohl totale als auch partielle Neotenie vor. Bei-

'
^—

^ ^ ^^^Hij •

^) K 1Im a n n X, „Das Uberwintern von europaischen Frosch- und
Tritonlarven und die Umwandlung des mexikanischen Axolotl"- — Verhandl. d.

Naturf.-Gesellschaft in„Basel VIL Bd., 2. Heft, S. 387--398, 1884.
^) Jaekel 0., Uber verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklun^".— Jena 1902, S. 23-
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spiele hiefur finden sich in dem schonen Buche von L. Diels,

„Jugendformen und Blutenreife im Pflaozenreich" (Berlin 1906),

das auf die Ubereinstimmung mit der gleicharti^en Erscheinung

des Tierreiches ausdriicklich hinweist (S. 114), Ebenso habe ich,

ungefahr gleichzeitig mit Diels und unabhangig von ihm, auf die

Ahnlichkeit des Persistierens der Jugendformen von Pflanzen und
der Larvenstadien von Tieren aufmerksam gemacht und den ein-

heitlichen Gebrauch des Terminus „Neotenie" („totale" und „par-

tielle") fiir Zoologie und Botanik vorgeschlagen ^).

Von totaler Neotenie mtifite man z. B. bei bliihenden Akazien

spreehen, welche statt der Phyllokladien durchwegs nur Fieder-

blattehen aufweisen, von partieller Neotenie bei schleifenformigen

Unterwasserblattern der Alismataceen, wofern, wie liberhaupt bei

den Submersformen amphibischer Pflanzen, nur vegetative, nicht

sexuelle Vermehrung statthat.

Aueh die iiber den normalen Termin des Entrollens hinaus

beibehaltene Diitenforra des Aspidistra-, Musa- und Canwa-Blattes
kann wohl als partielle Neotenie aufgefaCt werden, welche indessen

hier auf den in der zusammengewickelten Stellung des Blattes

sich aussprechenden physiologischen Jugendzustand beschrankt

bleibt; morphologisch ist ja das Blatt trotzdem schon fertlg ent-

wickelt; rollt man es auf, so unterscheidet es sich auCer in der

GroCe nicht mehr von den alteren Blattern. Wurde es einmal ge-

lingen, ExempJare mit permanent gerollten Blattern zur Bliite zu

bringen, so ware totale Neotenie erreicht. Lichtmangel und
Wasseriiberflufi sind dabei ganz analog wie in den
allermeisten Fallen tierischer Neotenie zwei der wirk-
samsten von den treibenden Faktoren.

Die angegebenen Beobachtungen gentigen wohl, um zu zeigen,

dajB ein derartiges Reservoir in diitenformigen Blattern tatsaehlich

dauerhaft genug ist, um kleinen, bloS wahrend einer rasch
vorubergehenden Epoche ihres Daseins an Wasser gebundenen
Tieren die Besiedelung zu gestatten, Obwohl die Blatter — be-
sonders von Canna — zum tJberfluC noch in hohem Grade om-
brophil sind, also trotz fortwahrender starker Benetzung nicht so

bald zugrunde gehen, sondern lange frisch bleiben und nur ihre
eigentumliehe, zusammengewickelte Jugendstellung wochenlang bei-

behalten, kommt es naturlich doch bisweilen vor, dafS ein Blatt bei

langerer Inanspruchnahme durch das Wasser, teilweise gewifi auch
wegen der zu geringen belichteten und daher assimilationsfahigen
Oberflaehe, abstirbt. Der Dauerhaftigkeit des Reservoirs tut dies

aber ~ wenigstens soweit der Vorteil der in ihm lebenden Fauna
in die Wagschale fallt — kaum Eintrag: das Blattgewebe — be-
soDders von Aspidistra — ist hinlanglich derb, um volHger Zer-

^ KatnmererPaul, ^Uber amphibisclie Pflanzen". — Biologische Rund-
schau, VI und VIII, in Blatter f. Aqu.- und Terrarienkunde, XVII. Bd., Nr-
32 und 46. 1906.
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setzung auch dann noch zu widerstehen; und etwaige Faulnis-

produkte an der Diiteninnenseite scheinea der Ansiedelung von

Tieren eher forderlich als schadlich zu sein, indem ihnen die ver-

wesenderi Pflanzenteile als Nahrung dienen. Die Kaulquappen z. B.

hangen sich mit ihreu Hornkiefern an die faulig gewordenen Blatt-

wande und oagen eifrig ab, was sich loslosen laCt. AuGer ihnen,

die aus Eiern stammten, welche unter dem Zwange experimen-

teller Faktoren in die Diite abgelegt worden waren, fand ich als

freiwillige Zuwanderer in derartigen Duten noch eine namhafte

Anzahl von Amoeben , Infusorien (namentlich Glockentierchen,

Vorticella), Eotatorien (namentlich Philodina roseola) und ver-

schiedenen Miiekenlarven von

Herbar-Studien,
Von Rnpert Hnter, Pfarrer in Ried bei Sterzing, Tirol.

(SchluC. 1)

239. Zu Fhleum coUinum 0. Koch = Ph. Boehmeri y. ciliahm

Grsb. = Ph. serrulatiim Boiss. et Heldr. (cfr. Halacsy, Consp.

fl. graec, III., p. 345) gehoreu auch Exemplare, welche von

G. Strobl 1874 am Atna und von Huter, Porta und Bigo
(it. ital. 1877, nr. 290) in Kalabrien: Aspremonte und bei Stilo

gGsammelt und unter dem Namen Ph. ambiquum Ten. ausgegeben
„.,-j^„ rvu -r>7^ r- m.^ i_ ct..l : ,„ „., TH, 71/fVwurden. Mi

792)

ist sehr fraglich, und es miiCte dies erst der Vergleich der Ori-

ginale entscheiden ; viel eher diirfte der Name Phleiim ambiguum
Ten. die Prioritat vor obigen Synonymen besitzen.

240. Agrosiis elegans Thore = A. tenerrima Trin. =: Trichodiuni

elegans K, S. wurde von Porta und Bigo 1895 in Pro v. Gadi-

tana, in herbidis eollis Almoraima prope S. Eoque solo schistaceo,

100—150 m s. m., am 24. IV, gesammelt, aber unter Nr. 476

falschlich als „Molineria mimita" ausgegeben. — Willkomm,
Prodrom. fl. hisp. I, p. 55, sagt „in Hispania meridionali cres-

cere dicitur (n. v.)" (— non vidi); Nyman zitiert Knuth fQr die

Angabe der Pflanze in Spanien.
241. In Willkomm, Suppl. Prodrom. fl. hisp., vrurde p. 19, nr. 316

bis, Trisetum parviflorum P., u. zw. „in forma spiculis 4—6-
fioris (!!) seta brevi (!)" aufgenommen, fuDend auf Exeraplaren,

welche von Porta und Rigo 1891 in Regno Murcico, Sierra de

Carrascay, in glareosis, gesammelt und unter diesem Namen aus-

gegeben worden waren. Nun aber erweist sich diese damaiige

Bestimmung als irrig; denn die Exemplaren stellen Koeleria

phleoides P. dar.

») Vgl. Jahrg. 1907, Nr. 12, S. 469.



28

1895 (it. IV. hisp., nr. 479)
Prov. Gaditana, in pascuis subhumidis collis Almoraima pr. S.

Eoque, sol. schist., 100—200 ra s. m., 24. IV., Trisetum myri-
(Bert. sub Avena) „Aira Cu-

paniana". Von Trisetum myrianthum liegt mir ferner vor:

1 Stiiek, welches mit Antinoria insularis zusamrnenklebte, aus

Sizihen, leg. Tod arc, dann ein mit Aira aggreta Tirab.

Avena multiculmis var. (Demtr. sub Aira) Nym. verklebtes,

von Vervier, Cant. Genf (Schweiz) leg. Dr. Lagger. (Die Pflanze

ware, falls nicht eine Standortsverwechslung vorliegt, neu fiir

die Flora der Schweiz.)

Von dem ahnlichen Trisetum parviflorum (Desf.) Pers.

laCt sich T. myrianthum auCer den charakteristischen Merk-
malen: glumis subaequalibus, palea inferiore ad medium dorsi

aristata (bei T. parviflorum: gluma superior quasi duplo infe-

riore longior, arista prope apicem paleae inserta), besonders durch
die Kahlheit der Pflanze unterscheiden ; bei T. parviflorum sind

Blatter und Stengel weit hinauf mit gerade abstehenden Haaren
besetzt.

Koeleria phleoides Pers. andert ungemein ab : spiculis
2—5 mm longis ; thyrso brevi— longo, cylindriaco — conice lobato
longo; glumis paleisque fere glabris — pubescentibus —- scabris;
arista brevissima — paleae inferior! aequilonga; foliis pubescen-
tibus — patule hirsutis;, eaulibus simpUcibus erectis — adscen-
dentibus ramosis. Es ist daher begreiflich, daC unliebsame Ver-
wechslungen vorkommen. So wurde z. B. Koeleria phleoides v.

valdeUrsuta Eevereh. als Trisetum. lasianthum P. R., it. IV.
hisp., 1895, nr. 475, ausgegeben und 1891, nr. 689, als Trisetum
parviflorum. Vergl. oben.

242. Die Formen der Gattung Aira (L.) auct. recent. (= Aira
sect. Avenaira Echb.) sind zahlreich und nicht so leicht aus-
einander zu halten. Zur leichteren Bestimmung wird Eucksicht
genommen auf die Lange der Ahrchenstiele.

a) „Pedieelli elongati, spicula 4—8-plo (nonnuli tanturn
duplo!) longiores" Halaesy, ~ „spiculae remotae, ideoque
panieula laxa eflFusa" Willkoram, — „spiculae parte maiore di-
stantes" Nyraan.

h) „PedicelIi spicula subbreviores, yel 1—2-pIo longiores"
Halaesy, — „spiculae approximatae, ideoque panieula Sscicu-
lata Tel thyrsoidea" Willkomm, — „spieulae parte maiore ap-
proximatae" Nym an.

Nach diesem Schema durften die mir vorliegenden Formen
so anzuordnen sein:

ad a) spiculae parte maiore distantes:
1. Aira capillaris Host = A. elegans Gaud.: spiculis mi-

noribus, solitariis, longe pedicellatis, palea floris superioris bifida,
gluraae fere aequilonga.
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Meistens nur die obere Bliite begrannt; wenn beide be-
grannt sind, liegt die Form ^. biaristata Gren. et Godr. vor.

An Exemplaren von Sigmundskron bei Dozen finden sich beide
Formen an derselben (!) Pflanze. — Aira scoparia Adaraovic
ist A. capillaris j3. biaristata. — Als Aira Tenorei bezeichnet
liegen Exemplare vor aus der Umgebuug von Neapel: Monte
Nuovo pr- Puzuoli, leg. Guadagno, an welchen die Stiele der
Ahrchen nur denselben gleichlang oder einmal langer, einzelne
sogar kiirzer sind; aber im Ban der Abrchen und Biuten ist

kein Unterschied gegen A. capillaris vorhanden. Es ist dies
also eine Ausnahme von obiger Eegel, vielleicht herbeigefiihrt
durch Hinderung normaler Entwicklung an zu trockenera Standorte.

Huter
Aira canillaHs Host forma
Lb

J.ira Tenom Guss. wird charakterisiert: vaginis praelongis
sulcatis seaberrirais, ramulis capillaribus strictis praelongis,
glurais rotundato-ovatis, obtusissimis, floribus rauticis. Liegt
mir nieht vor.

2. Aira intermedia Guss. = Avena coryinbosa Nym. ist

von voriger leicht zu unterscheiden : glumis integris obtusis et

arista brevi.

. 3. Aira caryophyllea L. unterscheidet sich von alien durch
die groCten Ahrchen, paleis Yg—Vg brevioribus, glumis ad
3 mm longis.

Die Anordnung ist aber bei den Autoren verschieden:

Willkomm hat sie bei den „distantes *^ , Halacsy undKyman
bei den „approximatae'' . — Der Typus der Spezies gehort zu
den approximatae^ aber die beiden hiibschen Varietaten oder
Subspezies A. divaricata Loisl. und A. provincialis Jord. ge-
horen zu den distanfes.

Bei A. caryophyllea sind die Stielchen enfweder kiirzer

oder einzelne bis zweimal langer als die Ahrchen, die Eispe ist

mehr aufrecht und zusaramenofezooren. Bei A. divaricata LoisLo^"^o
verlangern sich die meisten Stielchen, sind sparrig, und die

Ahrchen sind zweigrannig. — Bei A. provincialis 3ovd. sind die

Eispenaste sehr zart, verlangert, wenigbliitig, die Biuten meist
grannenlos, wenn Granne vorhanden, dieselbe abstehend.

h) spiculae approximatae:
4. Aira multictdmis Dum. spiculis 2—2Y^ mm longis,

pallidis, approximatis, paniculam lobatam suberectara forraantes,

solummodo palea superiore infra medium dorsi aristata. — Exsicc-

Porta et Eigo, it. lY. hisp., nn 477: Prov. Gaditana in cacu-

minibus septentrioni objectis Sierra de Palma, 300—400 ra s. ra.,

sol. schist. — Leider haben die Sammler diese unter dem ganz

falschen Naraen ^Periballia hispanica*' ausgegeben, irregefuhrt

durch die obersten aufgeblasenen Deckscheiden bei noeh zu

junger Entwicklung. Ein Exemplar aus den Euganeen bei Padua
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(leg. V. Grabmayr sub nomiDe A. cariophyllea) mufi ich hieher

Ziehen.

Andert ab:

j3. A. aggregata T\mh,y flosculis ambis aristatis. Diese Form
liegt mir vor von: Vernier, Cant. Genf; Hispania, Oerro de
Cristobal (Porta et Rigo); ferner aus Holland, Frankreich:
S. Maire prope Parisiis.

y. A. haetica Porta et Rigo it. IV. hisp., 1895, nr. 511:
panicula lax a, spieulis sub anthesi late expansis, antheris

raaximis, paleae superiori subaequilongis, palea floseuli supe-
rioris aristata, rarissime ambobus aristatis. 10—40 em hocli,

Eispe ausgebreitet, Ahrchen langer gestielt, einzeln, nicht ge-
drangt, Antheren groC und dadurch der Pflanze ein eigenartiges
Aussehen verleihend. Doch glaube ieh, daC keine konstanten
Merkmale sie von A. multiculmis spezifisch trennen. Porta
und Eigo brachten diese von eolle Almoraima bei S. Roque.

5. A. Cupaniana Guss. und

6. A. praecox L. bedurfen keiner weiteren Besprechung,
weil es leicht kenntliche Arten sind.

241. Die Diagnosen zu Vulpia [Lorefia Duv.-Juv.) gypsacea
(Willk. pro var. /S.) Hackel pro spec, im Prodrom. fl. hisp. I,

pag. 90 und in Willkomms SuppL, pag. 24, widersprechen
einander und beweisen eher, dafi spezifische Unterschiede zwi-
schen Vulpia delicatula Lk. und F. gypsacea Hackel kaura vor-
handen sein diirften.

Vulpia delicatula Lk. „ . . . culmis gracilibus ; spieulis 5—7-
floris, palea inferiore glabra, in aristam ea (satis?) longiorem
producta". ~ Vulpia del. j8. gypsacea Willk., „humilior, foliis

rigidionbus, spieulis plerumque 10—12-floris, arista palea in-

Ipia)

W
_ , /3. Willk.)

(eonstanter??) 5-floris, palea inferiore in aristam ea
longiorem producta". Suppl., 1. c.

Als V. delicatula bezeichnete Exemplare, welche der Dia-
gnose im Prodromus entsprechen, liegen mir vor von Escorial
(leg. Winkler); Vulpia gypsacea Willk. dagegen von fol-
genden Standorten: Cienpozulas, leg. Pau; Albaeete: inter
Balozote et Venta Jardin, leg. Porta et Eigo, 1891, ferner aus
dem Herbar Buchinger: Gallia, Marseille, Juni 1859 (nalierer
Standort und Sammler sehr unleserlieh), bezeichnet als Festuca
dehcatula". (Weder Nyman, noch WiUkomm erwahnt ein
Vorkommen in Prankreich !). — Die paleae inferiores sind nicht
immer glabrae, sondern mitunter hirtellae; bei Exemplaren
von Albaeete und Marseile sind culmi graciles vel humiliores rigidi,
spiculae 5- usque 12-florae! Es scheinen daher Vulpia delicatula
und F. gypsacea nur Standortsformen zu sein.
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(L.) = V. uniglumis (Sol

als F. sciuroides Gmel. bezeichnet, im Herbar Buchinger vor:

von Muhlhausen im ElsaO, leg. Muhlenbeck.
c2. 1. Festuca Migoi Huter = F. elatior X Lolium multi-

floruni Lam. {italicum A. Br.) : panicula deusissima, cristata,

ramulis saepissime 2—3-spiculatis. Venetia, in herbidis coilium

supra Torri del Benaco rarissima, leg. Rigo.

2. Festuca calahrica H. P. E., it. ital. nr. 461, und deren

Form |3. Huteri Rigo 1898 (ed, Dorfler, nr. 410) lassen sich

von Festuca spectabilis Jan spezifisch nicht trennen,

blofi als Yarietaten auffiihren.

sondern

Mark
mal: F,

F.

erstandenRispenastenauf; „ramispaniculaesuberectae crassius-

culis" ist bei beiden gleich, ebenso die Form der Spelzen,^ Es

bleibt nur noeh iibrig : „ligulis elongatis, fimbriate capilli-

forme laceratis" (bei F. spectabilis bedeutend kiirzer, ab-

gestutzt, ausgezahnelt), dann palea ioferiore quam superior

Ion gi ore (bei F. spectabilis fast gleich lang), et breviter

aristata (bei F. spectabilis zugespitzt, fast ohne Spur einer

Granne) und dann noch etwa die bleiche Farbe der Ahrchen

(bei F. spectabilis griinlichgelb).

Var. Huteri Eigo: foliis convolutis (non plauiusculis

ut in F. calahrica).

Die ganz gleiche Form, F. spectabilis var. Huteri (Rigo),

sammelten wir 1879: Sierra Prieta (Hispan., prov. Malacitana)

(nr,. 500) fl. hisp.

nicht erwiihnt. — Ubrigens moge aufmerksam gemacht werden

auf Schedae ad flor. exsc, A. H., 1881, nr. 284, wo nicht un-

deutlich darauf hingewiesen wird, dafi F, spectabilis J^u

F. nemorosa (Poll.) (in Fritseh Exkurs. Flor. v. Osterr.),

F. carniolica (Haekel), F. affinis B. et H., F. croatica Kern,

und F. calahrica H. P. R Formen derselben Art sind.

3. Festuca laxa Host sammelte ich am 21. Juli 1875 in

Krain auf dem Eueken des Monte Krn ; dieselbe wurde mir damals

von eiuem andern als F. varia — vera! bestimmt. Erst bei

der Einreihung ins Herbar kam ich darauf, dafi diese Festuca

nait F. varia Hke. nichts zu tun hat,

Festuca varia Hke. vera, unter weleher von friiheren

Autoren Verschiedenartiges verstanden wurde, bildet dichte_Easen

mit starren, steehenden Blattern und lebhaft gefarbten Ahren,

wie diese auf den Tonschieferalpen des ostlichen Pustertales

zwischen dem Drau- und Deffereggentale haufig vorkommt; sie

warde von uns vielfach als F. varia y. crassifolia Koch, auch

als F. esJcia versendet. Festuca eskia Eamondl ist aber

spezifisch verschieden. In den niederosterreichischen Kalk-

alpen kommt die Parallelform , F. hrachysfachys (Haekel), Tor.
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In den Kalkalpen von Sudtirol bis Krain tritt dann Festtica

alpestris E. et Sch. — F. flavescens Koch, Hsm. ziemlich ver-

breitet auf. An dem Barnlahner bei Eaibl sammelte ich eine

Parallelform: F. calva (Hackel), — Die Standorte in Hausmann,
Flora von Tirol, sind daher alle zu sichten. Auf Urgebirgen

v^achsl F. varia; in Kalkalpen meiat F. alpestris.

Festtica laxa Host gehort nicht in den Kreis der F, varia,

bei welcher ^sureuli foliosi e gemmis apogeotropicis nas-

centes" sind, sondern bei ihr sind sie „e gemmis diageotro-
picis nascentes", daher der Wurzelstock auslaufertreibend.
Als ein weiteres Merkraal fiir F. laxa wird angegeben: Blatter

oberseits samtartig; dieses ist bei jtlngeren Blattern besonders

an den oberen Stengelblattern deutlich zu sehen, aber bei den

alteren reiferen, besonders den unteren, sehr sehwach bis un-

merkbar v^ahrzunehmen.

4. Festuca rigidior (Mut.), eine ahnliche Parallelform zu

F. p'umila Vill, vpie F. ovina L. und F. sulcata (Haekel) liegt

mir vor von der Saiseralpe (Tirol), leg, Sieber, und von Vigo di

Fassa, leg. Fa echini (sub nomine F varia).

5. Festuca scoparia Kern,, Haekel vi/urde von Porta und
Rigo 1891 in der Sierra de Maria, in rupibus calcar., 1400 bis

1600 m s. m., und von Reverehon in Eegn. Valentino, Sierra

de Sacana, gesammelt. Wird in Prodrom. fl. hisp. noch nicht

erwahnt
6. Festuca Henriquesii Haekel sammelten Porta und Rigo

; am 23. Juli 1895 in der Sierra de Baza, Eegn. Granatense, sol.

calcar, 600— 700 m s. m. Der zweite bekannte Standort und
neu fiir Spanien.

7. Festuca Reverchonii Haekel wurde von Porta und Rigo
in regno Mureieo, in pascuis Sierra E'uensanta, sol. calcar.,

300—400 m s. m., schon am 20. Mai 1891 gesammelt.
8. Festuca granafensis Boiss. wurde 1890 von Porta und

Rigo, it n. hisp,, nr. 76, Almeria, in glareosis humidis prope
pagum Arioja, 100—200 m s. ra., gesammelt, aber unter dem
ganz unrichtigen Namen „F. intermpta Desf." ausgegeben- In

der Hoheulage von 100 bis 2300 m scheint sie nicht vrahlerisch

zu sein.

Festuca bretmia Faechini ist nicht einmal eine Varietat,

da die Ahrchen am namlichen Halme 4—Sblutig vorkomraen,
gevs^ohnlich von 2—7(— 8)blutig schwanken.

243. Die Angabe jn Willkomm, Suppl. fl. hisp., p, 23, daC
Scleropoa (Sclerocfiloa) hemipoa (Guss.) Pari bei Almeria 1890
von Porta uud Rigo gesammelt wurde, beruht auf Verwechs-
lung mit Scl rigida (L.) Griseb.

244. Poa caesia der meisten Autoren ist wohl nur eine hubsche
Form der P. nemoralis L. infolge der hohen kalten Standorte.
Von Nyraan und Halacsy, Consp, fl. graec, wird P. caesia
Sm. in die Nahe der P. cenisia All. gestellt und es wird be-
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senders hervor^ehoben „s to Ion is ad 10 cm longis". In unseren
Alpen, z. B. Riedberg bei Sterzing, sind sehr selten Auslaufer

zu sehen und erscheinen nur, wenn die Sprossen, bei der Ent-
wicklung durch Sand oder Steine niedergedriickt, Wurzel fassen.

Poa halearica Porta et Rigo 1885 ex Balearium insula

Majori, Coma den Arbona montium ad Soller, sol. calcar., 1000 m
s. m. , ist nur eine hiibsche Form von P. annua: biennis, foliis

angustissimis,' vix 1mm latis, rarais scabriusculis, floribus in

spicula remotis, wahrscheinlich identisch mliPoa annua ^, remoti-

flora Hackel-

245. Aegilops triticoides Requien {Triticum vulgare X Aegilops
triaristata) wurde 1879, H. P. R., it, hisp,, in der Sierra Nevada
bei S. Geronimo an Baadern der Acker gefunden; sie ist im
Prodrom. fl. hisp, nicht erwahnt,

246. Narduriis montanus Boiss. et Eeut. finde ich im Prodrom.
fl. hisp. nur von zwei Standorten: Oerro de S. Cristobal und
Fuendelapena angegeben. Dieses seltene Gras kam uns auch
nnter, und zwar: 1879, Prov. Malacitana, loc. lapidosis umbrosis
parte septentrion. Sierra Prieta, 1200— 1400 m s. m. (wurde
unter Nr. 505 falschlieh als „ Vtilpia delicatala'' ausgegeben)

;

t dann 1895, Porta et Rigo, Prov. Gaditana, Serrania di Ronda,
in pascuis montium supra Ronda , 600—800 m (aber unter

Nr. 494 falschlieh als JSardurus tenellus p. aristatus versendet).

Mit Nardurus Lachenalii p. aristatus Boiss. hat N. montanus
groCe Ahnlichkeit, ist aber durch die nachstehenden Merkmale
hinlanglich verschieden: pube densa patulaque (non glaber):

glumis inaeqnalibus , attenuato-mucronatis (non subaequilongis,

superiore obtusa) ; arista paleae inferioris ea longiore (non breviter

aristata).

247. liolium sujfultum Sieber (?).

Exaffinitate Lolii subulati Yi^. AnnMxxm. pluriculme, culmis

erectis, ad 60 cm longis. Spica cyiindriaca, elongata, 15—25 cm
longa.' Spiculae reraotae , alternae, 3—oflorae, axi arete -ad-

pressae. Gluraa lanceolata, acutissima, ad 25 mm longa, 7nervia,

spicula longior. Paleae acutae,- floscolorum inferior mutica,

superiores breviter aristatae , aristis tenuissimis. Vera nahe-

stehenden i, suhiilahim durch langzugespitzte Deckspelzen und

verlangerte Ahre deutlich unterschieden. Wenn der Name „suf'

fultum"' von Sieber mit Andeutung auf die Form gegeben

wurde, pafit er auf die vorliegende Pflanze ausgezeichnet. Leider

finde ich keine Diagnose vor. Halacsy bemerkt in Consp. flor.

graec, p. 446: „solura nomen, mihi ignotum".

Gesaramelt auf Oypern, prope Larnaka, 4. Ill- 1880. Sin-

tenis et Rigo.
Lolium suhulaium Vis. wurde von uns g e m e n gt mit

Leptiirus cylindriacus Trin. 1879 bei Almeria (Spanien) ge-

saramelt, UDd ich fand fiir die Flora Spaniens bisher keine dies-

bezugliche Angabe.
Osterr. botaa. Zeitschrift. 1. Heft. J908. 8
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Aueh Exeraplare von Piehler, bei Spalato und Cattaro
gesammelt, warden falschlich als Leptiirus cylindriaciis aus-
eegeben.

248. Asplenium Pefrarcliae DO. wurde 1879 (H. P. E., nr. 313)
in prov. Malacitana, in eavis rupium perpendicularum ad Chorro,
gesammelt, aber falschlich als A. obovatum ausgegeben.

249. Equisetum scirpoides Miohx. wurde von Aufierdorfer 1867
in Tirol: an Bachen in Muhlwald, Ahrntal und Pustertal, ge-
sammelt und Ton ihm als E. variegatum var. caespitosum Doll,

bezeichnet. Exemplare von „Lapponia orient.", leg. Just. Mon-
teil in Norwegen, Dovre Fjield (als forma, decumhens)^ leg.

Baenitz, stimmen gut mit unserer Pflanze.

Als Unterscheidungsraerkraale werden angegeben : E. varie-
gatum Schleich: Stengel mit 6—8 Eippen (man findet aber bei
echtem E. variegatum Stengel mit 10 Eippen an Standorten,
wo die Pflanze reichlicheren Nahrungsboden hat); Stengel starr
aufstrebend-aufrecht.

Bei E. scirpoides Mchx.; Stengel 3—4rippig, zart, V^ bis

V^ mm im Durchmesser, mehr niederliegend, am Boden anliegend-
Es gibt aber Zwischenformen mit 4—6 Eippen an derselben
Pflanze, wie z. B. die Exemplare, welehe Aufierdorfer bei
Wmdisch-Matrei gesammelt hat und die ich als ^Equisetum
variegatum Schl. forma tenera Huter ins Herbar lege.
Mir scheinen die Unterschiede etwas ungewichtig, so daC Gar eke
in semer Flora von Deutschland, p. 717, liber E. variegatum
mit Eecht sagen kann: „Stengel 4^8rippig.« E. scirpioides
schemt mir eher eine durch magern, sandigen Boden bedingte
Standsortsform zu sein.

250. Equisetum Jiyhridum Hnter no v. hybr. = E. arvense
X variegatum.

Differt ab E. avense L.: Oaulibus omnibus eonformibus,
simphcibus vel parce verticillatim ramosis, pallide viridibus,4—»-costatis

, .
costis angustis, sulcis profundis costis latioribus;

vaginis brevibus, dentibus 1 mm longis, albo-marginatis.
Ab E. variegato Schl. : spica o b t u s a , costis angustis acu-

tanguhs, dentibus vaginarum non sulcate exaratis.
Beim ersten Ansehen dem E. variegatum ahnlich, aber

durch stumpfe Ahre und nicht gefurehte Scheidenzahne ver-
sehieden.

Icji fand diese Form zweimal: 1869 in Antholz (Puster-

iJio*''^/!'^
Obertaler Bergwiesen vor dem See; dann im August

1888 auf dem Bahndamme sudlich der Station Brenner beilaufig
gegenuber vom „Wolfen«. Ob aber dieser Standort nicht durch
die spatere Legung des zweiten Geleises zerstort wurde?

Eied bei St er zing, Tirol, im Janner 1907.
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Coptis trifolia Salisb, in Norwegen?

Vou Jens Holmboe (Bergen),

111 seiner ^Revision der kleiDeren Banunculaceen-GattuDgen
Myosurtis usw." (Englers botanisehe Jahrbiicher, XVI, p. 302)
gibt E. Huth, der bekannte Monograph der Ranunculaceen, Coptis

trifolia{L,) Salisb.als in Norwegen vorkommend an. AlsBelegfurdiese
Angabe zitierter das Herbarium des k. k. Naturhistorischen Hofranseums
in Wien. Da die genannte Pflanze niemals von nordischen

Botanikern auf der skandinavischen Halbinsel beobachtet worden
ist (dagegen wurde sie von Linn^ fiir Island angegeben), habe
ich schon lange gegen diese Angabe MiBtrauen gehegt. Wahrend
eines Aufenthaltes in Wien benutzte ich deshalb kurzlieh die Ge-
legenheit, mit der freundlichen Erlaubuis des Herrn Knstos Dr.

A. Z a hi b ruck net, das von Huth zitierte Exemplar aufzusuehen- Es.

zeigte sich, daG das Exemplar aus dem Herbare des jiingeren

Eeichenbaeh stammt, und daG die Etikette nar folgendea Wort-
laut hat: Helleborus trifoliatus e Norwegen"; es fehlt ihr jede An-
gabe von Lokalitat, Jahr und Sammler, Die Etikette ist offenbar

alt, die Handschrift war aber sowohl Herrn Dr. A. Zahlbruckner
als seinem Assistenten Herrn Dr. K. Eechinger unbekannt. Jeden-
falls stammt sie nicht von H. G. Eeichenbaeh (fil.) selbst; da-

gegen ist meines Brachtens die MSglichkeit nicht ausgeschlossen,
daC H. G. L. Eeichenbaeh (pater) die Etikette geschrieben hat,

Zwar weicht die Handschrift \on seiner gewohnlichen bedeutend
ab, aber in der Handschriftensammlung do^s Hofmuseums habe ich

ein Paar von ihm herriihrende Schriftproben gesehen, die mit der

Schrift' auf der Etikette eine ziemlich grofie Ahnlichkeit besitzem

GewiG ist es nicht die Handschrift eines der bekaonteren nordischen

Sammler. Alles deutet darauf hin, dajS die Etikette nicht vera

Samraler selbst, sondern von fremder Hand geschrieben ist.

TJnter solehen ITmstanden darf man wohl die Augabe Huths
als sehr zweifelhaft ansehen. Wahrscheinlicherweise stammt das
Exemplar von einer anderen Gegend (Arkt. Asieu oder Amerika),
und das Wort Norwegen ist spater durch Versehen bei einer Um-
ettikettierung auf die Etikette geschrieben worden.

Weon ich es fur notwendig gehalten habe, obige Bemerkungen
zu publizieren, ist es deshalb, weil ich gern verhindern mochte,
daC die Angabe Huths, auf seine Autoritat gestiitzt, in die pflanzen-

geographische Literatur Eingang findet.

Wien, November 1907-

3*
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Bin neuer Dentaria-B2i.stB.1L

Von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

Auf der vom Naturwissenschaftlichen Yerein an der Uni-W Ministerium
Kultus und Unterricht subvention ierten Reise in den sudostlichen,
hohen Teil des Velebit fanden die Verfasser am 22. Juli 1907 in
der waldreichen Schlucht Sijaset sQdwestlich von Kaduc und nord-
lich des wegen seines Pflanzenreichtums bekannten Berges Malovan
bei einer Meereshohe von ca. 1100 m zwisehen zahlJosen Exem-
plaren reiehlich fruehtender Gardamine (Dentaria) enneaphylla
und polyphylla mehrere Individuen einer Pflanze, welche durch
ihre zwisehen den genannten Arten intermediare Blattgestalt, sowie
durch das konstante Fehlen ausgebildeter Fruchte sofort auffiel und
an deren Bastardnatur nicht zu zweifeln war. Da weder in E.
Schulz' Monographie der Gattung Cardamine (Englers botan.
Jahrb., XXXII. Bd., 1903, S. 280—623), noch auch in der spateren
Literatur em Bastard der angedeuteten Provenienz aufzufinden war,
so lassen wir naehstehend die Diagnose folgen.

Cardamine Degeniana Janehen et Watzl, nora

r^^i? /T^T. ^- ^nneaphylla (L.) Crantz X polyphylla
\ TT . It.) U. hi. iSciiulz.

Caulis 40—45 cm altus, glaber. Folia eaulina quattuor vel
solum tria, alterna vel superiora approximata, congestepinnata sicut
m Cardamine digenea, Cardamine Killiasii et Bentaria inter-
media, ranus (in uno specimine) exaete digitata, foliolis plerumqae
quinque, raro quattuor vel tribus. Foliola late lanceolata, terminate
12—20 cm longum, breviter vel vii pedunculatum, lateriala pauIo
mmora, brevissime pedunculata vel sessilia, vix decurrentia omnia
irregulanter grosse serrata dentibus plerumque obtusiusculis
mucronatis margme ciliata, pagina superiore pilis rarissimis adspersa,
subtus pallide glauca. Eacemus 7- usque 13-florus. Florendi tem-
pore plantam non vidimus. Fructus semper abortivi.

Differt a parentibus foliorum compositione numeroque folio-
lorum et sterilitate, a Cardamine digenea, Cardamine Killiasii et
nentaria intermedia praeter florum colorem foliis maioribus et
loliolorum dentibus latioribus et obtusioribus.

Wir benennen die Pflanze nach Herrn Dr. Arpad von De gen,
Direktor der kgl. ungarischen Samenkontrollstation in Budapest,
dem besten Kenner der Flora des Velebit, welcher uns bei Dureh-
luhrung der Eeise mit zahlreichen wertvollen Ratsehlagen unter-
stutzt hat, und auf dessen Veranlassung hin wir auch die Schlncbt
oijaset besueht haben.

Wien, botanisches Institut der Universitat, im Dezember 1907.
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Literatur - Ubersicht^)-

NoTember 1907.2)

Adamovic L. Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung
der Balkanhalbinsel. (Denkschr. d. kais- Akad. d. Wissensch. Wien,
math.-Daturw.Klasse, Bd.LXXX, 1907, S. 405—495,} 4**. SKarten.

Domin K. Zwei neue A^orella-krteu aus Siidamerika. (Fedde,
Repertorium, Bd. IV, 1907, Nr. 19/20, S. 296—298.) 8^

1. Azorella ecuadorensis Domin, 2. Azorella prismatodada Domin.

TJfnbelliferae novae extraeuropaeae. I. (Fedde, Reper-
torium, Bd. IV, 1907, Nr, 19/20, S. 298—300.) 8^

1. Xanthosia tasmanica Domin, 2. Xanthosia pilosa Rudge var.

Jongipes Domin, 3. Bowlesia tropaeolifolia Gill. var. Gayana Domin, 4. Bow-
lesia oppositifolia Buch. var. maroccana Domin, 5. Centella virgata L. Tar.

gracilescens Domin.
Hackel E. Gramineae Dovae Argentinae. (Ex Th. Stuckert, Con-

tribuci6n al conocimiento de las Graminaceas Argentinas, An.
Mus. Nac. Buenos Aires, XI [1904], pag. 43—161, et XIII [1906],
pag. 409—555; Fedde, Repertorium, Bd. IV [1907], Nr. 17/18,
S. 271-280, Nr. 19/20, S. 305—310, Nr. 21/22, S. 340—348.)

Enthalt die Diagnosen von 82 neuen Arten und Varietaten.— — et Briquet J. Revision des Gramin^es de I'Herbier d'Albr.

de Haller fil. (Annuaire du conservatoir et du jardin bota-
niques de Geneve, X., 1906—1907.) 8*^. 98 pag.

Hanausek T. F. The Microscopy of technical products trans-

lated by A. L. Winton with the collaboration of K. G. Barber.
New York (J. Wiley and sons), London (Chapman and Hall),

1907, 8^ 471 pag., 276 illustr.

Hegi G. und Dunzinger G. Illustrierte Flora von Mitteleuropa.

9. Lieferung (S. 273—308, Fig. 112—127, Taf. 33—36). Wien
(Pichlers Witwe & Sohn), 1907. gr. 8^ — K 1-20.

litis H, Johann Gregor Mendel alsForscher und Mensch. Brunn
(Verlag desMendeldenkmal-Komitees), 1908. 16^ 20 S., 1 Portrat.

Janczewski Ed. de. Monographie des Groseilliers. (Mem. de
la Soc. de phys. et d'histoire natur. de Geneve, vol. XXXV,
pag. 199—517.) 4^ 202 fig.

Der allgemeine Teil der Monographie enthalt eine relativ kurze Dar-
stellung der Morphologic, der Biologie usw., dann eine Besprechung der Ein-
teilung der Familie und Charakteristik der Untergruppea. Den groliten

Umfang besitzt naturgemali der spezielle Teil, der zahlreiche neue Tatsachen
enthalt und besonders dadurch an Wert gewinnt, daB Verfasser sich nicht
auf das Studium der Herbarmaterialien beschrankte, sondern die meisten
Arten lebend untersuchte,

^) Die „Literatur-Ubersicht" strebt Vollstandigkeit nur mit
Riicksieht anf jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erscheinen
Oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner
auf selbstandige Werke des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster

Vollstandigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von
neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige uber solche

hoflichst ersucht. Die Redaktion.

2) DieRedaktion hehalt sich Tor, auf einige derhier angezeigten Arbeiten
in der nachsten Nummer ausfiihrlicher zuruckzukommen.



38

Gtesamteiuteilung' der Gattung:
Subgen, 1, Bibesia Berl.

2. Coreosma Spach. Sektionen : Microsperma^ Fargesia^

Heritiera, Calobotrya^ SymphocalyXj Cerophylluyn, JEu-

coreosma,
3. Grossularioides Jancz.

4. Grossularia Rich, Sektionen: Bobsonia, Eugrossularia.
' 5. Pari/Za Jancz. Sektionen: Hemibotryay Andina^ Euparilla.

6. Berisia Spach. Sektionen: Diacantha^ Euberisia, Davidia,
Die.,Gesamtzahl der Arten betragt 133.

In Osterreich-Ungarn finden sich davon: Subgen. I.: 1, B. midtiflorum
Kit. (Dalmatien, Kroatien), 2. B. petraeum Wulf. mit den Formen a, buUatum
0. et D. (Alpen) und (3. carpatMcum Kit. (Tatra, Karpathen). — Subgen. II.

:

3. JJ. nigrum L. Verbr. — Subgen. IV: 4. B. Grossularia L. mit den Van
a. vulgare, §, uva crispa (Tirol, Niederosterreich, Ungarn). — Subgen. VI:

5. 22, alpinum L.

Nemec B* Die heliotropische Orientation des Thallus von Pelti-

gera aphthosa (L.) Hoffm. (Bull, intern, de TAcademie des Sciences

de Boheme, 1906.) 8^ 5 S.

Paulin A- Oberaicht der in Krain bisher nachgewiesenen Formen
aus der Gattung AlchemiUa L. (Jahresbericht des L k. Staats-

gymnasiums in Laibach, 1907.) 8^ 19 S.

Behandelt nachstehende Arten und Formen:
1, A. arvensis (L.) Scop.; 2. A. alpigena Baser; 3. A. glaberrima

Schmidt: a) genuina Briq., h) incisa Briq., c) fallax (Buser) Schinz et

Keller; 4. A. hybrida Mill.: a) glauceseens (Wallr.) Paulin, b) colorata
(Baser) Paulin; 5, A. flabellata Buser: a) geimina Paulin, b) carnioUcc
Paulin (forma nova); 6. A. exigua Buser {=^ A. pusilla Buser non Pomel);
7. A* strigulosa Buser; 8. A, vulgaris L.: a. pastoralis (Buser) Paulin, p.

crinita (Buser) Paulin, y. subcrenata (Buser) Briq., S. micans (Buser) Paulin,

e. acutangula (Buser) Paulin; 9. A. pratensis Schmidt; 10. A> heteropoda
Buser: a. typica Paulin, (J. glahricaulis Paulin (formae novae); 11. A.alpestris
Schmidt: cc. acutidens (Buser) Paulin, §. montana (Schmidt) Paulin, y. typica

A. et G.; 12. A> obtusa Buser; 13, A. coriacea Buser.
Der Arbeit ist eine Bestimmungstabelle beigegeben.

Porsch 0. Cber einige neuere phylogenetisch bemerkenswerte
Ergebnisse der Gametophytenerforschung der Gymnospermen, Kri-

tisches Sammelreferat. (Festschrift d. Naturwissenschafth Ver-
eines a. d. Univ. Wien, Nov. 1907, S. 67—105.) 8^ 16 Textfig.

Forth eim L. v. Cber Formveranderungen durch Ernahrungs-
atOrungen bei Keimlingen mit Bezug auf das Etiolement (I. Mit-
teiluDg). (Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissenschaften Wien,
mathem.-naturw. Klasse, Bd. CXVI, Abt. I, Juli 1907, S. 1359
bis 1436.) 8^

Protic G. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Algenflora Bosniens
und der Hercegovina. (Glasnik zem. muz, u Bosn. i Here, XIX,
1907, 2, pag. 191—202.) gr. 8

In cyrillischer Schrift,

Prowazek S. Zur Regeneration der Algen. (Biolog. Zentralblatt,
XXYII. Bd., 1907, Nn 23, S. 737—747.) 8^

EaciborskiM. Ober Schrittwachstum der Zelle. (Bull, de TAcad.
des Sciences de Cracovie, classe des sc. mathem. et natur., oct.

1907, pag. 898—936.) 8^ 15 Fig-

Kichter 0. Cber Fernwirkungen von Pflanzen (Vortrag). (Lotos,

N. F., Bd. I, 1907, Nr. 10, S. 173 u. 174). 4^
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Sabidussi H. Briefe von Botanikern. (Carinthia, II., Mitt. d.

naturhist. Landesmuseums fur Karnten, 97. Jahrg., 1907, Nr, 4,

S. 120-135). 8'

Die Zirbelkiefer auf der Petzen. (CariDthia. II., Mitt, des
naturh. Landesmus. f. Karnten, 97. Jahrg., 1907, Nr. 4, S. 136
bis 138). 8«.

Schiffner V. Mitteilungen uber die Verbreitung der Bryophyten
im Isergebirge. (Lotos, N. P., Bd. I, 1907, Nr. 9, S. 145—152,
Nr. 10, S. 168—172.) 4*'.

Seefried F. Uber die Lichtsinnesorgane der Laubblatter ein-

heimischer Schattenpflanzen. (Sitzungsberichte der kais. Akad. d.

Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Klasse, Bd. XVI, Abt. I, Juli

1907, S. 1311—1357.) 8". 4 Tafeln.
Strakosch S. Ein Beitrag zur Kenntnis des Koblenhydratstoff-

wechsels von Beta vulgaris (Zuckerrube). (Sitzungsber. d. kais.

Wissensch. Wien
Abt. I, Juni 1907.) 8". 15 S.

Bd. CXVI,

We tt stein E. v. C^ber das Yorkommen zweigeschlechtiger In-
floreszenzen bei Ephedra. (Festschrift d. Naturwissenschaftlichen
Vereines a. d. Univ. Wien, Nov. 1907, S. 21-28.) 8". 2 Teitfig.,

1 Tafel.

Die EntwickluDg der Blute der angiospermen Pflanzen aas
derjenigen der Gymnospermen. (Das Wissen fur Alle, Jahrg.

1907, Nr. 45, S. 705—708.) 4». 2 Textabb.
Zahlbruckner A. Schedae ad ,Kryptogamas exsiccatas* editae

a Museo Palatino Vindobonensi, cent. XIV, (Annalen d. k. k.

Naturhist. Hofmuseums, Bd. XXI, 1906, S. 204—227.) gr. 8'.

Neue Nainenskombinationen : Arthopyrenia platypyrenia (Nyl. sub
Verrucaria) A. Zahlbr., Eamalina lanceolata Nyl. \AT.prolifera (Tayl. Hook,
pro specie) A. Zahlbr.

Zederbauer E. Die systematische Stellung von Pinus halepensis

Mill. (Naturwissenschaftl. Zeitschrift fur Land- und Forstwirt-

schaft, 5. Jahrg., 1907, Nr. 12, S. 613—615.) 8".

Verfasser waist nacb, dali Pinus halepensis zur Sektion Murraya
und nicht zur Sektion Pinaster gehort.

Zellner J. Chemie der hOheren Pilze. Eine Monographic. Leip-
zig (W. Engelmann), 1907. 8°. 257 S.

AschersonP. und GraebnerP. Potamogetonaceae. (A.Engler,
Das Pflanzenreich, 31. Heft, IV. 11.) Leipzig (W. Engelmann),
1907. 8°. 184 S., 36 Fig. — Mk. 9-20.

Afimuth H. Baumwollenkultur in Deutsch-Ostafrika. Arnsberg
(J. Stahl), 1907. 8°. 32 S., 13 Abb.

Baur E. Untersuchungen iiber die Erblichkeitsverhaltnisse einer

nur in Bastardform lebensfahigen Sippe von Antirrhinum majus.

(Ber. d. deutsch. botan. Ges., 25. Jahrg., 1907, 8. Heft, S. 442
bis 454.) 8°.

Bruschi D. Eicerche fisiologiche sulla germinazione dei semi di Ei-

cino. (Annali di Botanica, vol. VI, fasc. 2, 1907, pag. 199—226.) 8°.
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Buscalioni L. La neocarpia studiata nei suoi rapporti coi feno-
meni geologici e coll' evoluzione. (Atti dell' Accademia Givenia
di szienze naturali inCatania, ser.4a, vol. XX). gr.S'*. 31 pag., Itab.

Carano E. Osservazioni sulla membrana cellulate nelle piante
superiori. (Annali di Botanca, vol. VI, fasc. 2, 1907, pag. 161
bis 183, tab. I). 8".

'
'

i' s

C h d at E. Nouvellea recherches sur les ferments oxydants. (Archiv
des Sciences physiques et naturelles, 4. per., t. XXIII [mars,
avril 1907] et XXIV [aoiit 1907]). 8°

et Sassier E. "' '

jfinumeration des

Emile Hassler* Deuxi^me
partie. (Bull herb. Boissier, 1903—1907.) fS*. 713 pag.

Christ H. La Flore de la Suisse et ses origines. Nouvelle edition aug-
ment^e d'un aper§udesreeentstravauxgeobotaniques. Blle-Geneve-
Lyon (GeorgetCie.), 1907. 8". 119pag., 4tab., 5cart. — Mk. 12-80.

Crocker W. Germination of Seeds of Water Plants. (The Bo-
tanical Gazette, vol. XLIV, 1907, nr. 5, pag. 375—380). 8\

Dalla Torre C. G. de et Harms H. Genera Siphonogamarum
ad systema Englerianum conscripta. Fasc. XI (pag. 801—922).
Lipsiae (G. Engelmann), 1907. ~ Mk. 6-50 [9-50].

Enthalt den ^ehluC des Eegisters.
Deleano N. T. Etude sur le role et la fonction des gels mine-

raux dans la vie de la piante. (Universite de Geneve, institut
de botanique, 7. serie, 9. fasc, 1907.) 8^ 48 pag., 2 tab.

Ernst A. Die neue Flora der Vulkaninsel Krakatau. Zurich (Pasi
und Beer), 1907. 8". 77 S., 2 Kartenskizzen, 9 Landschafts-
und Vegetationsbilder. — Mk. 2 "60.

Cber androgyne Infloreszenzen hei Dumortiera. (Bericht d.

deutsch. botan. Ges., 25. Jahrg., 1907, 8. Heft, S. 455—463,

Err era L. Cours de physiologie moleculaire. (Recueil de I'lDstitut
»>otamque de Bruxelles, tome VII, 1907.) 8«. XII et 153 pag.

o AF* J^isBotanischerJahresbericht: XXXIIL Jahrg. (1905).

f- 4^J:' i* ?S? ^^^^^"^' ^- I-^ 'i^d 481-598) und 3. Abt..

I' 5'5 g- 321-480); XXXIV. Jahrg. (1906), 1. Abt., 2. und
d. Uett (b. 161—480). Leipzig (Gebr. Borntrae&erV 1907 S^

XXXIII
kg^ nod Systematik d r SiphonogamTn (8^^.) _ Sirrs : kTI
T DalU Tn^a Sfl

"''^'., "'''^ Aussaungseinrichtungen (SchlaB); K. W.

r-Vo.v I.
Torre Pflanzengallen und deren tierische Eraeuger: F. Fedde,

Tess ndLt'p^l'"'^
emschl eMich der Biographien und Neb'ologe; F.lessendorf Pflanzengeograpbie von Europa. - XXXIV 1 2- P Svdow,

uSn ArbSr ?,f i^"Tl°H h Einecte. Zusammenstefcng der wich-

de? Ja£ 19^^ nLZ^'\'\ des landwirtschaftlichen Pflanfenbaus aus

P&xm^Zlll^L^ ' ^~-\^'K' AWgemeine Pflanzengeograpbie und
rnanzengeographie auiiereuropaischer Lander. & a f

fitting H._ Lichtperzeption und phototropische Empfindlichkeit
zuglejch em Beitrag zur Lehre vom Etiolement. (Jahrbucher fur
wissenschaftl. Botanik, 45. Jahrg., 1907, 1. Heft, S. 83-136.) 8'-
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Fitting H. Sporen im Buntsandsteio — die Makrosporen von Pleuro-
meia? (Ber, d. deutsch. botan. Ges., 25. Jahrg., 1907, 8. Heft,

S. 434—442.) 8».

Fleroff A. Flora Okensia, t. I und II (pag. 1—286) cum tab. 1

bis 20. (Acta Horti Petropolitani, torn, XXVII, fasc. I). St.-

Petersburg, 1907. 8

phology
gillus herbariorum. (Ann ales mycologici, vol. V, 1907, or. 5,

pag. 419—429, tab. XI, XII.) 8«.

Gartner H. Vergleichende Blattanatomie zur Systematik der
Gattung Salix. Inauguraldissertation. GOttingen (Dietrichsche

Univ.-Buchdriickerei), 1907. 8°. 61 S., 1 Doppeltafel.

Hollstein 0. BeitrSge zur vergleichenden Anatomie der Stengel
und Rhizome voo dikotylen Alpenpflanzen. GOttingen (0. Hin-
storffs Buchdr., Kostock), 1907. 8°. 198 S., 1 Taf.

Ihering H. v. Archhelenis und Archinotis. Gesamraelte Beitrage
zur Geschichte der neotropischen Eegion. Leipzig (W. Engel-
mann), 1907. 8". 350 S., 1 Textfig., 1 Karte. — Mk. 6.

Issatschenko B. Sur les conditions de la formation de la chloro-

phylle. (Bull, du jardin imp. bot. de St.-Petersbourg, torn. VII,
livr. 2, pag. 59—64). 8°.

Eussisch mit_ franzosischem Resume.
Ivrano-wski D. Uber die Ursacben der Verschiebung der Ab-

sorptionsbander im Blatt. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellschaft,

25. Jahrg., 1907, 8. Heft, S. 416—424, Taf. XII.) S\
Ear

8

ten G. Das indische Phytoplankton. (Wissenschaftliche Er-
gebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer
,Valdivia« 1898—1899, 2. Bd., 2. Teil, S. 423—548, Taf. XXXIX
bis LIV.) Jena (G. Fischer), 1907. 4«.

King G. and Gamble J. S. Materials of a Flora of the Malayan
Peninsula, Nr. 19. (Journal of the Asiatic society of Bengal,
vol. LXXIV, part. II, Extra Number, 1907, p. 387—625.) 8".

Enthalt die Apocynaceae, Asclepiadaceae und Loganiaceae.
Komarov V. Flora Manshuriae, vol. Ill, pars 2 (pag. 335—853),
cum tab.IV~XVI. (Acta Horti Petropolitani, torn. XXV, fasc. II.)

St. Petersburg, 1907. 8°.

Kovchoff J. Enzymatische EiweiGzersetzung in erfrorenen Pflan-

zen. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., 25. Jahrg., 1907, 8. Heft,
S. 47.3—479.) 8°.

Kruyff E. de. Les Bacteries hydrolysant et oxydant les graisses.

(Bulletin du departement de I'agriculture aux Indes Neerlan-
daises, Nr. IX, 1907.) 8°. 13 pag.

Kusnezow N., Busch N., Fomin A. Flora caucasica critica

(Trudy Tiflisskago botanitscheskago sada, 1907).
Papaveraceae, Cruciferae von N. Busch, S. 65— 144; Guttiferae,

Elatinaceae Ton J, Woronow, S. 1—64.
J^akowitz C. Die Algenfiora der Danziger Bucht. Ein Beitrag

zur Kenntnis der Ostseeflora. Danzig (W. Engelmann, Leipzig).

1907. gr. 8°. 141 S., 70Textfig., 5Doppeltafeln, 1 Vegetationskarte.
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Lecomto M. H. Flore generale de rindo-Chine, tome I, fasc. I:

Kenonculacees, Dilleniacees, Magnoliacees, Anonacees par Finet
etGagnepain. Paris (Masson et Cie), 1907. S\ 96 pag.,

11 fig., 1 tab. — Fr. 10.

Leeuwen-Keijnvaau W. nnd J. van. Uber das Farben der

juDgsten Zellwande in Vegetationspunkten. (Bericht d. deutschen
botanischen Gesellschaft, 25.Jahrg., 1907, S.Heft, S. 470—473. 8".

Lehmann A. Unsere Gartenzierpflanzen. Eine Anleitung zur

BestimmuDg, Kultur und Verwendung der Holzgewachse, Stauden
und einjahrigen Pflanzen unserer Garten. Zwickau (FOrster und
Borries), 1907. 8°. 719 S., 17 Taf.

Lehmann E. Vorlaufige Mitteilung uber Aussaatversuche mit

Veronicis der Gruppe agrestis. (Ber. d. deutsch. botan. Ges.,

25. Jahrg., 1907, 8. Heft, S. 464—470). S*'.

Le\^eill4 H. Monographie synthetique et ieonographique du genre
Epildbium. Iconographie. (Bull, de I'acad. internat. de Geo-
graphie botanique, XVI, 1907, nr. 217, pag. 241—305.) 8°. 32 fig.

Un nouvel hybride de Jiincus. (Bull. soc. bot. France, tom.
LIT, 1907, nr. 7, pag. 517-518.) 8°.

Juncus Valbrayi Lev., qov. hybr. (= J. anceps X acutiflorus), nebst
emer Bemerkung iiber die Identitat von J. MurhecUi Sagorski (1902) mit
J. Ltvetianus Lev. (1906) (= J. anceps X lampocarpus).

Lidforss B. Die wintergrune Flora. Eine biologische Unter-
suchung. Lund (H. Ohlsson), 1907. 4°. 76 S. 4 Taf.

Uber das Studium polymorpher Gattungen. (Botaniska
Notiser, 1907, Hft. 6, S. 241—261). 8*

M
Notiser, 1907, Hft. 5, S. 201—207.) 8^ 1 Textfig.

(Botaniska

^

W. et Maige A. Kecherches cytologiques sur le

developpement des cellules-meres du pollen chez les Nympbeacees
(suite etfin). ("Revue generale deBotanique,tom.XIX, 1907, nr.226,
pag. 433—458, tab. 2—4, und nr. 227, pag. 474—505, tab. 5.) 8".

Mattirolo 0. La Flora Segusina dopo gli studii di G. F. Be.
Memorie della B. Accademia reale delle scienze di Torino, sen
II, tom. LVIII, 1907, pag. 217—300.) 4^\

Med we dew J. Baurae und Straucher des Kaukasus. Zweite Auflage.
1. Liefg. Gymnospermae, Aus dem Russischen ubersetzt von
N. V. Seidlitz. (Trudy Tiflisskago botanitscheskago sada.)
Tiflis (Koslowski), 1907. S', 87 S.

Monteverde N. A. Cber das Absorptionsspektrum des Proto-
chlorophyls. (Bull, du jardin imp. bot. de St.-P^tersbourg, toni.

VII, livr. 2, pag. 47—58.) 8°.

Russisch mit deutschem Eesume
Munch E. Die Blaufaule des Nadelholzea. (Naturwissenschaftl.

Zeitschrift fiir Land- und Forstwirtschaft, 5. Jahrg., 1907 N"r. U,
S. 531—578.) 8°. 28 Textfig.

s
' ^ >

Nathanson A. und Pringsheim E. Uber die Summation inter-
mittierender Lichtreize, (Jahrbucher fur wissenschaftl. Botanik,
XLV. Jahrg., 1907, 1. Heft, S. 137—191.) 8°
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«#

Nathorst A. G. Dber Trias- und Jurapflanzen von der Insel

Kotelny. (Memoires de racad^raie imperiale des sciences de

St.-Petersbourg, VIII. ser., vol. XXI, 1907, nr. 2.) 4°. 13 S., 2 Taf.

— Cber die Anwendung von Kollodiumabdriicken bei der Unter-

snchung fossiler Pflanzen. (Arkiv f5r Botanik, Bd. 7, Nr- 4
8 S., 1 Doppeltafel
— Palaobotanische Mitteilungen 1 und 2. (Kungl. Svenska

Vetenskapsakademiens Handlingar. Bd. 42, 1907, Nr. 5.) 4**,

16 S., 3 Tafeln.
Behandelt: 1. Pseudoeycas^ eine neue Cycadophytengattung aus den

cenomanen Kreideablagerungen Gronlands [Pseudocycas insignis Nath.,

Pseudocycas purniUo Nath., Pseudocycas Dicksoni (Heer) Nath., Pseudo-
cycas Steenstrupi (Heer) Natk]; 2. Die Kutikula der Blatter von Dicty-
ozamites Johnstrupi Nath.— Dber abweichend gebildete Blatter der Rotbuche (Fagus
mlvatica L.). (KungL Svenska Vetenskapsakademiens Hanglingar,

Bd. 42, 1907, Nr. 7,) 4*^. 10 S., 3 Tafeln.

live E. W. Cell and nuclear division in Basidioholus. (Ann ales

mycologici, vol. V, 1907, nr. 5, pag, 404-418, tab. X.) 8

Pace L. Fertilization in Gypripedium. (The Botanical Gazette,

vol XLIV, 1907, nr. 5, pag. 353-374, tab. XXIY—XXVIL) 81
Pergola D. di. Sull' accrescimento in spessore delle foglie

persistenti. L Accrescimento delle foglie di alcune conifere.

(Annali di Botanica, vol. VI, fasc. 2, 1907, pag. 227-236,
tab. III, IV.) S*'.

Pfeffer W. Untersuchungen fiber die Entstehung der Schlaf-

bewegungen der Blattorgane. (Abhandl. d. mathem.-physik. Klasse

d. kgl. sachs. Ges. d. Wissenschaften, XXX. Bd., 1907, Nr. Ill,

S. 257—472.) gr. 8^ 36 Textfig.

Pfitzer E. und Kranzlin Fr. Orchidaceae-Monandrae-Coelogy"

ninae. (A. Engler, Das Pflanzenreich, 32. Heft, IV. 50.11. B. 7.)

Leipzig (W. Engelmann), 1907. 8". 169 S., 54 Fig.

Poeverlein H. Beitrage zur Kenntnis der deutschen Mclampyrum-
Arten. (Allg. botan. Zeitschr., Jahrg. 1907, Nr. 11.) 8**. 3 S.

Enthalt: II. Melampyrum Ronnigeri Poeverlein n. sp. III. Melam-
pyrum Semleri Ronniger et Poeverlein n. sp.

Purpus C. A. Mexikaniscbe Hochgipfel. (G. Karsten und H.

Schenck, Vegetationsbilder, Funfte Reihe,Heft8, Tafel46—51.)

;xtaceiliuatl und
Jena (G. Fischer), 1907. 4^

Bilder aus der alpiaen
Popocatepetl.

Bapaics K. A sisakvir^gnemzetseg rendszere. Systema Aconiti

generis. (NOvenytani KOzlem^nyek, VI, 1907,5,pag. 137—176.) 8^

Rendle A. B. and Britten J. Notes on the „List of british

seed-plants*'. IL (Journal of Botany, vol. XLV, 1907, nr. 540,

pag. 433—445.) 8^.

Die Verfasser bringen in dieser Arbeit eine Reihe von Berichtigungen

und erganzenden Bemerkungen zu ibrer vor etwa Jahresfrist erschienen Liste

der giltigen Namen der englischen GefaBpflanzen. Die -wichtigste Neuerung

gegeniiber dem friiheren Standpunkt der Verfasser besteht darin, daC sie
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das von Schinz uud Thellung verteidigte Prinzip der „totgeborenen
Namen" akzeptieren, d. h. Speziesnamen, welche auf einer willkiirlichen Um-
nennungberuhen, wie solche besonders bei Lamarck und Gilibert wieder-
holt Torkommen, als ungiiltig und daber bei Ubertragung in eine andere
Gattung, in welcher der urspriingliche Speziesname nicht beibehalten werden
kann, nicht beriicksichtigenswert betrachten.

Rouge E. Le Lactarius sanguifluus Fr. et la lipase. (Central-
blatt f. Bakteriologie, ParasitcDkunde und iDfektionskraDkheiten.
II. Abt. XVIII. Bd., 1907, Nr. 13/15, S. 403-417, 587-607.) 8».

Sapehin A. A. Uber das Leuehten der Prothallien von Fteris
serriilataL. (Bull, du jardin imp. bot. de St.-Petersbourg, torn. VII,
livr. 2, pag. 85—88.) 8^

Russiscb mit deutscbem Eesume.
Schellenberg H. C. Die Vertreter der Gattung Sphaceloiheca

de By. auf den Polygonum-Arten. (Annales myeologici, vol. V,
1907, nr. 5, pag. 385—395, tab. IX.) 8^

Eingebende Besprecbung von Sphaceloiheca horealis (Clinton) Schellen-
berg, Sph. Polygoni vivipari Schellenberg und Sph. alpina Schellenberg.

Schroeter C. Das Pfianzenleben der Alpen. Eine Schilderung
der Hochgebirgsflora. Zurich (A. Eaustein), 1908. 8". XVI und
807 S., 274 Textabb., 5 Taf., 4 Tabellen. — Mk. 16-80.

Schuster J. Zur Systematik von Castdlia und Nymphaea. (Bull.
herb. Boissier, 2. ser.. torn. VIT, 1907, nr. 12, pag. 981—996.) 8°.

Sergu^eff M. Contribution a la morphologie et la biologie des
Aponog^tonac^es. (Universite de Geneve, institut de botanique,
7. s^r, 8. fasc.) 8". 132 pag., 78 fig.

ShuU G. fl. Elementary species and hybrids of Bursa. (Science,
N. S.. vol. XXV, 1907, nr. 641, pag. 590—591.) 8".

Te significance of latent charakters some latent charakters
of a white bean. (Science, N. S., vol. XXV, 1907, nr. 646, pag.

J92—794, nr. 647, pag. 828-832.) 8°.

SinarothH. Die Pendulationstheorie. Leipzig (K. Grethlein), 1907.
8". 564 S., 27 Karten.

Stoecklin E. de. Contribution ar:^tude de la peroxydase. (Universite
de Geneve, institut de botanique, 7. ser., 7. fasc.) 8°. 39 pag.

Tranzschel W. Beitrage zur Biologie der Uredineen. 11. (Travaux
du Musee Botanique de V Academie Imperiale des Sciences
de St. P^tersbourg, 1907, S. 37—55.) 8«.

TrOndle A. Ober die Kopulation und Keimung von Spirogyra.
(Botan. Zeitung, 65. Jahrg., 1907, I. Abt., Heft XI u. XII, S. 187
bis 217,Taf V.) 4°.

Voss W. Uber Merkmale normaler Organe in monstrOsen Bluten.

Vuillemin P. Les bases actuelles de la systematique en mycologie
(Progressus rei botanicae, II. Bd., 1. Heft, S. 1—170.) Jena
(G. Pischer), 1907. 8".

i i«u.;

— L' anisologie des petales et la frequence du type ternaire
dans les corolles du Papaver hracteatum, (Bull. soc. bot France,
tom. LIV, 1907, nr. 7, pag. 511-517.) S\
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Warming E. Danst Plantevaekst 2. Klitterne. KobenhavQ og
Kristiania (Gyldeodalske Boghandel Nordisk Forlag), 1907- 8^.

. 224 S,, 135 Abb-
Wild em an ifi, de. ^Enumeration des plantes r^coltees par ^mile

Laurent. Fasc. V (pages I—VIII, CXXI-CCXXV et 451—617.)

Bruxelles (R Vanbuggenhoudt), 1907, gn 8^
Wimmer J. Deutsciies Pflanzenleben nach Albertus Magnus
(1193—1280). Bin Nachtrag zur „Geachiclite des deutschen

Bodens". Halle a. S, (BuchhandL d. Waisenhauses), 1908. 8*^. 77 S.

Winkler H. Uber die Umwandlung des Blattstieles zum Stengel,

(Jabrb. f. wissenschaftL Botanik, XLV. Jahrg., 1907, 1. Heft,

S. 1—82.) 8^ 14 Textfig.

Zeiller R. Les Progres de la Pal^obotanique de I'ere des

Gymnospermes. (Progressus rei botanicae, II- Bd., 1. Heft,

S. 171—226.) Jena (G. Fischer), 1907. 8°. 18 Textfig.

Akademieen, Botanisclie Gresellschaften, Vereine,

Kongresse etc.

Kaiserl. Akademie der Wlssenschaften in Wlen.
Sitzung der math.-naturw. Klasse vom 10. Oktober 1907.

Das k. M. G. Beck v. Mannagetta in Prag iibersendet eine

Abhandlunff mit dem Titel: ^Veofetationsstudien in den Ost-^ U4X.J Vt^JAU ^A./V.i- „ W ^^
alpen. L Die Verbreitung der mediterranen, illyrischen
und roitteleuropaiseh-alpinen Flora im Isonzotale".

"Wichtigste pflanzengeographische Ergebnisse

:

1. Die mediterrane Flora besitzt im Talbecken von Gorz
noch zahlreiche Vertreter, welche sicb stellenweise an warmen
Kalkgebangen derartig zusammenschliejBen, daC die nordliche Grenze
dieser Flora langs den siidlichen Abfallen des Trnovaner Waldes
von der Liahquelle bis Solkan und von da auf den Monte Sabotino

abgesteekt werden kann.
2. Am Monte Sabotino ist keine auffallige Verraengung der

mediterranen Gewachse rait mitteleuropaiscb-alpinen zu beobachten,

sondern die mediterranen Pflanzen besiedeln die warmen und
trockenen siidwestlichen Gehange dieses Berges bis zum Karame,

wahrend die alpinen Gewachse die kuhleren und feuchteren nord-

ostlichen Seiten und die Steilufer des Isonzo besetzt halten.

3. Nur sehr wenige, besonders anpassungsfahige mediterrane

Pflanzen sind ira Isonzotale bis zur FJitscher Kiause, im BaCatale

bis gegen Grahovo und im Idriatale bis zum Strug zu verfolgen

und teilen mit illyrischen und alpinen Arten innerhalb der mittel-

europaischen Flora den Standort. Ihre geringe Menge lafit sie als

Relikte erkennen.
4. Der Weinbau hat schon in Ronzina keine Bedeutung.

Weinreben werden aber anch in Lauben noch in Karfreit und in

Grahovo gezogen. Getreidebau findet sich um Flitsch und ira BaCa-

tale nur unter 900 m SeehShe.
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5. Die geschlossenen Formationen der illyrischen Flora

kommen nur bis zur Linie Selo—St. Lnzia—Podmelez zur BDt-

wicklun^ und raumen schon in einer Seehohe von 630 bis 650 m
dem voralpinen Eotbuchenwalde den Platz ein.

6. Im oberen Isonzotale finden sich illyrische Gewachse nur

an warmen, steinigen Stellen inmitten der mitteleuropaischen Vege-

tation eingestreut vor und aaf Kalkfelsen sehr oft in Gesellschaft

zahlreicher alpiner Gewachse. Sie versehwinden an solchen StelleD

meist bei 900—950 m Seehohe ganzlich*

7. Am Predil erreicht die Hopfenbuche 900, die Mannaesche

1000 m Seehohe und beide tiberschreiten bier die untere Hohen-

grenze der Legfohre.

8. Auf der Hohe des Predil sind die illyrischen Gewachse
yerschwnnden und erst wieder im Tale von Eaibl anzutreffen-

9- Die illyrischen Gewachse zeigen auf den warmen Hugeln

bei Karfreit vor dem Isonzodefile eine auffallige Verdichtung.

10. Die Formationen der mitteleuropaischen Voralpenflora

halten das Isonzodefile zwischen Karfreit und Serpenica besetzt und

nmschlieCen das Flitscher Talbecken bis So6a vollig,

11. Diese Formationen reichen an der Nordseite des Lazcek-

gebirges und des Kuk bis in die Talsohle des Isonzo herab und

bilden im oberen Isonzotale den Hauptbestandteil der Vegetation ac

den Talabhangen,

12. Die Verbreitung und das Vorkommen der illyrischen Ge-

wachse liefert den Beweis, dafi deren Stationen im oberen Isonzo-

tale als Relikte einer wahrend der letzten Interglazialzeit ein-

gedrungenen, aber durch die letzte Eiszeit dezimierten Flora

anzusehen sind.

13. Dieser illyrischen Flora stand wahrend der letzten Inter-

glazialzeit eine Wanderstrafie fiber den Predil nach Karnten offen.

14. Viele illyrische Gewachse finden sich derzeit in Gesell-

schaft mitteleuropaiseh-alpiner Arten und haben wahrscheinUeh mit

diesen die letzte Eiszeit an giinstigen Stellen tiberdauert. Ihnen

kommt aber in der Gegenwart, da sich die klimatischen Verhalt-

nisse fiir ihr Gedeihen innerhalb der Alpen noeh nicht giinstig g6'

staltet haben, keine Wanderfahigkeit zu.

15. Die Formationen der illyrischen Flora endigen gegea-

wartig an den Endmoranen der eiszeitlichen Gletscher.
16. Die zahlreichen Arten der mitteleuropaisch-alpinen Flora,

welche sich im Isonzotale von der Flitscher Klause bis Gorz an Felsen

und in kflhlen Lagen vorfinden, zeigen in ihrer Vereinigung groCe

Gleichformigkeit und sind Residua der in der letzten Eiszeit von

den Hohen herabgedrangten jetzigen Alpenflora, wahrend die Stand-

orte derselben auf den Schotterbanken des Isonzo sudlich von Gorz

einer rezenten und sich gegenwartig jiihrlich wiederholenden An-
siedlung herabgeschwemmter Kreide ihre Entstehung verdanken

J 7. Die mitteleuropaisch-alpinen Arten im Coglio und iff"

eozunen Hiigellande ostlich von Gorz verdanken ihre Erhaltung dew
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kiihlen, wasserreicheu Substrate und der Nahe der Voralpenregion

im Trnovaner Walde.
18. Die mitteleuropaische Flora*ist aa der Zusammea-

setzung der Vegetation im Isonzotale uberall weseotlich beteiligt.

Der Prozentsatz ihrer Arten im Vergleiche zur Gesamtheit der

vorkommenden Arten steigert sich in jenen Formationen, in wel-

chen iilyrlsche Gewachse vorkommen, von 62 (am Monte Santo)

bis 87-5 (im Flitscher Talbeeken), wahrend sich die illyrischen

Gewachse in ihrem Anteile an den gleichen Orten von 26 "5 auf

12'b% verringern.

Personal-Nachricliteii.
Ernannt:
Prof. Dr. L. Jost als Nachfolger von Prof, H, Graf zu Solms-

Laiibach zum Ordinarius und Direktor des bot Gartens in StraC-

bm-g. — Dozent V. H. Blackman in Birkbeck zum Professor an

der Universitat Leeds. — Dozent D. T. Gwyne-Vaughan zum
Nachfolger Blackmans am Birkbeck-College. — Dr. R. Pilger,
Assistent am botanischeo Garten in Berlin, zum Dozenten an der

technischen Hochschule. — Dr. HQstermann, bisher Assistent

a. d. landwirtschaftl Akademie in Poppelsdorf, zum Vorstaud d.

pflanzenphysiolog. Abteilung d. Garntnerlehranstalt in Dahlem bei

Berlin. — Professor Dr. L. Klein (Karlsruhe) zum Geheimen
Hofrat. — Dr. A. W. Hill zum Assistant-Direktor des kgl. botani-

schen Gartens Kew. — Dn C. F. Baker zum Kurator des

Herbariums und botanischen Gartens des Goeldi-Museums in Para

(Brasilien).

Dem Vorstand der botanischen Abteilung des k. k. naturhist.

Hofmuseums in Wien, Dr. A. Zahlbruckner, wurde der Franz-

Josephs-Orden verliehen.

Die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien hat in

ihrer Generalversammlung am 4 Dezember die Herren Albert

Grunow und Johann Breidler zu Ehrenmitgliedern erwahlt.

Inhalt der Januar-^'uiunier: Br. G. Eitter Beck v. Kannagetta u. Lerclicnan: Bemerlrangen

aber CerasUum &uHvifiorutn Heich. \jnd C. sonticwm n. sp. aus dem Isonzotale. S. 1, —
Viktor Schiffner: Bryologische Fragmente. S. 8. — Johann Schindler: Studiea uber

einige mitteU und stdeuropaisclie Arten der Gattnng Pinguicula. (Fortsetznng^) S, 18^

Dr. Paul Kammerer: Ansnutznng diitentormig gedrehter janger Blatter^ ^^^ „„«»„.

^

- ^^^ Canna. Musa
iin<^ Asptdistru durch' kleinerrTierer"9L"l8' — °Kupert Hutelr: Herbar-Studien. (SchluC.)

«. 27. — Jens Holmboe: Cop^s tn/oKa Salisb. in Norwegen? S. 35. — E, Janchenund
B. Watzl: Ein nener /^^w^ana-Bastard. S. 36. — Literatur-Ubersicht. S. 37. — Akademieen,

Botaniscke Gesellschaften, Vereine, Kougresse etc. S. 45 — Personal-Nacbricbten. S. 47-

Kedakteur: Prof. Dr. IL r. TVettsteIn* Wien, 3/S, Eennweg U.

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

Die „6»t8rreichUchB botanitChB Zeitsohrift" eracheint am Eraten eines jedeu liloaates

and kostet ganzjahri^ 16 Mark.
, „..%.<« v.k.n

.

Zu hera&getetzten Preisen sind noch folgende Jalirgange der ZeikacUnn xu baben

.

1852/5S a M. 2—, 1860/62, 1864/69, 1871, 1873/74, 1876/92 a M. 4—, ^^^J^^ .t^\^Ll'r.^.i.nnr
Eiemplare. die frei durch die Poet expediert werden eoUen, Bind imttelst PoBtanweiaanj

4irekt \>ei der AdmiuiaUation in Wien, I., Barbaragasse 2 (Firma Karl Gerolds Soiin), %n pranumenereL.

Einzelne Nummern, soweit nocb Torratig, a 8 Mark.
k^^-^i*nflr

Ankftndignngen werden mit 30 Pfennigen ffir <iie dnrchlanfende i'etiUeile beiecHne^..



48

INSERATE
Im Verlage von Karl Gerolds Sohn in AVien, L, Barbaragasse 2

(Postgasse), ist erschienen iind kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

AlpenHumen des SemmeringgeMetes.
(Schneeberg, Rax-, Schnee- und Veitschaipe, Scbieferalpen, Wechsel, Stuhleck etc.]

Kolorierte Abbildungen Ton 188 der scbonsten, auf den niederosterreicbischen

und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzeu. Gemalt nnd mit er-

lauterndem Texte versehen von

Professor Dr. G, Beck von Mannagetta.

Zweite Auflage. Preis in elegantem Leinwandband M. 4

Jede Blume ist: botaniscb korrekt gezeicbnet,

in pracbtvollem Farbendruck naturgetreu ausgefiibrt

m.m.iu..^ i9i..iii^.iti..tfi m^^^M
Preishepabsetzung alterep Jahpgange

der „Osterr. botanischen Xeitschrift"

Um Bibliotheken und Botanikern die Anschaffung alterer

Jahrgange der V Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtern.

setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881—1893 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.

herab-

1893-1897 (
16.-) » 10.

1853
1864—1869 1874, 1876

), 1860
)Mark

1863,bleiben nnverandert. Die Jahrgange 1851, 1854—1859,

1870, 1872 und 1875 sind vergriffen.

Die friiher als Beilage zur „Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 PortrSts herrorragender Botaniker kosten, so

lange der Yorrat reicht, zusammen Mark 35.— netto.

Jede Buehhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisea

zu liefern. Wo eine solche nicht vorhanden, beliebe man sich direkt

zu wenden an die

Verlagsbuchhandlung Karl Gerolds Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2.

i

r

I

*

5

I

NB. Dieser Nummer ist beigegeben lnha]tsverzetchnis und Titelbl^)^

zu lahrgang 1907 der Osterreichischen botanischen Zeitschrift, ferner ein

Prospekt der Firma Gebruder Borntraeger in Berlin.

BucUdruckerei Carl Gerold's Soha id Wien.
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Herausgegeben und redigiert von Dr. Richard R. v. Wettstein,

Professor an der fe. \. Universitat in "Wien.

Sohn in Wien
£

LVIII. Jahrgang, N*'- 2/ Wien, Fel)ruar 1908

Zur Morphologie und Biologie von Cerawiium
radiculosum Grrun.

(Mit einer Tafel und 3 Textabbildungen.)

Ergebnisse der vom „Vereiii zur Forderung der naturwissenscliaftlichen Er-

forschuDg der Adria in Wien" unternommenen biologischen und ozeanograpbi-

schen XJntersuchungen. III.

Von Dr. Josef Schiller (Triest).

Das Ktistengebiet des Golfes von Triest ist durch einige be-

deutende Silfiwasserlaufe ausgezeiehnet, unter denen ich nur den

Isonzo und den in vieler Beziehung interessanten Timavo er-

wahne, der nach langem unterirdischen Laufe, 2 km von der

Ausbruchstelle aus dem Gebirge entfernt, sich bei Duino ins Meer

ergiefit. In diesem Flusse sammelte in den siebziger Jahren

Grunow ein Ceramium, das er als Ceramiiim radiculosum n. sp.

bezeiehnete und dessen Diagnose er Hauck fur dessen Werk: „Die

Meeresalgen Deutschlands und Osterreiclis" zur Verfugung stellte.

Hauck sammelte die Alge selbst an brackischen Ortlichkeiten

des genannten Flusses.

Da dies die einzige von Hauck fiir einen Sudwasserlauf der

adriatischen Kiiste angegebene Rotalge ist, suchte ich nach an-

deren und beobachtete gleiehzeitig die phjsikalischen Verhaltnisse

der Standorte von C radiculosum. Uber diese UntersuchuDgs-

ergebnisse soil im Nachfolgenden berichtet werden. Da auBer der

Grunow'schen Diagnose, die von den folgenden Autoren^^ flV^pr-

') Hauck F., Verzeiehnis der im Golfe von Triest gesammelten Meeres-

algen, Osterr. bot. Zeitschr., 1876, p. 248.
. t^i -j tt- „

Ardissone Fr., Phycologia Mediterranea, parte pnma: Flondee, Varese,

1883, p. 109—110
De Toni G. B. e Leyi, Flora algologica della Venezia, parte pnma:

Le floridee, Venezia, 1885, p. 32. ., ,_ , ,

De Toni G. B, Sylloge Algarum omniuiu hucusque cognitarum, rol.

IV.: Floridee, seetio UI, Patavii, 1903, p. 1461.

0»terr. botan. Zeitschrift. 2. Heft. 1908. *

)
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nommen wurde, fiber die Morphologie weiter nichts bekannt ge-

worden ist und von der in Vergessenheit geratenen Pflanze auch
keine Abbildung vorhanden ist, will ich zunachst iiber die morpho-
logischen Befunde berichten.

Unsere Pflanze ist, wie ich gleich im vorhinein bemerken
will, auf den Timavo nicht beschrankt, denn ich fand sie in

Baehen in der Uragebung von Monfalcone und in den anderen
Siidwasserzuflussen bis zum Tagliamento und an der istrianischen

Kuste bei Capo di stria. Ich zweifle nicht, dafi sie auch in den
anderen Fliissen der italienischen Lagunenkiiste vorkommt, wohin
mir vorzudringen versagt blieb.

Die Alge bildet auf Zostera, an den Wurzeln und Stengeb
von Scirpus maritimuSj an verschiedenen Gramineen, an Potamo-
geton marinus, EnteromorpJia Linsa und auf Steinen 1—7 cm
hohe kugelige Buschel oder je nach dem Substrate dichte robuste

oder zarte Easen und Easchen, deren Farbe zwiscben braunroc

und kraftigem karminrot wecbselt. Die Dicke der Hauptachsen
betragt unten bis zu 600 fi, in der Mitte ca. 200—300 /i, die der

oberen Astchen gegen 40 ft. Die Verzweigung ist bei Pflanzen in

-lockeren Easen regelmafiig diehotom (Taf. V, Fig. 12), wird dagegen
in dicbten Bestanden. mehr oder weniger unregelmaBig, dadureh
hervorgerufen, daB einer der Gabelaste in seinem Wachstum ge-

bemmt ist. Erst die mehr gegen die Peripberie gelegenen Astchen
zeigeu wiederum regelmaCige Dichotomie. Die Bildung von Ad-
ventivastchen ist fast zu jeder Jabreszeit eine reiehliche. Besonders
reichlich aber tritt sie wiederum bei Pflanzen in dicbten Bestanden
auf. Aus einem einzigen Eindengiirtel geben manehraal bis zu vier

hervon Die Lange der Adventivastchen ist sebr verschiedeu; die

langeren verzweigen sich nicbt selten. Die Endastchen sind gabelig

und vielfacb zangenformig. Die Zentralacbse ist immer schon rot

gefarbt. Die Eindengurtel sind rneist scbmaler als der Durchmesser,
die unteren haufig kugelig, die oberen im optiscben Querschnitt
recbteckig oder quadratisch. Die Tetrasporangien (Taf. V, Fig. 4, 5)

sind in den oberen Asten (aucb an den Adventivasten) in doppelte
oder einfacber Eeibe vorhanden, eingesenkt oder oberflachlich und
diesfalls die Eindengurtel stark knotig auftreibend. Die Tetra-

sporangien tragenden Pflanzen sind robust, die Gescblecbtspflanzen
dagegen zart und klein. Die Cystocarpien (Taf. V, Fig. 6) mancbmal
zu mehreren beisammen sitzend, von 2 bis 4 das Cystocarp wait

iiberragenden Hullastcben umgeben. Antheridien an den oberen
Asten sebr kleiner Exemplare entwickelt, Krusten bildend, vrelche

"in groCer Zahl die Eindengurtel uberziehen (Taf. V, Fig. 7).

Ich konnte sorait die Grunow'sche Diagnose im wesentlieben
nur bestatigen, wiewohl mir Pflanzen von den verschiedensteo
Standorten vorlagen._ Erwahnen mochte ich nut noch kurz, daC
sich an den oberen Asten (Taf. V, Fig. 2, 3) bisweilen zarte faden-
fBrmige Ehizoiden entwickein,. die wenig plasmatischen Inhalt

r
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fiihren, mit benachbarten Asten des .eigenen Thallus oder eines

benachbarten oder mit einem freraden Gegenstande in Beriihrung

treten, wodurch eine gegenseitige Verbindung und Verfestigung

bewirkt wird, w^s biologisch bei Pflanzen in rasch flieCendeu Ge-
wassern nicht uninteressant erscheint.

;

Besonders hervorheben aber raufi ich den Yorgang der Be-
festigung auf dem Substrate. Die den Wurzelpol bei der Keimung
der Spore bildende Zelle streckt sich in die Lange, wahrend sich

gleichzeitig die rait dem Substrate in Beriihrung gekommene untere

Halfte auf demselben ausbreitet .In ihr sammelt sich auf Kosten
der oberen Halfte reichlich winzige Chromatophoren fiihrendes

Protoplasma an und sie teilt sich je nach ihrer Grofie in eine variable

Anzahl von Zellen (Rhizoidzellen, rhz) (Abb. 1, Fig. 1—3), die

allmahlich alle oder bis auf wenige zu Ehizoiden auswachsen konnen
(Abb. 1, Fig. 2, 3). Schon auf sehr jungen Stadien (Abb. 1, Fig. 1),

bei denen der SproG nur aus 4 bis 7 Zellen besteht, ist die Haft-

scheibe des jungen Pflanzchens unverhaltnisraaCig stark entwickelt,

Es vi^ird namlich Schleim in Schiehten abgesondert, der wie von
feinen Dermoiden durchsetzt erscheint, die von der Wand der Wurzet-
polzelle auszugehen scheinen. Die Gallertschichten erharten zu einer

zahen Gallerte, die stark lichtbrechend zu sein scheint, was in-

dessen nicht der Fall ist, da die Eeflexe von den iibereinander

gelagerten Schichtflachen durch reflektiertes Licht entstehen. Die

mit dem Substrate in Beriihrung getreteuen Rhizoidzellen ent-

senden nach alien Eichtuugen strahlenformig Auslaufer und Fort-

satze (Abb. 1, Fig. 1—3), in denen sich imraer ein zentraler, schwach
rot gefarbter PJasmastrang nachweisen laGt Sobald aber die Rhi-

zoidzellen auszusprossen beginnen, fangen auch die Eindenzellen

des ersten Eindeugiirtels an, kraftige Ehizoiden zu treiben (Abb. !•

Fig, 2, rh), die aus einem zentralen, blafi rotlichgefarbten Plasma-
strange bestehen, welcher von der aus dickenkonzentrischen Schiehten

gebildeten Membran urageben wird* Sobald sie die Gallertscheibe

Oder das Substrat erreichen (Abb. 1, Pig. 4j, verbreitern uud zer-

fransen sie sich in der abgebildeten Weise. Beginnt die Umvvand-
lung der Eindenzellen zu Ehizoiden sogleieh nach ihrer Ent-

stehung, so bleibt der unter ihnen gelegene Achsenteil ira Dieken-

wachsiura zuruck, streckt sich aber in die Lange, so dafi er den
Charakter eines Ehizoids erhalt, wie dies Abb. 1, Fig. 3 zeigt, in

welcher man den ursprunglichen Achsenteil von den Ehizoiden nicht

mehr unterscheiden kann. Die Ehizoidbildung bei C. radiculosum ist

60 groC, daB nicht bloB die Zellen des ersten, sondern auch noch die

des zweiten, dritten und vierten, event, auch noch einiger folgender

Eindengiirtel zu Ehizoiden uragebildet werden, die verzweigte Zell-

faden darstellen, in denen die einzelnen Zellen noch gut charakte-

risiert bleiben (Abb. 1, Fig. 4 und 5). Das Plasma ist stets sehr

feinkornig und blafi rotlich gefarbt. Beim weiteren Ausbau der Be-

festigungsanlage Ziehen die Ehizoiden die PHanze gegen das Substrat

herab, da jene ihr Lang.enwachstum einstellen, sobald sie das Sub-

4
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strat erreicht haben; alsdann aber kriechen sie auf demselben da-

hin. Es zeigt dies die Abb. 1, Fig. 5, in welcher der unterste der drei

gezeichneten Rindengurtel auf Grand der beobachteten Zwischeo-

stadien gewifi dem Tierten der von Anfang an gebildeten Gurtel ent-

spricht Aus derselben Figur 5 diirfte aucb hervorgeben, daB die

miteinander in Beriihrung gekoramenen Rhizoiden verwachsen, so

daC schliefilich jede Pflanze auf einer fasten Gallertseheibe aufsitzt,

die den Anschein erweckt, als ware sie urspriinglich voUig

homogen gewesen und erst spater von rotlichen PJasmastrangen

durehwacbsen worden. Da letztere auch bei den altesten Pflanzea

noch vorhanden sind, diirfte ihnen neben der mechanischen Funk-

tion auch noeb eine physiologische: Zuleitung von Nahrstoffen und

Eeservestoffen in das Befestigungssystem zugesprocben v^erdea

konnen.

Die in Abb. 1, Fig. 4 zur Darstellung gebrachte rhizoid-

bildende Partie scheint mir durch ihre Fahigkeit, normal gebaute Aste

(Adventivaste) erzeugen zu konnen, bemerkenswert zu sein. Sie zeigt,

was ich bei anderen Ceramium-AYten nicht sah, daC auch aus den

in voUster Ehizoidbildung begriffenen untersten Eindengurtein noch
assimilierende Aste gebildet werden konnen. Die Homologie der

Rhizoiden und der Adventivaste gelangt unmittelbar zur An-
schauung,

Ich sandte sehon die Beraerkung voraus, daG G. radiculosiim

anlafilich der Forschungsfahrten. die auf der Barkasse „Argo"
der L k. zoologischen Station in Triest seit mehreren Jahren
unternommen werden, von mir in alien untersuehten ins 5ster-

reichische Lagunengebiet miindenden Gewassern gefunden wurde.
Auch for den schon auf italienischem Gebiete liegenden Taglia-

mento kann ich die Alge anfuhren. Ich sah sie zwar im Flusse

selbst nicht, da wir von den Italienern am Befahren des Flusses

behindert warden, allein die Pflanze trieb in Menge den FluC
herab ; sie wird gewiG auch im Lagunengebiet Italiens ver-

breitet sein.

Indessen tritt die Frage nach der weiteren Verbreitunsr io

den Hintergrund gegenuber der, wie weit C. radicidosum flufi-

abwarts gegen das Meer und flufiaufwarts ins SuGwasser Tor-

dringe- Denn das Problem der Auswanderung von Meerespflanzen
ins SiiGwasser steht im Vordergrunde des Interesses der Hydro-
biologen, das durch die letzten diesbezQglichen Arbeiten Karstens^)
undGoebels*) tiber SuGwasserflorideen noch wesentlich gesteigert

wurde.

*) Karsten G., Delesseria amhoinensis (Caloglossa Harv.), eine neue SiiO-

wasserfloridee, Bot. Zeitg., 1891, pag. 265,

^) Goebel K., Morpholo^ische und biologische Bemerkungea: 6. t)ber

einige SaQwasserfloriden aus Britisch-Guyana, Flora, Bd. 83, 1897, pag. ^^^r
8. Eine Siiliwasserfloridee aus Ostafrika, Flora, Bd. 86, Jabrg. 1898, p. 65.



53

i

i

I

Abbildun^ 1.

pk- -J ^* *• Keimling. Vergr. 250. Die Wurzelpolzelle hat unten bereits die
KtuzoidzeUen {rhz) gebildet. Haftscbeibe scbon entwickelt und mit Dermoiden
aurcbsetzt.

p, . .Y^S- 2. 4 mm bohes Pflanzcben, unterer Teil derselben. Vergr. 250. rh
Knizoiden, rhz = Ebizoidzellen, von denen viele bereits ausgesproGt sind (bei a)

'A ?* ^' ^^terste Partie eines 8 mm boh en Pflanzchens, das auf drei Khi-
zoiden rubt, von denen eines dem Stammcben entspricht. Vergr. 60.

T>k- 'Ii^^'
^' ^^^t^^ste Partie einer 11 mm bohen Pflanze. Vergr. 60. In roUster

Knizoidbildung begriffen. Die Eindenzellea produzieren Rhizoiden und auch
2 Adventivaste (ad).

f A ^F^S' 5. Haftapparat einer ausgewacbsenen Pflanze. Die Ehizoiden sind
tast alle miteinander verkittet. Vergr. 12.
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In alien Fallen liefi sich feststellen, dafi die Alge niemals
auBerhalb des Mundungsgebietes in der See vorkommt. In diesera
selbst findet man sie zuniichst nur sparlich, aber fluGaufvvarts tritt

sie dann rasch reichlich auf, errreicht ein Maximum, nach welehem
sie wieder langsara abniramt, um dann noch weiter oben ira Flusse
ganz zu verschwinden. DaC die physikalischen Verhaltnisse diese
Verbreitung bestimmen, war anzuuehmen ; ihnen wandte ich meine
Aufmerksamkeit zu.

n

r

Wie tiberall in Astuarien fuhren auch iiier die oberflaeh-
lichen Wasserschiehten stark ausgesiifites Wasser mit ca. 1—2^
Salzgehalt, tiefere Wasserschiehten werden naturlich immer
schwereres salzhaltiges Wasser fiihren, bis am Grunde fast die

Salinitat der ofiFenen See erreicht wird. Je weiter fluBaufwilrts man
in den Flussen geht, desto siiCer wird das Wasser, zunachst aller-
dings nur in den oberflachlichen Schiehten, bis es schlieClieh aucb
am Grunde sufi geworden ist. Die Untersuchungen ergaben, daU
m den untersuchten Flussen stets eine Sprungschicht vorliegt Tsiehe
die nachfolgende Tabelle 1), ^

Es folgen auf oberflaehliche SuCwassersehichten (oder stark
ausgestiCte Schiehten) solche mit groCer Salinitat, liber die die

Wasserschiehten einfach hinweggleiten. Von
chten, die durch den Druck der

Wass auch

diesen tiefen salzigen Wasserschiehten
Wassermassen der offenen See in das
durch das iiber sie hinwegstromende ..„ „„.
noch emporgesaugt werden, werden bestandig kleinere odergrofiere
Partien mit hmabgerissen und vermischt. Die Folge ist, daC auch
unabhaogig vom steigenden Meeresspiegel bei Flut und Ebbe ein
bestand^ges Einstromen von Seewasser in das FluCbett erfolgen
muC. Wie weit Seewasser fluBaufwarts vordringen kann wird ?on
verschiedenen Umstanden (Hohe des Meeresniveaus, Neigungswinkel
des J^luCbettes, Stromungsgeschwindigkeit etc.) abhano-en.

^ tJ^^u^^
Berucksichtigung dieser physikalischen Faktoren gelang

der JNachweis, daC Ceramium radiculosum so weit flu B aufwarts
steigt, als bei Flut Brakwasser reicht und soweit flufi-
abwarts, resp. in das M a n du ng sge bi e t geht als
wenigstens zur Ebbe SiiC- oder stark ausgestifitesu,oo.„„ vordringt. Es wird somit die Pflanze inner-
halb 24 Stunden zweimal von Siifiwasser (oder stark

W
ausffesuntem W
haltigem Wasser umspult werden.

und
, ebenso oft von sa Iz-

(ScliluC folgt.)

f

?r

I
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Geffen den Artikel 36 der internatidnalen Regeln der

fi botanisclien Nomenklatur

Ton Prof. Dr. Ed. PalU (Graz).
' - U

.'Jl

Der Artikel 36 der internationalen Eegela der' botanischett

Nomenklatur, die von dem internationalen botanischen Kongresse

ira Jahre 1905 in Wien beschlossen worden sind, hat folgenderi

Wortlaut: „Vom 1. Janner 1908 an wird ein Name fur sine nea

aufgestellte Gruppe nur dann als gultig veroffentlicht angesehen,

wenn ihm eine Diagnose in lateinischer Spraciie beigegeben ist."

Da ich Diagnosen neuer Pflanzengruppen bisher stets — aus guten'

Grunden — in deutscher Sprache veroffentlicht habe und es auch

in Zukunft so halten w6rde, halte ich es fiir raeine Pflicht, gegen

diese neu aufgestellte Eegel Stellung zu nehraen. -

Der Artikel 36 steht in vollera Widerspruche zu dera

Artikel 3, welcher besagt: „Die Eegeln der Nomenklatur durfen

weder willkurlich noch aufgedrungen sein. Sie soUen einfach sein

und mussen auf so klaren und triftigen Griinden beruhen, dafs ein

jeder sie begreift und geneigt ist, sie anzunehmen." Dem Artikel 3

konnen aber die Eegeln der Nomenklatur nur dann entsprechen,

wenn sie sich auf wissenschaftlicher, nicht auf juristiseher Grund-

liige aufbauen. Urn Pflanzensystematik betreiben zu konnen, mufs

man in erster Linie die botanische Morphologie, Anatoraie und

Physiologie beherrschen. Dies sind die Grundlagen einer modernen

Pflanzensystematik, nicht aber die Kenntnis einer toten Sprache.

Niemals kann aus wissenschaftlichen Grunden einem Pflanzen-

systematiker zugemutet veerden, daC er fur seine Wissenschalt sich

die Kenntnis der lateinischen Sprache aneigne, und noch weniger,

daC er seine Arbeiten in dieser Sprache veroffentliche. Wenn da-

her eine Vereinigung von Pflanzensystematikern, und sei ihre Zahl

auch noch so groC, den BeschluC fafit, von dera und dera_ Datum

an musse jede Diagnose einer neuen Pflanzengruppe in lateinischer

Sprache abgefaCt sein, sonst sei der Name als nicht giltig ver-

offentlicht zu betrachten, so hat sie einen argen MiCgnff getan;

sie ist in diesem Augenblicke aus einer wissenschaftlichen Ver-

sammlung ein Verein in juristiseher Bedeutung des Wortes- ge-

worden und hat statt einer wissenschaftlich begrOndeten Nomen-

klaturregel ein Zwangsgesetz erlassen, das in eklatanter Weise die

Freizugigkeit der botanischen Systematik als wissensciiaftlicher

Disziplin antastet. Vor dem Forum der Wissenschaft aber kann

ein solcher BeschluB nie bestehen.^) •

'

_

VeranlaGt "wurde der Artikel 36 durch den Artikel M 7, den

die internationale Kommission fur botanische Nomenklatur dem

1) Die wissenschaftlich begrundeten Falle. in, deaen einem neu

gescLaffenen Namen keine Giltigkeit zukonimen kann, smd zu mnreicnena

bekannt, als daD ich sie hier besonders erlautern soUte.
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internatioDaleri botanischen Kongresse in Wien zur Annahme vor-

schlug.^) Dieser Artikel P77 hatte folgenden Wortlaut: „Les noms
nouveaux ne sont pris en consideration au point de vue de la

nomenclature scientifique que lorsqu^ils accompagnent des des-

criptions faites en earacteres romains dans une des 5 langues Inter-

nationales suivantes: Fallemand, Tanglais, le fran^ais, i'italien et le

latin. — La prohibition des autres langues et des earacteres

gothiques commence avec Tannee 1906. — Kegle.** Dieser anfierst

praktische Vorschlag der Kommission hatte ilnr den einen grofien

Fehler, daC er als „Eegel" vorgeschlagen war. Die Zoologen haben
in ihre Nomenklaturgesetze eine ganz ahnliehe Bestimmung auf-

genommen; aber diese Bestimraung steht nieht uoter den „Eegeln",

sondern unter den „Eatschlagen" (den „Empfehlungen" der botani-

schen Nomenklatur). Hatte die Kommission ihren Artikel F77 als

„Empfehlung", wohin allein er gehort, vorgelegt, so ware er sicher

einstinimig angenommen worden, und wir batten jetzt nicht in den
botanischen Nomefiklaturregeln einen Artikel, dem vom wissen-

schaftUehen Standpunkte aus keine Giltigkeit zukommt. So aber

muCte der Artikel, als „Regel" vorgeschlagen, den Widerstand
einer groGen Gruppe jener Botaniker erregen, die eine andere
moderne Spraehe als eiue der im Artikel F77 genannten vier be-

herrschen und in ihr auch fiir gewohnlich ihre Arbeiten ver-

offentlichen. Die Folge dieses Widerstandes war die FormuUerung
einer anderen „Regel", eben des Artikels 36, und die iibersturzte

Annahme dieses Artikels. Die Annahme des Artikels 36 erfolgte

mit 105 gegen 88 Stimmen. Diese groCe Anzahl von Gegenstiramen
ist ein Beweis, dafi ein groCer Teil der damals versammelten
Botaniker es empfand, daC der Artikel 36 vom wissenschaftlichen
Standpunkte aus durchaus uDZulassig ist. Der Versuch einer Anzahl
von KongreCmitgliedern, bei der nachsten Sitzung den Artikel 36
(nebst 2 anderen) einer nochmaligen Diskussion zu unterziehen,
wurde rait 125 gegen 56 Stimmen abgelehnt.

Gewifi bringt die Tatsache, dafi heutzutage in so vielen

Sprachen wissenschaftliche Arbeiten verSffentlicht werden, die Un-
annehmlichkeit mit sich, daG so manche Originalarbeit im TJrtext

nicht nachgelesen werden kann. Aber deshalb i^t es doch weder
den Zoologen noch den Mineralogen, Chemikern, Phjsikern usw.
je eingefallen, einen Kongrefi einziiberufen und zu dekretieren,
Arbeiten der betreffenden Disziplinen waren nur dann als vor-

handen anzusehen, wenn sie. in lateinischer Spraehe abgefaCt sind!
Die moderne Wissenschftft kann eben ihrem ganzen inneren Wesen
nach ihre Eesultate nur in modernen Sprachen zu vollem Aus-
drucke bringen. J)ex etwas mifiliche TJmstand, daG dieser modernen

^) Da ich bei dem botanischen Kongresse in Wien nicht zugegen war,
bin ich bei den folgenden Ausfiihningen auf Briquet's „Texte synoptique

*

(1905) und auf Wettstein's, Wiesner's und Zahlbruckner's .Verhand-
lungen des internationalen botanischen Kongresses in Wien 1905" (1906)
angewiesen gewesen.
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Sprachen so viele sind, wird hinreichend dadurch paralysiert, daC

fiir die eiuzelnen wissenschaftlichen Disziplinen Referaten-Zeit-

schriften bestehen, in denen in der einen oder der anderen der

Weltspraehen liber die jahrlich erscheinende Faehliteratur berichtet

wird. Je vollstandiger in einer referierenden Zeitschrift die Literatur

gesammelt und je eingehender uber jede einzelne Arbeit beriehtet

wird, desto weniger unangenehm empfindet man die Tatsaehe, daC

wissenschaftliche Arbeiten in vielen Sprachen erscheinen. An
diesem Punkte sollten die Pflanzen-Systematiker einsetzen und bei

dem nachsten internationalen botanisclien Kongresse die Griinduog

einer internationalen Zeitschrift ins Auge fassen, die ausschlieClich

den Zweck hatte, die jahrlich erscheinenden Diagnosen neuer

Pflanzengruppen vollstandig zu sammeln und unverkiirzt zu bringen

und, falls sie nicht schon in einer der internationalen lebenden

Sprachen abgefafit sind, sie in eine dieser zu iibersetzen. ^) Das
ware der rationellste Weg, die MiCstande zu beheben, welch e sich

aus der Vielsprachigkeit der Diagnosen ergeben.

Sind iibrigens diese MiCstande wirklich schon so arg ge-

wesen, daC man zu einem ganz unzulassigen Zwangsmittel seine

Zuflucht nehmen zu miissen vermeinte? Ich behaupte nein. Das

allergrofite Kontingent neuer Diagnosen wird von solchen Syste-

matikern beigesteilt, die ihre Arbeiten in deutscher, englischer und
franzosischer Sprache veroflFentlichen. Dies wird aus leicht begreif-

lichen Grunden auch in absehbarer Ziikunft nicht anders werden.

In Arbeiten, welche in einer anderen als den genannten drei

Sprachen abgefafit waren, warden von ihren Verfassern die

Diagnosen neuer Pflanzengruppen in der iiberwiegenden Anzahl

der Falle entweder tiberhaupt nur lateinisch veroflfentlicht oder es

wurde ihnen wenigstens eine kiirzere lateinische Uebersetzung bei-

gefugt; bekannt ist ja auch der haufig geilbte Usus, wissensehaft-

hche Werke, die nicht in einer der internationalen Sprachen ge-

schrieben sind, mit einem in einer der Weltspraehen abgefafSten

Resume fiber den Gang und die SchluCfoIgerungen der Arbeit zu

beschlieCen. Der Fall also, dafi man bei systeraatischen Unter-

suchungen einer in einer unverstandHchen Sprache abgefaCten

Originaldiagnose gegenubersteht, kann kein allzu haufiger sein; ich

kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung mitteilen, dalS ich es

bei meinen bisherigen Cyperaceenarbeiten und bei meinen Unter-

suchungen fiber die Gattung Pilobolus stets nur mit deutschen,

englisehen, franzosischen, italienischen und lateinisehen Diagnosen

zu tun gehabt babe. Tritt aber ein solcher Fall einmal wirklich

«in, so bleibt einem eben nichts anderes ubrig, als sich die

Diagnose ubersetzen zu lassen; dies bietet heutzutage bei dem

^) Eine Diagnosen-Zeitschrift oder ein Diagnosen-Jahrbuch dieser Art

konnte die Diagnosen abwechselnd in deutscher, englischer und franzosischer

Sprache bringen, wie dies der FaU mit den Referaten des „Botanischen Zentral-

blattes" ist, oder die Zeitschrift konnte in drei Ausgaben der genannten drei

Sprachen erscheinen.
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TJrastande, daB in den Hauptstadten gute TJebersetzungsbureaux

existieren, woW keine Schwierigkeiten. Haben.wir aber einmal eine

Zeitschrift, die Jahr fur Jahr die neu erscheinenden Diagnosen

vollstandig und unverkurzt sammelt und sie in einer der inter-

nationalen Sprachen bringt, so sind.wir mit eiuem Schlage auch

der Ubersetzungssorge ledig.

Jm tibrigen muG ich es sehon mit Eueksicht anf die Gegen-

wart, namentlich aber mit Eiicksicht auf die Zukunft fiir hochst

inopportun erklaren, dafi heutzutage noch wissenscbaftliche Arbeiten,

und sei es selbst auch nur beziiglich der Diagnosen in lateiniscber

Sprache abgefafit werden. Man vergesse docti nicht, daG beispiels-

weise die derzeitige Eealschule mit ihrem Bildungsgang ihre Ab-

solventen vollstandig in den Stand setzt, spater wissensehaftliche

Botanik betreiben zu konnen; ein Systeraatiker, der Bealschiiler

gewesen ist und sich nicht etwa nachtraglieh noeh Latein an-

geeignet hat, muB es als sehr storend und unniitz empfinden, dai>

er bei seinen Forsehungen noch immer auf Arbeiten der neuesteii

Literatur stoGt, die in einer von niemandem gesprochenen und ihm
selbst unverstandhchen Sprache geschrieben sind. Aber zugegeben,

dafi derzeit wohl noch die meisten Systematiker eine im barbari-

schen Latein abgefaCte Pflanzendiagnose mehr oder weniger gut

verstehen durflen; wird dies auch in der Zukunft so sein? Noch
wird am Gymnasium Latein als wichtiger Unterrichtsgegenstand

betrachtet Aber man gebe sich doch keinen lllusionen hin. Die

Zeitstromung verlangt immer gebieterischer, dafi an alien Mittel-

schulen statt der toten die modernen Sprachen als Unterrichts-

gegenstand aufgenommen werden; tiber kurz oder lang kann der

eine oder der andere Staat mit den Mittelschulreformen in diesem

Sinne beginnen. Es ist demnach gar nicht ausgeschlossen, daC

vielleicht schon zu Ende dieses Jahrhunderts ein grower Teil der

Systematiker • Latein nicht mehr verstehen wird. Die jetzigen

Botaniker sollten also endlich einmal aufhoren, der Nachwelt
lateinische Arbeiten zu tiberliefern, und lieber jetzt sehon den Euf
erheben : keine lateinischen Diagnosen mehr und fort auch mit

dem Latein aus Monograpbien P)
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daC der nachste inter-

nationale botanische Kongrefi den Artikel 36 unterdrucken wird-
~

I l| ^M 1^1 \

1) Deshalb, weil die botanische Nomenklatur sich zufalligerweise lateini-

scher oder latinisierter Namen bedient, fur den Systematiker einea Zwang zur

Erlernung der lateinischen Sprache ahleiten zu diirfen, ware vom wissenschaft-
lichen Standpuukte aus vollstandig verkehrt, Einer neuen Pflanze einen 'wissen-'

schaftlichen Namen zu geben, das triflft bei der Einfachheit des Vorganges,
den man hiebei zu beobachten hat, mit Hilfe eines deutsch-lateinischen Worter-
buches ohne weiteres auch derjenige, der nicht lateinisch versteht. Wenn er

hiebei irgend einen Fehler macht, so ist das wohl kein Ungliick; denn fiir die

biologischen Wissenschaften handelt es sich doch nur darum, dafi ein bestimmtes
Objekt einen bestimmten Namen erhalt, und nicht darum, ob dieser Name
nach alien Kegeln eines klassischen Lateins gebildet wird. Deshalb halte ich

es auch fiir hochst uberfiussig, daii fort und fort selbst an den altesten, von
Linue gebildeten Namen herumkorrigiert wird.
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Es wiirde also genugen, dafi jene'Systematiker, welche aus ahn-
lichen ErwagUDgeiij wie ich sie hier niedergelegt habe, auch von
diesem Jahre an Diagnosen neuer Pflanzengruppen in einer moder-
nen' Sprache VeroflFentlichen, ihrer ersten diesbezuglichen Arbeit
eine kurze Motivierung beigeben, warum sie die Diagnosen nicht

lateiniseh bringen; dieser Vorgang erscheint mir deshalb wiinschens-
wert, weil man dadurchi bezeugen wurde, daC man trotz der

Gegnerschaft gegen den Artikel 36 auf dem Standpunkte der Not-
wendigkeit der internationalen Regelung der botanischen Nomen-
klatur steht. Koch zweckmafiiger ware es aber vielleicht doch,

wenn die Systematiker, die meinen Standpunkt teilen, sich noch in

diesem Jahre zu einer gemeinsamen Erklarung gegen den Artikel 36
entschlieCen, Dureh die gemeiosame Kundgebung eines groCeren
Systematikerkreises konnte von vorneherein ein Eiegel vorge-

schoben werden gegen gewisse Erscheinungen, die sich als natiir-

liche Folge des juristischen Oharakters des Artikels 36 eiustellen

konnen und an die merkwurdigerweise die Majoritiit, die seiner-

zeit diesen Artikel durchgesetzt hat, nicht gedacht zu habeo
scheint. Der Artikel 36 stellt namlich einen Freibrief fur das

Plagiatentum dar. Es sei dies dureh ein Beispiel veranschaulicht-

Ein Systematiker untersucht irgend eine Dikotylen-Farailie und
kommt bei seinen Studien zu wichtigen neuen Anschauungen, die

ihn dazu zwingen, neue Unterfamilien und neue Gaituogen zu

sehafFen. Arten verschiedener Gattuno;en in andere schon bekannte

Gattungen zu versetzen und neue Grnppierungen der Arten inner-

halb der Gattungen vorzunehmen. Er veroffentlicht seine Arbeit;

aber die fiir die Systematik aufierst wertvolle Arbeit hat fur

105 Systematiker keinen Wert, weil die Diagnosen nicht

in lateinischer Sprache geschrieben sind, sie soil wenigstens nicht

fiir diese Systematiker existieren, denn der Artikel 36 verbietet es.

Was aber der Artikel 36 nicht verbietet, ist die Unverfrorenheit
mit der ir2:end ein beliebia^er Mensch, der lateiniseh iibersetzen^^^^ ^ixx iLrv.A*v>^.i„

kann, nun die Diagnosen des unvorsiehtigen Systematikers ins

Lateinische ubertragt und publiziert; dieser Plagiator muI5 alsdann

fiir die Systematiker, die sich etwa dureh den Artikel 36 gebun-

den fuhJen sollten, als Autor eines fremden geistigen Eigentums
gelten. Man wende mir nicht ein, daC dies eine Uebertreibung

sei; ::die hier dargesteljite Perspektive ist nun einmal die logische

Konsequenz des juristischen Charakters des Artikels 36 jund der

Art und Weise seiner Fa&sung. Es ist allerdii _

dafi ein wirklicher Systematiker einem solchen Plagiatentum Yor-

schub leistet, und noch weniger, dafi er selbst zu einem solchen

Plagiator wird- Aber- das Wesen der Systematik brinsft es jnit

sich, da6 auf gewissen ihren TeiJgebieten eine groCe Anzahl

botanischer Dilettanten mitarbeiten konnen. Es fallt mir gewiC

nicht ein, deren Tatigkeit zu unterschatzen ; haben sie doch viele

wiehtige Bausteine fur das systematische Gruodgebaude zusararaen-

getragen. Doch dem Dilettantismus ist es eigen, dafi er die Prin-

o
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zipien des wissenschaftlichen Schaffens nur oberflachlich oder gar
nicht erfaGt; und hierin liegt die Gefahr, die der Artikel 36 bis

zu seiner Abschaflfung durch den nachsten internatioualen botam-
schen KongreC der Systematik als wissenschaftlicher Dis-
ziplin bringt. Gerade die botanischen Dilettanten werden vielfach

den Artikel 36 fiir wissenschaftlich berechtigt halten nnd konnen
dann schon bona fide grofie Zerfahrenheit in der Nomenklaturfrage
anrichteu; kommt aber auch noch bei einzelnen Skrupellosigkeit
hinzu, so werden auch die Falle des Diebstahles geistigen Eigentums
nicht ausbleiben.

Neue Cyperaceen.

Von Ed, Palla (Graz).
M —

III.

Heleocharis Usterii.

Rhizombildend. Halme zahlreieh, stielrund, 5—8 cm hoeh,

/a—V2 °^™ dick. Oberste Halmscheido das unterste Funael oder
l^iertel des Halmes bedeckend, bleich oder purpurn gefarbt, an der
Vlundung schief abgestutzt, ohne Spreitenrudiment. Kopfchen spindel"

IV2 mm dick. Deckblatter

2V2—3 mm lang, 1—ly, mm breit, langlich-elliptisch, stump f oder
stumpflich, lieht- bis dunkel-rotbraun mit grunem, einnervigem JMittel-
streifen und weiClich-hyalinem Rand, das unterste den Halm ganz
umfassend, wie das nachstobere mit sehr breitem, grunem, mehr-
nervigem Mittelstreifen. StaubgefaCe 3; Antheren V* mm lang.
Griflfel 3. Frucht (ohne das GriflFelkronchen) l—iy^ mm lang,

Va—V4 °3ra breit, verkehrteiformig, plankonvex, grQnlichgelb,
schwach glanzend; Epidermiszellen der Fruchtschale in der Ober-
flachenansiclit groCtenteils isodiametrisch. GriflFelkronchen pfriemen-
formig-lanzettlich, spitz, schwarzlich, V2—'A mm hoeh, an dem
weiChchen Grunde Vb—V* ™m ^^eit. Perigouborsten 6, weifi bis
braunhch, so lang oder wenig kiirzer als die Frucht samt dem
Griffelkronchen.

Standort: Avenida Paulista, S. Paulo in Brasilien. Gesammelt
von A. Usteri, 18. XL 1906.

Diese Art schlieDt sieh an die mir bisher nur der Be-
sehreibung nach bekannte H. subarticulata (Nees) Bockeler an,
von der sie, soweit sich dies aus den von Nees (Fl. Brasil II 1,
S. 99) und Bockeler (in Linnaea, XXXVI, S. 455) gegebenen Dia-
gnosen erschliefien la at, hauptsachlich durch die schief abgestutzte
Halmscheide und die plaukonvexe, nicht dreikantiee Frucht
abweicht. °
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Studien iiber einige mittel- und siideuropaische Arten

der Gattung Pinguicula, .

Von Johann Schindler (Wien).

(Mit 4 Tafeln.)

(SchluJi.J)

7. Pinguicula Jiirtiflora Ten.
p

Synon.: 1?. Jiirtiflora : Ten ore, Flora Napolitana, vol. Ill,

p. 18 (1811—1836); vol. IV (Florae Napolitanae Sylloge), p. 7

und vol. IV (Appendix tertia), p. I. — Sprengel, Systeraa vege-

tabilium, ed. XVI, vol.1, p. 48 (1825). — Curtis' Botanical Maga-
zine, vol. XI (ed, IV), ad tab. 6785 (1884). — Boissier, Flora

Orientalis, vol. IV, p. 2 (1879), at Suppl., p. 339 (1888).^— Hejd-
reich in Osterreichische botanische Zeitschrift, Bd.

(1879). — Nyman, Conspectus florae Europaeae, p
bis 1882) et Suppl. II, p. 259 (1889—1890). — Hausskneeht
in Mitteilungen des botanischen Vereines fur Gesamtthiiringen,

1886, p. 61. — Velenovsky, Flora Bulgarica, p. 474 (1891).

Halaesy, Beitrag zur Flora von Thessalien, p. 17 [481] (1894),

in Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch., math.-naturw. Klasse,

Bd. LXI. — Halaesy, Beitrag zur Flora von Achaia und Arkadien,

p. 30 [514] (1894), in Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch.,

math.-naturw. Klasse, Bd. LXI. — Halaesy, Conspectus florae

Graecae, vol. Ill, p. 1 (1904).

I*, vulgaris d. hirtiflora: Arcangeli, Compendio della Flora

Italiana, p. 565 (1882). — Fieri e Paoletti, Flora analitica

d' Italia, vol. Ill, pars. 1, p. 87 (1903). .

P. vulgaris: Petagna, Institutiones botanieae, II, p. 38

(1787). — Nyman, Sylloge florae Europaeae, p. 134 (1854—1855),
pro p. I

O L Up L/ A
f

.M^KJ±%f±. IpVC-U

I. Th., p. 20 (1885).

(1883)
Mesopot

P. albanica Grsb.: Grisebach, Spieilegiura florae Eume-
licae et Bithynicae, vol. II, p. 9 (1844). — Nyman, Sylloge florae

Europaeae, p. 135 (1854—1855).

P. laeta Pant.: Pantocsek in Osterreichische botanische

Zeitschrift, Bd. XXIII, p. 80 (1873). — Pantocsek, Adnotationes

ad floram et faunam Hercegovinae, Cmagorae et Dalmatiae, p. 74

(1874)

Jiirtiflora: Ten ore, Flora Napolitana, tab. 201.

fg. 1 (1811—1836), col. aqu. — Curtis' Botanical Magazine, voh XI

(ed. thierd), tab. 6785 (1884), lith. col.

^) Vergl. Jahrg. 1908, Nr. 1, S. 13.
^
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Vergl. Taf. Ill, Fig. Ill und Taf. IV, Fig. 16 und 17.

Gesehenes Herbarmaterial:
Italien: Neapel, Juni 1874, Ig. Strobl [H. Un. Prag] und

August 1855, Ig. Hjiet du Pavillou [H. Pol. Ziirich].

Hercegovina: Suchi most, Juli 1891, Ig. Vandas [H. Beck,
H. Un. Wien].

Epirus: Tsumerka, Juli 1895, Ig. Baldacci [H. Un. Wien].
Thessalien: Olymp, prope Hagios Dionysios, September 1889,

Iff. Sintenis [H. Keck, H. Un. Prag, H. Un. Wien, H. Un. Zurich].

Olymp, prope Megarema, August 1891, Ig. Sintenis et Born-
mdller [H. Un. Prag, H. Un. Wien, H. Un. Ziirich]; Juli 1851, Ig.

Heldreieh [H. zool.-bot. Ges. Wien] ; Juli (?), Ig. Orphanides
[H. Un. Wien]; Juli 1905, Ig. Adamovic [H. Un. Wien]. — Oxya,
JuU 1893 [H. Un. Wien].

Achaia: Zachuli, prope Dervenion, Juni 1893, Ig. Halacsy
[H. Un. Wien].

Bootien: Parnass, August 1855, Ig. Guicciardi [H. Un.
Prag, H. zool.-bot. Ges. Wien].

Kleinasien: Gisildere (Dalaman Tschaj).

Diagnosis: Eadix fibrosa, folia laete viridia, elliptico-oblonga,
apice rotundata, emarginata, glabra, superne glandulosa, glandulis
hyalmis obsita, 15—25 mm lata, 30—60 mm longa, rosulata Scapi
tenuissimi, filiformes, 60—100 mm longi, erecti, glandulosi, uniflori.
Flores erecti vel nutantes; calyx bilabiatus, glandulosus. Laciniae
abii supenoris spathulatae, apice rotundatae, basin versus angustiores ;

labium mferms truncatum, integrum, emarginatum. Oorollae roseae,
extus parce glandulosae labium superius bilobum, lobi integri obo-
vato-obtusi labium inferius trilobum, duplo longius; lobi cuneati,
duplo vel tnplo longiores quam latiores, emarginati vel subbilobi.
Oorollae tubus angustus, duplo longior quam latior. Faux pilis
glandulosis flayis villosa. Calcar subulatum, subincurvum, inclinatum,
rehquam corollam cum labio inferiore subaequans, aeutum basi
.qmdquam contractual. Capsula subglobosa, calycem non superans.

lloret: Jum bis September.
Area geogr.: Mittelitalien , Hercegovina, Montene— ''*'

Griechenland, Turkei, Siidwestkuste von Kleinasien.

Var. megaspilaea Boiss. et Heldr.

r . ; « V? ^M ' ^.^'Z^'f^P'''' ^ar.
/5 megaspilaea B o i s s i e r et H e 1 d-

reich Mss. (Herbarium normale nr. 370, als Art)F hirUflora subspecies megaspilaea Nyman. Conspectus
florae Europaeae, p. 599 (1878—1882)

oonspetbu

r....± l':f'^ri?ri^l^/'.Ei^?^««e« Plantarum orientalium
9)

Me

1801, Ig. Orphanides [H. Un. Zarich, H. Un. Wien, H. Un. Prag].
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Ygi Taf. Ill, Ficf. IL
Diagnosis: Differt a specie foliis angustissimis taeniae-

formibus, obtusis, 8—9 mm latis, 40—120 mm longis. Crescit in

hirtifl

Meg

Arten dureh die Form der oberen Kelchblatter unterschieden. Ge-
ringer sind die Untersehiede, welche diese Art von ihrer nachsten

Verwandten, der P. crystallina trennen. P. crystallina unter-

scheidet sicli von ihr durch nicht ansgerandete Laubblatter, dureh

abgerundete, nicht ansgerandete Petalen, dureh einen kurzen Sporn,

breite Kronenrohre und niederen Wuchs, ferner noch durch die

dunkelbraunrote Nervatur auf der Eiickseite der Kronenrohre und
fetarkere driisige Behaarung an der AuCenseite derselben. Die Form
P, hirtiflora /3. megaspilaea Boiss. et Heldr. unterscheidet sich

vom Typus durch die sehr schmalen bandformigen, vielmals langeren

als breiten Blatten Alle diese hier genannten Formen sind durch
dieselbe Form des Ketches zusammengehalten. P. hirtiflora ist eine

so gut unterschiedene Art, dafi man sich wundern mufi, wie die

itahenisehen Autoren dazu kommen, sie mit P. leptoceras oder
P. vulgaris zusammenzuziehen. Erst in neuerer Zeit wurde ihr

von italienischen Autoren wenigstens der Bang einer Varietat ein-

geraumt, so von Arcangeli, Fiori und Paoletti. Allerdings

hat Tenor e in der Originaldiagnose keine charakteristischen Merk-
male hervorgehoben; nur vom Sporn sagt er: „il nettario e lungo

circa 3 linee acuto, ineurvo mentre il resto della corolla e lungo

pill del doppio." Doch gibt er an anderen Stellen in Anmerkuugen
Charaktere an, welche keinen Zweifel (iber die Art aufkoraraen

lassen. So in FL Nap., vol. IV (Sylloge), p. 7; FL Nap., vol IV
(Appendix tertia), p. I; Fl. Nap., vol. V (Appendix quarta), p. L
Am Schlusse dieser letzten Anmerkung heifit es: „In F. grandi-

flora calyx est profunde 5 partitus." Dieser Satz bezieht sich auf
P. BeicJienbachiana, die in FL Nap., tab. 201, fg. 2, ziemlich gut

abgebildet ist, soweit es sich nur urn die unterscheidenden Merk-
male der Bltite handelt. Auffallig ist, daiJ weder Ten ore selbst,

uoch einer der spateren Autoren die Form der Kelchoberlippe be-

merkte. Und gleichvrohl gehort dieses Merkmal zu den untrug-

liehsten Merkmalen der R hirtiflora. Was die R hirtiflora §.

'Megaspilaea anbelangt, so ist hervorzuheben, dafi sie vs^ohi durch
die Form ihrer Blatter vom Typus abweicht und daher als Varietat

zu unterseheiden ist, daC sich aber keine konstanten morphologischen

Unterschiede ira Bliitenbau nachweisen lassen. Boissier hat diese

Form, in der Meinung, dafi sie eine Art sei, im Herbarium nor-

male als P. megaspilaea herausgegeben, sie aber bald darauf wider-

rufen und als P. hirtiflora beschrieben,

8. P. crystallina Sibth.

Syn.: P. crystallina-, Sibthorp in Sibthorp et Smith,
i'lora Graeca, vol. I, p. 8 (1806). — Sibthorp et Smith, Florae
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Graeeae prodroraus, vol I, p. 11 (1806). — Sprengel, Systema

vegetabilium, ed. XVI, vol. I, p. 48 (1825). — Decandolle,
Prodromus systematis naturalis, vol. VIII, p. 30 (1844). — Unger
et Kotschy, Die Insel Cypern, p. 294 (1865).

Icon: Sibthorp et Smith, Flora Graeca, vol. I, tab. 11 (1806).

Vgl. Taf. Ill, Fig. IV, und Taf, IV, Fig. 18.

GesehenesHerbarmaterial; Panaia tu Troodos, Junil880,

Ig* Sintenis et Rigo [H. Keck, H. Un. Prag], — Prodromo prope

Francorum, Mai 1862, Ig. Kotschy [H. Pol. Zurich].

Diagnosis: Radix fibrosa, folia obovato-oblonga, obtusa, mar-

gine involuta, glandulosa, viscosa, 15—25 mm longa, ca. 10 mm
lata, sessilia, rosulata. Scapi filiformes, 30—60 mm longi, uniflori.

Flores erecti vel nutaiites; calyx bilabiatus, glandulosissimus ; labium

superius trilobum, inferius bilobum, laciniae labii superioris aeque

longae ac latae, spathulatae, apice rotundatae, basi angustatae, labium

inferius integrum, emarginatum. Corollae lilacinae extus glandu-

losae labium .superius bilobum, lobi integri obovati, labium inferius

trilobum, lobi rotundato-obtusi vel retusi, non emarginati. Corollae

tubus dilatatus, postice nervis atropurpureis notatus. Faux pilis

villosa; calcar subulatum, acutura, corolla reliqua triplo brevius.

P. crystallina est species peculiaris insulae Oypri.

R crystallina ist eine der P. hirtiflora sehr nahe verwandte
Art. Sie ist aber doch wohl unterschieden, auch ist sie schon
lange bekannt und wurde immer als Art gefiihrt. Sie unterscheidet

sich von P. hirtiflora vor allem dureh den niedrigen Wuchs, durch
die breiteren, stark driisigen Sepalen, durch die kleinere Blumen-
krone mit breiterer Kronenrohre, welche starker drusig und ruck-

warts braun nerviert ist, durch .den kurzen Sporn und durch die

abgerundeten, nicht ausgerandeten Petalen. Boissier hat zuerst

auf die nahe Verwandtschaft zwischen P. hirtiflora und P. crystalline

hingewiesen, gleichwohl aber die F..crystallina als Art gelteu

lassen, von der er behauptet, daC sie allein, im Gegensatz zu P. hirti-

flora, spatelformige obere Petalen besitze.

9. P. vallisneriaefolia Webb.

Syn.: Pinguicula valUsneriaefolia: Webb, Otia Hispanica,

p. 48 (1853). — Willkomm et Lange, Prodromus florae His-

panicae, vol. II, p. 635 (1870). — Nyman, Conspectus florae

Europaeae, p. 598 (1878—1882).
Icon: Webb, Otia Hispanica, tab, 44 (1853).
Vgl Taf. Ill, Fig. I, und Taf. IV, Fig, 9-11.
Diagnosis: Eadix fibrosa, folia rosulata, inferiora sessilia,

elliptico-oblonga, obtusa, 15 mm lata, 40—60 mm longa, superiora

taeniaeformia, longissima, 150—250 mm longa, 10—20 mm lata,

vel omnia sessilia, ovata, obtusa, ca. 15 mm lata, ca. 60 mm longa;

scapi erecti, uniflori, filiformes, folia elongata vix superantes ; flores

maximi, 30—35 mm longi, violacei cum macula albida; calyx bila-
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biatus, labium superius trilobnm, lobi ovati, basin versus angustati,

apice obtusi, labium inferius usque ad V2 longitudiois emarginatum.
Corolla bilabiata, labium superius bilobum, lobi ovato-obtusi; labium
inferius trilobum, lobi longiores quam latiores, apice retusi, inter

se tegentes, Calear reliquara corollam subaequans. Capsula ovoidea,

calycem non superans. P. vallisneriaefolia est species peculiaris

Hispaniae meridionali-orlentalis.

Diese Pflanze gehort in den Verwandtschaftskreis der P. longi-

folia und ware im Anschlufi an diese zu besprechen gewesen. Da
mir aber diese seltene Pflanze erst in letzter Zeit durch reichliches

Material von Herrn I. Dorfler bekannt wurde, so bespreche ich sie

hier im Nachtrage. Wollte man die Pflanze nach der Original-

diagnose allein beurteilen, so karae man zu einer ganz falsehen

Ansieht. Nach der Abbildung Webbs miifite diese Pflanze in die

Nahe der P. Mrtiflora gehoren. Webb zeichnet sie mit deutlich

zweiteiligen unteren Petalen, mit einer langen schmalen Kronen-
rohre, mit sehr langem Sporn, der noch langer ist als die ilbrige

Blumenkrone, und auCerdem sind noch die oberen Petalen zwei-

teilig. Auch gibt er in der Diagnose an, daC sich die Blumen-
krone wahrend der Blutezeit umkehre. In Wirklichkeit sieht die

Bliite ganz anders aus. Was die Teilung der Petalen anbelangt,

so ist sie eine abnorme Erscheinung und tritt nur bei einzelnen

Bliiten auf, fehit aber meistens. Im Gegenteil sind die Petalen

meist flach abgerundet, ungefahr wie bei P. longifolia, aber viel

schmaler. Die Kronenrohre ist kurz und breit, der Sporn fast so-

lang als die iibrige Blumenkrone, aber nicht gleiehlang odergar langer.

Die Laubblatter sind nicht durchwegs bandformig, sondern man
kann beobachten, daC die tiefst stehenden Blatter sitzend, elliptisch,

wahrend die oberen sehr lang, bandformig ausgezogen sind. Es
kommen sogar sehr viele Pflanzen vor, welche uberhaupt nur
sitzende kurze Blatter haben. Die Blute ist sehr grofi und gleicht

nngefahr der Bliite der P. longifoUa, ist aber viel schmaler. Der
Sporn ist etwas langer. Wichtig ist die Form der oberen Kelch-

blatter. Diese sind eiformig, stumpf, bis zum Grande getrennt,

nahe der Basis am breitesten, an der Basis selbst stark zusammen-
gezogen; die Zipfel der KeJchunterlippe sind bis zur Halfte ge-

trennt. Bei jenen Pflanzen, welche nur sitzende Laubblatter haben,
kann man bisweilen unregelmaGige Ausbildung des Kelches be-

obachten. Die Zipfel der Oberlippe sind nicht bis zur Basis getrennt

und daher auch nicht an der Basis verschmalert. Es komrat da-

durch eine Form zustande, die mehr an P. leptoceras oder gar
P* vulgaris erinnert. Am nachsten verwandt ist diese Pflanze wohl
mit PAongifolia. Ich mochte sie aber doch nicht mit ihr ver-

einigen, denn ihre Blute sieht ziemlich verschieden aus von jener

der P longifolia, die verlangerten Blatter sehen bei ganz gleicher

Entv^icklung gar nicht ahnlich, und die Form der Kelchzipfel ist

auch eine ganz andere. Zu P. vallisneriaefolia gehort auch wahr-

scheinlich die Pflanze der Sierra de Segura, die Eeichenbacb
Oaterr. 'botan. Zeitschrift. 2. Heft. 1908. 5
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in den Icones florae Germanicae et Helvetieae als P. leptoceras

§, longifolia abbildet. Die Sierra de Segura ist nar 7 geographisehe

Meilen von Velez el Rubio, dem klassisehen Standorte der P. vallis-

neriaefolia , entfernt, so dafi es wahrscheinlich ist, dafi beide Pflanzeo

identisch sind.

Zum Schlusse dieser Arbeit bleibi noch zu erortern iibrig,

wie man sich ungefahr die Verwandtschaft und Entstehung der

hier behandelten Arten vorzustellen habe. Vor allem ist festzuhalteOj

dafi wir es mit zwei getrennfcen Formenkreisen zu tun haben. Dem
einen gehoren P.longifolia, F.vallisneriaefolia^ F. Reichenhachiana^

P. Corsica^ P. leptoceras, P. grandiflora, P. Reuteri und P. vulgaris

an, dem anderen sind P. hirtiflora und P. crystallina zuzuzahlen.

Welches die Ausgangsform fur den ersten Formenkreis gewesen
€ein mag, laUt sich schwer sagen- Es diirfte am richtigsten sein,

anzunehmen, dafi sich von der Stammform der weitverbreiteten

P. vulgaris im Siiden die P. leptoceras^ von dieser gegen Westen
hm P. ReichenbacMana ^ von dieser nach Siiden P. Corsica^ nach

Westen aber P. longifolia und von dieser im Siiden Spaniens eod-

lich P. vallisneriaefolia abgegliedert habe. Morphologisch lafit

sich diese Annahme wenigstens stiitzen. Wir sehen. wie P lep-

toceras, rait P. vulgaris durch Zwischenformen verbuuden, eine

neue Kelchform ausbildet, die dann bei den anderen Arten zu

wieder anderen Formen fuhrt. Von P. vulgaris leitet sich wohl

direkt, ohne Vermittlung der P. leptoceras die P. grandiflora ab

und von dieser hat sich wohl in jungster Zeit P. Reuteri abge-
gliedert. Bei P. leptoceras und P. grandiflora konnen wir wahr-
nehmen, dafi sich die Kronenunterlippe auffallend verkiirzt

Hochst interessant ist der zweite Formenkreis. Wenn wir

P. hirtiflora mit der atlantischen P. lusitanica vergleichen, so finden
wir auffallige Ahnlichkeiten im Bliitenbau. Bei P. lusitanica haben
wir eine zylindrische Kronenrohre, bei P. hirtiflora eine sehr schmale
Kronenrohre, welche im Gegensatz zu alien anderen europaischen
Arten noch eine starke Annaherung an die zylindrische Kronen-
rohre der P. lusitanica zeigt. Auch die unteren Kronenzipfel sind

bei P. hirtiflora sowie bei R lusitanica zweiteilig. Die oberen
Kelchzipfel sind bei beiden Arten spatelformig, stumpf, die BlQten
blaG rotlich. Es ist sehr wahrscheinHch, dafi die Blutenform der

P. lusitanica mit den klimatischen Verhaltnissen der atlantischen
Kflste irgendwie in Beziehung steht, denn alle Pinguicida-kii^^
aus Mexiko und Florida haben ganz genau dieselbe Kronenform wie
F. lusitanica, auch dieselbe Teilung der Kronenzipfel und uberhaupt
dasselbe Aussehen. P. hirtiflora erinnert in der Form der Kronen-
rohre noch etwas an P. lusitanica, nahert sich aber schon mehr
P. vulgaris mit kegelformiger Kronenrohre. Von P, hirtiflora laCt

sich ganz leieht P crystallina ableiten.
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BestimmungsscMiissel.

A. Obere Kelchblatter spatelformig.

a) Zipfel der Kronenunterlippe ziemlich tief ausgerandet;

Sporn langer als die Halfte der tibrigen Blumenkrone.
Blatter elliptisch, an der Spitze mit scharfera Einschaitt.

P. hirtiflora Ten.

h) Bliite wie oben, aber Blatter schmal, bandformig, viel-

mals langer als breit.

P. hirtiflora var. megaspilaea Boiss. et Heldr.

c) Zipfel der Kronenunterlippe nicht ausgerandet, Sporn

Vg der tibrigen Blumenkrone ausmachend. Blatter ellip-

tisch, sitzend. T. crystallina Sibth.

jB. Obere Kelchblatter 2—3mal langer als breit, anders geformt.

a) Sporn langer als die Halfte der tibrigen Blumenkrone.
I. Kronenunterlippe doppelt so lang als die Kronen-

oberlippe, daher stark vorragend. Kronenzipfel vie!

langer als breit; Felspflanzen mit verlangerten,

schmalen Blattern,

cc) Obere Kelchblatter schmal elliptisch, abgerundet,

an der Basis verschraalert, Blumenkrone lila.

F.^longifolia Earn.
L -

/5) Obere Kelchblatter eiformig, stumpf, nahe iJer

Basis am breitesten, an der Basis selbst stark

zusammengezogen. Untere Laubblatter sitzend,

obere sehr lang, bandformig.

jR vdllisneriaefolia Webb.

y) Obere Kelchblatter lineal, stumpf, an der Basis

nicht verschmalert, Untere Kelchblatter fast bis

zum Grunde getrennt, spreizend, Bliite lila mit

weiCem Schlundfleck. P. JReichenhachiana mh.

IL Kronenunterlippe wenig langer als die Oberlippe,

Zipfel der Kronenunterlippe ebenso breit als lang,

Torn iiach abgestutzt- Bliite blau mit weifieni

Schlundfleck. P. grandiflora Lam.
* Sporn sehr spitz, Zipfel der Kronenunterlippe am

Eande gewellt, Blfite rosa. P. Reuteri Genty.

y) Sporn ein Drittel der tibrigen Blumenkrone ausmachend,

obere Kelchblatter sehr schmal lanzettlich, an der Basis

verschmalert,
*

P. Corsica Bern, et Gren.
>

G. Obere Kelchblatter dreieekig, nicht langer als breit. Sporn
ein Drittel der tibrigen Blumenkrone ausmachend.
a) Untere Kelchzipfel vollkoramen getrennt, lanzettlich,

spitz, weit voneinander spreizend; untere Kronenzipfel

kreisformig abgerundet, breit, sich seitlich deckend.

Bltite blau mit weiCem Schlundfleck.

P. leptoperas Bchb.

6
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h) Untere Kelchblatter bis zwei Drittel der Lange ver-

wachsen, Kronenzipfel eiformig, einander nicht be-

P, vulgaris L.rahrend.

WicMigste Eesultate.

!• Finguicula grandiflora ist nicht eine Yarietat der P. vul-

garis^ sondern eine Art, welche von P. vulgaris und P. leptoceras

durch Kelchform^ Spornlange und Petalenform deutlich Qnterschieden

ist. Sie reicht ostlich nur bis zum Genfersee; alle Angaben fiber

P. grandiflora aus ostlicheren Gebieten sind irrig und beziehen sich

meist auf P leptoceras,

2. P. Reuteri ist keine der P. grandiflora gleichwertige Art,

sondern nur eine Basse derselben. Morphologiseh ist sie nur gra-

duell von P. grandiflora verschieden.

3. P. leptoceras ist eine namentlich durch die Kelchform sehr

gut charakterisierte Art ; sie ist von P. grandiflora und P vulgaris

deutlich verschieden, und der Name P. leptoceras daher nicht Syno-

nym zu P. grandiflora oder Varietatname zu P. vulgaris, sonderu

Artname.
4. P. Hellwegeri Murr ist vollkommen gleichbedeutend mit

P. leptoceras^ der Name somit Synonym zu der Reichenbach-
scjien Art.

5. P. longifolia ist eine endemische Art der Zentralpyrenaen.

Sie ist namentlich durch die Kelchform von den nachst verwandteu

Arten unterschieden.

6. Die Finguicula der Seealpen (Rojatal) v^ird als neue Art,

als P. Reichenhachiana beschrieben. Sie ist weder mit P. longi^

folia noch mit P. leptoceras identisch, sondern nimmt eine Mittel-

stellung zwischen beiden unter Ausbildung eigener morphologischer

Bliitenverhaltnisse ein.

7. P. vallisneriaefolia gehort nicht, wie man erwarten sollte

in den Verwandtschaftskreis der P. hirtiflora^ sondern in den der

P. longifolia. Auch hier hat die Form der Kelchblatter als wichtiges

Unterscheidungsmerkmal zu gelten.

8. Die groUe Bedeutung der Kelchform fiir die Unterscheidung
der europaisehen Pm^mcitZa-Arten wird namentlich an dem Kelche

der P. Corsica nachgewiesen. Durch die Kelchform ist diese der

P. leptoceras auCerhch sehr ahnlich sehende Art von alien anderen

Arten auf das scharfste geschieden*

9. Auch bei P. hirtiflora ist die Kelchform ein einfaches

und unbedingt sicheres Unterscheidungsmerkmal. P. laeta und

P. albanica sind Synonyme zu P. hirtiflora, dagegen ist P- me-

gaspilaea Boiss. et Heldr. als Varietat von P. hirtiflora zu unter-

scheiden.

10. P. crystallina und P, hirtiflora stehen einander sehr nabe

und auch die Kelchblatter beider Arten sehen, entgegen Boissiers
Behauptung, einander gleich.
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11. Der Name P. variegata Arv.-Tour. hat zu fallen, da eine

sibirische Art fruher unter diesern Namen beschrieben wurde- Was
unter P. variegata Arv.-Touv. zu yerstehen sei, ob es P. leptoceras

Oder eine Ubergangsform von P. Reichenhachiana zu P, Corsica

sei, lafit sich nicht entscheiden, da es an Belegen fehlt und die

Beschreibung zu ungenau ist.

Erklarnng der Abbildungeii«

Tafel L Habitusbilder in zirka V2 ^er natiirlicben GroJie.

Fig. I, Pinguicula grandiflora (Canigou, Pyrenaen).

Pig. II. P. Beuteri (Mt Brezon ad Brizon, Haute-Savoie).

Fig. III. P. leptoceras (St. Gotthard [2 Exemplare in der ersten Reihe

oben]; Bernina [3 Exemplare in der zweiten Reihe]).

.
Fig, IV. P. JReichenbachiana (Pontan, Seealpen).

Pig. V. P. Corsica (Mt. Nino, Corsica).

Tafel II. Habitusbilder in zirka V2 der natiirlicben GroCe.

Pig. I. Pin^wicwZaZonsft'/oZia (St. Bertrand[l. Exemplar]; Gedre, Zentral-

pyrenaen [2. und 3. Exemplar]).
Fig. II. P. Beichenbachiana (Roja-Tal, Seealpen).

Tafel III. Habitusbilder in zirka V2 der naturlichen Grofle.

Fig. I. Pinguicula vallisneriaefolia (Sources du Guadalquivir, au Bar-
rancon de Yalentina, Spanien).

Fig. II. P. hirtiflora var. (9. megaspilaea. (Megaspilaeon, Achaia).

Pig. III. P. hirtiflora (thessal. Olymp).
Fig. IV. P. crystallina (Panaia tu Troodos, Cypern).

w

Tafel IV. Bluten- und Kelchformen, erstere etwas, letztere starker vergroGert.

Pig. 1. Pinguicula leptoceras (St. Gotthard).
Fig. 2. P. leptoceras (Doricia-Alpe im Fassa-Tal, Tirol).

Pig. 3 und Pig. 4. P. Reiehe^ibachiana (Roja-Tal).

Pig. 5 und Fig. 6. P. Corsica (Mt. Nino).
Pig. 7. P. longifoUa (Torla, Pyrenaen).
Pig. 8. P, longifolia (Gavarnie, Pyrenaen).
Pig. 9, Fig. 10, Fig. 11. P. valUsneriaefoUa (Barrancon de Valentina).

Fig, 12. P. grandiflora (Seyssins ad Grenoble).
Pig. 13, P. grandiflora (Fontanilles a Marsa).
Fig. 14 und Fig. 15. P. Beuteri (Brezon),
Fig. 16. P. hirtiflora (thessal. Olymp).
Fig. 17. P. hirtiflora (Zachuli, Achaia).
Fig. 18. P, crystallina (Panaia tu Troodos).
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Dezember 1907 und Janner 1908.

Beck Ritter V. Mannagetta und Lerchenau G. Vegetations-

fltudien in den Ostalpen. L Die Verbreitung der mediterraneo,

) Die ^Literatur-iJbersicht" strebt VoUstandigkeit nur mit

RQcksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erschemen
Oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, feruer
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illyrisclien und mitteleuropaisch-alpiQen Flora im Isonzotale.

(SitzQDgsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften
Wien, mathematisch-naturwisseuschaftliche Klasse, Bd. CXVI,
Abt. I, Oktober 1907, S. 1439—1534.) 8". 1 Karte.

Vgl. diese Zeitschrift, Jahrg. 1908, Nr. 1, S. 45—47.
Domin K. Studien ziir Entstehung der Arten durch Mutation. I.

(Beihefte zum Botanischen Zentralblatt, Bd. XXIII, 1907, Abt. II,

S. 15-25, Taf. Ill und TV.) 8°.

Neu beschriebene Mutationen: 1. Potentilla verna L. mut. monophylh
Domin, 2. Priviula officinalis (L.) Hill. mut. Pr. horticola Domin, 3. Picea
Omorika (Pan^.) Willk. mut. Fassei Midloch (pro var.).

Die beschriebenea Mutationen wurden vom Verfasser als solcbe mit
Eiicksicht auf ibr anscheinend spontanes Auftreten zwischen Pflanzen der
typischen Form bezeichnet. Kulturyersuche iiber Vererbbarkeit wurden nicht
gemacbt. Bemerkenswert ist, dali bei den zwei letzterwahnten Formen die

Mutation nacb Verpflanzung unter neue Vegetationsbedingungen auftrat,

EngensteiuerS. Ein Beitrag zur Orchidaceenflora Nordtirols.
(AUgemeine botanische Zeitschrift, XIV. Jahrg., 1908, Nr. 1,

S. 10.) 8°.

Fig dor W. Uber den Einflufi des Lichtes auf die Keimung der

Samen einiger Gesneriaceen. (Ber. d. deutsch. botan. Ges.,

Bd. XXV, 1907, Heft 10, S. 529—585.) 8°.

Glaab L, Ein Beitrag zur Flora der Koblenraeiler. (AUgemeine
botanische Zeitschrift. XIII. Jahrg., 1907, Nr. 12, S. 199—200.) 8".

GuttenbefgH. E. V. tJber das Zusammenwirken von Geotropismus
und Heliotropismus in parallelotropen Pflanzenteilen. (Jahrbucher
fur wissenschaftliche Botanik, XLV. Bd., 1907, 2. Heft, S. 193
bis 231.) 8». 2 Textfig.

Hack el E. Gramineae. (H. Schinz, Beitrage zur Keuntnis der

afrikanischen Flora, XX, N. F.) (Vierteljahrsschrift der Naturf.

Gesellsch. Zurich, 52. Jahrg., 1907, Heft 3 und 4, ' S. 419
und 420.) 80.

Neu bescbrieben: Ischaemum Junodii Hack.

Hanausek T. F. The Microscopy of technical products translated
by A. L. Winton with tbp. nnllahnrafinn nf K" a TinrKar NaW
York (J. Wiley and sons]
8". 471 pag., 276 illustr.

Hain. 1907.

1

Englische Ausgabe des bekannten vorziiglicben „Lebrbuehes der tech-
niseheu Mikroskopie". ...

Uber den Straufifarn. (Osterr. Garten-Zeitung, III. Jahrg
1908, 1. Heft, S. 7-10.) 8°. 3 Textfig.

Heimerl A. III. Beitrag zur Flora des Eisacktales. (Verhandl.
der zoolog.-botan. Ges. Wien, LVII. Bd., 1907, 8. und 9. Heft,

S. 415-432; 10. Heft, S. 433-457.) 8°.

Jencic A. Mikroskopische Untersuchung altagvptischer Inschrifteflr
hOlzer. (Wiesner-Festschrift, Wien. 1908.) 8^

^^,,^Jl},^\^^^\Seyfer\e des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster
Vollstandigkeit werden die Herreu Autoren nnd Verleger um Emsendung ron

^l^r fs<5^ienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige fiber solcbe
hSfhcbst ersucht.

^^^ Redaktion.
'
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* Verfasser hat das Holz, das zur Anfertigung der Tafelchea dieiite,

. welche agyptischen Mumien beigegeben wurden, untersucM und mehrere der-

selben botaniscb bestimmt. Es stellte sich in vier Fallen Tannenholz, in

zwei Fallen Fichtenholz und in vier Fallen Fohrenholz heraus. Die SchluJi-

folgerungen, die der Verfasser daraus auf die Handelsbeziehnngen der alten

Agypter zieht, sind irrtiimlich, sie brauchten Tannenholz nicht aus Sizilien,

Fichtenholz nicht aus Serbien und Montenegro, Fohrenholz nicht (nebenKlein-

asien) aus Korsika zu beziehen, da alle diese Holzarten ihnen in dem ihnen

viel naher liegenden Kleinasien zur Verfugung standen.

Keller L. Neue Form von Gymnadenia conopea (L.) R. Br. (Ver-

handl. der zoolog.-botaD. Ges. Wien, LVII. Bd., 1907, 10. Heft,

S. 457 und 458.) 8^.

G. conopea f. viridiflora L. Keller und H. Fleischmann, im unteren

Krummbachgraben des Schneeberges von K. Milliner aufgefunden.

Kraus E. Toxine des Choleravibrio und anderer Vibrionen. (Hand-

Methodik
1. Liefg., S. 176—192.) Jena {G. Fischer), 1907. 8

und RuG V. K. tJber Toxine und Antitoxine des Cholera-

vibrio. Experimentelle Grundlage einer antitoxischen Cholera-

therapie. (Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektions-

krankheiten. I. Abt., XLV. Bd., 1907.) 8°. 4t> S., 2 Kurven.

Mitlacher W. tJber einige anatomische Verhaltnisse der Labiaten

(Vortrag). (Zeitschr. des allgem. 5sterr. Apotheker-Vereines,
^ 46. Jahrg., 1908, Nr. 1, S. 1-4, Nr. 2, S. 17—19, Nr. 3, S. 33

und 34, Nr. 4, S. 45-47.) 4

Murr J. Beitrage zur Flora von Tirol, Vorarlberg und dem

Furstentum Liechtenstein. XXL (Allgem. botan. Zeitschrift,

XIV. Jahrg., 1908, Nr. 1, S. 7-10.) 8".

Neu beschrieben werden : Eypericum hirsutum L. var. pseudomontanum

Murr, Galium verum L. var. impressum Murr, Senecio jacobaeiforvns Murr

= S. Eversii Huter {su^er-cordatus X Jacohaea) X Jacobaea, Frenanthes

purpurea L.Ynr.querciformis Murr, Crepis pseudalpestris Murr = C.alpestrts

X (alpestris X hlattarioides), Myosotis alpestris Schmidt var. pseudo-

suaveolens Murr. ^ • t-

Nestler A. Das Sekret der Drusenhaare der Gattung Cypnpedium

mit besonderer Berilcksichtigang seiner hautreizenden Wirkung.

(Berichte der deutschen botan. Ges,, Bd. XXV, 1907, Heft 10,

S. 554—567, Taf. XIV.) 8°.

•Podpera J. Vysledky bryologickeho vyzkumu Moravy za rok

1906-1907. [Ergebnisse der bryologischen Durcbforschung

Mahrens in den Jahren 1906—1907.] Berichte der Kommission

fur die naturwissenschaftliche Durcbforschung Mahrens. Botanische

Abteilung, Nr. 4, Brunn (A. Odehnal), 1907. (1-82.) 8".

Inhalt: I. Moose der Westbeskiden. (Fine bryogeographische Schilde-

rung.) 1. Allgemeiner Abri&. 2. Schilderung der wichtigeren

Standorte: i Babia G6ra, 3. Teschener Beskiden, 3. Voin Ondrejnik bis

in die Ruckwartigen Berge (Zadni hory), 4. Eadhostgruppe, o. Vom Juhyne-

tale bis Hostein. 3. Beziehungen der geologisohen Unterlage zu

den Moosen in den Beskiden. [Interessant wegen der Nuancen, welche

hier in der Zusammensetzung der Moosvegation durch die verschiedenen

Stufen des Kalk- eventuell Kieselgehaltes der verschiedenen Sandsteme hervor-

gerufen werden.] 4. Gebirgsarten. [Eine unverhaltmsmaJiig gennge An-

zahl von echten Hochgebirgsarten.]
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Sepat
pmnatifida Nees (Lomnatal bei Jablunkau), Cephalozia curvifolia Dicks.
(LerfiaTa bei Holleschau). Musci fr. Neu fur das Gebiet : Sphagnum afRne
Een. et Card. (Fnedland), S. rubellum Wils. (Gesenke), S. tenellum Schimp.

V ff^^^.^ ^- r^/^^/'^^ws Br. germ. (Gesenke, Beskiden), Andreaea sparsifolia
Zett. (Brunnelhaide im Gesenke). A. alpestris Thed. (Gesenke: Kopernick),
Mymenostomum squarrosum N.et H. (Olmutz, Kremsier), SporlederapalustrisUpe (baar) CynodonUum fallax Limpr. (Gesenke, Saar), Oreoweisia Brun-
toni (bmith) (Beskiden: Althammer), Tremafodon amUguus Hedw. (Teltsch),
Lemobryum albidum Brid. [Kammheiden der Eadho'stgruppe] , Fissidens
mtHutwZwsSuU (Beskiden, vertritt hier dmF.pusillus), Ditrichum zonatum
arid (Babia Gora), Didymodon validtis Limpr. (Tischnowitz, Blansko),
TpcJiostomum pallidisetum H. M. (Kvetnice bei Tischnowitz) Crossi-
dtumsquamifferiimyiY. (Kvetnice bei Tischnowitz), Barbul}^ revoluta
behr. (Heiliger Berg bei Nikolsburg), Zygodon viridissimus Dicks. (Eichhorn
bei Brunn) Anomodon rostratus (Hedw.) (Blansko, Eichhorn), Isothecium

eur. (Frankstadt), B. campestre (Bruch) (Olmiitz), 5. CMr^wm (Lindb.) (Bes-
kiden: Celadnatal Irebitsch), Bhynchostegium hercynicum [Em.) vanVooe-
ja»mm Podp (Beskiden: Eajnochowitz), Amhlystegium tridwpodium (Schultz)

kidSi- Sch
^''^ ?^*^"'* <ie«st7oZmwi Lindb. var. carpathicum Podp. (Bes-

J. Podp^ra.Podpgra J. Floristicke pozndmky. II. [Floristische Bemerkungea.II.]
(Sep.-Abdr. aus dem Anzeiger des ^Pnrodovedeckyklub y Proste-
joye% Jahrg. X, ProBnitz, 1907.) S\ 17 S., 1 Tafel.

^N^uJ'ir Mahren
:
.4Zo;jec«rMS pratensis X geniculatus (Olmutz), (7arca;

^aracZooja X (?t«n<fra (Olmutz), O. paradoxa X cancscms (OlmQtz), C. strictaX caesi^t^osa (Olmutz) C. ^raciJis X sfricia (Olmutz), C. stricta X G^oo<i«-
«o«^/8ti (<Jlinutz) C. glauca X rii)arta hjbr. nor. (C. Lausii Podp., Olmiitz),
o. /M<i?a irood. (Olmutz), Jmwcms lamprocarpus X aJpmws (Olmutz), iw^wZa
flavescens Gaud. (Beskiden: Martinak), Dianthus Carthusianorum L. var.
AaM«e«s»s Podp; V. n. (Olmutz, mit lateinischer Diagnose und Abbildung),
Ihahctrum. majus Jacq. (Olmutz), Potentilla silesiaca Uechtr. (Bisenz det.
Oborny).

J. Podpera.
Kriticke pozndmky. [Kritische Bemerkimgen zu der Arbeit

des Herrn Professors L. Prank in Olmutz ,Beitrag zur Flora
der Umgebung von Olmutz", Sonderabdr. aus dem XLV Bande
der Verh. des naturforschenden Vereines in Briinn, 1907.1 (Sep.-
Abdr. aus dem Anzeiger des „Pfirodov^deckyklub v ProsteioveS
Jahrg. X, Profinitz, 1907.) 8°. 6 S.

Publikation
Ton unrichtigen Angaben publiziert, die richtigen Finder nicht angegeben,
eventueU verschwiegen. Autor korrigiert diese Angaben. J. Podp Ira.

Porsch 0. tber einige neuere phylogenetisch bemerkenswerte
^rgebnisse der Gametophyteneriorschung der Gymnospermen.
Kritisches Sammelreferat. (Festschrift des Naturwissenschaftl.

oo^^^J^^m ^\. Universitat Wien, November 1907, S. 65-105.)
o". 16 leitfig.

m«f; .?5p'-?''/^ ^'^-
^"u*^?"".

^^°<* ^«^ 16 ausgewahlten Kopien in syste-
matischer Reihenfolge eine kritische Besprechung der Ergebnisse der Game-
tophytenerforschung der Gymnospermen von 1905 bis 1907. und zwar nur
msoweit, als dieselben von

fhylogenetischem Interesse sind. Der Umfang der

^T.^t"T t'Y^'^ .''^^^ '"'"^ ^'^^ d«^ ^"^ Schlusse beigefdgtSi Iste-

SL; Wr^
•**'"1."'*''' Literaturverzeichnis. Aus dem Inhalt der Abhandlung

den Autorin f^JInn^""^
.diejenigen Details erwahnt, in denen der Verfasserden Autoren gegeuuber einen anderen Standpunkt einnimmt. Die innerhalb
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der Gymnospermen ganz einzig dastehende normale Dreizahl der Kerne im
Archegon, welche Caldwell fur Microcycas calocoma naehwies, deutet die

Verfasserin als auf Verwachsung zweier Archegonien beruhend, obwohl, wie
sie selbst zugibt, eine direkte seitliche Verwachsung niemals zu beobachten
war, da die trennende Membran stets vorhanden ist, Im Gegensatz Mezu
halt Verf. den dritten Kern ftir ein Homologon einer der Halskanalkerne des

Farnarchegons, also phylogenetisch fur einen sexuell degenerierten Eikern wie
den Bauehkanalkern, nnd erblickt in der von Caldwell nachgewiesenen
hoinologen grofien Spermatozoidenzahl (16—20) eine Stiitze seiner Auffassung

. (p. 73). In demselben Sinne deutet er den neuerdings von Coker ftir das
Archegon von Cephalotaxus Fortunei als Ausnahmsfall beobachteten dritten

Archegonkern (p. 79). Die auCer den beiden vermutlichen generativen Kernen
entwickelten uberschiissigen kleineren Kerne, welche von Lopriore fiir den
PoUenschlaueh von Araucaria BidwilU, von Thompson fiir Agathis und
Araucaria, von Nicolosi-Roncati fur Damviara nachgewiesen warden,
deutet Vorf. ftir sexuell degenerierte Spermakerne. Dasselbe gilt fiir die von
Young, Jeffrey und Chrysler untersuchten Podocarpeen (p. 81—85).

Die Uutersuchungen San days und Berridges haben fiir Ephedra
distacJiya nicht nur weitgehende cytoiogische Homologien zwischen den die

Archegonien unnsittelbar umgebenden „Deckschichtzellen" ergeben, sondern
gezeigt, dali die letzteren sogar Proembryonen entwickeln k5nnen. Verfasser

erblickt darin eine Bestatigung der von ihm fiir E, campylopoda nach-
gewiesenen Honjologie dieser sexuell degenerierten ^Deckschichtzellen** nut
den normal fertilen Sehwesterarehegonien (p. 90 und 91). Die nach des Ver-
fassers Archegontheorie ^) theoretisch postulierte Befruchtungsmoglichkeit
des Bauchkanalkernes findet er in den Untersuchungen Lands fiber Thuja
occidentalis insofern bestatigt. als Land ausnahmsweise einen nach auf-

warts wachsenden, aus dem Bauehkanalkern hervorgegangenen zweiten Embryo
beobachtete. Die von Land an der Spitze des Archegons von Ephedra
trifiirca nachgewiesene Zellgruppe betrachtet Verfasser als durch Befruchtung
des Bauchkanalkernes seitens des zweiten Spermakernes entstandenes sekun-

dares Endosperm. In der Tat hat Land den zweiten Spermakem in unmittel-

barer Anlehnang an den Bauehkanalkern gesehen und dieses Stadium abgebildet.

1st diese Auffassung richtig, so ware nach Verfasser durch
Land zum erstenmal eine doppelte Befruchtung fiir Gymno-
spermen nachgewiesen und Ephedra wenigstens nach dieser Richtung
ein Verbindungsglied zwischen den Gymnospermen und Angiospermen (p. 101

bis 103). Die von Pearson fur WelwiUclda nachgewiesenen schlauch-

fOrmigen 2—5kernigen Zellen des weiblichen Gametophyten halt Verfasser im
Einklange mit anderen Autoren und im Gegensatze zu Pearson fiir stark

reduzierte Archegonien tmd erblickt im mannlichen Gametophyten von Weh
witschia eine ebenso erwuuschte Briicke von Ephedra und Gnetum zu den
Angiospermen wie im weiblichen von Ephedra zu Gnetum (p. 99—101).

0. Porseh.

Rechinger K, Samoa. (Karsten und Schenck, Vegetations-

bilder, 6. Keihe, Heft 1, Tafel 1—6.) Jena (G. Fischer), 1908.

4^ fi Tafeln mit Text.

Vegetationsbilder aus dem Neu-Gulnea-Archipel. (Karsten
und Schenck, Vegetationsbilder, 6. Eeihe, Heft 2, Tafel 7—12.)

Jena (G. Fischer), 1908. 4^ 6 Tafeln mit Text.

Rick J. Contributio ad monographiam Agaric acearum et Poly-

poracearum Brasiliensium. (Brot^ria, vol. VI, Sen Bot., 1907,

S. 65—92.) 81 6 tab.

Schiffner V. Mitteilungen fiber die Verbreitang der Bryopbyten

im Isergebirge (Fortsetzung). (Lotos, N. F., 1. Bd., 1907, Nr. 11,

S. 186-^190.) 4^.

) Vgl, diese Zeitschrift, Jahrg. 1907, S. 362.
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Steiner J. Uber Buellia saxorum und verwandte Flechtenarteii.

(Verhandl. der zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, LVII. Bd., 1907,

8. and 9. Heft, S. 340—371.) 8^
Monographische BehandluDg der im Titel genanuten Artengruppe.

Ausfiihrlich besprochen -werden: B. saxorum Mass., B. Lusitanica Stnr.,

B. Sardijiiensis Stnr., B, leptocline Stnr., B. hypopodioides Stnr., JS. lep-

toclinoides Stnr., B. sejuncta Stnr., J5- siibsqnamosa Stnr., B. subdisciformis

Stnr., JB. vilis Th. Pr., B. enteroleueoides Stnr., 5. Yulcani Krplh.

Strafier P. Vierter Naclitrag zur Pilzflora des Sonntagberges

(N.-O.), 1904 (Schlufi). (Verhandl der zoolog.-botan. Gesellsch.

Wien, LVIL Bd., 1907, 8. nnd 9. Heft, S. 321—340.) 8**.

NeubeschrieLen warden: Calospliaeria henedicta Rehm, Bobergia unica

Desm. Yar. divergens Relim, Pezizeila fiiscescens Rebm, Belonium sperma-

toideurn Strafi., Helothtm Belimii StraC, Helotiella nerviseda Rehm.r

Lachnella Bresadolae StraB.

Tscbermak E. v. Die Kreuzungszuchtung des Getreides und

die Frage nach den Ursachen der Mutation (Monatshefte fur

Landwirtscbaft, 1908, Heft 1). 8^ 9 S.

Nach Erorterung der praktischen Bedeutung der Zuchtung von

Kreuzungen bei Getreidearten beriihrt Yerfasser die Frage nach den Ursachen
der Mutation und gelangt zur folgenden These: „Alle die einzelnea hisher

bekannten Faktoren, welche die plotzliche Manifestation neuer fertiger Merk-
male veranlassen konnen, lassen sich unter dem gemeinsamen Gesichtspunkte

„ zusammenfassen> dafi dabei die Wachstumsbedingungen in irgend einer Weise

alteriert werden. Wachstumsstorungen oder, noch allgemeiner gesprochen,

positive oder negative Anomalien des Wachstums werden demnach die ge-

meinsame Ursache fiir die Manifestation latenter Eigenschaften, fiir di&

sprungweise Veranderung der auderen Form, fiir die sogenannte Mutation,

abgeben**, Im folgenden werden dann einige fiir diese Auffassung sprechende-

Tatsachen angefiihrt.

Vetter S. Zwei neue Care^-Bastarde aus Tirol und neue Stand-

orte. (Verhandl. der zoolog.'bot Ges., LVIL Bd., 8-/9, Heft,

S. [234].) 8\
Carex alpiyia X atrata {C. Sarntheinii Vett.), Rofenertal im Otztal^

C, dioica X eehinata yar. grypos Schk., Seiseralpe bei Bozen. — Anschlieliend

an die Besprechung dieser beiden neuen Formen werden fiir die Flora vou

Tirol und von Niederosterreich neue Standorte mitgeteilt.

Wagner A. Uber die Anpassungsfahigkeit von 3IynopliyUu^^^
verticillatum, (Zeitschr. fur den Ausbau der Entwicklungslehret
Bd. 1, 1907, Heft 12,) 8^ 1 Testfig., 3 Tafeln.

Experimentelle Untersuchungen iiber die EinwirkunggeanderterLebens-
bedingungeu, insbesondere derKulturaulierhalbdesWassers ^.uf MyriophyUit'^'
Verfasser konstatierte eine groCe Anzahl morphologischer und histologischer
Verauderungen, welche durchwegs den Eindruck direkter bediirfnismaGiger
Anpassungen machten und nicht bloii im Sinne einer „direkten Bewirkung"*,
sonderu vor allem in dem einer autoregulativen Tatigkeit im Organismus
gedeutet werden konnten.

Wagner R. Beitrage zur Kenntnis einiger Amorpha -Arteu.
(Sitzungsber. der kais. Akad- der Wissensch. Wien, mathem.'
naturw. KL, Bd. CXVI, Abi I, Okt. 1907, S. 1541—1553.) 8"

Wettstein R. v. Anton v. Kerner. Festrede anlaaiich der Ent-
hullung des Denkmales in der Universitat. (Neue Freie Presse
vom 23. Janner 1908.)
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Wibiral E. Moderne Bestrebungen auf dem Gebiete der Land-
scbaftsgartnerei. (Osterr. Garten-Zeitung, IIL Jahrg,, 1908^
LHeft, S. 1-5.) 8°.

W i e s n e r - Festschrift. Im Auftrage des Festkomitees beraus-
gegeben von K. Linsbauer. Wien (Konegen). 8^ Mit 56 Text-
figuren und 23 Tafeln. — K 24.

Inhaltsverzeiehnis : Ambronn H. , "0 ber die Veranderungen des
' chemischen und phjsikalischen Verhaltens der Zellulose durch Einlagerung
von Schwefelzink. — Burgerstein A., Vergleichende Anatomie des Holzes
der Koniferen. — Chamberlain H. St., Goethe, Linne und die eiakte
Wissenschaft der Natur. — Czapek Fr., Geotropismus und Pflanzenform.
— Darwin Fr., On the Localisation of Geoperception in the Cotyledon of

Sorghum, — Fig dor W., Experimentelle Studien tiber die heliotropische

Empfindlichkeit der Pflanzen. — Frits ch K., Uber das Vorkommen von
Cystolithen bei Klugia zeylanica, — Goebel K., tjber Symmetrieverhaltnisse
inBltiten. — GrafeV., Studien uber das Gummiferment. — Eaberlandt G.^

Zwei Briefe Hugo v. Mohls an Franz linger. — Hanausek T. F., Neue
Mitteilungen iiber die sogenannte Kohleschicht der Kompositen. — Hein-
richer E., Beeinflussung der Samenkeimung durch das Licht. — Hohnel
Fr. y. und L itschauer V., Osterreichisehe Corticeen. — JenCic A., Mikro-
skopische TJntersuehung altagyptischer Inschriftenholzer. — KammererP.^
Symbiose zwischen Oedogonium unihdatum mit Wasserjungferlarven. —
Karzel R., Die Verholzung der Spaltoffnungen bei Cycadeen. — Koorders
S. H., Uber Wiesneriomyces, eine im Jahre 1906 in Java entdeckte Gattimg
der Tuberciilariaceoe-Mucedinae-Phragmosporeae. — KrasserF., Kritische

Eemerkungen und Ubersicht iiher die bisher zutage geforderte fossile Flora
des unteren Lias der osterreichischen Voralpen. — LinsbauerK., Uber
Reizleitungsgeschwindigkeit und Latenzzeit bei Mimosa pudica, — Lins-
bauer L., Uber photocbemische Induktion bei der.Anthokyanbildung. —
Lopriore G., Zwillingswurzeln. — Mikosch C, Uber den Einfluli des

Eeises auf die Unterlage. — Mobius M., Uber ein eigentumliches Vor-
kommen von Kieselkorpern in der, Epidermis und den Bau des Blattes von
Callisia repens. — Molisch H., Uber einige angeblich leuchtende Pilze. —

• Nemec B., Einige Eegenerationsversuche an TaraoiacwTn-Wurzeln. — Nest-
* ler A., Das Hautgift der Cypripedien. — Portheim L. v. und SamecM.y

Orientierende Untersuchungen tiber die Atmung gesunder und infolge von
Kalkmangel erkrankter Keimlinge von Phaseolus vulgaris. — Przibram H.,

Wiederaufnahme des Wachstums von Strunken der Sepioia sempervirens
Endl. ~ Eaciborski M., Coreopsis iinctoriav^.r. proUfica: eine unzweek-
maCige Mutation. — Eeinke J., Kritische Abstammungslehre. — Bichter 0.^

Uber die Notwendigkeit des Natriums fiir eine farblose Meeresdiatomee. —
Schiffner V., Okologische Studie tiber die sogenannten „Kmeholzwiesen**
des Isergebirges. — Sen ft E., Uber das Vorkommen von „Physcion" (Hesse).

= ,,Parietin'* (Thomson, Zopf) in den Flecliten und den mikrochemischen.

Nachweis desselben. — Skraup Zd. H., Uber das Leucin aus Proteinen.

—

Solla E., Die Fortschritte der Phythopathologie in den letzten Jahrzehnten
und deren Beziehung zu den anderen Wissenschaften. — Stpklasa X, Die

Atmungsenzyme in den Pflanzenorganen. — Strakosch S., Die Emahrungs-
•' physiologie der Pflanzen in ihren Beziehungen zur Volkswirtschaft. — Stras-
burger E., Einiges liber Characeen und Amitose. — ^Strohmer F., Uber

Aufspeicherung und Wandening des Eohrzuckers (Saccharose) in der Zucker-

riibe {Beta vulgaris). — Trelease W., Variegation in the Agaveae, —
Tschirch A., Grundlinien einer physiologischen Chemie der pflanzlicheu

Sekrete. — Wegscheider E., Uber die Verseifung der Fette. — Wein-
zierl Th. v., Zur Mechanik der Embryoentfaltung bei den Gramineeu..—
Wett stein E. v., Uber sprungweise Zunahme der Fertilitat bei Bastarden.

WilhelmK., tber einen merkwiirdigen Fichtengipfel. — Zickes R, Uber
das Bacterium pohjchromicum und seine Farbstoffproduktion.
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Zahlbruckner A. Lichenes (Engler, Die naturlichen Pflanzen-

familien, L Teil, Abt. 1*, Bogen 13—16, S. 193—249, Fig. 102

bis 125.) %\
Diese letzte Lieferung des FlecMenbandes enthalt den SchluC der

AscoHchenes und die Symenolichenes.

A pelt A. Neue Untersuchiingen tiber den Kaitetod der Eartoffel.

(Beitr. zur Biologie der Pfianzen. IX. Bd., 1907, 2. Heft, S. 215

bis 262). 8^
Arldt Th. Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt.

Ein Beitrag zur vergleicheDden Erdgeschichte- Leipzig (W. Engel-

manD), 1907. gr. 8^ 730 S., 17 Fig., 23 Karten. — M. 20.
Ein Bucb, das ein enormes geologisches und biologisches Material

verarbeitet. Fiir den Biologen, der bei deszendenztheoretischen und pflanzen-

geograpbischen Fragen fortwahrend auf die Berlicksicbtigung des geologiscben,

bzw. palaontologischen Tatsacheninateriales angewiesen ist, ist das Buch ge-

wiii sehr wertvoU, da es einen Uberblick iiber den Stand unserer Kennt-
nisse Yon den allmahlichen klimatologischen und geologiscben Vei^nderungen
auf der Erde gibt. Daii in biologischer, speziell botanischer Hinsicbt, das

Bucb mehr referierend als ©riginell ist, ist selbstverstandlich.

Arvet-Touvet C. De quibusdam Hieraciis seu novis, seu male
cognitis et confusis Italiae vicinarumque regionum. (Annuaire

du Conseryatoire et du Jardin Botaniques de Geneve, 10"*^ ann^e,

1906—1907, pag. 108—117.) 8'.

AschersonP. und Graebner P. Synopsis der mitteleuropaischen

Flora, III. Bd., S. 801—934, und IV. Bd., S. 481—496. Leipzig

(W, Engelmann), 1907. 8^
Inbalt: OchidaceaelChamaeorchis— Scblu&), L€guminosae{Trifolium).

Bally W. Der obere Zurichsee. Beitrage zu einer Monographie.
(ArcMv fur Hydrobiologie, Bd. Ill, 1907, S. 113—178, Taf. I). 8^

Baumert K. Experimentelle Untersuchungen uber Lichtschutz-
einrichtungen an grunen Blattern. (Beitr. z. Biologie d. PflanzeD,

IX. Bd., 1907, 2. Heft, S. 83-162.) 8**- 6 Textfig.

Baur E. Untersucbungen fiber die Erblichkeitsverhaltnisse einer

nur in Bastardform lebensfahigen Sippe von Antirrhinum majus
(Ben der deutsch. botan. Ges., Jabrg. 1907, Bd. XXV, Heft 8,

S. 442—454.) 8^
Bower F. 0. The Origin of a Land Flora. A. Teory based upon

the facts of alternation. London (Macmillan and Co.), 1908. 8^
361 Fig.

Braun 0. Der phyaiologiscbe Wert der Plasmodesmen im pflanz-

lichen Organismus. (Naturwissenschaftl. Wochenschrift, N. F.,

VII. Bd.. 1908, Nr. 2, S, 17—23.) gr, 8^
Chodat B. et Hauler E. Plantae Hasslerianae. IL (Bull. herb.

Boissier, 1903-1907.) 8^ 730 pag.
Christ H. La Flore de la Suisse et ses origines. Nouvelle edition

augmentee d'un aper9u des reccnts travaux g^obotaniques. Bale-
Geneve-Lyon (Georg et C^^), 1907. 8*^. 119 pag., 4 tab., 5 cart.

M. 12-80.
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Keine neue Auflage ia des Wortes strengerer Bedeutung, sondern das

alte Buch mit einem Supplementum : „Aper9udes recents travaux geobotaniques

concernant la Suisse" (.119 S.), in welehem die wichtigsten, die Pflanzen-

geograpbie der Schweiz betreffeadeE Ergebnisse der letztea Jahrzehnte dar-

gestellt warden. Das alte Buch ist in seinem bleibenden Werte geniigend

gekannt, als daC eine weitere Besprechung notig ware.

Christ H., Einige Bemerkungen zu dem Index filicum von C. Chri-

stensen. (Hedwigia, Bd. XLVII, Heft 3, 1908, S. 145—155.) 8".

Neben zablreichen systematiscb-wichtigen Bemerkungen ist in nomen-

klatorischer Hinsicbt zu erwahnen, daC fur Danaea Smitb (1793) wegen der

alteren CTmbelliferengattung Danaa AUioni (1785 - Physopermim^ Cusson,

1787) der neue Gattungsname Misonymns in Vorscblag gebracht wird.

Correns C. Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes

nach neuen Versuchen mit h5heren Pflanzen. Berlin (Gebruder

Borntraeger), 1907. S^. 81 S., 9 Textabb.
.

Der Verfasser hat versucbt, fiir die getrenntgescblecbtigen Organismen

die Geschlecbtstendenz der Keimzellen vor ibrer Vereinigung und ihre gegen-

seitige Beeinflussung bei ibrer Vereinigung, also bei der Befrucbtung, aut

experimentellem Wege zu ermitteln. Er macbte es fiir Bryonia dtotca wabr-

scbeinlicb: 1. daG die Keimzellen scbon progam eine bestimmte Geschlecbts-

tendenz baben, alle weiblicben die, wieder weiblicbe Nacbkommen zu geben,

die mannlicben dagegen nur zur Halfte die, zu Manncbeu zu werden, zur

Halfte die, Weibchen zu geben; 2. daS die endgfiltige Entscbeidung uber das

Gescblecbt iedes Nacbkommen erst bei dem Zusammentritt der Keimzellen,

bei der Befrucbtung fallt, und 3. daB belm Zusammenkommen von Keim-

zellen mit ungleicber Tendenz die naannliche die Oberband erhalt, so daJi

imin

Driice G. C. List of British plants containing the Spermophytes,

Pteridophytes and Charads. Oxford (Clarendon Press), 1908.

kl. 8^ XVI u. 104 pag.
, ^ ^ ^ ^

Nomentlatorisch beacbtenswerte Arbeit. Leider stebt der Verfasser

nicbt voUkommen auf dem Boden der internationalen Regeln von 1906, mdem
er z. B. den Ausnabmsindex ignoriert.

Prance R. H. Das Leben der Pflanze. 5. Halbband. Das Pflanzen-

leben Deutschlands und der Nachbarlander. Stuttgart (Francksche

Verlagsbuchhandlung). gr. 8°., 240 S., zahlreiche Tafeln und

Textabbildungen. « , ^ t,

Froehlich H. Stickstoffbindnng durch einige auf abgestorbenen

Pflanzen haufige Hyphomyceten. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik,

XLV. Bd., 1907, 2. Heft, S. 256-302.) 8". 3 Textfig.
.

Georgevitch P. Zur Nukleolusfrage. Ein Beitrag zur Kenntms

der Bildung von Nukleolen in vegetativen Zellen von LuFiniiS

angustifoUus und Allium Cepa. (Beih. zum Botan. Zentralblatt,

Bd. XXnr, 1907, Abt. I, S. 45-53, Taf. V.) 8°. ^ . . ,

GoebelK. Einleitung in die experiaientelle Morphologie der

Pflanzen. (P. Doflein und K. Th. Fischer, Naturwissenschaft

und Technik in Lehre und Forschung.) Leipzig und Berlin (15. \j.

Teubner), 1908. 8^ 260 S., 135 Textfig. — Mk. 8.

Gow J. E. Embryogeny of Arisaema triphylhm. (The Botanical

Gazette, vol. XLV, 1908, nr. 1, pag. 38-44.)^ 8°. 24 Fig.

Guerin P.

feuille des

Contribution a Petude anatomique
'^f a*'g?.«*^„V.

Dipterocarpees. - Son application a la systenaatique.
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(Society botanique de France, tome LTV, 1907, mera. 11.) 8^.

93 pag.

Hamet K. Monographie du genre Kalanchoe (Suite et fin), (Bull

herb. Boissier, 2. sen, tome VIII, 1908, nr. 1, pag. 17—48.) 8^

Hoffmann K. 0. Einiges uber die deutschen Arten der Gattung

Epipactis Crantz- (Allgem. bot. Zeitschr., XIII. Jahrg., 1907,

Nr. 12, S. 197—199.) 8^
Ausfiihrliche Besprechung von Epipactis sessilifoUa Petermann, fur

deren Artrecht der Verfasser eiutritt.

Jeffrey E. C. Araticariopitys, a new Genus of Araucarians. (The

Botanical Gazette, vol. XLIV, 1907, nr. 6, pag. 435 bis 444,

tab. XXVIII—XXX.) gr. 8^
Araucariopitys americana Jeffrey, Fossil der Kreideformation.

Jost L. Vorlesungen fiber Pflanzenphysiologie. Zweite Auflage.
Jena (G. Fischer), 1908. 693 S., 183 Textabb.

Karsten G. Das indische Phytoplankton. (Wissensehaftliche Er-

gebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer
„Valdivia« 1898—1899, 2. Bd., 2. Teil, S. 423—548, Taf. XXXIX
bis LIV.) Jena (G. Fischer), 1907. 4^

Die Abhandlung enthalt nicht eiue systematische Behandlung der auf-
gesammelten Spezies, sondern pflanzengeographische, entwicklungsgeschicht-
liche und physiologische Fragen yon allgemeinem Interesse. Die ersten

Kapitel sind insbesondere pflanzeugeographischen Fragen gewidmet, sie be-
handeln die horizontale und vertikale Verbreitung des Phytoplankton im
indischen und atlantischen Ozean, den Einflufi der Meeresstromungen, die

Abhangigkeit der quantativen Verreiiung des Plankton von auCeren Faktoren,
die Yerschiedenheiten, welche Vertreter desselben Typus im indischen und
atlantischen Ozean aufweisen u. dgl. £s folgen dann sehr bemerkenswerte
Kapitel liber folgende botanische Fragen; llikrosporen bei Diatomaceen, Ver-
gleich der zentrischen und pennaten Diatomeen zur Klarstellung ihrer Be-
ziehungen zueinander. Die Phylogenie der Gattung Bhizosolenia. Gibt es

Diatomeenzellen, die andauerndes Schalenwachstum besitzen? Der Langen-
zuwachs der Solenoideenzellen- Extramembranoses Plasma. Entwicklung der

Schwebefliigel \ou^ PlanUonieUa. Valdiviella formosa Schimp. Gfossleriella
tropica Schiitt tjber Wachstumsvorgang der Peridineenzelle. Pyrocystis.
Zur Speziesfrage bei den Peridineen.

Der Arbeit sind 16 sehr sch5ne Tafeln beigegeben.

Kerstan K. Cber den Einfluft des geotropischen und heliotropischen
Reizes auf den Turgordruck in den Geweben. (Beitr. z. Biologie
d. Pflanzen, IX. Bd., 1907, 2. Heft, S. 163—213.) 8^

Koehne E. Lythraceae. Nachtrage zur Bearbeitung in Englers
Pflanzenreich. (Englers botan, Jahrb., 41. Bd., 2. Heft, 1907,
S. 75— 110.) 8«.

Kohnstamm 0. Warum werden Verstummelungen nicht vererbt?
(Zeitschrift fur den Ausbau der Entwicklunffslehre, Bd. L 1907,
Heft 9, S. 241—244.) gr. 8^

Le Eenard A. Essai sur la valeur antitoxique de Taliment com-
plet et iDComplet. (Journal de Botanique,. 20. annee, 1906, nr. 7
bis 12, pag. 112-196.) 8^.

LindauG. Pilze. (Rabenhorsts Kryptogamenflora von Deutsch-
land, Osterreich und der Schweiz, IX. Abteilung, 106. Lieferung,K 49—112.) Leipzig (E. Kummer), 1907. 8^
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Lin dm an C. A. M. Lycojwdium complanatitm L. ^inoniliforme

n. subsp. (Hedwigia, Bd. XLVII, Heft 3, 1908, S. 131 ii. 132,) 8«.

Aus der Provinz Soderraanland in Schweden.
. .

'

Loeske L. Die Moose des Arlberggebietes. (Hedwigia. Bd. XLVII,

Heft 3, 1908, S. 156—176.) 8^

Magnus P. Die richtige wissenscliaftliche Bezeichnung der beiden

auf der Gerste auftretenden Ustilago - Avien. (Hedwigia, Bd. XLVII,

Heft 3, 1908, S. 125-127.) 8

Miehe H. Thermo'idium stilfureum n. g. n. sp.. ein neuer Warme-
pilz. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., XXV. Jahrg., 1907, Heft 9,

S. 510-515.) 8^ 6 Textfig.

Molz E. Untersuchungen fiber die Chlorose der Reben. (Zentral-

blatt fiir Bakteriologie, Parasitenkunde undlnfektionskrankheiten,

XL Abt, Bd. XIX.) Jena (G. Pischer), 1907. 8". 101 S., 4 Taf.

Mficke M. Cber den Bau und die Entwicklung der Fruchte und
fiber die Herknnft von Acorns Calamus L. (Botanische Zeitung,

66. Jahrg., 1908, I. Abt., Heft I, S. 1—23, Taf. I.) 4".

Verfasser weist nach, daO im Ovulum von Acorus Calamus in Europa
kein normaler Eiapparat zur Entlvicklung kommt und daC die Pollenkorner

meist verklimmern Damit ist die bekannte Sterilitat der Pflanze verstandlich

gemacht. Den Grand fur diese Entwicklungshemmung sieht der Verfasper

in den ungUnstigen klimatischen Verhaltnissen, welche die aus Ostasien

stammende Pflanze in Europa fand.

Muschler R. Die Gattung Coronopus (L.) Gaertn. (Englers
Botanische JahrbQcher, XLI. Bd., 1907, II. Heft, S. 111—118.)
8^ 2 Textfig.

Not^ A. Norges arktiske planters historie. (Nyt Magazin for

Naturvidenskaberne. Bd. 45, Heft 2-4, S. 155—329.) 8"

Ostenfeld C. H. The Landvegetation of the FaerOes with special

reference to the higher plants. (Botany of the FaerOes, part III.)

Copenhagen (H. H. Thiele), 1908. 8". 31 illustr.

Parish S. B. A Contribution toward a Knowledge of the Genus

Washingtonia. (The Botanical Gazette, vol. XLIV, 1907, nr. 6,

pag. 408—434.) 8°. 12 Fig.

Petri L. Studi sul marciume delle radici nelle viti fillosserate.

Roma (G. Bertero e C), 1907. 4". 148 S., 25 Textfig., 9 Tafeln.

Pfeffer W. Untersuchungen fiber die Entstehung der Schlaf-

bewegungen der Blattorgane. (Abh. d. mathem.-phys. Kl. d. kgl.

Sachs. Ges. d. Wissensch., XXX. Bd., Nr. Ill, S. 258-472.)
gr. 8^ 36 Textfig.

Pfeiffer W. M. Differentiation of Sporocarps in Azolla. (The

Botanical Gazette, vol. XLIV, 1907, nr. 6, pag. 445-454, tab.

XXXI, XXXII.) gr. 8

Pilger R. Erganzungsheft TI zu Engler, Die naturlichen Pflanzen-

familien, enthaltend die Nachtrage zu den Teilen II—IV fur die

Jahre 1899 bis 1904. 4. Lieferung (Bogen 19—24, S. 289—379,
Fig. 46—50). Leipzig iW. Engelmann), 1908. — M. 3 [M. 6].
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Pringsheim E. EiDfluG der BeleiichtuDg auf die heliotropische

Stimmung. (Beitrag zur Biologie der PflanzeD, IX- Bd., 1907,

2. Heft, S, 263—306.) 8^ 5 Textfig.

Reiche K. Grundzuge der PflanzenverbreituBg in Chile. (Engler
und Drude, Die Vegetation der Erde, VIII). Leipzig (W. Engel-

mann), 1907. gr. 8°. 374 S., 55 Pig., 2 Karten.

Reynvaan J. und Docters van Leeuwen W. Die Galle von

Eriophyes psilaspis auf Taxus haccata und der normale Vege-

tationspunkt dieser Pflanze. (Beihefte zum Botan. Zentralblatt,

Bd. XXIII, 1908, AM. II, Heft 1, S. 1—14, Taf. 1, 2.) 8^
Sap eh in A. A. Die Ursachen der WasserfQllung der S^cke von

Lebermoosen, (Bull, du Jardin imp. bot., torn. VIL 1907, livr. 3,

pag. 113—116.) 8^
Russisch mit deutschem Resume.

Schenck H. Beitrage zur Keontnis der Vegetation der Kana-
rischen Inseln. (Chun, Wissenschaftliche Ergebnisse der deut-

schen Tiefsee-Expedition auf dem Darapfer „Valdivia% 1898 bis

1899, n. Bd., I. Teil, 2. Liefernng, III, S. 225—406, Taf. XVI
bis XXVn.) Jena (G. Fischer), 1907. 4^.

Die Mitglieder der deutschen Tiefsee-Expedition statteten den Kana-
rischen Inseln im Jahre 1898 einen dreitagigen Besuch ab, bei welchem der

Botaniker der Expedition botanische Notizen und der Photograpli F. Winter
photographisehe Aufnahmen machte. Dieses Material verwendet der Verfasser

mit in der vorliegenden Arbeit, welche einen in jeder Hinsicht sehr wert-

voUen nnd erschopfenden Uberblick iiber die Vegetationsverhaltnisse der

Inseln liefert. Einige der praehtigen Vegetationsbilder haben Professor

0. Simony in Wien und Dr. E. Baur in Berlin geliefert.

Schinz H. IVapa natans L. in der Schweiz und in Oberitalien-

(BeitrSge zur Kenntnis der ) (V
Jahrsschr, d. Naturf. Gesellsch. ZQrich, 52. Jahrg., 1907, Heft 3

und 4, S. 474—483, Taf. XX.) 8^
Schnetz J. Mehrere neue Varietaten des Genus Bosa. (Mitteil

d. Bayer, bot. Ges. z. Erf. d. beim. Flora, IL Bd., 1908, Nr. 6,

S. 93—95.) gr. 8^.

Neu bescbrieben werden: i?. canina Formenkreis transitoria nov. var.

VoUmanniafia Schnetz, if. subcanina sens, ampL nov. var. ScJiivertschlageri
Schnetz, B. suhcoUina sens. ampL nov. var. grandibracteata Schnetx,

-'

nov. var. ancej^s Schwertschlager, — nov. rsLT.grabfeldensis Schnetz, iZ. gallic<^

X canina E. Keller nov. var. Schulzeana Schnetz,

Schroeter C, Das Pflanzenleben der Alpen. Eine Schilderung
der Hochgebirgsflora. Zurich (A. Eaustein), 1908. 8*^. XVI und

807 S., 274 Textabb., 5 Taf., 4 Tabellen. — M. 16-80.
Das -wiederholt kurz augezeigte Buch liegt hiemit voUendet vor. Es

ist nach der Ansicht des Referenten die beste und vollstandigst^^ pflanzen-

geographische Monographic eines groDen Gebietes, die bisher erschien. Das
Buch fa£)t nicht nnr aU das bisher uber das Pflanzenleben der Alpen Be-

ammen, sondern enthalt auch eine grolie Zahl neuer Beobachtungea
itspunkte, Es enthalt in pflanzengeographischer, okologischer und

morphologischer Hinsicht ein auCerordentlich reiches Material und eine grofie

Zahl vorzliglicher Abbildungen. Den Inhalt des Werkes mag die nacb-
stehende Inhaltsubersicht skizzieren: L Die Stellung der alpinen Flora i^

der Gesaratvegetation der Alpen. II. Die natttrlichen Bedingungea der

alpinen Region. III. Die Hauptreprasentanten der Hochgebirgstlora der

kannte zusammen
und Gesichts
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Alpenkette. IV. Bau imd Leben der Alpenpflanzen in ihren Beziehungen zu
Klima und Standort. A. Okologie der Vegetationsorgane. B. Die Bluteii-
biologie (bearbeitet von Dr. Giintbart). V. Die Verbreitungsmittel der
Alpenflora (bearbeitet von Dr. Vogler). VI. Die Geschichte der schweize-
rischen Alpenflora (bearbeitet von M. Brockmann- Jeroscb).

Schulz A. tJher die Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen
phanerogamen Flora und Pflanzendecke des norddeutschen Tief-

landes. I nnd II. (Bar. d. deutscli. botan. Ges., XXV. Jahrg.,

1907, Heft 9, S. 515—526, und Heft 10, S. 536—553.) 8^
Schuster J. Zur Systematik von Castalia und Nymphaea. (Bull.

herb. Boissier, 2. ser., tome VIII, 1908, nr. 1, pag. 65—74.) 8".

Semler C. Aledoroloplms-^iw^iQXi (Fortsetzung). (Allg. botan.

Zeitschrift, XIV. Jahrg., 1908, Nr. 1, S. 2—4.) 8".

Smith J. J. Die Orchideen von Java. Erster Nachtrag. (Bull,

du depart, de I'agricult. aux Indes Neerlandaises, Nr. XIII.)

Buitenzorg, 1907. 8". 2 Tafeln.

Stoecklin E. de. Contribution a Tetude de la peroxydase. Geneve
(Impr. Romet), 1907. 8». 39 pag.

Strasburger E., NollF., SchenckH., Karsten G. Lehrbuch
der Botanik fur Hochschulen. Neunte, umgearbeitete Auflage.
Jena (G. Fischer), 1908. gr. 8". 628 S., 782 Abb. — M. 7-50.

Tammes T. Der Flachsstengel. Fine statistisch-anatomische Mono-
graphie. (Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Derde Vezameling, Deel Vf,

Vierde Stuk.) Haarlem (E. Loosjes), 1907. 4". 285 S., 6 Tafeln.

Eingehende monograpbisclie Bearbeitimg des Stengels von Linum
usitatissimum, welche nicht nur aus praktisehen Griinden von Wert ist,

sondern auch wertvolles wissenschaftlicbes Material liefert, wie nachstebendo
Inhaltsiibersicbt schon andeutet. I. Die Abstammung des kultivierten Leins
und die Geschichte seiner Kultur. II. Die systematischen Merkmale von
Linum usitatissimum und die, welche denselben als Kulturpflanze kenn-
zeichnen. III. Die Variation einiger makroskopischer Merkmale und der
EinfluJi des Bodens und des Standraumes auf dieselben. IV. Die Korrelation
einiger makroskopischer Merkmale. V. Die Entwicklungsgeschichte und der
Bau des Stengels. VI. Die quantitativen Gewebeverbiiltnisse an verschiedenen
Stellen des Stengels und das periodische Verhalten des Vegetationskegels.
VII. Die Faser.

The Hung A. Beitrage zur Adventivflora der Schweiz. (Beitrage

zur Kenntnis der Schweizerflora, VIII, 1.) (Vierteljahrsschrift der

Naturf. Geaellsch. Zurich, 52. Jahrg., 1907, Heft 3 und 4, S. 434
bis 473.) 8".

Thiem F. M. Biogeographische Betrachtung des Rachel zum
Zwecke der Darlegung, wie das Leben diesen Raum in vertikaler

Richtung besetzt hat (Lebenszonen, Lebensgrenzen). (Abh. der

Naturhist. Ges. Nurnberg, XVl. Bd,, 1906, S. 1—137.) kl. 8".

23 Tafeln.

Thiselton-Dyer W. T. Flora Capensis. Vol. IV, Sect. 1, Part IV,

pag. 481-672. London (L. Reeve and Co.), 1907. 8°.

Inhalt: Oleaceae (Harvey), Salvadoraceae (Wright), Apocijvaceae

(Stapf), Asclepiadeae (Brown).
Osterr. hotan. Zeitschrift. 2. Heft. 1908. 6
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Thompson H. A. Note sur le Juncus hicephalus Viviani et

J. lufonius V. fasciculaius Koch. (Bull. herb. Boissier, 2. ser.,

tome YIII, 1908, nr. 1, pag. 75 et 76.) 8^
Ti egh em Ph. van. Sur les verticilles foliaires heterogenes. (Journ.

de Botanique, 20. annee, 1906, nr. 7—12, pag. 103—109.) 8".

Tobler E. Kritische Bemertungen iiber Bhaphidiospora, Arthro-

rJiaphis, Mycohacidia. (Hedwigia, Bd. XLVII, Heft 3, 1908,

5. 140—144.) 8°.

Trope a C. La variazione della JBellis perennis L. in rapporto

alle sue condizioni d' esistenza. (Malpighia, ann. XXI, 1907,

fasc. IV—VI, pag. 276—283.) 8^
Tubeuf C. V. iJber die Beziehungen zwischen unseren Mistek

und der Tierwelt. (Naturw. Zeitschr. f. Land- und Forstwirt-

schaft, 6. Jabrg., 1908, Heft 1, S. 47—68.) 8^ 1 Abb.
Erkrankung der Laubsprosse von Ahiusincana durch Taphrina

Alni incanae. (Naturw. Zeitschr. fiir Land- und Forstwirtschaft,

6. Jabrg., 1908, Heft 1, S. 68-73.) 8^ 1 Abb.

Die E. Kautschukgewinnung und Kautschukhandel in Bahia. (Notiz-

blatt d. kgL botan. Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem,

Nr. 41a, Jan. 1908.) S\
Neu beschrieben werden folgende Manihot- kxten: M. dichotoma Ule

mit var. parvifoUa Ule, M. heptaphyUa Ule, M. pianhyensis Ule.

Usteri A. Studien uber Carica Fapaya L. (Ber. d. deutsch. botan.

Ges., XXV. Jahrg., 1907, Heft 9, S. 485—495.) 8^ 1 Textabb.

Vale ton Th. Piantae papuanae. (Bull, du depart, de Tagriculture

aux Indes Neerlandaises, Nr. X, 1907, pag. 1—72.) gr. 8°.

Verguin L. Orchidees nouvelles de la Provence. (Bull. soc. bot.

France, tome 54, 1907, pag. .597—604). 8".

Serapias olbia Verguin, Orchis Yvesii Verguin (= 0. papilionacea

X picta). Orchis heracUa Verguin (= 0. laxiflora X picta), 0. caccabaria

{= 0. laxiflora X papilionacea).

VriesH.de. On twin Hybrids. (The Botanical Gazette, voL XLIV,
1907, nr. 6, pag. 401—407.) S**.

Wachter W. Uber das Verhaltnis der in den Zwiebeln von Allium''

Ccpa vorkommenden Zuckerarten. (Jahrb. f. wissenschaftlicbe

Botanik, XLV. Bd., 1907, 2. Heft, S. 232-255.) 8^
Warnstorf C. Neue europaische und auCereuropaische Torfmoose

(Schlufi). (Hedwigia, Bd. XLVII, Heft 3, 1908, S. 113—124.)
8"

Westerlund C. G. Studier 5fver de Svenska formerna af Al-

chemilla vulgaris L. (EedogOrelse fOr allm. laroverken in Norr-

kCping och S6derk5ping under lasaret, 1906 bis 1907.) kl. 4*. 31 S.

Neu beschrieben: A. alpestris Schmidt var. siibreniformis, A.glomeru-
lans Baser f. glabrior, f. dasijcalyx, A. suhglohosa, A. pastoralis Baser

f. praticola-^

Wille N. Uber so^enaonte KrQppelzapfen bei Ficea excelsa (L.)

Link. (Njt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 45, 1907, Heft 4,

S. 373~a88, Taf. IIL) 8^
Williams P. N. Critical Study oi Ranunculus aquatilis L. var. y

(Journ. of Botany, vol. XLVl, nr. 541, Jan. 1908, pag. 11—22.) 8".
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Winkler H. Uber Pfropfbastarde und pflanzlichc Chimaren. (Ber.

d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 10, S. 568—576.)
8". S Textfig.

Yamanouchi S. Sporogenesis in Nephrodium. (The Botanical

Gazette, vol. XLV, 1908, nr. 1, pag. 1—30, tab. I -IV.) 8".

Yen do K. The Fucaceae of Japan. (Journ. of the coll, of science,

imp. university Tokyo, vol. XXT, Art. 12.) gr. 8°, 174 pag, 18 tab.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine,

Kongresse etc.

Kaiserl. Akademie der Wissenscliafteii in Wien.

Sitzung der math.-naturw. Klasse vom 10. Oktober 1907.

Das w. M. Hofrat J. Wiesner uberreicht eine im pflanzen-

physiologischen Institute der Wiener Universitat von Herrn Luigi
Gins ausgefuhrte Untersuchung, welche den Titel fuhrt: „Uber
den Einflufi submerser Kultur auf Heliotropismus und
fixe Lichtlage".

Die Hauptergebnisse sind folgende:

1. Die Submersion tibt bei etiolierten Keiralingen von Vicia

sativa, Phalaris canariensis und Panicum miliaceum keinen Ein-

flufi auf die Zeit des Eintrittes der heliotropischen Eeaktion aus,

woraus gefolgert werden kann, dafi die Sensibiliat der Keira-

linge nicht beeintracbtigt wird.

2. Die Submersion verursacht hingegen eine Verlangsamung
der heliotropischen Eeaktion der Keimlinge von Vicia sativa,

indem sie das Zustandekoramen von Turgordifferenzen auf den

antagonistischen Seiten der Gewebe erschwert.

Miillert

m
perzipieren unter Wasser die Lichteinrichtung, obwobi die Sub-

mersion die Linsenfunktion der oberseitigen Epidermiszellen ganzlich

ausschaltet.

Sitzung der math.-naturw. Klasse vom 31. Oktober 1907.

Herr Ernst Elsler, Demonstrator am botauischen Institute

der Universitflt in Innsbruck, fibersendet eine Abhandlung mit dem
Titel: ,.Das extraflorale Nektarium und die Papillen der
Blattanterseite beiD«os25^rosfZtscoZor Willd." (Untersuchungen,

aosgefflhrt unter Benutzung der von Prof. Heiu richer von seiner

Studienreise nach Java mitgebrachteu Materialien.)

Sitzung der math.-naturw. Klasse v. 14. November 1907.

Das w. M. Prof. G. Goldschmiedt ubersendet eine im

ehemischen Laboratorium der k. k. Staatsgewerbeschnln in Bielitz

ausgefuhrte Arbeit von Dr. Julius Zellner: „Zur Chemie der
hoheren Pilze. I. Mitteilung: Trametes suaveolens Fr.".

6•
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Der Verfasser beabsicbtigt, eine Eeihe parasitisch lebender

Pilze cheiuisch zu untersucben und legt die Resultate, welche das

chemiscbe Studium bei Trametes suaveolens lieferte, vor. Die Ana-

lyse der Mineralbestandteile ergab einen auffallend hohen Gehalt

an Calciumsulfat und abnorm kleine Mengen von Phosphorsaure.
Ferner wurden gefunden: Fett, ein fettspaltendes Ferment, zwei

Korper der Ergosteringruppe, Mykose, Glukose, Harz, araorphe

Kohlehydrate, ein Pentosan, glykosidspaltende, diastatiscbe und io-

vertierende Fermente, Eiweifikorper in geringer Menge, ein anis-

artig rieebender, flliebtiger Stoff sowie ein Korper, der wahrschein-
lich mit Amanitol identiscb ist, kleine Mengen fliichtiger Basen

und ein grauer FarbstofiF. Mannit und Trahalose sind nicht vor-

handen.

Sitzung der math.-caturw. Klasse vom 5. Dezember 1907.

Das w. M. Prof. Dr. G. Haberlandt in Graz iibersendet

eine Milteilung: „tjber die geotropische Sensibilitat der
Wurzeln."

J

„Seit den bekannten Versuchen und Auseinandersetzungen von

Ch. Darwin wird gegenwartig zumeist angenomraen, da6 nur die

Wurzelspitze den Schwerkraftreiz perzipien, so daC die geotropische
Kriimmung in der direkt nicht reizbaren Wachstumszone erst nach
erfolgter Reizzuleitung erfolgt. Die Dekapitationsversuche Darwins
und anderer Forscher sowie die interessanten nKappchenversuche"
Ozapeks sind aber nicht einwandfrei, so daC die obige Annahme
von manchenForscheru auch heute noch angezweifelt wird.

Vor einigeu Jahren sind nun von A. Pic car d^) die Ergeb-
nisse von Versuchen mitgeteilt worden, die auf einer ganz neuen
Methode beruhen. Dieselbe besteht darin, dafi man die Zentrifugal-
kraft auf Spitze und Wachstumszone der um eine horizontaie Achse
rotierenden Wurzel in entgegengesetzter Eichtuno- einwirkea

I

Wurzel
Weise

angebracht wurde und
ein zwischen der zirka 1-5 mm langen Spitze und der bedeutend

Wachstumszon Nach un-
gefiihr einstiindiger Eotierung kamen die Keimiinge auf den KJiuo-
staten, worauf nach zwei bis zehn Stunden die Krumraung der
Wurzeln im Sinne der Empfindlichkeit der Wachstums-
zone erfolgte. Pic card schlieCt daraus, dafi die Perzeption des

Schwerkraftreizes zunachst und hauptsaehUch in der Wachstums-
zone. vor sich geht ; eine Eeizfortpflanzung von der Spitze aus findet
nicht statt.

Piccard hat nur mit den Keimwurzeln von Vicia faba ex-
periraentiert. Von 24 Wurzeln reagierten 14 im obigen Sinne.

Der Piccardsche Rotationsversuch hat bisher keine Wieder-
holuDg erfahren, die im Hinblick auf die Bedeutung der neuen

T 1 v«'l^^r^
VersucLe fiber die geotropische Sensibilitat der Wurzelspitze,

JahrbtScher f. wiss, Botanik, 40, Bd. (1904), p. 94 f.



85

Versuchsraethode urn so erwiiaschter gewesen ware, als der Piccard-

sche EotatioDsapparat sehr unvoUkommeii gebaut war und auch die

sonstige Durchfuhrung der Versuche manches zu wQusclien Gbrig

liefi. Yerschiedene Fehlerquellen sind iiicht hinreichend beruck-
sichtigt worden.

Ich babe daher mit den Keimwurzeln von Vicia faba, Lupinus
alhus und Phaseohis muUiflorus neue Versuche angestellt und
dabei einen weit vollkommener und solider konstruierten Rotations-

apparat benutzt, dessen eingehende Beschreibung spater an anderer
Stelle erfolgen soil. Ebenso werde ich alJe Details der Versuchs-
anstellung erst spater mitteilen. Hier geniigt die Angabe, dafi die

Zahl der Umdrehungen 5—20 pro Sekunde betrug und daC die

Keinipflanzen nach halb- bis einstiindiger Rotierung auf den Klino-

staten kamen, wo dann nach zwei bis fiinf Stunden die in der

Wachstumszone eingetretene Eeizkriimmung zu beobachten war.
Die Temperatur betrug 18—2^ C.

Das Ergebnis der Versuche war folgendes: 1. Betragt die

I^ange der liber die Eotationsachse vorragenden Wurzelspitze nur
1 mm, so erfolgt die Kriimmung im Sinne der Empfindliehkeit des

Wufzelkorpers. Unter 17 Keimwurzeln yor Vicia fdba reagierten

14 in dieser Weise. 2. Betragt dagegen die Lange der Wurzelspitze

1\5

—

2 mm, so erfolgt die Krummung im Sinne der Empfindlich-
keit der Wurzelspitze. Unter 14 Keimwurzeln zeigten alle mit
einer einzigen Ausnahme dieses Verhalten. Die Versuche mit den
Keimwurzeln von Lupinus und Phaseohis ergaben dasselbe Resultat.

Bei der Interpretation dieser Versuehsergebnisse ist ein wich-
tiger Punkt zu beobachten, den Piccard voUstandig iibersehen hat:
die Fliehkratte, weJche beim Eotationsversuch auf die Wachstums-
zone und auf die Wurzelspitze einwirken, sind von sehr ungleicher
GroCe. Ist die vorragende Spitze nur 1 mm lang, so ist die Flieh-
kraft, welche auf die Zone schnellsten Wachstums einwirkt^), zirka

fiinlmal so groC, als die, welche das Statolithenorgan der Haabe
reizt, und zirka neunmal so groB als die, welcher das Transversal-

meristem des Scheitels unterworfen ist* Ist die Wurzelspitze 1'5 mm
lang, so verringern sich diese Verhaitniszahlen auf 2*5, respektive
3*3, Berucksichtigt man diese Unterschiede, so geht zunachst aus
der oben sub 2 angefiihrten Beobachtungstatsaehe im Gegensatz zu

Piccards Folgerungen bestimmt hervor, daG die 1'5—2 mm
lange Wurzelspitze fiir den Pliehkraft-^ respektive
Sehwerkraftreiz hochgradig empfindlich und imstande
ist, die entsprechende Reizkriimraung in der Wachs-
tumszone auch dann einzuleiten, wenn auf letztere eine
grofiere Fliehkraft im entgegengesetzt en Sinne ein-
wirkt Damit ist auch die Reizleitung aus der Wurzel-
spitze in die Wachstumszone definitiv erwiesen.

/ ^ci Zone sehiiellstfifl Waclistuins entspriclit bei der Kcimwurzol von
Itcia faha die fiinfte Millimeterzone hinter der Spitze. Die Lange der Wurzel*
haube betragt zirka 06 mm.
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Die oben sub 1 angefiihrte BeobaehtuDgstatsache lehrt aber

ferner, daC die Wurzelspitze nicht a I lei n empfindlich ist. Zu-

nilchst konnte man allerdings annehmen, dafi die geotropische

EmpfiDdlichkeit strange auf eine ungefahr 0'5 mm lange Zone be-

schrankt sei, die 1 mm binter der Spitze der Wurzelbaube beginnt,

und dafi die Lage dieser Zone auf der einen oder anderen Seite

der Eotationsacbse dariiber entscbeidet, in weleber Riebtung sich

die Wurzel zu krtimmen hat. Diese Annahme ist aber aus ver-

scbiedenen Grunden hocbst unwabrscbeinlich. Weit naber liegt es

anzunehraen, dafi neben der hochgradig empfindlicben
Wurzelspitze auch die Waebstumszone, wenn aucb in

geringerem MalJe geotropiscb empfindlich ist. Wenn so-

naeh beim Rotationsversuch die vorragende Wurzelspitze nur 1 mm
lang ist, so befindet sie sich in bezug auf die FliehkraftgroCe gegen-
ttber der Waebstumszone so sehr im Nachteil, dafi jetzt die

Kriimmung im Sinne der letzteren erfolgt; erst wenn die Lange
der vorragenden Spitze 1-5—2 mm betragt, wird das Verbaltnis
der antagonistisch wirkenden Fliehkraftgrofien ein solcbes, daH die

Erapfindliebkeit der Wurzelspitze den Ausschlag gibt.

Die Keimwurzeln der untersuehten Pflanzen verhalten sich also

nach dieser Auffassung, die aucb durcb andere experiraentelle Tat-

sachen gestiitzt wird, dem Schwerkraftreiz gegenuber analog, wie

die Keimblattscbeide von Avena sativa, das Hypokotyi von Brassica
Najms, Agrostemma Gitliago, Vicia sativa etc. gegenuber dem Licht-

reiz. Nach den bekannten Untersucbungen von Rothert ist bier

nicht nur die Spitze, sondern auch die untere Partie des Organes helio-

tropisch empfindlich, die Spitze jedoch in bedeutend erbobtem MaCe.
Auf die Moglicbkeit eines solchen analogen Verhaltens bat iibrigens

schon Eothert bingewiesen.
Die Statolithentheorie stimrat mit den Ergebnissen des

P i c c a r d scben Rotationsversucbes befriedigend tiberein. Der
grofieren geotropischen Empfindlichkeit der Wurzelspitze entspricht
der vollkommenere Statolitbenapparat der Haube. Die geriugere
Erapfindliebkeit der Waebstumszone hat ihren Sitz in dem an Starke-
kornern reicben Periblem des Wurzelkorpers ; bei Vicia faba sinddie
Stiirkekorner in der Zone scbnellsten Wachstums haufig auch um-
lagerungsfabig, verhalten sich also wie echte Statoiithenstarke. Bei
Lupinus und Phaseolus sind zwar die Starkekorner im Periblem
der Waebstumszone nicht oder nur sehr wenig beweglich, docb
ist schon oft betont worden, daC die Umlagerungsfahigkeit der Starke-
korner kein absolut notwendiges Eifordernis fur ihre Statolithen-
funktion ist."

Sitzung der math.-naturw. Klasse v. 12. Dezember 1907.

Das w. M. Prof. R. v. Wettstein iiberreicbt eine Abhand-
lung von Dr. Josef Schiller in Triest mit dem Titel- Beitrage
zur Kenntnis der Entwicklung der Gattung ufva"
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Personal-NachricMen.
Hofrat Dr. J. Wiesner feierte am 20. Janner seinen 70. Ge-

burfcstag. Der Tag wurde von seinen Schulern und Freunden
zur Veranstaltung einer akademisehen Feier beniitzt, welche im
groCen botanischen Auditorium der Universitat unter Teilnahme
zahlreicher Botaniker, von Kollegen, Freunden und Schiilern des

Jubilars, von Vertretern von Behorden und Korporationen begangen
\vurde. Die Festrede hielt Prof. Dr. H. Molisch (dieselbe kommt
in der nachsten Nuramer dieser Zeitschr. zum Abdrucke); sie

schlofi mit der Uberreichung einer Festschrift (vgl. Literatur-

Ubersicht S. 75), Es sprachen ferner der Eektor der Wiener
Uiiiversitat im Namen derselben, der Dekan der philosophischen
Fakultat, Hofrat Prof. Toula namens der Technik, Hofrat Th. R
V. Weinzierl namens der Vertreter der angewandten Botanik,
Dr. Os term eye r fur die k. k. zool. -bot. Gesellschaft, Prof.

K, Fritsch fiir den naturwissenseh. Verein fur Steiermark in Graz,

Vertreter der Apotheker-Korporationen, der Studentenschaft etc.

Am 14. Janner wurde in den Arkaden der Wiener Universitat
das Denkmal A. v. Keruers enthiillt. Die Festrede hielt Prof. Dr.
R. V, Wettstein (vgl. Literatur-tJbersicht S. 74).

Prof. Dr. E. v. Janczewski (Krakau) erhielt den Titel und
Cbarakter eines Hofrates.

Dr. Hermann R, v. Guttenberg hat sich an der Hochschule
fiir Bodenkultur in Wien fiir Anatomie und Physiologie der Pflanzen
habilitiert.

Privat-Doz. Dr. M. Nordhausen (Kiel) wurde zum Pro-
fessor ernannt.

Dr. W. F. Bruck hat sich an der Universitat GieCen
fiir Botanik, Dr. E. Bernatzky an der Universitat Budapest fur

Systematik der Monokotylen habilitiert.

Gestorben sind: Geheirarat Prof, Dr. F. Kornicke (Bonn-
Poppelsdorf) im 80. Lebensjahre, Dr. Ludwig Heinzel (Wien), Prof.

Dr. F. Tripet (Neuchatel), Prof. Dr. P. Lachmann (Grenoble).

Druckfehler-Berichtignng.
In Nr. 1 soil es auf S. 46, 3. Zeile von unten, statt ^Kreide" heiCen: ^Keime",

Inhalt <Jer Februar-Nnmmer: Dr. Josef Schiller: Zur Morphologie nnd Biologie von Crramiurn
radiculosum Gmn. S. 49. — Ed. Palla: Gegen den Artikel 36 der internationalen Regeln der
botanisclien Nomentlatur. S. 5t. — Ed. Palla: Neue Cyperaceen. ^. 60. — Johann Schindler:
Studien tber einige mittel- nnd sudenropaische Arten der Gattung Fingutcula. (Fortsetznng.)
8. 61. — Literatur-tFbersicht. S. 69. — Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kon-
gresse etc. S. 83. — Personal-Nachrichten. S. 87. — Druckfehler-Bericlitiguiig. S, 87.

Redakteur: Prof. Dr. U. t. WettsteiB, Wien, 3/S, Kennweg U.

Verlag von Karl Ceroids Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

Die „dsterrelchl8chB botaniache ZeitschrilV' eracheint am Ersten einea jeden Monates
and kostet ganzjahrig 16 Mart.

Zu hBrabgesetzten Preisen sind noch folgende Jalu-gange der Zeitschrift zu haben:
1852/58 a M. 2-—, 1860/62, 1864/69, 1871, 1873/74. 1876/92 i M. 4-—, 1893/97 Jt M. 10-—.

Exemplare, die frei darcli die Post eipediert warden soUen, sind mittels Postanweisung
air«kt bei der Administration in Wien, I., Barbamgasse 2 (Firma Kari Gerolds Sohn), zu pranumerieren.

Einzelne Kummern, soweifc noch Torratig, a 2 Mark.
Ank&ndignngen werdeu mit 30 Pfennigen fur die durcblaufende Petitzeile berechnet-
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INSERATE.

Jahrgange 1—50 der „Osterr. botan. Zeitschrift"

eventuell ancb groCere Serien anderer botanischer Zeit-

schriften und alte botanische Literatur bis 1800 kauft stets

Dr. H. Luneburgs Sortiment und Antiquariat (Franz Gais)

Miinchen, KarlstraRe 4.

Listen iiber verkiiufliche

Herbarfarne aus den Tropen
versendet

Thienemanns Hofbuchhandlung (V, Schroder), Gotha.

Ans der Hinterlassensehaft Dr. Otto Kuntzes abzugeben:

Grofier Pflanzenatlas
(Thesaurus, Iconum Botanicarum),

Einzigartiges Prachtwerk, Chef d'oeuvre auf dem Gebiete botanischer
Pflanzenillustration, 141 Bande (Imperial GroG-Folio), mehr als 34.000 Ab-
bildungen aus Werken, die zum Teil vergriifen sind, gegen 5000 Hand-
zeichnungen und Aquarelle; in den Jahren 1884—1895 ausgeliehen an das
kgl. botan. Museum in Berlin und in standiger Beniitzung daselbst, preis-

wert zu verkaufen.

Frau Terw. Br. Otto Kuntze
Villa Girola, San Remo, Riviera -Italien.

Im Verlage von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2

(Postgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungeu bezogen werden:

Alpenblumen des Semmeringgebietes.
(Schneeberfl, Rax-, Sclmee- und VeilsciialpB, Sctiieferalpen, Klleclisel, Stuhleck etc.)

Kolorierte Atbildiingen von 188 der schonsten, auf den niederosterreichischeD
\md nordsteierisehen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen. Gemalt und mit er-

lauterndem Teste versehen Ton

Professor Dr. G. Beck von Mannagetta.
Zweite Auflage. — Preis In elegantem Leinwandband M. 4-

Jede Blurae ist: botaniseh korrekt gezeichnet,
in prachtvollem Parbendruck naturgetreu ausgefubrt.

NB. Dleser Nutnmer sind belgegeben Tafel l-lv (Schindler), ferner
em Prospekt der Firtna Wilhelm Engelmann in Leipzig.

BncMrucVerel Carl Gerold'g Sohn in Wlen.
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Der Ursprung der Angiospermen.
Von E. A. N. Arber und J, Parkin (Trinity College, Cambridge).

(Mit 4 Textfiguren).

Autorisierte Ubersetzung aus dem Englischen^) von Dr- Otto Porsch (Wien) 2).

Einleitang.
Der jQngste Aufschwung in unseren Anschauungen fiber die

Phylogenie der Gymnospermen und besonders jene der rezenten

1) Vgl. Journ. of the Linnean Society. Botany XXXVIll, 1907.

2) Die vorliegende Ubersetzung findet ihre Kechtfertigung in der all-

gemeinen Bedeutung des darin angeschnittenen Problemes. In Aniehnung an
Hallier und gestiitzt auf die neuesten ausgezeichnetea phytopalaontologischen

Untersuchungen Wi elands haben die beiden Autoren den Versuch gemacht,
die Wurzeln des Angiospermenstammes in benettitenahnlicben Vorfahren nacb-
zuweisen. Der Hauptwert ihrer Theorie liegt demgemaC in dem konsequenten
Aufbau derselben auf streng phytopalaontologischer Grundlage. Dieser stark

betonte, einseitige Standpunkt bildet die Starke — aber auch die Schwache der

Theorie. Denn Grundbedingung fiir jede phylogenetische Theorie, welche den
Anspruch erhebt, methodisch ein^andfrei zu sein, ist und bleibt die gleich-

n^aliige Beriicksiehtigung der Gesamtorganisation, wie sie sich. aus den Unter-
suchungen der versehiedensten, auf die Frage beziiglichen Spezialdisziplinea

€rgibt, Diesbezuglich kann den Autoren der Vorwurf nicht erspart bleiben.

nach dieser Richtung zu wenig getan zu haben. Die Arber-Parkinsche
Theorie laJit die Entstehung des angiospermen Fruchtknotens, Staubblattes und
Laubblattypus unaufgeklart; sie muC zu der vollkommen unnatiirlichen An-
nahme greifen, daD das Gros der Monochlamydeen abgeleitet sei, und kommt
dadurch in Widerspruch mit den wichtigeren Ergebnissen der neuerenGameto-
phytenerforschung der Gymnospermen und Angiospermen. (Vgl. meine Fufi-

note 1, pag. 93.) Welters verzichtet sie dadurch notgedriingen von selbst auf
den blutenmorphologischen Anschluli der Casuarinaceen an jungere Gymno-
spermentypen. (Vgl. meine weiterunten bei der Besprechung von Casuarina bei-

gefiigte FuILnote.) Obgleich ich dem Gesagten zufolge die Theorie der beiden

Autoren im Gruude als verfehlt betrachte, muG ich andererseits der phyto-

palaontologischen Durchfiihrung derselben voile Anerkennung zollen, wenn-
gleich das fossile Beweismaterial meiner Ansicht nach auch in anderem Smne
verwertbar ist. Ich hoffe ubrigens in nachster Zeit an anderer Stelle auf die

ganze Frage ausfuhrllcher zuruclzukommen. Den Autoren und der Linnean So-

ciety in London, welche mir in liebenswiirdiger Weise die Ubersetzung gestatteten

und die Klischees zur Verfiigung stellten, sei hiemit verbindlichst gedankt. Die

^on den Autoren brieflich fur die Ubersetzung gewanschten Teitanderungen
^d Einftigungen wurden mit „Arber und Parkin 1908** bezeichnet.

0. Porscn.

0»terr. botan. Zeitschrift. 8. Heft. 1»08, 7
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Oycadeen gaben uns im Jahre 1903 Veranlassung zu einer Unter-
suchung uber den Ursprung der Angiospermen. Wahrend der
letzten drei Jahre lenkten wir unser Hauptaugenmerk auf die noch
lebenden Yertreter dieser Gruppe, denn es war anzunehmen, dafi

der Frage am besteu dureh Gewinnung eines moglichst umfassen-
den Uberblicks uber die verschiedenen Fruktifikationsformen der-
selben beizukommen sei mit der Aussicht, diejenigen unter ihuen
zu bestimmen, welche mehr oder weniger ursprunglich erscheinende
Charaktere aufweisen. Nach Abschiufi dieses Studiams bemuhten
wir uns, die Riehtigkeit unserer SchluCfoIgerungen durch Berufung
auf die von der Phytopalaontologie gebotenen Beweise zu priifen.
Das Ergebnis war, daG unsere vorher gewonnenen Anschauungen,
soweit sie sieh auf den Blutenbau urspriinglicher Vertreter der
Gruppe bezogen, eine weitgehende tJbereinstimmung mit den Tat-
sachen ergaben, welehe die Fruktifikationen einiger gegenwartig
gut bekannter mesozoischer Pflanzenreste liefern. Diese Uberein-
stimmung geht so weit, dafi uns die Phylogenie der Angiospermeu
in ihren Hauptlinien hinreiehend deutlich zu sein seheint, um die
Aufsteihmg einer brauciibaren Hypothese zur Klarunff derselben
zu gestatten.

°

Obwohl die direkten Vorfahren der Angiospermen gegen-
wartig in fossilem Zustande unbekannt sind, lafit sich, wie "uns
scbemt, diese Abstammungslinie jetzt bis zum groBen Formenkreis
der mesozoischen Cycadophyten und zu einer mit den Bennettiten
nabe verwandten hypothetischen Pilanzengruppe zuruckverfolgen. Es
scheinen gute Griinde vorhanden, die Cycadophyten selbst mit den
Jarnabnhchen Sperraophyten oder Pteridospermen der palaozoischen
Periode m Verbindung zu bringen, und so konnen die Angio-
spermen nach unserer Hypothese schlieClich von einem vorlaufig
pocn unbekannten farnahnlichen Vorfahren abgeleitet werden, derm einer sehr friihen geologischen Periode lebte.

r-u T-1^®^^^
B^ziehung hat uns das Erscheinen von Wielands

austuMicher Darstellung der ^American Fossil Cycads" mit Daten
Uber die mesozoischen Cycadophyten bekannt gemacht, wie wir
sie bis heute noch nicht besaBen, und wir sind dem Autor dieses
prachtigen Jerkes fur das uns zur Verfugung gestellte Material
zu groCem Dank verpflichtet. & o 5 «

Wir waren uns von allera Anfang an dariiber klar, daC das,
was wir das Problem der Abstammung der Angiospermen nennen,
eigent ich eine Summe von Problemen ist. Aufier der Entwicklung
der Blute sind der schwierige Belaubungstypus der Angiospermen
und noch viele andere auf diese Gruppe bezugliche Fra|en klarzu-

wi?" f ^?*' ^'' ^''^ ""'^ ^^"^ Studiura dieses Gegenstandes
begannen konnte man kaum sagen, dafi ein Schlussel zur Losuog
der Ratsel dieser geheimnisvollen Frage vorhanden war. Indem

piVll ?' T"^^":^ ^'^ '''^^ ausgearbeitete Hypothese iiber die

dn..Pn^TA. l!'
^Dg'ospermenstammes, vorlegen, sind wir uns

dessen wohl bewuBt, daC viele der Hauptpunkte unserer Beweis-
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fiihrung nicht neu sind. Andere Autoren, in erster Linie Hallier,
haben schon auf Argumente und Tatsachen hingewiesen, von denen
wir bei diesem Versuch einer Ausgestaltuns; unserer Theorie freien

Gebrauch gemacht haben.

Bei dem o^roCen Umfang; dieser Prase ist die vorlaufiffe Mit-^».v±^\^j,». v^i^uxuLJ^ uK^kJV-x J-A^c)

teilung als ein kurzes Eesum6 einer Erorterung zu betrachten, die

wir an anderer Stelle vollstandiger auszufiihreu hoffen. Gegenwartig
haben wir uns nur rait der Feststellung der Hauptpunkte, sowohl
des Problems als seiner Losung unter kurzer Beweisftihrung zu-

gunsten unserer Auffassung begniigt.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um Herrn Dr. D. H, Scott fur

vielfache Anregung Aviihrend der letzten drei Jahre und filr das
Interesse, das er dem Gedeihen unserer Arbeit entgegenbrachte,
unserer aufrichtigsten Dankbarkeit zu versichern.

Historisclies.
i

Die groCe Pflanzengruppe, welche man allgemein als

t,Blutenpflanzen" bezeichnet, unterscheidet sich so augenfallig von
den ubrigen Vertretern des Pflanzenreiches, dafi man dieselbe ver-
haltnismaCig friih in der Geschichte der Botanik als eigene Gruppe
erkannte und lange Zeit die Aufmerksamkeit ausschliefilich auf sie

konzentrierte.

Die Staubblatter und Fruchtblatter wurden bald mit den raann-
lichen, beziehungsweise weiblichen Organen identifiziert und gegen
Ende des 17. Jahrhunderts hatte Oamerarius gezeigt, da/S die

Vermehrung durch Samen von dem mannlichen Element, dem
Pollen, abhangt, w^elcher den eraprangnisfiihigen Teil des weib-
lichen Organs, die Narbe, erreicht; allerdings blieb noch viele

Jahre spater das, was sich bei dem Befruchtungsvorgang abspielt,
bloCe MutmaCung. Diese Begrundung der Sexualtheorie der Ver-
niehrung der Bltitenpflanzen fuhrte zu der von Brogniart im
Jahre 1843 vorgenommenen Einteilung des Pflanzenreiches in zw^ei

groCe Gruppen, die Phanerogamen und Kryptogamen, wobei die
letzteren noch irrtiimlicherweise als gesehlechtslos und mit einer
verborgenen Art der Yermehruno- ausgestattet betrachtet wurden.O D

Die Untersuchungen Robert Browns fuhrten zur Unter-
scheidung der Gjmcospermen im Gegensatz zu den Angiosperraen,
wenn auch lange Zeit hindurch die ersteren" als eine Spezialgruppe
Oder ein Anhang der Dikotjledonen betrachtet wurden, was zur
Eolge hatte, daC die Terminologie der „Blute" auf ihre verschiedenen
Pruktifikationsarten in Anwendung kam. Mit Hofmeisters
klassischen Untersuchungen aus den Jahren 1849 und 1851 fie!

^<igiltig die trennende Schranke zwischen den Phanerogamen und
Kryptogamen; in der Tat waren diese Ausdrucke in ihrem ur-

sprunglichen Sinne nicht mehr anwendbar, denn ihre Bedeutung
war umgestoCen, seitdem man gefunden hatte, daC die BlQten-
pflanze rticksichtlich der Art ihrer sexuellen Vermehrung mehr

;
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„kryptogani" ist als das Farnkraut Der Generationswechsel, so klar

bei dea Pteridophyten, wurde auch bei den Gymnospermen und

AngiospermeE als vorhanden nachgewiesen. Die mannliehen uad

weiblichen Prothallien der heterosporen Gefafikryptogamen erhielten

ihre stark reduzierten Homologa im Pollenkorn, respektive dem

Embryosack der Phanerogamen.
Die unmittelbar auf das Erscheinea von Darwins „Ent-

stehung der Arten" folgenden Entdeckungen gaben einen mach-

tigen Anstofi zur Anwendung der Entwickluogshypothese auf das

Pflanzenreich und bedeutende Anregung fur phylogenetische Spekn-

lationen.

Obgleich fiir die Deutung der einzelnen Teile des Erabryo-

sackes der Koniferen die Terrainologie des weiblichen Prothalliums

der heterosporen Pteridophyten anwendbar war, lieCen die Unter-

suchungen des entsprechenden Organs der eigentliehen Bliiten-

pflanzen (Monokotylen und Dikotylen) keine solchen klaren Homo-
logien erKennen. Mit anderen Worten, die ursprunglieh zwischen

Phanerogamen und GefaCkryptogamen bestehende KJuft war dud

uberbruckt und an ihrer Stelle tat sich ein tiefer Abgrund zwischen

den Koniferen und den echten Blutenpflanzen auf oder, geoauer

gesagt, zwischen den Gymnospermen als Ganzes und den Angio-

spermen.

Die spatere Tendenz verschiedener Forschungsrichtungen be-

stand bis in die neueste Zeit einerseits darin, die zwischen Gymno-
spermen und Pteridophyten bestehenden Verwandtschaftsbande
enger zu Ziehen, anderseits die Isolierung der Angiospermen z"

vergroCern. So ist z. B. eine der wichtigsten embryologischen Eot-

deckungen jiingsten Datums, welche die Gymnospermen und Pterido-

phyten verbindet, die Bildung von Spermatozoiden im Pollenschlaucb

yon Cycas und iorinkgo.

Uber den Embryosack der Angiospermen ist viel gearbeltet

worden, ursprunglieh in der Hoffnung, auf die Frage seiner Horao-

logie und die Abstammungslinie dieser Gruppe Licht zu werfen.

Tatsachlicb ist jede Angiosperraenfamilie, welche von phyloge-

netischem Interesse ist, gegenwartig untersucht, einschlieUlich der

Magnoliaceen ^). Das Hauptergebnis dieser Untersuchungen hat

bloG den groCen Unterschied festgestellt, welcher zwischen den

Embryosacken der Ang^iospermen und Gymnospermen besteht und

auGerdem die groGe Ahnliehkeit zwischen jenera der Dikotylen

und Monokotylen in deh Vordergrund geriickt. — Abweichungen
kommen allerdings vor, doch scheinen sie uns mehr von spezielleffl

Interesse als von fundamentaler Bedeutung zu sein. Tatsachlicb
sind dieselben derart, daC es ungewifi ist, ob man sie besser als

urspriinglich oder als in jungster Zeit erworben betrachten soU-

Dies gilt besonders von den Antipoden, einer vielleicht in hohereffi

Grade variablen Zellgruppe des Embryosaekes als irgend einer der

>; Strasburger (1905).
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ubrigen Bestandteile desselben. Wenn auch das fertige Ergebnis
dieser Studien uns noch nicht instand gesetzt hat, die Kluft
zwischen den Angiospermen und Gymnospermen zu iiberbruekeii

so wurden doch nebenbei interessante EntdeckuDgen geraacht, wie
z. B.^ die doppelte Befruchtung und die Chalazogaiiiie. Die erstere
scheint die Schwierigkeit einer Zuruckfuhrung des Acgiospermen-
embryosackes und speziell von dessen Endosperm auf das Farn-
prothallium oder auf den weiblichen Gametophyten der Gymno-
spermen eher zu vergrofiern als zu verringern^).

Auch auf dem Gebiete der Phytopalaontologie war das Haupt-
ergebnis dasselbe. Es wurden beraerkenswerte Fossilien gefunden,
welche die Gymnospermen den Farnen naher brachten, doch in

bezug auf die Angiospermen fehlen ahnliche Funde bis jetzt noch.
Das Gestein verharrt in sonderbarem Schweigen liber den Ur-
sprung der letzteren Gruppe, die in der Vegetation der Jetztzeit

eine so hervorragende Boile spielt.

Die rezenten Cycadeen und weniger deutUch auch die Koni-
feren wurden mit den Farnen verbunden, und zwar auf Grund
anatomischer Untersuehungen gewisser palaozoischer versteinerter
Stamme mit farnahnlichen Charakteren, die als Cycadofilices be-
kannt sind, und durch die Entdeckung der Samea und der mann-
lichen Wedel dieser Pflanzen* Der alte Gedanke, die Gymno-
spermen mit den Lycopodien in Beziehung zu bringen, ist nicht
mehr haltbar, wenigstens so weit nicht, als Cycadeen einbezogen
werden, Anderseits wurden die Angiospermen als von den Farnen
abstammend betrachtet; aber keine Untersuchung tiber die rezenten
Filices hat irgendwelche Beziehung zwischen den beiden Gruppen
ergeben. Es ist richtig, dafi Isoetes^) nach vorliegenden Angaben
m^ der Entstehung von Stamra, Wurzel und erstem Blatt ebensowohl
wie in den vegetativen Merkmalen der erwachsenen Pflanze weit-
gehende Anklange an gewisse Monokotylen zeigt; jedoch auf so
schwache Beweise eine Verwandtschaft aufzubauen , scheint uns
kaum einer ernsten Erwagung wert. In der Tat sagt Campbell
seibst^): „Es besteht immerhin ein ungeheurer Abstand zwischen
der Blute der einfachsten Angiosperme und den Sporophyllen von
Isoetes und es ware voreilig, eine Verwandtschaft anzunehmen,
wenn nicht mehr Beweise auf Seite der Angiospermen zugunsten
derselben angefuhrt werden konnen."

^
Nach der allgemeinen Annahme stehen die ersten fossilen

Angiospermen, die in den mesozoischen Schichten auftreten, in

4

^ .
') Zur Beurteilung der Frage, inwieweit diese Auffassung noch gegen-

jartig zwingend ist, vgl. Porsch, Versuch einer phylogenetischen Erklaruog
des Ernbryosackes und der doppelten Befruchtung der Angiospermen, Jena 1907,
und Uber einige neuere phylogenetisch bemerkenswerte Ergebnisse der Gameto-
phytenerforschung der Gymnospermen, Festschr. d. naturw. Ver. a. d. Universitat
Wien, 1907. (Anm. d. Ubers.)

^) Campbell (1891), pp. 253—254.
') (1891), p. 254. ^
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ihren Elattabdrucken den rezenten GattuDgen sehr nahe. Woher
sie abstammen, blieb bis jetzt voUstandiges Geheimnis.

S a p or t a und Marion^) fiihrten vor ungefahr zwanzig

Jahren in ihrem Werke „L'Evolution du Regne vegetal" den Aus-

druek „Proai)giospermen" fur eine hypothetiscbe Gruppe aus-

gestorbener Pflanzen ein, welche deu Ausgangspunkt fiir die

rezenten Mouokotylen und Dikotylen bildeten. Ja sie gingen sogar

noeh weiter und bezogen auch solche Fossitien wie WiUiamsonia
in diese Gruppe ein. Wir halten diese Anregung fiir sehr gliick-

lich, besonders, ^enn man das Material berueksichtigt, welches

ihnen damals zur Verfiigung stand. Im wesentlichen findet die-

selbe auch heate noch in der Phytopaliiontologie ihre Stiitze.

In Kiirze ware noch auf die vermuteten Verwandtschafts-

beziehungen zwischen den Angiospermen und Gnetaceen einzu-

gehen, Unter alien rezenten Gyinnospermen wurden diese als eine

spezieJle Gruppe betrachtet, welche die groGte Zahl gemeinsamer
Oharaktere mit den eigentlichen Bliitenptlanzen aufweist. Jedoch

die Versuche, eine klare Verwandtschaft zu begriinden, wareu von

keinem besonderen Erfolg begleitet.

Lotsy^) kam auf Grund embryologischer Untersuchungea
flber Gnetum zu folgenden Schlussen: Die Gruppe scheint sehr

alten Ursprungs zu sein; sie zweigte wahrscheinlich unabhangig
von den Qbrigen Gyranospermeu direkt von den heterosporen

Pteridophyten ab und bildete sonst kaum einen Ausgangspunkt fur

irgend eine Angiosperme.
Auch Lignier^) entschied sich spater auf Grund einer all-

gemeinen Untersuchung der Fruchtstande der Gnetaceen gegen

irgend eine direkte Verwandtschaft. Er sagt, daC eine so kompH-
zierte Infloreszecz wie jene der Gnetaceen keine Beziehung zwischen

dieser Gruppe und der einfachsten Angiospermenbliite aufweisen

konne. Daraus schliefit er, daR die Gnetaceen keine Mittelformen
zwischen den Gymnospermen und Angiospermen sind.

Auf der anderen Seite war Benson seit der Yeroffentlichuug
.dieser beideii Arbeiten bestrebt, die Bliitenmorphologie dieser

-Gruppe in eine Linie mit jener der Angiospermen zu bringen^>
Sie nimmt an, daC die Reduktion der Internodien in der Infloresf

zenz von Gnetum noch weiter gefuhrt werden kann, so dafi das

Ganze auf einen konischen Torus reduziert wird, also eine Bildangi

ahnlich dem Eezeptaculura einer Liriodendron-Blntid. Dies scheint

^eiue koraplizierte un'd schwer zu bestatigende Hypotbese zu sein,

denn es fehlt jeder Beweis dafur, daC solche einfache Bluten, wie

die der Magnoliaceen in Wirklichkeit zusammengesetzte Bildungen

^) Saporta und Mariou (1885).
2) Lotsy (1899).

^) Lignier (1903). / ^ :

*> Benson (1904). /

Wir sind inzwischon zur Einsicht gelooamen, daC wir hier Bensons
Ansichten zum Teil mifiverstanden. (Arber und Parkin 1908.)

i
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sind, d. h. sehr gestauchte Infloreszenzen. Vielraehr spricht alles

fiir das Gegenteil, namlich dafi die Sporophylle (Staub- und Frucht*
blatter) direkt auf der Hauptachse des Blutentriebes sitzen.

Hallier^)hat jtiDgst die Mogliehkeit einer Beziehung zwischen
den Gnetaeeen und den Loranthaceen yermutet. Wenn wir aueh
der Hauptsache nach mit seinen phylogenetischen Ansichtea uber
die Bltitenpflanzen als Ganzes iibereiDstimmen, mochten wir den-
noch diese Vermutung als eine etwas voreilige, wenn auch geist-

voUe Spekulation betrachten, besonders deshalb, weil sie, wie er

selbst zugibt, dahinfuhrt, den Nucellus von Gnetiim nicht als ein
einziges Ovulum zu betrachten, sondern als eine Placenta, welche
mehrere Samenanlagen tragt,

I

Unser Urteil ginge endgiltig dahin, dafi das Studium der
Gnetaeeen uns aller Wahrscheinlicbkeit nach nicht zum Verstandnis
der Pbylogenie der rezenteo Angiospermen verhilft^). Wahrschein-
iicher ersehiene es, daC die Kenntnis der letzteren, aus anderen
Qiiellen geschopft, auf die Yerwandtsehaftsb^eziehungen der er-

steren Licht werfen wird.

Nach einer Diskussion uber. den Gefafibiindelbau der Keim-
pflanzen, welche auf der letzten Yersamralung der British Asso-
ciation zu York^) stattfand, kann der Schlufi gezogen werden,
dafi von dieser Arbeitsrichtung Forderung der Losung des Pro-
blems der Abstammung der Angiospermen zu erwarten ist. Ja die

UntersuchuDg der C'bergangserscheinungen bei Keimpflanzen fiihrten

Tansley und Thomas dahin, den einfachen Typus, wie wir ihn
bei den Dikotylen und den meisten Koniferen finden, durch
Reduktion von dem komplizierten der Cycadeen und Araucarien
abzuleiten.

So kann zusammenfassend gesagt werden, daG liber den Ur-
sprung der Angiospermen bis heute keine endgiiltige Theorie aus-

gearbeitet wurde. Die von Zeit zu Zeit geaufierten Ansichten batten
mehr den Charakter gelegentlicher Annahmen. Das Problem wurde
lioch nicht in seinem ganzen Umfang getrennt behandelt. Der
Morpholog war vielleieht bisher bloC einem Yergleich zwischen
den lebenden Yertretern geneigt unter Yernaehlassigung der Be-
weise der Phytopalaontologie. Der Phytopalaontolog scheint bei

Behandlung des Themas zq keiner klaren Auffassung dariiber ge-
langt.zu sein, was man als urspriingliche Charaktere der rezenten

Angiospermen betrachten musse.

Indem wir diesen Abschnitt der Untersuchung beschUefien,
ist es von Interesse zu erwahnen, daC dieses ungelSste Problem

r

^) Hallier (1905). . ... .

^) Zum Beweis dessen, daD dies bereits gegenwartig moglich ist, sei hier
aut die geistvolle, ilicgst von v. Wettstein versuchte Pbylogenie der Angio-
spermenbliite verwiesen. (Vgl. v. Wettstein, Handbuch, II, 2, p. 201 ff. Aum.
d. Ubers.)

') Anonymus (1906), p. 182,
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seine Parallele im Tierreieh hat. Die Abstanamung der hoclisten

Gruppe, der Saugetiere, bleibt noch sehr problematisch.

Entwicklungsprinzipien.
Vor der Diskussion dessen, was wir als die ursprlinglichen

Formen der versehiedenen Organe der Angiospermen betraehten,
tnochten wir kurz gewisse, mit der Entwicklung zusammenhangende
Prinzipien hervorheben, denen wir besondere Bedeutung filr den
Versuch beimessen, die Phyiogenie lebender oder ansgestorbener
Formenkreise zu verfolgen.

Entwicklun
Wenn wir die Entwicklungsstadien studieren, die von den

versehiedenen Organen einer Samenpflanze zu irgend einer Zeit-

epoche erreieht werden, so werden wir finden, daC dieselben ver-
schiedenwertig sind. Einige sind unverkennbar weiter vorgeschritten
als die anderen. Korrespondierende Entwicklungsstadien der ver-
sehiedenen Organe einer Samenpflanze fallen keineswegs auch in

der Zeit zusammen. Umgekehrt werden wir finden, daC in jeder
beliebigeii geologischen Epoche ein Organ oder eine Organgruppe
eine viel hohere Entwicklungsstufe erreieht hat als andere.

Das Studium der Phytopalaontologie hat zahlreiehe Beispiele
fur die Wahrheit dieses Grundsatzes geliefert. Die Belaubung der
Pteridospermen ist ebenso wie der Habitus ihres Stammes im
grofien und ganzen farnahnlich, obwohl das weibliche Organ schon
ein Same ist. Die mannlichen Organe von Lyginode^idron {Crosso-
theca) sind unzweideutig viel weniger hoch entwickelt als die weib-
liehen {Lagenostoma). Erstere sind im wesentlichen eine einfache
farnahnliche Fruktifikation, letztere ein hochentwickelter Same.

Auch bei den Bennettiten, den mesozoischen Abkommlingen
der Pteridospermen, sind die Mikrosporophylle der Hauptsache nach
noch farnwedelahnliehe Blatter, wahrend die Megasporophylle einen
extrem vorgeschrittenen Typus aufweisen. Auch der Stammhabitus
dieser Pflanzen unterscheidet sich kaum von dem eines palaozoischen
Baumfarns.

Ein weiteres Beispiel liefern uns die rezenten Pflanzen. Die
farnwedelahnliehe Belaubung der Cycadee Stangeria ist vereint
mit hochentwickelten Zapfen. Dagegen ist das weibliche Sporophyll
von Cycas urspriinglicher als das mannliche und seine Abstammuog
von farnahniichen Vorfahren noch leicht zu verfolgen.

Es gabe noch genug andere Beispiele^); wir wollen es bei
den obigen bewenden lassen. Aus dem oben angefuhrten Gesetz
folgt. daC niemais eine tatsachlieh ursprtingliche Angiosperme
existiert hat, in dem Sinue, dafi alle ihre Organe in gleichem
Mafie urspriingUch waren. Im Gegenteil, die altesten Angiospermen

^) Vgl. Wieland (190G), p. 244, welcher auch auf eine niihere Diskussloa
dieses Gesetzes einging.
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waren ohne Zweifel dadurch charakterisiert, daC einige ihrer Or-

gane viel hoher entwiekelt waren als die ubrigen. Es besteht aller

Grund zu der AoDahme, dafi die Ang-iosperraen von andern Samen-
pflanzen abstammen, aber daC der Same, an und fiir sieh eine

hoch entwickelte Bildung, aus einer viel friiheren Periode datiert.

Wir glauben, daC die Anwendung dieses Prinzips bei solchen

Betrachtungen wie der vorliegenden gute Dlenste leisten wird.

Weiter unten wollen wir mit dessen Hilfe zeigen, daC die alteren

Angiospermen wahrscheinlieh die groCblattrige Belaubung ihrer

Vorfahren noch beibehielten, eine Annahme, welche verschiedene

schwierig zu erklSrende Tatsachen aufhellen wird.

Homoplasie.

Bei dem Versuch, die Phylogenie lebender Gruppen zu ver-

folgen, liegt anerkanntermaCen eine der Hauptschwierigkeiten darin,

dafi man leicht geneigt ist, irrtumlicherweise auf Merkmale als

Kriterien enger Verwandtschaft groCes Gewicht zu legen, welche

viel wahrscheinlicher nichts anderes als der bloCe Ausdruck paralleler

Entwicklung sind. Das Ergebnis wird durch zahlreiche Falle von

Homoplasie verdunkelt, so daC es schwer ist, zu einem sichern

Schlufi zu kommen. Die umfassende Prage der Phylogenie der

Angiospermen scheint uns jedoch durch diese Frage nicht beruhrt.

Mutation.

Wilhrend wir den Gang der Entwicklung in der Kegel als

einen langsamen und sehrittweisen VariationsprozeC
^
betrachten,

ist uns gegenwSrtig die Annahme gelaufig geworden, dafi bin und

wieder auch Perioden sprunghafter Entwicklung auftreten^). Zu

demselben Schlusse gelangen auch Theorien, welche die Entwick-

lung der anorganischen Natur zum Gegenstande haben. Die Kata-

strophenlehre wurde ersetzt durch die Lehre gleichraafiig stetiger

Fortentwicklung, auf die wieder eine Theorie folgte, welche an-

nimmt, dafi die Naturkrafte zu gewissen Perioden mit grofierer

Intensitat gearbeitet haben als heutzutage.

DaC Mutation bei der Entwicklung der Angiospermen im

Spiele war, ist immerhin mSgiich; denn die Plotzlichkeit, mit der

diese Gruppe sich in der Kreide- und Tertiarflora zur Stellung

eines dominierenden Typus erhebt, ist vielleicht durch eine andere

Annahme schwer zu erklaren, auCer durch die Unvollkommenheit

der geologischen Ueberlieferung in dieser Beziehung.

Eine der Hauptschwierigkeiten, die sich aus unserer noch so

unvolikommenen Kenntnis der mesozoischen Floren ergibt, liegt

darin, daC wir gegenwartig in der uberwiegenden Mehrzahl der

Falle bioC mit der Belaubung dieser Pflanzen vertraut sind. Unter

den hieher^ehoriffen Blattabdrucken ist das Fehlen irgendwelcher

^) De Vries (1901, 1905).
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unverkennbarer Zwisehenformen zwischen den Angiosperraen und

einer anderen Gruppe auffallend und diese Beweistatsache laCt —
obgleieh vielleicht nicht von groGer Bedeutuno: — wohl eher die

Moglichkeit der Mutation zu als jene schrittweiser Variation.

Andererseits ist ein zu freier Gebrauch dieses Prinzips zu ver-

werfen, da sonst Gefahr besteht, daC die Mutation zuni letzten

Auskuijftsmittel des hilflosen Phylogenetikers herabsinkt.

Ursprungiiche Charakterc bei rezeuten Angiosi^ermen.

Die Strobilus-Theorie der Angiospermen-Fruktifikation,

Die Grundlage unserer Theorie uber die Natur der typisehen

Angiospermenbltite bildet die Annahme, dafi dieselbe im wesent-

lichen aus einem Zapfen oder Konus besteht^).

Wir betrachten die einfacheren eingeschleehtigen Bliiten in-

klusive der apetalen Formen als von aniphisporangiaten^) Zapfen

durch Eeduktion abgeleitet Der Ausdruck „BIute" Mrurde in sehr

verschiedenem Sinne gebraueht ^)- Wir mochten jedoch seine Au-
wendung auf die Angiospermen allein beschranken, da die durch

das Wort ausgedriiekte VorsteJlang urspriinglicli von diesen Pflanzea

genommen wurde, Unserer Meiuung nach ist Bestaubung aufier-

halb der Samenanlage, wobei das Fruehtblatt oder die Frucht-

blatter die Hanptrolle beim Pollensammein spielen, das wesentliche

Merkmal einer Zwitter- oder weiblieiien Bliite. Wir betrachten

eine Bliite als typisch, wenn sie Mikro- und Makrosporangien und

ein Perianth besitzt, welches in vielen Fallen als Schauapparat
fungierl.

Eine Bliite ist nach unserer Ansicht eine spezielle Form eines

Zapfentypus. v^elcher sowohl den Angiosperraen als gewissen meso-
zoischen Ptianzen gemeinsam ist und als Antho-Strobilus bezeichnet
sein mag. Der Anthostrobilus der hypothetischen mesozoischen
Vorfahren der Angiospermen und ihrer vermutlich nahen Yer-
wandten — der Bennettiten — unterschied sich von der Bliite der

Angiospermen in gewissen unwesentliehen Details, speziell in der

direkten Bestaubung, wobei das Megasporophyll keine Bolle spielte.

Es diirfte vielleicht zweckmaCig sein, diesen als Pro-Anthostrobilns
zu unterscheiden und die eigentliche Bliite ira engeren Sinne, als

Eu-Anthostrobilus, wie aus der folgenden Gegentiberstellung er-

sichtlich,

Pro-Anthostrobilus der mesozoischen Vorfahren
Anthostrobilus { der Angiospermen und der Bennettiten.

Eu-Anthostrobilus (Blute der Angiospermen).

^) Coulter und Chamberlain (1904), p. 9
^) Wieland und anderf^ Autoren gebrauchen die Ausdrucke „hisporaii-

giat-* und ,,ambisporangiat''. Wir betracbten diese Ausdrucke als iiicM einwand-
frei und schlagen an ibrer Stelle „aniphisporangiat'* vor als Gegensatz zu

„monosporangiat".

®) Coulter und Chamberlain (1901), p. 9.
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Die Notwendigkeit dieser neuen Termini ergibt sich aus der
Tatsache, daG das Wort „Blate" in sehr verschiedenem Sinn an-
gewendet wurde, beispielsweise sogar fur die Zapfen der Coni-
ferales; weiters daraus, dafi, wie wir hier zu zeigen hoSen, die

Angiospermen von mesozoisehen Vorfahren abstammen, welche
nahe Beziehungen zu einer Gruppe fossiler Pflanzen aufweisen,
deren gegenwiirtig wohlbekannte Fruktifikation tatsachlieh, wenn
auch unserer Meinuiig nach mit Uurecht, als Blute bezeichnet wurde.

Wir vverden spater ausfiihrlicher die Beweise fiir die Ab-
leitung des Eu-Authostrobilus vom Pro-Anthostrobilus erortern

von Zapfentypen, welche, wie wir glauben, verschiedene Entwick-
luDgsstadien der Fruktifikation ein und derselben Entwickluogsiinie

darstellen.

Der Zapfen oder Konus ist naturlich ein sehr alter Frukti-

fikationstjpUvS, vielen getrennten und bloG sehr entfernt verwandten
Entwicklungslinien gemeinsam. Andere Zapfenformen fanden sich

bei Pflanzen, welche in einer viel frliheren geologischen Periode

auf ihrem Hohepunkt standen als die hier besprochenen antho-

strobilaten Formen. Der Anthostrobilus ist von alien diesen ge-

schieden und aller Wahrscheinlichkeit nach in oreoloo^ischer Be-
ziehnng die neueste Modifikalion oder Neu-Schopfung der strobi-

laten Fruktifikationsform. Er unterscheidet sich von alien iibrigen

Zapfen darin, daC er tjpisch amphisporangiat ist, dafi die Mega-
sporophylle stets auf der Achse des Zapfens oberhalb der Mikro-

sporophylle (also naher der Spitze des Zapfens) zusammengedrangt
sind, und durch die Ausbildung eines getrennten Perianths unter-

halb der ferliien Sporophylle, dessen Funktion allein Aoschein nach
ganzlich oder teilweise die des Schutzes ist. Mit anderen Worten^
die Schutzfunktion, welche in den Sporophyllstanden vieler Pterido-

phyten durch die Aneinanderreihung der fertilen Sporophylle selbst

verrichtet wird, erscheint bei dem Anthostrobilus gegen die Basis

des Zapfens zu lokalisiert und wird hier von sterilen Blattern ge-
leistet. Um die wesentlichen Charaktermerkmale des Anthostrobilus
klarer hervorzuheben, wollen wir ihn kurz rait einera heterosporen

Zapfen vom alten Typus, wie z. B. jenem von Lepidodendron Hihher-
tianus Binney aus dem untern Ivarbon Sehottlands vergieichen

''

)

Hibhertianus Binn. Anthostrobilus.

Verlangerte Achse ^ zylindrisch raehr oder weniger

konisch-
Lage der Mega- basal im Verhaltnis zu apikal ira Verhaknis zu

sporophylle den Mikrosporo- den Mikrosporo-

phyllen. phyllen.

Schutzorgan die distalen Enden sterile, basale, blattahn-

beider Typen der Jiche Organe.

fertilen Sporophylle.
(FortsetzuDg: folgt.)

^) Scott (1900), p. 102/ Fig. 65.
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Ein Beitrag zur Kenntnis derFlora derDinarischenAlpen.
Unter Mitwirkung von A, v. Degen (Budapest)
verfalit von E. Jancben und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Textfigureu.)
m

Die Dachsteheude Arbeit ist das Resultat eines achttagigen
Aufenthaltes der Verfasser im mittleren und nordwestliehen Teil der
Dinarischen Aipen zu Anfang Juli 1907, vereinigt mit den uns
Jiebenswurdigst zur Verfugung gesteilten floristischen Ergebnissen
einer aiiderthalbtagigen Exkursion des Herrn Dr. A. v. Degen auf
die Dinara zu Anfaug August 1905. Das Nahere iiber den Ver-
lauf der vom Naturwissenschaftlichen Yerein an der TJniversitat
Wien veranstalteten und vom hohen k. k. Ministerium fur Kultus
undUnterricht subventionierten Reise der Verfasser in die Dinarischen
Alpen wird demnachst in den Mitteilungen dieses Vereines^) ver-
offentlicht werden. Es soil daher hier nnr kurz die gemachte Route
mitgeteilt werden. Von Vrlika (441 m) im Tale der Oetina aus-
gehend, begannen wir am 3. Juli uber Jezevic den Aufstieg in den
mittleren Teil der Dinarischen Alpen, d. h. in jeuen Gebirgszug,
der im Nordwesten rait dem Gnjat (1806 m) und Bat (1851 m)
emsetzt, im Troglav (1913 m) seine hochste Hohe erreicht und von
hier gegen den Prolog-Sattel erst raseh, dann ailmahlich niedriger
wird. Aus der Schlucht Sutina nordostlich von Jezevic stiegen wir
neben der weithin siehtbaren Felsdoline Kozja jama auf ziemlich
gutem Saumwege empor und erreichten westlich des Sanci brdo
bei etwa 1500 m Meereshohe den Rand der hiigelreichen und von
zahllosen Dolinen durchsetzten Hochflache, die von einer arten-
reichen alpmen Mattenflora bedeckt ist. Sudlich des Jankovo brdo
eberschntten wir hierauf die dalraatinisch-bosnische Grenze and
sehlugen am Osthang des genannten Berges, am Rand des Buchen-
waldes das Nachtlager auf. Am 4. Juli besuchteu wir den Trog-
lav, den wir auf dem Weg uber die Muldenlaudschaft Male poljanice
und die sich siidostlich daranschiieCende Tiefenlinie erreichten,
suchten zunachst die Schutthalden und Eelsen an der Nordseite ab,
umdann, iibnhch wie Beck*), von Osten aus den GipfeL za er-
steigen; den Abstieg bewerkstelligten wir in westUeher, spater
nordwesthcher Richtung und kamen abends zu unserem Ausgangs-
punkte zuruck. Am o. Juli uberstiegen wir den Jankovo brdo
(17*9 m) m sOdost-nordwestlieher Richtung und machten hierauf
eine bequeme Kammwanderung langs der Landesgrenze uber den
langgezogenen Riicken der Vrsina bis an den SiidwestfuC des
Ivlacari vrh (1850 ra), dem noch abends ein fluehtiger Besuch ab-
gestattet wurde. Am 6. Juli erreichten wir nach weiterer Kamm-
wanderung m nordwesthcher Richtung uber die Gipfel Lisan (1793 ra)

Jahrgang 1908, Nr. 6.

nv.»u? r?o.?"f""v^ T*?
'^ V. Manaagetta, Ein botanischer Ausflug auf dea

Iroglav (1913 m) bei Livno (Wisseuschaftl. Mitt, aus Bosnien und der Herzego-
wina, V [1897], S. 480—490).
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und Janski vrh (1790 m) deu Veliki Bat (1851 m), tod dort naeh

UberqueruDg der hier eintonigen und pflanzenarmeu Hochflache

die nordostlich gelegene flache Kuppe des Gnjat (1806 m), an deren

Nordost- und Nordseite oberhalb der Waldgrenze sich eine iippigere

Vegetation zeigte. Abends stiegen wir vom Strraae-Sattel zur

Gendarmeriekaserne Grkovei (783 ra) ab. An dem darauffolgenden

Rasttag wurde nur ein kurzer Spaziergang naeh dem nahegeiegenen

Dorf Crnilug (720 ra) unternommen. Der 8. und 9. Juli diente der

Besteigung der Dinara. Uber den Strmac- und den Privia-Sattel

gelangten wir an den Osthang und spater an den Sudosthang de&

genannten Berges, gegen dessen Gipfel wir nun altraahlich an-

stiegen. Nahe dem Nordende jenes pflanzenreichen Felsenzuges,

welcher auf der Spezialkarte ostlich der Cote 1706 ohne besondere

Lokalitatsbezeichnong eingetragen ist, wurde Nachtlager gehalten.

Am DJichsten Morgen wurde auf getrennten Wegen der Gipfel er-

reieht. Der Abstieg erfolgte naeh Norden gegen die Doline Duler.

Von hier nahmen wir den Weg tiber die Quelle Tocak naeh Maric'a

kosare und von dort zur Gendarmeriekaserne Grahovo (Arezinbrijeg).

Am 10. Juli erreichten wir fiber Knezevic und den Gozd vrh das

SQdostende der Ilica planina, deren Karam wir bis zu dem von

Resanovci naeh Tiskovac fiihrenden Sattel verfolgten. Mit dem
Abstieg von hier zur Eisenbahnstation Tiskovac war unsere Tour

durch die Dinarischen Alpen beendet

Herr Dr. Arpad v. Degen, Direktor der kgl. ungarischen

SamenkontroUstation in Budapest, welcher die groCe Liebenswiirdig-

keit hatte, uns das Verzeichnis der bei seiner zwei Jahre fruher

unternoramenen Dinarabesteigung gemachten Pflauzenfunde zur Ver-

offentlichung zu iiberlassen, und dem wir hiefur zu wiirrastem Danke

verpfliehtet sind, teilt uns fiber den Verlauf seiner Exkursion fol-

gendes mit:

„Am 2. August 1905 brach ich von Knin auf, um die Dinara, diesen

mposanten Berg, dessen kahler Westabsturz zu den groCartigsten

Gebirgserscheinungen nicht nur in Dalmatien, sondern im ganzen

Gebiet der sfidlichen Kalkalpen und ihrer Fortsetzungen gehSrt'),

zu besteigen. Um der tagsuber herrschenden, fast unertraglichen Hitze

zu entgehen, wurde der Aufstieg — wenigstens der groCere Teil —
in der Nacht vom 2. zum 3. August unternommen.

Ich fuhr nachmittags von Knin naeh Vrpolje und stieg von

dort auf einem breiten, steinigen Karrenweg bis zu dem Hegerhaus

Brizovac, welches etwa 1300 ra hoch hegt, und wo ich um 1 Uhr
naeh Mitternacht ankam. Der Weg fuhrte vorerst fiber welliges,

hugeliges Terrain, dann an Karstlehnen entlang, spater durch erne

hubsche Felsenschlucht, wo in Felsspalten das seltene Seseli tomen-

tosum Vis. nebst Pyrethnim cinerariaefolium, Inula Candida, Cam-

panula divergens etc. stand. Der Weg fuhrte sodann in Windungen

fiber eine ziemlich steile Lehne auf ein Kurstplateau, welches m

^) Illustrierter Fahrer durch Dalmatien, 1899, S. 233.

1
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ca. Vi Stunden — leider schon im Finstern — durchquerfc wurde;
dann wurde der Vorberg Tominovic vrh (1109 m) uragaageri und
an seinem nordostlichen Abhang aufgestiegen. Der Wel^^^. ^^.. " ^o "^"*"'"o
sieh hier

^
iiber einige tief eingesehnittene Schluchten zu einer

schonen, ziemlich ebenen, von einem Felsenzirkus uragebenen Weide
empor, auf welcher die Hirten zwei grofie gemauerte Wasser-
zisternen angelegt haben; diese diirften wohl auch nur mit dem ira

Fruhjahre gesammelten Schnee gespeist werden. Es lagen auf
ihr einige Stinen (Sennhiitten) zerslreut. Naeh Durchquerung dieser

Weide erreichte ieh nach ca. V^stUDdigem Marsche die Hegerhutte
Brizovac, welche im siidostlichen Winkel dieses Hochtales in der

Nahe eines kleinen Buchenwaldes unter dem nordlichen Absturz
des Hauptkamraes der Dinara liegt. Ihre Uragebung ist hochst
raalerisch. Den Hiotergrund bilden phantastisch geformte, hohe,
kahle Felsriffe; der Hauptgipfel der Dinara ist aber von hier nicht
siehtbar, da er durch Vorberge verdeckt ist. Das Nachtlager auf

Maisstroh war ziemlich primitiv, zum Gluck dauerte es nicht lauge.
j\lit Tagesanbruch stieg ich durch den ungemein trockenen

Bucheuwald hinan, der keine Fame, merkwurdigerweise aber Epi-
pogon aphyllus (fur Dalmatien neu, korarat aber noch sudlicher
For) beherbergte. Meiu Weg fiihrte weiterhin tiber drei iiber-

emanderliegende Terrassen, welche beweidet werden; auf jeder
finden sich Stinen und Karstiocher, welche die Hirten im Fruhjahre
mit Schnee vollstampfen und obenauf mit Stroh bedecken, um sich

Quellen

Weise

wohl aber einige Karstiocher, in welehen der Schnee perenniert;
diese scheinen auch die Hirten auf den Gedanken dieser Art der
Wasserversorgung gebracht zu haben. Sonderbar ist es immerhin,
bei der dort herrsehenden sengenden Hitze die schon von weitem
glitzernden Sehneeklumpen in den Wassertrogen zu sehen, welche
dort an der Sonne geschmolzen werden. Die Dinara gibt,'wie die
raeisten Karstgebirge, alle ihre Wasser in Form einer macht"
am Fufie des Herges entspringenden Quelle ab; diese Quelle, e.^.e-
kilometer ostlich von Knin, ist der Ursprung der Krka.

^
Weiter aufsteigend traf ich auf einer Terrasse ei'n Sandfeld

reichlich mit Stipa pulcherrima bewaehsen, welche sich hier in

€iner merkwilrdigen Konsoziation mit Seshria tenuifolia befand.
von der dritten Terrasse stieg ich rechts (westlieh) ilber eine Lehne
zu emem kleinen Sattel empor, von dessen Schneide ich mich dann
links zur Westflanke des letzten Vorberges wandte, auf welchem
noch vereinzelte Wetterbuehen und hie und da zerstreute Gruppen
von arg zerzausten, ruppig aussehenden Pimis lu'^m-Baumen standen.
An dieser Flauke stieg ich zuerst uber groberes, dann fiber kleineres
^erolle (mit Euphorbia capiMata, EdrajantJms-Alien, Cerastium
dmaricnm var., Campanula pusilla forma, Bromus reptans,
Unfaurea Haynaldii, Asperula longiflora, Crepis alpestris var.

y 1SIamana usw.) empor; stellenweise ragen Felsenriffe aus diesera
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Gerolle, in deren Spalten sich eine Anzahl schoner und interessaater

Pflanzen {Leontopodium alpiniim^ Arenaria gracilis, Heliosperma
pusillum var., Hieracium hiimile var., H. villosiceps, H, hiftdum,

H. incisumf Viola hiflora, Valeriana montana^ Fotentilla Clusiana^

Solidago alpestriSy Dryopteris rigida, Asplenium fissiim und Triclto-

manes, Arabis Scopoliana^ Carex laeviSy Phytetima orhiculare usw.)

vor dem Abgeweidetwerden gerettet haben. Nach miihevollem

Steigen war endlich auch der Grat dieses Vorberges erklommen

;

dieser ist jedoch vom Hauptgrat der Dinara noch durch eine tiefe •

und mehrere seichtere DoUnen (mit Pinus Mughus) getreunt, welche
siidlich umgangen wurden, Endlich war aueh diese erstiegen, und
zwar direkt der zweithochste Gipfel (Oote 1706); unterwegs wurde
ein merkwtirdiges kleines Thlaspi mit Auslaufern aus dem Gerolle

gezogen. Von hier ging es dann dem Hauptgrate entlaiig tiber eine

mittlere Spitze zum hochsteo Gipfel (1831 m).

Nach kurzer East wurde der Rilckweg angetreten. Der Ab-
stieg erfolgte auf demselben Weg liber die AIpe Brizovac nach Knin.

Trotz vorgeschrittener Jahreszeit und Beweidung des groGten
Teiles der begangenen Strecke, boten besonders die hoher gelegenen
Schutthalden, Karsttrichter, Klippen und Mulden noch mauches
Interessante, weniger die Weiden und fast gar nichts die tiefer

gelegeuen FJanken dieses Berges, auf welchen um diese Zeit (es

war ein abnorm heiCer und trockener Sommer) fast alle zarteren

Pflanzen bereits verdorrt waren. Hier muGte ich mich eigentlich

nur auf das Notieren der noch erkennbaren Pflanzenreste be-

schranken."

Im nachfolgenden veroffentlichen wir die Liste der von uns
und von Dr. A. v. Degen gemachten Pilanzenfunde in der durch
das Englersche System bedingten Eeihenfolge. Die von Degeu
herruhrenden Angaben sind durch ein in Klammer beigefiigtes D.

gekennzeichnet^ Von den auf dem Troglav gemachten Funden
nehmen wir der Vollstandigkeit halber auch solche mit auf, welche
bereits G. v. Beck in seiner oben zitierten Troglavarbeit "angefuhrt

hat, machen dieselben aber durch ein beigesetztes (B.) ersichtlich.

Andere in der Literatur vorfindliche Standortsangaben ^) zitieren

wir nicht, da dieselben zumeist sehr weit gehalten sind, und es

sich uns gerade urn die genauere Verbreitung der Pflanzen inner-

halb des bereisten Gebietes handelt, zu deren Kenntnis wir mit

unserer Aufzahlung wenigstens ein kleines Scherflein beizutragen

glauben.

Ftir die Bestimmunsr der Pflanzen aus einigen kritischen

Gruppen sind wir den betreffenden Herren Spezialisten zu bestem
Danke verpfiichtet Im tibrigen wurde die Arbeitsteilung in der

Weise durchgefuhrt, dafi einer von uns (Wat zl) alle gesaramelteu

1) Vgl. vor alien R de Visiani, Flora Dalmatica (1842-1852J und
G. Bitter Beck v. Mannagetta, Flora von Bosnien, der Herzegowina und
der Sandzaks Novipazar (Wissenscliaftliclie Mitteilungen ans Bosnien und der

Herzegowina; beginnt IX [1904], S. 407, wird fortgesetzt).
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Pflanzen mit Ausnahme jener, bei denen ausdruckiich jemaud
anderer als Determinator namhaft gemaeht ist, bestimmt, der andern
(Jane hen) neben der Bearbeitung einiger kritischer Gruppen die

Sichtung der zahlreichen von ihm an Ort und Stelle geraachteu
Notizen, sowie den redaktionellen Tail der Arbeit besorgt hat. Eine
Unterscheidung der auf gesammeltes Pflanzenmaterial und der auf

Notizen gegrtindeten Angaben im Druck wurde als uberflUssig und
storend weggelassen. Belegstucke aller gesamraelten Pflanzen be-
finden sich im Herbar des botanischen Institutes der Universitat Wien.

_
Auf eine allgemeine pflanzengeographische Betrachtung des

bereisten Gebirges glauben wir verzichten za sollen, da wir auf

Grund unserer luckenhaften Beobachtungen und Erfahrungen gegen-
uber den grundlegenden Arbeiten Becks^) nichts Neues zu bieten

vermochten.

MusH ^)

.

Dicranim scoparium (L.) Hedw, In einem Buchenwald unter dem
Gipfel der Dinara, ca. 1500 m.

Tortella tortuosa (L.) Limpr. e. fr. Auf der Dinara.
Ortlwtrichum cupulatum Hoffrn, var. octostriatum Limpr. c. fr.

An felsigen Stellen unter dem Gipfel der Dinara, ca. 1500 m.
Encalypta contorta (Wulf.) Lindb. c. fr. In einem Buchenwald

unter dem Gipfel der Dinara, ca. 1500 m.
Bryum capillare L. c. fr. Auf der Dinara,
Isothecium myurum (Poll.) Brid. c. fr. In einem Buchenwald unter
dem Gipfel der Dinara, ca. 1500 m.

var. scahidum Limpr. Ebenda.

Filicales.

'^stopteris fragilis (L.) Bernh. Westlicher Rand des Troglav-
kessels; Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci;
Kamm der Ilica.

regia (L.) Desv. Gipfel des Troglav, sowie Felsen und Schutt-
halden des Kessels; Felsen des Jaukovo brdo gegen die Aldu-
kovaeka lokva; hugelige Hochflache sudwestlich dieses Berges;
Janski vrh; Felsen an der Sud- und Siidostseite der Dinara.
ryopteris Filix mas (L.) Schott. Abhange des Jankovo brdo
gegen die Aldukovacka lokva; Wald am Abhang vom Strraac-
Sattel gegen Grkovci.

rigida (Hoffm.) Underwood. Gipfel des Troglav, sowie Felsen
und Schutthalden des Kessels (B.); Jankovo brdo; hugelige Hoch-

•n • [^
G. Bitter Beck v. Mannagetta, Die Vegetationsverhaltnisse der

illyrischen Lander (A. Engler und 0. Drude, Die Vegetation der Erde,
IV. Bd., 1901).

^

^T o
*) Satntlich gesammelt von Dr. A. v. Degen, testimmt von Prof. Di.

V. bchiffner (Wien).
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flache sudwestlich desselben; Klacari vrh; Nordosthange des
Gnjat; Felsspalten der obersten Region der Dinara (D.).

Dryopteris Bohertiana (Hoffm.) Christensen. Doline iinter den Nord-
wanden der Dinara; Kamra der Ilica.

PoJysticlium Lonchitis (L.) Eoth. Kessel des Troglav (B.); Um-
gebiing der Male poljanice; Abhange des Jankovo brdo gegen
die Aldukovacka lotva; Wald am Abhang vom Strmac-Sattel
gegen Grkovci; Felsen am Sudhang der Dinara.
lobatum (Huds.) Presl. Nordosthange des Gnjat bis gegen Grkovci
tierab; Wald auf dem Kamme der- Ilica.

Asplenium Trichomanes L. Felsen in der Schlucht Sutina nord-
Ostlich von Jezevic; Wald am Abbang vom Strmac-Sattel gegen
Grkovci; Felsspalten der unteren Eegion der Dinara (D.); auch
in der oberen Region dieses Berges bei ca. 1700 m (D.).

viride Huds. Umgebung der Male poljanice; Felsen am Sud-
hang der Dinara; Kamm der Ilica.

Buta miiraria L. Schlucbt Sutina nordOstlich von Jezevi(5;

Kessel des Troglav; Felsspalten der unteren Region der Dinara (D,).

fissum Kit. Felsen des Troglavkessels (B.); Felsspalten der

^
obersten Region der Dinara (D.).

Ceterach officinarum Lam. et DC. Felsen in der Schlocht Sutina

nordOstlich von Jezevic; Janski vrh; Felsen der unteren Region
der Dinara (D.).

Pieridium aquilinicm (L.) Kahn. Buschige, steinige Stellen der

mittleren Region der Dinara (D.).

Polypodium vulgare L. Im Wald am Abhang vom Strmac-Sattel

gegen Grkovci.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. Umgebung der Male poljanice;

Nordosthange des Gnjat.

Coniferae,
Pinus nigra Arn. Kleinere zerstreute Baumj

flanke der Dinara, ca. 1500—1600 m (D.).

West

Mughus Scop. West

West
Klacari vrh gegen die Vrsina; von hier bis zur Dinara auf den

Gipfein Lisan, Janski vrh und Bat vollstandig fehlend; Dolinen

tmd Abhange unter dem Gipfel der Dinara, ca. 1700—1800 (D.)

Juniperus nana Willd. Kessel des Troglav (B.); Abhange des

Jankovo brdo, im Osten bis ca. 1500 m herab; Vrsina; Klacari

vrh; Veliki Bat; Nordosthange des Gnjat; Sudende des Kammes
der nica.

Crramineae.
Setaria viridis (L.) Palisot. An Wegen, steinigen Karsthalden der

unteren Region der Dinara (D.).
Stipa pulcJierrima C. Koch. Steinige Karsthalden der mittleren

Kegion der Dinara und auf dem Sandfelde der oberen Terrasse,

Osterr. botan. Zeitschrift. 3. Heft. 1908. 8
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ca. 1600 m (D.); auch auf bosnischem Boden, an den Karst-

hangen nOrdlich und westlich von Unista (nach einer Notiz, ge-

hOrt vielleicht ebenfalls zur folgenden Varietat).

Stipa pulcJierrima C. Koch van gallica (Steven) Watzl = Stipa

mediterranea (Trin. et Eupi\) Aschers. et Graebn. B. gallica

Aachers- et Graebn. Sudwesthang des Gebirges in der Gegend
der Doline Kozja jama sudwestlich des Troglav,

PJileum pratense L. var, nodosum (L.) Schreb. Steinige Karst-

halden der Dinara (D.).

Agrostis tenuis Sibth. = Agrostis vulgaris With. Hiigelige Hoch-
flache sQdwestlich des Jankovo brdo^ ca. 1500—1600 m; Haupt-

bestandteil der besseren Weiden in den Karstmulden und auf

den Karstterrassen der Dinara, 1200—1400 m (D.)-

Calamagrostis Epigeios (L.) Koth. Steinige und sandige Orte der

Karstterrassen der Dinara, 1400—1600 m (D-).

Sesleria auctumnalis (Scop.) F. Schultz. Buschige, steinige Stellen

der mittleren Kegion der Dinara (D.); lichtere, steinige Stellen

des kleinen Buchenwaldes ober Brizovac (D.),

argentea Savi. Sudwesthang des Gebirges oberhalb der Doline

Male

. ^-

^

, ^.^ „ _-.^_-, ^ -„ Male
Janice; oberste Region der Dinara.

tenuifolia Schrad. Umgebnng de
und Ger5lle der obersten Region der Dinara bis herab zu dem
kleinen Sandfeld einer der oberen Karstterrassen (D.).

Koeleria splendens Presl. var. suhcaudata Aschers. et Graebn.^)

Ein Hauptbestandteil der Karstweiden der Dinara bis ca. 1500 m
(D.); audlicher Teil des Kammes der liica.

Melica ciliata L. Zerstreut auf steinigen Karsthalden der unteren

und mittleren Region der Dinara, namentlich an buschigen
Stellen (D.).

nutans L. SudostfuC des Jankovo brdo, ca. 1500—1600 m.
JDactylis glomerata L. Senkung zwischen Male poljanice und

Trosrlavkessel: Waldrand auf dem Kamme dftr Th>a.

JPoa anmia L. Waldrand nachst

einer Hirtenhutte; Westseite der Dinara, auf Lagern um die

Sennhutfcen, verschleppt auch an Wegen (D.).

alpina L. Felsen der oberen Region der Dinara, ca. 1700 m (DO-
var. glaucescens Beck^). Sudliche Abhange des Veliki Bat,

ca. 1800 m.
pumila Host^}. Felsen des Gipfels der Dinara, ca. 1800 m (D.)*

nemoralis L. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo,

ca. 1500 m; Buchenwald ober Brizovac, ca. 1300 m (D.).

var. glauca Gaud. Sudhang der Dinara in der obersten

Region, ca. 1700—1800 m.

*) Die Exemplare Degens voo K. Domin bestimmt,
^) Von E. Hack el revidiert mit der Bemerkung: „Schwach ausgeprSgt,

Blatter nur im unterea Telle etwas graugrua"
3) Von E, Hackel bestimmt.
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Westhanff der Dinara, 1300

)

var. angustifolia (L.) Sm. Bucbenwald ober Brizovac,

ca. 1300 m (I).).

hyhrida Gaud. Kamm der Ilica.

Festuca valesiaca Schleich. Felsige Stellen der unteren Region

der Dinara (D.).

dalmatica (Hackel) Eicliter^). Steinige Weiden der oberen

Terrassen der Dinara, 1400-1600 m (D.).

pseudovina Hackel. Steinige Karsthalden der unteren Region

der Dinara (D.).

sulcata (Hackel) Nyman^). Waldrand ostnord5stlich des Jan-

kovo brdo, ca. 1500 m.
Fandiciana (Hackel) Nyman^). Felsen des Gipfels der Dinara,

ca. 1800 m (D.) — neu fur Dalmatien!

f. dinarica Degen, nova forma (vidit Hackel!).

A typo differt foliis, culnio et flosculis caegiis.

Felsen des Gipfels der Dinara mit dem Typus, ca. 1800 m
(D.). — Hieher gehOren nach der Diagnose auch die von uns

gesammelten Exemplare von den Bergen Vrsina, Lisafi und Veliki

Bat, ca, 1700—1800 m (Dalmatien und Bosnien!).

alpma Suter^). Sehr selten in Felsspalten unter dem Gipfel

der Dinara, ca. 1800m (D.) — neu fur Dalmatien!

ruira L. An Lagerstellen am Westhang der Dinara, 1300 bis

1500 m (D.).

spadicea L. Umgebung der Male poljanice, ca. 1500—1550 m.

pungens Kit.^) Umgebung der Male poljanice, ca. 1500—1550m;
steinige Abhange der oberen Region der Dinara, 1400—1700 m,

stellenweise dominierend (D.).

affinis Boiss. et Heldr. var. coardata HackeP). Einzeln auf

Schutthalden unter dem Gipfel, 1700—1800 m (D.).

Sromus ereefus Huds. typicus^). Steinige Karsthalden, Karst-

mulden, Weiden am Westhang der Dinara bis ca. 1600 m (D.).

var. transsilvaniens (Steudel) Beck*). Hugelige Hoch-

flache sudwestlich des Jankovo brdo; Umgebung der Male pol-

janice; ca. 1500—1600 m.
f. reptans (Borbas) Degen. GerOlle der obersten Region der

, unter Pinus Mughus, 1700—1800 m (D.).

^) Von E, Hackel bestimmt.
2) Von E. Hackel bestimmt. Zu eiaem Exemplar bemerkt Hackel:

^Dieses Exemplar stellt einen C'bergang zur subvar. saxaUhs Hackel dar, da

die unteren Blatter glatt sind; die oberen aber sind rauh wie bei typica; bei

saxatilis sind alle glatt."

') Die Exemplare Degens Ton E. Hackel bestimmt.

*) Von E. Hackel revidiert. Dieser bemerkt zum Exemplar des ersten

Standortes: „Eine schmalblattrlge Form dieser Varietat, zu var. austrahs OriseD.

apud Pantocsek hinneigend", zu den Exemplaren des zweiten btandortes:

«Mittelform zwischen erectus genuinus und var. transsilvamcus, der letzteren

^ohl naher (Rispenform), aber HuUspelzen fast gleichlang".
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JBromiis hordeaceiis L. Um die SenEliiitten, an Lagerstellen am

Westhang der Dinara (D.)-

japoniciis Thunb. Steinige Karsthalden der unteren EegioD

der Dinara (D,).

Brachypodium rtipestre (Host) Eoem. at Schult. Buschige Stellen

def Karsthalden in der unteren Region der Dinara (D.)-

Lol'mm perenneJj. iSteinigeKarstLalden amWesthang der Dinara (D.).

Agropyrum intermedium (Host) Palisot. Buschige Stellen der

. steinigen Karsthalden in der unteren Eegion der Dinara (D.)-

Aegilops ovata L, Karstterrain oberhalb Jezevic.

Cyperaceae.

Carex caryopJiyllea La Tourette. Steinige Karsthalden der Dinara

bis ca. 1500 m (D.)-

hmnilis Leyss. Steinige Karsthalden der unteren Region der

Dinara (D.).

ornitliopoda Willd, f. elongata (Leyb.) Aschers. et Graebn.

Gipfelregion des Troglav, ca. 1900 m.
laevis Kit Gipfelregion des Troglav (B.); Sudostfufi des Jan-

kovo brdo und hugelige Hochflache sQdwestlich desselben; Fels-

spalten und steinige Triften der obersten Region der Dinara (D).

irevicoJlis DC.^). Gipfelregion des Troglav und Umgebung der

Male poljanice, ca. 1500— 1900 m — neu fur Bosnien!

Juncaceae.

Lumla nemorosa (Poll.) E. Mey. Im kleinen Buchenwald ober

Brizovac (D.)-

campestris (L.) Lani. et DC. Senkung zwischen Male poljanice

und Troglavkessel; Janski vrh.

I^iliaceaem

Veratrum album L. Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo
brdo; Kamm der llica.

van Lobelianum (Bernh.) Mert. et Koch. Kamm der llica;

mit dem Typus.

ColcMcum sp, (wahrscheinlich G. Kocliii Pari.). Steinige Karst-

halden und Weiden am Westhang der Dinara (D.); auf den

Karstterrassen ebenda bei ca. 1300—1400 m (D.).

Asphodelus albtis Mill. Karsthange n5rdlich und nordwestlich von

Dnista; bei Marica kosare (auch mit verzweigter Infloreszenz)*

Anthericiim ramosum L. Karsthange nCrdlich und nordwestlich

von TTnista; bei Marica kosare; Kamm der llica.

Allium sphaeroceplialum L. Bei Marica kosare.
carinatum L. var. asperum (Don) RegeL Bei Marica kosare.

^) Von Heinr. Frh. v. Handel-Mazzetti bestimmt.
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Allium iirsinum L. Buchenwalder auf dem Kamm der Ilica, stellen-

weise in groUen Mengen.

Lilhim carnioliciim Bernh. m den Eassen typiciim Beck und JanJcae
(Kerner) Beck^). Im ganzen Zuge der Dinarischen Alpen haufig.

Die Pflanze dieses Gebietes ist immer auf den (5—9)
starkeren Nerven der Blattunterseite dicht papillOs gewimpert
und unterscheidet sich dadurch von Lilium bosniacum Beck,
welches anscheinend hier fehlt, Dagegen wachsen Exemplare
mit rot- und mit gelbgefarbten Bluten an den meisten Stand-
orten zahlreich untereinander, oline daC sich in den vegetativen
Merkmalen irgend ein Unterschied auffinden liefie. Wir glaiiben

es daher bloC mit Farbenmutationen einer und derselben Art
2u tun zu haben. Auch im eigentlictien Verbreitungsgebiete des
L, carnioliciim ^Qvam^n nach Kerner^} und Pampanini') ver-

einzelt gelbbliihende Exemplare vor. Die von Kerner*) fur

Lilium Janlcae und carnioliciim angegebenen Unterschiede in

der Gestalt und Spitze der Blatter lassen sich, me schon
Ascherson und Graebner^) hervorheben, bei Durcbsicht eines

reicheren Materiales nicht aufrecht halten. Immerhin ist es nach
Beck^) mdgVich, daC das echte Lilium JanlcaeKexner mit der
unter diesem Namen gangbaren kroatisch-bosnischen Pflanze
nicht vollkommen identisch ist, sondern sich von ihr etwa durch
gelbliche Zwiebelschuppen und vorherrschend mehrblQtigen Stengel

unterscheidet.

Bei den nachstehend aufgezahlten Fundorten geben wir
fvir jeden einzelnen die beobachtete Bltitenfarbe an, insoweit die-

selbe festgestellt werden konnte und notiert wurde: Au£ dem
Gipfel und im Kessel des Troglav (gelb); in der sudlichen und
Ostlichen Umgebung des Jankovo brdo in groGen Mengen (rot

nnd gelb); auf der Vrsina (rot und gclb); an den Nordosthangeu
des Gnjat; an den sudlichen Abhangen der Dinara (rot und gelb);
auf dem Kamme der llica"^).

Fritillaria gracilis (Ebel) Aschers. et Graebn. amplif. H, Lind-
bergh), Pelsen und Schutthalden des Troglavkessels; Umgebnng

^) Von E. Janehen bestimrat.
2) Osterr. hot. Zeitschr., XXVII (1877), S. 403.
^) Flora Italica exsiccata, scheda nr. 17, als forma sulphureum,
^) A. a. 0.
^) Synopsis der mitteleuropaischen Flora, III, S. 182 (1905).

^) Flora von Bosnien, der Herzegowina und des Sandzabs Novipazar, I

'^) Wahrscheinlich gehort hieher auch die von Handel-Mazxetti und
niir (Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien, Osterr. bot. Zeitschr.

1905/06) unter Lilium bosniacum von der Gipfelregion der Ilica erwahnte
Pflanze. J. .

^) Den Ausfiihrungen H. Lindbergs (Iter Ausfcro-Hungaricum, Finska
Vetenskaps-Societetens Forhandlingar, XVLUI, Nr. 13, 1906, S.-A. S. 15 und 16)
Hber die Notwendfgkeit, Fritillaria neglecta Pari, und Fr. gracilis (Ebel)

Aschers. et Graebn. zu einer einziffen Art zu vereinigen, mtissen wir vollmhalt-
"ch beipflichten. W.
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der Male poljanice; Vrsina; Felsen am Sudhang der Dinara in

der oberen Eegion; Felsen des Kammes der Ilica^).

OrnitJiogalum Kochii Pari. Sudwesthang des Gebirges in der

Gegend der Doline Kozja jama; stidlicher Tail des Kammes
der Ilica.

Muscari lotryoides (L,) Lam. et DC. Gipfel und Kessel des Trog-
lav (B.); Sudostfuii des Jankovo brdo; Klacari vrh; Sud- und
Sudosthange der Dinara in der oberen Eegion.

Majanthemiim lifoliiim (L.) Schmidt. Wald am Abhang vom
Strmac-Sattel gegen Grkovci; im kleinen Buchenwald ober

Brizovac (D.); Wald auf dem Kamme der Ilica.

Folygonahim officinale All. Umgebung der Male poljanice; Wald
am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; Kamm der Ilica.

mtdtiflorum (L.) All. Kamm der Ilica.

verticillatum (L.) All. Senkung zwischen Male poljanice und
dem Troglavkessel; Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

Paris quadrifolia L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen
Grkovci; Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

Amaryllidaceae^
arcissiis angastifolitis Curt. Senkung zwischen Male poljanice

und dem Troglavkessel; Sudosthang des Jankovo brdo; KlaCari
vrh; Sudosthange der Dinara,

Iridaceae.

Crocus neapolitantis (Ker-Gawler) Aschers. = Crocus vernusWnlL
(1778), non Mill. (1768). In feuchten Dolinen, an Schneeflecken
am SudfuC des Jankovo brdo; an gleichen Orten am Sudosthang
der Dinara in der oberen Region.

Iris graminea L. var, latifolia Spach. Kamm der Ilica.

Orchidaceae.

Orchis glohosa L. Westlicher Rand des Troglavkessels.
samhucina L . Uragebung der Male poljanice; grasreiche Mulden
am Sudosthang der Dinara in der oberen Eegion (hier aucli di&
f. purpurea Koch).

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Hugelige Hochfiache siidvrestlich

und siidlich des Jankovo brdo; Klacari vrh; Veliki Bat; Nord-
osthange des Gnjat.

Gymnadenia nigra (L.) Wettst. Gipfelregion des Troglav (B.);

Umgebung der Male poljanice ; Jankovo brdo; Janski vrh; Nord-
osthange des Gnjat. •

^) Hieher gehort auch, wie. die Nachpriifung des Belegexemplares ergab,
die vonHandel-Mazzetti undJanchen (a. a. 0.) irrtiimlicherweise als Fri-
t%llar%a tenella MB. vom Westhang der Ilica angegebene Pflanze. W.
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Gymnadenia conopea (L.) E. Br. Sudosthange des Jankovo brdo;
Nordosthange des Gnjat; Sudhange der Dinara in der oberen
Region; Kamm der Ilica.

Cephalanthera rithra (L.) Eich. Wald am Abhang vom Strmac-
Sattel gegen Grkovci; im kleinen Buchenwald ober Brizovac (D.).

Epipadis micropliylla (Ehrh
'

" " " ~
'

Brizovac (D.).

Epipogon aphyllus (Schm.) Sw. Im kleinen Biichenwald ober Brizovac,
selten, nur 3 Exemplare gefunden (D.) — neu fur Dalmatian^)!

Neottia Nidus avis (L.) Eich. Wald am Abhang vom Strmac-
Sattel gegen Grkovci; im kleinen Bucbenwald ober Brizovac (D.).

) Sw. Im kleinen Buchenwald ober

Sefulaceae.
Carpinus orientalis Mill. Karstterrain oberhalb Jezevic: Abhange

der Schlucht Sutina.
Ostrya carpinifolia Scop. Abhange der Schlucht Sutina.
Corylus Avellana L. Buschige Abhange der mittleren Region der

Dinara (D.).
(Fortsetznng folgt.)

Zur Morphologie und Biologie von Ceramium
radiculosum Grnn.

(Mit einer Tafel und 3 Textabbildungen.)

Ergebnisse der vom „Verein zur Forderung der naturwissenscliaftlichen Er
forschung der Adria in Wien" unternommenen biologischen und ozeanographi

schen Untersucbungen. III.

Von Dr. Josef Schiller (Triest).

(Sehluii. 2)

a

Die beiden Tabellen warden das im vorausgehenden Gesagte
Dschaulich machen. Die Daten fiir die erste stellte mir in liebeus-

Weise
iJr. G, Gotzinger (Wien), zur Yerfugung, wofur ihm bestens
gedankt sei. Die zweite enthalt eicjene Beobachtungen aus einem
Bache bei Monfalcone.

Die spezifischen Gewichte wurden mit Hilfe der Araometer
von Stager in Kiel ermittelt, die drei Dezimalen abzulesen und
die vierte zu schatzen gestatten. Die Umrechnung auf Normal-
temperatur und Salzgehalt in Prozent nahm ich mit Hilfe der
igdrographischen Tabellen von M. Knudsen und G. Karsten
(Handbuch der nautischen Instrumente, Berlin 1890, pag. 192 und
193) vor. Die letzteren sind auch fur ausgesiiCtes Wasser zu
verwenden.

^) Vgl, Ascherson und Graebner, Synopsis der mitteleuropaiachen
Flora, m, S. 882 (1907).

2) Vergl. Jahrg. 1908, Nr. 2, S. 49.
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Tabelle 1.
r

Beobachtungen im Aussa-Flufi wahrend der Sonamer 1906 und 1907
auf der Barkasse „Argo" der k. k. zoologischen Station in Triest.

Datum Zeit
ffasser-

teiaperatnr
Salzgehalt Tiefe Stromung r t

i YII. 06

Stat-

3 p. m.

n

n

19 OC.

19-4 jj

21

22-4 «

0-452^

0-664X

1 396X

3-089X

Oberfl.

1 m

2 «

4

Stromung

fluC)abwarts

Stromung

fluGaufwarts

Aussa-Mtindung,

unterhalb des

osterr. Finanz-

hauses

28

o
Hi

<?1

iYIl06,3-46p.m, 18-2 OQ.

18-6 V

« 22-5

0-17 X
0-281X

2-865X

1 m

3 V

(Gruiid)

Stromung
fluJiabwarts

Stromung
flufiaufwarts

Aussa, kleines

Strobwachterhaus,

oberhalb der

Torigen Beobach-

tungsstelle

29

ll.VIL07 4-47p.m. 19-5 oa

20'1 V

0-508X

0-721X

Oberfl

1 m

22-8 V 2-896X

231 V 3-380X

3

5-5

Stromung

flu Babwarts
^i^ssa-Miindung,

Stromung

fluGaufwarts

bei den

Strobhiitten

39

i

Nachdem bereits im vorausgehenden die horinzotale Ver-
breitung von G. radkulosum besprochen worden ist, erubrigt es noch,
die vertikale zu verfolgen. Auch diese ist von der Salinitat ab-
hangig. Doeh muC ich hier die Biiche und die Fltisse getrennt
besprechen. In den ersteren, deren maximale Tiefe zur Ebbezeit
1-5 m nicht ubersehreitet, ist die Pflanze uberall im Bette des
Baches gleichmafiig verteilt. Naturlich nimmt auch hier die Haufig-
keit bachauf- und baehabwarts angsaml ab.

Anders dagegen in den machtigen wasserreichen Flussen, im Ti-
raavo, Isonzo. in der Aussa etc. In diesen dringt zufolge ihrerbedeuten-
den, bis 7 m betragenden Tiefe des PluCbettes auch bei Niedrigwasser
Seewasser weiter flufiaufwarts, zumal auch das Gefalle sehr gering
ist. Die physikalischen Verhiiltnisse (Sprungschichten, Stromungs-
richtung m den einzelnen Tiefen etc.) veranschaulicht Tab. 1 und
die Abbildungen 2 und 3. Ich fand die Alge in diesen Flussen
niemals tiefer als 2 m (auf Mittelwasser bezogen), d. h. ihre
vertikaleVerbreitungnachuntenfindet dort ihre Grenze,
wo stark salziee Wassersfihifthtpn vnrh orrc. />>.£.« nor,n in
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Tabelle 2.

Eigene Messungen in einem Bach bei Monfalcone, der beim Finanz-

wachhause in Porto Eosega in den vom Meere nach Monfalcone

ftihrenden Schiffahrtskanal mtindet.

Datum Zeit
Wasser-

temperatar

Salzgehalt

m **
Tiefe Stromung r t Gezeiten

I

G.YI.05l9'30iia. m.'l9 oc.

bis

10^ a. m.

16-9

16

16 3 «

16

16 »

1-394 Im

1-312
1

1 »

0-205 Oberfl.

681 1 m
1

0126 Oberfl.

139

1

1 m

aufwarts

schwach
abwarts

aufwarts

abwarts

schwache
wirbelnde
Bewegung

1. ImScliifFaliitstanalTis-

a-vis Tom Finanzliause

2. 2V2D1 oh. d. Bruckc im
Baclie "beim Finanzhause

3. 80 m ob. der Brucke
im Baclie

4. dto.

5. 250 m ob. d. Brucke
im Bacbo

Flut um
9-34 a, m

6. dto.

6- Ifl. 06 2-40 p. m.

bis

18-2''a 277
1

16

16

0-09

„ 0-08

16 »

16

09

1 m

1 »

Oberfl.

n 0-08

3-20 16 n 0-08
.

1 m

Oberfl.

abwarts

starke Stro-

mung abwarts

1.

2.

w

n

ji

3.

4-

Loialitaten

wie vorher

5.

2'^.VIU7 1055a.ia. 20*500.0 288

20 w 0-207

bis

11-20

16-8

16*8

16-8

12

9

iO 9 C/3

6. J

Ebbe um-
2 "50 p. m.

Gleich 1

Miindung d. Baches

in den Kanal

Gleich 2

Gleich 4

Gleich 6

Um5'41fruh
war Ebbe ge-

wesen, um
12-38 p. m.
soUte Flut

sein. Sie war
aber kaum
zu kon-
statieren

Wasser mit einem durchschnittlichenSalzgehalte von 1'7^ vermag die

Pflanze nicht zu leben, was sowohl aiis vergleichenden Messungen an

den Standorten als auch aus meinen Kulturversucben hervorgebt. Von
den letzteren will icb nur kurz erwahnen, daG die Alge in Seewasser

mit357Qjj Salzgebalt regelmaCig innerbalb 4Tagen abstarb, InTnester

Leitungswasser, dessen spezifiscbes Gewicht bei 1*75** 0. 1*0004

^) Das Wasser schmeckt kaum salzig und wird wahrend der Ebbe von

aen Dampfem und einigeu in der Nahe befindlichen Fabriken als Kesselwasser

verwendet.
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bfi

a
=3
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Abbildung 2. Langs-
profil dutch den unter
dem Einflusse der Ge-
zeiten liegenden Teil
eines Baches bei Mon-

falcone.

betragfc, daher o

sich

von
ein

Ich

ihalt von 0'0b%
besitzt (vergl. hierait Tabelle 2), erhielt sie

bis zu 9 Tagen und in Brackwasser

0'9% zwar etwas langer, oline jedoch

besonders frisches Aussehen zu zeigen,

v^ill jedoch bemerken, daS ich diesen

Kulturversuchen eine besondere Sorgfalt nicht

aDgedeihen liefi, !da ich das Hauptgewicht

und Beobachtung der physi-

kalischen Bedingungeu an den naturlichen

Standorten legte. Innerhalb einer Tiefe von

0'6 ra bis 1*2 m erreicht die Alge ihre mach-

nimmt

auf MessuDgen

tigste Entwicklung und die

2 m-Tiefenlinie nach

gegen
abwarts und gegen die

Oberfiache langsam ab. Sie bildet beispiels-

weise in der Aussa vora osterreicbischen

Finanzhause an bis iiber 1 km aufwiirts

innerhalb einer Tiefe von 0-4

—

0'9m 2 m
vom Ufer eutfernt und mit diesem parallel zu

beiden Seiten einen breiten in dem klaren

Wasser weithin sichtbaren schonroten Streifen,

.einAnblick, den die marine Vegetation nicht

zu uberbieten vermag. Unsere Alge wachst

hier auf Zostera marina, die bis 4 m, also

ins Salzwasser hinabgeht, und gerade diesen

Umstand mochte ich hervorheben gegenuber

dem Bedenken, es konnte dem Ceramium in

groCeren Tiefen geeignetes Substrat nicht

zur Verfugung stehen. Es scheint mir dieser

Urastand klar zu zeigen, daG die Pflanze eben

vollstandig die Fahigkeit

Wass
verloren hat, in

die bevorzugteste TJnterlage, Zostera, ihr zur

Yerfiigung steht.

Da nach Obigem die Lebensbedingungen
fiir die Pflanze an den einzeluen Standorten

in ein- und demselben FluUlaufe verschieden

sind, schaute ich nach, ob und inwiefern die

Alge abandert. AUe meine daraufhin unter-

nommenen Beobachtungen waren ergebnislos^

da ich weder anatomische noch morpho-
logische Abweichungen, noch Unterschiede

m bezag auf Zeit und Menge des Anf-

tretens der Fortpflanzungsorgane nachweisen

konnte.

Dagegen macht sich ein Zusamraenhang zwischen der Durch-
sichtigkeit des Wassers und der Farbung der Alge bemerkbar.
In den Bachen Wasser fand
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ich die Farbe der Alge wahrend des ganzen Jahres braunrot,

ira Sommer nur wenig liehter werdend. Diesen Farbenton zeigen

ID den Flflssen hochstens jene Exeraplare, welche nahe der Ober-
fliiche wachsen, alle anderen dagegen sind prachtig karminrot.

Wahrend ferner bei den Pflanzen aus den Biichen die axile Zelle

nur heJIrosa gefarbt ist, weist sie bei den anderen stets einen

intensiv rosafarbigen oder roten Ton auf, und so entsteht im Verein
mit den dunkelroten Eindenzellen jener schon karminrote Farben-
ton, den ich bei Oeramien der Adria niemals bemerkte, Darin
darf man wohl eine Anpassung an die geringere und schwan-
kende Durchsichtigkeit des Flufiwassers gegeniiber dem Seewasser
erblicken. Wahrend wir die weifie Scheibe im Meere an den
gleichen Beobachtungstagen bis zu 20 m sahen, ist dies in den
Fliissen in der Kegel nur bis zu 3 ra moglich gewesen.

Die Intensitat der Stromung wirkt auf das Wachstura der
Pflanze sowie auf den Habitus der Kolonien ein. An Stellen mit

Salzgehalt:

Salzgehalt:

Abbildung 3. Querprofil dureh den Aussa-FIuB oberhalb PfaU 1 bei den
Fischerhiitten. Tiefe 4—6 m. Der dunkle Streifen bei a gibt die vertikale Ver-

breitung des Ceramium radiculostan an.

starker Stromung bildet (7, radiciiJosum auf den oben genannten
Pflanzen nur lichte zarte Easchen, in denen die einzelne Pflanze
kaum langer als 2 cm wird. Wird die Stromung geringer, so

werden die Exemplare hoher und die Rasen diehter und grofier.

Dabei zeigt das Substrat selbst wieder einen EinfluC, da an
Zostera und zarten Gramineenstengeln, die uuter dem Einflusse

des Wassers bestandige Bewegungen ausfuhren, aueh an ruhigeren

Lokalitaten nur zarte und schiittere Easen sich bilden, wohingegen
an vom Wasser nicht bewegten Gegenstauden (Wurzein, Fhra<j-

mifes-Stengel) die dichtesten Easen und Biischel gebildet werden,
bis zu 12 cm im Durcbmesser, die die Gegenstande wie rait einer

diehten roten Wolke uberziehen.

Das im Lagunengebiete so verbreitete Ceramium ist auf der

gegeniiberliegenden istrianischen Kiiste sehr selten, wiewohl ich in

den letzten zwei Jahren zu alien Jahreszeiten danach suehte- Ich fand

eine einzige Stelle bei Capodistria. Die StraCe fuhrt von Oapodi-

stria gegen Isola iiber einen langen Steindamm, welcher das Salinen-

gebiet ?ora ofFenen Meere trennt Ungefahr in der Mitte dieses

Dammes ist eine Brllcke, unter welcher bei eintreteuder £bbe das
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Wasser von den gerade hier nicht raehr im Betriebe befindlicben

Salinengebiete abflieCt; umgekehrt dringt bei Flut Seewasser ein,

so daC bestandig eine starke Stromung herrscbt In das Salinen-

gebiet mtinden einige kleine Wasserlaufe, die nur wahrend der

Kiederschlagsperioden, d. i. vom Oktober bis Ende April, Wasser

fiihren, durch die die Salinengraben ausgesiiBt werden, Einige

Meter iin Umkreise der Brilcke auf der Seite der Salinen wachst

C. radiculositm, das ich auf der Seeseite noch nie sab. Dies ist

die einzige Stelle, an der die Pflanze nur wabrend der oben au-

gegebenen Niederschlagszeit vorkommt und nicht ausdauernd ist.

Es diirfte dies auf die hohe Temperatur des Salinenwassers, sowie

auf geringe AussiiHung im Sommer zuriickzufuhren sein.

Da icb C. radicidosum aucb in dem bedeutendsten Flusse

der istrianisehen Westkuste, dem Quieto^), nicht fand, schien es

mir [biologisch "wichtig zu sein, den Ursachen nachzugeben. Zu

diesem Zwecke sucbte ich die Wasserlaufe genannter Kiiste in den

letzten zwei Jahren, so oft icb nur irgendwie konnte, auf. Es

stellte sich dabei heraus, daC sie als echte Karstfliisse aufNieder-

scblage stark reagieren, plotzlich anschwellen und ebenso plotzlich

fallen, im Sommer sebr wasserarm sind. In dieser Jabreszeit steigt

die Temperatur sebr bocb (27^ 0.) und fallt ebenso tief im Winter.

Wabrend und naeb Eegen ist das Wasser scblammig, die Durcb-

sichtigkeit kann bis auf 25 cm fallen und die Gescbwindigkeit des

Wassers ist in dem unter dem Einflusse der Gezeiten liegenden

Teile eine geringe. Alle diese angefiibrten Eigenscbaften des

Wassers finden sich in den Flussen der gegeniiberliegenden Kuste

nicht. Wohl ist auch der Timavo ein echter KarstflulS, allein in

einem so macbtigen Flusse macben sich die Wasserschwankungen
naturgemaC weniger bemerkbar, und durch dessen langen unter-

irdiscben Lauf werden die Teraperaturunterschiede ausgeglichen

und das Wasser gereinigt, so dafi es wahrend des ganzen Jabres

von der Bevolkerung an den Quellen getrunken werden kann.
Ceramium radiculosum mocbte ich trotz des Verschwindens

im Sommer bei Capodistria als eine ausdauernde Pflanze be-

zeichnen und darauf hinweisen, wie sebr das Perennieren von

aufieren Bedingungen auch bei den Meeresalgen abbilngig ist. Vom
Oktober bis Dezember ist sie am sparlichsten vorbanden; aber

schon Mitte Janner fand icb sie in den letzten Jahren iiberall

haufig. In den Monaten April bis September erreicbt sie den Hobe-
punkt ihrer Entwicklung, besiedelt alle ihr zurVerfiigung stehenden

Gegenstande, so daC der Grund der Bache wie mit einem

roten Pelze bedeckt ist. (Bei Capodistria aliein fand ich im Sommer
normal ausgebildete Pflanzen nicht.)

Tetrasporangien sind wahrend des ganzen Jabres vorbanden,

besonders zahlreich gegen Ende des Fruhjabres und im Sommer-

^) Baron Lichtenstern gibt zwar die Alge auch fiiv einen dalmati-

nischen FluC, den Trau, an; doch vermutet de Toni, da5 das Wort ver-

sttimmelt ist und Timavo bedeutet.



117

CystoearpieD, desgleichen Antheridien, sah ieh nur io den Monaten
April bis September. Wahrend die Cystocarpien kaum zahlreicber

als bei mariBen Ceramien auftreteri, werden die Antheridien

gewobnlich auf anderen Pflanzen — geradezu massenhaft hervor-

gebracbt.^) Das seheint mir biologiscb wichtig zu sein init Eiick-

sicht auf das Yorkommen an Orten mit bedeutender Wasser-
stromuDg. Damit seheint mir ferner ira Zusammenhange zu stehen,

daC die mannlichen Organe fast nur an den kleinsten, 0*8 bis hoch-
stens 2 era hohen Exemplaren, die unter den Cystocarpien tragenden,

Oder mit diesen vermischt wachsen, gefunden werden. Dadurch
werden die austretenden Spermatien an den Zweigen der weiblichen

Pflanze durch die Stromung vorbei gefiihrt, so dafi die Wahr-
scheinlichkeit einer Beriihrung mit der Trichogyne grofier wird.

Die Zostera-BlUiev habe ich wiederholt auf ihren Eeichtum an
Keimlingen untersueht und dabei gesehen, dafi die mit einer zarten

Schlammkruste bedeekten dieselben sehr reiehlich trugen, wahrend
die unbeschrautzten nur wenige oder gar keine besaCen. Daraus
schlieCe ich, dafi die Sporen nicht durch klebrig-schleimige Aus-
scheidungen auf dem Substrate sich festsetzen, sondern dafi sie

sich in Vertiefungen der Schlammkruste oder an vorragenden
Teilchen derselben verfangen und, so festgehalten, rasch keimen,
worauf dann durch den vora Rhizoid ausgeschiedenen Schleim die

weitere Verfestigung am Substrate des Keimpflanzeheas erfolgt.

Das Weitere dieses Yorganges wurde oben geschildert.

Zum Schlusse mochte ieh die Ergebnisse des biologischen

Teiles meiner Arbeit kurz zusammenfassen und interpretieren.

BetrefiFs der Morphologie soil hiermit nur auf den Yorgang der

Eutstehung des Haftapparates hingewiesen werden.
Ceramium radictdosum lebt in jener Strecke von Siiiiwasser-

laufen, die unter dem Einflusse der Gezeiten liegen. In diesen

Streeken ist sowohl ihre horizontale als auch vertikale Yerbreitung
an Ortlichkeiten mit folgenden phjsikalisehen Eigenschaften des

Wassers fi-ebundan:

W
05^ (=Sii C was ser)±si chnahern, wahrend der Fluthin-
>£ren bftdftntAnrl nnstAicrpn- Hifi ftn tsnrpnh end en Werte

2. Das W
85^

a) eine betrachtliche Stromungsgeschwindigkeit,
b) Reinheit,
c) niedrige, nicht fiber 20*^0- hinausgehende Tempe-

ratur aufweisen.
Bertieksichtigt man, dafi fast alle SiiGwasser-Florideen

m schnellflieCenden kalten Gebirgsbachen leben, so

darf man wohl von der Alge behaupten, dafi sie ahnliche

^) Ich weise auf die beziiglichen Analogien bei Tieren in rasch fliefiea-

flen Gewasseru hin.
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Lebensbedingungen teils erworben hat, teils ihnen
zusteuert. ^) Ich betrachte Ceramium radkulosum als eine Alge,

die den zweiten Schritt auf ihrem Wage zur SiiB-

wasserform eben erreicht hat, indem ich als ersten mit

Gob el den Eintritt einer Meerespflanze in dauernd brackisches

Wasser ansehe.

Karsten^) vermutet, dafi seiue Delesseria amhomensis duTG]i

langsame Hebung der Insel Araboina und allmahliche AussiiGung

der Standorte zur Siifiwasseralge wurde. Fiir das Yerbreitungs-

gebiet von C. radicidoswn brauche ich indessen nur an die be-

kannte Tatsache zu erinnern, daB die Flusse durch
das von ihnen reichlich mitgefiihrte Schottermaterial
(A Ipen flusse!) bestandig dem Meere Terrain abge-
winnen, so daCs zunacbst ein i: stark brackisches Gebiet ent-

steht, das Lagunengebiet, v^elches allmahlich in ausgesiifites Land
libergeht. Dafi unser Ceramium unter dem Einflusse der geo-

logisch-physikalischen Yeranderungen des besprochenen Ktisten-

gebietes nicht die einzige Alge ist, die den Weg ins Siifi-

wasser antreten konnte, diesbezuglich hoffe ich bald berichten

.zu konnen.

Trie St, k. k. zoologische Station, im Dezember 1907,

Tafelerklarung,

Tafel V.

Fig. 1. Ceramium radicuJostim Grun. Habitusbild. Vergr. 18.

Fig. 2. Oberste Zweige mit Ehizoiden, Ton denen nur der unterste Teil

zur Darstellung gebracht werden konnte. Fig. 50.
Fig. 3. Teil eines mittleren Zweiges mit einem Gabeladventivastchen

Vergr. 60.

Fig. 4 und 5. Rindengurtel mit Tetrasporangien. Vergr. 80.
Fig. 6, Cystoearp, Vergr. 50.

Fig. 7, Antheridien. Vergr. 300.

Festrede,

gehalten aniafilicli der Wiesner-Feier am 20. JSnner 1908-

Von Prof. Dr. Hans Molisch (Prag),

Hochgeehrter Herr Hofrat!

DieserHorsaal, in demSieso oft, selbstbegeistertundbegeisternd,
zu Ihren Horern iiber den feineren Ban und das Leben der Pflanze ge-

^) Goebel, Flora 1897, p. 443, Bd. 83, weist bin, dali wir auch bei Bo-
strichia Moritsiana deu Vorgang der Einwanderung noch heute ver-
folgen konuen.

2) Karsten, 1. c, p. 270.
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sproclieD haben, bietet heute nicht sein gewohnliches Bild. Ich sehe
nicht blofi die jungen akademischen Burger, die noch in der goldenea
Zeit ihres Quadrienniums schwelgen, ich sehe neben den jungen
Schiilern auch die alteren und reiferen, ich sehe Ihre Kollegen,

Freunde und Verehrer, ich sehe auch das schone Geschlecht
wir alie sind heute gekommen, um Sie anlaClich der Yollendung
Ihres 70, Lebensjahres auf das herzlichste zu begluckwunschen,
unseren Gefiihlen der Anhiinglichkeit und Yerehrung Ausdruck zu

geben und Ihuen gleichzeitig Dank zu sagen fiir all das, was Sie

der Lehre und Forschung durch etwa ein halbes Jahrhundert waren.
w

Was Sie als Lehrer und Forscher in dieser Zeit geleistet

haben, das im Eahmen einer kurzen festlichen Ansprache auszu-
fiihren, erscheint ungeraein schwierig, denn es ware ein Leichtes,

tiber Wiesners Werke ein ganzes Semester zu lesen und zu

disputieren.

Aber vielleicht wird es mir gelingen, auf Grund Ihrer Werke
die Grundziige Ihrer Gelehrteunatur zu skizzieren und die wichtig-

sten Eigenschaften Ihrer wissenschaftlichen Personlichkeit anzu-
deuten. Ich hege dabei nicht die Absicht, Sie einem be-

stimmten Gelehrtentypus unterzuordnen, etwa — um mit Ostwald
zu sprechen — dem der Klassiker oder Eomantiker, da es meiner
Meinung nach in Anbetracht der tiberaus groGen Variabilitat der

Gelehrtenspezies kaum moglich ist, einen bestimmten Forscher
einera scharf begrenzten Typus zuzuweisen, ebenso wie es oft un-
moglieh ist, einen bestimmten Menschen einem der Temperamente
einzufugen*

Was uns an Ihren Werken ganz besonders in die Augen
fallt, ist die aufierordenthche Vielseitigkeit. Sie ahnein darin den
alteren Naturforschern tiberhaupt und erinnern, um von uns Naher-
stehenden zu sprechen, an Ihren groUen Lehrer Ernst Briicke
und an einen Ihrer Vorganger im Amte, an Franz linger. Brucke
war nicht nur eine Leuchte der Wissenschaft auf dem Gebiete der

Tierphysiologie, er hat sich auch als Physiker und Chemiker be-

"vvahrt, ja er hat sogar auf unserem Gebiete, auf dem der Pflanzen-

physiolcgie, Hervorragendes geleistet. Und Franz Unger, einer der

geistYollsten osterreichischen Botaniker, zu dem wir heute noch
bewundernd aufblicken, hat sich nicht nur als Pflanzenphysiologe,

sondern auch als Entwicklungsgeschichtler, Phytopathologe und
ganz besonders als Phytopalaontologe dauernden Euhm erworben.
In dieser glanzenden Eigenschaft der Vielseitigkeit sehen wir Sie

mit den beiden genannten Forschern wetteifern. Denn Ihre Ar-
beiten bewegen sich auf einem weiten Gebiete, auf dem der Ana-
tomie und Physiologie der Pflanze im weitesten Umfange, auf dem
der Morphologie, der angewandten Anatomie, der technisehen Roh-
stofflehre, der Geschichte der Botanik, ja Sie haben auch das reiz-

^ ibiet unserer Wissenschaft oft mit Erfo ^
manehe Frage der Meteorologie, der Klimatologie und Palaographie
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in wichtigen Punkten aufgehellt. Die moderne ForsehiiDg steht

allerdings mehr im Zeichen der Spezialisierung. Heute zieht man

es vor, auf kleinen Gebieten zu arbeiten. Gibt es doch viele

Physiker, die nur die Lehre der Elektrizitat, viele Cheraiker, die

nur eioe bestimmte StoflFgruppe zu fordern suehen, es gibt Biologen,

die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, blofi die Natur des

Zellkerns zu ergriinden, ja wir kennen Botaniker, die sich nur mlt

einigen wenigen Pflanzen oder gar mit einer einzigen beschaftigen,

z, B. mit der Hefe. Das erscheint, vorausgesetzt, daI5 man hiebei

wichtige Gesichtspunkte verfolgt, mit Eiicksicht auf das geradezu

rapide Anwachsen der Naturwissenschaften sehr praktisch und in

gewissem Sinne sehr dankbar, weil man auf so kleinem Gebiete

Literatur und Methodik leieht beherrschen lernt und imraer auf

seinen eigenen Erfahrungen weiter bauen kann. Urn so mehr

miissen wir es aber dankbar anerkennen, wenn aueh heute noch

ein mehr universeller Geist wie Sie in den verschiedensten Kapitela

seiner Wissenschaft anregend wirkt, vielfach bahnbrechend auftritt

und Fundamente fiir die Wissenschaft liefert. Das Wissen und

Konnen eines solehen Mannes muC von ganz anderer Art sein als

das eines Spezialisten, der nur ein kleiaes Areal seines Faches

iiberschaut und alles andere ohne eigene Erfahrungen, wenn auch

skeptisch, abernimmt-

Als Anatom haben Sie uns eine Reihe wichtiger Detailunter-

suchungen besehert, die Sie namentlich, in einem Ihrer bedeutend-

sten Werke „Die EohstofFe des Pflanzenreichs" niedergelegt und

verwertet haben und das einen gewaltigen Baustein fiir das Ge-

baude der Pflanzenanatomie abgibt.

Bei diesen Einzeluntersuchungen haben Sie es aber nicht ver-

saumt, auch groCen Fragen von allgemeiner Bedeutung nachzu-

gehen, ein Streben, das besonders in Ihrem Werke „Die Elementar-

struktur und das' Waehstum der lebenden Substanz*^ zutage tritt

Ernst Briicke hat fiir die Zellen das Wort „Elementarorganismen"

jfepragt. Die Zelle ist die letzte bestandfahige physiologische

Einheit des Lebens. Ihr kommt nach Briicke eine dem Leben an-

gepafite Organisation zu. Ja er gibt aueh schon der Vermutung
Eaum, dafi sich das Plasma aus letzten Elementargebilden zu-

sammensetzen konnte, die sich zu den Zellen verhalten, wie diese

zu dem Gesamtorganismus. Hier setzen nun Ihre Forschungen ein.

Sie haben mit weitem Blicke erkannt, daC die Fortschritte der

modernen Zellforschung zugunsten einer solehen Ansehauung Ver-

wertung finden konnen, und haben, gestiitzt auf die vorhandenea
und auf eigene Beobachtungen, namentlich uber den Aufbau der Zell-

haut, den Gedanken zu begriinden versucht, daC tatsachlich das

Plasma kleinere Lebenseinheiten — von Ihnen Plasoraen genannt

enthalt, die zu wachsen, zu assimilieren und sich zu teilen ver-

raogen und sich zur Zelle verhalten wie diese zu einem Gewebe-

Obwohl Ihr Werk in manchen Punkten nicht ohne Widerspruch
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geblieben ist, werden Sie wahrscheinlich in der Hauptsaehe Eecht
behalten, denn ganz unerwartet kommt Ihnen das Ultramikroskop
zu Hilfe. Dera gewohnliehen Mikroskop sind naeh Abbe und H e I m-
holtz Grenzen in der Leistungsfahigkeit gezogen, allein nun wurde
uns vor kurzem das Ultramikroskop beschert, das uns in der
raikroskopischen Auflosaog der Materie einen Biesenschritt vor-

warts gebraeht hat und uns GroCenteilchen verrat, die lOOmal
kleiner sind als die bisher gesehenen. Bei ultramikroskopischer
Beobachtung der Zelle sieht man im Plasma tatsachlich nicht eine

homogene Substanz, sondern, abgesehen von den Mikrosomen, eine
groBe Zahl sehr kleiner Teilchen, die vielleicht wenigstens teil-

weise mit Ihren theoretisch erschlossenen Plasomen identisch sein

kOnnten.

Ungemein bezeichnend fiir Ihre wissenschaftliche Personlich-
keit ist das Bestreben, die reine Wissenschaft auch anzuwenden.
An der Spitze Ihrer „Rohstoffe des Pflanzenreiches" stehen die

Worte von Helraholtz: „Wissen allein ist nicht der Zweck des
Menschen auf der Erde Das Wissen mufi sich im Leben
auch betatigen". Diesem Leitstern Ihres Lebens folgend, haben Sie

bereits am Beginne Ihrer Laufbahn die „Einleitung in die tech-
nische Mikroskopie" (1867), die „Monographie der Gumraiarten,
Harze und Balsame" (1869) und die „Mikroskopischen Unter-
suchungen" (1872) veroffentlieht. Indem Sie dann, anknQpfend an
die Bemfihungen Beckmanns und Bohmers, die naturhistorischen

tJntersuchungsmethoden und die exakte naturwissensehaftliche Be-
trachtungsweise auf das gesamte Reich der technisch verwerteten

vegetabilischen Eohstoffe auwendeten und in konsequenter Weise
durchfuhrten, erstand im Jahre 1873 Ihr groCes Werk „Die Eoh-
stoffe des Pflanzenreiches", das Sie, unterstiitzt von Ihren Sehiilern
und Freunden, 1900 in zweiter Auflage erscheinen lieCen. Damit
warden Sie der Begrtinder der technischen Rohstofflehre und
schufen ein Buch, das ein Markstein und eine Zierde bleiben wird
im Bereiche der Literatur angewandter Naturwissenschaften und
das Ihren Naraen in der alten und neuen Welt bekannt gemacht
hat Die mikroskopische Methode steht in diesem Werke^ im
Vordergrnnde und ihr verdanken wir es, dafi wir oft aus einem
kleinen Blattfragment, aus einem Starkekorn, aus einem mikro-
skopisch kleinen Splitter Holzes oder einer Faser die Stammpflanze
zu erkennen vermogen. Besondere Forderung lieiSen Sie hier auch
der Mikrochemie und ihrer Anwendung angedeihen, ja zwei der

besten fieaktionen, die die heutige botanische Mikrochemie besitzt,

die Wiesnerschen Holzstoffreaktionen, sind dauernd mit Ihrem
Namen verkniipft. Auf keines Pflanzenanatomen Mikroskopiertisch

fehlt heute ein Flasehchen mit Phlorogluzin und Anilinsulfat.

Mit deren Hilfe lassen sich die kleinsten Spuren von Lignin

nachweisen. Ihre Holzstoffreaktionen haben im Gegensatz zu vielen

anderon mikrochemischen Proben geradezn ideale Eigenschaften:

sie bekunden eine so auCerordentliche Tinktionskraft, daB sie noch

Osterr, botan. Zeitschrift. 3, Heft. 1908. 9
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bei lOOOmaliger Vergrofiefung bequem erkannt werden koniien, sie

besitzen eiae erstaunliche Enipfiiidlichkeit and wirken — ein nicht

zu unterschatzender Vorteil W
schen Reaktionen auch als morphologische Reagentien auf ganze

Gewebekoraplexe mit Vorteil verwenden konnen.

Nur ein soleher, mit theoretisehen und technisch praktisehen

Erfahrungen ausgerQsteter Botaniker, konnte es auch fertig bringen,

die raaterielle Zusamraeosetzung, Leimung und Herstellung alter

arabischer und asiatischer Papiere, wie sie uns in den grofiartigen

Dokumentenschatzen von El Fajum und Ostturkestan vorliegen,

aufznhellen. Die Geschichte der Papierfabrikation und die Mikro-

skopie des Papieres liegt nun klar zutage, verschiedene Irrtiiraer

wurden ausgemerzt, die Fabel von dam relnen Baumwollpapier/
der ^charta borabycina" der Palaographen, wurde beseitigt, die

Chinesen als Erfinder des gefilzten und Hadernpapieres erkannt

und die Art der Verfertigung des Papieres vom IV. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung bis auf den heutigen Tag in den wichtigsten

Details kJargelegt.

Freilich, solche Ergebnisse lassen sleh nichfc im Handum-
drehen auf Grund fliichtiger Beobachtungen, sondern nur durch

jahrelange Studien gewinnen. Das ist aber ein Grundzug Ihrer

Natur, daU Sie Ihre Aufmerksarakeit auf einen wichtigen Gegen-
stand laoge Zeit konzentrieren und uns dann von Zeit zu Zeit eine

ausgereifte Frucht Ihres Denkens und Forschens bescheren. Icli

erinnere nur an Ihre inhaltsreiche Monographie des Heliotropis-

mus, an Ihre Studien fiber die Entstehung und Schutzeinrichtuugen
des Chloropbylls und Ihr erst juogsfc erschienenes Werk fiber den

Liehtgenufi der Pflanzen,

Bezeichnend fiir Ihre Arbeitsweise finde ich es auch, daC

Sie bestrebt waren, die Erscheinungen des Pflanzenlebens, wenn
moglich messend oder wEgend, zu verfo]gen, Trat dies schon in

Ihren ausgedehnten Untersuchungen iiber Heliotropismus und
Transpiration hervor, so springt diese Art des Forsehens in der

Schrift Dber den Licbtgenufi der Pflanzen ganz besonders in die

Augen. Warme, Feuehtigkeit und Licht spielen eine groCe RoUe
im Leben der Pflanze. Wahrend vvir fur die Messung der Warm©
auCerordentlich feine lustrumente besitzen — haben wir doch ini

Langleys Bolometer einen Apparat, mit dem wir noch fast

den Viooooo Teii eines Teraperaturgrades und die Warme einer

Kerzenflamme noch auf 2 km zu erkennen vermogen — liefien

die Lichtmessungsraethoden viel zu wtinsehen iibrig.

Erst den Beraiihungen von Buns en und Eoseoe verdanken
wir es, dafi auch hier Wandel geschaffen und eine genauere
Methodik der Liehtmessung bekannt wurde. Sie besteht im wesent-
liehen darin, daC ein bestiiomt zubereitetes pbotographisehes Papier,

das sogenannte Normalpapier, dem Lichte ausgesetzt und unter

BerQeksichtigung der erforderlichen Zeit die entstehende Schwarzung
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mit einem konstanten Farbenton, der Norraalschwarze, verglichen

wird. Der Grad der Sehwarzung ist proportional der Lichtintensitat

und der Belichtungsdauer. Die Methode von Bun sen und Roseoe,

welch e die chemische Intensitat des Lichtes zu messen gestattet,

hat W i e s n 6 r verandert, vereinfaeht, seinen pflanzenphysiologischen

Untersuchungen angepaCt und in dieser modifizierten Form in die

Pflanzenphysiologie zum ersten Male eingefuhrt.

W
Wien

zufiihren, reist, obwohl bereits in vorgerticktem Alter, nach den

Tropen, urn namentlich in Buitenzorg auf Java, daon auf der Eiick-

kehr in Igyptefa neue Erfahrungen zu sammein, vervollstandigt im

arktisehen Gebiete, in der Adventbai, in Hammerfest und Tromso

seine Studien und fiigt dann im Yellowstone-Gebiete und einigen

anderen Orten Nordamerikas den Schlufistein zu seinen Beobach-

tungen iiber das photochemische Klima und den Liehtgenufi der

Pflanzen. Wahrend wir frtiher in der Pflanzenphysiologie zumeist

nur von Hell und Dunkel, von direktem und diffusem Lichte spraehen,

wird jetzt naeh Wiesner das Lieht genau gemessen : der tagliehe

und jahrliehe Gang der chemischen Lichtintensitat, die Zeit des

taglichen Maximums, das Verhaltnis der Starke des direkten

Sonnenlichtes zum diffusen Licht genau bestimmt, es wird — und

darin liegt das Hauptverdienst des Wiesnerschen Buehes — die

Pflanze als Ganzes in ihren Beziehungen zum Lichte studiert und

zu diesem Zwecke die auf die Pflanze an ihrem Standorte ein-

wirkende Lichtmenge und ihr LichtgenuB sowie der architektonische

Einflufi des Lichtes auf die Pflanze festgestellt. Diese Untersuchungen

haben auf pflanzenphysiologischem Gebiete bahnbrechend gewirkt,

aber auch das Interesse der Klimatologen und Pflanzengeographen

hervorgerufen.

Ich kommenun zu demKritiker Wiesner. Fiir die B^ur-

teilung einer wissenschaftlichen Personlichkeit empfiehit es sich,

nachzusehen, wie sie sich in der Rolle des Kritikers gibt. Denn

darin spiegelt sich oft ihr ganzes Wesen. Bei einem Forseher, der

die erscheinende Literatur mit kritischem Blicke priift und das

Fiir und Wider einer Theorie oder Hypothese abzuwagen versteht,

erseheint es begreiflieh, dafi er mit seinen Fachgenossen nicht

immer iibereinstiramt und hie und da an einer fremden Leistung

Kritik ubt. Das haben auch Sie nicht selten getan; wie Sie es

tun. lafit sich am besten in Ihrem Buche „Das Bewegungsver-

mogen der Pflanze" (1881) beurteilen. Noch ist in der Ermnerung

der alteren Naturforscher der groCe Eindruck, den das Erscheinen

des gleichnamigen Werkes von Ch. Darwin auf die Biologen ge-

macht hat. Es enthielt eine FQlle hochst interessanter Tatsachen

und die auf den ersten Blick bestrickende Idee, daC alien Pflanzen

eine Urbewegung, die Zirkumnutation, eigentQmlich sei, die den

wachsenden Pflanzenteil befahigt, fortwahrend kreisende Bewegungen

s*
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mit seiner Spitze auszufuhren. Aus dieser BewegUDg sollten sioh

alle anderen entwickelt haben. Dagegen haben Sie auf Grund sorg-

faltiger Nachpriifung Stellung genommen. Sie konnten zeigen, dafi

der Zirkumnutation keine allgemeine Verbreituog zukomrnt und

dafi sie auf WachstumsstGrungen, kombinierte Bewegungen oder

auf revolutive Nutation zuriiekzufiihren ist. Tatsachlich spricht man
heute von der Zirkumnutation nicht im Sinne einer Urbewegung
und damit haben sich die Physiologen auf Ihre Seite gestellt. Ihre

Schrift gibt ein lehrreiches Beispiel dafiir ab, wie man in der Sacbe

auf ganz entgegengesetztem Standpunkte stehen kann und doch

den Gegner nicht im mindesten zu verletzen braucht. Die vor-

nehme Art, wie Sie Ihren groCen Gegner behandeln, konnte vielen

Naturforschern als Vorbild dienen, insbesondere jenen Pygmaen
in der Wissenschaft, die die notige Sachlichkeit und Objektivitat

durch Keulenschlage, riicksichtsloses Dreinfahren und durch hoch-

fahrenden oder haraisehen Ton zu ersetzen sueheD. Ich kann den

KritikerWiesner nicht besser kennzeichnen als mit den Worten
Darwins selbst, der Ihnen, nachdem er Ihre Kritik erhalten und

studiert hatte, folgende Worte schrieb : „Vor AUem lassen Sie raich

Ihnen herzlich danken fiir die Art und Weise, mit der Sie raich

durchweg behandelt haben. Sie haben gezeigt, wie ein Mann in

der entschiedensten Weise von der Meinung eines anderen ab-

weichen und doch seinen Meinungsunterschied mit der voUkommen-
sten Hoflichkeit ausdruckeu kann. Nicht wenige englische und

deutsche Naturforscher konnten eine nutzliche Lehre aus Ihrem
Beispiele Ziehen, denn die rohe Sprache, die oft Manner der

Wissenschaft gegenseitig fiihren, tut nicht gut und degradiert nur

die Wissenschaft. Ihr Buch hat mir das hochste Interesse gewahrt

und einige Ihrer Versuche sind so schon, daC ich wirkliche Freude
empfand, wahrend ich bei lebendigem Leibe geschnitten wurde."

Und nun ein Wort uber den Schriftsteller Wiesner. Mag
er als wissenschaftlicher oder popularisierender Autor auftreten

oder als Essayist in einer Revuej immer erfreuen wir uns an der

klaren schSnen Sprache und dem perspektivischen Aufbau der auf-

einanderfolgenden Gedanken. Das hat rait dazu beigetragen, daC
Wiesners ausgezeichnetes Lehrbuch sich seit langem einer so

grofien Verbreitung erfreut, teilweise in mehrfacher Auflage er-

schienen ist und in mehrere lebende Sprachen ubersetzt wurde.
Die Gabe, dem Gedanken auch einen klaren und asthetischen

Ausdruck zu verleihen, zeigt sich auch in Ihrem glanzenden Vor-
trag. Tausende Schiiler, Mediziner, Lehramtskandidaten und Pbar-
mazeuten safien im Laufe der Jahre zu Ihren FtiCen, gefesselt von
dem leicht dahinfliefienden Strome der freien Rede, die, nie beengt
durch ein Manuskript und stets auf akademischer Hohe, selbst

sprodestem Stoffe interessante Seiten abzugewinnen wuCte und von
sinnreichen, oft selbst erdaehten Experimenten belebt war-

Die Fahigkeiten, zu forschen und gleichzeitig wirksam zu

lehren und zu schreiben, finden sich nicht allzuhaufig ira aka-



125

demischen Lehrer vereinigt. Es gibt Forscher, die Interessantes

und Wertvolles finden, die aber aufierstande sind, das Gefundene
auch klar und anschaulich auseinanderzusetzen ; sie gleichen einera

Koehe, der vortrefflich Speisen bereiten, aber nicht entsprechend

servieren kann. Sie werden mich nun Terstehen, wenn ich, im
Bilde verweilend, sage: Wiesner versteht sieh aber nicht blofi

vortrefflich aufs Kochen, er versteht auch, den Tisch schon und
reizend zu decken.

Als vor etwa 25 Jahren dieser herrliche Palast der Wiener
Universitat errichtet wurde, versaumten Sie es nicht, dafiir zq

sorgen, daG auch Ihrer Lehrkanzel hier eine wQrdige und den

Anforderungen der Zeit entsprechende Statte gesehaffen wurde.

Noch weifi ich mich der Zeit zu erinnern, da das pflanzen-

physiologische Institut in einem Privathause, TurkenstraGe Nr, 3,

untergebracht war. Bin paar kleine Zimmer mit wenig Luft

und Licht, mit feuchten, dumpfen Mauern und einem sparlichen

wissenschaftlichen Apparat — das war alles. Dank Ihrer Initiative

und Ihren unausgesetzten Bemiihungen hat sich die Situation ge-

andert, ein neues Institut erstand damals in diesem Hause, raum-
lich zweekmaUig und schon, innerlieh mit modernem Apparat aus-

gestaltet und Arbeiten nach den versehiedensten Richtungen er-

moglichend.

Indes, das Ansehen eines wissenschaftlichen Institutes hangt
nicht bloC von der Zweckmafiigkeit und Zahl der Raurae und der

inneren Einrichtung ab, es muC auch vom richtigen Geiste erfullt

werden. Es mufi darin nicht nur gelernt, gelehrt, es mu6 darin

auch geforscht werden. Von diesem Geiste beseelt, wurden Sie

uieht bloC der Schopfer dieses Institutes, sondern auch der Be-

griinder einer groCen Botaniker-Schule. Die bezaubernde Liebens-

wlirdigkeit Ihrer Personlichkeit, Ihre Art, die Studenten in die

Elemente der Wissenschaft einzufuhren, den schon Forschenden
richtig zu leiten und ihm, wenn es notig war, zu helfen, hat Ihnen
eine iiberaus groCe Zahl von Schiilern zugefuhrt. Ihre Saat ist auf-

gegangen. Man spricht von Wiesners Schule. Mehr als 170 Schuler-

arbeiten, die in der Literatur zum grofien Teil fest verankert er-

scheinen und nicht selten den AnstoIS zu neuen Abhandiungen
gegeben haben, gingen aus Ihrem Laboratorium hervor. Fast alle

botanischen Lehrkanzeln in Osterreich sind von Ihren ehemaligen

Schiilern eingenommen. Das muH Sie mit Freude und Stolz erfiillen.

Bei dieser Saehlage werden Sie es begreiflich finden, dafi

Ihre Schuler den heutigen Tag nicht vorubergehen lassen wollten,

ohne Ihnen ein sichtbares Zeichen ihrer Verehrung und Dankbar-

keit darzubieten. Da Sie selbst Ihr ganzes Leben hindurch in wissen-

schaftlicher Arbeit aufgegangen sind, so waren wir von vorneherein

aberzeugt, dafi wir Ihnen mit einem Geschenke, das von der Ar-

beit Ihrer Schaler Zeugnis gibt, mit einer Festschrift, am meisten

Freude bereiten werden. Unserem Bestreben haben sich, wie nicht
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anders zu erwarten war, zahlreiche Fachgenossen des In- und
Auslandes bereitwilligst angeschlossen und so habe ich denn heute

die Ehre, Ihnen die von Herrn Privatdozenten Dr. K. Linsbauer
redigierte, aus 48 Beitragen bestehende Festschrift zu uberreichen.

Vielfach ausgezeichnet vora Staate, geehrt von den bedeutend-
sten Akadeinien und gelehrten Korperschaften der Welt, hoch-
geschatzt von Ihren zahlreichen Schiilern und geliebt von Ihrer

Familiej bJicken Sie auf reiche Erfolge eines gelungenen Lebens,
nicht mude und uberarbeitet, sondern in guter Gesundheit and
geradezu wunderbarer geistiger Frische, die noch weitere schone
Erfolge verspricht. Darait sind aber die Grundlagen fiir ein gluck-

liches, sonniges Alter gegeben, und das ist es, was wir Ihnen
zu ihrera heutigen Geburtstage vom ganzen Herzen wiinschen.

Akademieen, Botanisclie Gresellschaften, Vereine,

Kongresse etc.

Kaiserl. Akademic der Wissenschaften in Wien.

Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse vora 9. Janner 1908.

Dr, Eudolf Wagner legt eine Abhandlung vor mit dera

Titel: „Untersuchungen flber den Bau der ,Dolden' von
Stephanotis florihttnda Brongn.".

In der artenreichen Familie der Asclepiadaceen treten sehr

haufig, geradezu vorwiegend, Bliitenstande von Doldenform auf, die

sich aber bisher der Analyse entzogen haben. Wegen der Beur-
teilung anderer Familien erschien es daher desto wiinschenswerter,
iiber den Aufbau dieser Gebilde naheres zu erfahren. Verfasser hat

50 Blutenstande der auf Madagaskar heimischen StepJianotis

florihunda Brogn, analysiert und eine ganze Reihe anscheinend
recht verschiedener Bildungen gefunden, die sich indessen auf

einen Typus, namlieh den des Pleiochasiums, zuruckfuhren lassen.

Aus zwei, selten drei der Terminalblute vorangehenden Brakteen
entwiekeln sich Partialinfloreszeuzen erster Ordnung, deren unterste

stets die komplizierteste ist und ein Schraubelsyrapodium darstellt,

das im besten Falle bis zur Qaartanbliite vorriickt und sich durch
fast konstante Entvvickelung einfacher ^-Achselprodukte auszeichnet;
selten wird die oberste Braktee steril, so dafi ein unterbrochenes
Monochasium znstande kommt. In einigen Fallen konnte auf

Atavismen hingewiesen werden; haufig ist die Reduktion von

Brakteen, die hoheren SproGgenerationen angehoren, doch heC
sich keine bestimrate Eegel festlegen. Die zura Teii ziemlich ver-

wickelten Verhaltnisse werden durch eine groBere Anzahl Dia-

gramme erlautert.
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Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Rick, Fungi austro-ainerieaiii exsiceati. Von diesem
Exsikkatenwerke kamen im JaDner 1908 die Faszikel IX und X
dureh Gymuasialprof. Jos. Romp el (Feldkireh, Vorarlberg) zur
Versendung. Die beiden Faszikel enthalten die Nr. 161—200;
auHerdern sind 5 Arten gratis beigegeben sowie zu etwa 25 bereits
fruher ausgegebenen Arten Erganzungen hinzugefiigt worden.
Siimtliche Pilze wurden von Job. Rick in Rio Grande do Sul
(Brasilien), meist in der nachsten Umgebung von Sao Leopoldo
gesammelt.

Die Nr. 161—200 enthalten folgende Arten: Hypoxylon
coUiculosum (Schvp.) Nke. — Glonkim lineare (Fr.) De Not.
Nummularia guaranitica Speg. — Baedalea tinicolor (Bull.) Fr.

Uredo honariensis Speg. — Uromyces? Eiiphorhiae Cke. et

Peck. — Poria? Placenta Fr. — OfJiia gemmicola Rick, n. spec.— Dothidella Perlrleyana (Cooke). BerL et Vogl. — Fusicoccum
Kessleriamtm Rick, n. spec. — Fomes Jiornodermus Mont
Kretzschmaria lichenoides Rick. — Lachnocladium ? tiibulosum
(Fr.) Lev. — Stereum candidum Scbw. — Odontia flovo-argillacea
Bres. •— Polystictus occidentalis Kl. — Lembosia Melastomatum
Mont. var. asterinoides Rehm. — Lepiota sordescens Berk,
Psilocyhe tortipes Speg. — Pteriila pusilla Bres. — Memlius
suhambigiius Henn, — Lepiota clypeolaria Fr. — Stereum hicolor
Fr. — Cahatia rubro-flava Oragin. — Xylaria lieloidea Penz. et

Sacc. — Cyathus striatus (Huds.) Hoff. — Lepiota cepaestipes
Sow. — Sorohina Uleana Rehm. — Lepiota bonariensis Speg.
— Fuccinia heterospora B. et Curt. — Fomes amboinensis Fr.
Boletus brasiliensis Rick. — Chaetomitim cJiartamm Ehrb.
Xylaria ttiberoides Rehm. — Porta vitrea Fr. — Camarops hypo-
^yloides Karst. — Eutypa linearis Rehm. — Polystictus hitco-
nitidus Berk. — Trametes Daedalea Speff. — Poronia Oedipus
Mont.

^
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, ,

Zu herahgesetzten Preiaen sind ooch folgende JaLrgange der Zpitschnft zu haben

:

J85g/5S i M. 2-—, 1860/62, 1864/69, 1871, 1873/74, 1876/92 i M. 4-—, 1893/97 a M. I0-— .
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Einzelne Kcmmern, soweit noch vorrdtig, a 2 Mark.
. •, v \.
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128

INSERATE.
Im Verlage von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2

(Postgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:
r

Alpenblumen des Semmeringgebietes.
m

T

(Schneeberg, Rax-, Schnee- und Veitschaipe, Schieferalpen, Wechsel, Stuhleck etc.]

Kolorierte Abbildungen von 1B8 der schonsten, auf den niederosterreicWscben

und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen. Gemalt und mit er-

lauterndem Texte versehen von

Professor Dn G. Beok von Mannagetta.

Zffeite Auflage. Preis in elegantem Leinwandband M. 4'

Jede Blume ist: botanisch fcorrett gezeichnet,

in prachtvollem jarbendruck naturgetreu ausgefiibrt.

*. «i.j|»..4»

Ppeishepabsetzung alterep Jahpgange

der ,,Osterr. botanischen Zeitschrift".

TJm Bibliotheken und Botanikera die Anschaffung alterer

Jahrgauge der „Osterr, botanischen Zeitschrift" zu erieichtern,

setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881-1892 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.

_ . 10.1893-1897
( 16.-)

herab.

Die Preise der Jahrgange 1853, 1853 (a Mark 3.-), 1860 bis

1862, 1864-1869, 1871, 1873—1874, 1876-1880 (a Mark 4-)
bleiben unverandert. Die Jahrgange 1851, 1854—1859, 1863,

1870, 1872 und 1875 sind vergriffen.

Die fruher als Beilage zur „Osterr, botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 PortrSts heryorragender Botaniker kosten, so

lange der Vorrat reicht, zusammen Mark 35,— netto,

Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen
zu iiefern. Wo eine solche nicht vorhanden, beliebe man sich direkt

zu wenden an die

Veriagsbuchhandlung Karl Gerolds Sohn

Wien, L, Barbaragasse 2.

^9'^V ^V

NB. Dieser Nummer Ut Tafel V (Schiller) beigegeben.

BnchdnicVeiei Carl Gerold'a Sohn in Wien
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Jalirgang, N<>- 4. Wien

tJber die Sprofifolge bei einigen Oa^ceoZaHa-Arten.

Von J, Witasek (Wien).

(Mit Tier Textflguren.)

Das Vorkommen von basalen Blattrosetten ist in der Gattung

Calceolaria eine haufige Erscheinung und ist fur manche Ver-

wandtschaftskreise charakteristisch. Kranzlin hat in seiner Mono-

graphie der Calceolarieae^) darauf hingewiesen, daC diese Rosetten

nicht alle gleichwertig sind und dafi die daraus sich erhebende

blutentragende Achse in verschiedenem Verhaltnis zu der Blatt-

rosette stehen kann. Er unterscheidet Eosetten mit indetermiaierter

Achse und axillaren Infloreszenzen und Rosetten, dereu Achse

durch einen Bliitenstand abgeschlossen wird.

Es v?ill mir nicht iiberflussig erscheinen, den Aufbau solcher

Rosetten detailiiert darzulegen, da sieh bei einigen nicht uninter-

essante morphologische Verhaltnisse ergeben. Ich fand bei der

Untersuchung verschiedener Arten folgende Falle vor:

I. Calceolaria mifnuloides Qos.

Eine niedrige Pflanze mit sehr lockerer Rosette. Sie bestand

bei dem untersuchten Individuum nur aus drei Paar^n intakter

Blatter. Jede Blattachsel ist mit einer verhaltnismaCig schon sehr

groiien Knospe begabt; eine des mittleren Blattpaares ubertrifft

die flbrigen an Lange jedoch fast um das Doppelte; sie bestand

bereits aus drei Paaren von Blattern. (Fig. 1.)

Der Fall ist ohne Schwierigkeit zu deuten, Der Bliitenstand

steht terminal; jedes Blatt der Rosette entwickelt die Anlage zu

einem AchselsproC, von denen vorlaufig einer zur Entwickiung vor-

bereitet ist; er wird den Erneuerungssprofi bilden, der unten erne

») Engler, „Da3 Pflanzenreich", IV, 257 G. (1907a).

0»terr. botan. Zeitgchrifl, 4. Heft. 1908. 10
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Rosette entwickelt und dann mit einem Blutenstand abschlieiit. Das

Ehizom, welches aus den Basalteilen der Rosetten eatsteht, ist sym-

podial gebaut.

II. Calceolaria pratensis Phil.

Hohe mehrblutige PflaDze mit gedrangter Rosette. Stengel mit

1—3 Paaren kleiner Blatter besetzt. Die Rosette zeigt 4—5 Paare

von Blattern, die an GroCe nicht sehr voneinander versehieden

sind. Dureh ein deutliches — iibrigens bei versehiedenen Indi-

viduen reeht versehieden langes — Tnternodium davon getrennt, das

erste „stengelstandige" Blattpaar, welches viel kleiner ist als die

Rosettenblatter. Diese hoher gestellten Blatter sowohl als auch nach

abwarts die nachstfolgenden zwei Paare der Rosette tragen samt-

Fig. 1* C. mimuloides Clos.; ca. 1/2 der Batiirl. GroCe, jedoch, wie bei alien

folgenden Figuren, die Blatter der Eosette verhaltnismai^ig etwas zu weit von-

einander entfernt.

lich Achselknospen. Dieselben sind allerdings sehr klein und ent-

gehen der fliichtigen Beobachtung; nur eine aus dem obersten

Blattpaar der Rosette ist ansehnlich, auffallend und erweist sich

schon deutlich aus vier Blattern zusammengesetzt. Auch bier ver-

halten sich demnach die beiden zu einem Paare gehorigen Blatter

insoferne gleich, als sie entweder beide eine Achselknospe haben

Oder keines. (Fig. 2.)

Es erscheint also auch hier [der Blutenstand terminal, wie

bei C mimuloides , das Rhizom ist sympodial zusammengesetzt.

Der Unterschied besteht nur darin, daC die Reserveknospen alle

sehr klein sind.

Ira wesentlichen denselben Befund ergab die Untersuchung

eines Exemplares der C valdiviana Phil. Das erste „stengelstandige

Blattpaar, welches bei G. pratensis hoher hinaufgeruckt war, schien

hier der Rosette anzugehoren. Die vergrofierte Knospe trat daher
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nicht bei dem obersten Blattpaar der Eosette, sondern bei

dem nachstfolgenden darunter auf. Lie tiefer stehenden Blatter

waren leer.

Ganz ahnlich ist endlich auch die Eosette von C. spathulata
m. gebaut.

in m
Die Eosette besteht aus 3^—4 Paaren von nahezu gleichgroCen

lanzettlichen Blattern rait sehr kurzen Internodiei]. Aus dem obersten
Blattpaar derselben erhebt sich ein nackter, vollig blattloser Bluten-
stiel mit einer einzigen Bliite. Neben demselben findet sich am
Grunde sehr klein, jedoch schon deutlich erkennbar, ein zweiter

Bliitenstiel mit einer winzigen Blutenknospe. Auf der anderen Seite,

Fig. 2. C. pratensis Phil.; etwas verkleinert.

gegen das zweite Blatt des obersten Paares hin, ist nicht die ge-
ringste Spur einer Achselknospe zu sehen. Es wurden mehrere
Individuen verschiedener Standorte daraufhin untersueht Dagegen
tragen beide Blatter des darunter befindlichen Paares je eine ge-
stielte Blutenknospe. Die naeh abwarts nun folgenden zwei Blatt-

paare stfltzen sehr

)

Achselprodukte, welche Laubknospen zu

-Der Fall ist nicht so klar wie die vorigen. Sicher ist, dafi bei

dem zweiten Blattpaar axillare Blutenanlagen vorhanden sind. Es liegt

nahe, auch die obersten Bluten als Achselprodukte der obersten

Blatter aufzufassen; aber es fehlt dann jede Spur einer Terminal-
tnospe. Ich konnte zwischen den beiden Bluten keine Andeutung
einer solchen finden. Doch erscheint mir die Annahme, daC die

Dereits entwickelte Blute terminal stehe und Ton den beiden ober-

sten Blattern nur eines ein Achselprodukt entwickle, gezwungen

10*
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und ohne entwickluDgsgesehichtliehen Nachweis unannehmbar. Ich

bin der Ansieht, dafi die Terminalknospe Yerktimmert ist und die

Eegeneration der Pflanze aus einem tiefer stehenden Blatte der

Eosette erfolgt Den gleichen Aufbau hat auch 0, lanceolata Cav.,

die jedoch keine Rosette, sondern eiue entwickelte, oft reeht ver-

langerte Achse bildet. Entgegen meiner frilherea Auffassung sehe

ich auf Grund dieser Untersuchungen diese beiden Arten, G. lan-

ceolata nnd pusilla als nahe verwandt an, kOnnte jedoch einer Zu-

sammenziehung derselben in eine Spezies bei der bedeutendea

habituellen Verschiedenheit und gleichzeitigen geographisehen Son-

derun^ nichfc beipflichten.

Es kommt in der Gattung Calceolaria auCerordentlich haufig

Tor, dai5 der Bliitenstand gegabelt erscheint, z. B. gleich bei C,

Fig. 3. C. pusilla Witasek;
naturl. GroCe. Fig. 4. (7. fiUcaidis CI0S.5 etwas verkieinert,

valdiviana^ pratensis und vielen anderen. An der Spitze einer ver-

langerten Achse stehen zwei Tragblatter und zwei Seitenzweige,
die sieh zu mehr oder weniger komplizierten Wickein ausbilden.

Dies ist eine faJsehe Dichotomies bei weJcher die Hauptachse uater-

driickt ist und die beiden Seitenzweige allein sieh entwickelt haben.
Wir batten demnach bei G. pusilla ein Analogon jener in der

Gattung Calceolaria so haufigen falschen Dichotomien, jedoch mit

dem IFnterschied, daC Fon den beiden Asten der eine gefSrdert ist.

IV. filicaul

Bei dieser Pflanze liegt ein ahnlieher Fall vor. Die Pflanze
ist viel hoher, ibre Rosette besteht aus breiten Blattern ; aus dieser

erhebt sieh ein blattloser Schaft, weleher oben eine sehr armbltitige

zymose Infloreszenz trast. Die Rosette besteht ans vier Paaren sehr
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ungleich grofier Blatter, von denen das zweite am grofiten, das

vierte und oberste auffallend klein ist. Von diesem obersten Blatt-

paar sttitzt das eine Blatt eine sehr junge Infloreszenz, die unter

dem Mikroskop sehon deutlich vier Bliiten erkennen laCt, das andere,

grofiere von beiden ist leer, Ich fasse also den bereits entwickelten

Bliitenstand als Achselprodukt desselben auf. Von den tiefer stehen-

den Blattern tragi jedes eine sehr kleine Knospe. Eine Terminal-
knospe konnte ich aueh hier nicht finden. (Fig. 4.)

Der Unterschied im morphologischen Aufbau zwischen C.

imsilla und C filicaulis Hegt also hauptsaehlich darin, daC bei

letzterer an Stelle der Einzelblflten ganze Infloreszenzen treten.

Auch hier stehen diese Infloreszenzen axillar.

Wenn ich die Ergebnisse dieser Untersuchungen nun auf die

Systematik anwende, so komme ich zu dem Schlusse, daC die beiden
Falle I und II als eine Gruppe in einen Gegensatz zu stellen sind
zu den beiden Fallen III und IV als der anderen Gruppe. Auch
ohne

^
die genaue Untersuchung der Kosetten — was bei Herbar-

material nicht immer angeht —• lassen sich die beiden Gruppen
leicht^ voneinander unterscheiden, da die zur Gruppe III und IV
gehorigen Pflanzen echte blattlose Schafte haben, indes die zur
Gruppe I und II gehorigen an dem Stengel stets Blatter in — selbst

innerhalb ein und derselben Art — wechselnder Zahl und GroCe
tragen. — Ich babe diese Gruppierung sehon bei meiner Bear-
beitung der chilenischen Calceolarien fur die natiirlichste gehalten
und finde dieselbe nun durch die Untersuchung der Eosetten be-
statigt.

r

Der Ursprung der Angiospermen.
Von E. A. N. Arber und J. Parkin (Trinity College, Cambridge).

(Mit 4 Textfiguren.)

Autorisierte tJbersetzung aus dem Englischen von Dr. Otto Porsch (Wien)

(Fortsetzung. ^)

Theorie
L

An
ist keineswegs Deu^), obwohl sie sich von der gegenwartig von
^n Systematikern allgemein angenommenen ganzlich unterscheidet.

Nach der zwar weit verbreiteten, aber nicht ausnahmslos herr-

schenden Meinung ist der urspriingliche Typus der Angiosperraen-

fniktifikation unter den eingeschlechtigen Apetalen zu suchen, welche
nach unserer Meinung Formen sind, die durch Reduktion aus amphi-

sporangiaten, jedenfalls mit Perianth versehenen Zapfen entstan-

aen sind.

]) Vergl. Jahrg. 1908, Nr. 3, S. 89.
*) Coulter und Chamberlain (1904), pp. 9 und 10.
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Biese vorherrschende Meinung, welche in erster Linie auf

Engler^) xurflckgeht, warde zu rasch als ein selbstverstandliches

Axiom angenommen ^), bevor sie auf ihre Riciitigkeit hin ausfiihrlich

untersueht wurde.

In einer neueren maCgebenden Diskussion dieser Frage be-

haupten Coulter und Chamberlain^), daC eine Foige der gegen-

wartig„aufgegebenenMetamorphosenlehre, . .die sehr vorherrschende

Auffassung war, dafi Bliiten von einfacherem Bau als der postu-

lierte Typus reduzierte Formen seien. Es gibt gewisse Falle, in

denen dies richtig zu sein scheint . , . aber die flberwiegende Mehr-

zahl einfacherer Bltiten sind besser urspriingliche als reduzierte

Formen zu nennen".
Andererseits hat es nicht an Autoren gefehit*), wie vor allem

Hallier, welche bereits die hier behauptete Meinung vertraten^).

So betraehtet namentlich aueh Goebel den amphisporangiatea

Zustand als urspriinglich, den monosporangiaten als von diesem

abgeleitet®).

Es wird hier notwendig sein, ausfiihrlicher die Beweise fiir

die Annahme zu untersuchen, dafi gewisse nackte Bliiten als ur-

spriinglich betraehtet werden konnen, und den daraus sich ergebenden

Folgesatz, dafi ihre nahen Verwandten mit unscheinbarem Perianth

sich von ihnen ableiten.

Der Hauptunterschied zwisehen dem Engler-Eichlerschen
System und dem Bentham-Hookerschen besteht in der Auf-

lassung der groiien Gruppe der Monoehlamydeen oder Inkompleten

und der Verteilung ihrer Familien unter die Polypetalen, welche

die einheitliche groBe Eeihe der Archichlamydeen oder Choripetalen

bilden; ohne Zweifel ein Schritt auf dem rechten Wege. Gleich-

zeitig brechen Engler und Eichler mit der Auffassung der

Eanales (Folycarpicae) als Ausgatigspunkt der rezenten Dikotylen.

Sie beginnen ihr System mit Pflanzen, deren Bliiten einfach ge-

baut sind, speziell den Piperaceen und ihren nahen Verwandten
und auch mit den Familien der Amentiferen. Ihr System schreitet

demgemaiS allmahlich von Pflanzen rait nackten Bliiten zu solchen

mit unscheinbarem, kelchartigem Perianth vor und gelangt schHeC-

lich zu Familien, wie die Caryophyllaceen mit wohl ausgepragtem
Kelch und deutlicher Krone. Von diesem Standpunkte aus lafit

sich die schrittweise Entwicklung und Differenzierung eines Perianths

im allgemeinen verfolgen.

Gegen diese Theorie lassen sich drei schwerwiegende Ein-

wande erheben. Erstens mufiten wir annehmen, daB das Perianth

de novo entwickelt wurde, also ein Organ sui generis ist. Zweitens

^) Engler (1897), p. 868,

2) Chamberlain (1897).

3) Coulter und Chamterlain (1904), p. 10.

*) Henslow (1893i),
p. 485; Celakovsky (1897).

fi) Hallier (1901^ JdOl^, 1903, 1905),
«) Goebel (1905), p. 528.
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ist bei vielen der als ursprtinglieh betraehteten Gruppen, so z. B.

den Piperales, Amentiferae und Pandanales, die Infloreszenz eine

scharf abgegrenzte und oft hoehgradig komplizierte Bildung. SchlieC-

lich erwies sich bisher diese Tbeorie als vom phylogenetischen Stand-

punkte unhaltbar bei dem Versuche, sie mit den Ergebnissen des

Studiums fossiler Pflanzen in Einklang zu bringen.

Wir wollen nun in Kiirze diejenigen Eeihen untersuchen,

welchen Engler urspriingliche Charaktere zuspricht.

JPiperales.
I

Diese Eeihe wurde zuerst in Engler-Prantis System auf-

gestellt und umfaBt vier Farailien, von denen blofi die Piperaceen

durch die Arten der beiden Gattungen Piper und Peperomia reieh-

lich vertreten werden. Ein Oberblick uber ihre Vertreter spricht

dafur, daC ihre Bltiten grofitenteils trimer gebaut sind mit zwei

Quirlen von Staubblattern und drei Fruchtblattern. Niemand wiirde

folgern, daC eine Spezies von Piper mit zwei Staubblattern einer

mit sechs vorausging, oder daC eine mit drei Fruchtblattern von

einer mit blofi einem einzigen abstammte. Ebensowenig istan-

zunehmen, daC eine Gattung wie CMoranthus mit einem einzigen

Tepalum den Ausgangspunkt gebildet hat fQr eine Gattung, wie

Lacistema mit einem vollstandigen Perianthquirl. Es ist viel natiir-

licher anzunehmeo, dafi die ubrigen Glieder des Quirls abortierten,

und solche Gattungen wie Piper und Peperomia durch weitere

Riiekbildung entstanden, wahrend welcher das Perianth vollstandig

verschwaud. In der monotypen Gattung Ladoris, von Engler
zu den Bandies, von Be nth am und Hooker u. a. zu den Pipe-

raceen gestellt, kann ein Zwischentypus erbhckt werden, welcher

diese beiden Famihen miteinander verbindet*).

So ist nach unserer Meinung die einleuchtendere und plau-

siblere Ansicht die, daC die Piperales wahrscheinlich schon frUh-

zeitig von den Eanales abzweigten und wie bei vielen anderen

Angiospermen eine betrachtliche Reduktion in der Einzelblute —
in vielen Fallen bis zum vollstandigen Verlust ihres Perianths —
erfuhren. Diese Entwicklungsrichtung ging allem Anschejne nach

Hand in Hand mit der Tendenz, die Bliiten in dichte Ahren zu

vereinen, wobei die Brakteen immer mehr die ursprQnglich vom
Perianth geleistete Funktion ubernahmen. Bei einigen wenigen

Piperales ist die Vereinigung der Bliiten noch einen Schritt weiter

gedi_ehen. So sind bei den Piper-Arten der Sektion Pothomorphe

die Ahren in Dolden angeordnet. Solche zusammengesetzte Inflores-

zenzen sind wohl schwerlich ein Charakteristikum fiir „Pflanzen

niederer Organisation" ').

^) Hallier (19012).
2) Willis (1904), p. 515.
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Sowohl die neueren Studien Johnsons liber die Samen-

entwicklung der Piperales'^), als jene T. G. Hills iiber den Bau

der Keimlinge^) haben beide Autoren zu dem Schlusse gefiihrt,

daC diese Reihe keineswegs als ursprunglich betraehtet werden kann.

Amentiferae.

Die Bezeichnung Amentiferae wird hier bequemlichkeitshalber

gebraucht zur Bezeichnung jener Familien von Holzpflanzen, deren

eingeschlechtige Biiiten — oder wenigstens die mannlichen — in

die als Katzcben bekannten sehr dichten, begrenzten Blutenstande

znsammengedrangt sind; ein Infloreszenztypus, welcher als Ganzes

abgeworfen wird und so im groBen und ganzen als Einzelbliite

fungiert In einzelnen Familien, z. B. jenen, welche Englers
Beihe der Fagales nmfaCt, ist das KStzchen hochgradig kompliziert

und gestancht — ein Merkmal, welches schwerlich fiir Urspriing-

lichkeit, viel eher dagegen fQr Reduktion in den Blutenteilen spricht.

In solchen Fallen ist naturlicherweise eine Unterdriickung des

Perianths zu erwarten.

Salicaeeae.

Diese Familie besteht bloC aus zwei Gattungen, Salix und

Populus, die eine entomophil, die andere anemophil. Es besteht

Meinungsverschiedenheit daruber, ob die Entomophilie von Salix

— ein beinahe einzig dastehendes Vorkommen bei Amentiferen —
als ein urspruogliches Merkmal zu betrachten ist oder als durch

Anderung der Bestaubungsart von einem pappelahnlichen Vorfahren

abgeleitet

Chamberlain schloC auf Grund embryologischer Studien,

daC Eingeschlechtigkeit, Diozie und Nacktbltitigkeit bei der Gattung

Salix nrsprunglich sind'), Auch Robertson betraehtet aus all-

gemeinen Griinden Fopulus als die jiingere Gattung*).

Andererseits wurde die entgegengesetzte Meinung geaufiert und
erhielt neuerdings eine starke Stiitze durch Haines' Beschreibung
zweier neuer Arten indischer Pappeln^). Eine von diesen, Poptdus
glauca Haines, besitzt haufig Zwitterbltiten rait unzweideutigem
Perianth,

Uns scheint es berechtigter, Popithis als die altere Gattung
und Salix als einen von einem pappelahnlichen Vorfahren in

spaterer Zeit abgeleiteten Typus zu betrachten. Nach dieser Auf-

fassung hat Populus glauca ursprunglichere Oharaktere beibehalten

als die tibrigen Arten und weicht so weniger von dem Typus der

Vorfahren ab, wahrend die Entomophilie von Salix ein spat er-

*) Johnson (1905).
2) T. G. Hill (1906).
3) Chamberlain (1897).

*) Kobertson (1904).
^j Haines (1906).
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worbener Cliarakter ist. Diese Auffassung schliefit audi die Ab-
leitung einer Blute wie jene von Salix mit bloG zwei Staubblattern

und nie mehr als zwei Frucbtblattern durch Beduktion von einer

Pflanze wie Fopulus in sich, welche zahlreiche StaubgefaCe und
bisweilen meiir als zwei Fruchtblatter besitzt. Gleichzeitig betrachten

wir Populus selbst als keineswegs primar anemophil, sondern gleic.h

den iibrigen Familien der Amentiferen als ursprunglich von ento-

mophilen Vorfahren abgeleitet.

In diesem Zusammenhang ist welters die Tatsaehe in Erwagung
zu Ziehen, daC gegenwartig die Gattung Salix durch zahlreiche

Arten reprasentiert wird, wahrend Populus verhaltnismaGig wenige
umfafit. Die erstere Gattung scheint also ein plastiseher, in auf-

steigender Entwicklung begriffener Typus zu sein, was welter durch
die Schwierigkeit der Begrenzung einiger ihrer Arten erhartet wird.

Der Wiederaufnahme der Entomophilie verdanken die Weiden mog-
licherweise ihre Erhaltung.

Casuarina,

Fur diejenigen, welche der Ansicht zuneigen, dafi einlge der

rezenten Angiospermen primar nacktblutig sind, versprach diese

Gattung vielleicht das meiste. Yiele ihrer Merkmale sprechen stark

fur die Annahme, daB sie archaische Charaktere beibehalten hat.

Es wurden Versuche gemacht, sie ganzlich von den iibrigen Diko-
tylen abzutrennen. Treubs Auffassung"^), welche sich auf die erste

EntdeckuDg der Ohalazogamie stutzte, fiel, als die Tatsaehe sicher-

gestellt war, daC viele Amentiferen, ja auch andere Gruppen diese

Art der Befruchtung^) zeigen. Andererseits betrachtet Engler
Casuarina, welche er in die neue Eeihe der Verticillafae stellt,

als den nrspriinglichsten Typus der Dikotylen auf Grund der Tat-

saehe, daC innerhalb des Nucellus zahlreiche Megasporen gefunden
wurden *). Im Lichte neuerer Untersuchungen erscheint jedoch diese

Folgerung keineswegs gereehtfertigt, denn Chamberlain findet,

daC gelegentheh auch bei Salix mehr als eine Megaspore auftritt*).

^n jiingster Zeit hat Shoemaker gezeigt, dafi bei Eamamelis
mehrere Megasporen zu finden sind^). Fryes^) Untersuehung

Embryosaeks dieser Gattung {Casuarina namlich)^ hat gezeigt,

derselbe von ganz typisehem Ban ist und sich im Gegensatze
zu Treubs Vermutung in der Ausbildung der Antipoden und der

Zeit der Endospermbildung nicht im mindesten von jenem der

daG

^) Treub (1891). , « ,. ^

f.
^) Kichtiger: -diese Art des Pollenschlaochverlaufes (Anm. d.

Ubers.).

^) Engler (1897), p. 362.
*) Chamberlain (1897). ^ , . ,,„„,,
5) Shoemaker (1905). s. auch Coulter und Chamberlain (1904),

p. 242. ^ ^'

®) Frye (1903).
^) Anm. d. Ubers.
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tibrigen Dikotylen unterscheidet. Ferner wurde im Laufe des

letzten Jahres auf Grund embryologischer Untersuchungen behauptet,

dafi Casuarina mit Garpimis nahe verwandt sei und als eine Gruppe

von gleichem Eange mit den Coryleen zu den Betulaceen gestellfc

werden konne^).

In den vorgebrachten Argumenten konnen wir also keinen

zwingenden Beweis fiir die Annahme erblicken, dafi die Bliite von

Casuarina ira wesentlichen urspriinglicher Natur ist. Ebensowenig
scheint die Stellung der Familie isoliert zu sein^).

Fagales^
Das Perianth der weiblichen Bltite ist, wenn flberhaupt vor-

handen, oberstandig und schwach verwaehsenblattrig, Beide Oharak-

tere sind hqehst unwabrscheinlieh Merkraale eines urspriingliehen

Perianths. Uberdies steht der synkarpe unterstandige Fruchtknoten
im Widerspruch mit der Vorstellung der UrsprungHchkeit der ganzen
Bliite. Anch die Infloreszenz ist besonders kompliziert* Ahnliche

Erwagungen gelten in gleicher Weise fur die Jiiglandales.

Wir sind geneigt, uns der Ansicht Hal Hers anzuschliefien^),

daC diese Gruppe (Fagales)^) zu den Hamamelidaceen und auf diese

Weise zu Vorfahren in Beziehung gebracht werden kann, die

Zwitterbluten und ein zweireihiges Perianth besaCen. Bei dieser

Annahme ist das Perianth der FagaJes wahrscheinlich als ein Best

des Kelches zu betrachten,' wobei die Korolle vollstandig ver-

schwunden ist.

Monocotyledoneae.
Unter den Monokotyledonen finden wir einzelne Gattungen,

welche hochst wahrscheinlich alte Typen sein diirften, ohne oder

mit einem bloG sehr unscheinbaren Perianth. Hieraus ergibt sich

die Frage, ob diese Pflanzen ursprunglich einer solchen Bliitenhulle

entbehrten.

JPandanales.
Auf diese Gruppe, welche von Engler^) ebenso wie von

Coulter und Chamberlain^) als eine der ursprttngliehsten be-

^) Benson, Sanday und Berridge (1906), p. 43.
^) Dieser liber die systematische Stellung von Casuarina hier geltend

gemachte. Standpunkt diirfte wohl nur von wenigen Systematikern geteilt

werden. Uber die gegenteilige Auffassung vgl. bezuglich des Gametopbyten und
der Chalazogamie meine p. 93 (Fulinote) zitierten Schriften, bezuglich der Ana-
tomie und systematischen SteUung im aUgemeinen: Porsch, Der Spaltoffnungs-
apparat von Casuarina und seine phyletische Bedeutung. Osterr. bot. Zeitschr.,
1904. — Der SpaltofiFnungsapparat im Lichte der Phylogenie. Jena, 1905, pag.
16—21. — Vorlaufig bleibt wobl die.Englerscbe Auffassung noch nacb wie
vor zu Eechte besteben. (Anm. d. Ubers.)

3) Hallier [1903).
*) Anm. d. Ubers.
^) Engler (1897), p. 360.
®) Coulter und Chamberlain (1904), p. 228.
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trachtet wird, lassen sich, wie wir glauben, dieselben Argumente
wie fiir die Piperaeeen und die Familien der Amentiferen aDwenden.
Die Infloreszenz ist sehr dicht und scharf begrenzt. Bei den Pan-
danaceen sind die einzelnen Bliiten schwer ausfindig zu machen,
da Brakteen und Brakteolen fehlen. Es scheint plausibler, dafi in

diesen Fallen das Perianth der Einzelbluten ebenso wie die Brak-
teen und Brakteolen der Infloreszenz vollstandig verschwanden und
die Internodien der Blutenachse stark reduziert wurden mit dem
Ergebnisse, dafi die Einzelbluten, speziell die mannlichen, so dicht

aneinander gedrangt wurden, daC sie schwer voneinander zu unter-

scheiden sind. Wir mochten daher glauben, daC die Pandanaceen
schon sehr friihzeitig von der Hauptlinie der Abstammungsreihe
der Monokotylen abzweigten und so von einem Vorfahren mit

Zwitterbltiten und wohl entwickeltem Perianth leicht ableitbar sind.

Araceae.

In der Deutung der Araceenbliite stiramen wir im allgemeinen
mit Engler uberein. Er betrachtet die Vertreter der Familie mit
wenig Blutenteilen als reduziert. Hier bietet die Abstufung von
Zwitterbltiten mit vollstandigem Perianth zu eingeschlechtigen nackten
Blutentypen alle Stadien der Buckbildung. Gleichzeitig konnen wir
die Entwicklung einer komplizierten Infloreszenz verfolgen. Di^

Anlockungsfunktion des Perianths einer wenig hoch entwickelten
Gattung, wie z. B, Acorus^ wird bei vielen der hoheren Vertreter
der Familie auf die Spatha iibertragen, welche petaloid werden und
die ganze Infloreszenz einhiillen kann. Tatsachlich iibernimmt die

Infloreszenz praktisch die Funktion einer Einzelblurae.

In diesem Falle stehen auch unsere Gregner auf demselben
Standpunkte, den wir in tJbereinstimmung mit Hallier u. a. ein-

nehmen, indem wir nachdriicklich betonen, dafi sich wohl alle jene
Falle, wo nackte Bliiten in dichten Infloreszenzen aneinander gedrangt
sind, durch Eeduktion erklaren lassen. Wenn Acorns und seine
nahen Verwandten nicht existierten, wtirde diese Auffassung der
Familie einer ebenso bereitwilligen Aufnahme begegnen? Weil diese

Stadien in anderen Gruppen, wie bei den Piperaeeen und Amenti-
feren, nicht so leieht verfolgt werden konnen, worde die Abwesen-
heit eines Perianths in diesen Bluten vorschnell als ein ursprung-
Hches Merkmal hingenommen.

Obwohl Engler die Zwitterbltiten einer Gattung wie Acorus
als die ursprunglichsten Typen in der Familie betrachtet, hat sich

andererseits Campb elP) dahin entschieden, daO die eingeschlechtige
BlQte mit einem einzigen Fruchtblatt und einer einzigen Samen-
anlage, wie z. B. bei Spathicarpa, Aglaonema und Nephthytis,

tatsachlich die am wenigsten hoch entwiekelte ist. Dieser auf em-
bryologischer Basis aufgebaute Schlufi scheint uns sehr schwach

^) Campbell (1905).
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begrtindet zu sein, besonders angesichts der Tatsache, daG keine

allgemeine Ubereinstiraraung daruber besteht, welche Merkraale des

Embryosackes als urspruDgliche zu betrachten sind.

Urform &

Wir
Families, deren Bltiten perianthlos und oft eingeschlechtig sind, als

die primitiveren Vertreter der rezenten Dikotylen und Monokotylen
betrachten. Doch es darf nicbt iibersehen werden, dafi die Theorie

/

Mutmaiiliche
sporophyllen
Strobilus ist

Fig. 1.

TJrform des Angiospermenstrobilus (Blute) mit Perianth, Mikro-
und Megasporophyllen (zwei der letzteren im Langsschnitt). Dieser
eine durchaus theoretische Konstruktion nnd hat -wahrscheinlich

nie existiert.

Englers ebenso wie die hier besprochene Strobilustheorie blo0
eine Arbeitshypothese ist, deren Eiehtigkeit sich erst aus ihrer

Anwendbarkeit ergeben muC. Die gegenwartig herrschende An-
sicht hat allerdings den Vorzug der Einfachheit Wir gehen von
Einfachem aus und leiten von ihm die komplizierteren Bltttentypen
rait doppeltem Perianth und gleichzeitig zwittrigera oder amphi-
sporangiatem Bau ab. Doch ihre Anwendung als Arbeitshypothese
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hilft uns nicht auf unserer Suche naeli einein Schlussel zur Phylo-
genie der Angiospermen als Ganzes. Ebensowenig hilft sie uns,
diese Gruppe in eine Linie mit irgendwelchen fossilen Pflanzeu-
resten zu bringen. Andererseits flihrt uns die Strobilustheorie, welche
behauptet, dafi die monosporangiaten Apetalen durch Reduktion aus
einem amphisporangiaten Strobilus mit deutlichem Perianth hervor-
gegangen sind, ungezwungen zuruck zu einer groCen Gruppe meso-
zoischer Pflanzen, den Bennettiten, welehe uns den Schlussel zur
Vorfahrenreihe des in Frage stehenden Formenkreises liefert.

Auf der Suche nach der Urform der verschiedenen Teile des
Angiospermenstrobilus hat es sich uns als sehr fordernd erwiesen,
uns ein geistiges Bild einer Bliite zu entwerfen, in der alle Organe
in gleichera Mafie urspriinglieh waren. Wir woUen jedoch keines-
wegs daraus folgern, dafi eine derartige Blute jemals existierte;

denn wie wir oben (pag. 96) angedeutet haben, sttinde dies im
Widersprueh mit dem allgemeinen Entwieklungsgesetz, dafi korre-

spondierende Stadien in der Differenzierung der verschiedenen Organe
einer Samenpflanze in einem beliebigen Zeitpunktungleich sind. Ein der-
artiger Strobilus (vgl. Fig. 1) wiirde aus einer grofien verlangerten,
konischen Achse bestehen, welche oben Megasporophylle und unten
Mikrosporophylle tragt. An der Basis der kegelformigen Achse ware ein

deutlich ausgepragtes Perianth zu finden, bestehend aus sterileu,

blattahnlichen Teilen, welche der Achse als Ganzes Schutz gewahren
und auch bei dem Mechanismus zur Sicherung der Fremdbestaubung
eine Eolle spielen, indem sie zu dessen Augenfalligkeit beitragen,
Alle Organe des Konus waren von betrachtlicher Grofie, von be-
deutender oder unbegrenzter Zahl und spiralig angeordnet. Der
Konus stiinde einzeln, entweder terminal oder axillar.

Das Gynoeceum bestunde aus einer unbestimmten Zahl von
Fruehtblattern, welche apokarpe, einblattrige Fruchtknoten bilden,
jeder mit mehreren Samenanlagen und marginaler Placentation.
Em GriflFel fehlte. Die Narbenflache ware mehr oder weniger auf
<3ie Spitze des Fruchtblattes beschrankt, und wahrscheinhch kiebrig,
Oder die Spitze des Fruchtblattes konnte schwach offen gebJieben
sein wie bei der rezeuten Gattung Reseda. Die Samenanlage ware
orthotrop mit zwei Integumenten. Das Fruchtblatt wurde sich an
aer Bauchnaht offnen und die Samen wurden blofi dadurch ver-

breitet, dafi sie von dem Fruchtblatt abfallen oder durch den Wind
ausgestreut werden, Der Embryo wurde kurze Zeit nach der Be-
fruchtung austeimen und besafie zwei epigaische Keimblatter.

Das Androeceum bestunde aus einer unbestimmten Zahl Stamina
^5t langen Antheren. Die Filamente waren kurz und das Konnektiv
Uber die Anthere hinaus als schwache Verbreiterung ausgezogen.

,
Das Perianth bestunde aus zahleichen spiralig angeordneten

^eilea, entweder alle in Form, Parbe usw. einander ahulich oder
^twas diflferenziert mit einer inneren petaloiden Reihe, welche als

ochauapparat und Schutzorgan fungiert.
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Die BestaubuDg ware entomophil, da der Mechanismus des

Pollensamraelns durch die Fruchtblatter geliefert wird.

Hieraus ist also zu ersehen, daC wir Polypetalie, Hypogynie
und Apokarpie als urspriingliche Zustande betrachten^), zeitlich

vorangehend den hoher entwickelten Stadien, bei denen Kohasion
Oder Adhasion ahnlieher oder unahnlicher Organe auftreten.

Wie wir angedeutet haben, besteht kein Grund zur Annahme,
daC irgend eine Angiosperme mit vollstandiger Vereinigung dieser

primitiven BliiteDcharaktere gegenwartig zu finden ist, ebenso wenig,
dafi eine derartige Bliite je existierte. Andererseits gibt es viele

Angiospermenblflten, welche einen oder mehrere dieser urspriing-

lichen Charaktere beibehalten haben. Nach unserer Ansicht weisen
die grofite Zahl derselben die Familien der Magnoliaceen, Eannncu-
laceen, Nymphaeaceen und Oalycanthaceen unter den Dikotylen, der

Alisraataceen, Butomaceen und Palmaceen unter den Monokotylen auf.

Magnoliaceae.
In dieser Familie finden wir eine verlangerte Blutenachse mit

einer unbestimmten Anzahl von spiralig angeordneten Staub- und
Fruchtblattern. Die Form des Staubblattes mit seinem langen und
breiten Konnektiv, naeh unten als ein sebr kurzes Filament fort-

gesetzt, und nach oben als eine sterile Spitze, ist ein ursprunglicher
Charakter. Das Perianth der Vertreter der beiden Triben der

SchiBandreae und lllicieae besteht aus vielen spiralig angeordneten
Tepalen. In dera Tribus der Magnolieae dagegen ist es zyklisch

und bisweilen in drei deutlichen Quirlen angeordnet, ein unzwei-
deutig von dem vorhergenannten abgeleitetes Stadium. Fiir die

verwandten Anonaceen ist dieselbe Anordnung allgemein charak-
teristisch.

Bestimmte Glieder dieses Verwandtschaftskreises behalten auch
einen ursprungliehen Zustand in dem einformigen Charakter des
Holzbaues bei, z. B. Drimys, Tetracentron und Trochodendron^)-
Diese Familien wurden bereits von Hallier u. a. als Beispiele der

Vereinigung einer groCen Zahl primitiver Charaktere angefiihrt').
Die jungst erschienene Untersuchung Strasburgers*) fiber den
Embryosack von Drimys hat jedoch gezeigt, daC dieser von der
fast alien Angiospermen gemeinsamen Normalform tatsaehlich nicht
abweicht.

Manunculaceae^
Einige Glieder dieser Familie weisen in der Form des Recep-

taculums und des Perianths, sowie darin, dafi die zahlreichen
Staub- und Fruchtblatter spiralig angeordnet sind, urspriingliche

^) Vgl. auch Bessey (1897).
2) Harms (1897).
3) Hallier (1903).

*) Strasburger (1906).



143

Charaktere auf. Auch das Perianth dieser Gruppe ist in vielen

Fallen ursprunglich, wenn auch oft petaloid und bisweilen deutlich

differenziert in Kelch und Krone. AuOerdem konnen Honigblatter

die Homologa fertiler Mikrosporophylle — vorhanden sein.

NynnpJiaeaceae.
Bei den Yertretern dieser Familie, speziell bei der Gattung

Nelumbo, finden wir zahlreiche Staubblatter von ahnlicher Form
wie jene der Magnoliaceen, ebenso wie gewisse auf das Perianth

bezugliche Merkraale, die wir als relativ ursprunglich betrachten.

Calycanthaceae.
Die zahlreichen spiralig angeordneten Staub- und Fruchtblatter

and die grofie Zahl der Perianthgiieder konnen als primitiv an-

geseheu werden.

Mouokotyledoiien.

Alismataceae und Sutomaceae.
Bei einigen Vertretern dieser nahe verwandten Familien sind

die Staubblatter unbegrenzt an Zahl und die Fruchtblatter zahlreich

und apokarp, Merkmale, welche von unserem Standpunkte aus als

ursprunglich betrachtet werden konnen.

JPalmaceae

In dieser grofien Familie sind der unverzweigte Habitus ^) und
die freien Fruchtblatter vielfach ursprungliche Merkmale.

Bie Megasporoi)hylle und Megasporangien.

Goethes Wahrspruch, dafi das Fruchtblatt ein mehr oder

weniger modifiziertes fertiles Blatt darstellt, steht bis heute un-

erschottert da, und es scheinen auch so umfassende Beweise fur

dessen Eichtigkeit vorzuUegen, daB jede weitere Diskussion tiber-

fliissig ist. Bei den Angiospermen scheint uns die Apokarpie das

ursprungliche Verhalten zu sein. Die spiralige Anordnung der aus

einem Fruchtblatt bestehendeu Ovarien an einem verlangerten

Receptaculum, ein bis heute bei den Magnoliaceen und gewissen

Ranales erhaltener Zustand, kann ebenfalls als ein ursprunglicher

Charakter der Blute betrachtet werden. Von diesera Stadium leiten

wir durch Stauchung der Internodien die quirh'ge Stellung ab, die

fiir die groCe Mehrzahl der Angiospermen charakteristisch und oft

alien Teilen des Strobilus gemeinsam ist. Wir halten die quirhge

Stellung fiir eine Folge teils der Tendenz der Kohasion und

Adhasion, die stets bei den Angiospermen ausgepragt war, teils

der Neigung zur Differeuzierung in der Grofie und Form der

einzelnen Bestandteile des Zapfens. Die Tatsache, dai5 die Funk-

^) Vgl. Morris (1893). (Arber und Parkin, 1908.)
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tion des Schutzes bei diesem Zapfentypus auf die sterilen Glieder

an der Basis beschrankt ist, dtirfte auch nicht ohne Bedeutung
fiir unsere Frage gewesen sein, da ein ausgiebigerer Schutz viel-

leicht dort geliefert wird, wo die Achse in ihrer Lange reduzierf

ist und die verschiedenen Telle quirlig angeordnet sind. Die Folge

davon war daher die starkere Neigung zu einer borizontalen Aus-
breitung der Teile als zu einer vertikalen Verteilung derselben,

Yersehiedene Familien, z. B. die Eanunculaceen, Grassulaceeo

und Rosaeeen, liefern uns zahlreicbe Beispiele dafiir, wie Synkarpie

aus Apokarpie entstand. Bei der tiberwiegenden Mehrzahl der

Angiospermen war nach dieser Eichtung eine deutliche Neigung
vorhanden mit verschiedenen Modifikationen, nach deren Bedeutung
in den Friichten zu suchen ist. Das Ergebnis derselben waren
Ovarien mit zwei bis vielen Fruehtblattern.

Wir betrachten das Fruchtblatt als ein Megasporophyll, das

schon bei den Vorfahren der Angiospermen als ein offenes Blatt

vorhanden war, welches an seinen Bandern Samenanlagen von

wechselnder Zahl trug und dem Megasporophyll von Cycas nicht

unahnlich war. Mit der Ubertragung der Aufgabe des Pollen-

sammelns von der Samenanlage selbst auf das Fruchtblatt wurde
es diesem letzteren moglich, sowohl den in Entwicklung be-

griffenen Samenanlagen besseren Schutz zu gewahren, indem es

sich vollstandig um dieselben schloC, als auch die neue Auf-
ofabe des Pollenauffangens zu erfiillen, indem es sich an der

Spitze fiir diesen Zweck differenzierte. Die Notwendigkeit eines

Schutzes fur das Ovulum ist sehr schon bei den Bennettiten zu

sehen, wo derselbe aber auf ganz anderem Wege erreicht wird.

Der Griffelj der zuerst wahrscheinlich nicht eiistiert hat, kann als

eine spatere Anpassung betrachtet werden, im Zusammenhang mit

der Yervollkommnung in der Sicherstellung der Fremdbestaubung
entstanden. Die Narbenflache war in den ersten Stadien einfach
ein begrenzter Teil des Fruchtblattes, der mogiicherweise fur das

Sammeln des Pollens durch Ausscheidung eines klebrigen Sekretes

besonders geeignet war.

^
Es braucht wohl kaum erwahnt zu werden, dafi wir in Uber-

einstimmung mit Bessey u. a, neueren Autoren^) alle synkarpen
Fruchtknoten von apokarpen Vorfahren ableiten und alle Pflanzen
mit unterstandigem Fruchtknoten von Vorfahren mit oberstandigem.

Bei den urspriinglichen Angiospermen war die Samenanlage
orthotrop. Diese Ansicht ist auch gegenwartig herrschend^). Von
diesem urspriinglichen Typus leitet sich der Typus der kampylo-
tropen und anatropen Samenanlage ab.

Wir neigen zu der Ansicht, dafi das primitive Fruchtblatt
zahlreiche Samenanlagen besaC ^). AUerdings besteht bei den Frucht-

^) Bessey (1897).
2) Coulter und Chamberlain (1904), p. 67,
3) Prantl (1888).
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knoten aus eiiiem Fruchtblatt die unverkennbare Tendenz zur

Reduktion in der Anzahl der Ovula. Dies ist beispielsweise be-

sonders schon zu sehen bei einer Familie wie den Kanunculaceen.

Die Bedeutang ist in den Frtiehten zu finden, die gewohnlich ein-

samige Schliefifriichte. also Achenen sind.

Die Mikrosporopliylle und 3Iikrosporajigieu.

Der Typus des Mikrosporophylls und Mikrosporangiums, wie

er sich fast durchwegs bei den rezenten Angiospermen findet, ist

im groGen und ganzen sehr konstant,' und dies deutet darauf bin,

dafi wir es in ihnen mit bereits fixierten Organen zu tun haben,

wenn aueh hier in vielen Fallen eine starke Neigung zu Abort,

Reduktion oder Umpragung besteht. Wir betrachten das Staubblatt

als ein Sporophyll, gleichwertig einem modifizierten Blattorgan,

welches — wie sich zeigen laCt — bei den Pteridospermen, den

palaozoischen Vorfahren, tatsiiehlich vorhanden war. Dieses Sporo-

phyll tragt zwei Synangien, jedes in gewisser Hinsicht vergleichbar

dem mannlichen Organ" einer Pteridosperme, z. B. GrossotJieca. Die

Auffassung des Staubblattes als Synangium ist keineswegs neu, doch
wurde bis jetzt noch kein Versuch geraacht, sie mit einem Vor-

fahren in Verbindung zu bringen, der ebenfalls denselben Mikro-

sporangientypus besitzt. Wir werden weiter unteu zu zeigen ver-

suchen, daii eine derartige Auffassung annehmbar ist.

Bei den rezenten Angiospermen betrachten wir das Androeceum
in der Familie der Magnoliaceen als ursprtiDglieh, namentlieh wegen
der spiraligen Anordnung, unbestimmten Zahl und der Form der

Mikrosporophylle und Mikrosporangien. Die Kflrze des Filaments,

die Lange des Konnektivs und die Verlangerung desselben uber

die Anthere hinaus als ein steriler Anhang sind in dieser Beziehung

wichtige Oharaktermerkmale. In bezug auf die Mikrosporophylle

der Angiospermen stimmen wir vollkommen mit Hallier uberein*).

Von einem derartigen Staubblattypus ausgehend, schliefien spatere

Entwicklungsstadien Modifikationen des Konnektivs und Filaments

in sieh, wie sie in dem basifixen und versatilen Antherentypus

fertig vorliegen.

Das Perianth.

Es wurde bereits gezejgt, daB Angiospermenbluten ohne Perianth,

Oder solche, in denen dieses Organ unscheinbar ist, sich bei Pflanzen

mit dichten Infloreszenzen finden. Einzelstehende naekte Bliiten

nait vielen Staub- und Fruchtblattern sind uns beinahe unbekannt.

In Anerkennung dieser beiden Tatsachen glauben wir, dafi alle

rezenten Angiospermen von Formen mit einem augenfalhgen Perianth

abstammen, und dafi bei jenen Pflanzen, wo dieses fehlt, dessen

Abwesenheit auf Abort zurfickzufuhren ist. Wir sind also geneigt,

^) Hallier (1903).

botan. Zeitschrift. 4. Heft. 1908 11
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fur diesen FormeDkreis ein urspriingliches Perianth anzunehmen,

welches einerseits den Sporophyllen und andererseits den Lauhblattern

gegentiber schon vollstandig differenziert war, bevor die rezenten

Angiospermen in Erscheinung traten. Daber konnen wir auch

nach dessen Ursprung schwerlich unter den rezenten Vertretern

suehen. Gleichzeitig rauraen wir ein, dafi das heutige Perianth in

gewissen Fallen durch Hinzufvigung neuer Glieder bereichert worden

ist, u. zw. entweder von oben durch Sterilisation von Mikrosporo-

phyllen oder von unten durch Umbildung von Blattorganen-

Trachten wir nun auf Grund des Studiums rezenter Formen
mit dieser Annahme zu einer Vorstellung zu gelangen, worin wohl

die Charaktere dieses primitiven Perianths bestanden haben mogen,

welches den unmittelbaren Vorfahren der rezenten Angiospermen

zukam. Begreif licherweise wenden wir uns zunachst zu den BanaleSy

denn diese Familiengruppe scheint, wie wir bereits gesehen haben,

eine Reihe von urspriinglichen Charakteren im Androeceum und

Gynoeceum beibehalten zu haben. Die vom Perianth der Banales

dargebotenen speziellen Merkmale, die den Eindruck von urspriing-

hchen machen, sind die unbestandige Zahl und spiralige Anordnung
seiner Einzelbestandteile ebenso wie der Mangel einer deutliehen

Differenzierung in Kelch und Krone. Das Perianth der Magnoliaceen

ist von diesem Standpunkte aus von besonderem Interesse, da es

Cbergange zu einer bestimmten Zahl von quirlig angeordneten

Tepalen und zur Differenzierung in Kelch und Krone zeigt. Bei

IlUcium findet sich ein allmahlicher Ubergang von sepaloiden zu

petaloiden Tepalen. Bei Drimys ist der Unterschied zwischen den

schlitzenden und anlockenden Teilen des Perianths deutlicher aus-

gesprochen, obwohl diese noeh spiralig angeordnet sind. Bei Mag-
nolia und deren engeren Verwandten zeigt das Perianth die

Neigung zu einer zyklischen Anordnung und die Tepalen werden
auf eine bestimmte Zahl reduziert. Magnolia grandiflora L. und

3L stellata Maxim, z. B. haben dreizehn Perianthglieder, alle ziem-

lich gleich. Bei M. Yalan Desf. sind sie auf neun reduziert, in

drei sehr ahnlichen Quirlen angeordnet, M. obovata Thunb. und

M. glaiica L. haben dieselbe Zahl, aber die drei auCeren sind

sehr klein. Man kann also sagen, dafi in dieser Familie die Neigung
nach einem bestiramt ausgepragten, drei Quirle umfassenden Perianth

besteht. Bine solche Bliitenhulle, wobei als Eegel der SuCere Quirl

sepaloid, die beiden inneren petaloid sind, ist ein konstanter Zug
der nahe verwandten, aber hoher entwickelten Familie der Anonaceen.

Die Eanunculaeeen sind vielleicht von diesem Standpunkt
aus die nachst interessanteste Familie unter den Banales, aber das

Perianth scheint im ganzen hier kaum so ursprunglich zu sein

und ist durch das Auftreten der sogenannten „Honigblatter" kom-
pliziert, welche wir in Ubereinstimmung mit Prantl als jiingere

Modification einer Anzabl SuCerer Stamina betrachten ^). Wir sind

^) Prantl (1888).
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geneigt, die vielblattrige BliUenhtille von TrolUus rait ihren spiraligen
und sehr bluraenblattahnlicben Gliedern als ein primitives Perianth
zu betrachten,

Ohne riicksiehtlieh der Randies in weitere Details einzugehen,
glauben wir, daC sich ihr Perianth am besten durch die Annahme
erklaren lafit, daC ihre Vorfahren ein Perianth aus eiuer un-
bestimmten Zahl spiralig angeordneter Teile besaCen, von wel-
chen die auGeren sepaioid, die inneren petaloid waren, doeh ohne
ausgesprochene Trennung zwischen den beiden. Da wir die Ranales
als die ursprtinglichste Gruppe betrachten, mflssen wir annehmen,
daC auch die unmittelbaren Vorfahren der Angiospermen als Ganzes
diesen Perianthtypus besessen haben,

Ohne zu versuchen, die Entwieklung des Perianths in den
hoheren Formenreihen der Dikotylen eingehender zu verfolgen,
durften hier einige Vorbemerkungen am Platze sein. Aus der obigen
Annahme eines teils sepaloiden, teils petaloiden Perianths konnte
man folgern, dafi wir daher die Bliitenhtillen der hoherea Polypetalen
und Gamopetalen auf eine scharf ausgesprochene Trennung der
sepaloiden und petaloiden Glieder in zwei verschiedene, gewohnlich
pentamere Quirle zuriickfuhren, dem KeJch, resp. der KoroUe dieser
Subklassen entsprechend. Dies ist allerdings eine mogliche und
zudem einfache Auffassung; doch gibt es auch andere in gleichem
MaCe plausible Erklarungen. So nahm vor vielen Jahren A. P. de
Candolle an. dafi alie Blutenbiatter durch Sterilisation von Sporo-
phyllen abzuleiten seien. CeJakovsky kam auf Grund eines er-

schopfenden Studiums des Perianths schliefilich zu derselben Fol-
gerung'). Fur die Petalen wenigstens wird diese Ansicht durch die

Kanunculaceen gestutzt, wo die Entwieklung einer „Krone" von Honig-
blattern durch Modifikation von Staubblattern verfolgt werden kann.

Noeh eine dritte Ableitung des zweiteiligen Perianths tritt

UDs bei der Vorstellung einer primitiven Bliitenhulle entgegen. Letz-
tere kann namlich ganzlich petaloid geworden sein und als Krone
Persistiert haben, wahrend der Kelch als eine von Laubblattern
herstammende Neubildung hinzutrat.

Wir halten es fiir moglich, iunerhalb der Banales die Ent-
stehung eines doppelten Perianths in Ubereinstimmung mit jeder
clieser drei Theorien zu verfolgen. FQr die erste Auffassung,
namlich Differenzierung des ursprungUch einfachen Perianths in

deutlichen Kelch und Krone, konnen die Bluten von Drimys
und Tertreter der Anonaceen als Beispiele dienen. Die zweite,
direkte Ableitung der Krone von Staubblattern, kann bei Ranun-
cultis verfolgt werden. Beziiglich der dritten, namlich Ableitung
aes Kelehs von unten durch Modifikation von Laubblattern oder

Jeren direkten Homologen, der Brakteen, sei auf Anemone Hepatica
^^nn., Paeonia und Gattungen der Dilleniaceen verwiesen').

J)
Celakovsk;^ (1897), II. Teil, p. 46.

^J Von Bentham und Hooker zu den Banales gestellt.

11
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In der Tat konnen die Eanales als eine lehrreiche Gruppe

betrachtet werden, in welcher der Versuch einer deutlichen Tren-

Dung in Kelch und Krone auftaucht, wobei gewisse Glieder in der

einen, andere in anderer jRichtung fortschreiten.

Phytopaiaontologische Beiveise.
3 >

Im vorhergehenden wurden gewisse von rezenten Aogio-

spermen dargebotene Charaktere betont, welche uns mehr oder

weniger urspriinglich zu sein scheinen. Wir wenden uns nun der

Phytopalaontologie zu, urn zu untersuchen, ob wir hier zur Be-

kraftigung dessen eine Gruppe von Pilanzen finden, welche einige

dieser Eigentflmlichkeiten vereinigt.

Im Mesozoikum begegnen wir einer grofien Menge fossiler

Pflanzenreste, welche viele gemeinsanie Ziige mit den rezenten

Cycadeen aufweisen. Von diesen Resten wurde oft als von den

mesozoischen Cycadeen gesprochen, und die Vorstellung, daC sie,

was sie auch immer gewesen sein mogen, im wesentlichen doch

Cycadeen waren, blieb bis zu einem gewissen Grade herrschend.

Dieser Schlufi ist jedoch nach unserer Ansicht unrichtig. Br ent-

springt zum Teil aus der Tatsache, daC diese Fossilien seit vielen

Jahren und vielleicht auch noch gegenwartig uns am besten bloC

aus isolierten Blattabdriicken bekannt sind, welche zugestandener-
maOen denselben Typus wie jene der rezenten Cycadeen aufweisen.

Selbst Wieland hat sein iiinffst erschienenes Werk. in vieler

Hinsicht das bedeutsamste, was in dieser Eichtung geleistet wurde
^American Fossil Cycads* betitelt, und spricht von den aufier-

ordentlich interessanten Vertretern der Gattung Gycadeoidea als

Cycadeen^). Diese SchluUfoIgerung halten wir ftir inkorrekt und
geeignet, eine falsche Vorstellung von der Natur dieser Fossilien

zu erwecken, von denen viele nach unserer Ansicht den Angio-
spermen naher stehen als irgend einer anderen Gruppe.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat es sich vielfach immer
mehr herausgestellt, daC unter dem groBen Eomplex mesozoischer
Fossilien viele waren, welche nicht als Cycadeen in dem Sinne be-

zeichnet werden konnen, in dem dieser Name gegenwartig auf

rezente Pflanzen angewendet wird. Aus diesem Grunde hat

Nathorst im Jahre 1902 den Namen Cycadophyta als allgemeine
und nach keiner Richtung hin verbindliche Bezeichnung fflr diesen
umfangreichen mesozoischen Formenkreis vorgeschlagen^).

Es wurde auch klar, dafi diese Gruppe sehr heterogen ist.

Sie umfaGt einige Pflanzen, welche echte Gymnospermen und den
rezenten Cycadeen so nahe verwandt waren, dafi sie aller Wahr-
scheinhchkeit nach als die Vorfahren dieser Reihe betrachtet werden
konnen. Diese echten Gymnospermen fallen naturlich in den Be-

1) Wieland (1906), Cap. IX.
2) Nathorst (1902), p. 3.
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reich der Gruppe der Cycadales. Als Illustration dessen wollen

wir die Tatsache erwahnen, dafi der Typus der weiblichen Fruk-
tifikation, wie ihn die rezente Gattung Cycas darbietet, allera An-
scheine nach ein alter ist. So kennen wir einige Exemplare') von
Fruchtblattern, ahnlich jenen von Cycas^ in einigen Fallen sogar

noch mit den anhangendenSamen, aus verschiedenenaltenSchichten ^).

Auch zapfenahnliche Fruktifikationen, ahnlich jenen anderer Gat-

tungen rezenter Cycadeen, vrurden beschrieben ^).

Die Bennettiten.

Abgesehen von solchen Fossilien, vrelehe leicht in den Begriflf

der Cycadales einbezogen werden konnen, gibt es andere, die sich

im Fruktifikationstypus von diesen ganzlieh unterscheiden. Wah-
rend der letzten sechsunddreiBig Jahre haben wir naeh und nach
immer mehr derartige mesozoische Pflanzen kennen gelernt. Der
alteste Bericht iiber ihren Ban bezieht sich auf WiUiamsonia gigas,

beschrieben von Williamson im Jahre ISTl^. Auf diesen folgte

unmittelbar das bedeutende Werk von Oarruthers iiber Bennettites

nnd andere Gattungen, ebenfalls auf britisches Material gegriindet ^).

Einige Jahre spater lieferte Solms-Laubach wertvolle Beitrage
zu unserer Kenntnis dieser Gruppe auf Grund britischen und
italienischen Materials der letzteren Gattung^). Auch Lignier
hat weitere auf WiUiamsonia und BennettHes beziigliche Auf-

Aus diesen Untersuchungen ging klar hervor, daG keine jener

Gattungen als Vertreter der Cycadales betrachtet 'werden darf,

sondern in die neue Familie der Bennettiten^) zu stellen ist.

Jedoch das bei weitem vollstandigste und von unserem Stand-

punkt aus wichtigste Werk, welches tiber diese Fossilien jemals

erschien, ist jenes Wielands'') iiber das herrliche Material von

Bennettites (Cycadeoideay) aus dem Jura uod der Kreide der

Vereinigten Staaten. Die frUheren vorlaufigen Mitteilungen dieses

Autors") sind nun, durch einen umfassenden Berieht erganzt,

Jm Laufe des vergangenen Herbstes in dem glanzend iUustrierten

Werke Diesem Werke sind

^) Nathorst (1. c), p. 6, Taf. 1, Fig. 11.

") Solms-Laubach (1891), p. 86.

_ ^ 3) Seward (1895), pag. 109, Taf. 9, Fig. 1—4; Nathorst (1902), p. 5,

i^af. I , Pig. 1_ 4.

*) Williamson (1870).
^j Carruthers (1870).
<') Solms-Laubach (1890); Capellini und Solms-Laubach (1891).

') Lignier (1894, 1901, 1903', 1904).
.

^) Dieser Ausdruck wird gegeawartig in einem Tie! weiteren bmne an-

gewendet, als ursprunglich von Carruthers beabsichtigt war. Engler (1897),

P- 5, 341, gebraucht die abgeleitete Bezeicbnung Bennettitales.

») Wieland (1906). ^ ...

") Wir betrachten diese Gattungsnamen als Synonyme, ohne uns naher
aber die Prioritat auszusprechen.

") Wieland (1899, 1901).
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wir speziellen Dank sehuldig sowohl fur die erste eingehende Uoter-

suchung des ainphisporangiaten Strobilus der GattUDg als fur weitere

Aufklarungen uber den Habitus und den Bau dieser Fossilien.

Wielands Werk hat auch viele Punkte aufgehellt> welche nach

dem fruher untersuchten englisclieD, franzosischen und italienischen

Material dunkel geblieben waren.

Fig. 2.

Schematische Skizze eines Langsschnittes durch einea amphisporangiaten Zapfen
von Bennettites [Cycadeoidea) dacotensis Ward, TJngefahr natiirliche GroOe.

(Nach Wieland.)
^

Diese Untersuchung der amerikanischen Bennettiten hat ferner

die Tatsache hervorgehoben, daC nicht nur in Wirklichkeit eine

groBe Menge und Mannigfaltigkeit cycadeenahnlicher mesozoischer
Pflanzen existierte, welche keineswegs in die Cycadales einbezogen
werden durfen, sondern dafi einige von ihnen die Auffassung recht-

sie niiher den Angiospermen als den Gymnospermen zn

In der Tat scheinen die mesozoiso.hen "RftnnAttitftn. soweit

fertigen,

stellen.

wir sie gegenwartig kennen, den langgesuchten Sehlflssel fur die

Phylogenie der Angiospermen zu liefern, namentlich bei unserer bereits

besprochenen Auffassung der ursprunglichen Charaktere der Bliite.
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Wir beabsiehtigen, hier blofi die Hauptpuukte iiber die Morpho-
logie der Fruktifikation von Bennettites kurz zu rekapitulieren.

Beziiglich der ausfiihrlichen Darstellung verweisen wir den Leser
auf Wi elands ausgezeichnet illustrierte Monographie.

Fig- 3-

Kestauration eines Langsschnittes durch den amphisporangiaten Strobilus von
Bennettites {Cycadeoidea). Ungefahr natiirliche Grolie. (Nach Wieland.)

Der Bau des Strobilus ist in Fig. 2 und 3 abgebildet, die

Wi elands Buch entnoramen sind^). Wie Seott ausgefuhrt hat'),

ist es klar, dafi, „wenn wir uns diesem Gegenstande nahern, wir

uns geistig von alien vorgefafiten Meinungen voUstandig befreieu

miissen, die sieh uns auf Grund unserer Kenntnisse der rezenten

Cjcadeenzapfen aufdrangen."

») Wiel
2^ ff„«<.i
')

und 88, pp. 164 und 165.
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unserem
5 {Cycadeoidea) dacotensis Ward

von den Black Hills in Sud - Dacota. Wie in dieser Gattung
gewohnlich, werden die Fruchtstande seitlich getragen, zwiseheo
die persistierenden Blattbasen des Stammes eingekeilt. An alien

Eiemplaren, soweit sie liberhaupt erhalteu sind, ist der Zapfen
ganz reif und hat das Fruchtstadium erreicht.

Der Strobilus, welcher ungefahr eine Lange von 12 cm be-
ptzt, besteht aus einer verlangerten konischen Achse, welehe in

ihrer unteren Region eine Reihe brakteenahnlicher Bildungen tragt,

deren Zwischenraume reichlich mit Spreusehuppen ausgefiillt sind.

Oberhalb dieser an der Achse hypogyn befestigten brakteenahnlichen
Organe, in Fig. 2 und 3 leicht zu kennen an ihrer haarigen Ober-
fiache, ist eine als Diskus bekannte Bildung erkennbar, entstanden
durch die basale Verwachsung von 18—20 doppelt gefiederten
Wedeln, den mannlichen Sporophyllen. In Fig. 2 ist einer dieser

letzteren eingekrftmmt zu sehen, der andere in voller Eeife aus-

gebreitet. Fig. 3 zeigt mehrere Mikrosporophylle vor der Ent-
faltung. Das doppelt gefiederte Laub besitzt viele sehr reduzierte
Fiederchen, von denen jedes zwei sitzende Sjnangien tragt Das
Mikrosporophyll ist in der Jugend ungefahr ein Drittel seiner
Lange nach innen gesehlagen und die Spindeln zweiter Ordnung
sind paarweise eingekrummt, in der Ebene der Primarspindeln
liegend.

Am obern Ende des Strobilus ist in einem spateren Stadium
zur Zeit, wo die Mikrosporophylle bereits abgeworfen sind, eine
groCe Zahl orthotroper Samen zu sehen, an langen direkt der
Achse entspringenden Stielen. Die Samen enthalten dikotyle Em-
bryonen. Zwisehen den Samen steht eine noch grofiere Zahl keulen-
formiger Organe, bekannt als Interseminalschuppen, ebenfalls direkt
dem Rezeptakulum aufsitzend. Distalwarts hangen diese Schuppen
alle mit ihren apikalen Randern zusammen, veobei sie die Samen
vollstandig einschliefien, jedoch direkt oberhalb jedes Samens eine
zarte Offnung freilassen, durch die der Mikropylartubus hervorragt.
So bilden im Fruchtstadium die Interseminalschuppen eine voU-
standige HuUe oder ein Perikarp und der gesarate, die Makro-
sporangien tragende Teil des Konus erscheint wie eine Einzel-

Fig zu gering, um die

jungen Samen und die Interseminalschuppen deutlieh zu sehen.
Jedoch ihre Anordnung in der Weise, dafi sie den apikalen Teil

der Achse gleichmafiig bekleiden, ist angedeutet.
Weitere auf den Bau der Fruktifikation von BenneUifes be-

ziigliche Punkte werden spater erortert werden. Wir woUen hier
nur noch hinzufQgen, daC Wie lands Erlauterung des amphi-
sporangiaten Konus von Bennettites nebenbei auch unsere Kenntnis
der fruher besehriebenen Gattung Williamsonia erweiterte, bei der
die Fruktifikationeu auf langen Stielen getragen werden und so mit
den Blattern am Gipfel des Stammes eine Krone bilden, Es ist
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moglieh, daC Williamsonia in diesem Merkmal noch urspriing-
licher ist als Bennettites.

Bislierisre Deutunseu des BeJinettiten-Strol)ilus.

Bevor wir in die Diskussion der Frage nach der Abstammung
der Angiospermen von Vorfahren, die mit den Bennettiten nahe
verwandt waren, eingehen, mochten wir noch betonen, daC wir
keinen der bisher bekannten Vertreter der letzteren Gruppe als

direkten Vorlaufer der Entwicklungsreihe der Angiospermen be-
trachten. Sie divergieren Jedoch so unbedeutend, daC es unserer
Meinung nach gegenwartig wenig Sehwierigkeiten bietet, zu be-
greifen, wie die Angiospermen entstanden.

Wir wollen mit pin^r "Rptra^-htnTu?" der Deutungen beginnen,
zu denen man bezuglich der Strobili der bisher bekannten Ver-
treter der Gruppe gelangt ist. Indem wir so die Arbeit einer

friiheren Zeit tiberblieken, mtissen wir daran erinnern, daC unsere
Erkenntnis bis in die jiingste Zeit ziemlich unvollstandig ge-
blieben ist.

Merkwiirdig ist in dieser Beziehung, daC in einer der altesten

Beschreibnngen des Zapfens von Williamsonia, welche Yates ^)

im Jahre 1847 der philosophischen Gesellschaft von Yorkshire vor-
legte, diese Fruktifikation als „aus einer Zahl von Schuppen" be-
stehend gedeutet wurde, ^welche Sepalen, Pefalen und vielleicht

^erbreiterten Staubblattern ahnlich sind, alle von der Spitze des

Fruchtstieles ausgehen und einander gegenseitig tiberdeeken"

.

Yates fuhrt auch aus, wie stark dieser Konus von den Bliiten der
Cycadeen sowohl auCerlich als innerlich abweicht.

Williamson^), welcher mit sehr unvoUstandigem Material
der

^
Gattung Williamsonia arbeitete , unterschied zwei Frukti-

fikationstypen als mannlich und weiblich, die er mit den Zapfen
rezenter Cycadeen verglich. Obwohl wir gegenwartig wissen, daC
diese DeutuDg unrichtig ist, so war doch damals eine engere An-
Daherung an die Wahrscheinlichkeit kaum zu erwarten.

Bei der Besprechuag des Konus von Bennettites in Beziehung
zii jenen der Cycadeen sagt Carruthers, „dafi die Unterschiede
naehr in die Augen springen, als die gemeinsamen Beruhrungs-
Ppnkte ... Das Fossil ist echt gyranosperra, da der Pollen durch
die rohrenformigen Offnungen in der Samenhiille zum Embryosack
Zutritt hat und nicht durch einen Griffel, welcher von einem

fruchtblattahnlichen Hullorgan gebildet wird. Der bemerkenswerteste

Unterschied ist in der zusammengesetzten Frucht des Fossils zu

fioden ... Sie ist zu den iibrigen Cycadeen in dieselbe Beziehung
2u setzen wie Taxus mit seinem fleischigen, becherformigen Peri-

^rp zu den zapfentragenden Koniferen ')".

^) Tates (1855), p. 40.
^) Williamson (1870), p. 672.
^) Carruthers (1870), p. 698.
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Saporta^) betrachtet die Fruktifikation von WilUamsonia
als die Frucht einer urspriinglichen Monokotylen, speziell eines

Vertreters der Pandanaceen. Derselbe Autor erkannte im Yereia

mit Marion^) in den interseminalen Schuppen die Homologa voa

Fruchtblattern and schlofi, daB die Infloreszenz einem Spadix mit

eingeschlechtigen Bliiten ahnlich ist, wie er sieh bei gewissen

Monokotylen findet.

In seiner Diskussion der Fruktifikation von Bennettites Gib-

soniamis Carruth. sagt Solms-Laubach^), daC dieser unter

den rezenten Pflanzen die nachsten Yerwandtschaftsbeziehungen
mit den Cyeadeen besitzt, gleichwohl sei er andererseits nicht ab-

geneigt, Saportas Beweisftihrung anzuerkennen, daC die Gattung

Analogien in der Eiehtung der Angiospermen aufweise. Derselbe

Autor skizziert auch drei Hypothesen iiber die Homologien des

weiblichen Teiles des Strobilus. Entweder sind die Samenstiele uad

Interseminalschuppen samtUch Karpelle, die einen fertil, die anderea

steril, Oder die Schuppen sind Triebe ohne Blatter and die Frueht-

stiele Triebe, welche in eine auf ein einziges Ovulum reduzierte

Bliite endigen; oder aber die Schuppen sind Blatter, welche Triebe

mit einem einzigen Ovulum stiitzen. Im grofien und ganzen neigt

er der letzten Deutung zu.

Ahnlich schloB Lignier*) bei der Beschreibung des Baues

von Bennettites Morierei Sap. et Mar., dafJ, soweit es sieh um den

weiblichen Zapfen handelt, derselbe eine Infloreszenz ist, wobei die

Brakteen und die Interseminalschuppen die Blatter der Hauptachse

sind, die Samenstiele jedoch fertile Blatter, welche zu einblattrigen

Knospen hoherer Ordnung gehoren. Er betrachtet die Gruppe

als Abkommlinge den Cyeadeen gemeinsamer Yorfahren, doch

nicht der Cyeadeen selbst und verrautet ferner, daC die Bennettiten

und Cordaiten moglicherweise groCere Yerwandtschaft besitzen als

gegenwartig angenommen wird.

Im Marz 1899 beschrieb Wieland^) zura erstenmal die

mannliche Blute von Bennettites {Cycadeoidea) ingens Ward und

zeigte , daC sie sieh von den mannlichen Zapfen der rezenten

Cyeadeen ganzlich nnterscheidet. Wie der Autor®) jedoch spater

ausfuhrt, ist dieser Strobilus in Wirklichkeit amphisporangiat, was

damals nicht erkannt war. In dieser spateren Mitteilung lenkt

Wie land die Aufmerksamkeit auf die Ahnlichkeit dieser Frukti-

fikation mit jener der Angiospermen einerseits und der Cyeadeen

andererseits.

1) Saporta (1875), p. 56.

2) Saporta und Marion (1881), p, 1187; Saporta (1891), p. 88,

3) Solms-Laubach (1890), pp. 830, 832, 843.

^) Lignier (1894), pp. 69 und 73,

5) Wieland (1899), p. 224,

») Wieland (1901 und 1906).
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Dr. Scott^) reslimiert in seinen „Studies in Fossil BotaDv"

die Ansichten fiber die Homologien des Bennettitenzapfens. Br

sagt: „DaC die Achse einen raodifizierten Zweig des Starames dar-

siellt, ist klar. Die Hullblatter sind unzweifelhaft modifizierte Blatter

Oder Blattbasen und bieten ebenfalls keine Schwierigkeit.^ Wir
konnten sie den Schuppenblattern vergleichen, in welche ein junger

Zapfen einer gewohnlichen Oycadee eingehullt ist." Beziiglich der

Samenstiele und Interseminalscbuppen „ginge die einfachste _Auf-

fassung dahin, sie als modifizierte Blatter zu betrachten, wobei die

fertilen Stiele die Sporophylle wiiren und die Interseminalscbuppen

entweder abortive Sporophylle oder eine Art Brakteen darstellen

wiirdeu Doch wir konnten ebenso beide Organe als reduzierte

Triebe dputen oder diese Auffassung bloG auf die Samenstiele be-

schranken und die Interseminalscbuppen weiter als Brakteen be-

trachten, vergleichbar den Paleae zwischen den Einzelbliiten auf

dem Eezeptakulum verschiedeuer Kompositen."

Wir miissen jedoch daran erinnero, daC, als diese_ Ansicht

geauCert wurde, unsere Kenntnis der Bennettiten viel weniger vor-

geschritten war als gegenwartig dank den Untersuchungen

W
)

erwahnten Deutung des weiblichen Strobilus der Bennettiten und

diskutiert den morphologischen Wert des Konus von Bennettites

{Cycadeoidea) ingens. Er meint, dafi der mannliche Teil eine Bliite

sein konne, namlich zusammengesetzt aus Staubblatter tragenden

Wedeln an der Hauptachse, wahrend der weibliehe eine Inflores-

zenz ist. Er kritisiert auch Wi elands Vergleieh dieses Strobilus

mit jenem der Cycadeen und Angiospermen und scheint die

letzteren von den Cordaiten^) abzuleiten. In einer spateren Mit-

teilung diskutiert derselbe Autor die Morphologie der Interseminal-

scbuppen *).

Wir gehen nun zu der Deutung von Wi eland Uber, der bei

weitem das umfassendste Beweismaterial an Zapfen amerikanischer

Bennettiten zur Verfii^ung: hatte. Dieser Autor ^) beschreibt die

amphisporangiate Achse als eine BlUte, homolog jener emer Angio-

spermen, Er sagt von ihr folgendes: „Die von einem kurzenund
kraftigen Stiel getragene Blute oder der Strobilus besteht aus einem

terminalen, Samenanlagen tragenden Konus, umgeben von emem
nypogynen Staminaldiskus und einer auCeren Beihe von Hull-

blattern, auf welche die alten Blattbasen der Urahiillung folgen ).

Beim Vergleieh dieses Konus mit der Bliite der Angiospermen ge-

*) Scott (1900), pp. 475—476.
^) Lignier (1903i),

p. 44.
^) Lignier (1903i), Schema auf S. 49.

*) Lignier (1904).
^) Wieland (1906), Kap. VII und p. 143.

®) Wieland (1906), pp. 165 und 235.
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langt der Autor zu folgendem Schlusse^): „Es scheint, dafi Diffe-

renzieruDg in einen Diskus, dem spiralig angeordnete Brakteen

vorausgehen rait darauffolgender Verlangerung der Hauptbliiten-

achse, ebenso wie die Ausbildung eines einfachen terminalen Koqus

(oder einer Infloreszenz) in spaterer geologischer Zeit hauptsach-

lich eine von den Angiospermen erworbene Korabination ist, wenn
auch. andererseits dessen scheinbar isoliertes Vorkomraen bei den

Gyrauospermen auf Mangel in der Kenntnis und dem Verstandnis

der fossilen Uberlieferung zuriickzufiihren sein konnte/'

In seiner Diskussion der Entwicklung der Bennettiten im

Gegensatz zu jener der Oycadeen sagt er^j: „In dem einen Falle

ging die groCere Veranderung in den Megasporophyllen vor sich,

und es kam zur Entwicklung einer echten Blute, welche Typen

der Veranderung in den reproduktiven Organen tauschend wieder-

gibt, wie sie bei den Angiospermen Endergebnis waren. In dem
andern Falle" (den Oycadeen) „wurden beide Typen von Sporo-

phyllen aufgegriffen und durch dieselben Stadien der Eeduktion

weitergefiihrt mit AusschluB des einzig dastehenden wunderbaren
Kestes aus dem Palaozoicum, des Pruchtblattes von Cycas, des

Analogous zura Staubblattwedel."

C^egenwSrtige Beutung der Fruktifikatioii der Bennettiten.

Nachdem wir in Kiirze die bisherigen Meinungen iiber die

Eomologien des Bennettitenzapfens uberblickt haben, gehen wir zu

unserer eigenen Deutung tlber, welche von fast alien bisher er-

wahnten bedeutend abweicht. Nach unserer Ansicht ist dieset

Konus ein einfacher Strobilus und keine Infloreszenz. Seine Teile

sind den Fruchtblattern, Staubblattern und dem Perianth einer

typischen amphisporangiaten Angiospermenbliite homolog. Mit

anderen Worten, der einfache Konus der Bennettiten ist ein Antho-

strobilus (p. 98), welcher sich von dera Anthostrobilus der Angio-

spermen in einigen wichtigen Merkmalen unterseheidet, vor allem

anderen durch den Besitz einer von der Samenlage selbst ge-

bildeten Vorrichtung zum PoUensarameln und durch die Form der

Mikrosporophylle. Eine derartige Fruktifikation kann als Proantho-

strobilus unterschieden werden (p. 98).

Wir werden gleichsehen, daG diese Deutungalle YorziigederEiu-

fachheit besitzt Doch schlieBt sie, wie die meisten Theorien, spe-

zifische Schwierigkeiten in sich, welche hier erortert werden soUen.

Wir wollen zeigen, dafi es moglich ist, einen sehr weitgehenden

Vergleich zwischen dem Euanthostrobilus der Angiospermen und

dem Proanthostrobilus der Bennettiten zu Ziehen. Ferner ist die

Ubereinstimmung zwischen diesen beiden Anthostrobilnstypen so

weitgehend, daC der Schlufi sehr naheliegt, die Angiospermen von

^) Wieland (1906), pp. 230 und 79.

^ Wieland (1906), p. 66.
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mesozoischen, den Bennettiten nahe verwandten Vorfahren abzu-

leiten.

Bei der Auffassung, dafi der Proaathostrobilus ein einfacher

Konus ist, kann der Ausdruck „Braktee" nicht laager fiir die

aufieren Hullblatter angewendet werden. Naeh unserer Deutung
bilden diese ein ursprtingliches Perianth und sind sterile Blatt-

organe. Die mannliciien Organe, die zehn bis zwanzig doppelt-

gefiederten Blatter vom Typus der Marattiaeeenwedel, sind in ihrer

Gesamtheit dem Androeceuin der Angiospermen horaolog, wobei
die Staubblatter der letzteren von ersteren durch Reduktion ab-

geleitet sind. Die Stellung der Mikrosporophylle an der Achse in

bezug auf die ubrigen Organe des Strobilus ist ahnlich jener des

Androeceums einer typisehen Angiosperraenbliite und mit Ausnahme
von Welwitschia dieser Abstammungslinie eigentiimlich. Die weib-

lichen Organe bestehen aus langgestielten Samenanlagen und inter-

seminalen Schuppen. Wir betrachten die letzteren als Homologa
der Fruchtblatter der Angiospermen ungeachtet der Tatsache, daC
sie die Samenstiele stfltzen und nicht tragen. Die aus dieser Tat-

sache resultierende unverkennbare Schwierigkeit wird spater er-

6rtert werden. Dieses Merkmal war es, welches nach den Axiomen
der starren formellen Morphologie bisher dazu verleitet hat, jenen

Teil des Proanthostrobilus, der die Saraenaolagen tragt, als In-

floreszenz zu deuten. Nach unserer Ansicht sind die Fruchtblatter

der Bennettiten bis zu einem gewissen Grade synkarp, und dies

stellt ein Stadium dar, welches in diesem Falle dem Vorgang des

EiDschlieliens der Samenanlage durch Einfaltung der Fruchtblatter

vorausgeht. Wir betrachten dieses Merkmal speziell als eines, in

welchem die bekannten Bennettiten von der direkten Abstammungs-
linie der Angiospermen abweichen. In ihrer basalen Vereinigung
und der zykUschen Anordnung zeigen die manolichen Organe eine

gleieh friihe Abweiehung. •

Wir betrachten die Fruktifikation der Bennettiten als im

^esentlichen amphisporangiat, doch geben wir die Moglichkeit zu,

<^aC in dieser Gruppe wie in ihren Deszendenten, den Angio-

spermen, eine deutlich und konstant ausgesprochene Neigung nach

Reduktion zu dem monosporangiaten Zustand vorhanden war mit

Monoeie nnd Diocie als Endergebnis. Diese Ansicht wurde von

Wieland^) so bewundernswert und ausftihrlich erlautert, dafi es

genQgt, bloC folgende Stelle zu zitieren: „Der Zustand der iiber-

wiegenden Majoritiit der untersuehten Zapfen drangt zu dem
Schlusse, da6 alle bekannten Cycadeen von bisporangiaten Formen
abstammen, und daC unter der grofien Zahl der Fruchte von

Cycadeoidea und Bennettites Gihsonianus oder verwandter Arten

bei weitem der groCere Teil bisporangiat und diskophor war". Bei

Erorterung dieses Punktes mochten wir daran erinnern, daC m
der Mehrzahl der bekannten Bennettitenzapfen die Fruchte raehr

*) Wieland (1906), p. 114 und pp. 130, 137, 169, 174, 184.
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Oder minder reif sind und oft einen wohl entwickelten Embryo
besitzen. In einem solchen Stadium werden die Mikrosporophylle

hochst wahrscheinlich abgestorben oder, wie sich Wi eland aus-

driickt, „yerdorrt" oder abgefallen sein, wie dieser Autor ausfuhr-

lich erortert hat. Eeste des „hypogynen Diskus", der durch basale

Verwachsung der zehn bis zwanzig Mikrosporophylle zustande

koinmt, bleiben gewohnlich als einziger Beweis der amphisporan-

giaten Natur des Zapfens tibrig, mit AusschluB etlieher fiinfund-

zwanzig bekannter Falle, inbegriffen Bennettites (Cycadeoidea)

Jenneyana Ward, P. (C) ingens Ward, B. (C) dacotensis Ward,

wo diese Organe noch erhalten sind. Selbst bei Williamsonia

waren solche Diskusbildungen lange bekannt, obwohl ihre eigent-

liche Natur erst kurzlich durch Wi elands Untersuchung auf-

geklart wurde.

DaC die Fruktifikation der Bennettiten Charaktere darbietet,

welche an jene der Angiospermen erinnern, wurde bereiis von

friiheren Autoren ausgeftihrt

Saporta brachte im Jahre 1875 Williamsonia in Beziehung

zu den Monokotylen auf Grund der vermuteten Ahnliehkeit des

weiblichen Teiles des Strobilus mit der Frucht gewisser Pandana-

ceen^). In spateren Arbeiten reihte er im Verein mit Marion^)
die Gattung in die neue Klasse der Pro-Angiospermen oder Ur-

Angiospermen ein. Obwohl der Beweis fiir diese Einordnung sehr

unvollstandig und die SehluCfoIgerung keineswegs gerechtfertigt

und zwingend war, befand sich Saporta doch unserer Meinung
nach mit seiner glucklichen Verrautung der nahen Verwandtschafts-

beziehungen dieses mesozoischen Fossils vollstandig im Eechte,

Im Jahre 1880 kam Nathorst^) zu dem Schlusse, daC die

vermeintlichen Friichte der Bennettiten in Wirklichkeit nichts

anderes als parasitische Pflanzen ahnlich den Balanophoraceen dar-

stellen *),

Solms-Laubachs SchluUfolgerungen wurden bereits er-

wahnt^). In der englischen Ubersetzung seiner „Palaeophytologie"

findet sich folgender Passus: „Es ist moglich, dafi sich die Samen-

stiele als Karpophylle besonderer Art erweisen konnen; in diesem

Falle waren wir genotigt, die Bennettiten insgesamt von den Cyca-

deen abzutrennen und als eine intermediare Gruppe zwischen

Gymnospermen und Angiospermen zu betrachten."

Dr. Scott®) bemerkte in seinen „Phytopalaontologischen

Studien" vom Jahre 1900, dafi die Frucht von Bennettites „der

^) Saporta (1875), p. 56. .

2) Saporta und Marion (1885), Vol. I, p. 246, und Saporta (1891),

p. 87,

3) Nathorst (1880).

*) Eine Ansicht, die der Autor selbst einige Jahre spater wieder aufgao.

(Arber und Parkin, 1908).

5) Solms-Laubach (1891), p. 97.
6) Scott (1900), pp. 462, 477 und 478, auch p. 623.
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Angiospermie schon sehr uahe komrat", doch „bloB in dem Sinne,

daC die Samen in einem zusammenhangenden Pericarp ein-

geschlossen waren". Derselbe Autor schloC, daC „die Bennettiten
mit Reeht Pro-Angiospermen genannt werden konnen, urn Saportas
Ausdruck zu gebrauchen, wofern wir damit einfach Pflanzen mit
starker Annaherung an den Bau der Angiospermen bezeichnen
wollen, obne jedoch damit irgend eine Verwandtschaft zur Klasse
der jetzt lebenden Angiospermen ausdrucken zu wollen. Naeh der
gegenwartigen Einsicht ist eine derartige Verwandtschaft sehr un-
wahrscheinlich".

Demgegeniiber ist jedoch zu betonen, dafi wir erst im Jahre
190.1 oder, genauer gesagt, im Laufe des vergangenen Jahres voile

Einsieht in die Fruktifikation bekommen haben, weshalb diese auf
unvoUstandiges Material sich stutzenden Schliisse bloC provisorisch

sein konnten.

Als Wi eland im Jahre 1901 in einer vorlaufigen Mitteilung
den amphisporangiaten Strobilus von Bennettites beschrieb^), be-
tonte er die in einer friiheren Mitteilung ausgesprochene Ver-
rautung; ^Wahrend der den weiblichen Teil der Achse von Cyca-
deoidea uragebende Staminaldiskus ursprtinglich eine Entwicklung
andeutet, welche, soweit es sich gegenwartig verfolgen lafit, bei

den Gymnospermen abschliefit, spricht die Kombination der Organe,
wenn nicht ebensosehr ihre Beschaflfenheit, in hohem Mafie fur die

Moglichkeit einer direkten Entwicklung der Angiospermen aus farn-

ahnliehen Formen. Denn in diesen Zapfen sind die Sporophylie zu
einer Blute vereinigt , . . . deutlich die charakteristische Angio-
spermenanordnung der Staubblatter ahnen lassend, die am Ende
einer verktirzten Achse um ein Samenanlagen tragendes Zentrum
und bisweilen zapfenahnlich wie bei Liriodendron inseriert sind,

Im Jahre 1903 unterzog Lignier die Ansicht Wie lands
uber die mogliche Verwandtschaft des amphisporangiaten Strobilus
von Bennettites mii den Angiospermen einer Kritik und verwarf
diese Theorie mit der Begrundung, dafi die Fruktifikation korrekter-
weise nicht als einfacher Konus gedeutet werden konne^)-

Wichtiger sind die ktirzlich von Wieland*) geauCerten
Meinungen darin, daC sie rticksichtlich der Fruktifikation von
bennettites die voile Beweisfuhrung erbringen,

Er kommt zu folgendem Schlusse: „Es ware sehr auffallend,

^enn die Abstammungslinie der Angiospermen gegenwartig anders
als blofi in ihren breitesten Grundzugen festzulegen ware. Es ware
sehr auffallend, sagen wir, wenn nicht mehr als ein halbes Dutzend
gnt erkannter groCer Pflanzentypen, welche fiber lange Zeitperioden

zerstreut sind und nur einen geringen Bruchteil der endlosen Eeihe

onbekannter Entwicklungsetappen darstellen, wirklich die einzigen

') Wieland (1901), p. 426,
*) Lignier (1903^), p. 45.

V Wieland {190G), pp. 243 und 244.
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sein sollen, die uns zur Behauptung berechtigen, dafi z. B. gewisse

Eeihen (CycadofiUces) zu den Cycadales und Ginkgoales fuhrten

und einen Seitenzweig entsendeten^ der zuerst die Gesamtheit von

Cycadeoidea und dann die Cordaitales lieferte oder umgekehrt, und

daC erst von diesen letzteren die Angiospermen entsprangen."

Derselbe Autor gibt auch seiner Uberzeugung dahin Ausdrnck,

dafi ursprtingliehe samentragende Fame „solchen Typen wie den

mesozoischen Cycadeoideen ihren Ursprung gaben und, wie icb

glaube, gleichzeitig oder nur wenig spater als diesen den alteren

Angiospermen^).

Er verteidigt die von ihm schon friiher nabegelegte Analogie

zwisehen der Blute von Cycadeoidea und jener von Liriodendron

in folgenden Worten^): „Aueli im Falle des alleinstehenden, iso-

lierten Typus, dessen Kenntnis wir einem gluckliclien Zufall ver-

danken, drangen sich schlagende Analogien zu rezenten Angio-

spermen auf, wobei es gleichgiltig ist, ob wir, den histologischen

Bau beiseite lassend, unsere Aufmerksamkeit bloC der einen Eeihe

von Merkmalen zuwenden und uns an Liriodendron erinnern oder

einer anderen, wobei sich als Ergebnis die manniichen und weib-

lichen Katzchen der Amentaceen aufdrangen, oder schliefiiich einer

dritten Eeihe, welche uns wieder andere Charaktere nahelegt,

welche bei den zahllosen Vertretern eines groCen Proangiospermen-
komplexes vorhanden sein muCten, wie sich die Monokotylen-

gattung Fandamts Saporta von selbst aufdrangte. Wir sollten

nieht so sehr nach isolierter Erkenntnis frageo, uns aber auch nicbt

mit einer sparlichen Auslegung hochbedeutsamer Tatsachen be-
I

fQgt ferner hinzu^): „Fur die Zwecke einer groCzugigeren

Generalisation gehoren die farnwedelahnlichen Blatter, welche uu-

zweideutig den Pollen von Lyginodendron trugen, die nach dem
reinen Marattiaceentypus gebauten Staubblattwedel von Cycadeoidea^

die Makro- und Mikrosporophylle von Cycas^ die Staubblatter von

Cordaites und GinJcgo und schliefilich jene von Ricimis und Lirio-

dendron, alle insgesamt einer Eeihe an." Derselbe Autor weist

auch auf andere Analogien zwisehen den Bennettiten (Cycadeoidea)

und den Angiospermen hin.

Aus diesem kurzen Eesume frtiherer Auffassungen diirfte

hervorgehen, daC, soweit der voile Bau des Bennettitenzapfens auf-

geschlossen wurde, von verschiedenen Seiten Anzeichen von Angio-

spermenverwandtschaft zugegeben wurden und damit der hier vor-

getragenen Theorie eine Stiitze geboten wird.

gnugen.

W Wis
Laufe des vergangenen Herbstes bloC eioe einzige Diskussion uber

die Verwandtsbeziehungen des Benettitenzapfens. Professor Oliver
bat in einer kurzen darauf bezflglichen Abhandlung einige Haupt-

^) 1. c, p. 243.
2) 1. a, p. 245.
3) 1. c, p. 245.
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punkte der Beweisftihrung dargetan, zu denen wir unabhangig von
ihm gelangt sind^). Er sagt: „Wir kommen nun zur Frage nach
der morphologischen Deutung dieser Fruktifikation, ob sie als eine

mit Sporophyllen besetzte Achse, also als Blute zu betrachten ist

Oder andererseits in Wirklichkeit eine kompliziertere Bildung, nam-
lich eine Infloreszenz oder ein Zweigsystem mit weitgehender Ee-
duktion darstellt . . . Der von Dr. Wi eland eingenommene
Standpunkt, demzufolge wir hier eine Zwitterbliite vor uns haben,
wird vFohl allgemeiner Zustimmung begegnen. Bei weiterer Um-
schau und bei Berucksichtigung der Pteridospermenverwandtschaft
der Bennettiten drangt sich diese Deutung unwiderstehlich auf. Aus
dieser Bildung ein „cyathium" herauslesen wollen, heiCt wohl
sich ins Grundlose versteigen."

Derselbe Autor sagt waiter: „Wie man auch immer fiber

diese Bliite denken mag, sie darf keineswegs als jene einer typischen

Angiosperme betrachtet warden . • . Ihr , Hauptinteresse und
Wert scheint mir darin zu liegen, dafi sie, obwohl sie gers^de den
Angiospermencharakter vermissen laJ3t, zeigt, wie nahe die Cyca-
deenreihe an die Verwirklichung desselben herankommen konnte*
Sie ist in der Tat der Schliissel zu den Angiospermen ; wenn dies

erkannt ist, dann ist alles fibrige leicht. . . Wenn es auch fast

unglaublich seheint, ist an der Moglichkeit nicht zu zweifeln, dafi

eine Bluta mit Perianth, Staubblattern und Gynoeceum in genau
derselben gegenseitigen Stellung wie bei Cycadeoidea auch auGer-
halb der Entwicklungsreihe harvorgebracht wurde, welche jener

zunachst stand, die zu den Angiospermen fflhrte". (ScHub foigt.)

Ein Beitrag zur Kenntnis derFlora der DinarisclienAlpen

.

TJnter Mitwirkung von A- T. Degen (Budapest)

verfalit von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

(Fortsetzung, ^)

Fagaceae,

Fagus silvatica L. Hauptbestandteil aller Wilder am Nordost-

Wald

Q
Wetterb
Jes Hauptgrates der Dinara, ca. 1300—1400 m (D.); einzeloe
^

' ' ichen noch hOher, bis ca. 1600 m (D.).
, .

nuginosa (Lam.) Thuill. Karstterrain oberhalb Jezevic;

Abhange der Schlucht Sutina; buschige Stellen der mittleren

Region der Dinara (D.).

^) Oliyer (1906), p. 239—240.
Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 3, S. 100

irt. boUn. Zeitachrift 4 Hoff lons 12
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Urticaceae^

Urtica dioica L. Am Saumweg oberhalb der Doline Kozja jama;

Kessel des Troglav (B.) ; an Lagerstellen der mittleren und

oberen Eegion der Dinara (D.).

Santalaceae*
Thesium havanim Scbrk. = Tliesium montanum Ehrh. An den

Abhangen sQdlich oberhalb Marica kosare, ca. 900 m.
linifolmm Schrk. = Thesium intermedium Ehrh. Sudostabhange

des Jankovo brdo; Sudwestabhange des Klacari vrb,

divaricatum Jan. Steinige Karsthalden am Westhang der

Dinara (D.).

alpimim L. Abhang des Jankovo brdo gegen die Aldukovacka

lokva; Siidosthang der Dinara in der oberen Eegion; Kammderllica.
Farnassi DC. Ostlicher Rand des Troglavkessels; Umgebiing

der Male poljanice; hugelig'e Hochflache sudwestlich des Jankovo

brdo; Vrsina; Klagari vrh; Lisan; Janski vrh; NordostabhaDge

des^Gnjat; Sudosthang der Dinara in der oberen Region; Kamm
der Ilica; ca. 1500—1800 m.

Aristolochiaceae.
Asarum europaeum L. Wald

Grkovci.

JPolygonaceae^
jRumesc sciitatus L. Kessel des Troglav (B.); steinige Karsthalden

und GerQlle der Dinara bis in die obere Region (D.).

Polygonum aviculare L. An Wegen, besonders an Lagerstellen am

Westhang der Dinara bis ca. 1500 m (D.).

viviparum L. Rasige Felsabhange unter dem Gipfel der Dinara.

besonders iinter Finns Mughus (D.).

CaryopJiyllaceae.
Stellaria media (L.) Vill. An Lagerstellen um die Sennhiitten una

im kleinen Buchenwald oberBrizovac am Westhang der Dinara (DO-

Holostea L. Im Buchenwald ostnordOstlich des Jankovo brdo,

ca. 1500 m-
Cerastimn grandiflorum W. K. Felsen sudlich des Gipfels der

Dinara; Kamm der Ilica.

lanigerum Clem. Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; ca. 1750—1850 in-

— I. semiglabrum Beck. Auf dem Lisan, mit dem Typus.

rigidum (Scop.) Vitm. = Cerastium ciliatum W. K. ^). Hugelig^

Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Klacari vrh; Veliki

Bat; steinige Karsthalden am Westhang der Dinara, gern in

Festuca pungens-BestB^nden (D.); ca. 1500—1800 m.

t

) Dieses und das folgende Cerastium von E. Janchen bestimmt.



163

erastium rigidum (Scop.) Vitm. f. Beckiamim (Handel-Mazzetti et

Stadlmann) = Cerasthim LercJienfeldianum Schur sensu Siraon-
kai^). Gipfelregion desTroglav (B^, dihC.strichim); hugeiigeHoch-
flache siidwestlich des Jankovo brdo; Jankovobrdo; Vrsina; Lisan;

Veliki Bat; SudhaDge der Dinara in der obersten Region; ca.

1500—1800 m.
Der Formenkreis des Cerastium arvense im weiteren Sinne,

welchem aucli Cerastium rigidum (Scop.) Vitm. und Cerastium
Bctkianum Handel-Mazzetti et Stadlmann^) angehOren, bedarf
noch einer eingebenden kritischen Untersuchung, Da es nicht

meine Absicbt ist, eine monograpbische Studio dieses Formen-
kreises zu liefern, sondern ich mich nur verstandlich machen
will^ welcbe Formen von uns in den Dinarischen Alpen beobachtet

Borden sind, so babe icb vorstehend jene Ausdrucksweise ge-
Tvablt, welche mir bei dem gegenwartigen Stand unserer Kennt-
nisse die zweckmafiigste zu sein scheint

DaG es we der zwiscben Cerastium rigidum uud Cerastium
sirictum, noch auch zwiscben diesem und Cerastium arvense

scharfe Grenzen gibt, ist mir wohl bekannt; dennoch halte

ich es lur gunstiger , diese Pflanzen wenigstens Yorlaufig

spezifisch zu trennen, da sie bei typischer Ausbildung betracht-

lichemorphologischelFnterschiede aufweisen und in verschiedenen

Gebieten, bzw. HOhenlagen, wenngleich nicht ausschlieClich vor-

kommen, so doch unbestreitbar dominieren. Die in den west-

bosnischen und sudkroatiscben Gebirgen meines
vorkommende Pflanze dieser Gruppe ist, ganz abgesehen von
der drusigen oder nicbtdrusigen Behaarung der Stengel und
Bliitenstiele, durch gewisse Merkmale im Habitus und in den

Blattern von der in den meisten Osterreichischen Alpeniandern

verbreiteten Form, die ich fur Cerastium striatum L. halte, auf-

fallend verschieden. Man vergleiche diesbezuglich Wald stein
nnd Kitaibel^) und vor alien Handel-Mazzetti*). Die

Blatter unterscheiden sich hauptsachlich durch den unterseits

kraftig vorspringenden Mittelnerv und den stark kallOsen, mit

zahlreicben langen und steifen Wimpern versehenen Rand. Diese

Merkmale mOgen ursprunglich auf Bewirkung durch trockene,

sonnige Standorte zuruckzufohren sein, haben aber offenbar schon
eine gewisse Konstanz erlangi Unter dem gesamten im bota-

^) Bex Scbur ist von einer driisigen Behaarung des Stengels, welche das

^barakterikum dieser Form bildet, keine Rede. «
^ , ^

„ .
') Beitrag zur Kenntms der Flora von West-Bosmen, Osterr. botan.

^eitschr., 1905/06.
^ ^ „„, ^.

^ ,, ») Icones et descr. plant, rar. Hung., lU (1812), pag. 250, tab. 22o Die

lafel zeigt ein vieDeicht etwas schattig gewachsenes Individuum aus tieferer

^e, bei welchem der sonst charakteristische Habitus nicht sehr gut 2um Aiis-

arucke kommt, doch steht die Identitat der bier als Cerashum cthatum \V
.
JL

be&chriebenen und abgebildeten Art mit Centunailus rigidus Scop, und unserer

Wissen

^— aulier «,.^
^) Beitrag zur Kenntnis der Flora ron West-Bosmen.

12
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nischen Tnstitut erliegenden Material aus den Alpen habe ich

fibereinstimmende Exemplare niir von einem einzigen Standort

(Krebenze bei St. Lambrecht, Steiermark) geseben.

Cerastium Beckiamtm^ welches einzig und allein durch

nicht zottige, sondern drusige Behaarung des oberen Stengelteiles

nnd der Blutenstiele von dem echten drusenlosen Cerastium

rigidiim verschieden ist, unterscheidet sich demgemafi genau so

"wie dieses von dem alpinen Cerastium strictum. Dagegen durfte

dem Merkmal der Drusigkeit kein hoher systematischer Wert

zukommen, da ich sehr oft drusige und nicht drusige, im ubrigen

aber vollstandjg ubereinstimmende Pflanzen, allerdings oboe

nachweisbare Ubergange, an denselben Standorten untereinander

gefunden habe^), und da ferner drusige und nicht drusige Parallel-

formen bei vielen Pflanzen vorkommen, z. B. anch bei dem welter

unten aufgefiihrten Cerastium dinaricum Beck et Szyszytowicz.

Aus diesen Grunden ziehe ich Cerastium BecJciamim einstweilen als

^ Form zu Cerastium rigidiim^ die endgtiltige Entscheidung aber

den systematischen Wert und die Nomenklatur dieser Pflanze

einem kiinftigen Monographen uberlassend.

Cerastium dinaricum Beck et SzyszyL L velebiticum Degen^). Im
Gerolle der oberen Kegion derDinara, 1600—1700 m (D.); Gipfel-

region der Dinara, 1800—1831m.
Zum Vergleich mit dem fruher uber Cerastium rigidum

f. Beclcianum Gesagten sei erwahnt, daC die Form velebiticum

Degen, welche sich nur durch die drusige Behaarung vom
typisehen Cerastium dinaricum unterscheidet, von diesem keines-

wegs geographisch geschieden ist, da wir am Originalstandort

der Form velebiticum^ dem einzigen bisher bekannten Standort

der Art im Velebit, typisches drusenloses Cerastium dinaricum
gefunden haben,

vulgatum L. Westhang der Dinara, an Lagerstellen um^ die

Sennhutten und im kleinen Buchenwald ober Brizovac, welters

auch auf stelnigen Weiden bis zu den Felsen (D.).

Moenchia mantica (L.) BartL Bei Crnilug.

Minuartia fasci€ulata(L.) Hiern zzz Alsinefasciculata(L.) Wahlenbg.
Sudwesthang des Gebirges in der Gegend der Doline Kozja jama;

steinige Karsthalden am Westhang der Dinara bis in die oberen

Karstmulden, jedoch stets einzeln (D.).

verna (L.) Hiern = Alsine verna (L.) Bartling. Sudwesthang
des Gebirges in der Gegend der Doline Kozja jama; hugelige

Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo; Vrsina;

Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; steinige Karsthalden am West-

hang der Dinara bis in die oberen Karstmulden (D.)-

^) Die drusige Form scheint im allgemeinen haufiger zu sein, wie schon

ans den oben angefuhrten Fundstellen hervorgeht Auch im Velebit sammelts

B. Watzl auf dem Pofiiteljski rrh beide Formen untereinander, auf der Viso^ica

dagegen nur f. Beckianum allein,

2) Magy. Bot. Lap., 1907, pag. 126.
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W
obersten Eegion der Dinara (D.).

serpyllifolia L. Wege, steinige Karsthalden am Westh
Dinara bis in die mittlere Region (D.).

Moehring Wald am Abhang vom Strmac-

^1.

Sattel gegen Grkovci; im kleinen Buchenwald ober Brizovac (D.).
muscosa L. Wald ostnordOstlich des Jankovo brdo; Felsen bei

Brizovad und FelsblOcke im kleinen Buchenwald (D.).

Paronychia Kapela (Hacq.) Kerner. Karstterrain oberhalb Jeze-
yi6; Sudwesthang des Gebirges in der Gegend der Doline Kozja

• jama; Janski vrh; Veliki Bat; steinige Karsthalden der Dinara
bis zu den oberen Terrassen (D.); bei Marica kosare; Kamm
der Ilica.

Berniaria incana Lam. Am iinteren Ende der Schlucht Sutina.
glabra L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Sudwesthang des
Gebirges in der Gegend der Doline Kozja jama; Lagerstellen,
Wege am Westhang der Dinara (D.).

Sderanthiis uncinatus Schur. Hugelige Hochflache sudwestlich
.

des Jankovo brdo, ca. 1500—1600 m; Sudostabhange der Dinara
Dei ca. 1400 m.

Silene vulgaris (MOnch) Garcke = Silene latifolia (Miller) Ren die
et Britten, List of British Seed plants and Ferns (1907), pag. 5,
non Poiret, Voyage en Barberie, II (1789), pag. 165, nee
Hayek in Osterr. botan. Zeitsch S.

}
Steinige Karsthalden und Karstmulden am Westhang der

hosniaca Beck.
Marica

Male
poljanice; Sudostabhange des Veliki Bat; Abhang vom Strmac-
feattel gegen Grkovci; Sudostabhange der Dinara in der oberen
Region; Kamm der Ilica.

Saxifraga L. Kamm der Ilica.

multicaulis Guss. = Silene Saxifraga W. K. von L. Rasige
ielsabhange der oberen Region der Dinara, oft mit Festuca
pungens vergesellschaftet (D.).
Sendtneri Boiss. Hugelige Hochflache sQdwestlich des Jankovo

brdo; Sfldostabhange des Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat.

diosperma pusillum (W. K.) Vis. typicum (calyce et pedunculis
glabris). Sehr selten in Felsspalten und etwas beschattetem
GerOlle der obersten Region der Dinara (D.).— var. piloso-viscidum (Vis.) Neilr. Auf der Dinara ziemlich
haufig an ahnlichen Stellen (D.).

Auf dem Sattel zwischen der obersten nSrdlichen Terrasse
"nd dem letzten Vorberg fand Degen, wie er uns freundlichst
^itteilt, spannenhohe, reichlich verastelte, hoch hinauf beblatterte
Eiemplare (der Typus hat gewOhnlich einmal gabelig geteilte
Stengel mit 3—4 Blattpaaren), welche habituell an Heliosperma
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Tommasinii (Vis.) Rchb. erinnern, doch wegen des kurzen Karpo-
phors zu Hel. pusillum var. gebOren.

Von uns wurde dieY3kr\etd,tpihsO'viscidum aufderVrsina
und dem Lisan gesammelt. Ohne Rucksicht auf das Fehlen oder

Vorhandensein von Driisenhaaren an Kelchen und Bliitenstielen

wurde Eeliosperma pusillum von uns an folgenden Lokalitaten
Eotiert: Kessel des Troglav (B.); Jankovo brdo; Janski vrh;

Nordostabhange des Gnjat; Kamm der Ilica.

Drypis spinosa L. Kessel des Troglav (B.).

Tunica saxifraga (L,) Scop. Karstterrain oberhalb Jezevic; Snd-
westhang des Gebirges in der Gegend der Doline Kozja jama;
steinige Karsthalden am Westhang der Dinara bis ca. 1400m (D.)-

rigida (L.) Boiss. =: Tunica saxifraga (L.) Scop. jS. aggregata
Vis. Felsenspalten der unteren Eegion der Dinara (D,); in der

Felsenschlucbt ober Vrpolje (D.).

Dianthus sanguineus Vis. Abhange sudlieh oberhalb Marica kosare,

ca. 800—900 m.
-

hehius Vis. = DiantJms condensatus Kit. ^). Hugelige Hoch-
flache siidwestlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo; Vrsina;
Lisan; Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat; Kamm der Ilica.

Auch die von Handel-Mazzetti und Mitarbeitern") fur

Dianthus Kitaihelii aus Westbosnien angegebenen Standorte sind

hieher zu stellen.

Die Platte der Petaleu ist in der Ausbildung ihres Eandes
sehr veranderlich und wechselt oft an ein und demselben Stand-
ort von tief eingeschnitten-gezahnt bis voUkommen ganzrandig.
Trotzdem glaube icb, dafi diese Art von den ihr nachst ver-

wandten spezifisch zu trennen ist, da sie sich nicht nur morpho-
logisch in den meisten Fallen gut unterscheiden laBt, sondern
auch ein eigenes Verbreitungsgebiet bewohnt. Sie scheint auf
den Velebit, die Dinarischen Alpen und die "westbosnischen Ge-
birge beschrankt zu sein.

Dianthus integer Vis., welcher mir in mehreren Exemplaren
aus der Herzegowina, aus Albanien und Griechenland vorliegt,

ist weniger durch die ganzrandigen Petalen, als vielmehr durch
den auffallend kurzen Kelch charakterisiert,

Dianthus Kitaihelii Janka (D. petraetis W. K.), den ich

auCer aus dem Banat noch aus Mittelbosnien und Ostkroatien
gesehen habe und welcher tiefere Lagen zu bevorzugen scheint,

besitzt tiefer und schmaier zerscblitzte Petalen.

Der siebenbiirgiscbe Dianthus integripetalus Schur, der

manchen Exemplaren von D. hehius tauschend ahnlich sieht, ist

^ohl nur durch die kurzen, weniger zugespitzten Hullschuppen
zu unterscheiden.

^) "Von E. Janchen bestimmt.
2) Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.
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Von den anderen, Meher gehOrigen Arten habe ich zu
wenig Material gesehen. Dafi alle diese Arten einander aufier-

ordentlich nahe stehen und durch Mittelformen verbunden sind,

braucht wobl nicM naher ausgefuhrt zii warden.
Bianthus deUoides L. Waldr^nder auf dem Strmac-Sattel bei

Grkovci, ca. 1400—1420 m.
nodosus Tausch. Siidwesthang des Gebirges in der G-egend der

Doline Kozja jama.
var. hrevicaltfx (Beck) Adamovic =: Bianthus Silvester Wulf.
hrevicalyx (Beck) Williams. Lisan; Janski vrh; Veliki Bat.

aria bellidifolia Sm. Sudlicher Teil des Kammes der Ilica,

ca. 1400—1500 m.

Ranti/nmilaceae,

Bellehorus istriaeus (Schiffner) Degen = Relleborus odortis W.K.
var. istriaeus Schiffner. Westhang der Dinara, an LSgerstellen
um die Sennhutten in schSnen Gruppen (D.).

Adaea spicata Mill. Kessel des Troglav; Buchenwald auf dem
Kamm der Ilica.

Aqiiilegia nigricans Baumg. Kessel des Troglav; Umgebiing der
Male poljanice; Nordostabhange des Gnjat; Schutthalden unter
den Nordabstiirzen der Dinara; Kamm der Ilica.

Kitaibelii Schott. An Jenem Felsenzug an der Sudostseite der
Dinara, welcher Ostlicb der Cote 1706 parallel mit dem Haupt-
kamm verlauft, ca. 1600 m.

Delphinium Consolida L. Abhange der Schlucht Sutina, in den
untersten Lagen.

Aconitum Anthora L. Kamm der Ilica.

Anemone haldensis L. Felsen der Nordabsturze des Troglav (B.).

nemorosa L. Wald an der Ostnordostseite des Jankovo brdo;
Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; Wald auf
dem Kamme der Ilica.

ematis integrifolia L. Im mittleren Telle des Kammes der Ilica,

nur an einer einzigen Stelle gefunden.
recta L. Abhange sudlich oberhalb Marida kosare.

Vitalha L. Unteres Ende der Schlucht Sutina; steinige, buschige
Stellen der mittleren Region der Dinara (D.).

platanifoliu Waldr
nordSstlich des Jankovo brdo; Kand des Buchenwaldes auf dem
Kamme der Ilica.

Thora L. = Ranunculus scutatus W. K.'). Im Kessel des

Troglav und am westlichen Rande desselben (B.); Schutthalden

unter den NordabstQrzen der Dinara; Kamm der Ilica.

Gegenuber der von Handel-Mazzetti und Mitarbeitern ')

aufgestellten Behauptung, daB sich R. scutatus von R. Thora

^) Von E. Janchen bestimmt.
^) Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien,
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wegen der Inkonstanz der Stengelbehaarung, des nach Beck^)
eiBzigen Unterscheidungsmerkmales, nicht trennen laGt, hat

Hayek^j versucht^ die beiden „Arten" anf Grund von Wuchs,
Blutenzahl und Blattgestalt neuerdings zu sondern. ^Wahrend
namlich" , sagt er w5rtlich, jjdas untere Stengelblatt, sowie

die Blatter der sterilen Blattsprosse bei B. Thora breiter als

lang und an der Basis gestutzt oder schwach ausgebucbtet sind,

sind diese bei R.^scuiatus fast kreisrund und an der Basis tief

herzfOrmig ausgescbnitten, das untere Stengelblatt d?iber mehr

Oder minder tief stengelumfassend. . . . Sowobl die stidsteierische,

als die bosniscbe Pflanze geh5reu durchwegs zu R. scutatus W.K.*
Schon die Durchsicht des im botanischen Institute der

Universitat Wien und des in der botanischen Abteilung des

naturhistorischen Hofmuseums erliegenden Materiales ergab die

^ vOllige Inkonstanz der von Hayek angegebenen Unterscheidungs-
merkmale und die Unhaltbarkeit der von ihm vermuteten

geographischen Gliederung. Viel eher machten die dem R. scutatus

entsprechenden Eiemplare den Eindruck einer Schattenform sub-

alpiner Walder, wahrend sich der ecbte R. Thora teils aus

Sonnenindividuen, teils aus kleinen hochalpinen Formen zu rekru-

tieren schien, me solche aucb auf den hOheren Gebirgen der

Balkanhalbinsel keineswegs fehlen. Unsere Beobachtungen in

den Dinarischen Alpen haben diese Auffassung bestatigt, und

sogar gezeigt, daC nicht einmal ein Unterschied in der H5hen-

lage n5tig ist, sondern dafi Feucbtigkeits- und Belichtungs-

untersehiede genugen, um extrem verschiedene Wuchs- und

Blattformen zu bewirken. Wir sammelten ein reiches Material

(50 Individuen) am westlichen Eande des Troglavkessels, bei

einer H5he, die nach der Spezialkarte zwischen 1600 und 1700 m
liegt, und zwar in einem TJmkreise von kaum 100 Schritt, aber

zum Teil im Wald und an feuchten Felsen, zum Teil auf etwas

trockenen Grashalden. Die Basis des Stengels ist bei unseren

Exemplaren bald kahl, bald behaart; die HOhe des Stengels

schwankt zwischen 10 und 28 cm: derselbe ist bald unverzvreigt

und einblutig, bald astig, zwei- bis dreiblutig. Die Blatter sind

in ihrer Gestalt aufierst veranderlich. Um einen einwandfreien

Vergleich zu erzielen, sollen sich die nachstehenden Mafie samt-

lich auf das unterste, grOfite Stengelblatt beziehen. Bei 50 Blat-

tern wurde die Breite und Lange, letztere von der Tangente an

die beiden unteren Blattlappen zur Blattspitze oder, wo diese

eingesenkt war, zur oberen Tangente der beiden Blatthalften,

gemessen, und das Verhaltnis der Breite zur Lange festgestellt.

(Fortsetzung folgt.)

^) Flora yon Siidbosnien und der angrenzenden Herzegovina, II. Band,
VI. Teil, S, 338 [96].

^) A.V.Hayek, Schedae ad florana stiriacam exsiccatam, 9, und 10. Liefe-

rung (Dezember 1906), S. 11 und 12.
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Literatur - Ubersiclit 0.

Februar 19082).
r

Cobelli K. II Ficus carica L. nel Trentino. (Verhandl. d. zoolog.-

botan. Ges. Wien, LVIII. Bd., 1908, Heft 1, S. 20—29.) 8
Elsler E. Das extraflorale Nektarium und die Papillen der Blatt-

unterseite bei Diospyros discolor Willd. (Sitzungsber. d. kaiserl.

Akad. d. Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Klasse, Bd. CXVI,
Abt. I, 0_kt. 1907, S. 1563—1590.) 8^ 1 Taf.

Gius L. Uber den EinJQufi submerser Kultur auf Heliotropismus
und fixe Lichtlage. (Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch.
Wien, mathem.-naturw. KI., Bd. CXVI, Abt. I, Nov. 1907,
S. 1593—1651.) 8".

Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 2, S. 83.

Haring J. Floristische Funds aus der Umgebung von Stockerau
in NiederOsterreich. III. (Verhandl. d. zoolog.-botan. Ges. Wien,
LVIII. Bd., 1908, Heft 1, S. 1—19.) 8".

Neu beschrieben werden mehrere Varietaten von Galanthus nivalis L.,
namlich virens Haring', pictus Haring, unifolius Haring, quadrifoUus Haring,
plcityphyllus Haring und stenophyUtts Haring; ferner Bosa pimpinellifolia
L. var, oenocarpa (Gdg.) H. Braun et Haring.

Hayek A. v. Die pflanzengeographische Gliederung Osterreich-
Ungarns (Vortrag). [Verhandl. d. zoolog.'botan. Ges. Wien,
LVII. Bd., 1907, Heft 8/9, S. 223-233.] 8

Krasser F. Franz Eras an. (Mitt d. Naturw. Ver. f. Steiermark,
Jahrg, 1907, S. 156—166.) 8^ Mit Portrat.

Murr X Beitrage zur Flora von Tirol, Vorarlberg und dem
Furstentum Liechtenstein. XXI (SchluC). (AUg. botan. Zeit-
schrift, XIV. Jahrg., 1908, Nr. 2, S. 19—21.) 8^

Neu beschrieben werden: Verheyia officinalis L. vslt. anarrhiyioides
Mnrr und Phleum pratense L. var- gracilliviuvi Murr. -

Zu Prof. Dr, G. v. Becks Bearbeitung des Genus Cheno-
podium in Reichenbachs Icones florae Germaniae (vol. XXIV,
P-98 sqq.) (Ungar. botan. Blatter, VI. Jahrg., 1907, Nr. 11/12,
pag. 303—307.) 8^

Neuere Forschungen uber das Vordringen mediterraner und
submediterranerFormenin Italienisch-Tirol(1897— 1907). (Ungar.
botan. Blatter, VII. Jahrg., 1908, Nr. 1/3, S. 74-78.) 8".

Petrak Fr. Die alpine Flora der mahrisch-schlesischen Sudeten.
(ADg. botan. Zeitschrift, XIV. Jahrg., 1908, Nr, 2, S. 21—23.) S^

Biibus Wettsteinii m. Ein neuer Brombeerbastard. (Ungar.
botan. Blatter, VL Jahrg., 1907, Nr. 11/12, S. 308-310.) 8^.

/] Die ,,Literatur.tJbersicht" strebt Vollstandigkeit nur mit
^ncksicbt auf iene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erschemen
Oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, femer

^ selbstandige Werke des Auslandes. Zur Erzielung tonlichster

VoUstandigteit werdea die Herren Autoren uud Verleger urn Einsendung von
neu erschienenen Arbeiten oder wenigsteas um eine Anzeige fiber seiche
noflichst ersucht. Die Redaktion.

, ^ Die Redaktion behalt sich vor, auf einige der hier angezeigten Ar-
oeiteu in der nachsten Nummer ausfiihrlicher zuruckzukommcn.
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Bubus caesius X pUcatuSy bei Mahrisch-WeiCkirchen.

Eechinger K. Botanische und zoologische Ergebnisse eiaer

wissenschaftlichen Forschungsreise nach den Samoa-Inseln, dem
Neuguinea-Archipel und den Salomons-Inseln von Marz bis

Dezember 1905. I. Teil. Bearbeitung eines Teiles der botanischen

Ausbeute von den Samoa-Inseln und der Hymenopteren und

Formiciden sanatlicher bereister Inseln, (Denkschr. d. kaiserl.

Akad. d. Wissensch, Wien, mathem.-naturw. Kl., LXXXI. Bd.,

1907, S. 197—317, 3 Taf.) 4^
Inhalt: 1. Algae marinae exklusive der Lithophyllen und Lithothamnien

von T. Eeinbold (Itzehoe). — 2. Lithophyllum und Lithothamnion toq

M. Foslie (Trondhjem). — 3. Fungi von P. v. Hohnel (Wien). — 4. Lichenes

von A, Zahlbruckner (Wien). — 5. Hepaticae von F. Stephani (Leipzig).

— 6. Gramineae von E, Hackel (Unterach)* — 7. Hymenopteren von

F. Kohl (Wien) [Formicidae von G. Mayr (Wien)],

Schiffner V. Mitteilungen uber die Verbreitung der Bryophyten

im Isergebirge (SchluB). (Lotos, N. F., 1. Bd., 1907, Nr. 12,

S. 201—211.) 4
— — C'ber das Vorkommen von Bitcegia romanica in Ungarn.

(Ungar. botan. Blatter, VII. Jahrg., 1908, Nr. 1/3, S. 36, 37.)
8^

Schneider C. K- Weitere Beitrage zur Kenntnis der Gattung

Berheris (Euberheris). (Bull. herb. Boissier, 2. s^r., torn. VIII,

1908, nr. 3, pag. 192—204.) 8*^.

Neu aufgestellt werden: B, hrevipes (Franch. pro var. B. angulosae)

C. K. Schn., B. Gagnepaini C. K. Schn., B. HooJceri Lem. var. viridis

C. K. Schn.» B, argtita (Franch. pro var. B. Wallichianae) C K- Scbn.,

B. JDuthieana C. K. Scbn. (= B. umhellata C. K. Scbn., non WaU.), B, Tisch-

leri C. K, Scbn., B. nummularia Bge. var. sinica C. K. Scbn., JS. ciggre-

gata C. K. Scbn., B. Fineti C. K. Scbn.

Seefried F. "Uber das Seseli glauciim der Osterreichischen Bota-

niker (Mitt. d. Naturw. Ver. f. Steiermark, Jahrg, 1907, S. 198

bis 212.) 8**.

Eingebende Besprecbung der Unterscheidungsmerkmale, geograpbiscben

Verbreitung und Nomenklatur von Seseli austriactim (Beck sub Seselini(^

Woblf. und Seseli BecJcii Seefried n. sp. {= S. glaucum Jacq. p. p., Beck,

non Linne =: S. osseum Crantz p. p., Drude). Seseli austriacum kepnt

Verfasser aus (Bobmen?), Mabren, Niederosterreicb, Oberosterreicb, Steier-

mark, Karnten, Krain, Kiistenland, Siidtirol; Seseli Beckii aus Bobmen,

Mabren, Niederosterreicb, Ungarn und Slavonlen. Die Einstriemigkeit,^ bzw.

Mehrstriemigkeit der Talcben der Teilfriicbte, auf welcbe die Unterscheidung

der Gattung SeseUnia von Seseli gegrundet ist, hat Verfasser nicbt voU-

kommen konstant gefundea.

Senft E. Ein neues Verfahren zum mikrochemischen Nachweia

der FlechtensSuren. (Pharmazeutische Praxis, VI. Jahrg., 1907,

Heft 12, S. 457—465.) 8^.

Strigl M. Der anatomisehe Bau der EnoUenrinde von Balano-

pJiora und seine mutmafiliche funktionelleBedeutuug. (Sitzungsber.

der kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien, mathem.-naturw- Kl-

Bd. CXVI, Abt. I, Juni 1907, S. 1041—1060.) 8^

Teyber A. Neue Phanerogamen der Flora NiederOsterreichs. [Ver-

handl d. zoolog.-botan. Ges. Wien, LVIIL Bd., 1908, Heft 1,

S. (8)^(14).] 8^
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J

Neu fiir die Flora Niederosterreichs sind : 1. Carduus peisonis Teyber
nov. hybr. (= G. nutans L. X Jiamtilosus Ehrh.),e2. Agrimonia Wirtgeni
Aschers et Graebn. (= A. odorata Ait. X EupatoriaL.), 3. Bumex austriaeus
Teyber nov. hybr, (= H. alpinus L. X Silvester Wallr.), 4. Bumex Wirt-
geni 6. Beck (= B. conglomeratus X Umosus), 5. ttumex intercedens
Kechinger (= B. crispus X odontocarpus), 6. Bumex Niesslii Wildt (= B.
conglomeratus X odontocarpus), 7. Bumex Areschougii G. Beck (= B. cris-
pus X limosus), 8. Polygonum Wihnsii G. Beck (= P. minus X mite).

Weinzierl Th. v. Die FOrderang des kunstlichen Futterbaues
in Osterreich. Wieu (W. Frick), 1908. 8". 24 S., 4 Testabb.,
5 Taf.

Wett stein K. v. Bericht uber den Alpengarten auf der Raxalpe,

(7. Jahresbericht des Vereines zum Schutze und zur Pflege der
Alpenpflanzen, Bamberg, 1907, S. 35—37.) 8"*.

Appel 0. Beispiele zur mikroskopischen Untersuchung von Pflanzen-
krankheiten. Zweite verm. u. verb. Anflage. Berlin (J. Springer),

1908. 80. 54 S., 63 Textfig. — M. 1-60.
Archi? fur Zellforschung, herausgegeben von Dr. Richard
G-oldsclimidt, Privatdozent an der Universitat Munchen. Leip-
zig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 8°.

Am ell H. W. und Jensen C. Uber einige seltene skandinavische
Cephalozia-Avten. (Botaniska Notiser, 1908, Hft. 1, S. 1—16.)
8^ 8 Fig. .

Bonnier G. Sur la comparaison des Muscinees et des crypto-
games vasculaires. (Eevue generale de Botanique, torn. XIX,
1907, nr. 228, pag. 513—521.) 8". 19 fig.

Celi 6. Ricerche sulla biologia e filogenesi del fico ed inquadia-
mento delle relative razze italiane meridionali (Ficus carica L.).

(Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento di Napoli, ser. VI, vol. IV).
gr. 8". 114 pag., 10 fig.

Drummond J. E. The literature of Furcraea with a synopsis of

the known species. (Eighteenth annual report of Missouri Botanical
Garden, 1907, pag. 25—75, tab. I- IV.) 8°.

France R. H. Experimentelle Untersuchungen uberReizbewegungen
nnd Lichtsinnesorgane der Algen. (Zeitschr, f. d. Ausbau der

Entwicklungslehre, 11, Jahrg., 1908, Heft 1/2.) 8". 15 S., 1 Taf.

Grautier L. Sur le parasitisme dn Ifekmpi/nim ^jrafewse. (Revue
generale de Botanique, torn. XX, 1908, nr. 230, pag. 67—84.) S^.

21 fig,

Gayer G. Aconita Lycodonoidea Eegni Huno:ariae additis Lycoc-
tonoideis Austriae inferioris. (Ungar. botan. Blatter, VI. Jahrg.,

1907, Nr. 11/12, pag. 286—303.) 8<>.
, .

,

Neue Arten: A. adenocarpum Gayer, A. puberulum (Ser.) Gayer,
A. Bechianum Gayer, A. Simonkaiamm Gayer, A. Granuae Gayer.

Goebel K. Archegoniatenstudien. XII. Cber die Brutknospen-

bildung und uber die systematische Stellung von JRielU, (Flora,

Bd. 98, 1908, Heft 3, S. 308—323.) 8". 11 Textabb.
-- Morphologische und biologische Bemerkungen. (Flora, Bd. 98,

1908, Heft 3, S. 324—335.) 8°. 10 Textabb.
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Gorter K. Beitrage ziir Kenntms des Kaffees. (Bulletin du
departement de ragricultiire aux Indes Neerlandaises, Nr. XIV).
Buitenzorg, 1907, 62 pag.

GyOrffy J. Dicramtm Sendtneri Limpr. a magyar fl6rdbaii.

. (NQvenytani KOzlemenyek, VII, 1908, 1, pag.5—12.) 8". 2Textfig.
Vom Verfasser im Erdelyer Erzgebirge gesammelt; neu fiir Ungarn. —

Deutscher Auszug im Beiblatt, S. (6), (7).— Bryologische Beitrage zur Flora der Hohen Tdtra. VI. Mit-

teilung. (Ungar. botan. Blatter, VII. Jahrg., 1908, Nr. 1/3, S. 67

bis 74, Taf. II.; 8°.

Hulth J. M. Bibliographia Linnaeana. Materiaux pour servir a

une bibliographie Linneenne. Partie I, livr. I. (Kungl. Vetens-
kaps societeten i Upsala.) Upsala (0. J. LundstrOm), Berlin

(R. Friedlander und Sohn), 1907. 8^ 170 S., 11 Titelblatter und
Faksimile aus Linneschen Werken.

Kupffer K. E. Vorlaufige Mitteilung fiber die ostbaltischen

Taraxaca. (Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereines zu

Eiga, Bd. L, 1907, S. 119—150.) 8".

Lachmann P. Origine et developpement des racines et des radi-

celles du Ceratopteris tTialidroides. (Revue generale de Botanique,
torn. XIX, 1907, nr. 228, pag. 523—556.) 8".

Lindau G. et Sydow P. Thesaurus litteraturae mycologicae et

lichenologicae, vol. I, pars 1. Lipsiis (Fr. Borntraeger), 1907.

8°. 400 pag. - M. 31-25.
Liodemuth H. Studien fiber die sogenannte Panaschflre und

fiber einige begleitende Erscheinungen. (Landwirtschaftlicbe
Jahrbucher, 1907.) 8". 60 S., 2 Taf.

Loew E. Die LebensverMltnisse von Crocus alhiflorus Kit. (Ver-

handl. d. botan. Vereins d. Provinz Brandenburg, XLIX. Jahrg.,

1907,8.200-211.) 8°. 6 Textfig.
LotsyJ. P. Vorlesungen fiber Deszendenztheorien mit besonderer

BerficksichtiguQg der botanischen Seite der Frage. II. Tail. Jena

(G. Fischer), 1908. 799 S., 101 Textfig., 13 Taf.

Matthiesen Fr. Beitrage zur Kenntnis der Podostemaceeo
(Bibliotheca Botanica, Heft 68.) Stuttgart (E. NSgele), 1908.

4'

55 S., 9 Taf. ^
°

Moesz G. Die Elatinen Cngarns. (Ungar. botan. Blatter, VII. Jahrg.,

1908, Nr. 1/3, S. 2—35, Taf. I.) 8". .

Neue Arten: Elatine Oederi Moesz (= E. Eydropiper Oeder et auct.

plnr.) und E. hungariea Moesz (= E. campylosperma Borbas non Seubert).

Es sind inUngarn mit Sicherheit nachgewiesen: E.AlsinastrumL., E.hexandra
DC, E. hungariea Moesz, E. ambigua Wight; zweifelhaft: E. Oederi Moesz,
E. triandra Schkuhr; sicher fehlend: E. campi/losperma Seubert.

Moll J. W. Die Fortschritte der mikroskopischen Technik seit

1870. (Progressus rei Botanicae, II. Bd., 2. Heft, S. 228—290.)
Jena (G. Fischer), 1908. 8\

Neue Weltanschauung. Monatsschrift fur Kulturfortschritt auf

naturwissenschaftlicher Grundlage. Red. W. Breitenbach.
Verlag der Gesellschaft ,Neue Weltanschaunn
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Neumann L. M. Mgra ord med anledning af H. G. Simmons
senaste uppsatser. (Botaniska Notiser, 1908, Hffc. 1, S. 17—36.) 8**.

Ausfiihrliche Besprechung finden unter anderem Alopecurus fulvus
Sm., Melandryum rubrum^ Aconitum Lycoctonum L,, Camjpamda rotundi-
folia L., Erigeron acer L,

Rehm H. Ascomycetes novL (Annales mycologici, vol. V, 1907,
or. 6, pag. 516—546.) 8\

Der dritte Abschnitt „Ascomyceten aus Deutschland, Deutsch-Osterreich
und derSchweiz** behandelt folgende neue Pilze: 1. Cudoniella coniocyhoides
Kehm, 2. Dasyscypha subhadiella Rehm, 3. Phialea stamnarioides Eehm,
4. Btlonium coroniforme Rehm, 6. Patinella tryblidioides Eehm, 6. Patellaria
suhmacrospora Rehm, 7. AbrothaUus Parmeliarum (SommL) Nyl, var. dothi-
deaeformis (Fckl.) Eehm, 8* Agyrmm BUzomatum (Nitschke) Rehm, 9, Tog-
ninia Ehododendri Rehm, 10. Physalospora Ehododendri (De Not.) Rehm
[=La€stadia Ehododendri (De Not.) Sacc. = Physalospora alpina Speg.],
11. Mosellinia (Amphisphaerella) callimorphoides Eehm, 12. Bosellinia
(AmpMspaerella) catacrypta Rehm, 13. Anthostomella megaclypeata Rehm,
14. Anthostomella subconica Rehm, 15. DidymeTla ericina (Tubeuf) Rehm,
16. pidymella sambucina Rehm, 17. Gnomonia dilacerans Rehm, 18. Vefi-
turia austro-germaniea Rehm, 19. Sphaerulina Anemones Rehm, 20. Acan-
thostigma siibnivale Rehm, 21. Melanomma Suldensis Rehm, 22. Gibberidea
alnicola Rehm, 23. Trematosphaeria hypoxyloides Eehm, 24. Tremato-
sphaeria Virginis Eehm, 25. Metasphaeria ericina Tubeuf, 26. Metasphaeria
Scirpi Berh forma Phragmitis Rehm, 27. Metasphaeria Staritzii Eehm,
28. Pleosphaerulma Phragmitis Eehm, 29, PJeospora oUongispora Eehm,
30, Ophiognomonia helvetica Eehm, 31. Nectria obscura Rehm, 32. Gib-
berella rhododendricola Rehm, 33. Hyponectria Volkartiana Rehm, 34. Hypo-
nectria Bhododendri Rehm, 35. Lophiosphaera (Lambottiella) mendax Rehm.

Rumbold C. Beitrage zur Kenntnis der Biologie holzzerstOrender
Pilze. (Naturwissenschaftliche Zeitschrift fur Forst- und Land-
wirtschaft, VI. Jahrg., 1908, 2. Heft, S. 81—140.) 8^ 26 Text-
figuren, 1 Taf.

Schneide^ind W. Die Stickstoffquellen und die Stickstoffdungung.
Berlin (P. Parey), 1908. 8^ 139 S. — M. 3.

Semler C. Aledordlophns-Siudiien (Fortsetzung). (AUg. botan.

Zeitschrift, XIV, Jahrg,, 1908, Nr- 2, S, 18, 19.) 8*^.

Neu beschrieben iv'irdi Alectorolophus contrinensis S^vcH^t^ eine monti-
cole Sippe aus der Gesamtart des Al. Freynii s. lat., vom Verfasser im Contrin
(budtirol) aufgefunden.

«^ttll Gr. H. Some new cases of Mendelian inheritance. (Botanical

Gazette, vol. XLV, 1908, nr. 2, pag. 103—116.) 8^
lischler G. Zellstudien an sterilen Bastardpflanzen. (Archiv

f^r Zellforschung, L Bd., 1908, 1. Heft, S. 33—151.) 8^
120 Textfig.

Tschnlok S. Zur Methodologie und Geschichte der Deszendenz-
theorie. (Biolog. ZentralbL, Bd. XXVIII, 1908, Nr. 10 8^ 79 S.

Tubeuf C. V. Cber die Bedeutung von Beerenfarbe und Beeren-
schleim bei der Mistel, Viscum album. (Naturwissenschaftliche

Zeitschrift fur Forst- und Landwirtscbaft, VI. Jahrg., 1908,
2- Heft, S, 141—151.) 8^ 1 Textabb.

J-uzson J. Adatok Magyarorszag fosszilis fl6rdjdhoz. IL (Addita-

^enta ad floram fossilem Hungariae.) (NOTeoytani K5zlemenyek,

^^h 1908, 1, pag. 1—4, tab. I, IT.) 8'\
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Neu beschrieben: Juranyia hemiflaheUata, nov. gen., nov. typus, uad

Cryptomerlies hicngaricus, nov, typus. — Deutsche TJbersetzung im Beiblatt,

S. (l)-(5).

Waisbecker A. Neue Beitrage zur Flora des Eomitats Vas in

Westungarn. (Ungar. botan. Blatter, VII. Jahrg., 1908, Nr. 1/3,

S. 51-60.) 8^
; ^

Neu beschrieben werden: Oryza clandestina A. Br. {Leersia oryzoides

Sw.) f. picta Waisb. und f. maculosa Waisb., Triticum cereale Salisb.

(Secale cereale L.) var. triflorum Doll f. brevispicatum Waisb. und var. mon-

taniforme Waisb., Juncus bufonius L. var. gracilis Wskish,, Himqntoglosstm
hircinum var. comosum Waisb. und var. latisectum Waisb., Epipactis nibi-

ginosa Crantz f. stenopetala Waisb., Polygomivi aviculare L. var. glome-

ratum Waisb., Fagopyrum tataricum Gartn. var. edentuJum Waisb., 3Iatri'

caria Chamomilla L. f, major Waisb., S^necio vulgaris L. f. grossede^itatus

Waisb., Nepeta pannonica Jacq. var. compacta Waisb., Carum Petroselinum

Benth. f. monstrosa apetala Waisb., Bursa pastoris Web. f. monstrosa

pseudomacrocarpa Waisb., Euphorhia helioscopia L. y^t. perramosa Waisb.,

Erodium cicutarium (L.) L'Her. var. odorahim Waisb., Ononis repens L
var. praestahilis Waisb,, Cytisus nigricans L. var. angustifolius Waisb.j var.

macrophyllus Waisb. und lusus tifurcatus Waisb., Coronilla varia L. var.

monticola Waisb.

Willstatter E. und Hocheder F. Uber die Einwirkung von

Sauren iznd Alkalien auf Chlorophyll. (Justus Liebigs Annalen

der Chemie, 354. Bd., 1907, S. 205—258.) 8^.

Mieg W. Uber die gelben Begleiter des Chlorophylls.

(Ebenda, 355. Bd., 1907, 8.^1—28.) 8^
und Pfannenstiel A, Uber Ehodophyllin. (Ebenda, 358. Bd.,

1907, S. 205—265.) 8

und Benz M. Cl^er kristall

358. Bd., 1907, S. 267—287.) 8^

(Ebenda ?

Akademieen, Botanische GeseUschaften, Vereine,

Kongresse etc.

Dritter iiiternatioiialer Jbotanisclier Eongrefi in Brussel, 19W*

Das Organisationskomitee fur den dritten internationalen bo-

tanischen Kongrefi yersendet sein erstes Zirkular, dem das Fol-

gende entnommen ist. Der KongreG wird in Brussel vom 14. bis

zum 22. Mai 1910 abgehalten werden. Er steht unter dem Patro-

nate eines Ehrenkomitees, dessen Prasidenten die Minister Baron

Descamps undHelleputte sind. An der Spitze des aus 51 Mit-

gliedem bestehenden Organisationskomitees stehen die Prasidenten

Baron de Moreau und Th. Durand, die Vizeprasidenten Ch.

Bommer, Aug. Gravis, Chanoine Gr^goire, L. Mac L^odf

J. Massart, A. Proost. Der KongreC umfaBt funf Sektionen mii

tolgenden Aufgaben: Section I Nomenclature des cryptogames cel-

lulaires, Section II Nomenclature paleobotanique, Section III Nomen-
clature phytogeographique, Section IV Bibliographie et documen-

tation botaniques, Section V Enseignement de la botanique; aufier-
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dem wird eine Sektion fiir angewandte oder wirtschaftliche Botanik
gebildet werden. Als Hilfskomitees fuDgieren ein Empfangskomitee,
ein Festkomitee, ein Eskursionskomitee; spater wird aiich ein

Damenkomitee gebildet werden, Diejenigen Personen, welche Be-
merkungen fiber auf dem KongreB zu diskutierende Fragen all-
gemeinerArt zu machen haben, werden gebeten, dieselben dem
Generalsekretariate unverzuglich mitzuteilen. Eeferate uber Fragen,
die nicht zum Programm der Spezialsektionen gehOren, miissen,
um berucksichtigt zu werden, vor dem 1. Janner 1910 an das
Generalsekretariat gelangen. Die gesamte, auf den Kongrefi be-
zugliclie Korrespondenz ist an Herrn Generalsekretar Dr. E. de
Wild fim a, n .Tnrrlin "Rnfonimia rta VlTlfaf RrnvQlloa 711 rT/»lifon

G

Personal-Nachricliten.

Dr. Zoltdn v. Szab6 hat sicb an der Budapester Veterinar-
hochschule als Privatdozent fur Pflanzensystematik habilitiert.

Ernannt: Privatdozent Dr. Max KCrnicke zum Professor der
Botanik an der landwirtschaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf
als Nachfolger von Prof. Dr. L. Jost. — Privatdozent Dr. G.
Hessenberg zum Professor an der landwirtschaftlichen Akademie
Bonn-Poppelsdorf. — Dr. E. Han nig, Privatdozent an der Uni-
versitat StraBburg, zum Professor. — F. K. Kavn zum Professor
der Pflanzenpathologie an der landwirtschaftlichen Hochschule in

Copenhagen. — Dr. M. Miranda zum Professor der Botanik an
der Universitat Grenoble. — Prof. C. E. Porter zum Professor
der Botanik an der katholischen Universitat Santiago de Chile. —
Dr. R. H. Lock in Cambrigde zum Direktor des kgl. botanischen
Gartens in Peradeniya auf Ceylon.

Charl. Abb. Davis, Kurator des Eoger Williams Park
Museum in Providence (U. S. A.), ist am 28. Janner d. J. im
40. Lebensjahre gestorben.
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Die unterl)roclieiieii TrauTjeii einiger Malcolmien.

Von Dr. Rudolf Wagner (Wien),

(Mit einer Textabbildung.)

In einer unlangst erschienenen Abhandlung „Beitrage zur

Morphologie einiger Amorpha- Avten'' , in der sehr merkwflrdige

Metatopien von Bltiten im unteren Teile der Infloreszenz einiger

Araorphen abgebildet und besprochen werden, kommt auch die

Gattung Malcolmia R. Br. zur Erwahnung^), in welcher eine eigen-

tumliche, bei Amorpha fruticosa L. ausnahrasweise beobachtete

Komplikation mit groCer Haufigkeit auftreten soli. Es handelt sich

bei dem genannten Strauch um ein Vorkommnis, wo nicht nur wie

gewohnlich das Achselprodukt eines Blattes bis fiber dasjenige des

nachst hoher inserierten mit der Abstammungsachse verwachst,

sondern wo sich die in Frage kommende interkalare Zone so auf
die Basis des Tragblattes selbst erstreckt, dafi dieses mit ver-

schoben erscheint, so dafi die Blattsteliung von der normalen
Spirale vollig abzuweichen scheint und eine bestimmte Anordnung
der Blatter auf den ersten Blick nicht mehr in die Augen springt.

An Kulturexemplaren der Malcolmia africana (L,) B. Br, einer

Wien
'), beob-

1) Sitzungsber. d. kaisl. Akad, d. Wiss. in Wien, Bd. CXVI, Abt. I,

p. 1544 (1907).
2) Zuerst wird die Art 1854 von Hundsheim bei Hainburg, also nahe der

^gariscben Grenze erwahnt, wo sie Prof. Bilimek gesammelt hat, wie er m
^leser damals unter dem Titel „Ocsterreichisches botanisches Wochenblatt** er-

schienenen Zeitschrift, IV, p. 152, mitteilt. Seitdem soli die Pflanze dort immer
wieder gefiinden wordeu seia, so daG man den Eindmck gewinnt, daB es sich

^m einen alten Standort handelt. Auch August Neilreich erwahnt sie, wie
die spateren Autoren in seiner „Flora von Nieder-Oesterreich^ (1859) „aus der

tiegend von Hainburg"; in den letzten Jahren hat sie nach semer freundlichen

Matteilung Herr Alois Teyber dort gesammelt. Sehr unbestandxg ist ihx' Auf-
treten in Wien, wo sie durch gelegentliches Vorkommen an Eisenbahndammen

6«terr. boun. Zeitschrift. 5. Heft. 1908. 13
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achtete ich ein eigenartiges Verhalten der Trauben. Es mag vor-

ausgeschickt sein, dafi die genannte Art, ein einjahriges Kraut,

zweiachsig ist, also mit einer terminalen Traube abschliefit. Die

Tragblatter der einzelnen Bluten sind wie bei so vielen anderen
Vertretern der Familie unterdruckt. Aus den Achseln der an der

Hauptachse inserierten Laubblatter entwickeln sich die vegetativen

Seitenachsen erster Ordnung, die mit einer wechselnden, im groGen
und ganzen akropetal abnehmenden Zahl von Laubblattern besetzt

sind und dann auch ihrerseits mit BlQtenstanden abschlieCen. Yer-

folgt man nun die Hauptachse, oder auch eine der Nebenachsen,
so findet man in zahlreichen Fallen, dafi fast unraittelbar uber dem
Knoten des obersten Laubblattes, aus dessen Achsel eine Inno-

vation sich entwickelt, die erste Bliite inseriert ist. Dieses Inter-

nodium ist von wechselnder Lange, und bisweilen wird es gleich

Null, d. h. die erste Bliite ist bei der grofien, annahernd zwei

Fiinftel entsprechenden Divergenz, dem Tragblatt der genannten
Innovation nahezu opponiert, so daC es beim Fehlen eines Trag-
blattes der Bliite den Anschein erweckt, als Jage eine Terminal-
blute vor, die durch den aus der obersten Blattachsel sich ent-

wickelnden Sprofikomplex zur Seite geworfen wird, wie das bei

der Sympodienbildung so haufig geschieht^). Der aus der Achsel

und anderen Orten mit starkem Verkehr sich als Fremdiing legitimiert; so

gaten sie Halacsy und Braun in ihren Nachtragen zur Flora von Nieder-
osterreich (1882), pag. 156, aus dem Prater an. In Ungarn erwahnen sie zuerst

Graf Waldstein und Eitaibel in ihren „Descriptiones et icones plantarum
rariorum Hungariae'^ vol. Ill, p. 307 (Wien, 1812): „Habitatin siccis substerilibus
Budae, ad Tetlay et ad Bia, nee alibi hactenus a nobis visa", und zwar unter dem
Namen Hesperis africana L. Nach Car. Frid. Nyman, Consp. flor. Eur.

(1878), findet sie sich aut europaischem Boden noch in Spanien, Siidfaukreich,
Attika, Thracien und SiidruJiland. In Nordafrika ist sie rerbreitet. Cos son er-

wahnt sie in seinemComp. Att., vol.11, p. 130(1883-7), fur Marokko, Battan-
dier und Trabut geben in ihrer „Flore de TAlgerie, p. 70 (1888), an, daG sie

in der Sahara, bei Biskra und Brezina vorkommt, sowie in Tunis; fur letzteres

Land geben Ed. Bonnet und G. Barratte in ihrem „Catalogue raisonne des

plantes vasculaires de la Tunisie" (Paris 1896), pag. 16, als titandorte am
^Cultures, sables, d^combres et lieux incultes dans le sud: Kriz, Nefta, Eebitti,
El Golea. Algeria, Maroc, parcie septentrionale et orientale du bassin mediter-
raneen, Tltalie eiceptee", eine Angabe, die dann p. 505 richtig gestellt wird:
.,se retrouve en Sicile", wodurch auch Nyman s oben zitierte Angabe eine

Korrektur erfahrt. Es handelt sich vielleicht um eine jener ziemlich zahlreichen
Pflanzen Siziliens, die auf dem italienischen Pestland fehlen, aber in Nordafrika
und Spanien vorkommen (cfr. Engler, Vers. Entwicklungsgesch. Pflanzenwelt,
Bd. I, p. 69, 1879). In Aegypten ist sie verbreitet, auch in Palastina und
Synen,^ im Antilibanon (H. E. Post, Flora of Syria, Palestina and Sinai, p. 69),

Boissier erwahnt sie 1867 aus Kleinasien, Armenien, Syrien, Arabia petraea,

Mesopotamien, Kaukasien, Persien, Afghanistan und Belutschistan (Flora orien-
tahs, vol. I, p. 223, 1867). Bereits 1856 erwahnen sie J, D. Hooker und Th,
Thomson in ihrem ^Introductory essay to the Flora indica" nach Englers
Citat, 1. c, Bd. II (1882), p. 307, als eine der in Aegypten gemeinen Pflanzen,
die nur im aordlichen Indien anzutreffen sind. Nach J. D- Hooker und T.

Anderson erstrekt sie sich vom Penschab durch Kaschmir bis ins westliehe
Tibet, wo sie noch in 13000 Fuli Meereshohe gefunden wurde.

^) Dieser Fall findet sich schon 1812 in den Ic. pi. rar. Hung, registriert:
„Kacemus florum caulem terminans ramo sunrpmo alfins pirnrpsfiente huic oppo-
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des dbersten Laubblattes entwickelte Laubsprofi ware dann ein

BeisproiJ, ein Vorkommnis, das in dieser Familie zu den Selten-

heiten gehort, immerhin aber bei einer Anzahl Arten aus ganz
verschiedenen Gattungen und Tribus beobachtet werden konnte^};
der tibrige Teil der Traube ware dann wahrscheinlieh ein sjmpo-
diales Gebilde, eben als Partialinfloreszenz erster Ordnung aufzu-

fassen. Nun kann aber das Stelluogsverhaltnis zwischen dem ober-

sten Lanbblatt und der ersten Bltite sich noch welter audern, und
zwar in der angegebenen Richtung, so dafi das Internodium, wenn
der Ausdruck zulassig ist, geradezu negativ wird: es handelt sich

eben in alien diesen Fallen tatsaehlich um eine Verschiebung
des obersten Laubblattachselproduktes im Sinne der
Konkauleszenz, und zugleich um eine Verwachsung des
Achselpr oduktes mit seinem Tragblatt, ein Verhalten,

„das man, wenn man will, als eine Korabination von Kon- und
Rekauleszenz auffassen kann"^). Eine Abbildung moge diese Ver-
haltnisse iliustrieren^).

In Fig. 1 ist eine Seitenachse erster Ordnucg abgebildet*),

die, wie in alien Fallen mit langem Hypopodium beginnend, ein

nach rechts fallendes laubiges a-Vorblatt hat und naeh Produkfion
von drei Laubblattern mit einer Infloreszenz abschlieCt. Das dritte

Laubblatt yadi steht bereits der mit ^pg bezeichneten Bliite, bezw.

Schote gegenuber, die weifi gehalten ist, da in der ganzen Figur
die konsekutiven SproCgenerationen abwechselnd dunkel und hell

gezeichnet sind. Die Blute E^ hat keine Frucht angesetzt, und ist

als kleine weifie Spitze zwischen z/p2 und dem Achselprodukte von

y«di zu erkennen. Ebenso ist Z^ verktimmert.

Bitns esse adparet^. Ob diese fiir ihre Zeit recht bemerlcenswerte Beobachtung

^ bis heute die einzige^ einschlagige Literaturangabe — vom Oberstleutnant
Franz Grafen Wal dstein'oder vom Arzte Kit aib el herrtihrt, ist nicht mehr recht
zu entscheiden. Eine gute Abbildung findet sich ubrigens auf Tab. 277. Bereits
1788 war die Art, ebenfaUs als Hesperis africana L., von J. J. Winterl in

dem heute seltenen „Index horti botanici universitatis Hungaricae, quae Pestini

est* auf Tafel I etwas roh abgebildet worden, wo indessen gerade der charak-
teristische TeU der Hauptachse durch ein Vorblatt einer Seitenachse erster Ord-
nung verdeckt ist. Die Abbildung in Reich enbach, Ic. flor. Germ. II, fig.

4371, zeigt lockere Trauben ohne die charakteristischen Verscbiebungen.
^) Beisprosse sind mir bisber aus Autopsie bekannt geworden aus den

Gattungen Christolea Camb., Cremolobus DC, Guiraoa Coss., Octoceras Bge.,

PhysorrhyncJius Hook., Pugionium Gartn., Bicotia L., Schimpera Hochst. et

Steud
, Schouwia DC, Coronopus Gartn., SoboletosUa MB. und Spirorhynch^s

l^ar. et Kir. Mit Ausnahme des Falles von Cremolobus peruviaims DC, bei

T^elchem die im allgemeinen weit selteneren akropetalen Beisprosse auftreten,

handelt es sich uberall um basipetale Serialsprosse.

^) 1. c^ p. 1644. , .^ - ,^ ^

,. ^) Es ist mir eine angenebme Pflicht, den Leitern der beiden Institute,

die durch ihr Entgegenkommen diese Untersuchungen ermoglichten, den Herren
Prof. Dr. E. v. Wettstein und Kustos Dr. A, Zahlbruckner, auch an
uieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

. t^ i, -
i

. ,
*) In der halbschematischen Abbildung ist das Indument mcht beruck-

sichtigt,

13*
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Malcohnia africana {L.) B.Br. Seitenachse erster Ordnung. (Naheres im Text)
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Das Achselprodukt von y^i tragt vier Laubblatter, um dann
mit Infloreszenz abzuschliefien. Wahrend aber das Blatt y^^t nahezu
in gleicher H5he inseriert ist wie z/p2, so finden wir r^^2 <Jp^)

mehrere Millimeter oberhalb der ersten Blute inseriert, fast un-
mittelbar unter der zweiten, wie das aus den Schraffen deutlich

hervorgeht. Das Achselprodukt aus dem vierten Laubblatte r'ad2 ^p
produziert ebenfalls vier Laubblatter, um daan mit Infloreszenz ab-

zuschliefien; doch sind hier die Streckungen der Internodien noch
nicht geniigend weit vorgeschritten, um einen Einblick in das Mafi
der zustande kommenden Verwachsungen zu gewahren.

Das Achselprodukt aus )3si tragt fiinf Laubblatter; in ge-

wohnter Weise erscheint das funfte mit seinem Achselprodukt fiber

die unterste Blute Bs2 Z^ verschoben.
Das Achselprodukt aus cc^x ist noch nicht bis zur Infloreszenz-

bilduDg gedlehen.

Diese Verwachsungen finden sich auch bei einiffen anderen
Arten der Gattung^).

o c?

Male, aegyptiaca Spreng. liegt mir in Exemplaren vor, die

Sieber bei den Pyramiden gesammelt hat; ausgegeben wurden sie

unter dem Naraen Cheiranthus lividus Forsk. Bei diesen Pflanzen
zeigt sich die Unterbrechung in sehr ausgesprochener Weise ^).

Ebenso bei

Male, assyriaca Hausskn. et Bornm., von der mir Original-

exemplare vorliegen, die J. Bornm QlJer auf seiner persisch-

turkischen Reise bei Dschebel Stamsin gesammelt und sub nr. 879
ausgegeben hat*).

Nur in geringem Mafie, aber immerhin deutlich erkennbar
voUzieht sich die Verwachsung bei Male. eJiia (Lera.) DO., wie

ExempJare zeigen, die Theodor Kotschy in Syrien gesammelt hat^).

Male, scorpioides Boiss,, ein reichlich spannenhohes, von der
Basis an verasteltes einjahriges Kraut, zeigt an transkaspischen
Exemplaren*^) das Verhalten der Male, afrieana R. Bn

^) Die Pormeln sind in der Abbildung teilweise gekiirzt.

2) Bis 1905 zahlt der Kew-Index nnd seine Supplemente 43 Arten auf.

^) Bei dieser zu Boissiers Sektion Eremohium gehorenden Art wurden
die Verwachsungen bei Cosson, 111. Flor. Atlanfc., tab. 15, fig. 16 (1882), an
der relativen Hauptachse sehr seh5n abgebildet; dagegen mochte ich die Genauig-
^eit der relativen Seitenachse zweiter Ordnun^ rechts in der Abbildung (var.

P' <^egyptiaca\ wo erst nact drei Schoten ein LaubsproO folgt, doch sehr in

^eifel Ziehen. Dagegen ist den Tatsachen bei seiner yar. longisili^ua, einer in

Marokko, Tunis und in der Sahara ^in aggeribus arenae mobilis, m alluviis et

alveis arenosis** verbreiteten Form, gewifi sehr schon Rechnung getragen.

*) J. Bommtiller, Itei" Persico-turcicum 1892—3.
5 syriacum 1855, sine numero: „Rara

alt. 2600'". Diese von Lamarck als Hespms beschriebene, in Boissiers Set-
tion Eumalcolmia gehorende Art kommt nach Post (L c, p. 69) in Palastma
^nd Syrien in weiter Verbreitung vor; als eine Pflanze felsiger Orte findet sie

sich auch auf Cypem und Kreta, wo sie in den spLakiotischen Bergen sich

iioch bei nahezu lOOO mMeereshohe findet. Auch in Bootien wurde sie gefunden.

. ,
*) P. S intenis. Iter transcaspico-persicum 1900—1901 : Regio transcaspica,

Aschabad, ad Gjanss. In der Bezeichnung ist ein Fehler unterlaufen; die zu
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Male, tomlosa (Desf.) Boiss. schlieCt sich ia nordpersischen

Male
Male. af\

Transkaspien zur Verfiigun^ stand ^).

Eine sonst in welter Verbreitung sich findende Verwachsungs-

art, die progressive Eekauleszenz, die in unserer Familie sehr

selten beobachtet wird, findet sich bei Male, serhiea Pancic. So

zeigen Exemplare, die Beck und Fiala bei Sarajevo gesammelt

hat^), dieses Verhalten in geradezu typiseher Weise. Die untersten

Bluten der lockeren Traube stehen in den Achsein von Laubblattern,

dann folgen rasch sehr kleine, mit freiem Auge leicht zu uber-

sehende Hochblatter, die in akropetaler Richtung mehr und mehr
mit ihrem Achselprodukt verwachsen. Palle von Rekauleszenz
scheinen in der Familie ziemlich selten zu sein, und sind mir

bisher nur aus sechs Gattungen bekannt geworden. Die fuGIangen,

lockeren Trauben des Anehonmm Billardieri DO.*) stehen ent-

weder terminal oder entwickein sich an der Spitze von Sprossen,

die aus der basalen Blattrosette entspringen. Die untersten Bluten

verwachsen ofters auf etwa 2 mm mit ihrem Tragblatt.

Boissiers Sektion Migidae gehorige Pfianze wurde 2A.S M, scorpiuroides aus-

gegeben. Sie ist aus den Wiisten von Ostpersien bekannt, und wurde auch bei

Buchara gesammelt. Beschrieben wurde sie zuerst als Dontostemon scorpi-

oides Bge.
1) J. Bornmiiller, Iter Persicum alterum 1902, nr.6139: Persia borealis,

inter Eescht et Karwin, prope Patschinar, 5— GOO m. s. m.; ebenso Born-
miiller, Iter Syriarum, nr, 64: Palaestina australis, Jericho in desertis. Die Ab-

bildung in Desf., Atl., II, tab. 159, wo die Pfianze als Sisymhrlum torulosum
Desf. abgebildet ist, zeigt die bier in Betracht kommenden Verbaltnisse nicbt.

Die Art ist von Nordafrika iiber Palastiua, Syrien und Mesopotamien bis

Taurien, in dem Kaukasus^ ferner bis Siidpersien, Afghanistan und Belutscbistan

verbreitet. Sie gehort wie die nahestehende-flf, a/ncana (L.) E. Br. zu Boissiers
Sektion Rigidae.

2) P. Sintenis, Iter transcaspico-persicum 1900— 1901. Eegiotranscaspica,

Aschabad, frequens. Das spannenhohe, einiahrigeKraut wird inBoissier, Flor-

Or. I (1867), p. 223, als Jf. africana E. Br. var. 8. trichocarpa bezeichnet

Sein Vorkommen ist auf die nordostpersicbe Wiiste beschrankt.

3) Dr. G. de Beck, Plantae Bosniae et Hercegovinae, series II, nr. 169.

Bosnia: in saxosis calc. mentis Trebevic pr. Sarajevo, ca. 1000 m, YI. 1888; aus-

gegeben als M. maritima (L.) E. Br. Die Art wurde von Paniic 1874: in

seiner Flora prineipatus Serbiae in serbischer Sprache beschrieben und ist nach

E. V. Halacsy in Osterr. botan. Zeitschr., Bd. XLV (1895), p. 175, iiber Bul-

arien, das Banat, Serbien, Bosnien, Herzegowina, Dalmatien, Montenegro, Al-

anien und Epirus verbreitet, auch in Aetolien gefunden, cfr. Consp. fl. Graec,

vol. I (1901), p. 75, woselbst Naheres liber Literatur und Synonymie.
^) Th. Kotschy, Iter syriacum 1855, nr. 45: „Frequens ad nives Antili-

fcani; fructus in cedreto Libani, alt. 6000'.'* Das perennierende, mit Stern-

haaren bedeckte Kraut ist nach Post (1. c, p. 106) auf die alpine Eegion des

Libanon und Antilibanon beschrankt. Die Gattung Anchonium DC. besteht nur

(aus drei, in Syrien, Kleinasien und Persien vorkommenden Arten; nach Prantl
Nat. Pflanzenfam., Ill, 2, p. 203) gehort sie zu dem Hesperideae-Hesperidinae,
nach Bentham und Hooker fiL (Gen. plant, I, p. 101 [VII. 1872J) ist es em
genus dubiae affinitatis^ des bei den Kaphaneae untergebracht wird, worin aucn

Baillon (Hist plant, III, p. 251 [1872J) folgt.
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Die untersten Bliiten der Trauben von Braya purpurascens
R. Br.') haben gewohnlich noch ein Tragblatt, das auf einige

wenige Millimeter mit seinem Aehselprodukte verwachst; ahnlich

verhalt sich Braya supina Koch, wo die untersten Bliiten der
lockeren Traube auf mehrere Millimeter mit ihren lanbigen Trag-
blattern verwaehsen. Eine unter dem Namen Platypetalum diibium
R. Br. ausgegebene Braya rosea Bge. aus Nowaja Semija ^) schliefit

sich an Braya purpurascens an.

Die untersten Bliiten der dichten terrainalen Trauben der

Pringlea antiscorbutica Hook, fil, einer auf den Kerguelen ende-
ffiisehen Thelypodiee^), stehen in gewohnlicher Weise in den
Achseln von Laubblattern, die mittleren und oberen Bluten haben
keine Tragblatter; dazwischen befindet sich eine Zone mit schwach
entwickelter, aber immerhin deutlicher Rekauleszenz.

Schizopetalum Walkeri Sims, ein einjahriges, spannenhohes
Kraut aus Chile*) hat im unteren Telle der zieralich lockeren Traube
ziemlich langgestielte Bliiten; die progressive Rekauleszenz
ist hier deutlich ausgepragt, schlieClich erreicht das Tragblatt die

Mitte des Bliitenstieles, Im oberen Telle der Infloreszenz sind die

Tragblatter unterdrtickt.

Tchihatchewia isatidea Boiss., gewiC die schonste Crucifere

Armeniens^), hat eine basale Blattrosette, aus der sich ein raehr

als spannenhoher Stamm erhebt, der in eine zusammengesetzte
Traube endigt; die untersten Partialinfloreszenzen stehen in gewohn-
licher Weise in den Achseln kleiner Blatter, dann macht sich pro-

gressive Rekauleszenz deutlich bemerkbar, die Verwachsungen er-

strecken sich auf zwei Zentimeter und mehr. Ein weiteres Ver-
folgen dieser Verhaltnisse verbietet die gebotene Schonung des

Hook er fil. und
^) Ausgegeben in Wulf f, Flora Spitzbergensis.

. ) Diese Art besitzt eine weite Verbreitung; nach
Audersson in FL Brit. Ind., vol. I, p. 155, ist sie von den arktischen Ge-
bieten uber den Altai bis in den Himalaya verbreitet; nach dem erst dieser
lage verstorbenen Sir Richard Strachey, Catalogue of the plants of Kumaon
?^d of the adjacent portions of Garhwal and Tibet (London 1906), kommt sie

^ Tibet in Hohen von 10— 16.500 FuB yor; nach Kegels Publikation uber die

Flora Turkestans ist sie dort ein hochalpines Element (nach Engler, 1. c,
voL I, p. 121).

^) Die Originalabbildung findet sich bei X D. Hooker, Flora Antartica,
vol. U (1847), t. 90, 91. Bentham undHooker fil. stellen dieGattung 2u den

^li/sstneae, B allien als fraglich zu den Lunarieae-Alyssineae. Sehr schone

Habitusbilder wurden von H. Schenck 1906 in den Ergebnissen der deutschen

liefseeespedition (tab. 7-9) pubiiziert.

,, ,, '*)Coquimbo,bzw.Cuminff,nr. 1282: sehr schoneEiemplarebeiPoeppig,
Ull. pLChiL, I, nr. 168: ^Copiose in montibus maritimis-. Die 1823 veroffent-

^chte Originalabbildung in Curtis' Botanical Magazine, tab. 2379, zeigt diese

Verhaltnisse nicht.
*) Die Art wurde vom Grafen Tchihatchew 1858 in etwa 2000 Fufi

Jiohe entdeckt und ' von Boissier in Tchi hatch ews „Asie mineure, Bot.,

1, p. 292 (I860) beschrieben. Eine Abbildung findet sich inOnrt^is' B(>t. Rf^g.,

tab. 7G08 (Aug. 1898), die nach einem Exemplare in Kew gezeichnet ist.
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Herbarmateriales, und aus den Garten scheint die Pflanze ihrer

schwierigen Kultur wegen wieder verschwunden zu sein*).

Die andere Art der Verwachsung, die Konkauleszenz, ist

in der Familie noch seltener, und ist mir zur Zeit niit Sicherheit

nur Fon drei Arten aus verschiedenen Gattungen undGruppen bekannt.

Eine zu den Thelypodieae-Cremoldhinae gehorige Pflanze,

Menonvillea linearis DC, ein steif aufrechtes, etwa anderthalb FuU

hohes Kraut aus Chile ^), zeigt in der terminalen, vielbliitigen

loekeren Traube regressive Konkauleszens ; die untersten Bliiten

verwachsen auf mehrere Millimeter mit der Abstammungsaehse.
Eunonia cordafa DO-, zu den Sinapeae-Cochleariinae gehorig^),

hat ebenfalls extraaxillare Bliiten, deren Stellung in diesem Sinne

zu deuten ist.

In der vegetativen Eegion ist Konkauleszenz ofters bei der

friiher haufig in botanischen Garten kultivierten Succowia halearka

DC. zu beobachten.

Die in der Gattung Malcolmia beobachteten Verwachsungen
sind keineswegs auf diese beschrankt, sondern, wie schon hier mit-

geteilt sein mag, bei einer Eeihe anderer Genera, wie Carriclitera

Ad., Goldbachia DC, Guiraoa Coss., Morettia DC, OrycJiophrag-

mus Bge., Physorrhynchus Hook., Tetracme Bge. u* a., besonders

schon aber in der Gattung Schimpera Hochst. et Steud. zu koo-

statieren, wortiber an anderer Stelle naheres mitgeteilt werden wird.

Der Ursprung der Angiospermen.
Von E. A. N. Arber und J. Parkin (Trinity College, Cambridge).

(Mit 4 Textfiguren.)

Autorisierte IJbersetzung aus dem Englischen Ton Dr. Otto Porsch (Wieu).

(ScWuli,'*)

Die Hemiangiospermen.
Nach unserer Ansicht stammen die tertiaren und rezenten

Angiospermen direkt von einer Gruppe mesozoiseher Pflanzen ab,

auf die wir den neuen Namen Hemiangiospermen anwenden- Diese

Gruppe ist gegenwartig vollstandig hypothetisch. Wir wissen nichts

uber die Friiktifiktion irgend einfisVertreters derselben, aber wir glauben,

1) AuCer durch den Petersburg er Garten kam die Pflanze durch den

Hortus Aurelianus (Mas Leichtlin) in Baden-Baden in Verkehr, von dem sie

1897 Miinchen erbielt; doch konnte sie dem dortigen Klima nicht standhalten

und ging ein ohne gelaluht zu haben.
2) Chile borealis; in naontibus graminosis „Los Chorillos" versus Concoa,

Sept 1827, leg. Poeppig, nr, 224. Die Gattung gehort nach Prantl zu den

Thelypodieae-Cremolohinae^ nach Baillon zu den Thlaspideae-Lepidineae*
3) Th. Kotschy, Iter syriacum, nr. 292: In Antilibano . . - ad cedretum

in margine fructibusegetum (sic!) frequens, alt. 5800'. Das der ^^^*"^^
Aethionema sehr nahestehende Genus gehort nach Bentham und Hooker ni-

tn den Lepidineae, ebenso nach Baillon zu den TKlaspideae-Lepidineae.
*) Yergl. Jahrg. 1908, Nr. 4, S. 133.
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daC ihr Zapfen dem Proanthostrobilus der Bennettiten so nahe stand,

dafi der letztere, wenn auch von der direkten Abstammungslinie
etwas entfernt, deutlich den Strobilustypus darstellt, welcher zum
Euanthostrobilus oder der Blute der Angiospermen fiihrte. Dieser
Konus (Fig. 4), ahnlich dem der nahe verwandten Bennettiten ^),

war ein Anthostrobilus von proanthostrobilatem Typus. Er war
auch im wesentlichen eine Gymnosperraenfruktifikation, wobei das
Sammeln des Pollens von der Samenanlage selbst besorgt wurde.
Sowohl in der Korabination der Mega- und Mikrosporophylle,
einem den Zapfen dieser Abstammungslinie eigenen Merkmale, als

in dem Besitze eines primitiven Perianths stimmte derselbe jedoch
einerseits mit der typischen Bliite der Angiospermen, andererseits
mit dem Zapfen der Bennettiten tiberein. Er unterschied sich von
dem Strobilus der Bennettiten dadureh, dafi die Megasporangien
an den Eandern der Fruchtblatter, der Homologa der Interseminal-
schuppen safien, welche voneinander getrennt und nieht an der
Spitze vereinigt waren. Auch die Mikrosporophylle waren spiralig

angeordnet und vielleicht mehr reduziert als jene der andern
Gruppe. Ein derartiger Zapfen ware vollstandig angiosperra, wurde
nicht die Aufgabe des Pollensammelns noch von der Samenanlage
geleistet nnd fehlte nicht die prazise Form des Mikrosporophylls,
welche wir als Stamen bezeichnen. Die allgemeine Gestalt der
Megasporophylle stiinde jener der rezenten Gattung Cycas viel

naher als den entsprechenden Bildungen, welche die bekannten
Bennettiten darbieten. Dafi diese Annahrae natiirlich ist, kann aus
der bekannten Alterttiralichkeit und dem haufigen Vorkommen eines

derartigen Megasporophylitypus in alten Schichten gefolgert
werden ^).

Die Tatsache, dafi ein derartiger Konus gegenwartig voll-

standig unbekannt zu sein scheint, braucht der Theorie nicht zu

widersprechen, wenn wir uns vor Augen halten, daC die bis jetzt

entdeckte Gesamtzahl mesozoischer Fruktifikationen aus der Ver-
wandtschaft der Gymnospermen aufierst gering ist, wie Wieland
an den oben zitierten Stellen ausdriicklich betont hat.

Man konnte fragen, warum wir nicht Saportas ') Ausdruck
Proangiospermen angenommen haben, wenn iiberhaupt ein Be-
dQrfnis nach einer derartigen Benennung besteht- Wir mochten
jedoch daran erinnern, daC man diese Bezeichnung Fossilien gab,
welche als ursprQngliche Angiospermen betrachtet wurden mit einer

-combination von Charakteren, die sowohl Dikotylen als Mono-
kotylen gemeinsam sind, wahrend die in Rede stehenden hypo-
tnetischen Formen die V^orfahren dieser nrsprunglichen Angio-
spermen und selbst Gymnospermen waren. Ferner konnen wir nach
den neuen Untersuchungen Wieland s nicht zugeben, dafi die

Bennettiten zu den Proangiospermen Saportas in Beziehung ge-

J
Hallier_(1901i), p. 105, (1905), p. 154.

i
_ _ _

*) Saporta und Marion (1885), vol. I, p. 220 und 222.
) Solms-Laubach (1891), p. 86.
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bracht werden konnen ^), da der letztere Autor aus demselben Grand
schloC, dafi ihre Bestaubungsart im wesentlichen gymnosperm war^).

Wi
iospermen

typischen Strobilus der Aiigiospermen aus jenem der hypothetischen

Wir

Fig. 4.

Proanthostrobiliis der hypothetischen Hemiangiospermen. Schematische
stellung eines Langsschnittes durch den Konus, das Perianth, die Mikro

Megasporophylle zeigend.

Dar-

und

angegeben, was wir als die Urform der verschiedenen die Blute

zusammensetzenden Organe betrachten.

Fossilien

zweifelhaft sind.
2

Verwandtschaftsbeziehunge

) Der von Oliver (1 906, p,240) provisorisch vorgeschlageneAusdruck „Angio-

eycadee** scheint uns keineswegs einwandfrei za sein, da wir erstens die Frukti-

fikation dieses Vorfahrs als gymnosperm und zweitens als von jener der rezenten

Cycadeen sehr entfernt hetrachten.
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Soweit es sich um die Kombination der Mega- und Mikro-
sporophylle handelt, stimmte der amphisporangiate Zapfen der

Bennettiten Dieht blofi mit jenem der Hemian^iospermen, soadern
aueh mit jenem der Angiospermen iiberein. Die hypogyne Anordnung
der Organe, wie sie sieh bei den Bennettiten findet, war auch ein

urspriinglicher Charakterzug der Angiospermen, aus dem sich in

jiiLgerer Zeit Perigynie und Epigynie entwickelten, wie bereits von
verschiedenen Autoren ausgefuhrt worden ist^).

Im Zapfen der Bennettiten sind alle Organe mit Ausnahme
der Mikrosporophylle spiralig angeordnet Wegen der zyklischen

Gruppierung der Jetzteren sind diese Pflanzen als fruhzeitig von
derHauptabstammungslinie der Angiospermen abgezweigt aufzufassen.

Im Strobilus der hypothetischen Hemiangiospermen waren saratliche

Organe spiralig inseriert (vgl. Fig. 4), und dieses urspriingliche

Merkmal findet sich noch bis zu einem gewissen Grade bei Angio-
spermen erhalten, wie z. B. bei verschiedenen Magnoliaceen. Bei
den Angiospermen war wie bei den Bennettiten allgemein die

Neigung herrschend, durch Stauchung der Internodien von der
ursprunglich spiraligen Anordnung der Zapfenteile zur zyklischen
zu gelangen.

.^Der Hauptschritt in der Entwicklung der Angiospermen war
die Ubertragung der Vorrichtung fiir das Pollensammeln von der

Samenanlage auf das Fruchtbiatt oder die Fruchtblatter und im
Zusammenhang darait die Lokalisierung der Narbenflache. Diesem
Vorgange verdanken, wie wir spater ausfuhrlicher hervorheben
werden, die Angiospermen ihre Entstehung.

Wir wollen daher zunachst das Gynoeceum betrachten.

Das Grynoeceum,
Riicksichlich der Megasporophylle des Zapfens betrachten wir

die Bennettiten als von der Hauptabstammungslinie der Angio-
spermen betrachtlich abweichend. Die wahrscheinlich von einem
^mzigen Integument 2) eingehiillte orthotrope Samenanlage oder der
Same kann als eine voUstandig ursprungliehe Bildung betrachtet

werden. Im Anthostrobilus der Angiospermen war die Samen-
anlage ursprunglich zweifellos orthotrop, und es war auch wahr-
scheinlich ein deutlicher Funiculus vorhanden, ein Merkraal, wel-
ches dem Samenstiel der Bennettiten homolog sein kann oder nicht.

We Entstehung des zweiten Integumentes scheint uns keine grojSe

Schwierigkeit zu bieten. Es fehit bei vielen rezenten Angiospermen,
hesonders unter den Gamopetalen und einigen Vertretern der

Banunculaeeen, einer Familie, welche nach unserer Ansicht eine

verhaltnismaCig groCe Zahl urspriinglicher Oharaktere im
beibehalten hat^). Welters betrachten wir ein Integumen

Strobilus

ent als eine

J)
Coulter und Chamterlain (1904), p. 13.

^) Prantl (1888).

) Wielaud (1906), p. 234.
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Bildung, welche von neuem entstehen kann und keine engen Homo-

logien unter jenen Pflaozen besitzt, welche keine Saraen tragea.

Daii dies der Fall ist, geht deutlich aus einem solchen Samen wie

jenem der palaozoischen Lycopodiacee Lepidocarpon hervor^) und

zeigt sich auch in gewissen Arillusbildungen unter den rezenten

Angiospermen.
Die Saraen der Bennettiten zeigen eine weitgeheude An-

naherung an jene der Angiospermen darin, daC der Embryo von

Bennettites und vermutlieh auch jener der Hemiangiospermen zwei

Cotyledonen besitzt, und daS im Gegensatze zu den Oycadeen und

aller Wahrscheinlichkeit nach auch zu den Pteridospermen diese

Saraen schon nach einer verhaltnisraaGig kurzen Ruheperiode keira-

ten; beides betrachten wir unter den Angiospermen als ursprting-

liche Charaktere.

Der Bau der unbefruchteten Saraenanlage der Bennettiten ist

noeh vollstandig unbekannt, denn in alien naher untersuchten

Exemplaren hatte man es augenscheinlich bereits mit einem reifen

Samen zu tun. Wir wissen also nichts tiber die feinere Anatomie

des Mikropylarendes der Samenanlage. BesaC sie eine PoUen-

kamraer, vergleiehbar jener von Lagenostoma, oder war die Eiu-

richtung zum Pollensammeln auf die Mikropylarregion der Integu-

raente beschrankt ? Dariiber gibt W i e 1 a n d keine nahere Aufklarung -)

Aber die Tatsache, dafi das die Mykropyle einschlieCende Integu-

ment iiber die vereinigten Aui5enflachen der Interseminalschuppea

W ?

„narbenahnlich fiber das Pericarp etwas hervorragt", scheint zu

zeigen, daG das letztere, wie es auch immer zu homologisieren sein

mag, beim Pollensammeln keine Eolle spielte, eine Funktion, die

zweifellos von der Saraenanlage selbst ubernommen wurde. Dies

raacht also die Ansicht wahrscheinlich, daC die Bestaubung durch

den Wind besorgt wurde. Diese Punkte seheinen uns von groCer

Wichtigkeit zu sein, da wir es fur wahrscheinlich halten, dafi bei

den Bennettiten und Hemiangiospermen die Funktion des Pollen-

ferales

Wind
und dafi weiters die Mikro;

im Gegensatz zu den Angiospermen fiir diese Gruppen besonders

charakteristische Merkmale.
Beziiglich der speziellen Homologien der Samenstiele und

Interseminalschuppen der Bennettitenfruktifikation liegen bereits

verschiedene Theorien vor. Ligniers Auffassung wurde bereits

erwahnt (p. 154) und Wielands*) Ansicht ist im neunten Kapitel

seines Buches ausfuhrlich diskutiert, Wir beabsichtigen nicht, auf

diesen Gegenstand hier naher einzugehen. Nach unserer An-

^) Scott (1901), p. 317.
2) Wieland (1906), p. 122, fig. 63.

3) Wieland, 1. c, p. 121, 234.

*J Wieland (1906), p. 230ff.
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sehauung waren die Homologa der Intersemioalschuppen der Ben-
nettiten im Zapfen der Hemiangiospermen einfache Frachtblatter
mit inehreren Samenanlagen an ihren Eandern, sehr ahnlich den
Megasporophjilen der rezenten Gattung Gycas, Wir begreifen, dafi

die Vorfahren der Bennettiten selbst auch diesen Sporophylltypus
besaCen, wenn auch diese Bildung bei JBennettites hoher modifiziert,

ja vielleieht sogar zerteilt wurde; denn es ist wahrseheinlich, daC die

Samenstiele zum Teil einen Lappen des Fruehtblattes darstellen.

Auch die Megasporophylle oder Telle derselben wurden vereinigt,

um^ das Pericarp der Frucht zu bilden. lu diesen Merkmalen
weicht nach unserer Ansicht der Strobilus der Bennettiten be-
trachtlich von den Entwicklungsriehtungen ab, von denen die Angio-
spermeu abstamraen. Die Entwicklung des Pericarps der Bennettiten
stellt einen Vorwartsschritt dar, und zwar einen Vorwartsschritt
ganz im Sinne der Gymnospermen, andererseits bilden die Angio-
spermen mit ihren geschlossenen Fruchtblattern eine zweite Ab-
staramungslinie, welche ihre Entstehung der Annahme der Ento-
mophilie verdankt im Verein mit der IJbertragung des Pollen-
sammelapparates von der Megaspore selbst auf die geschlossenen
Megasporophylle.

Nach der Annahme der Entomophilie als Bestaubungsart auf
Grand^ geschlossener Pruchtblatter brach sich die Entwiekluug nach
verschiedenen Richtungen hin Bahn, und so entstanden die groCen
Gruppen, Reihen und Familien der Angiospermen. Zu den wich-
tigeren Veranderungen gehoren : Eeduktion und Unterdriickung in der
Zahl der Blutenorgane, in extremen Fallen zur Monoeie und DiScie
ftihrend und oft, wie bereits angedeutet, in Verbindung mit zu-
nehmender Komplikation des Bliitenstandes; der allgemeine Ersatz

^} spiraligen Anordnung der Blutenstiele durch die zyklische

;

-Kohasion und Adhasion, speziell die Entwicklung der Perigynie
und Epigynie aus der urspriinglichen Hypogynie^); Storungen in
der Symmetrie^), namenthch die Entwicklung zygomorpher Bil-
dungen. Ferner fand in vielen Fallen eine Ruckkehr zur ursprung-
ncben Anemophilie statt, oft begleitet von Diklinie und komplizierten

Blutenstanden.

Bas Androceum.
Zwischen dem Pro-Anthostrobilus und dem Eu-Anthostrobilus

Oder der Bliite hegt wohl der am meisten in die Augen springende
^egensatz in der Beschaffenheit der Mikrosporophylle, Bei den
Bennettiten sind dies doppelt gefiederte') Blatter vom Typus der

^arnwedel, an der Basis zusammenhangend, mit stark reduzierten

i^iederchen, welehe ihrerseits Synangien tragen. Die Beziehung
zwischen derartigen Organen und dem Androceum der Angiospermen

J)
Coulter und Chamberlain (1904), p. 13.

5 Coulter und Chamberlain (1904), p. 15.

*) Wieland (1906), p. 166ff.. beschreibt die Mikrosporophylie als

lacb gefiedert". Sie sind jedoch unzweideutig bipinnat

nem-
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sind auf den ersten Blick teineswegs einleuchteod. Wenn wlr

jedoch parallele Entwicklungsstadien des Androceums und Gynoceums
vereleichen, konnen wir vielleicht zu einer klareren Einsiclit in

dieser Frage gelangen.

Der Same ist fiir sich schon ein sehr altes Organ, das weit

zuriick fiber die Periode hinaus datiert, aus der wir zura erstenmal

fossile Pflanzen kennen lernten, mit anderen Worten, er war bereits

in sehr friiher geologischer Zeit eine hoeh entwickelte Bildung.

Der Same der Pteridospermen, des altesten Stadiums der zu be-

sprechenden Abstammungslinie, die wir gegenwartig gut kennen,

ging der Entwicklung des Staubblattes lange voraus. Die mann-
lichen Organe der Pteridospermen waren, soweit wir sie beurteilen

konnen, einfache synangienahnliche Bildungen, in gewissen Einzel-

heiten nicbt unahnlich jenen der eusporangiaten Fame, getragen

von farnwedelahniichen Blattern. In einer anderen palaozoisehen

Gruppe, den Cordaiten, existierte gleichzeitig mit dem farnblatt-

ahnlichen, mannlichen Organ der Pteridospermen eine Bildung,

ihrera Bau naeh in mancher Hinsicht ahniich einem Staubblatt;

jedoch diese Abstammungslinie hat naeh unserer Meinung hochstens

bloIS eine sehr entfernte Beziehung mit der hier besprochenen. So

finden wiralso, dafi ein in maneher Hinsicht staubblattahnliches

Organ bereits im Palaozoicum vorhanden war, obwohl es in der

Abstammungslinie der Angiospermen erst in spater geologischer

Zeit zur Entwicklung kam.
Die mannlichen und weibliehen Fruktifikationen der Pterido-

spermen wurden locker, auf Wedeln getragen, welche im Bau den

sterilen Blattern ahniich waren, oder auf Blattbildungen mit mehr

Oder weniger stark reduzierter Lamina. Bei keinem bekannten

Vertreter der Gruppe ist eine Andeutung naehweisbar, daC jemals

ein Versuch bestand, die mannlichen oder weibliehen Fruktifikationen

in Form eines Zapfens zu vereinigen.

Bei den Bennettiten, den mesozoischen Abkommlingen dieser

Gruppe, finden wir jedoch die mannlichen und weibliehen Organe

in einem amphisporangiaten Strobilus vereinigt, ferner die Mega-

sporophylle hoch organisiert und stark reduziert, moglicberweise
iioch in anderer Eichtung extrem modifiziert. Das in der Ent-

wicklung der Mikrosporophylle erreichte Stadium steht augen-

seheinlich weit hinter dera der Megasporophylle zuriick. Erstere

haben sich fiber die von den Pteridospermen erreichte Stufe kaum
merklieh erhoben. Die Mikrosporophylle sind im wesentlichen noch

zusammengesetzte, fertile Wedel. Ein Entwicklungsfortschritt be-

sehrankt sich bloC auf das Synangium, welches noch den herr-

schenden Typus der Fruktifikation darstellt, und zwar bei den

Bennettiten vielleicht hoher entwickelt als bei irgend einem der

bekannten Pteridospermen. Das Staubblatt ist fur sich eine Neu-
bildung jungeren Datums, soweit es sich um diese Abstammungs-
linie handelt. Aber die Annahme der Entomophilie durch Ver-

schlufi der Fruchtblatter, dem die Angiospermen, streng genommen,



191

wohl als Hauptfaktor ihre Entstehung verdauken, hatte zweifelsohne
eine betrachtliche Veranderung anderer BlQtenteile, unter diesen
besonders der manDlichen Organe, zur Folge. Das Aufkommen
dieses Bestaubungstypus, welcher eine ganz bedeutende Ersparung
in der zur Sicherung der FremdbestaubuDg notwendigen Pollen-
menge ergab, scheint das Signal fiir eine betrachtliche Reduktion
in den mannlichen Wedeln des Proanthostrobilus gewesen zu sein.

Moglicherweise kam eine noeh einfachere Bildung zur Entwicklung,
bestehend aus einem Sporangientrager mit zwei Synangien.

Obwohl sieh das Mikrosporophyll der Angiospermeh naeh
unserer Auffassung ursprunglich von einem hochgradig verzweigten
Organ durch Eeduktion ableitet, so laKt sich unter den xezenten
Yertretern dieser Formenreihe nur in sehr wenigen Fallen ein Rest
dieses^ alten Merkmales verfolgen. Es ist moglich, dafi wir einem
derartigen Yerhalten unter den Myrtaeeen, zura Beispiel bei Colo-
ihamnus und vielleicht auch bei Bicimis, begegnen, wo die Staub-
blatter fiederig verzweigt sind, aber in den Familien der Polypetalen,
wie z. B. bei den Capparidaceen, Dilleniaceen, Resedaceen, Hype-
rieaceen, Cistaceen, Malvaceen usw., wo sogenannte verzweigte
Oder geteilte Staubblatter vorkoramen, handelt es sich um ein ganz
anderes Phanomen^) ohne direkte Beziehung zu dera besprochenen.
Anderseits miissen wir zugeben, daS der Abstand zwiscben den
mannlichen Organen der Bennettiten und der Angiospermen sehr
groC ist, und daC wir gegenwartig keineswegs im stande sind, die

verschiedenen Eeduktionsstadien des Mikrosporophylls zu verfolgen.
+

eigentlichen Ano-io-

Das Periantli.

Der Zapfen der Bennettiten besitzt eine basale, spiralig ver-

laufende Reihe steriler, blattahnlicher Organe, welclie einen inte-

grierenden Bestandteil des Strobilus bilden. Nach unserer Vor-
Btellung besafi aueh der Proanthostrobilus der Hemiangiospermen
dieses Charaktermerkmal, welches wir als ein noch nicht diffe-

renziertes ursprungliches Perianth deuten. Mit der Annahme der

Entomophilie und der Weiterentwicklung der
spermea durften wohl als Begleiturastande auch Yeranderungen in

der Form und Funktion des ursprunglichen Perianths Platz gegriflFen

habeii. Zu der ursprlinglichen Schutzfunktion dieses Organs durfte

sich im Zusaramenbange mit der Entomophilie jene eines Schau-'

apparates binzugesellt haben. Die damit verbundenen Yeranderungen
ionnen das Perianth als Ganzes oder bloC die oberen Reihen seiner

Wieder betroffen haben. Wahrend wir annehmen konnen, da6 auf
diese Weise das ursprunghehe Perianth in einigen Fallen in eine

SuCere Reihe, den Kelch, und eine innere Reihe, die Krone, diffe-

renziert wurde, ist es andererseits unwahrscheinlich, dafi alle Korollen

Oder aus demselben Grunde alle Kelehbildungen auf diesem Wege

') Goebel (1905), p. 535.
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eLtstandeii. Das Studium der Homologien unter den Gliedern der

Bliitenhiille ist, wie bereits oben (p. 147) acgedeutet, sehr sehwer.

In einigen Fallen, wie z. B. bei Nymphaea, konnen die Petalen

modifizierte Staubblatter, also sozusagen degradierte fertile Sporo-

phylle sein, wie Grant Allen^) schon vor Jahren vermutete.

In anderen Fallen konnen Blattbildungen, welche keineswegs ur-

sprunglich einen wesentlichen Bestandteil des Zapfens bilden, die

Punktion eines Kelehes angenommen haben. Ein wohlbekanntes

Beispiel dieser Art liegt Hepa

tica L. vor^).

Indem wir uns also eine ausfuhrlichere Diskussion der Homo-
logien in den verschiedenen Typen der BliitenhuUen rezenter Augio-

spermen vorbehalten, wollen wir damit schlieGen, dafi sich min-

destens ein Teil des rezenten Perianths urspriinglich von dem alien,

primitiven Perianth der Hemiangiospermen ableitete.

Der Typus der Angiospermenlbelanbung.

Ist nnsere Ansicht riehtig, daU der Eu-Anthostrobilus oder

die Blute der Angiospermen sich aus dem Pro-Anthostrobilus eines

nnbekannten, mit denBennettiten verwandten Vorfahren eutwickelte,

dann konnen wir nns vorstellen, dafi diese Entwicklung wohl mit

einer deutlichen Veranderung im Habitus der ganzen Pflaaze,

namentlich der Verzweigung und Blattform einherging. Wir glauben

jedoch, daC diese letztere Modifikation erst in einer betraehtlich

spateren geologischen Zeitepoehe als die Entwicklung der Bliite

Platz griff. Mit anderen Worten, wir stellen uns vor, daC die

alteren Angiospermen den unverzweigten Habitus und den Typns

der Cycadeenbelaubung ihrer Vorfahren groGtenteils noch lange

Zeit beibehielten, nachdem die Fruktifikation bereits ein typiseher

Eu-Anthostrobilus oder eine Bliite geworden war. In der Summe von

Problemen, welche wir den Ursprung der Angiospermen nennen,

bezieht sich eines der sehwierigsten kleineren Probleme auf die

Entwicklung der typischen Belaubungsform der Angiospermen.

Die Blatter dieser Gruppe variieren stark in Form und GroGe, aber

die Mehrzahl derselben bietet gewisse Einzelheiten in Gestalt una

Nervatur dar, welche, wenn auch sehwer zu definieren, uns den-

noch gestatten, die Verwandtschaftsbeziehungen solcher Pflanzen

auf den ersten Bliek leicht zu erkennen, selbst wenn uns blo6 ihre

isolierten Blatter als FQhrer zur Verfugung stehen.

Was ist also der Ursprung dieses Belaubungstypus? Wir

glauben, daC die L&sung dieser Frage in einem Studium des Ver-

zweigungstypus zu suchen ist. Wi eland hat klar gezeigt^), dab

die Bennettiten Stamme mit beschranktem Langenwachstum besaCen,

und zwar entweder unverzweigt oder blofi bis zu einem beschrankten

•) G. Allen (1882), p. 11.
2) Goebel (1905), p. 550.
^) Wieland (1906), II. Kap.
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Grade verzweigt. Dasselbe seheint auch fiir ihre Vorfahren^ die

Pteridospermen, zu gelten* Andererseits ist einer der Hauptcharakter-
zuge der Angiospermen als Ganzes ihre freie Verzweigung, eut-

weder monopodial oder syrapodial. Wahrscheinlich war mit dieser

Veranderung im Habitus ein allgemeiner Weehsel im Gharakter
der Elattorgane verbunden. Die Pteridosperraen rait ihrem un-
verzweigten oder baumfarnahnlichen Habitus erhielten durch ihre

sehr^ groCen Blatter eine bedeutende Assimilationsflache. Wahr-
scheinlich war aus mechanischen Griindeu die Zunahme der ge-
samten BlattgroCe wohl von einer vielfachen Zerteilung der Lamina
begleitet- Wedel
Palaozoikums. Die machtige, aber einfachere Belaubung der Ben-
nettiten und Cycadophyten im allgemeinen ist ieicht von diesem
Blattypus abzuleiten und gleicherweise von einem unverzweigten
Oder nur schwach verzweigten Habitus. Die Vereinigung von GroC-
blattrigkeit und einfachem Stammbau findet sich auch bei gewissen
rezenten Angiospermen, so z. B. bei den Palmen, wo sie vielleicht
als ein alter Gharakter betrachtet werden darf.

So traten bei der Gruppe der Angiospermen freie Verzweigung
und kleine Blatter an Stelle eines einfachen^ unverzweigten Habitus
^it groCen BJattern. Es ist ieicht einzusehen, wie mit zunehmender
Neigung zur Yerzweigung die Veranlassung otf Kleinblattrigkeit

gegeben war und sich eine kleinblattrigere BeJaubung entwickeln
^uCte.^ In einem Fall erstreckte sich die Verzweigung auf das
Biatt, im anderen auf den Stamm. Vom physiologischen Stand-

wirksames Endstadium.

Weg

Die Theorie, daC die Entstehung des Terzweigungstypus und
ini Gefolge damit die der vorherrschenden Blattform der Angio-
spermen erst spat nach der Entwicklung der ursprunglichen Bliite
vor sich ging, steht in vollem Einklange mit dem Grundsatze, daC
die entsprechenden Entwicklungsstadien der verschiedenen Organe
emer Samenpflanze keineswegs zu gleicher Zeit erreicht werden
(P- 96). Sie erklart auch gewisse Tatsachen, welche bisher als

sehr geheimnisvoll betrachtet wurden* Wenn wir die derzeit vor-

hegenden Taten uberblicken, welche sich auf das erste Erscheinen
der Angiospermen in den neokomischen Schichten beziehen, so
gmngen wir zu drei bemerkenswerten SchluCfolgerungen. Er
scheinen die Angiosprmeen sehr unvermittelt oder plotzlich

zntreten. Nach ihren isolierten Blattabdriicken, gegenwartig unserer

ausschlieClichen Beweisquelle zu urteilen, gehoren sie zweitens

hochentwickelten und gegenwartig noch existierenden Familien an.

^ichts seheint an diesen fruhzeitig auftretenden Eormen ursprung-
"eh. Drittens sind sie von ihrem erstem Auftreten an die herr-

sehenden T^en in der Vegetation der Kreide und der Tertiars.

Diese Ergebnisse sind Ieicht erklarhch mit der Annahme,
uaC die alteren Angiospermen den Typus der Cycadeenbelaubung
Jflrer Vorfahren noch beibehielten: und da sich unsere Kenntnis

Erstens

auf-

Otterr 14
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der mesozoischen Floren zum groCen Teil, wenn nicht fast ganz-

lich auf isolierte Blattabdriicke uad nicht auf Fruchtstande stutzt,

so ist es keineswegs zu iiberraschen, daC wir durch die, von der

geologischen Uberlieferung uns dargebotenen Tatsachen in Yerlegen-

heit versetzt wurden. Das sogenannte „pl6tzliche Auftreten" der

Angiospermen in neokomiseher Zeit mag ftir die Phylogenie der

Gnippe voUstandig belanglos, wohl aber der Ausdruck fiir die

Tatsache sein, dafi diese Gruppe, bereits hochgradig entwickelt und

differenziert, erst damals den frei verzweigten Habitus und im Ge-

folge damit die Kleinblattrigkeit annahm. Diese Hypothese erklart

auch, warum dieser Formenkreis selbst in neokomiseher Zeit iiber

audere Gruppen zu dominieren scheint, denn das neu auftretende

Stadium der Entwicklungslinie mufite durch Beibehalten der Cyca-

deenbelaubung verdeckt bleiben.

Jedoch trotz dieser Erwagungen bleibt immer noch das groCe

Problem iibrig, wie die kleinblattrige Belaubung der Angiospermen

von jener der Cycadeen abzuleiten ist Dariiber sind wir gegen-

wSrtig aufier stande, eine befriedigende Erklarung zu bieten, auCer

wir nehmen zur Mutation unsere Zuflucht. Vorlaufig hat jedoch

unseres Wissens die Phytopalaontologie noch keine beweiseuden

trbergangsgHeder vom Typus der Belaubung irgend einer meso-

zoischen Pflanzengruppe zu jener der Angiospermen geliefert.
-ri

Der Ursprung der Monokotylen.

Es ist noch Gegenstand heftiger Kontroversen, ob die Diko-

tylen oder Monokotylen geologisch alter sind. Die Beweise hiefflr

griinden sich teils auf unsere Kenntnis der rezenten Vertreter, teils

auf das Studium fossiler Blattabdrucke. Trotzdem ist es zweifel-

haft, ob einer dieser beiden Wege, das Problem in Angriff ^^

nehmen, gegenwiirtig hinreichende Daten liefert, die Frage zu ent-

scheiden,

Nach der Ansicht einiger Autoren^) leiten sich die Diko-

tylen von den Monokotylen ab, wahrend andere^), unter ihnen

Hallier'), die gegenteilige Auffassung vertreten, und zwar zum

Teil mit dem Vorbehalt, daC die Monokotylen in einer sehr friihen

geologischen Periode von der Hauptlinie der Angiospermen, den

Dikotylen, abzweigten. Dieser letzteren Ansicht stimmen wir voU-

kommen bei.

Bei Beriicksichtigung des fossilen Beweismateriales zweifelo

wir an der Moglichkeit, zu zeigen, dafi die eine Gruppe alter als

die andere ist. Wir schliefien uns der gegenwartig allgemein ver-

breiteten Ansicht an, derzufolge die altesten fossilen Beste, welcne

wir naeh dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse als un-

zweideutige Angiospermen betrachten konnen, jene des Neokom^

1) Lyon (1901, 1905). ..

2)Sargant(1903), Mottier (1905), Chrysler (1906), Plowman (1J^^>

'^ Hallier (1905),

J



195

(untere In
diesen Schichten treten nebeneinander Blattabdriicke auf, die so-

wohl den Dikotylen als den Monokotylen anzugehoren seheinen.
Es hat begreiflicherweise nicht an Versuchen gefehit, zu zeigen,

dafi in den prakretazischen mesozoischen Ablagerungen oder selbst

ira Palaozoicum Monokotyleubliitter zu finden sind. Keine von
diesen seheinen uns jedoch ein verlaCliches Beweisraaterial zu liefern

und in vielen Fallen wurden derartige Fossilien bereits als Ver-
treter^ anderer Yerwandtschaftskreise, wie der Cycadophyten und
Cordaiten angesprochen.

Allem Anscbeine nach liefern die alteren Angiospermen keine
Stiitze fur den Versuch, die Vorfahren dieses Formenkreises zu

yerfolgen. Diese Pflanzenreste bestehen fast ausschlieClich aus
isolierten Blattabdriicken, denen nur eine geringe oder gar keine
verlaCliche Beweiskraft zukommt, abgesehen von der Tatsache, daC
sie unzweideutig von Angiospermen herstammen. Im Tertiar treten
in bestimmten Horizonten Friichte und Samen auch im isolierten

Zustande auf, aber Blutenabdriicke sind fast unbekannt oder wenig-
stens auCerst selten. Anderseits finden sich in der oberen Kreide
und im Tertiar versteinerte Holzer von dem typischen Bau der
Dikotylen und Monokotylen, speziell der Palmen. Diese Fossilien
sind gewohnlich von betrachtlicher Grofie, doch bedeuten sie im
groBen und ganzen kaum eine Forderung unserer Vorstellungen
fiber die Phylogenie der Gruppe.

Dagegen liefern die Bennettiten, die nahen Verwandten der
Hemiangiospermen, nach dieser Richtung einiges Beweismaterial.
Wie vor einigen Jahren zuerst Solms-Laubach zeigte, besitzt
der Embryo von Bennettites zwei Kotyledonen. Wir stellen uns
vor, daC auch die Hemiangiospermen zwei Keimblatter besafien
und demgemafi der Typus der Dikotylen urspriinglicher als jener
der Monokotylen ist.

Die rezenten Monokotylen betraehten wir als einen Formen-
kreis,^ der sich toils in der Eichtung geophiler, teils hydrophiler^)
Ausbildung weitgehend spezialisiert hat Nach unserer Meinung
hat Sargant die beste Erklarung des Embryos der Monokotylen
geliefert^). Wir halten es fiir mehr als wahrscheinlich, dafi das
einzige Kelmblatt der Monokotylen und auch jenes einiger Diko-
^len auf Verschmelzung der beiden ursprflnglich vorhandenen
^otyledonen zuriickzufuhren ist, und zwar im Einklang mit geophiler
Liebensweise.

Im Laufe der Entwicklung diirfte wohl in jeder Organeinheit
der Blute eine betrachtliche Veranderung platzgegriffen haben,
jnd dies scheint auch vora Embryo zu gelten. Wie bei den
^men sind auch bei den Embryonen spate, von ursprOnglichen
^eit entfernte Anpassungen zu finden. Die Kotyledonartuben einiger

J)
Gardner (1883); Henslow (1893), p. 527.

) Sargant (1903, 1904, 1905).

14
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RanuDculaceen und anderer Familien, und die Arbeitsteilung, wie

sie die Keimblatter gewisser jiingst von Hill beschriebener Pepe-

romia'Alien bieten, scheinen uns derartige Falle zu sein').

Indem wir die Angiospermen im ganzen als monophyletisch

betrachten, stimmen wir mit Hallier^), Bessey^) und anderen

Autoren iiberein im Gegeasatz zu der kiirzlich von Opulter und

Chamberlain vertretenen Ansicht*). Nach unserer tJberzeugung

sind die Ahnlichkeit im Bau der amphisporangiaten Zapfen der

Monokotylen und DikotyJen, namentlich in jenen Fallen, welche

wir als Erhaltuug urspriinglicher Charaktere betrachten, so wie die

allgemeine Ubereinstimmung der Gametophyten in dieser Beziehung

beinahe endgultig iiberzeugend. Die Vermutung, dafi derartige

Ahnlichkeiten auf Homoplasie beruhen, wie Coulter und Cham-
berlain behaupten, befriedigt uns wenig, denn die Wahrscheiniich-

keit eines solchen voUstandigen Parallelismus von so langer Dauer

ist unendlieh gering.

Dafi der polykotyle Embryo aus einem dikotylen Vorfahren

durch Spaltung der beiden Keimblatter hervorging, wurde vor

kurzem wahrscheinUch gemacht^). Dies im Verein mit der Tat-

sache, dafi Semiettites, GinJcgo und die rezenten Cycadeen zwei

Kotyledonen besitzen, fuhrt uns zu der Ansicht, dafi der Besitz

zweier Keimblatter ein urspriinglicher Charakter der grofien Mehr-

zahl, wenn nicht aller Spermatophyten war.

Entomopliilie.

Wir
Angiospermen einer radikalen Anderung in der Art der Fremd-

bestaubung ihr Dasein verdanken. Wir mtissen keineswegs un-

bedingt annehmen, dafi die Bennettiten oder mehr noch die

Hemiangiospermen ausschliefiUch anemophil waren, wenn wir auch

meinen, dafi die Anemophilie aller Wahrscheinliehkeit nach die

allgemein verbreitete Bestaubnngsart war. Wir konnen uns vor-

stellen, dafi die Insekten, welche die mesozoischen Vorfahren be-

suchten, zu den mannlichen Sporophyllen zunachst bloC des Pollens

wegen geloekt wurden. In solchen amphisporangiaten Zapfen wie

jenen der Hemiangiospermen war wegen des engen Anschlusses

der mannlichen und weiblichen Sporophylle gelegentliche Fremd-

bestaubung durch besuchende Insekten wahrscheinUch. Bei mono-

sporangiaten Pflanzen jedoch wurden wohl nur die mannlicheo

Zapfen allein besucht; es war also keine Gelegenheit zur Fremd-

bestaubung gegeben. Demgemafi konnen wir erwarfen, dafi die

Entwicklung der Entomophilie bei anthostrobiloiden Pflanzen em-

r

') A. W. Hill (1906).

2) Hallier (19012, 1905).
3) Bessey (1897).
*) Coulter und Chamberlain (1904), p. 283.

5) Hill und de Fraine (1906).
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c

setzte. Bei den Angiospermen blieb eine derartige urspriingliche

Entomophilie erhalten und wurde dureh Cbertragung des Pollen-
sammelns von der Samenanlage auf das Fruehtblatt oder Me
sporophyll und dureh VerschluG dieses Organs fixierfc. ,;

Diese Ansicht steht im Einklang mit der Auffassung Robert-
sons^). Es bleibt jedoch immerhin fraglich, wie dieser Wechsel
in der Art der Bestaubung die Einhaltung und Vereinigung der
Fruchtblatter notwendig bedingt haben soUte. Eobertson hat
kurzlich diese Frage aufgeworfen, indem er gleichzeitig naher dar-
iegte, daC Windbestaubung sowohl filir eine einzige, als aueh fur

mehrere Samenanlagen die beste Bestaubungsart sei. Es lieCe sich
jedoch auch beweisen, dafi der Yersehiufi des Frachtblattes, ftir

Windbestaubung ebenso gtinstig sein konnte wie das offene Frueht-
blatt. Eine bestimmte empfangnisfahige Partie des geschlossenen
Sporopbylls konnte den vom Wind herbeigetriebenen Pollen ebenso
ieicht auffangen als die Samenanlage eines oflfenen. Gut, aber bei
einem Karpell mit zahlreichen Samenanlagen ware der Verschlufim Windbestaubung nicht so giinstig, da aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht genug Pollen die Narbenflache erreichen wurde, um
alle Samenanlagen zu befruchten. Andererseits wiirden bei Ento-
mophilie als Ergebnis eines einzigen Insektenbesuches^ auf dem
Fruehtblatte groBe Mengen von Blutenstaub deponiert, hinreichend
IGr die Befruchtung samtUcher Samenanlagen. Diese Ansicht wird
dureh die Tatsache bestatigt, daC die meisten anemophilen Angio-
spermen Fruchtblatter mit einer einzigen Samenanlage besitzen.

Weiter ist zu erwagen, dafi der YerschluG des Fruehtblattes
einen wirksamen Schutz fur die in Entwicklung begriffenen Samen-
anlagen und Samen bedingt, nnd dafi gleichzeitig die Wahrschein-
hchkeit ihrer Bestaubung dureh Lokalisierung der Pollensammel-
^ornehtung zuniramt. Das Insekt hat bloC an einer Stelle des Fnicht-
Dmes den Pollen abzuladen. Soil dagegen jedes Ovulura eines
offenen Fruchtbiattes mit zahlreichen Samenanlagen befruehtet
^erden, so mufi derselbe an oder nahe einem jedem Orulum de-
poniert werden.

. .
Wahrend wir soweit mit Robertson ubereinstiramen, kOnnen

^^^ jedoch seinen Standpunkt nicht teilen, wenn er anniramt, daC
"rspruQglich der Honig und nicht der Pollen die Insekten zu den
^/Qten iockte. Das Gegenteil scheint uns wahrscheinh'cher und
oietet aberdies eine bessere Erklarung dafur, wie Eotomophilie
^tstand. Wie sollen wir uns sonst die Entwicklung der floralen

^ektarien erklaren? Dafi die Honigabscheidung dem Insekten-
oesueh voranging, scheint nicht wahrscheinlich. Spater diirfte die
jflanze natOrlieh daraus Vorteil gezogen haben, daC sie den Pollen
^wch dieses billigere Nahrmaterial ersetzte. Sie konnte also in

Ijer Pollenproduktion viel sparsamer vorgehen, abgesehen
_
davon,

*^^ii die Entomophilie schon an und fur sich nach dieser Ricbtung

') Robertson (1904).
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hin viel weniger YerschwenduDg bedingt als Anemophilie. Es ist

tiberfltissig. die Entwieklung der Angiospermenbliite unter dem
EinfluB der Insekten hier naher zu verfolgen. Dieses Studium

gehort einem Spezialzweig der Botanik an, dessen Hauptergebnisse

allgemein bekannt sind,

VTahrend wir die Entomophilie bei Angiospermen als einen ur-

spriinglichen Zustand betrachten ^), gibt es zahlreiche Falle, in

denen spater eine Eiickkehr zur alterea Anemophilie eintrat. Diese

sind haufig mit extremer Reduktion von dem amphisporangiaten

Zustand zu dem monosporangiaten verbunden und oft von voll-

standiger UnterdrQekung des Perianths begleitet. Gegen die An-
sicht, dai5 solche anemophile Pflanzen urspriinglich sind, kann die

Tatsache geltend gemaeht werden, dafi die Infloreszenz fast aus-

nahmslos dicht und komph'ziert ist, und ihre Griffel und besonders

dieNarbe unzweideutig hochorganisierte Bildungen sind, ausgestaltet

nach dem Bauplan der entomophilen Bliiten.

Allgemeine Schlufifolgerungen unci Zusammenfassung.

Ein allgemeiner Uberblick iiber die rezenten Angiospermen
hat uns zu dem Schlusse gefiihrt, dafi die apetalen Familien ohne

Perianth wie die Piperales, Amentiferen und Tandanales keines-

wegs als ursptingliche Angiospermen betrachtet werden konnen.

Wir weichen hierin von der herrschenden, namentlich durch Engler
vertretenea Ansicht vollstandig ab. Englers Theorie wird aus

drei Griinden beanstandet. Erstens setzt sie voraus, dafi das Perianth

de novo entstehen und ein Organ sui generis sein mufi. Im Gegen-

satz hiezu vermuten wir, dafi das Perianth eine alte Bildung ist,

welche bereits die Fruktifikatioa der unmiitelbaren Vorfahren der

Angiospermen besaC, Zweitens stehen die sogenannten urspriing-

lichen Bliiten der obenerwahnten Familien ausnahmlosin komplizierten

und hochentwiekelten Infloreszenzen, die wir nicht als urspriinglich

betrachten konnen. Drittens ist diese Theorie phylogenetisch un-

fruchtbar, denn sie liefert keinen Schliissel zu den Vorfahren der

Gruppe, wenn ihr auch das Yerdienst der Einfaehheit nicht ab-

zusprechen ist; ebensowenig bestrebt sie sich, die rezenten Angio-

spermen in eine Entwicklungslinie mit den fossilen Pflanzen friiherer

Perioden zu bringen. Nach unserer Ansicht ist die ursprQnghche

und typische Angiospermenfruktifikation eine spezielle Form des

amphisporangiaten Zapfens, ausgezeichnet durch die besondere An-

einanderreihung der Mega- und Mikrosporophylle und den Besitz

eines deutlich ausgesprochenen Perianths. Einen Strobilus mit

diesen Merkmalen bezeiehnen wir als Anthostrobilus. Das Wort

„Blute'', welches nach unserer Meinung auf die Angiospermen be-

schrankt werden sollte, wird in sehr verschiedenem Sinne gebraucht.

Die Blute der Yertreter dieser Gruppe ist als eine spezielle Form

*) Henslow (18932), p. 266; Wallace (1889), p. 323 und 324.
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des Anthostrobilus zu betrachten und kann als Eu-Anthostrobilus
unterschieden werden, dessen ausschlaggebende Charaktere der
Besitz desjenigen Spezialtjpus eines Mikrosporophylls, den wir als
Staubblatt bezeichnen, und gesehlossene Fruchtblatter sind. Nach
UDserer Ansicht ist unter den Gjmnospermen eine ursprunglichere
Form des Anthostrobilus zu finden, bei dem aber die Megasporo-
pnylle nicht geschlossen sind und die Mikrosporophylle noch nicht
die als Staubblatter zu bezeichnende Form besitzen. Wir bezeichnen
diesen letzteren Typus als Pro-Anthrostrobilus. Dies ist die Zapfen-
form, wie sie die mesozoischen Bennettiten besaCen und unserer
Meinung nach auch die hypothetisehen direkten Vorfahren der
Angiospermen oder, wie wir sie hier nennen, die Hemiangiospermen.

Auf dem Boden der Strobilustheorie der ursprunglichen Angio-
spermenfruktifikation ist es unter Berucksichtigung der Beweise
der Phytopalaontologie moglich, die Abstammung der rezenten
Angiospermen in den Hauptumrissen zu verfolgen. Die direkten
Vorlahren dieser Gruppe, die Hemiangiospermen, sind uns im fos-
sijen Zustande derzeit noch unbekannt. Doeh vom Standpunkte
aieser Theorie aus erkennen wir im Pro-Anthostrobilus der meso-
zoiscben Bennettiten, der nach unserer Ansicht nahen Verwandten
aer Hemiangiospermen, Charaktere, die uns instand setzen, bis zu
einem gewissen Grad die fehlende Fr'uktifikation der Vorfahren zu
erganzen. Bei dieser Aufgabe werden wir von dem Gesetz der
Korrespondierenden Entwicklungsstadien unterstutzt, welches besagt,
aaC gleichwertige Entwicklungsstadien der verschiedenen Organe
emer und derselben Samenpflanze nicht zeitlich zusammenfallen.
iJieses Gesetz hat sich namentlich bei der Betrachtung der Ent-
stehung des angiospermen Belaubungstypus bewahrt, welcher nach

W
Wir als eine im wesentlichen

fflonophyletische Gruppe, wobei die Monokotylen in einer sehr

J^*?^?^
.geologischen Periode von dem Dikotylenstamm, u. zw. wahr-

scneinhch von der Formenreihe der Banales abzweigten. In diesen
oeiden Gruppen war Entomophilie ein ursprungliches Merkmal.

ir glauben, daC der Wechsel von der allgemein angenommenen
nemophilie der mesozoischen Hemiangiospermen und der Ben-
et iten zur Entomophilie durch Obertragung der Vorrichtung des
oilensammelns vom Megasporangium auf das Megasporophyll und

uamit zusammenhangend die Bildung eines Ovariums die „treibende
^rait" hiMo^Q T.r,>l«K^ ^;„Ui J?- A_~: :— r „i,„„ >;„f

puuciu auc
'^og legten.

gedeihlichen Weiterentwick

• .

Falls sich diese SchluCfolgerungen bewahren, dann ist es schon

i- •

J
^*^§'^ch, die Abstammungslinie der Angiospermen in eine

eit zuruckliegende geologische Epoche zu verfolgen. Dies mag
aus lolgender Tabelle ersichtlich sein:
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mesozoiseh und tertiar (re-

5. AngiosperiDen } zent).— Eu-Anthostrobi-

laten.

4. Hemiangiospermen * mesozoiseh. — Pro-Antho-

(fossil unbekannt) \ strobilaten.

I EoTpm^e^^ 1
Palaozoisch -Nichtstrobi-

1. Horaosporer farnahnlieher Yorfahr ' ^^^^ vorlanren.

Nummer 1, 2 und 4 sind fossil unbekanct, doch wird zu Nummer 1

uud 2 der Schltissel von den Pteridospermen (Nummer 3) und zu

Nummer 4 Ton den Bennettiten geliefert. Nummer 3—5 waren

Spermophyten.

Diese Abstammungstheorie gestattet uns, noch weiter zu gehen.

Es ist aller Grund zu der Annahme vorhanden, dafi bei den

homo- und heterosporen ursprunglichen farnahnlichen Vorfahren

die Sporophylle locker verteilt und nicht in begrenzten Zapfen

aneinandergereiht waren, Dieser Zustand blieb noch ein Oharakter-

merkmal der farnahnlichen Samenpflanzen oder Pteridospermen.

Yon diesem palaozoischen Formenkomplex entwickelten sich jedoch

wahrscheinlich auf zweifachem Wege im Mesozoicum strobilate

Abstammungshnien. Bei der einen waren die gleichen Sporophylle

in monosporangiaten Zapfen aneinandergehauft. Bei den andereo

wurden die mannUchen und weiblichen Sporophylle in einem amphi-

sporangiaten Zapfen vereinigt, wobei die Sporophylle wenigstens

eine Zeitlang ihre ursprtingliche farnwedelahnliche Form beibehielten,

wie an den mannlichen Organen der Bennettiten deutlieh zu sehen

ist. Die monosporangiaten Strobilaten ftihrten zu den modernen
Oycadeen. Diese Folgerung wird durch die Tatsache bekraftigt,

daC in der Gattung Cycas selbst blofi die mannlichen Sporophylle

in Zapfen vereinigt sind. Die weiblichen konnen als mehr oder

weniger in ihrem urspriinglichen Zustand verblieben betrachtet

werden, namentlich riicksichtlich ihrer Verteilung am Stamme.
Dieser Fall ware schwer mit der Annahme vereinbar, daC der

monosporangiate Zustand sich bei den rezenten Cycadeen von einem

ursprungUeh amphisporangiaten Strobilus ableitet. Andererseits fiihrten

die amphisporangiaten Strobilaten zur Entstehung anderer Formen-
reihen wie der Bennettiten und Angiospermen im Sinne der fol-

Gfenden Tabelle.
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Tabelle der Verwandtschaftsbeziehungen der Angiospermen,

Gesenwart

Tertiar

Meso-
zoikum

«
^

{ Monosporangiateae

Palao-

zoiknm

Formenkreis der Banales

Eu-anthostrdbilateae

I
Pro-antJiostrohilateae

^ Diplosporangiateae

^

Si

!3

^
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Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora derDinarischenAlpen.

Unter Mitwirkung von A, v. Degen (Budapest)
Terfalit von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

(Portsetzung. i)

Das kleinste Blatt war 21mm lang und 28 mm breit, das

grOiite 97 mm lang und 125 mm breit, maG also mehr als das Vier-

fachejn beiden Richtungen. Samtliche Blatter, auch solcbe, die

den Eindruck eines vollkommen kreisnjrmigen Urarisses machten,
waren breiter als lang. Das Verhaltnis der Breite zur Lange
schwankte zwischen 1-12 (bei einem Blatt von 83 mm Lange
und 93 mm Breite) und 1-62 (bei einem Blatt von 32 mm Lange
und 52 mm Breite; hOhere Verhaltnisse, 1-75 und I'BB, babe
ich nur zweimal an zweituntersten Stengelblattern beobachtet).
Das mittlere Verhaltnis betrug 1-32. Verhaltnisse von 1-5 und
daruber warden nur achtmal beobachtet (1-50, 1*50, 1-51, 1*53,

1-54, 1-55, 1-56, 1-62).- Der Blattgrund ist bei unseren Exem-
plaren mancbmal quer abgeschnitten oder es ist nur eine seichte

Bucht mit weit auseinander gehenden Kandern vorhanden, manch-
mal dagegen ist die Bucht fiber 1 cm tief und die beiderseitigen
Lappen des Blattgrundes greifen dann gewOhnlich mehr oder

weniger weit ubereinander, so dafi das Blatt wie vom Stengel

durchwachsen aussieht. Die vier tiefsten beobacbteten Buchten
mafien 20, 23, 25, 25 mm. Die Individuen mit hohem, mehr-
blutigem Stengel und tief stengelumfassenden, fast schildfOrmigen
Blattern waren an feuchten Stellen im Wald • gesammelt, die

niedrigen, meist einblutigen Exemplare mit kurzen, breiten

Stengelblattern und weit offener oder fast fehlender Bucht gleich

daneben an freien trockeneren Stellen. DaB sich zwischen den

^) Vgl. Jahrg. 1908, Nr 4, S. 161.
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Extremen in unserem Material alle Ubergange vorfinden,

brauche ich wohl kaum ausdrucklich za erwahnen. Angesichts
dieser Variationsweite an einem und demselben Standort durfte

ein Versuch, den Ranunculus Tliora L. in geographische Rassen
zu gliedern, wenig Erfolg versprechen.

Ranuncuhis illyricus L. Sudosthaage der Dinara bei ca. 1300 m.
carinthiacus Hoppe. Gipfelregion und Kessel des Troglav (B.)

;

hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo;
Klacari vrh; Janskivrh; im GerOlle und an kurzrasigen Felsen-

absturzen inderoberstenEegion der Dinara (D.); ca. 1500—1800m.
Hornschuchii Hoppe. Auf dem Gnjat, nahe dem Gipfel,

ca. 1800 m.
lanugmosus L. Im Wald 5stlich unterhalb deg Strmac-Sattels

bei Grkovci; im Bucbenwald auf dem Kamme der Ilica.

Thalidrum aquilegifolium L. Waldrand ostnord5stlich des Jankovo
brdo; Bucbenwald auf dem Kamme der Ilica.

^
minus L. Nordostabbange des Gnjat oberbalb der Waldgrenze

im sudlicben Telle des Kammes der Ilica.

^
Die Exemplare vom Gnjat sind hochwuchsig nnd stark

drQsig, dasjenige von der Ilica klein und fast kahl. W.

Berberidaceae.
Berheris vulgaris L. Felsen des Troglavkessels ; Felsen an der

Sudseite der Dinara in der obersten Eegion; Kamm der Ilica;

ca. 1500— 1800 m.

JPapaverdceae
Corydalis cava (L.) Scbw. et K. Ostlicher Rand des Troglavkessels.

ochroleuca Koch. Kessel des Troglav und westlicher Eand
desselben (B.).

Crueiferae,
Biscutella laevigata L. Felsen und GerOlle des Troglavkessels (B.)

;

bQgelige Hochflache siidwestlich des Jankovo brdo; Vrsina;

Veliki Bat; Nordostabbange des Gnjat; Kamm der Ilica,

Iheris garrexiana All. = Iheris serrulata Vis. Gipfelregion des

Troglav (B.); hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo;

KlaCari vrh.

^etJiionema saxatile (L.) E. Br. Felsen in der Schlucht Sutina;

Felsen am Sudostabhang der Dinara bei ca. 1600 m; steinige

Karsthalden am Westhang der Dinara (D.); bei Marica kosare.

J-Uaspi praecox Wulf. Lisan; Janski vrh; Sudostabhange der

Dinara; Felsen ober Brizovad (D.).

-ihlaspi dinarieum Desren et * nova species

multiceps. CaudicuU hornotini numerosi, elongati.

procumbentes, remote foliati, in apice laxe rosulati. iol

larum subcarnosa, glaucescentia, orbicularia vel obovata, 4
4-

Folia rosu-

6 mm
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lata, in petiolum longum attenuata, Integra vel' obsolete dentata,

obtusa. Caules floriferi e folioriina rosulis anni praeteriti egreasi

arcuato-ascendentes, 6—12 cm alti, simplices. Folia caulina

6—8, glauca, inferioria obovata, basi attenuata sessilia, media

:^^:?'f^7??"-T^ ' ' ^^^Z^'"^:^^ ?^r?rr;^ '
^^'^7 ^vr-j^^-T^^
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Habitusbild von Thlaspi dinariciim^ natiirl. Grolie.

et superiora ovata, usque 10— 12 mm longa, basi sagittato-aun-

culata caulem amplectentes. Eacemi valde abbreviati nee fructi-

ficationis tempore elongati, 8—18-flori. Flores ignoti, petala

probabiliter alba. Siliculae obcordatae,
5—6 mm latae, ala conspicua in parte

ca,

anteriore

6—7 mm longae,

\—VU mm
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lata, basin versus sensim attenuata cincta; emargioatura ca. 2 mm
lata, 74—V4 i^i» profunda; stylus 2—3 mm longus. Semina in

utroque loculo (? duo vel) tria, atro-brunnea, laevia, ca. 17^ mm
loDga, 17^ mm lata.

Differt a Ihlaspide Kerneri Huter, cui prosimum esse
videtur, praesertim forma silicularum, deinde racemis fructiferis

densissimis (et loculis trispermis?).

In lapidosis ad cacumen montis Dinara Dalmatiae, solo

calcareo, in altitudine ca. 1800 m supra mare, ineunte Augusto
anni 1905 ab A. de Degen cum fructibus maturis inventum.

Die beschriebene neue Art nimmt ebenso wie Thlaspi
Kerneri eine bemerkenswerte Mittelstellung zwiscben den Sek-
tionen Fterotropis DC. (Etithlaspi Prantl) und Iberidella DC.
{Apterygium Ledeb.) ein. Beide Arten sind in ibren vegetativen
Teilen von dem zur Sektion Iberidella gehOrigen Thlapsi rotundi-
folium (L.) Gaud, kaum zu unterscheiden, werden aber durch
ihre geflugelten SchOtchen der Sektion Fterotropis zugewiesen.
Bei Thlaspi Kerneri ist der Frucbtstand bald ziemlich dicht,

bald etwas locker verlangert, ahnlicb wie bei dem der Sektion

Ein wohlausgebildetes und ein etwas vertiimmertes Schotchen
von Thlaspi dinariciivi, S^/gfach vergr.

Pterotropis angehOrenden Thlaspi alpinum Crantz, und auch
die ScbOtchen halten in ihrer Form ungefahr die Mitte zwischen
dieser Art und dem friiher genannten Thlaspi rotundifolium,
bei welchem dieselben ziemlich schmal, vorn abgerundet oder
abgestutzt, nur selten ganz leicht ausgerandet und in diesem
I'alle auch im vorderen Teile mit einem ganz schmalen Flugel-
saum versehen sind. Thlaspi dinaricum hingegen stimmt in

dem auISerst kurzen Fruchtstand vollstandig mit Thlaspi rotundi-
folium, unterscheidet sich aber von diesem und alien anderen
Vertretern der Sektion Iberidella in auffalligster Weise durch die

breiten und verhaltnismaCig breit geflQgelten SchOtchen.

Die Beschreibung der neu aufgestellten Art wurde auf
Grrund eines ziemlich durftigen Materiales angefertigt. Es ist

aaher nicht voUkommen ausgeschlossen, wenngleich recht unwahr-
scheinlich, daC bei spaterer genauerer Kenntnis der Art sich

doch die Notwendigkeit ihrer Vereinigung mit Thlaspi Kerneri
herausstellen wird. Auf die von Degen (brieflich) unter anderem
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hervorgehobene Dreisamigkeit der Fruchtfacher und Ganzraodig-

keit der Blatter rnOchte ich zur Unterscheiducg kein Gewicht

legen^ da beide Merkoiale auch hei Thlaspi Kerneri Yorkommeu.
Dagegen scheint die charakteristische Sch5tchenform nach dem
mil' vorliegenden ziemlich reichen Material von Thlaspsi Kerneri

ganz auCerhalb der Variationsweite dieser Art zu liegen. J.

Kernera saxatilis (L.) Echb. Westlicher Rand des Troglav-

kessels (B.); Umgebung der Male poljanice; Felsspalten und

GerOlle der oberen Region der Dinara (D.) ; Kamm der Ilica,

Peltaria alliacea Jacq. Kessel des Troglav (R); felsige Siidost-

hange der Dinara in der oberen Region; Kamm der Ilica.

Sisymbrium officinale (L.) Scop, An Wegen, steinigen Karsthalden

der unteren Region der Dinara (D.).

Cardamine impatiens L. Wald am Abhang yom Sfcrmac-Sattel

gegen Grkovci; Kamm der Ilica.

maritima Portenschl. var. pilosa 0. E. Schulz. Im GerOlle der

oberen Region der Dinara (D.)-

glauca Spreng. Felsen und Schutthalden des Jroglavkessels.

enneapJiylla (L.) Crautz = Denfaria enneaphylla L. Wald

am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; im kleinen Buchen-

wald ober Brizovac (D.); Walder unter den Nordabsturzen der

Dinara; Buchenwald anf dem Kamme der Ilica.

hulbifera (L.) Crantz = Dentaria hidhifera L. Wald ost-

nordSstlich des Jankovo brdo; Wald am Abhang vom Strmac-

Sattel gegen Grkovci; im kleinen Buchenwald ober Brizovac (D.)?

walder unter den Nordabsturzen der Dinara; Buchenwald auf

dem Kamme der Ilica.

Lunaria rediviva L. Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

Siitcliinsia petraea (L.) R. Br. Felsen ober dem Hegerhause

Brizova6 (D).

Capsella Bursa-pastoris (L.) MOnch. An Wegen und Lagerstellen

am Westhang der Dinara (D.).

Draba Ai^oon Wahlenbg. ^). Vrsina; Lisan; Janski vrh; Veliki Bat;

Sudosthange der Dinara; sQdlicher Teil des Kammes der Ilica.

(Nur an den ersten beiden Standorten gesammelt, an den ubrigen

bloC notiert)

elongata Host. Felsen ober dem Hegerhaus Brizovac (D.).

Aubrietia croatica Sch. N. K. Felsen und Schutthalden der Nord-

absturze des Troglav, sowohl in der Gipfelregion als auch im

Kessel, ca. 1600—1900 m.
Arabis Turrita L. Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

hirsuta (L.) Scop. Am Saumweg an der Sudostseite des Jan-

kovo brdo; Nordostabhange des Gnjat; Buchenwald ober Brizo-

vac (D.); im Ger511e und auf Karsthalden bis zu den oberei?

Terrassen der Dinara (D.); Kamm der Ilica.

^) Von A. T. Degen revidiert. In Bezug auf FrucLtform und Blattbreite

kann man an Exemplaren eines und desselben Standortes eine ziemlich weit-

gehende Variabilitat beobachten.
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Arahis alpina L. subsp. crispata Willd. Felsen und Schutthalden des
Troglavkessels; Abhange des Jankovo brdo gegen die Aldu-
kovacka lokva.

ScopoUajia Boiss. Felsen und Schutthalden des Troglavkessels;
hugelige Hochflache sQdwestlich des Jankovo brdo; Abhange
des Jankovo brdo gegen die Aldukovaeka lokva; Klacari vrh;
Lisan; Janski vrh; Felsritzen der obersten Region der Dinara (D,)-

.
(Foxtsetzang folgt.)

Literatur-Ubersiclit'), .

Marz 19082).

Adamovic L. Die Bedeutung des Vorkommens der Salbei in

Serbien. (Englers botan. Jahrb., XLI. Jahrg., 1908, III. Heft,

S. 175—179.) 8".

Bauer E. Musci europaei exsiccati. Scbedae und Bemerkungen
zur sechsten Serie. (Lotos 99.) 8^

B
\ - - - ^ — — — » ^ ^- J - . — J 1 y

eck G. V. Die Vegetation der letzten Interglazialperiode in den
Osterreichischen Alpen, (Lotos, Bd, 56, 1908, Nr. 3, S. 67—77.)
8^ Zwei Kartentafeln.

Klare und ubersichtliche Zusammenfassung aller auf die Flora der
mterglazialen Perioden der Alpen Bezug habenden Tatsachen mit dam Haupt-
ergebnisse, daJi die Flora der Alpen der Eisswiirminterglazialzeit mit der
heutigen illyrischen Flora ubereinstimmt. Die Arbeit ist durch zwei Karten
illustriert, Yon denen die eine die Verbreitung der Vegetation Osterreicbs ia
der Wurmeiszeit, die zweite deren Yerbreitung in der Eisswarminterglazialzeit
angibt.

Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum ad-
jacentium ergo Mediae Europae. Tom. 24, dec. 14^ tab. 243
U3qae2oO, pag.105—111.) Lipsiae etGerae (Fr. deZezschwitz.) 4^

Fortsetznng der Bearbeitung von Chenopodium. Abgebildet. werden:
Ch. hylridum f. cymigerum, Ch. h. f. spicatum^ Ch. album X opulifoUumj
Ch. murale, Ch. ficifolium X opuUfoUum^ Ch. urbicum^ Ch. u. v. ititer'

medium, Ch. gJaucum, Ch. Wblffii, Ch. Botrijs.

Monoerrauhiscbe flbersicht der Gattung Centella. (Eng-
lers botan. Jahrb.. XVL Jahrg., 1908, III. Heft,- S. 148-169.) 8^.

Neu in diese Gattung versetzt erscheinen folgende Arten: C filicauli'^

(Baker) Domin, C. tu.^silaginifolia (Baker) Domin, C. ulugurensis (Engler)
yomin, C. rubescens (Franchet) Domin, C capensis (L.) Domin, C hermannii-
folia (Eckl. et Zeyh.) Domin, C. Bregeana (Sonder) Domin, C montana
(Cham, et Schlecht.) Domin, (7. arbuscula (Schlechter) Domin. AuiLerdem
"Werden mehrere neue Yarietaten und Formen aufgestellt

l>oubek M. tber die Eanken und die Zusammensetzung der

Achsen bei den Cucurbitaceen. (Bull, intern, de TAcad. des

Sciences de Boheme, 1907.) 8". 23 S., 1 Taf.

.^) Die ^Literatur-Ubersicht" strebt VoUstaadigkeit nur mit
^Jicksicht auf iene Abhandlxingeii an, die entweder in Osterreich erschemea
Oder 8ich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, feraer

^ selbstandige Werke des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster
V oUstandigkeit werden die Herren Autoren nnd Verleger um

.

Einsendung von
nea erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige uber solche
boflichst prsufiht. Die Redaktioa.

*) Mit Nachtragen von frUheren ilonatea.

<*»terr. botan, Zeitschrift. 5. flefl, 1908. 15
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Verfasserin tritt dafiir ein, daB die Eankea der Cucurbitaceen Sproli-

uatur besitzen, wobei hauflg die Rankenaste Slattern entsprechen. Die be-

kannte eigentiimliche Stellung der l^anken erklart sie aus dem sympodialen

Aufbau der Sprosse; jeder die Gesamtachse fortsetzende Sprofi geht ia eine

Eanke aus. Die Arbeit, von der dem Eef. nur das deutsche Eesume zu-

ganglich ist, stiitzt sich auf eia reiches Beobachtungsmaterial und beweist

' gute morphologische Schulung. Eof. vermiQt die Eiicksichtnahme auf die

m neuerer Zeit von Engler (Bot. Jahrb., 34, S. 360) vertretene Auffassung

der Ranketi.

Gaulhofer K. "Cber den Geotropismus der Aroideen-Luftwurzeln.

(SitzuDgsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, mathem.-naturw.

Klasse, Bd. CXVI, Abt I, Nov. 1907, S. 1669—1689.) 8^ 1 Taf.

Grafe V. IJber die Dunkelfarbung von Rubensaften. (Osterr.-uog.

Zeitschr. f. Zuckerindiistrie u.Landwirtschaft, 1908, Heftl.) 8**, 20S.

Haberlandt G. Dber deh EinfluR des Schuttelns auf die Per-

zeption des geotropischen Reizes. (Ber. d. deutsch. botan- Ges.,

Bd. XXVI a, 1908, Heft 1, S. 22—28.) 8**.

Verf. hat in einer fruheren Arbeit gezeigt, dali durch leichtes Schiit-

teln, resp. StoCen eines in der geotropischen Keiziage beflndlichen Organs

die Reaktions^eit bedeutend verkiirzt wird. hi der vorliegendea Arbeit wendet

er sich gegen Bach, der bei analogeu Versuchen zu negativen Ergebnissen

kam. Er fiihrt den negativen Ausfall der Bachschen Versuche auf zu groCe

Stotbohen, auf zu lange Dauer des Schiittelns, und endlich auf nicht richtige

Interpretation der Versuchsergebnisse zuruck. Im Anschlusse wird uber Ver-

suche mit Keimwurzeln von Vitia Faha und J.?;ena-Keimblattscheiden be-

richtet, welche die^friiheren Angaben des Verf. bestatigen.

Hack el E. Gramineae fiovae. IIL (Fedde, Eepertoriuin, V. Bd.,

1908, Nr. 79/80, S. 1.) 8*^.

Origin^ldiagnose von Paspalui^i Usferii HaekeL
Hayek A. v. Die pfianzengeographische Gliederung Osterrei<Jh-

Uflgarcd (Vortrag). (VerhandL der •zoolog.-botan. Ges. Wieo,

LVIL Bd-, 1907, Heft 8/9, S. 223-2330 8^
Verf. gibt folgende pflanzengec^raphische Einleitung von ^sterreioh-

"'•UngatTi* Die wesentUchste Anderang betrifft die Zuzahlung des panno-

nischen Waldgebietes zum europaischea Waldgebiete:
" X. Europaisch-sibirisches Waldgetiet.

Bezirke: I. Siidbtltischer,

% Siiddeutscher Oo^t 4 Gauen),
?. Sudrussischer Eiehen-,
4. Pannonisoher Eiehen- (mit 4 Gauen),
5. Transalpiner Eiehen- (mit 3 Gauen),
6. Hochgebirgswald- (mit 12 Gauen).

II. Alpines Gebiet.
Bezirke: 1. Sudetischer,

2. Westkarpathischer (nait 2 Gauen),
3. Ostkarpathischer (mit 5 Gauen),
4. Nordalpiner (mit 4 Gauen),
5. Zentralalpiner (mit 4 Gauen),
6. Sudalpiner (mit 6 Gauen),
7. Herzegowinischer (mit 2 Gauen),
8. Bosnischer.

IIL Pontisches Steppengebiet.
Bezirke^ 1. Podoliseher,

2. Ungariseher (mit 2 Gauen).
IV^ itediterrangebiet.

Adriatischer Bezirt (mit 2 Gauen).
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flein richer E. tJber Androdi5cie und Andromon5cie bei Liliiim

.
GToceum Chaix und die systematisclien Merkmale dieser Art.

(Flora, 98. Bd., 1908, 3. Heft, S. 363-378.) 8". 3 Textabb.
Nachweis, daD bei L. croceum rein mannliche Pflanzen (mit ver-

Ikiimmertem Gynoceum) und daneben andromonociscbe vorkommen und daC
-darin ein Unterschied gegeniiber i. huTbiferumXi^gt. In der Bulbillenbildung
liegt kein sieberer Unterscbiedi da solche auch bei L. croceum vorkommt.
Weitere Unterschiede liegen in der Bliitenfarbe und in der Zeicbnung der
Periantbblatter, sowie in dem matten Glanze der L. cropeMjw-Blatter, der
auf einen bestimmten anatomiscben Eau zuriickgeffibrt wird. ^— Verf. macbt
ne"benbei auf den Adventivwurzelkranz am Grunde bluhender XiTiMwi-Sprosse
aufmerksam.

Eine erbliche Farbenvarietat des Ligustnim vulgare L". (Flora,

, y». Bd., 1908, 3. Heft, S. 379.) 8°.

Bericht iiber Auffindung eines Ligttstrum vuJgare mit cremefarbigen
Bliiten und iiber die Konstanz dieses Merkmales bei den Abkommlingen der
Pflanze.

.

Keller L. Funfter Beitrag znr Flora von Karnten. (Carinthia II,

1907, Nr. 5/6, S. 174—186.) S**.

Neu fiir Karnten: Silene longiscapa Kerner, Cerinthe^ aJpina Kit.,

Kickxia spuria (L.) Dum., -Euplirasia cahescens Beck {=pict'a X Sost-
kovinna), ValerianeJla dentata (L.) Poll.

Khek E. Seltene Cirsienbastarde aus Steiermark. :(Allg. botan.
Zeitschr., 1908, Nt. 3, S. 33—36.) 8°.

Neu beschrieben werden: C. Scopolii Khek fc= C. Erisithales Scqp.

X pauciflorum Spr. and C pauciflorum Spr. //?. ramasum Khek.

Linsbauer K. Der LichtgenuB der Pflanzen. (Das Wiasen fur

AUe, Jahrg. 1908, Nr. 11, S. 165—167.) 8^
Mnrr J., Zahn H., P511 J. Mieracium, 11. (G. de Beck, Icones

florae -Germanicae et Helveticae etc., torn. XIX 2, dec. 16—18,.
tab. 121^140, pag. 137—160.) Lipsiae et Oerae (Fr. de Zezsch-
w4z). A\

PaschiBT A. Studien fiber die Schwanner einiger SuEm^sseralgen.
(BibKotbeca botanica, Heft 67.) Stuttgart (E. l^figele), 1907.
4". 116 S., S Jaf.

Eine auf jaTirelangen Studien l)eruhende Darstellung des Baues der
Zoosporen der Chlorophyceen. Verfasser lat iiKbesondere die in syste-
matiscber Hinsicbt so wicbtigen Variationen im Eaue der Zoosporen und
deren Entwicklungsgesebicbte stiidiert. Die Arbeit ist als eiu wicbtiger Bei-
trag zur Morpbologie, Physiologic und pbylogenetischen Systematik der Chloro-
phyceen zu betrachten.

I^Ceb B. Beobachtungen an Welwitschia mirabilis Hook, in der
Namib in der Zeit vom 13 bis 18. Dezember 1907. (Anzeiger

5 'kais. Akad. d. Wissenscb. Wien, 1808, Nr. VI, S. 69—75.} 8".

Ricbcn G. Nachtrage zur Mora Ton Vorarlberg und Liecbten-
stein. Viertes Stuck. (Festschrift zum 50jahrigen Bestande des

Landesmuseamsvereins fllr Vorarlberg, Bregenz, 1907, S. 49
bis 60.) 8«.

Sabidussi H. Briefe von JBotanikern, Nr. VIII—XT! (Carinthia II,

1907, Nr. 5/6, S. 186—196) und Nr. XIII, XIV (Carinthia II,

1908, Nr. 1, S. 21-30). 8\
16*
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1*

Schneider C. K. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Gattung

Berherls {Eiiberheris) (SchlurO. Bull. herb. Boissier, 2. ser.,

torn. VIII, 1908, nr. 4, pag. 258-266.) 8°.
J

Neu aufgestellt bzw. benannt: Berberis sinensis var. paphlagonica
(C. K. Schn.) G. K, Schn., B. hrychypoda Maxim, var. salicaria (Fedde)

C. K. Schn., B. Edgetoorthiana C. K. Schn., B. brevipanicidcita C. K. Schn.,

B. laurina Billbg, vaf. Sellowiana (C, K Schn.) C. K. Schn., B. laurina

Billbg. var. tetanobotrys (C. K. Schn.)' C. K. Schn.
w

Sperlich A. Zur Entwicklungsgeschichte der Stolonen von Nephro-

lepis (Flora, 98. Bd., 1908, 3. Heft, S. 341—362, Taf. VIII.)

8°. 6 Textabb.

Eingehende TJntersiichungen iiber die Entstehung der Stolonen an

jungen, ans Prothallien hervorgegangenen Pflanzen, iiber deren Fanktion,

nber Verzweigungen des Khizoms und liber Beziehungen des physiologischen

Yerhaltens der Stolonen zum Epiphytismus. Der erste Stole der Keimpflanze

ist das dritte oder vierte Seitenprodukt der Staramscheitelzelle. Die ersten

Seitenachsen der jungen Pflanzen sind funktionell Wurzeltrager. Jedes Seg-

ment des Rhizomscheitels wird zu einem Organe, sei es Blatt oder Achse.

Bei epiphytischer Lebensweise fungieren die ersten Stolonen als Befestigungs-

organe; sie sind in hohem Mate positiv hydrotropisch.

Stoklasa J.,' Brdlik V., Just J. Ist der Phosphor an dem

Aufbau des Chlorophylls beteiligt? (Ber. d. deutsch. botan. Gesr,

Bd. XXVIa, 1908, Heft 1, S. 69-78.) 8^.

Tschermak E. Cber die Ergebnisse der modernen Kreuzungs-

zuchtung bei Gretreide und ihre Zukunft. (Monatshefte fur Land-

wirtschaft, 1908.) 8°. 12' S. - - •-

Weinzierl TL v.
' Zur Mecbanik der Erabryoentfaltung bei den

•G^ramineen. (^Wiesner-Festschrift", Wien TKoDegen}, 1908.)

19 S.,*5-Taf., 2 Textfig.

-Die Arbeit bringt den Nachweis, daG es sich beim Hervortreten der

Gramineenkeimlinge aus dem Erdboden nm einen rein mechanischen Frozen

handelt. und daC als Perforationsorgan ansschlieMich die Koleoptile dienj-

Zur Untersuchung wurden Keimpflanzen von Weizen, Eoggen,* Gerste und

Hafer verwendet. Dieselben wiirderi in becherformigen GlasgefaGen gezogen,

. Tvelche oben mit Stanniol verschlossen waren. Durch das Stanniolpapi^r war

fnr die frei wachsenden Keimlinge ein nur auf mechanischem Wege zu iiber-

windender Widerstand geschaffen, der dadurch variiert Verden konnte, dal>

• das' Stanniol_ in zweierlei Starke und in je 1—3 Lagen zurTerwendung kam-

' Es stellte sich heraus, da6 die groCte Durchwachsungsenergie der Weizen

besitzt, d. h. da5- hier das mittlere -Zahlprozent der dur°hgewachsenen Keim-

linge am groBten ist. Es folgen in absteigender Linie Eoggen,- Gerste xind

Hafer.. Um einea ziffernmafiigen AuMruck. der Perforationgstarke zu g^'

Tvinnen, benutzte .der Verfasser eine eigens konstruierte -Wage,* deren einer

Arm die Wagschale trug, wahrend am anderen Ende Stifte von Koleo'ptilen-

form befestigt warden. Es zeigte sich, daC die maximale Deistung des

Weizens bei 1 cm Abstand vom Stanniol 19-5 g entspripht,/ waitread die

entsprechenden Zahlen far Eoggen 38 g, Gerste 42-5 g und Hafer 51*1 ^

betragen ; es verhalt sich also die Mehrheitsleistiing umgekehrt wie die Per:
' forationsenergie. Zur Perforation sind ausschlieGHch Pflanzen befahigt,

oei

TTelchen die Koleoptile noch nicht durchwachsen wurde. Letztere dient als<>

als DuTchbohrungsorgan, wozu sie, aufier der schon von H a b e r 1 an d t in ^^^^^
Sinne gedeuteten keilformigen'Gestalt and hbhen Targeszenz das AuftreteD

• ~ wnrfelformiger Etridezmiszellen mit erheblich verdietter Cuticula an ihr^'"

Spitze besonders Defahigt.
, g y, Qattenberg.
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Zahlbruckuer A. Die Flechten der Samoa-InselD.. (Denkschr.
der kais. Akad. der Wissensch. Wien, mathem.-natiirw. Klasse,
LXXXr. Bd., 1907.) 4<». 66 S., 1 Taf, ^ -

Bearbeitung der von C Rechinger auf Samoa gesainmelten Flechten
mit Verwei'tnng aller sonstigen, die Flechtenflora der Insel betreffenden Daten.
Neii besehrieben werden: Ve^'rucaria savioensis Zahlbr., Polyhlasiiopsis
alboatra Zahlbr., Arthothelium samoanum Zahlbr., Graphina samoana

: Zahlbr., Helminthocarpon samoense Zahlbr., Chiodecton microdiscum Zahlbr.,

, Pseudolecanactis filicicold, nov. gen. et sp., Zahlbr., PUocarpoyilecanorinum
Zahlbr., Thelotrema porphyrodiscum Zahlbr., Tapellaria samoana Zahlbr.,

' Lecidea Bechingeri Zahlbr., Lecidea samoensis Zahlbr., Bacidia Bechingeri
' Zahlbr., JB. /ie^erospora Zahlbr., 5.^nc/zos-i^oreZZa Zahlbr., Collema Bechingeri

,
Zahlbr.,

^ Leptogium stibheteromericum Zahlbr., Sticta perexigua Zahlbr.,
Parmelia samoensis Zahlbr., BuelUa Bechingeri Zahlbr. AuCerdem werden
inehrere neue Varietaten besehrieben und ausfiihrliche Diagnosen nicht hin-

' |^^?lich bekannter Arten gegeben. Der Abhandlung ist eine sehr schone

w^'^^
teigegeben, welche zeigt, wie vorziiglich sich Dreifarbendruck fiir die

AViedergabe von Flechtenhabitusbildern eignet.

^apalowicz H. Revue critique de la Flore de la Galicie. IX.
(Bull, interu. de Tacad. des sciences, 1907, Nr. 4, p. 253—254) 8**.

Neu besehrieben werden: Bumex carpaticus Zap. und B. babiogorensis
^ap. {Acetosa X aJjnnus).~ Eevue critique de la Flore de la Galicie. X. (L. c, Nr. 6,

p- 631-632.) 8^.

Neu besehrieben werden: Polygomim janoviense Zap. {Hydropiper X
minus) uud P, asperulum Zap. {dumetorum X Convolvulus).

Basecke P. Beitrag zur Kenntnis der physiologischen Scheiden
der Achsen und Wedel der Filicinen, sowie uber den Ersatz des
Korkes bei dieser Pflanzengruppe. (Botan. Zeitung, 66. Jahrg.,
1908, I. Abt, Heft 11—IV, S. 25-87, Taf. II—IV.) 4^

^eguinot A. Revisione monografica del genere Eomulea Ma.Ta.tti

(Coctin.). (Malpighia, ann. XXI, 1907, fasc. VII—VIII, pag. 364
bis 384.) 8«. •.

^.eijerinck M. W. Beobachtungen fiber die Entstehung von
^ytisus piirpiirens aus Cytisus Adami. (Ber. d. deutsch. botan.
Ges., Bd. XXVI a, 1908, Heft 2, S. 137—147.) 8* 2 Textabb.

^fenner M. Taraxaca nova vel distinctius definita. (Fedde,
Kepertorium, Bd. IV, 1907, Nr. 75/78, S. 354—357.) 8".

Originaldiagnosen von T. falcatum, T. apicatum, T. gibbiferum,
J. medians, T. stenoglossim, T. uncinatum.

^rown St. and Schaffer Ch. Alpine Flora of the Canadian
«ocky Mountains.. New York and London (G. P. Putnam's Sons),
1907. kl. 8«. 353 pag. - M. 15.

^^^1 G. Eicerche sulla biologia e filogenesi del fico ed inquadra-
ciento delle relative razze italiane meridionali (Ficus carica L.).

(Atti del R. Istituto d'lncoraggiamento di Napoli, ser. VI, vol. IV.)
^.gr. 8".. 114 pag., 10 fig.

WertvoUe Untersuchungen fiber die Rassen voa Ficus carica, uber ihr

' if??• e<^enes morphologisches und biologiscbes Verhalten und fiber die mut-
mabhchen genetischen Beziehungen derselben zu ehiander. In bezug aaf_ den
tsetruchtungsTorgang konnte Verfasser auf Grund eines reichen Materiales
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konstafijeren, daO es Eassen gibt^ bei denen dSe Caprificatian notig ist, anderer-

seits solche, bei denen dieselbe entfallen kaua.

Cruchet P. Note sur deux nouveaux parasites du Polygonum
alpinum L. (Bull. herb. Bossier, 2® s^r., torn. VIII, 1908, nr. 4^

pag. 245—247,) 8*^.

I. Puccinia Polygoni dlpini Crucheti et Mayor; II. Sphacelotheca

Polygoni aljnni Cruchet.

Dalla T'orre K. W. v. und Harms H. Register za De Dalla

Torre et Harms Genera Siphonogamarum ad systema Englerianum

conscripta. Leipzig (W. EDgelmann), 1908. Halbquart. 568 S.

Diels L. Die Orchideen. („Die Natur**', eine Sammlang natur-

wissenschaftlicher Monographien, herausgegeben von Dr. W.
SchOnichen, vierter Band.) Osterwieck-Harz (A. W* Zick-

feldt), 1908. kl. 4. 107 S., 28 Textabb., 8 Taf. — M. 1;75,

Htibsch ausgestattetes und anregend geschriebenes kleines Buch iiber

die Orcliideen, das zur allgemeinen Belehrung liber die interessante Pflanzen-

. gruppe^ sich sehr eignet. DaC dasselbe der unendlichen Maunigfaltigkeit

dieser in biologiscber Hinsicht vielleicht extremst gegliederten Familie nicbt

ganz gerecbt "werden kann, liegt auf der Hand; es ist nicht fur Fachmiinner^

sondern fiir weitere Kreise geschrieben.

Fedde F. Justs Botanischer Jahresbericht. XXXIIL Jahrg. (1905),
' ni. Abt., 4 Heft (S. 481—640); XXXIV. Jahrg. (1906), L Abt.,

4. Heft (Schlufi, S. 481-630 und I—VI) und IT. Abt, 1- Heft

(S. 1—160). Leipzig (Gebr. Bortraeger), 1908 bzw. 1907. 8^
Inhalt vonXXXIlI. III. 4: F. Tessendorf, Pflanzengeographie von

Europa (Schluf^); C. Brick, Pteridophyten 1905; H. Seckt, Schizomycetea

1905 mit Nachtragen von 1904. — Inhalt von XXXIV. I.. 4: F. Hock,
AUgeiueine Pflanzengeographie und Pflanzengeographie auCereuropaischer

Lander (Schlu6); C. K. Schneider, Geschichte der Botanik einschlieChch

der Biographien und Nekrologe. — Inhalt von XXXIV.. H. 1 : C. K- Schne ider,

Morphologre der Gewebe (Anatomie); C. K. Schneider, AUgemeine una

spezielle ilorphologie und Systematik der Siphonogamen.
Fischer H. Belichtung und Blutenfarbe. (Flora,. 98. Bd., 1908,

3. Heft, S. 380—385.) 8\
• Die Pelorien voq Linaria vulgaris. (Flora, 98. Bd., 1908,

3. Heft, S.; 385—388.) 8^
Gabriele S. l! Mandorlo amaro considerato sotto T aspetto filo-

genetico, culturale e chimico. (Atti del K. Istituto dTncoraggia-

mento di Napoli, ser. VI^ vol. IV.) gr. 8^ 17 pag.
Interessante Untersuchung iiber die Entstehung der beiden bekannten

Mandelsorten (dulcis und amara). Verfasser kommt auf Grund der Priifung

der morphologischen und physiologischen Charaktere zu der sehr plausibel er-

' seheinenden Annahme, dafi die Stammart der Mandel bittere Samen be?apr

. und daJi" die sijfie ilandel in der Kultur entstand, Bei der Frage, wie die

suCe Mandel entstand, ist zu beachten^ daii heute auch die bittere Mandel

unter analogen Bedingungen kultiviert wird; es kann also die En&tehung
d^ sufien Mandel (Abnahme des Amygdalin, Zunahme des Oles) nicht aiu

• ^m direkteu EinfluG der Kultur zuruckzuftihren sein, wahrscheinlich handeit

68 sich, um l^asammenwirken von Mutation und Selektion;

Goebel K. Morphologische und bioTogische Bemerkungen. (Flora,

Bd. 98, 1908, Heft 3, S. 324-^335.) 8^ 10 Textabb.
Mitteilungen aber sehr interessante Brutknospen bei Drosera pygntaea,

die als linsenlormige Korper erscheinen und aus Blattanlagen hervorgehen-

Im Anschlusse daraa werden eiaige Falle von blattbiiitigen Brutknospen bei
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. Monocotyledonen kurz besprochea (Allium magicum, A. nigrum^ Ornitho-
gatum caudatnm).

Goldschmidt M. Gentiana'-kxi^u aus der Sektion Endotricha
im RhOngebirge. (Mitteil d. Bayer, bot. Ges. zur Erf. d, heim.
Flora. IL Bd., 1908, Nr. 7, S. 101—103.) 8^

Neu beschrieben wird Gentiana Denneri Goldschm. = G. cdmpestris
L. subsp. suecica Froel. X ^- solstitialis Wettst.

Gowans. Wild flowers at home. (Gowans's Nature Books, No. 2,

3^ 9, 16, 20.) London and Glasgow (Gowans and Gray), 1907,
1908. 16°. ^ ^

^^
*

- «

Es handelt sich bei den vorliegenden Buehern nicbt um ein wissen-
scnaftlicbes,

^
aber um ein sehr biibsches popular-naturhistorisches Unter-

nehraeu. Die Bticher enthalten photographische Aiifnahinen heimischer
Pflanzea (Nr, 20 Alpenpflanzen) mit kurzem erlauternden Texte. Die Bilder
sind gut aufgeuoiDinen und vorztiglich reproduziert; der Preis ist ein so
niedriger (80 Pf. pro Bandchen), daii die Anschaffung weiteren Kreisen er-
leichtert ist "

'
'

Gravis A. et Constantinesco. Contribution a Tanatomie des
Amarantacees. (Archives de Ilnstitut botanique de TUniversite
de Liege, vol. IV, Bruxelles, 1907.) 8'*. 67 pag., 14 tab,

Hammerschmid A. Zweiter Beitrag zur Moosflora von Ober-
bayern. (Mitteil. d. Bayer, botan. Ges. zur Erf. d. heim. Flora^
II. Bd., 1908, Nr. 7, S. 103—1090 8^

Neu bescbrieben werden: Sehistidium gracile Scbleich. far. irroratum
Hamm., Pohlia havarica Warnst., Bryum ciispidatum Schimp. var. pain-
dosum Hamm., Bryum tolzense Hamm., Bryum excurrens Lindb. var. plana-
titm Hamm., Bryum argentetim L. var, mucronaUim Hamm., Philonotis
cctespitosa Scbimp. var. LoesTceana Hamm., Polytrichum gracile Dicks. \

'^^merg$ns Loeske^ BJiyncIwstegium rusciforme Br. eur. var. longifoUuin
Hamm.

h

Hasselbring H. The Carbon Assimilation of Pt?njc27ZiMw. (Bota-
nical Gazette, vol. XLV, 1908, nr. 3, pag. 176—193.) 8".

Segi G. und Dunzinger G. Illustrierte Flora von Mitteleuropa.
10. Liefg. (S. 313—360, Textfig. 128—156, Taf. 37—40). Wien
(Pichlers Witwe und Sohn), 1908. 4».

"

und Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 12. Liefg.
(Bd. II, Monocotyledones, 2. Tail, S. 1—32, Fig. 173—191,
Taf. 42—45). Wien (Pichlers Witwe und Sohn), 1908. 4".

Hus.not T. Notes sur quelquea Joncees. (Bull. soc. bot. France,
tom. LV, 1908, nr. 1, pag. 48—55, tab. II.) 8".

Besonders ausfuhrlicli wird der Formenkreis des Juncus bufonius L.
oehandelt.

Janse J. M. Der aufsteigende Strom in der Pflanze. I. (Jahrb.
I- wissenschaftl. Botanik, XLV. Bd., 1908, 3. Helt, S. 305—350.)
8'. 13 Textfig.

Kny L. Botanisehe Wandtafeln mit erlauterndem Text. XL Ab-
teilung. Text zu TafelCVI—CX (S. 471—493). Berlin (P.Parey),

1908. 8°.

Reorders S. H. Botanisehe Untersuehungen uber einige in Java

^orkommende Pilze, besonders uber Blatter bewohnende, para-
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• sitisch auftretende Arten. Amsterdam (J. Miiller), '1907. 8^
264 S., 61 Textfig., 12 Taf. — M. 10.

Kosanin N. Daicsko jezero. Hydro-bioloska studija, (Daici-See.

Eine hydrobiologische Studie.) Belgrad (kgl. serb. Akademie),

1908- 8**. 50 S., 11 Abb.
In cyrillischen Lettern gedruckt-

Krieger W. Die eiiropaischen Catharinea-¥ormen. (Hedwigia,

Bd. XLVJI, 1908, Heft 4, S. 200—203.) 8^
Neu beschriebene Varietaten: Gatharinea undulata W. et M. var.

Irevioperculata Krieg., var, glohicarpa Krieg., var. turhinata Krieg., var.

immersa Krieg., var. viirahilis Krieg., Gatharinea tcnella Eohl var. 2^oly-

seta Krieg.

Kusnezow N., Busch N., Fomin A. Flora caucasica critica.

17, Liefg. Jurjew (K. Mattisen), 1908. 8**.

Lauterbach C. Beitrage zur Flora der Samoa-Inseln. (Eaglers

botan. Jahrb., XLT. Jahrg., 1908, III. Heft, S, 215—230.) 81
1

Lehmann E. Geschichte und Geograi)liie der Fer(>mca-Gruppe
agrestis. (Bull. herb. Boissier, 2® sen, torn. VIII, 1908, cr. 4,

pag. 229—244.) 8^
Beginn einer monographischen Bearbeitung dieser scbon viel bebandelten

Artengruppe. Der vorliegende erste Teil enthalt nur einen Tell der Iiisto-

rischen Einleiturig.

Lindau G. Pilze. (RabeDborsts Kryptogamenflora, IX. Abteilung.)

107. Liefg. : Fungi imperfecti, Hyphomycetes (Forts., S. 113—176).

. Leipzig (E. Kiimmer), 1908. 8°.

Loeske L. Die Moose des Arlberggebietes (SchliiG). (Hedwigia,

- Bd. XLVII, 1908, Heft 4, S. 177—199.) 8^.

Lonay H. Analyse coordoniiee des travaux relatifs a Tanatomie

des teguments seminaux. (Archives de Tlnstitut botanique de

rUniversite de Liege, voL IV, Bruxelles, 1907.) 8". 146 pag.

Lotsy J. P. Vorlesungen fiber Deszendenztheorien mit besonderer

Berucksichtigung der botanischen Seite der Frage. II. Teil.

Jena (G. Fischer), 1908. 799 S., 101 Textfig., 13 Taf.
Schon gelegentlich des Erscheinens des I. Bandes wurde auf den Wert

, dieses Werkes hingewiesen, In demselben liegt nun ein die botanische Seite

stark berucksicbtigendes, kritiscb gearbeitetes und dabei leicbt verstiindliches

Gesamtwerk iiber die Abstammungslehre vor, das alien, welehe sich uber den

der^eitigen Stand derselben orientieren wollen, nur warmstens empfohlen

"werden . kann. Dabei handelt es sich nicht um eine bloCe Kompilation, son-

dern um das Werk eines Verfassers, der einen ausgereiften, durchaus selb-

- standigen Standpunkt in alien einschlagigen Fragen einnimmt. Im Gegen-

satze 2u knderen ahnlicben Werken zeichnet sich das Buch auch dadurch

,
aus, dafi der Verf. keinen einseitigen Standpunkt einnimmt, sondern den

verschiedenen Anschauungen innewohnenden Wert ane'rkennt. Der Inbalt des

vorliegenden Bandes moge durch die Angabe der Kapiteliiberschriften an-

gedeutet werden. 1. Illustration der Wirkung der Zuchtwahl. 2. Die erste

Vorbedingung der Darwinscben Tbeorie : die Variabilitat. 3. Uber,. die Grenze

zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Variabilitat. 4. Uber Ortbo-

genese. 6. Die zweite Vorbedingung zu Darwins Tbeorie : der Selektionswert.

t>. Die dritte Vorbedingung zu Darwins Tbeorie: der Kampf urns Dasem.
7. Das Vererbungsvermogen der Abweicbungen. 8. Begriindung der Aussage,

• da(S Darwin gemeint hat, die Selektion arbeitet mit Mutanten, Varianten und

Biaiomorpbosen. 9. Was erklart Darwins Tbeorie? 10. Die Pflanzen- una
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. Thiergeographie und die pliysisehea Faktoren in friilieren Erdperioden,
11. Die biologiscliea Faktoren in friiheren Erdperioden. 12. Die Yerbreitungs-
mittel der Pflanzen und Tiere. 13. Die monotope und polytope Entstehung
von Arten. 14. Die jetzige Pflanzen- und Tierverbreitung, illustriert an der
Hand der Verbreitung der Saugetiere. 15. Ein Beispiel einer Spezialunter-
suchung auf dem Gebiete der Pflanzen- und Tiergeographie. 16. Ein Beispiel
der Neubesiedlung eines entvolkerten Gebietes. 17. Ein von Darwin wenig
beacnteter Puiikt: die Bastardierungslehre. 18. Die Einwendungen gegen
Darwins Theorie. 19. Eine wicbtige Einwendung: die Frage der Isolierung
der abweichenden Individuen. 20. Die post-Darwinschen Theorien. 21. Kurze
Uiarakterisierung der wicbtigsten ETolutionstheorien und Bemerkungen fiber
ibre Schwachen. 22. Die Lamarckistischen Theorien.

Massalongo 0. Le specie italiane del genera CephaJosia Dmrt.
emend. Monographia. (Malpighia, ann. XXI, 1907, fasc. YII
—VIII, pag. 289—339.) S'*.

Matthiesen Fr. Beitrage zur Kenntms der Podostemaeeen. (Bi-
bliotheea Botanica, Heft 68.) Stuttgart (E. Nagele), 1908. 4°.

55 S., 9 Taf.
° ^

.f,
,

^^arbeitung von Podostemonaceen, die Othmer im Caroni, einem
JNebenfluG des Orinoco, sammelte mit Hinzufugung einiger von Goebel ge-
sammelter. Zunachst werden folgende Arten genau besclirieben: Oenone
'''J-'^^^omnchiata n. sp., Oenone latifolia Goebel, Oenone Itnthurni Goeb.,
Sj-^thmeri n. sp., Apinagia pusilla Tul., Bhyncholaris penicillata n. sp.,
^n. divaricata n. sp., Bh. viacrocarpa Tul., Mourera fluviatilis Aubl. Es

I V \^^^- ^'^^^"^^SQ^assung der morpbologiscben und anatomischen Eigen-
tumhchkeiten der P. mit besonderer Beriicksichtigung der neubeschriebenen
Arten. Die Abbandlung enthalt eine groCe Anzahl interessanter Details und
1st als eine wertvoUe Bereicherung der die Familie betrefiFenden Literatur zu
oetrachten.

Jiledwedew J. S. Uber die pflanzengeographischen Gebiete des
Kaukasus. (Moniteur du Jardin botanique de Tiflis, livr. 8, 1907.)

.8'- 70 S., 1 Karte.
^leyer Arthur. Der Zellkern der Bakterien. (Flora, 98. Bd., 1908,

^- Heft. S._ 335—340.) 8\ 3 Textabb.
, . Ubersicht iiber die bisherigen Anschauungen fiber die Frage der Kerne
»ei bpaltpilzen und Darstellung der Grunde, welche dafur sprechen, daii die

I^M-
7^^^" ^^^' 2:ellkerne erklarten Gebilde tatsacblich solche sind. An-

scmieCend werden einige neuere Methoden mitgeteilt, die sich zur Sichtbar-
machung der Kerne eiguen.

J*^ez 0. Das Mikroskop und seine Anwendung von H. Eager, um-
mrbeitet und neu herausgegeben in Gemeinschaft mit 0. Appel,
^- Brandes und Th. Lochte.. Zehnte Auflage. Berlin (J.

^Pnnger), 1908. 8". 444 S., 463 Textfig. — Mk. 10.

Der Hausschwamm und die iibrigen holzzerstoreuden Pilze
jer menschlichen Wohnungen. Ihre Erkennung, Bedeutung und
fekampfung. Dresden (E. Lincke), 1908. 8" 260 S., 90 Textabb.,

^1 Taf. — Mk. 4.

1

^'' 5- (Freiburg). Eabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutsch-

™, Osterreich und der Schweiz, YI. Bd.: Die Lebermoose,
b. Liefg., S. 321-384. Leipzig (E. Eummer), 1908. 8».— Mk. 2-40.

^luschler R. Die Gattung Coronopus (L.) Gartn. (SchluG).

(Englers botan. Jahrb., XLL Bd., 1908, III. Heft, S. 119-147.)
S

• 2 Textfiff.
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Niemann G. Etymologisclie Erlauterung^ der wichtigsten botani-

W
feldt), 1908. gr. 8". 60 S. — Mk. 2*40.

Okaraura K. Icones of Japanese Algae. Vol. I, Nr. I—V. Tokyo,

1907 (Komraission: 0. Weigel, Leipzig), gr. 8". 25 Taf., 119 S.

Text. — Mk. 15.

Pfeiffer W, M. Differentiation of sporocarps in J'^oZra. (Botanical

Gazette, vol. XLIY, 1907, p. 445—454.) 8°. 2 Taf.

Die Anlagen der Maliro- und Miirosporokarpe sind ganz gleich. In

den Makrosporokarpien entwickelt sich nur eine Makrospore, die Anlagen der

iibrigen, sowie die der Mikrosporangien Terkiimruern ; in den Mikrosporo-

karpien Terkummern die Makrosporangien.

Poeverlein H. Die Ehinantheen Niederbayerns. (Aehtzehnter

Jahresbericht des Naturwissenschaftlictien Vereines Landshut.)

80. 33 S.

Pritzel E. Vegetationsbilder aus dem miltleren und siidlichen

Grieehenland. (Engiers botan. Jahrb., XLI. Jahrb., 1908, III. Heft,

S. 180-214, Taf. IV-XII.) 8°.

Pugsley H. W. The Forms of Salvia Verhmaca L. (.Journal of

Botanjr, vol. XLYI, 1908, nr. 544, pag. 97—106, tab. 489 B.)

Eouy G. Flore de France, tome X. Paris (Deyrolle), 1908. 8^

404 pag. — Mk. 8.

Inhalt: Composees (fin), Cucurbitacees, Campanulacees, LobeliaceeSr

Vacciniacees, Ericacees, Plantaginees, Plombagin^es, Primulacees, Oleacees,

Apocynaeees, Asclepiadaeees, Gentianacees, Polemoniacees, Borraginees, Con-

Tolvulacees, Cuscutae^es, Solanacees; Additions et observationis.

Eubner K. Gber anormale SproBbildung und Yerraehrung der

Epilobien. (Mitteil. d. Bayer, botan. Ges. zur Erf. d. heim. Flora

II. Bd., 1908. Nr. 7, S. 109—112.) 8». 1 Textabb.
Sagorski E. tTber den Forraenkreis Aer AtithijUis Vulnerartah.

(Allg. botan. Zeitschr., XIY. Jahrg., 1908, Nr. 3, S. 40—43-)

Sehellenberg H. 0. Untersucliungen iiber das Yerhalten einiger

Pilze gegen Hemizellulosen. (Flora, Bd. 98, 1908, Heft 3,

S. 257—308.) 8
Schnetz' J. Die

)

Erf,

(Forts

S. 112-122
aJcimonensisNeue Varietaten und Formen: Bosa glauca Vill. var. _ --

,

Scl^wertschlager, iJ. glauca Vill. var. compUcata Grenier f. rulicatci Scbiiet^

und f. macrocolus Sichnets, B. glattca Vill. var. armtfera Schnetz, -B- 5^^*^,

Vill. var. myriodonia Christ f. JieKophUa Schwertschlager, jB. glauca vin

var. Belasoii Lagger et Puget f. echinata Schnet?, JJ. glauca Vill. '^^^'

oenensis R. Keller f. pauperata Schnetz, It, coriifoUa Fries var. glabresceJ}^

Ts.,KeMer L glauciformis Schnetz und t ScJmetzii Schwertschlager, -B- ^*^''"^

folia Fries var. Friesii Lagger et Puget f. St. Michaelis Schnetz, B. c<?n
-

fotia Fries var. iristis R. Keller 1 franconica Schwertschlager, iv.
.?^ , -^

folia Fries var. hirtifoUa H. Braui^ f. 7iudifrons Schnetz, JJ- ^^^"C^k^
Pries var. Hausma^im Braun f. castrensis Schwertschlager, B. ^9'u\pt
Pries var. Erlheraeiisis Braun f. cehistyla Schnetz, -B. JundnlM 15esse

var. typica E. Keller f. maletecta Schnetz.
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Scbulz G. B; F. Natur^Urkunden. Heft 2—4 Berlin fP. Parey),
190^. kl. 4°. Jedes Heft 20 Tafeln und 16 Seiten Teit. -^ Per
Heft ML 1.

Beft 2: Pflanzen, 1. Eeihe. — Heft 3: Pflauzen, ^. Eeijie. — Heft 4:
Pilze, 1. Eeite.

^
Ein ahnliches Unternehmen-, wie das oben besprochene Ton Go wan,

aber in viel groGerem Formate. Die Aufnahmen sind vorziiglich, die Eepro-
duktion tadeUos. Wenn der Eef, einen Wunsch aussprechea sollte, so ginge
derselbe dahin, dalS die Auswahl der Bilder nach gewissen Gesicbtspunkten
erfolgen sollte fwie dies bei Heft 4 der Fall ist).

Schuster J. Uber ein fossiles Holz aus dem Flysch des Tegern-
seer Gebietes. (Geognostische Jahreshefte, XIX. Jahrg,, 1906,
S. 139—152, Taf. IL) gr. 8^^

Ocoteoxylon tigurinum Schuster, nov. gen., nov. spec, ein Laura

-

ceenholz.

Semler C. Aledorolophis-Siudien (Forts.). (Allg. botan. Zeitscbr.,

XIV. Jahrg.,_ 1908, Nr. 3, S. 36, 37.) 8".

Semon R. Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des
organischen Geschehens. Zweite, verbesserte Auflage. Leipzig
(W. EDgelmann), 1908. 8^ 391 S. — Mk. 9.

Der in der ersten Auflage des vorliegenden Buches vertretene Ge-
danke des Verf., daii alle biologischen Erscheinungeu, bei denen es sich um
Eeproduktionen handelt, unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu bringen
sein miissen, hat sich als ein sehr glucklicher und dankbarer erwiesen, so
dali das Erscheinen dieser zweiten Auflage, in der die Ausfuhrungen der
ersten erweitert und mit neuen Belegen verstarkt sich linden, freudigst be-
griiGt werden mufi. Es ist hier nicht mOglich,, den Inhalt des Buches wieder-
zugeben, es sei nur zur Orientierung de?jenigen, der die erste Auflage nicht
kennt, kurz die Definition wiedergegeben, welche der Verf. fiir seine Mneme
gibt: „In sehr vielen Fallen laCt sich nachweisen, daB die reizbare Substanz
des Organismus nach Einwirkung und Wiederaufhoren eines Eeizes und nach
Wiedereintritt in den sekundaren Indifferenzzustand dauernd verandert ist.

Ich bezeichne diese Wirkung der Eeize als ihre engraphische Wirkung, weil
sie sich in die organische Substanz sozusagen eingrabt oder einschreibt. Die
so be^irkte Veranderung der organischen Substanz bezeichne ich als das
^ngramm des betreffenden Eeizes und die Summe der Engramme, die ein

yrganismus besitzt, als seinen Engrammschatz, wobei ein ererbter von einem
individuell erworbenen Engrammschatz zu unterscheiden ist. DieErscheinungen,
die am Organismus aus dem Vorhandensein eines bestimmten Engrammes
Oder einer Summe von solchen resultieren, bezeichne ich als mnemische Er-
scheinungen. Den Inbegriff der mnemischen Jahigkeiten eines Organismus
bezeichne ich als seine Mneme." Es ergibt sich daraus, dafi die Erschei-
niingen der Vererbung unter diese mnemischen Erscheinungen subsumiert
werden konnen, und in der entsprechenden Behandlung der Vererbungs-
erscheinungen liegt die allgemein-biologische Bedeutung dieses Buches. Klarer,
iogischer Aufbau zeichnet dasselbe sehr aus.

- Hat der Ejthmus der Tageszeiten bei Pflanzen erbliche Eln-
ariicke hiDterlassen? (Biolog. Zentralblatt, Bd. XXVIII, 1908,

Q Nr. 7, S. 225—243.) 8^
o 1 m on S. Experimentelle Untersuchungen uber die Differenzierungs-

Torgiinge im Caliusgewebe tou Holzgewachsen. (Jahrb. f.

wissenschaftl. Botanik, XLV. Bd., 1908, 3. Heft, S. 351-478.)

^
&*. 34 Textfig.

oorauer P. Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 3. Aufl., Liefg. 15
(S. 609-688): Berlin (P. Parej), 1908. 8".



•220

,Strasbnrger E. Chroraosoraenzahl, Plasmastrutturen, Vererl)urigs-

trager und ReduktionsteiluDg. (Jahrb. f, wissenschaftl. Botanik,

XLV. Bd., 1908, 3. Heft, S. 479—570, Taf. I—III) 8

Tischler G. Zellstudien an sterilen Bastardpflanzeh. (Archiy fiir

Zellforschung, I. Bd., 1908, 1. Heft, S. 33—151;) 8^ 120 Text-
' figuren- '

.

Verf. hat die Frage nach den Grunden der Sterilitat bei Bastarden

auf Grund cjtologiseher Untersuchungen gepriift^ und zwar speziell die Ent-

stehung der PoUenkorner hybrider und stark steriler Mirabilis-, Potentilla'

und Syringa-¥ovmen. studiert. Aus den allgemeinen Ergebnissen seiner Unter-

suchungen seien folgende hervorgehoben: Die Sterilitat bei Hjbriden hangt

nicht von irgendwelcber Chromatinrepulsion ab, TJnregelmaJiigkeiten bei

der Tetradenteilung dtirfen nicht als Charakteristikum der Bastardnatur

betrachtet werden. Die Sterilitat ist dadurcb bedingt, daC zwei Sexualzellen

zusammengetreten sind, die eine nicht identische Entwicklungsrichtung oder

. "tendenz besitzen. Die Hauptsache wird aber nicht in der rein quantitativen,

sondern in der qualitativen Verschiedenheit der kopulierenden Zellinhalte

liegen. — Auch auf die ungtinstige Beeinflussung der Geschlechtsorgane durch

die Starke tlppigkeit der vegetativen Teile (die ja gerade bei Hjbriden haufig

vorkommt) wird hingewiesen, ferner auf die Moglichkeit, die Sexnalzelleu

durch Modifikationen der auteren Lebensbedingungen zu beeinflussen, auf die

Abnahme der Fertilitat bei Mutanten, bei nicht nlchthybriden Kultur-

pflanzen etc. — Eine Frage bleibt aber auch nach den auCerordentlich

griindlichen und wertvoUen Untersuchungen des Verf. offen: Warum auCert

sich die hinderliche ungleiche Entwicklungstendenz der Komponenten gerade

bei der Entstehung der Geschlechtszellen und nicht bei jener vegetativer

Zellen?

Tschulok S- Zur Methodologie und Geschiehte der Deszendenz-

theorie. (Biolog. Zentralblatt, Bd. XXVEI, 1908, Nr. 1.) 8".

79 S.
^

Eine methodologische Auseinandersetzung iiber die Geschiehte der

Deszendenzlehre, welche insbesondere die Frage erortert, ob Darwin der Be-

Tunder der Entwicklungslehre ist oder nicht. Der Verf. kommt zu dem
>cLlusse : „Darwin ist und bleibt der einzige wahre Begriinder der gesaniteii

biologischen Entwicklungslehre." Die Abhandlung ist mit viel geistiger

Schaife und Logik geschrieben und wirkt anregend; sachlich bringt sie nichts

Neues, und was das Endergebnis anbelangt, so diirfte auch damit die auf-

geworfene Frage noch keineswegs definitiv beantwortet sein. Es kommt dabei

stark auf die Interpretation des Wortes „Begrunder" an.

Hiezu sei dem Eef. eine personliche Bemerkung gestattet. Per Verf

bemangelt einen Satz in dem Handbuche des Eef., der lautet: ^Einerseits

die Konsequenz, anderseits die Voraussetzung deszendenztheoretischer Au-

schauungen war die Moglichkeit, die Neubildung von Formen, speziell die

Neubildung von Arten zu erklaren . . .*, und setzt hinzu: „Kann denn

.
ein und dasselbe Ding zugleich Konsequenz und Voraussetzung sein? Ich

gebe zu, daC der obige Satz stilistisch nicht allzu glucklich gebaut ist, in-

haltlich wird er wohl aber ftir jeden rerstandlich sein, der ihn versteheu.

will. Fur deu induktiv Vorgehenden ist die Moglichkeit, die Neubildung der

Arten zu erklaren, eine Voraussetzung fiir die Annahme der Deszendenz-

lehre, fur den, der aus der Annahme derselben die Folgen ziehen will, die

notwendige Konsequenz. '

Tubeuf 0. V. PfianzeDpathoIogische Wandtafein/ mit Textheften.

^
Stuttgart (E. Ulmer).

Von diesem neuen Unternehmen "sind bisher folgende "VVandtafeln er-

schienen: L Tubeuf C. Die Mistel; IL Aderhold R. Die Fusicladien

tmserer Obstbaume; ilL Heinricher E. Die Schuppenwurz; IV. Neger
F. W, Mehltaupilze; V. und VL Eriksohn J. Die Kostarten des Getreides.
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' Schon die Namen der Autoren der einzelnen Tafeln blirgen fiir eiii

gediegenes Unternehmen. Die Tafeln sind farbig, in der GrOiie 80 : 100 ciii.

Die Texte sind ausftihrlich nnd brinsren nicht bloJi botanische Erklarungen
der Tafeln, sondern auch prattiscbe Winke. Von den Tafeln sind Taf. I und
II kraftig in der Darstellung und von entsprechender GroDe der Figuren.
Die Figuren der and^ren Tafeln sind entscbieden zu klein und von zu ge-
ringer Fernwirkung. Bei Taf. V und VI fallt die zu stark schematische Dar-
stellung der Details unangenehm auf.

Worsdell W. G. The Affinities of Faconia. (Journal of Botany,
vol XLVI, 1908, nr. 544, pag. 114—116.) 8^

Auf Grund eingehender anatomischer Untersuchungen, deren ausfiihr-
liche Publikation der Autor in Aussicht stellt, gelangt er beziiglich der Ver-
wandtschaftsverhaltnisse der Gattung zu folgenden Ergebnissen:

^
Bei gleichraaCiger Beriicksichtigung samtlicher Merkmale inklusive der

GefaLbiindelanatomie zeigt Paeonia die nachste Verwandtschaft zu den Ma-
gnoliaceen. Sieht man von der GefaOibundelanatomie ab, so ergibt sich bei
Berucksichtigung der iibrigen Charaktere fiir dieselbe eine Zwischenstellung
zwischenden Eanuneulaceen einerseits und Magnoliaceen und Calycanthaceen
andererseits. Verfasser schlagt demgemafi vor, die Gattung Paeonia als Ver-
treter der selbstandigen Familie der Paeoniaceae den Ranunculaceen gegen-
uberzustellen.

^
0. Porsch.

I a^manouchi S. SpermatogenesiSj OogenesFs und Fertilization in

nr. 3, pao-^ephrodium.
145—175, tab, VI

(Botanical Gazette, vol. XLV,
)

8^
1908, O'

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine

Sitzung
Akademie

Kong sse etc.

Wissenschaften in Wien
-M f

der , mathematisch -naturwissenschaftl, Klasse
vom 23- Janner 1908.

'- 4

Das w. M. Prof. Dr
^cnen institute der Wiener Unive
Herrn Wolfgang Himmelbaur, betitelt:
verschlusse

We tt stein legte eine im botani-

ersitat ausgefiihrte Arbeit vor von

Die Mikropylen-— der Gymnospermen mit besonderer Be-
rfteksichtigung derjenigen von Larix decidiia'*.

Das Hauptergebnis der Arbeit ist folgendes: :

'

Aueh Larix weist MikropyleHversehluC auf. Diq Epidermis-
zellen des Integumentrandes und die darunter liegenden Zellen an
aem ins Freie fuhrenden Ende des Mlkropylenkanales werden fort-

scJireitend desorganisiert, u. zw. kutini'siert. Die AuCenwand des
Integumentes (Hypoderma und Epidermis) verlangert sich dabei
aurch schlauchartiges Wachstum ihrer Zellen und biegt sich zuletzt

deutlich um —. in die Mikropyle hinein. Dadureh werden die Cutin-
niasse und die etwa an ihr haftenden Pollenkorner in das Innero
der Samenanlage hineintransportiert

Die biologisehe Bedeutung dieses Yorganges ist klar: Darci>
aas Auftreten von Cutin an der empfangenden Integuraentspitze
^ird eine klebrige Substanz geschaffen, die die Pollenkorner fest-

^alU Das Umbiegen der Integumentspitze in den Mikropylenkanal
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bewirkt zweierlei. Erstens werden die Pollenkorner, die meist regellos,

oft ganz unniitz auf der ziemlich breiten „Narbe" kleben, dera Nu-

'Cellus genabert und konnen so auf okonomische Weise Pollen-

scblauche treiben, zweitens wird die Mikropyle verschiossen, wobei

auch das wasserundurchlassige Catin mitbilft. Die Einrichtung des

Verseblusses aber gewahrt den PoIIenkornern Schutz wabrend der

laDgen Zeit zwiscben Bestaubucg und Befruchtung — eines Eestes

der Selbstandigkeit der sexuellen Generation.

Alle diese drei Vorgange, Cutinbildung, Umbiegen, VerscblieCen,

^rhoben die Befruebtungsmoglicbkeit.
m r

"

I

I

Derselbe iiberreicbte femer eine Arbeit aus dera botanischen

Liaboratoritina der k. k^ Universitat Graz (Vorstand Prof. Dr. K.

^ritsch) von Karl Fritz Schwaigbofer: „Ist Zahlbnichiera

als eigeiie 'Gattung beizubebalten oder wieder mit Saxi-

fraga
Im Jabre 1810 wurde von Sternberg in dessea „lBe

Saiifragarum** Saxifi
doxa beschrieben. Eeichenbach trennte dieselbe in der „Flora

gerraanica" vom Jabre 1832 als Zahlbnicknerq^ paradoxa ab, in-

3em er als Unterscheidungsraerkraal anfubrt, dafi diese Spezies

10 Kelcb-, aber keine Kronblatter bat, wabrend die Gattung Saxi-

fraga 5 Kelcb- und ebensoviele Blumenkronblatter besitzt.
^
Das

Merkmal erwies sich jedoch als unricbtig, es sind auch bier 5

Kelcb- und 5 Kronblatter vorbanden, ^iie, wie sich bei diesen

Untersucbungeu herausstellte, Eueh durcb ein anatomisehes Merk-

mal scliarf gescbieden sind, Erstere besitzen namlich an der Spitze

je eine Epitbem-Hjdatbode, M-abrend letztere dieselbe vermissea

lassen- Das oben erwabnte Unterscheidungstoerkmal wurde iibrigens

4iucb bald fellen gelassen Trod *efi warden fiiidere Merkmale gesucht:

die Kapsel springe bei Zahlbrmknera wmt feiaem Loch auf, bei

Saxifraga tnit einera Spalt (in Buglers Monofraphie der Gatitaing

Saxifraga\ «^wie : die Blumenblatter €itzen bei ZaJilbrmdcn'era mij

breiter Basis auf, wabrend sie bei Saxifraga toeist m efcen ]!fagel

Terschmalert sind (In Engler-Prantl, Die iiaturlieben Pflanzen-

fainilien). Das erste Merkmal ist unricbtig, da aueb bei Zaidbruck'

nera, wie der Verfasser aelbst an dem Batiirlichen Standort flff

Pflanze leobachten konnte, die Fruebt sreradeso wie bei Saxifraga

5 Spaltes aufspringt

ebenfalls nicbt verw
Formen der Gattung Saxifraga alle Ubergange vorkommen, [so-

wohl Blumenblatter, die jnit ganz schmaler Basis sitzen, als auch

seiche anit ^anz breiter {S. aphylla), mit alien Zwisebenstufen.

Auch im anatomischen Bau sind zwiscben den beiden Gattungen

keine Unterschiede vorbanden, die sich als Gattungsunterscbiede

irgendwie verwerten liefien.

Zalilbruckneva rauC ,<fcher wieder in die Gattnng Saxifragd

fiinbezogen werden; sie echlieiit sich ait nachsten an die Vertreter
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der Sektion Cynibalaria an. u. zvr. ^esonders an S. liederacea und
S. Etietiana^ mit denen sie das Yorkoramen eines Sklerenchym-
ringes innerhalb der Endodermis im Blutenstiel gemein hat, der
den librigen Arten dieser Gruppe fehit; von samtlichen Formen
der Sektion Cymbalaria ist sie durch das Vorhandensein eines
solchen Kinges ira Laubstengel (wie ihn fast alle aiideren Saxi-
fraga-Arten aufweisen) geschieden. Auch das Vorkommen von
Gerbstoffschlauehen hat sie mit der CymJa^anVOruppegemeinsam,
desgleichen slnd im Blutenstand keine Untersehiede vornanden.

4

Personal-Nacliricliteii.

Erna'nnt: I)r. P. Clanssen 'zum Privatdozenten der Botanik
an der Universitat Berlin. (Heidel
berg) zum brdentlichen Professor. — PriTatdozent Dr. Spinner
(Neuehatel) zum auCerordentlichen Professor. — Dr. 0. E. Moss
(Manchester) zum Kurator des Cambrigde University Herbarium.

(Upsala)

Professor.

(Columbia)

(Wien)
Am 3. 3Iarz feierte Prof. Dr. S. Jfawasehin seine 25jah-

rige Lehrtatigkeit, am 7. Marz Geheimrat Prof. Dr. K. Goebel
seme 25jahrige Tatigkeit als Professor.

Prof. Dr. J. Palackv (Prag) ist im Alter von 77 Jahren
gestorben.

Beiielitigungen zii (lem Artikel ,^r tJi^rttng der Atogio

spcrmen"
Seke 152, Zeile 10 von unten lies j,zeigen" anstatt eSehen".
Seite 154, Zeile 2 voU unten lies Xycadofilices" aiistatt ^Cyeadeen".
Seite 155, Zeile fe von oben Bach ^Blattbasen' schalte ein „(S. Morierei)".

^^ ..^^^ *^> ZeQe 12 ton unten *etEe 2u „Autor" die Fufinote „*) 1. c,
PP- 66, 79, 123, 143".

I n I 'I

R ?S15
^l-Nawwer: Dr. Rudolf Wagner: Die unterbrochenen Xranben einiger Malcolmien,

(i Ui»r' ^' borsch: N. A. E. Arber Tind J. Parkin, Per Ursprang der Angiospermen.

Y*^'*\??-) S. 18i» ~~ E. Jane hen und B. Watzl: Ein Beitrag tur Kenntnis der Flora
jer DinansQhen Alpen. (Fortsetzung.) 8. £04. — Literatur-tTbersicht. S. 209. — Akademieen,
witaniscbe Gesellsciiaften, Vereine, KoBgi^sEe etc. 3. 221. — Personalnachricliten. 8. 223.

Kedakteur: Prof. Dr, B. t. Wettsteln, Wien, 3/3, Eennweg U.

Verlag von Kari Gerdlds Sdhn in wien, L, Barbaragasse 2.

ond v« ?l® «S»terreio*il»che botanteohft Zeltwhrift*' erscheint am Eraten eines jeden Monates
^ *o«et ganzjahrig 16 Mark. ^ * - u •*

1%5»/Mi i .-^•'^*'0«»»trteii Pretaen sind noch folgende Jahrg&nge *« 5t*'!5*''i'?
^"^ °'

*««iM i JL 2._^ 1860/62, 1864/69, 1671. 1873/74, 1876/92^ M. 4--, 1893/97 i M. 10—.

iirekti»5?**P^'^** ^»« frei durch die pJst expediert werden soll«n, «ind mitteia Pomnireisnng
*" bei der AdminiBtration in Wien, I., Barbarigasse 2 (Firma Karl Gerolda Sohn). xu pranumeneren.

^inzelne Kummern, soweit noch vorratig, a 2 Mark.
, ^ « *.. ;w v-. i.«*»Anktlndigungen werden mit 30 Pfennieen ffir die durchl»af«nd« Petitzeile berechnet.
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INSERATE.
Im Veiiage von Karl Gerolds Sohn in Wien, L, Barbaragasse 2

(Postgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden

:

Alpenblumen des Semmeringgelbietes.
(Schneeberg, Rax-, Schnee- und Veitschalpe, Scfiieferalpen, Wechsel, Stuhleok etc.)

1

Kolorierte Abbildungen vou 188 der schonsten, auf den
und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen.

lautemdem Texte versehen von

Professor Dr. G. Beck von Mannagetta.
Zweite Auflage. — Preis in elegantem Leinwandband M. 4'

4

Jede Blume ist: botanisch korrekt gezeicbnet,
in prachtvoUem Farbendruck naturgetreu ausgefubrt

niederosterreichischen

Gemalt und mit er-

Ppeishepabsetznng altepep Jahpgange

der „Osterr. botanisclien Zeitschrift".

Uni' Bibliotheken und Botanikern die Ansehaffung alterer

Jahrgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtern,
setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881-1893 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.

„
- V 1893-1897

i „ \ \ 16.-) „ „ „ 10.
herab.

Die Praise der Jahrgange 1853, 1853 (a Mark 3.—), I860 bis

1863, 1864-1869, 1871, 1873-1874, 1876-1880 (a Mark 4.-)
ble^ben unverandert. Die Jahrgange 1851, 1854—1859, 1863,

1870, 1873 und 1875 sind vergriffen.

„Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 Portraits herrorra^ender Botaniker, kosten, so

lange der Yorrat reicht, zusammen Mark 35.— netto.

Die frtiher als Beilage zur

Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen

fern. Wo eine solehe nieht vorhand^n. belifibft man sieh direkt

zu wenden an die

Verlagsbuchhandlung Karl Gerolds Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2,

Bncbdruckerei Carl Gerold's Sohn in Wien.
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Beitrage zur Kenntnis der Bryophyten voe Persien nnd

Lydien.

Von Viktor Schiffner (Wien).

Mit 3 Tafeln (VII-IX).

Die Moosflora Vorderasiens ist fiir uns von Wichtigkeit, well
ihre genauere Kenntnis zur Beantwortung von zwei allgemein inter-

essantenpflanzengeographischenFragen notigist, namlich: l.Wieweit
verbreitet sich die me diterrane Flora in daslnnere von Asien und
2. in welchen Beziehungen stehen die europaiscben Hochgebirg-
floren zu denen der Hochgebirge Vorder- und Mittelasiens, be-
senders des Himalaya, aus dem eine grofie Anzahl von europaiscben
Formen angegeben wird^). Einige der letzteren sind noch weiter nach
Ostasien und selbst auf die Sundainseln verbreitet. Solange nicht
Standorte in den Gebieten zwischen zwei so weit voneinander
eptfernten Verbreitungsarealen nachgewiesen sind, kann die Ansicht
nicht von der Hand gewiesen werden, daC es sich in solchen Fallen
um vikariierende Formen handeln kann, die sich konvergent aus
verschiedenem TJrsprunge zu morphologisch sehr ahnlichen Formen
entwickelt haben. Fur einige derselben (z. B. Mastigopkora Wodsii)
afirfte diese Annahme wirklich zutrefiFen. Fur eine groCe Anzahl
sind aber schon vorderasiatische Standorte nachgewiesen, und sind

Jjns damit die Wege angedeutet, welche die Verbreitung dieser

JJypen genommen haben mag und konnen wir in diesen Fallen mit

GewiCheit annehraen, daC die europaiscben Typen und die damit
^ehr vreniger flbereinstimmenden des Himalaya gleichen Ur-
sprunges sind.

Zur befriedigenden Beantwortung der frflher aufgeworfenen
^jagen reicht aber die gegenwSrtige Kenntnis der vorderasiatisehen

; hin Mit Ausnahme des Kaukasus^) sind

E. L

^) Vgl. z. B. Mitten, Hepat. Indiae orient, und I^evier.

V Daselbst haben ausgezeichnete Bryologen wie V. F. Br
S'ier cesammpU.

otherus und
evier gesanunelt

Ostarr. botan. Zoitscbrift. 6. Heft. 1908. IS
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alle in Frage stehenden Gebiete von ungeheurer Ausdehnung noch

in brjologischer Beziehung noch ungemein diirftig oder gar nicht

bekannt.

Der Grund dafiir liegt darin, dalS uns die Quellen fiir das

Materiale sehr sparlich fliefien und die Bearbeitung dieser Materialien

sehr schwierig und miihsam ist. Die Brjophyten sind in fast alien

Teilen dieser Gebiete sehr diirftig, fast immer steril und

die Arten treten oft in sehr merkwurdigen zura Teil kummer-

lichen Formen auf, zu deren richtiger Deutung eine reiche bryo-

logische Erfahrung und ein sorgfaltiges und miihsames Ver-

gleichen mit einera sehr reichen Herbarmateriale notig ist. Zudem
sind alle Materialien, die uns bisher vorliegen, von Eeisenden oder

Botanikern, die nicht speziell Bryologen waren, so nebenbei ge-

sammelt. Eine jede, wenn auch noch so kleine Kollektion, fordert

aber unsere Kenntnis in sehr willkommener Weise und hatte ich

selbst schon mehrfach Gelegenheit gehabt, kleinere Beitrage zur

Moosflora des Orientes mitteilen zukonnen^).

Der vorliegende Beitrag verdankt seine Entstehung haupt-

sachlich den Bemiihungen meines geschatzten Freundes J. Born-
m tiller, welcher gemeinsam mit seinem Bruder auf der 1902 unter-

nommenen zweiten persischen Eeise auf meine Anregung
bin noch intensiver als auf den frOheren Eeisen das Augenmerk
auch den Bryophyten zuwandte. Die meisten Moose sammelten die

Bruder Bornmuller auf dieser Reise an folgenden Pankten: Bei

Enseli, einem Orte auf einer Landzunge am siidwestlichen Ufer

des Kaspisees (Sanddiinen und begraste Hiigel) und auf der in der

Nahe gelegenen bewaldeten Insel Mianposchte, dann bei dem

siidostlich davon in der Waldregion gelegenen Orte Eescht. „Ober-

halb der Waldregion", schreibt mir Bornmuller, „vpurden die

Moose rarer und die Sonnenveirkung intensiver und in den heifien

Gebirgstalern des Elburs gab es nur noch einige staubige Grimmien.

Entsetzlich steril war aber auch der Demawendgipfel, den wir bis

zur Spitze (5900 m) bestiegen. Bei 4500 m, d. h. ca. 500 m unter der

Spitze, waren aber auch die letzten meist tief im Lavagekliift ver-

steckten, aufierst vereinzelt auftretenden Moose, bezw. Moosspuren

geschwunden. Die Proben von dort sind auGerst karglich, habe aber

kaum ein Individuum stehen gelassen."

Die Moose aus diesen Hohen sind besonders wertvoU und

sind wir den Briidern Bornmuller zu groCem Danke verpflichtet,

daC sie sich bei den riesigen Strapazen dieser gewaltigen Hoch-

tour noch so intensiv der Aufsammlung von Moosen widmeten.

Die Pflanzen von dieser zweiten persischen Reise sind mit den

Scheden des Exsikkatenwerkes : -J. Bornmuller: Iter Persicum

4

*) Uber die von Sintenis in Tiirkisch-Armenien gesammelten Krypto-

gamen (Ost. botan, Zeit 1896, Nr. 8). — Musci Bornmiilleriani. Ein Beitrag

zur Kryptogamenflora des Orients (Ost, botan. Zeit. 1897, Nr. 4). — Einige

Materialien zur Moosflora des Orients (Ost. botan. Zeit. 1901, Nr. 6)
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c n

)
Ein weiterer Bestandteil des dem gegenwartigen Beitrage

zugrunde liegenden Materiales stammt aus Lydien, besonders aus
dem Golfe von Smyrna: J. Bornmiiller, Lydiae et Oariae pi. ex-

sieeatae 1906^),

Welters eine kleiue KoUektion von Moosen, die Herr Konsul
TL Straufi in Westpersien gesammelt hat und die mir vonHerrn
J. Bornmiiller zur Bearbeitung iibergeben wurde.

Endlich zebn Konvolute mit Moosen, welche X A. Knapp
ira Jahre 1884 in Nordwestpersien im Gebiete des Ururaiasees ge-
sammelt hat (Eigentum des botanischen Institutes der Universitat
Wien; Belege davon befinden sich in meinem Herbar).

Der vorliegeode kleine Beitrag bedeutet immerhin eine will-

kommene Erweiterung unserer Kenntnis der Moosflora des Orients.
Ich kann hier uber 104 Arten und Varietaten berichten, von denen
66 f(ir die betreffenden Lander neu sind^), davon sind hier als

liberhaopt neu besehrieben 7 Species und 4 Varietaten, namlich

:

Behoulia hemisphaerica var. nov. microspora^ Fimbriaria Silacho-
rensis, Tortula Demawendica, Tortula asfoma, Timmiella grosse-
serrata^ Grimmia caespiticia var- nov. Bornmiillerorum^ Webera
PGntasticTia^ Philonotis seriata var. nov. persica, Antitrichia Breid-
kriana^ Leskea laxiramea^ Hypnum descipiens var. nov. napaei-
forme.

A. Hepaticae,
1. Micda macrocarpa Levier. — Lydia: Sinus Smyr-

naeus, ad rupes supra Thomaso; e. fr. — 1. V. 1906 (Bornm.,
^y^- et Cariae pi. exc. Nr. 9975).

Anra.: Die Auffindung dieser bisher nur von wenigen Punkten
italieiis und Sudfrankreichs bekannten Pflanze in Vorderasien ist

^on groCem Interesse.
2. Tessellina pyramidata (Eadd.) Dura. — Lydia:ya Thomaso. 1. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Oariae pi exs. Nr.

y974).

. 3. Targionia hypophylla L. — Lydia: Smyrna, ad
^jas hortorum prope Kakarialu: c. fr. 7. V. 1906. (Bornm., Lyd.,
et Oariae pi. exs. Nr. 9977.) — Lydia: Inter ,Menemen" et „Ma-
pesia" prope Emir Alem 200 m. s. m.; c. fr. 8. V. 1906 (Bornm.,
^yd. et Cariae pi. exs. Nr. 9972).
, Anm.: Aus Persien ist diese Spezies^ bereits nachgewiesen
•Igl Schiffner, Musei Bornmiilleriani in '

' '

4)

,. .
^) Von dieser und der zuvor genannten Kollektion werden solche Arten,

^e m reichlicliem Made vorhanden sind. in den teiden genannten Exsikkaten-
*erken ausgegeben.

T^ i v,

gehob
Namen derselben sind im Texte durch fetten Druck herror-

16
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4. Plagiochastna rupestre (Forster) St. — Caria: la

declivitatibus meridionalibus montis Samsun-dagh (Mykale), supra

„Priene" 1—200 m s. m- 2—3. VI. 1906 (Bornm., Lyd. et

Cariae pi. exs. Nr, 9972).

5. Grimaldia dichotoma Eaddi. — Lydia: Sinus Smyr-

naeus supra Thomaso; c? 1. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae pi

exs. Nr. 9973).

6. Meboulia hemisphaerica (L.) Raddi. — Persiabor. :

In silvis apud Eescht. 29. IV. 1902. (Bornm., IterPers. alt. 1902,

Nr. 5862.) — Persia oceid-: Kermausehab, ad Bisitun. 24. V.

5. V. 1903; legit Th. Strauss; Nn 10 et 14. — Kerraauschah,

ad Kiniscbt, e. fr. jun., 27. IV, 1904; legit Th. Strauss;

Nr. 11.

7. — var. macrocephala Mass.— Lydia: Sinus Smyrnaeus,

in valle Soghan-dere prope Ilidja; c. fr. cum Lunularia cruciata

200—300 m s- m. 5. V. 1906. (Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs.

Nr. 10.081).

8. —-varnov. jtiicro^poi'aSchffn. — Lydia: Magnesia, in

reg, inferiore montis Sipylos, 200—300 m s. m. 19. V> 1906

(Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs. Nr. 10.074).
Sporis conspicue minoribus (Yq—V4 ^^ diam.), pallidioribus,

luteolis, minus late alatis, foveolis magis regularibus, hexagonis.

Wenn man die Sporen unserer Pflanze gleichzeitig mit denen

zum Beispiel der Nr. 10.081 derselben Sammiung unter dem

Mikroskope sieht, so wurde man sie fiir eine total yerschiedene

Spezies halten; die GroCenunterschiede sind sofort in die Augea

fallend, auch sind die Sporen heller, gelblich (ebenso die Elaterenjr

die Feldehen sind regelmaCig und von diinnen, etwas niedrigerea

Wanden umgeben, so dafi die Spore auch schmaler gesaumt er-

scheint. Die Tetraederkanten der Innenseite sind sehr auflfallecd

ausgepragt. Ich kann mich dennoch nicht entsehliefien, hier eine

eigene Art zu erblieken, denn die ganz genaue vergleichende

Untersuchung der sonstigen Merkraale hat gar keinen irgendwi^

nennenswerten Unterschied ergeben. Zudem weifi ich nicht, wie

viel von den Unterschieden in den Sporen anf das Alter derselben

zu setzen ist, obwohl die Kapseln schon geoffnet waren, konnen

sie doch vielleicht nicht volJkommen ausgereift sein. Bekannt ist»

dafi auch andere Marchantiaceen {Targionia^ Grimaldia^ NeesieUv

bald goldgelbe, bald braunliche Sporen und Elateren aufweisen-

Auch besitze ich Ex. von Eeboulia aus Niederosterreich, b^i

Eothenhof gesammelt mit eben erst gereiften (ob vOlljg?) Sporo'.

gonen, in denen die Sporen etwas kleiner und heller sind, als b^^

anderen untersuchten Pflanzen aus Europa, Java und Sumatra, a»^^'

dings in geringem Grade, als bei unserer Pflanze. Ich habe geglaubt,

hier von diesen Vorkommnissen sprechen zu mlissen, um zu ver-

hindern, dafi uns fluchtige Beobachter mit neuen Arten beschenkeo,

die auf sehr schwachen FflCen stehen.
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9. Fimhriaria Silachorensis Schffn. n. sp. (Tab. VII, Fig.
1—5). — Paroica. E minoribus, frons 6—10 mm longa (interdum
longior?), lobis 26—3mm latis, subplana supra laete viridis,

marginibus rubella, medio ±0*7 mm crassa, alls latis tenu-
issimis. Stratum aeriferum in media fronde duplo crassius,
quam stratum basale, cameris aeriferis laxis, irregularibus, parietibus
secuDdariis parum divisis. Stratum basale in media fronde
± 10 cellulas crassum. Epidermis e cellulis magnis (maximis
ca. 0-055X 0-025 mm), teneribus, angulis minime trigone-incressatis.
Stomata magna hexagona (lumine 0'04mm diam. vel imo majore),
cellularum minorum simplici serie cincta. Squamae veutrales rubrae,
oblique triangulares appendice late-lanceolato, saepe baud bene
discrete, obtusiuseulo, integerrimo. Carpocephala (juniora tantum
visal) alte hemisphaerica, supra verrucosa, sed verrucis humil-
limis, subplanis, subtus baud barbata; pseudoperianthia con-
oidea alte dependentia, (juniora) non fissa, pallida. Peduneulus
basi squamis baud cinctus, laevis, profunde unicarinatus. Infl. J*
post basin pedunculi $ posita, baud bene definita.

Hab. Persia occid. In alpibus districtus Silacbor ad terram
inter Bryum pallens Sw. VI. 1902 legit Th. Strauss.

Die Pflanze muCte ich bier nach sehr sparlichem und leider

J"^«n<iliehem Materiale besehreiben. Sie steht sicher der F. pilosa

,,^^.!®°l*") ^^J^- sebr nahe und ich vermute. dafi das Studium
vollstandigeren Materiales ibre Identitat mit F. pilosa erweisen
wird. Nach dem untersuchten Materiale scheint F. Silachorensis
von F. pilosa in folgenden Punkten abzuweichen: sie ist etwas
jleiner, die Pronsflijgel sind verhaltnisraafiig sehr breit und sehr
ajjnn, die Epidermiszellen sind grofier, die Warzen des Carpoce-
pualums sind sehr niedrig, kaum hervorragend, die Pseudo-
perianthien sind (obwohl schon weit herabhangend) in dem unter-
suchten Stadium nicht zerschlitzt. In der Dicke und im Bau der
^uitkammerschichte und Basalschicbte und in den Ventralschuppen
stimraen beide Pflanzen ftberein. Das Vorkommen der nordisch-

a ^f?n^
'^' ^*^^^" ^^ ^^^ Gebirge Persiens ware allerdings hoehst

uiiallend. Jedoch vermute ich, dafi ein Zwischenglied in der Ver-
oreitung da ist, indem wohl ziemlich sicher F. pilosa in den Ge-
frgen der Balkanhalbinsel aufzufinden sein wird.

i^. caucasica Steph. und F. persica Steph., die wegen der
pCrbreitung zum Vergleieh in Betraeht kamen, sind von unserer
*^aanze weit verschieden.

10. Lunularia cruciaia (L.) Dum. — Persia bor. : Apud
^escht;(^. 29. IV. 1902 (Bornm., Iter. Pers. alt. 1902 Nr.5872);
£;Qseb, in insula Mianposchte; $. 28. IV. 1902 (Bornm., Iter

9n'"^ivr
• ^^^^ ^^- 5884); ibidem, 9, eum Eurhynchio Stvartsii.

20. I^. 1902 (Bornm., Iter Pers.' alt. 1902. Nr. 5859).

v -n^^' ^^^chantia polymorpha L. var. alpestris Nees (= M.
'^O.Olmiann. P/^.•/^«^ r» ,-_ ^^^XA. Tn «lnihna Hiofri^fne

Silach
lana Corda). — Persia occid.: In alpibus districtus

or- VI. 1902. Legit Th. Strauss; Nr. 8 et 9.
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Pellia endiviaetolia
(Schiffner, Hep. eur. exs. Nr 23). — Lydia: Smyrna, in monte
Dyo-Adelphia (= Corax). 15. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae

pi. eic. Nr. 10.088).

13. Zopho^ia badensis (Gott.) Schffn. var. obtusiloba
(Bern.) Schffn. — Pers. bor. : Mons Elburs occ, sapra vicum
Norionim District. Talagon (= Talkan), in pratis udis, 2600 m s. m.

30. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. aft. 1902 Nr. 5911).
Anm.

: Dieser Standort ist sehr merkwiirdig. Es ist ganz sicher,

dali diese Pflanze nicht etwa zu L. turUnata gehort, von der sie

leieht durch die Blattform und die kleineren Blattzellen zu unter-

scheiden ist.

14. Hadula complanata (L.) Dum. — Persia bor.:

Enseli, in insula Mianposchte; c. fr. — 23. IV. 1902 (Bornm., Iter

Pers. alt. 1902 Nr. 5854).

15. Madula Zi/ndbergiana Gott. — Persia bor.: In

arboribus in silvis apud Eescht; 9 28. IV. 1902 et cf cum Leu-
condonte immerso Lindb. 29. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902 Nr. 5865).
^

Anm.: Diese Art ist aus dem westlichen und raittleren Kau-
kasus bekannt. Ich sah nur 9 Pflanzen rait zahlreichen Keim-

p. 146).

lifera Lindb. in Broth. Enum. Muse. Caucasi

Frullania Pers. bor.: Enseli,

in insula Mianposchte in arboribus ; c. per. 23. IV. 1902 et ia

silvis apud Eescht; c. per. 29. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902 Nr. 5855, 5861).
^

17. Anthoceros dichotomus Baddl — Lydia: In monte
„Mesogis« supra oppidum „Tire" ad rivulum reg. silvatici, 900 m
" m. 14. VL 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs. Nr. 9970).

Anm.: Die „Wurzelkno!lchen" sind hier oft noeh der Unter-
seite des Thallus aufsitzend (nicht gestielt), bisweilen aber schon
vollstandig ausgebildet (lang gestielt). Sporogone sind reichlich vor-

handen und meistens schon gut ausgereift.

s.

JB. Musci,

Weisiaceae.

18. Gymnostomutn calcareum Br. germ. — Persia
bor.: Enseh, in muris; c. fr. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902 Nr. 5883).
Anm.: Die Auffindung dieser Art in Persian ist von Inter-

esse, da dadurch die Standorte, Kleinasien, Kaukasus und West-
tibet, in nahere Beziehung gebracht werden.

19. Hyrnenostylium curvirostre (Ehr.) Mitt. — Persia
bor.: Mons Elburs in valle Lur, ad pagum Getschesar, in rupibus



231

humidis, 2200 m s. m. — 22. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902 Nr. 5915).
Anm.: Der Standort amElburs jiberbriickt einigermaCen die

Lucke zwischen Kaakasus und Himalaya.
20. Weisia viridula (L.) Brid. — Persia bo r.: Apud

Iter Pers. alt. 1902 sine Nr.).

(B

Anm.: 1st in Vorderasien weit verbreitet, eine Angabe aus

)

Ditrichaceae.

21. Ditrichum glaucescens (Hedw.) Hampe. — Caucasia:
In rupestribus inter Mleti et Gudaur (Grusinisehe StraCe), 2000 m
s. m. — 10. YIII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902
Nr. 5925).

22. Distichium capillaceum (L.) Br. eur. — Persia
bor.: Elburs occid. in regione alpina mentis Tachti Soleiman, ad
nives prope Piastschal, 3600—3700 ra s. m. — 29. VI. 1902
(Bornm., Iter Pers. alt 1902 (Nr. 5916Y — Persia bor.: Mons
Elburs in valle Lur, ad pagum MeidaneK in declivibus rupestribus

umbrosis, 2200m s. m.; c. fr. — 21. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers.
alt. 1902. Nr. 5895).

Pottiaceae.

23. I*ottia lati/olia (SchwgT.) C. Muller. — Persiabor.:
Mods Elburs, Demawend, in graminosis ad confines supremas ve-

getationis phanerogamarum, 3900—4100 m s. m. ; c. fr. — VII.
1902. (Bornm., Iter Pers. alt. 1902 Nr. 5903).

24. Bidymodon rtibelliis (Hoffm.) Br. eur. — Persia bor.:
Mons Elburs, in faucibus prope Junesar ditionis Demawendi supra
Bestanek vallis Lur, 2800—2700 m; c. fr. — 13. VII. 1902.
(Bornm., Iter Pers. alt. 1902 Nr. 5891). — Persia bor. occid.:
Ahbulach, in silvis umbrosis; c. fr. - 19. IX. 1884 legit I. A.

°*PP- (Fortsetzung folgt.)

Versuche iiber Vererbung erworbener Eigeischaften

bei Capsella bursa pastoris.
Von Dr. E. Zederbauer (Mariabrunn bei Wien).

(Mit Tafel VI.)

Das Hirtentaschel {Capsella hursa pastoris [L.] Monch.), eines

aer verbreitetsten Unkrauter, wachst mit Vorliebe in der Nahe der

'""'^"chlichen Wohnungen. Ein haufiger Begleiter der Menschen,

,..,
^) Hier wiU ich nebenbei eine interessante Pflanze aus Vorderasien an-

fubren, welche ich unter unbestimmten Materialien des k. k. botan. Institutes
iQ Wien Torfand: Bicranoweisia cirrhata (L.) Lindb. Pamphylien: Bei Ter-
niessus. c. fr. 1886, Igt. A. Heider.
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folgt es ihm in einem grofien Teile der Erde auf alien Kulturanlagen,

und Termag sich den verschiedensten Lebensbedingungen anzu-

passen. Zwischen Getreide sproCt es in die Hohe, und nur einen

Stengel entwickelnd, tragt es Bliiten und Friichte, In den mittel-

europaischen Weinbergen sieht es zu verschiedenen Zeiten, je nach

der Entwicklung der Kulturpflanze, verschieden aus; im Frtihjahre und

Herbst zeigt es groCeEosettenund kurze Stengel, im Sommer hingegen

keine Eosetten und lange, beblatterte, verzweigte Stengel. Es gibt

kaum Schuttplatze, wo es nicht anzutreffen ware, und selbst auf

den sterilsten Boden kann es, wenn auch kummerlich, gedeihen.

Die Botaniker haben zahlreiche Pormen des Hirtentaschels

^unterschieden ^). Ihre Samenbestandigkeit ist in den wenigsten
FSllen gepriift oder erwiesen worden,

Lotsy^ unterscheidet auf Grund von Kulturversuchen zwei

samenfeste Formen: Capsella bursa pastoris taraxacifolia^ welche
zweijahrig ist, und Capsella bursa pastoris integrifolia, welche
einjahrig ist, Formen, welche DeCandolle') bereits anfangs des

neunzehnten Jahrhunderts beschrieben hatte. Diese beide Formen
sind auch fast auf alien Standorten durcheinander wachsend und
Cbergange bildend anzutreffen- Lotsy nimmt an, dafi C. bursa
pastoris eine Sammlung raehrerer konstanter Formen ist, welche
durch Kreuzung vielleicht eine Anzahl inkonstanter Zwischenformen
liefern wiirden. Aufier den erwahnten Formen gibt es zweifellos

Formen, die ihre Entstehung dem Einflusse des Klimas zu ver-

danken haben, so die von Holmboe (1899)*) im nordlichen Skan-
dinavien gefundenen zwerghaften Formen, die er als v. pymaea
beschrieben hat. Als weiteres Beispiel mochte ich erwahnen die

stark behaarten Formen, die im Steppengebiet Kleinasiens vor-

kommen, dann die zwergigen Formen, welche manchmal in der

Nahe der Almhutten der Alpen wachsen.
Wahrend einer Eeise nach Kleinasien in das Gebiet des Erd-

schias-dagh' (Argaeus) hatte ich zum Teil meine Aufmerksarakeit
auf die auf Forschungsreisen haufig vernachlassigten und mit Un-
recht gering geschatzten Unkrauter gelenkt, da ich mich seit einiger

Zeit mit ihnen beschaftigte. In den Steppen Kleinasiens wachst
Capsella bursa pastoris langs der Bahnstrecke, in der Nahe meosch-
licher Wohnungen und auf Wegen- Die Individuen sind 30—40 cm
hoch und infolge der starken, dichten Behaarung von graugriiner

Farbe. Die Blatter sind klein, meist eingeschnitten (taraxacifolia)

und durch starke Ausbildung des Palisadengewebes etwas dicker

als die der mitteleuropaischen Individuen; Eigenschaften, deren

Ursachen wohl im Steppenklima zu suchen sind. Auf den steinigen

^) Vgl. z. B. G. V. Beck, Flora von Niederosterreieh, II, S. 492.

^) Vorlesungen fiber Deszendenzth., L, S. 180, 1906.

3) Eegn. veget syst. II, p. 384.

*) Bot. Notiser, 1899, S. 261. Die vorhegende Abhandlung war scliou

vor Erscheinen der neueren Arbeit von E. Aim qu ist, Studien fiber die Capsella

bursa pastoris (Acta horti Bergiani, Bd. 4, Nr. 6, 1907).



233

oder sandigen Abhangen des Erdschias-dagh' steigt das Hirteu-
taschel bis zu 2400 m hinauf, wo die hochstgelegenen Lagerplatze
(Jailen) der Hirten liegen. l)as Aussehen des Hirtentaschels ist

hier ein ganz anderes, als in der Ebene. Kleine zwerghafteliidividuen,
1—4 cm hoch, mit kleinen dicken Blattern und nur wenigen Bluten.

Sie erinnern etwas an die C 6. p. v. pymaea Holm bo es oder
Zwerg- und Kiimroerformen, wie sie auf sehr mageren, trockenen
Boden oder im Spatherbste an sonnigen Orten in unseren Gegenden
wachsen.

AuCer der geringen Grofie der Capsella vom Erdschias-dagh'
ist auch das Vorkommen bemerkenswert und fiir die nachfolgenden
Untersuchungen Ton groCer Wichtigkeit. Trotz eifriger Nach-
forschungen wahrend dreier Monate konnte ich Capsella nur in der
Nahe der Lagerplatze der Hirten oder auf den Wegen zu denselben
findeD, Diese Tatsache weist darauf hin, dafi es durch Menschen
und Tiere aus der Ebene hieher verschleppt wurde, was durch
eirien Zeitraum von 2000 Jahren erfolgt sein kann, wenn die Auf-
zeichnungen Strabos, der von der letzten vulkanischen Tatigkeit
des Erdschias-dagh' zu Beginn der christlichen Zeitrechnung be-
rJchtet richtig sind.

Es ist wohl sicher, daB Samen von Individuen der Ebene in
die Berg- und Hochgebirgsregion des Vulkans verschleppt wurden,
nnd die ungezwungenste Annahme, daC die Pflauzen auf den neuen
Besiedelungsplatzen, deren Kliraa von dem der Ebene verschieden
ist, verandert wurden, resp. sich angepafit haben. Die Individuen
der Ebene (ca. 1000 m) urn den Gebirgsstock herum haben eine
Hohe von 30—40 cm, wahrend die in der Hochgebirgsregion nur
2—6 cm hoch werden. Sucht man die Ursache der Abanderung,
so drangt sich ungezwungen der Gedanke auf, dafi das Hohenklima
^Jt der kurzen Yegetationszeit, der geriugen Lufttemperatur, der
starken Bestrahlung, der starken Verdunstung, den starken Nieder-
schlagen, den starken Winden und anderen Faktoren raehr den An-
stofi zur Abanderung gegeben haben konnen, worauf auch die

ifiorphologischen Merkmale hinweisen. Die niedrige Temperatur,
liamentHch in der Nacht, wirkt hemmend auf das Langenwaehstum,
^benso die intensiven Sonnenstrahlen und die trockene Luft des

flohenklimas, die auch eine xerophile Struktur der Blatter zur Folge
haben.

Die Individuen der Capsella auf dem Erdehias-dagh' haben
"n Gegensatz zu denen der Ebene morphologische Merkmale, die

<ien Hochgebirgspflanzen eigen sind. Tiefgehende Wurzeln, kieine

serophil gebaute Blatter und niedrige Stengel. Die Bluten sind

BQeist weiC, bei den in der Hohe von 2400 m gesammelten Indi-

Jiduen rot gefarbt, eine Erscheinung, die von A. v. Kerner und

y- Bonnier ftir Pflanzen nachgewiesen wurde, die aus der Ebene
IDS Hochgebirgre versetzt wurden.

In der Cberzeugung, dafi die Capsella des Erdschias-dagh
«JQe an das Hohenklima angepaCte Form ist und als Biaiometa-
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morphos im Sinne Lotsys anzusprechen ist, wurde ich noch durck

weitere Tatsachen bestarkt. In einer Hohe von 1500 und 1700 m
wachsen Individuen, die zwischen denen der Ebene und des Hoch-

gebirges in alien Dingen die Mitte einhalten. Es ist also eine all-

mahliche Umpragung der Pflanzen mit zunehmender Nahe zu kon-

statieren. AhnlicJie Ubergange der Tal- in die Hochgebirgsformen

sind bei vielen anderen Pflanzen bekannt, so z. B. Juniperus com-

munis.

Im Jahre 1901 hatte ich im Auftrage E. v. Wettsteins den

alpinen Versuchsgarten bei der Bremerhiitte (ca. 2400 m) im

Gschnitztal (Tirol) zu betreuen. Unter anderem gelangte Ende Juni

Samen von Capsella, die von 30—40 cm hohen Individuen der

Ebene stammten, zur Aussaat. Es keimten nur wenige Samen-

Die Pflanzen wurden 2—3 cm hoch, batten nur zweibis vier Blatter und

Mitte September ein oder zwei Bliiten. Dieser Yersuch zeigt, dafi

Capsella, aus der Ebene in die Hohenlagen versetzt, ahnliche For-

men anzunehmen vermag, wie sie meine Erdschias-dagh'-Pflanzen

aufwiesen. Ahnliche Versuche die von mir auf dem Otscher m
Niederosterreich in einer Hohe von 1400 m ausgefuhrt wurden,

zeigten dasselbe Yerhalten des Hirtentaschels. Versuche in einem

kleinen Versuchsgarten auf dem Erdschias-dagh' im Jahre 1902 in

einer Hohe von 2250 m schlugen fehl, da die Samen, welche bei

Konia (1000 m) im selben Jahre gesammelt wurden, nicht keimten-

Alle diese Erwagungen und Tatsachen flberblickend, erscheint

bei der Beurteilung des Entstehens der kleinen Capsella vom Erd-

sehias-dagh' nur die einzige Annahme ungezwungen, daC die Pflanze

aus der Ebene in das Gebirge verschleppt und sich an das Hohen-
klima in der angegebenen Weise „directe" angepaCt hat. Es er-

scheint zum mindesten hochst unwahrscheinlich, daC es sich hiebei

um eine Mutation handelte. Dieser Umstand bestimmte mich zur

Durchfiihrung der Versuche, welche ich nach meiner Kdekkehr
anstellte, und die ich im folgenden darstellen wilL

X

Die Versuche batten die Aufgabe, zu prQfen, ob Capsella die

die im Hohenklima des Erdschias-dagh' erworbenen Eigenschaftea

behaJt, wenn sie in der Ebene gezogen wird, oder ob sie wieder

in die urspriingliche Form zurtickkehrt. Zu diesem Zwecke wurden
die im Juni 1902 auf dem Erdschias-dagh' in einer Hohe von 2000 m
gesaramelten Samen von C, bursa pastoris im botanischen Garten

in Wien im Fruhjahre 1903 ausgesat. Der tTbersichthchkeit halber

habe ich die Versuche in den einzelnen folgenden Jahren in einer

Tabelle zusammengestellt, wodurch im Teite manches iibergangen

werden kann.

1903 waren im Aussehen und der Lange der Wurzeln und

Stengel keine Veranderungen zu bemerken. Hingegen batten die

Blatter an Zahl, Lange und Breite zugenommen, die Behaarung
war schwacher, die Epidermiszellen wurden grofier, das Palisaden-

gewebe hingegen wurde schmaler. Die Dicke des Blattes nahm
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bedeutend ab. Die Eisodialoffnungen der Spaltoffnung erweiterten
sich ein wenig.

Die Assimilationsorgane zeigten also sofort den EinfluU de^
veranderten Klimas, wahrend die Eeproduktionsorgane, die Bluten,
sowie die diese tragenden Stengel, noch keine Anderung aufwiesen.

1904 wurden die ira Jaiire 1903 gewonnenen Samen wieder
in einen Blumentopf ausgesat. Es zeigten sich keine wesentliehen
Veranderungen.

1905 wurden die im Jahre 1904 gewonnenen Samen auf ein
Beet mit frisch aufgefuhrter Gartenerde gesat. Es zeigte sich in
der stark gelockerten Erde eine auffallende Zunahme der Wurzellange.

1906. Auf demselben Piatze, wo 1905 die dritte Generation
stand, gingen im Spatherbst einige Pflanzen auf, die uberwinterten
und 1906 (Mitte Mai) bereits reife Samen batten. Untersehiede
waren nicht zu bemerken.

Im selben Jahre wurden die im Jahre 1905 gewonnenen
Samen in Mariabrunn bei Wien auf einem Gartenbeete ausgesat.
Emige Individuen batten etwas hohere Stengel (ein Individuura
10 cm, die meisten 3—6 cm), was ich der groCen Feuchtigkeit des
Standortes und den haufigen Regengiissen wahrend der Vegetations

-

zeit zuschreiben mochte.

Im Jahre 1904 wurde ein Teil der im Vorjahre gewonnenen
M-- Generation) Samen auf ein Gartenbeet ausgesat und die jungen
Pflanzen sehr oft begossen. Die groCe Wasserzufuhr hatte eine

Jergrofierung der Blattflacheu und auch eine Verlangerung der
otengel bis 10 cm zur Folge. Die meisten Individuen waren von
Cystopus candidus befallen, welcher auch in Kulturen in Maria-
brunn im Jahre 1906 auftrat. Im nachsten Jahre 1905 wurden
die Nachkommen wieder unter normalen Verhaltnissen gezogen.
Die Stengel wurden etwas kurzer.

1903 1904 sehr 1905 unter

forciert gezogen wieder normaleu
Verhaltnissen

Hohe des Stengels. . . 3-4 cm 3—10 cm 5—8 cm

gf[ange 2-4 „ 2-7 „ 2-4 „

lilattbreite 0-2—1 „ 0-5—2 „ 0-3—1 „

Durch Feuchtigkeit gelang es also, den Stengel, der sonst niedrig
Weibt, etwas in die Hohe zu treiben. Allerdings nahm er im
nachsten Jahre an Hohe wieder ab.

Im folgenden stelle ich die Veranderungen, welche im Laufe
der Kulturen auftraten, nach den Organen zusammen.

Wurzel. Die unterirdischen Organe behielten im allgemeinen
<»»« urspriingliche Beschaflfenheit bei. Die im Hohenklima er-

^achsenen Individuen zeiffen verhaltnismaCig (5—10 cm) lange
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Pfahlwurzeln, wie sie bei anderen alpinen Gewachsen zu beobaehten
ist, Nur ira Jahre 1905, wo die Samen auf ein frisch aufgefuhrtes
Beet mit durchgearbeiteter, lockerer und fur Wurzeln urn so leiehter

durchdringbarer, allerdings auch fur Wasser durchlassiger Erde aus-

gesat wurde, erreichten die Wurzeln eine Lange von 13—16 cm,
um im nachsten Jahre auf demselben PJatze auf ea. 8—12 cm
zuruckzugehen, da die Erde nicht umgeworfen wurde, sondern un-
beruhrt blieb. Dieses Langer- und Kiirzerwerden der Wurzel auf
demselben Orte ist lediglich auf die Yerschiedenheit der phjsi-
kalisehen Bodenbesehaffenheit zuruckzufuhren (vgl. B. Ramann,
Bodenkunde, 1905; A. Mittscherlich, Bodenkunde, 1906).

Blatter. Die groCte Veranderung in der Kultur in der Ebene
erleiden die Assimilaticnsorgane, wo der direkte Einflufi der Um-
gebung zu beobaehten ist. (Man vergleiche die bekannten Yersuche
G. Bonnie rs iiber den EinfluC des Hohenklimas auf die Blatt-

struktur.) Die Blatter der Individuen des alpinen Standortes zeigen
xerophilen Bau, der in der Kultur in der Ebene verloren geht.

Die Kutikula der Epidermiszellen, die 4—5 |ii dick ist, sinkt
auf 3-2 [I herab und hat im Jahre 1906 in der vierten Generation
nor mehr eine durchschnittliche Starke von 2-5

fi.

Die Epidermiszellen vergroUern sich ira Klima der Ebene.

Das Palisadengewebe, das eine Maehtigkeit von 100 bis

120 [1 hat, hat in der ersten Generatien nur mehr eine solche von
80 (I. Die Dicke des Blattes wird dadurch von 200—240 ^ auf
100—120 [I herabgedriickt.

Die Palisadenzellen sind 60—70 ft lang und 10—15 ft

breit und fest aneinander gefugt. In der Ebene verandern sie sich
sofort, indem sie nur mehr eine Lange von 40—50 «, hingegen
eine Breite von 30-40 ft erreichen. (g,,i,B ^.i^t.)

Einige Yersuche iiber den EinfluB von Aluminlum-
salzen anf die Bliitenfarbung.

Von Valentin Vouk. ,

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Die Tatsache, daC sich die rotgefarbten Bluten der Hortensie
(Hydrangea hortensis Sm.) bei gewisser Kultur blau farben, ist

aus der gartnerischen Praxis seit langer Zeit bekannt. Molisch^
hat jedoch erst den Nachweis erbracht, durch welche Stoffe diese

Ti , I'l^^y^^^h ^^r F°^°'^ ^^^ ^°^^°' *"f ^^^ Blutenfarbe der Hortensien.
liot. Zeitg., 1897, 55. Jahrg., p. 49.
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Blaufarbung bedingt wird. Mittelst zahlreicher Versuche, bei welcheu
die Erde mit verschiedenen Zusatzen (Eisenvitriol, Eisenchlorid,
Eisenfeilspane, Drahtnagel, AIaun,Toiierde, Schrairgelpulver, sch wefel-
saure Tonerde, Nickelsulfat, Kobaltsulfat, Holzkohle usw.) versehen
wurde, kam Moliseh zu dem Eesultate, dafi Alaun, schwefel-
saure Tonerde and Eisenvitriol die rote Farbe der corol-

linischen Kelchblatter der Hortensien in die blaue umzuwandeln
vermogen. Derselbe hat seine Experimente in der Weise durch-
gefuhrt, dafi er die genannten Saize und nach bestimmter Richtung
bin ausgewahlte Substanzen in approximativ angegebenen Mengen
der Versuchserde beigemengt und in diesen Mischungen die Pflanzen
kultiviert hat Zur Illustration des eben angefuhrten erwahne ich,

dafi' Moliseh z. B. pro Topf 100 cm' schwefelsaure Tonerde,
200 em' reine amorphe Tonerde, zwei walnufigroCe Stiicke Eisen-
chlorid usw. der Versuchserde beigemischt hat. Die Resultate
solcher grundlegender Versuche geben uns naturgemafi nur eine
Antwort auf die Prage bezuglich des Einflusses der verschiedenen
Substanzen auf die Blutenfarbung nach qualitativer Eichtung hin.

Moliseh machte auch darauf aufmerksam, dafi diese Ura-
wandlung der Blutenfarbung auf der verschiedenen Eeaktionsfahig-
keit des Anthokyans ^), des Farbstoffes der Hortensienbliite, beruhe.
Er erwahnt, dafi es bisher nicht gelungen ist, in derselben Weise
wie bei der Hortensie die Bliitenfarbe anderer Pflanzen zu beeinflussen.

Miyoshi^) hat spater dasselbe zu erzielen versucht und nach zahl-

reichen Experimenten mit verschiedenen Pflanzen (etvra 73) ist ihm
dies auch gelungen, jedoch nur bei Callistephus chinensis Nees,
Campanula alliariaefolia Wilid. und Lycoris radiata Herb. Bei
den beiden ersteren Pflanzen wurde die lila Farbe in eine blaue,

bei dem zuletzt erwahnten Gewachs die rote in eine lila Farbe
Bmgewandelt.

Die Versuche Molischs zeigen uns weiters, dafi bei jeder
Pflanze, bei welcher die Blaufarbung eintritt, zugleich ein betracht-
licher schadlicher Einflufi auf die Pflanze (Braunfleckigwerden und

') Nicht unerwahnt soil bleiben, daft nach Wiesner (TJntersuch, uber
^•/arbstoflfe einiger fur chlorophyllfrei gehaltenen Pflanzen, Prings. Jahrbiicher,
DO. VIII, p. 589) die Verbindungen des Anthokyans im allgemeinen mit Metall-
oiydeu mpkf, ipT^Kaft gefarbt sind. So fand derselbe Forscher, da5 die Kupfer-

st und da& die Verbindungen mit Silber, Zink und Mangan
und

^) Miyoshi, Tiber die kunstliche Anderung der Blutenfarben. Bot-

^entralblatt, Bd. 83 (1900), p. 345-346. In dieser Mitteilung ist fiber die

Versuchsanstellung leider nichts erwahnt. Ob die ausfiihrliche Arbeit, welche
^lyoshi ankiindigt, erschienen, ist mir unbekannt geblieben. Im Justschen

Jahresberichte und im Bot. Zentralblatte konnte ich sie nicht auffiaden. Ein
^nderer Japaner, namens Ichimura, hat nur die Bildung des Anthokyans bei
aer roten japanisehen Hortensie mikroskopisch untersucht. Vgl. Ichimura, On
the Formation of Anthokyan in the Petaloid Calix of the Red Japanese Hor-
^nse (Journal of the CoUege of Sc. Imp, Unir. Tokyo [Japan], Vol. 18, Art.

3, 1903).
^
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Absterben der Blatter) sichtbar wird. Es erschien mir infolge der

friiher angefiihrten Tatsachen nicht uninteressant, bei der Hortensie

zu untersuchen, 1. ob verschiedene Quantitaten von Aluminium-
salzen (Kaliumalaun und Aluminiurasulfalt) von Bedeutung fiir die

Blaufarbung sind, und 2, welehe Salzmengen genugen, um eine

Blaufarbung hervorzurufen, ohne dafi die Pflanze geschadigt wird.

Dieselben Fraoren stellte ich mir auch ftir Phlox decussata

Lyon, bei welcher Pflanze ich oft einen Umschlag der roten Farbe
in lila beraerkt hatte. Ich versuchte diesen Farbenwechsel auch
hier durch den EinfluG von Aluminiumsalzen (Kaliumalaun und
Aluminiurachlorid) hervorzurufen, was aber nicht gelungen ist. Trotz-

dem mochte ich nach Besprechung der Yersuche mit Hydrangea
hortensis Sm. auch die Versuchsanstellung , welehe bei Phlox
decussata Lyon in Anwendung kam, kurz anfuhren^).

I. Yersuche mit Hydrangea hortensis Sm.
*

Kraftige Pilanzen wurden im Glashause in mit Moorerde be-

schickten Topfen kultiviert. Unter diesen Yerhaltnissen farben sich

die corollinischen Kelchblatter rot. Das Versuchsverfahren wurde
gegeniiber dem von Molisch^) angewendeten in der "Weise ab-

geandert, daC die Nahrboden mit verschieden prozentigen wasserigen
Losungen {0-b% , 1% und d%) von Aiurainiumsulfat, resp.

Kaliumalaun je nach Bedarf begossen wurden. Die Versuche be-

gannen zu der Zeit, zu welcher die Knospen austrieben, und er-

streckten sich tiber zwei Vegetationsperioden. Nach dem Abbluhen
der Pflanzen bis zu der in den Tabellen angegebenen Zeit des zweiten
Versuchsjahres, d. h. wieder bis zum Austreiben, wurden die Stocke
wie gewohnlich mit Hochquellenwasser behandelt. Eisenverbindungen
kamen nicht zur Verwendung wegen des allzu stark schadlichen
Einflusses ; in kleiner Menge der Pflanze dargeboten, rufen sie keine
Blaufarbung hervor, was schon Molisch=') bemerkte.

Den Verlauf und die Eesultate der durehgefiihrten Yersuche
zeigen uns die beiden folgenden Tabellen.

^) Die in dieser Mitteilung angefuhrten Versuche kamen fiber Anregung
des Herrn Privatdozenten Dr. W. Figdor zur Ausfuhrune

=«) Vgl. Molisch, 1. c. S. 52.

8) Molisch, 1. c, p. 56.
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Tabelle I (1906).

ID U,

CD

I

II

III

IV

V

I

YI

CD

^
03

<1

® o^ ^^ ^ s
(3 CQ -52 w
•r- ki 'tS h
be o) s ®

C£3>
i-i b
a> O)" ^

Farbe
der

Bliiten

CO

a

Anmerkung
uber sonstiges

Verhalten der

Pflanze
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4
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Tabelle II (1907).
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' Aus der Tabelle I sehen wir ganz deutlich, daC die Kulturen,

mit der 3^
)

begossen, die schoiiste Blan-

der sich in Braunfleekigwerden und frlihzeitigera Absterben der

Blatter offenbarte, bemerkbar. Die Kulturen, welche mit der
Ij^igen Kaliumalaunlosung behandelt wurden, kann ich
als die bestgelungenen betrachten; die Pflanzen sahen normal,

gesund aus und zeigten eine beinahe volistandige Biauiarbung der

Blaten. Das gleiche war auch bei den Aluminiumsulfatkulturen za

beobachten, nur trat im allgemeinen eine etwas sebwaehere Blau-

farbung auf. Zu bemerken i&t noch, dafi sich die Filamente aller

Versuehspflanzen auGerordentlich deutlich, stark blau tingierten.

Tabelle II zeigt uns die Kulturen des nachsten Jahres. Die

Pflanzen wurden, wie schon oben erwahnt, ebenso behandelt wie

im Vorjahre ; nnr die der Versuchsreihen Nr. Ill imd Nr. VI, welche

nach dem AbblQhen beinahe zugrunde gegangen waren, wurden
einfach mit Hochquellenwasser behandelt. Im allgemeinen ist die

Blaufarbung diesmal starker zum Vorschein gekommen. Man konnte

vielleicht eine Erklarung hiefiir darin finden, dafi ein Teil der seitens

der Pflanze nicht aufgenoramenen Salzlosuug in der Erde suspendiert

blieb^) und nun eine grofiere Menge der Aluminiumsalze zur Geltung
kam. Diese Annahme findet eine Stutze darin, dafi die zwei sparlich

entwickelten und doch zum Bluhen gekommenen Infloreszenzen der

Versuchsreihe Nr. YI (mit Wasser behandelt) eine wenn auch geringe

Blaufarbung zeigten. Diese Blaufarbung konnte ja nur auf Grund der

in der Erde vorhandenen oder hochstens auch von der Pflanze selbst

im Vorjahre aufgenommenen Aluminiumsalze hervortreten. Die Alu-

miniumsulfatkulturen waren auch diesmal etwas schwacher blau

gelarbt als die Kaliumalaunkulturen. Es zeigte sich deranach, dafi

nicht, wie Molisch') beobachtet hat, schwefelsaures Aluminium
denselben Effekt bezuglich der Blau^rbung hervorruft wie Kaliura-

a'aun, sondern dafi das zuletzt genannte Salz intensiver wirkt. Die

Bliiten der bestgelungenen 1^ igen Kaliumalaunkulturen waren 7oll-

standig blau und nur durch einen feinen roten Streifen am Grunde
eines jeden corollinischen Kelchblattes gekennzeichuet. Die TJm-

wandlung der BliitenfiLrbung steht demnach nicht nur
mit der Qualitat, sondern auch mit der Quantitat der
wirkenden Salze in Abhangigkeit. Die Quantitat der Salze

wird aber durch die Aufnahmefahigkeit der Pflanze bestimrat*).

, ^ Die Farbung der Bliiten wurde stets nach dem Gesamteindrucke, wel-

Cflen die ganze Infloreszenz hinterlieli, beurteilt

, ^ Die Pflanzen wurden zwar vor Beginn des zweiten Versuchsjahres urn-

getopft, jedoch blieb der Wurzelballen unberiihrt und kam nur ein wenig frische

Jfloorerde um denselben herum.

,. *) Bothe'rt'hat'da^rauf aufmerksam gemacht, dali
l^'''^^^f'?^l^,^^^\Zwe AiuminiuQjg^l^p in Terschiedener Menge aufnehmen. Vgl. Kotbert, ms

Verhalten der PflaTi7.en fr^srf^msh^r d^>m Aluminium". Bot. Zeitg., 64. Jahrg. 1906,

p. 52.

Otte

Pflanzen gegeniiber dem Aluminium

"• kotan. Zeitschrift. 6. Heft. 1908. 17



242

II. Versuche mit Phlox decussata Lyon.

Um genaue Eesultate zu erzielen, wurden die Versuche mit

Pldox decussata mit Hilfe von Sandkulturen durchgefiihrt Die naeh

alien VorsichtsmaCregeln aogesetzten Kulturen wurden mit Nahr-

stoflFIosuDgen, welchen bestimmte Mengen von Alurainiumsalzen

[AlClg und A1K(S0J2] zugesetzt^) wurden, begossen.

Die Aluminiumehloridkulturen sind schon vor dem Bliihea zu-

grunde gegangen, was wohl auf die giftige Wirkung des Chlors

zuruckzufiihren ist Die Kaliumalaunkulturen hingegen verhielten

sich wie die in der Erde normal kultivierten Kontrollpflanzen; eine

schadliche Wirkung des Kaliumalauns war nieht im geringsten

sichtbar. Die Pflanzen kamen normal zum Bliihen, doeh wurde

eine Blaufarbung oder irgend eine Abanderung der Blutenfarbe,

wie schon erwahnt, nieht hervorgerufen. Ob die Aluminiumsalze

gar nieht oder in so kleiner Menge seitens der Pflanzen aufgenoramen

worden sind, dafi eine blauende Wirkung nieht zur Geltung kam,

habe ich nieht gepriift.

Zusammenfassnng.

1. Die Kulturen mit Hydrangea hortensis Sm., welche io

Moorerde gezogen und mit verschiedenen AIuminiumsalzl5sungea
(Kaliumalaun und Aluminiumsulfat) begossen wurden, zeigten be-

zuglich der Blaufarbung folgendes:

a) Kaliumalaun bewirkt eine intensivere Umanderung der

roten Farbe der coroUinischen Kelchblatter in die blaue als schwefel-

saures Aluminium.
h) Jene Pflanzen, welche mit einer l^igen Kaliumalaunlosung

begossen wurden, zeigten die intensivste Blaufarbung der corollinisehen

Kelchblatter, und zwar besonders erst im zweiten Yersuchsjahre;

die Pflanzen selbst wurden nieht im geringsten durch das Salz

schadlich beeinflufit.

c) Die Umwandlung der roten Blutenfarbe der coroUinischen

Kelchblatter in die blaue steht nieht nur mit der Qualitat, sondera

auch mit der Quantitat der wirkenden Aluminiumsalze in Ab-

hangigkeit.

1) Es wurden zwei Arten von Nahrstofflosungen verwendet, und zwar

eine schwachere und eine starkere Losung von folgender Zusammensetzung:
I. Schwachere Losung II. Starkere Losung
1000 g H2O 1000 g HoO

0-75 „ CaCNOs)^ 1 „ Ca(N03)o
0-2 „ KCl 0-26 . KCl
0-2 „ MgSO^ 0-25 „ MgSO^
0-2 „ KH2PO4 0-25 „ KH2PO4
0-02 „ F^^gCIe 0-02 „ FcaCV

05?^
der schwacheren und O-l^ der starkeren Losung, andererseits an Stelle des

Kaliumalauns Aluminiumchlorid in einer dem Kaliumalaun aquivalenten Menge
verwendet.
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»

t

2. Mit PJiIox decussata Ljon mittelst der Sandkulturmethode
angestellte Yersuche zeigten, daB durch die Behandlung der Pflanzen

(Kaliumalaun

W
Weise

Corydalis HausTnanni, ein nener Corydalis-
Bastard.

YoQ R. V. Klebelsberg (Brixen).
\

Es ist das Yerdienst von E. v. Ueehtritz^), gezeigt zu haben,
flali die durch Ha us m an n in seiner Flora von TiroP) aus der
Gegend von Bozen und Brixen beschriebene Corydalis solida (L.)
Sm var. australis identisch mit der in Siiditalien, den Balkan-
Jandern, Kleinasien usw. verbreiteten, sehon 1822 von den Ge-
brudern Pre si') beschriebenen C. densiflora (= C. Holler i Ten.)
1st Die Frage, ob die Sudtiroler Pflanze als selbstandige Art auf-
zufassen sei, ist verschieden beantwortet worden. Was sie im

Bander
Kronblattes, „der verhaltnismaCig langere und zugleich schlankere
^porn, der vor dem Aufbltihen meist nach aufwarts gerichtet ist,

so dafi die Blutentraube von den in die Hohe gezogenen Spornen
der obersten Bliiten kegelformig tiberragt wird" (v. Uechtritz,

Ri"
^"^^ ^^^ weiCe bis ins belle Lila ziehende oder lichtrotliehe

'^l^^/arbe. Diese auffallenden Untersehiede finden sich an den
zanJreichen von mir im Leben verglichenen Stueken durchgreifend
^OJ* und berechtigen wohl zur Artabtrennung. Hingegen sagt
^erner*), der die beiden Formen in Kultur beobaehtete, daC „mit
Ausnahme des langeren und schlankeren Sporns der siidiichen Form
t'lne konstante Diflferenz nicht vorgefunden wird".

• u
^®^® ^° sich so interessante, reizende Pflanze fand ich nun

'nj
1^ ruhjahre 1907 an einigen Stellen nachst Schlofi Anger bei

JJ'ausen in engster Nachbarschaft mit der in Sudtirol viel selteneren

r- intermedia (L.) P. M. E. (= C. fahacea Pers.) Letztere mit
"iren armbliitigen Trauben, den kurzgestielten, trubpurpurnen Bluten,

J^en ganzrandigen ovalen Deckblattern und dem charakteristischen
niederen Wuchs ist auCer C. densiflora die einzige ira Eisaektal
lerbreitete Corydalis-Art Yornehralich wegen der durchgreifenden
^nterschiede der beiden Arten in Blutenfarbe und Bltitenzahl fiel

gleich eine Eeihe von Exemplaren auf. die diese Charaktere beider

3 Osterr. botan. Zeitschrift. XXIV (1874), S. 238 ff.

) Deliciae Pragenses (1822), S. 10.
*) Nach Uechtritz, a. a. 0., S. 239.

17
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Arten vermengten: Trauben reiehbliitig und Bliiten purpurn. Die

nahere Untersuchung ergab bald folgende zweifellos fiir eine Bastard-

bildung sprechende Diagnose:

Corydalis racemo terminali conferto multifloro; pedicellis siliqua

brevioribus vel earn aequantibus; bracteis ovatis, partim integris,

partim subdentatis, inferioribus saepe cuneatis dentato-ineisis; floribus

purpureis, germine in styli basi mediocriter arcuato.

Die Verschiedenheiten der Deckblatter treten an einem nnd

demselben Exemplare auf, in seltenen Fallen sind sie auch un-

symmetrisch eingeschnitten. Als weitere Eigentiimlichkeit ist ab

und zu zu beobachten, daC auch bei aufgebluhtem Zustand die Unter-

lippe der Blumenkrone wie bei C intermedia aufwarts gebogen ist

Im auBeren Wuchs steht die Pflanze der C. densiflora naher. Sie bliiht

ungefahr gleichzeitig mit den Stammarten. Auch 1908 fand sie sich

wieder an den genannten Stellen und neuerdings traf sie Professor

Heimerl, aber nur in einem Stiicke, bei Vahrn nachst Brixen

ebenfalls in der Vergesellschaftung von C. densiflora und inter-

media an.

Eine vorzugliche Bestatigung findet die Annahme, daG es sich

hier um einen Bastard handle, in der Untersuchung des Pollens;

derselbe ist zu den gleich hohen Prozentsatzen (bis 99 Prozent)

steril, wie sie A. Bethke^) fur einzelne Fioto-Bastarde angab. In

Anbetracht der eingangs erwahnten Beziehungen moehte ich die

Hybride dem verdienten Verfasser der Flora von Tirol zu Ehren

als Corydalis JBausmanni bezeichnen.
Cor^/iaZis-Bastarde gehoren zu den Seltenheiten. Juratzka )

erwahnt Mittelformen zwischen G, pumila und (7- solida; ferner

wurde ein Bastard C. cava X solida neuerdings um Bamberg') von

Harz gesamraelt, schon fruher aber fur Schlesien *) angegeben.

Ein Beitrag zur Kenntnis derFlora der DinarischenAlpen.

TJnter Mitwirkung von A. v. Degen (Budapest)
verfaiit von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

(Fortsetzung. ^)

Erysimum^) erysimoides (L.) Fritsch, Mitteil. d. Naturw. Vereines

,
a. d. Univ. Wien, V. Jahrg. (1907), S. 92 = Cheiranthus erysi-

*) Uber die Bastarde der Veilchenarten (Inauguraldissertation).
2) Sitzb. d. zool.-bot. Ges. Wien, VIII (1858), S. 81.

3) Mittlg. d. bayr. bot. Ges., 1905, S. 449.

*) Focke, Pflanzenmischlinge (1881), S. 32; auch erwahnt bei Wobi-

, Die Pflanzen des Deutschen Iteiches usw., 2. Ausg. (1890), S. 474.

6) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. B, S. 204.

*) Gattung Erysimum von E. Janchen bestimmt.
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moides Linne, Spec, plant., ed. I, torn. II (1753), pag. 661
Erysimum pannonicufn Crantz, Stirp. Austr. fasc. I (1762),

pag. 30 = ^. silvestre Scopoli, Flora Cam., II (1772), pag. 28
(ex indie, loci, sec. cl. Paulin in litt) [non (Crantz) Kerner,
Schedae ad Flor. exsicc. Austro-Hung,, nr. 583 (1882)] = E.
odoraium Ehrhart, Beitr., VII (1792), pag. 157.

WaldblOfien nordOstlich unterhalb des Strmac-Sattels bei

Grkovci; Kamm der Ilica.

Erysimum erysimoides var. sinuaium (Neilreich) =: Erysimum
carniolicum Dolliner in Flora, X. Jahrg. (1827), I, pag. 254 =
E.odoratumEhrh. ids.sinuatum Neilreich, Flora v.NiederOster-
reich (1859), S. 728 = E. pannonicum Cr. var. carniolicum
Beck, Flora v. Sudbosn. u. d. angr. Herzeg., I. Bd. (11. Teil),

S. 73 [95].

Kamm der Ilica, mit Ubergangen zum Typus.

Mveticum DC, Flore FraD§., IV (1805), pag. 658 (pro parte?,
excl. syn. Jacq.), melius descripsit G audio, Flora Helv., IV
(1829), pag. 363.

Felsspalten und Schutthalden der obersten Eegion der
Dmara, ca. 1700—1800 m (D.).

Stellt eine durch niederen Stengel und sehr groCe Bluten
ausgezeichnete Hochgebirgsform dar und stimmt mit Exemplaren
von hocLgelegenen Standorten in der Schweiz gut uberein. Die
Schoten sind 40—70 mm, die Griffel 2—3 mm lang. Degen
hat die gleiche Pflanze auch auf dem Biokovo bei Makarska
gesammelt.

"^^yssum niurale W. K. = Alyssum argcnteum Visiani et auct.
mult, Don AUioni, Auctuarium ad Synops. meth. stirp. hort.
leg. Taurin. (1774), pag. 73, quae planta Italiae siliculis ova-
^ibus nee orbiculatis discrepat^).

Am unteren Ende der Schlucht Sutina.

alyssoidesL., Systema naturae, ed. X, torn. II (1759), pag. 1130
Glypeola alyssoides L., Spec, plant., ed. I, tom. II (1753),

pag. 652 = Alyssum calycinum L., Spec, plant, ed. II, tom. II

(1763), pag. 908.
Steinige Karsthalden am Westbang der Dinara (D.).

^estcaria graeca Reut. Felsen des Kammes der Ilica.

^alcolmia serhica Pane. Felsschutt am Sudostabhang der Dinara
oei ca. 1600 m (vereinzelt) ; felsiger Wald bei der Doline Duler
nordOstlicb der Dinara bei ca. 1300 m.

Die Bluten sind an unseren Exemplaren etwas kleiner, als es
f'^r M. serhica gewOhnlicb angegeben wird, doch bangt dies

zweifellos mit dem vorgeschrittenen Entwicklungsstadium zu-
sammen.

*) VgL Boissier, Flora orientalis, suppl. (1888), pag. 60.
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Crassulaceae.

Sedum glaucum W. K. Abhange der Schlucht Sutina; hugelige
Hochfiache sud_westlich des Jankovo brdo; Kamm der Ilica.

atratum L. Ostlicher Rand des Troglavkessels (B.); Klacari
vrh; Lisan; JansM vrh.

acre L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Sudwesthang des 6e-
birges in der Gegend der Doline Kozja jama; Karsthange west-
lich von Unista; Sudende der Ilica planina.
holoniense Lois. Steinige Karsthalden und Felsen am Westhang

der Dinara (D.).

ochroleucum Chaii. Sudwesthang des Gebirges von der Dm-
gebung der Doline Kozja jama bis hinab in die Schlucht Sutina;
Karsthange westlich von Unista; bei Marica kosare; Kamm
der Ilica.

Sempervivum Schlehani Schott*). Zwischen Male poljanice und
dem Troglavkessel; Kamm der Ilica.

Saxifragaceae.
Saxifraga Malyi Sch. N. K. Hugelige Hochfiache sudwestlich des

Jankovo brdo; Jankovo brdo; Vrsina; Klacari vrh; Janski vrh;

Veliki Bat; Nordosthange des Gnjat; Felsritzen und Felshange
der obersten Kegion der Dinara (D.); Felsen des Kammes der Ilica.

Rocheliana Sternbg. subsp, coriophylla (Griseb.) Murbeck. Kamm
des Veliki Bat, ca. 1840 m.
lasiophyUa Sch. N. K. Gipfelregion des Troglav (B.); Saumweg an

der Sudostseite des Jankovo brdo; Wald nordnordOstlich des
Jankovo brdo; Wald nordOstlich unterhalb des Strmac-Sattels
bei Grkovci; lichtere, steinige Stellen des kleinen Buchenwaldes
ober Bnzovac (D.); Kamm der Ilica.

Die Art unterscheidet sich nach Degen von Saxifraga
rotundifolia L. hauptsachlich durch stumpfe, nicht mit einem
aufgesetzten Spitzchen versehene Kerbzahne der unteren Blatter
und dnrch starkere Behaarur- '^-'

' " "' "* " ^ --j-

folia in den Balkanlandern ; uuuu uuuei mau aucn m u^:u t^^y^^^

allerdings sehr selten, Exemplare, die man von 8. lasiophyUa
wohl durch nichts mehr unterscheiden kann.
Blavii (Engler) Beck. Klacari vrh; Lisan; Janski vrh; Nord-

ostabhange des Gnjat; Sudhange der Dinara in der obersten
Region.

tridactylites L. Felsspalten der unteren Region der Dinara (D.).

Mosaceae.
Spiraea media Schmidt NordOstlich der Male poljanice, ca. 1500

bis 1550 m.
Aruncus Silvester Kostel. Wald auf dem Kamme der Ilica.

*) Von R. T. Wettstein bestimmt.
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ina

Cotoneaster tomeniosa (Ait.) Lindl. Sudwestabhang des Gebirges

in der Gegend der Doline Kozja jama; hugelige Hochflache sud-

westlich des Jantovo brdo; Nordostabhange des GDJat; Sudost-

abhange der Dinara; siidlicher Teil des Kammes der Ilica;

ca. 1000—1800 m.
Sorhus Aria (L.) Cr. Abhange der Schlucht Sutina; Kessel des

Troglav (B.); Kamm der Ilica.

Amelanchier ovalis Medic. Sudwesthang des Gebirges in der

Gegend der Doline Kozja jama; Kessel des Troglav; Kamm der Ilica.

Crataegus Insegnae (Tineo) Bertol. Karstterrain oberhalb Jezevid

und Abhange der Schlucht Sutina^); steinige Karsthalden und
Buschwerk der mittleren Region der Dinara (D.).

Diese Pflanze ist nach D eg ens freundlicher Mitteiluog die

kahlzweigige, behaarttelchige Form von Crataegus transali

Kerner, welch e von G. monogyna hauptsachlich durch doppelt

kleinere Bluten und Fruchte verschieden ist. Sie vertritt G. mono-
gyna im ^Mediterrangebiete" der kroatischen und dalmatinischen

Flora ^).

Uuhus saxatilis L. Kessel des Troglav (B.).

Fragaria silvestris (L.) Duchesne =: Fragaria vesea Koch et auct.,

L. pr. p.s). Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci;

lichtere Stellen des Buchenwaldes oberhalb Brizovac (D.).

Fotentilla Clusiana Jacq. Felsspalten der obersten Region der

Dinara (D.), sowohl Sud- als auch Nordseite; Felsen des Kammes
der Ilica haiifig.

argentea L.*). Waldbl5Cen nordOstlich unterhalb des Strmac-

Sattels bei Grkovci.

Willd. Steinige, buschige Stellen der mittleren Region

der Dinara (D,).

adriatica Murbeck"). Karstterrain oberhalb Jezevic, ca. 400
bis 500 m.

Diese charakteristische Art wurde von una auch am Sud-

fuC des Velebit, an der StraHe von Obrovazzo gegen Podprag,

ferner von mir im Mai 1906 oberhalb Sebenico, an der StraGe

gegen Scardona gefunden. Es scheinen dies die nOrdlichsten

sichergestellten Standorte zu sein.

australis Krasan «). SudostfuC des Jankovo brdo und hugeligo

Hochflache sudwestlich desselben; steinige Karsthalden am West

-

hang der Dinara (D.).

*) Wurde von uns als Crataegus monogyna notiert

») Vgl. Borbas in ^Erdeszeti Lapok", 1882, pag 1^96-1097
3) Fraaaria ve.ra \s^t bm Linne eine Art mit durcbwegs benannten

durchgefiihrt ist. J.

*) Von Th. Wolf bestimmt.
^) Von E. Janchen bestimmt.
•) Von Th. Wolf bestimmt.
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Potentilla Tommasiniana F, Schultz. Bei Marica kosare.

Geum urbanum L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci; steinige, buschige Stellen der mittleren Eegion der

Dinara (D.); Wald aiif dem Kamme der Ilica.

Dryas odopetala L. Gipfelregion des Troglav (B,).

Alchemilla'^) Hoppeana (Echb.) Dalla Torre f. velebitica Borb. ined.^).

Seokung zwischen Male poljanice und dem Troglavkessel; Ab-
hange des Jankovo brdo gegen die Aldukovacka lokva; Janski

vrh; Nordosthange des Gnjat; Felsen an der Sudostseite der

Dinara in der oberen Region.

suhcrenata Buser = A. vulgaris L. L siibcrenata Briq. Hugelige

Hochflache siidwestlich des Jankovo brdo, ca, 1500—1600 m;
Weiden in den oberen Karstmulden am Westbang der Dinara (D.)-

Wald

f. unibrosa Buser in litt. Waldr^nder aiif dem Stri

bei Grkovci, ca. 1400 m.

Agrimonia Eupatoria L. Abhange der Schlucht Sutina;
Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; steinige, buschige
Stellen der mittleren Region der Dinara (D.); bei Marica kosare;

urn Pecenci bei Grahovo.
r

Bosa pendulina L. Kessel des Troglav; Umgebung der Male pol-

janice; Janski vrh; Sudosthange des Veliki Bat; Nordostabhange
des Gnjat.

Frunus spinosa L. Unteres Ende der ScMuclit Sutina.

Mahaleb L.. Unteres Ende der Schlucht Sutina.

Legumino8ae,

Genista radiata (L.) Scop. Umgebung der Male poljanice ; Vrsina

;

Veliki Bat.

Genista dalmatica Bartl. yar. dinarica Janchen, nova var.

Caulibu 3 foliisque patenter vel erecto-parenter pilosis; acu-

leis erectiusculis vel erecto-patentibus, mollioribus quam in typo.

Am Saumweg an der Sudabdachung des San^i brdo; hiige-

lige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Abhange des

Jankovo brdo; Vrsina; Sildostabhange des Veliki Bat; Siidost-

abhange der Dinara; Sudende der Ilica planina: ca. 1300—1650m.
wie

es scheint, haufipje Pflanze unterscheidet sich von der in den

warmeren Teilen Dalmatiens verbreiteten typischen Genista dal-

matica durch niedrigeren Wuchs, durchschnittlich etwas breitere

(1—2 mm breite) Blatter und schief aufrechte oder aufwSrts

angedruckte (nicht wagrecht abstehende), etwas weichere, wenig

^) Gattung Alchemilla von A. v. Degen besHmmt.
2) Die Diagnose wird in der demnachst in den Ungar. botan. Blattern

erscheinenden „Florula velebitica*" von A. v, Degen vferoffentlicht werden.
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Oder kaum stechende Dornen. Sie stellt zweifellos eine An-
passungsform der G. dalmatica an die klimatischen Verhaltnisse
der Gebirgslagen dar. Durch die weichen Dornen erinnert sie
an G. silvestris Scop., die wohl ursprunglich ebenfalls aus
G. dalmatica, und zwar als Produkt kuhlerer, schattiger und
etwas feuchterer Standortseinflusse entstanden sein durlte, jetzt
aber schon eine gewisse Konstanz erlangt zu haben scheint und
sich von nnserer Yarietat durch eng anliegende Behaarung und
meist viel hOheren Wuchs unterscheidet. Die meiste Ahnlichkeit
in Bedornung und Behaarung besitzt die oben beschriebene
"Varietat mit der sizilianiscben G. aristata Presl, welche aber
durch auffallend grCCere, 9—12 mm (nicbt 7—9 mm) lange
Bluten, durchschnittlich breitere (IV2—4 mm breite) Blatter und
baufig kurzere Dornen verschieden ist.

AuCer den oben angegebenen Standorten in den Dinarischen
Alpen sind auch die von Handel-Mazzetti und mir^) publi-
zierten Standorte der Genista dalmatica im Zuge des Vienac
und Jedovnik zur Varietat dinarica zu ziehen. Ferner" mOchte
ich noch jene Exemplare hieher rechnen, welche von J. Stadl-
mann, P. Faltis und E. Wi biral im Juli 1907 an den Sud-
hangen des Cincer bei Livno in H5hen von 1200—2000 m ge-
sanamelt worden sind, obwohl bei diesen die Dornen etwas
kraftiger und die Haare des Stengels weniger abstehend sind.

Vielleicht gehOren hieher auch die Angaben aus den herzegowi-
nischen Gebirgen.

Da es sich bei der hier behandelten Varietat unleugbar
um Anklange der Genista dalmatica an G. silvestris handelt,
so darf auch G. arcuata Koch^) nicht unerwahnt bleiben, welche
ziemlich allgemein als ein Bindeglied zwischen den beiden ge-
nannten Arten angesehen wird. DaC G. arcuata mit G. dal-
inatica var. dinarica nicht zusammenfallt, erhellt schon daraus,
daC erstere eng anliegende, letztere mehr minder abstehende
Behaarung besitzt, dafi ferner erstere eine Form tiefer Lagen,
letztere eine Gebirgspflanze ist. (r. arcuata wird von den
Autoren bald als Varietat von G. silvestris^), bald als solche
von G. dalmatica^) betrachtet, bald neben beiden als eigene
Art hingestellt ^), bald mit diesen zu einer einzigen Sammelart
vereinigt«). Wenngleich sicherlich innerhaib des behandelten

Formenkreises keine absolut scharfen Grenzen aufzufinden sind,
so halte ich es doch fur vollkommen gerechtfertigt, die beiden

^) Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.

p J
) Gr- D. J. Koch, Synopsis florae Germanicae et Helveticae, ed. I (1837),

^E. Pospichal, Flora d. osterr. Kustenlandes.
*) H. Lindberg, Iter Austro-Hungaricum (Helsingfors, 1906).

) So Koch, Synopsis, und Fritsch, Exkursionsflora.

p, V Neuestens AschersonundGraebner, Synopsis der mitteleuropaischen
^^^ra, VI. Bd., 2, Abt., S. 242-244 (1907).



250

extremen und in typischer Ausbildung weit verbreiteten Formenj

G, silvesfris mit anliegender Behaarung nnd weichen, meist an-

liegenden Dornen, und G. dalmatica mit mehr minder starren,

stechenden Dornen und meist abstehender Behaarung als eigene

Arten zu betrachten. Dafi sich unsere Varietat dinarica naher

der letzteren anschliefit, wurde oben dargelegt. Bezuglich

G. arcnata scheint aber aus der Diagnose und Standortsangabe

unzweideutig hervorzugehen, dafi es sich um eine ziemlich

schwache Varietat von G, silvesiris handelt, Wenn man von

dem ftir die Beurteilung ziemlich gleichgiiltigen und vielleicht

iiberhaupt unwesentlichen Merkmal der kleineren und dunkleren

Bluten absieht^), so unterscheidet sich G. arcuata von (t< sil-

vestris eigentlich nur durch die mehr abstehenden und dabei

meist bogig gekriimmten Dornen. Diese sollen dabei nicht etwa

"wie bei G. dalmatica starr und stechend sein, sondera die

Originaldiagnose bezeichnet sie ausdrucklich als subflexil, als

ziemlich weich und biegsara. Esemplare, welche dieser Be-

schreibung entsprechen, scheinen, wie der Herbarbefund gezeigt

hat, in der Umgebung von Triest mit typischer Genista silvestris

nicht selten zu sein^), wahrend sowohl hier als auch bei Fiume
echte G. dalmatica vollstandig fehlen diirfte. (Fortsetzung foi^t.)

Literatur - UbersicM ').

April 1908.

A d am vie L. Bericht fiber die in die Balkanhalbinsel unter-

nommene botanische Forschungsreise. (XIIL Jahresbericht des

Naturwissenschaftlichen Orientvereines fur das Jahr 1907, Wien.

1908, S. 47—50.) 8^.

Bresadola J. Fungi aliquot gallici novi vol minus eogniti.

(Annales Mycologici, vol. VI, 1908, nr. 1, pag. 37—47.) 8^
Neu beschrieben werden: Poria Frisiana Bres,^ I^P^^ GalziniiBT&s.,

Cortieiumexpallens Bres., Corticium fdium Bres., Corticium praetermissurn

Karst. var. BourdotiiBres., Coniophora BourdotiiBres.y Clavaria Bourdotu

Bres., Sehacina (Bourdotia) Galeinii Bres., Tremella encephala (Will"*)

Bref. var. Steidlerii Bres., Lycoperdon Bubakii Bres., Leotia Batailleana

Bres., Hypomyces Trichoderma (Hoffm.) Sacc. var. Schorsteinii Bres.,

Naemospora Castaneae Bres., Trichosporium Staritzii Bres.

Bubak Fr. Neue oder kritische Pilze. (Annales Mycologici, vol. VI,

1908, nr. 1, pag. 22—29.) 8^

^) Die mehrfach herangezogene Lange der Kelchzahne schwankt bei

alien Formen so stark, daft sie diagnostisch unyerwertbar ist.

') Vgl. aueh Pospichal, -Flora d, Ssterr. KSstenlandes.

3) Die ^Literatur-Ubersichf* strebt VoUstandigkeit nur mit

Rucksicht anf jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erscbeinea

oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner

anf selbstandige Werke des Ausiandes. Zur Erzielung tunlichster

VoUstandigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Eiasendung von

neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige fiber solche

boflichst ersucht. Die Redaktion.
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Neu beschrieben werden: Puccinia Bdumleriana Bnhik, Phyllosticta
Malkoffii Bubak, Ascochyta Ferdinandi Bubak et Malkoff, Septoria bul-
garica Bubak et Malkoff.

Derganc L. Zweiter Nachtrag zu meinem Aufsatze fiber die geo-
graphische Verbreitung der Daphne Blagayana Freyer. (AUg.
botan. Zeitschr., Jahrg. 1908, Nr. 2, S. 23—24.) 8".

Domin K. Moehringia muscosa, eine in B5hmen neu aufgefundene
Phanerogame. (Allg. botan. Zeitschr., XIV. Jahrg., 1908, Nr. 4,
S. 53—55.) 8°.

Fruhwirth C. Der Ackerfuchsschwanz (Alopecurus agrestis L.).

(Arbeiten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Heft 136.)
1908. 8°. 20 S., 6 Taf.

Hanausek T. F. Eine neue Methode zur Unterscheidung der
Flachs- iind Hanffaser. (Zeitschrift fur Farben-Industrie, Heft 7,
Jahrg. 1908.) 8°. 4 Textfig.

Handel-Mazzetti H. Frh. y. Bericht fiber die im Sommer 1907
dnrchgeffihrte botanische Keise in das pontische Eandgebirge
im Sandschak Trapezunt. (XHI. Jahresbericht des Naturwissen-
schaftlichen Orientvereines fur das Jahr 1907, Wien, 1908,
S. 13-46.) 8^ 8 Textabb.

Touristische und vegetationsphysiognomische Schilderung des bereisten
^ebietes mit vorlaufiger Mitteilung fiber die rein mediterranen Vegetations-
^rmationen im Kalanema Dere, westlich von Trapezunt (mit ausgedehnten
Waldern von Pinus Pinea nnd Arbutus Andrachne) und iiber das Vor-
tommen u. a. von Rhododendron caiicosicum^ Acer Trantvetteri weit
westlich von ihrem bisher bekannten Verbreitungsgebiete.

Hayek A. v» Zur Frage der „totgeborenen Namen'* (noms mort
i^^s) in der botanischen Nomenklatur. (Mitteil. des Naturw.
Vereines a. d. Universitat Wien, VI. Jahrg., 1908, Nr. 4—5,
S. 57-65.) 8«.

s 1 .

Verfasser bekampft das in neuerer Zeit bauptsachlich von Schinz
und Thellung vertretene Prinzip, daG ein Speziesname, welcher in einer
^jattung ungiiltig war, auch nicht bei tJbertragung der Art in eine an dere
uattung zur Bildnng einer neuen Namenskombination verwendet werden
diirfe. Er bringt zur Stiitze seiner Ansicht sehr beachtenswerte sachliche und
lormale Griinde vor.

Jancbeo E. Nomenclator Kernerianus. Verzeichnis der rechts-
gHtig publizierten Kernerischen Pflanzennamen. (XV. Kapitel
aus E. M. Kronfeld, Anton Kerner von Marilaiin, Leben
UDd Arbeit eines deutschen Naturforschers-) 8*^. 16 S.

Verzeichnis der von Kerner und der nach Kerner benannten
Pflanzen, einschlielilich der von Kerner aufgestellten neuen Namens-
kombinationen, mit Angabe des Publikationsortes. Infolge eines unliebsamen
Versehens figuriert auch Grimmia Limprichtii Kern, unter denKernerschen
Namen, was hiemit berichtigt sei. Aus dem Verzeichnis mit Absicht weg-
gelassen wurden solche Namen und Namenskombinationen, die in der Literatur

irrtumlicherweise Kerner zugeschrieben werden, wie Moehringia hamrica
(L.) Dalla Torre, Anthriscus Scandix (Scop.) Ascherson, Hieracium Neil-
reichii Beck. E- Jane hen.

Kronfeld E. M. Anton Kerner von Marilaun, Leben und
Arbeit eines deutschen Naturforschers. licipzig (Chn Herra,
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Tauchnitz), 1908. gr. 8^ 392 S., 25 Abbildungen im Text und

auf Tafeln, 3 Faksimile-Beilagen.

Kupcsok S. Beitrage zur Kenntnis der Buhus-Ylom von Baka-

banya. (Ungar. botan. Blatter, VI. Jahrg., Nr. 8/10,

S. 239—267.) 8^
Keu beschrieben werden: E, sparsipilus Borbas, B. microstemn

Halacsy, B. congestus Kupk., B. carpaticus Sabr. v, erythrandrus Halacsy,

B. tkelylatos Focke v. ciliatus Kupk., B, erythrogynus Halacsy, B. Slarnhx

Kupk., E. scaher W. N. v. hrachyadenius Kupk., U. scaber W. N. v.

hontensis Kupk. et Sabr., B. scaher W. N. v. hontensis Kupk. et Sabr. f.

ellipticus KupL, B. hirtus W. K. v. macros6«ws Kupk., B, hirtus W^ K.

var. sepisicola Kupk., JR. Guntheri W. N.^v. coriaceus Kupk., J2. &eiw
Knpk., JJ. pulchrifrons Kupk., JJ. scandens Kupk., i?. reversus Kupk.

= jB. rimlaris X tomentosus, B. pullus Kupk. = -B. .Baym X P^^^ia-

cajithus, B, Kiipcolcianus Borbas, iJ. nemorivagus Kupk., B. lobatus Kupk.,

iJ. ovalifrons Kupk,, E. microsepalus Kupk., E. mucidus Kupk., B crassi-

formis Kupk., JR. curvacanthus Kupk., JB. gruntensis = B. hiffons X
hirtus, B, infecundus Kupk. = B. hirtus X tonien^ostts v. Lloydianus^ K
pseudorivularis Kupk., B. rivularis P, J, M. et Wirtg. v, elegans Kupk.,

B. sanguineus Knpk., B. serpens Whe. v. acanthophyihis Kupk., B. vyso-

Jcensis Kupk. = JR. serpens X tomentosus, B. ripensis Kupk., B. submiHs

Kupk., JB. longisepalus Kupk., B. Guntheri W. N. f. venuJosus Sabransky,

-B. 5w5coMi»ws Kupk., B, sericofrons Kupk. = B. althaeifolius X ^o'"^*!'

^osw5, B. lajtnensis Kupk. = E. nemorosus X tomentosus, B. rudnensts

Kupk. = i2. caesius X carpaticw?.

Makowsky A. Die Brionischen Inselc. Eine naturhistorisehe Skizz«

mit einer Karte. (Verhandl. d. naturforscb. Vereines in Brunn,

XLVI. BdO 8^
Nevinny J. Die Uauschbeere {Vaccinium idiginosum L.)> ^^^^

Yerwechslung mit der Heidelbeere (Vaccinhim Myrtillus L.)

und ibr Nachweis in den Faces. (Zeitschrift ffir Hygiene una

Infektionskrankbeiten, LIX. Bd., 1908, S. 95—1220 8^

Petrak Fr. Die alpine Flora der mahriscb-scblesischen Sudeten.

(Allg. botan. Zeitscbr., XIV. Jabrg., 1908, Nn 4, S. 59—61.) 8**.

Pill K. Das Leithagebirge und seine Flora. Bin Handbucb fttr

Natur- und Pflanzenfreunde. Im Selbstverla^e des Verfassers.

kl. 8^ 88 S.

Raciborski M. wzrdscie Krokowym Kom6rki. Ober Schritt-

wacbstum der Zelle. (Anzeiger der Akad. d. Wissenscb. Krakau.

Math.-naturw. KL 1907. Nr. 8. S. 898 ff.) 8^
Recbinger K. Zier- und Schmuckpflanzen auf den Salomons-

inseln. (Wiener Zeitung, 7. Mai 1908, S. 8—9.)
Sabransky H. Beitrage zur Flora der Oststeiermark, II. C^^^'

handl. d. zoolog.-botan. Gesellscb, Wien, LVIIL Bd-, l9t)»r

2, u. 3. Heft, S. 69—89.) 8°.

Neu beschrieben werden: Orchis Morio L. var. subpictus und
T*"^*

carneus, Bubus macrocardiacus, Bubus scaturiginum = B^ Gremm^
mucronatus, Bubus Fritschii Sabr. var. mucronatoides, Bubus Aa^^*^^
ehrous = B. styriacus X supinus, Bubus foliosus W. N. subsp. ctenodo^^

Bubus rivularioides = B. Aiitonii X hirtus, Bubus carbonarius --^
Antmiii X epipsilos, Bubus hirtus W. K. Tar. coriifrms, B^0¥^

pachychlamydeus Sabr. var. persericans.
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Schneider K. C. Versuch einer BegrQndung der Deszendenz-
theorie. Jena (G. Fischer), 1908. 8". 132 S. Mk. 3.

Schwaighofer K. F. 1st Zalilhrucknera als eigene Gattiing bei-

zubehalten oder wieder mit Saxifraga zu vereinigen ? (Sitzungs-

bericht d. kaiserl. Akademie d. Wissensch, Wien, mathem.-
naturw. KL, Bd. CXVII, Abt. I, Janner 1908, S. 25—52,
Taf, I—IV- 8«.

Vgl_Nr. 5, S. 222.

Senft E. Ober die Myelinformen bildende Substanz in Ginkgo-
Samen, sowie fiber die sogenannten Myelinformen uberhaupt.

(Pharmazeutische Post, 1907.) 8". 31 S., 1 Tafel.

Senft E. liber eigentumliche Gebilde in dem Thallus der Flechte

Physma dalmaticum A. Zahlbr. (Sitzungsber. d. "kaiserl. Akad.
d. Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Kl., Bd. CXVI, Abt. I,

^
Marz 1907, S. 429—438). 8°. 1 Tafel.

Stein C. 0ber die Zunahme des Chlorophyllpigmentes bei Koni-
feren (Vortrag). [Verhandl. d. zoolog.-botan, Gesellsch. Wien,
LVITI. Bd., 1908, 2. u. 3. Heft, S. (88)-(89).] 8».

Wagner A. Zur Reforrabewegung im naturwissensohaftlicben

Unterrichte. (Archiv fiir Hydrobiologie und Planktonkiinde,

Bd. Ill, 1908, S. 317—338.) 8°.

Wagner R. Morphologische Mitteilungen [Vortrag). (Verhandl. d.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, LVIII. Bd., 1908, 2. u. 3. Heft,

S. (91)_(96).] 8°.
. ,

^apalowicz H. Krytyczny przeglad roslinnos'ci Galicyi, cz^sC. X.

Revue critique de la flore de la Galicie. X. partie. (Anzeiger

der Akad. d. Wissensch. Krakau. Math.-naturw. Kl. 1907, Nr. 6.

S. 631-632) go.

Diagnose von Polygonum janoviense ZaI (P. hydropiper X minus}
und von P. asperulum (P. dumetorum X Convolvulus).

^cqua C. Suir azione dei sali radioattivi di uranio e di torio

nella vegetatione. (Annali di Botanica, vol. VI, 1908,
pag. 387—401.) 8". 3 Testfig.

Ascherson P. und Graebner P., Synopsis der mittel-

europaischen Flora, 56. u. 57. Liefg. (VI. Bd., 2. Abt.. Bog.

32-41, S. 497—656). Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8".

^ Inhalt: Trifolium (Schluii), Anthyllis, Hymenocarpus, Securigera,

^erndtsky J. Ober die Convallarieen und Ophiopogonoideen.

(NOvenytani K5zlemenyek, Bd. VII, 1908, Heft 2, S. 41-54.) 8 .

P .
TJngarisch; deutsches Eesume im Beiblatt, S. (9) bis (13^

^erridge E. M. The Origin of triple fusion. (New Pbytologist,

^
vol. VI, 1907, nr. 10, pag. 279-285.) S".

Kerridge E. M. and Sanday E. Oogenesis and embryogeny m
Ephedra distachya. (New Pbytologist, vol. VI, 1907, nr. 5, b, 7,

pag. 127-134, 167-174, tab. 2, 3.) 8°.

oower F. 0. The Origin of a Land Flora. London (Macmillan

^°^ Co.), 1908. 727 S., zahlr. Illustr.
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Brenner W. Beobachtungen an Saxifraga gramdata. (Flora

98. Bd., 2. Heft, S. 250-256.) 8". 4 Textabb.

Budinszky K. Ubersichtliche Zusammenfassung des gegen

wartigen Standes unserer Kenntnisse uber die Plasmabewegung

(NSvenytani KOzlem^nyek, Bd. VII, 1908, Heft 2, S. 67-71.) 8"

Ungarisch"; dentsches Besume im Beiblatt, S. (14).

Campbell D. H. Some Javanese Anthocerotaceae, I and II

Annals of Botany, vol. XXT, 1907, nr. 84, pag. 467—486, tab

XLIV-XLVI; vol. XXII, 1908, nr. 85, pag. 91-102, tab. IX

X.) 8

Camus A. et E. Classification! des Sanies d'Europe et Mono-

graphie des Sanies de Prance (suite). (Journ. de Botanique,

20« ann^e, 1906, pag. 73—116.) 8°.

Dingier H. Neuere Beobachtungen in der Gattung Bosa. (Be-

richt uber die funfte Zusammenkunft der freien Vereinigung der

systematischen Botaniker und Pflanzengeographen zu Dresden

S. 100— 108.) 8^
[W. Engelmann], 1908,

Drude 0. Die kartographisebe Darstellung mitteldeutscher Vege-

tationsformationen. (Bericht uber die funfte Zusammenkunft der

freien Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzen-

geographen zu Dresden am 9. bis 15. September 1907. Leipzig

[W 38, Taf. I—IV.) 8".

E aton A. A. Nomenclatorial studies in tree Orchid genera. (Procee-

dings of the Biological society of Washington, vol. XXI, 1908,

pag. 63—68.) 8".

Verfapser sucht nachzuweisen, daii die Gattung Goodyera den Namen

Epipactis, die Gattung JEpipactis (mit Cephalanthera) den Namen Serapias

und die Gattung Serapias den Namen Serapiastrum zu fiihren babe.

Eriksson J. Der heutige Stand der Mycoplasma-Frage. (Zei'-

schrift fur den Ausbau der Entwicklungslehre, Bd. 1, 1907, Heft 3.)

gr. 8°. 10 S., 2 Taf.

Goebel K. Einleitung in die experimentelle Morphologie der

Pflanzen. (F. Doflein und K. T. Fischer, Naturwissenschaft

und Technik in Lehre und Forschung, eine Sammlung von Lehr-

und HandbQchern.) Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1908.

8". 260 S., 135 Abb.
Internationaler phytopathologischer Dienst. Zeitschrift zur Pfleg^

der internationalen Entwicklung des Pflanzenschutzes. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Paul Sorauer. Jahrgang I. Stack !

Verlag von Eugen Dlmer in Stuttgart.

Kummerle J. B., Nydrady E. Gy. Additamenta ad Floram

Littoralis Hungarico-Croatici, Dalmatici et Istrici.
(NSvenytani

KCzlemenyek, Bd. VII, 1908, Heft 2, S. 54-66.) 8°.

Ungarischer Text mit lateinischer Enumeration. Neu fnr das uDg

rische Litorale ist Cytisus spinescens Sieb.

Lehmann A. Unsere Gartenzierpflanzen. Eine Anleitung ^ui* ^^'

stimmung, Kultur und Verwendung der Holzgewachse, Staude

und einjahrigen Pflanzen unserer Garten. Fur Botaniker, Gartne
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und Gartenfreunde, sowie ziim Gebrauch an gartnerischen Lehr-
anstalten. Zwickau (Sa.), FCrster und Borries. ohne JahreszahL
XXXII -{- 719 S., 17 Taf.

Das vorliegende Buch, dessen Tendenz der Titel zum Ausdrucfc bringt,

entspricht ohne Zweifel einem Bedurfnisse. Von A.. Karschs bekanntem
,Vademecum botanicum" unterscheidet es sich vor allem dadurch, dali es

keine Gewachshauspflanzen, sondern nur die in Deutschland winterharten
Oder unter Decke im Freien aushaltenden Gartenzierpflanzen berucksichtigt

;

ferner bringt es von den im genannteu Gebiete heimischen Pflanzen
nur diejenigen, die sich als Gartenzierpflanzen eignen; in diesem Punkte
seheint dem Eeferenten der Autor manchmal in der Aufnahme zu weit

gegangen zu sein. Die Bestimmungstabellen scheinen recht zweckmaDig angelegt
zu sein; im iibrigen kann uber die Branchbarkeit des Buches erst nach
iangerer Verwendung ein Urteil abgegeben warden. (Der Autor erwahnt
flbrigens im Vorwort, dafi er fur Eatschlage stets dantbar ist.) Illustrativ

steht das Buch leider weit unter dem ^Vademecum", dessen einfache, aber

iingemein charakteristische Textabbildungen vermilit warden ; die angehangten
17 Tafeln in Schwarzdruck, die einige Detail- und eine Anzahl Habitusbilder

enthalten, werden nach der Meinung des Eeferenten ka\im viel Nutzen bringen.

Ginzberger.

Lignier 0. Le fruit des Bennettitees et I'ascendaQce des Angio-

spermes. (Bull. soc. bot. France, torn. LV, 1908, m^m. 13.) 8'.

17 pag.

Miyake K. The Development of the Gametophytes and Embryogeny
of Cunninghamia. (Botanical Magazine, vol. XXII, 1908, nr. 254,
pag. 45—50.) 8".

Kiedenzu Fr. August Gar ekes illustrierte Flora von Deutsch-
land. Zwanzigste, umgearbeitete Auflage. Berlin (P. Parey),

1908. 16». 837 S., 764 Textabb. — M. 5-40.
Leider sind die neueren Monographien, auch solche, die in Englers

Pflanzenreich erschienen sind, vielfach nicht oder nur mangelhaft beriick-

siehtigt. Auch die Nomenklatur ist zum Tell veraltet. E. Janchen.

Niemann G. Etymologische Erlauterung der wichtigsten bota-

nischen Namen und Fachausdriicke. Osterwieck-Harz (A. W.Zick-
feldt), 1908. gr. S*. 60 S. — M. 2-40.

Der Zweck dieser Publikation ist nicht ersichtlich, da eine nur kleine

Anzahl von Ausdrucken, deren Auswahl keinen bestimmten Gesichtspunkt
Terrat, erklart wird, u. zw. vielfach in recht unvollkommener Art.

Nordstedt C. P. 0. Index Desmidiacearum. Supplementum.
Berolini (Fratres Borntraeger). 4°. 149 pag.

I* ax F. Die Tertiarflora des Zsiltales, unter Mitwirkung von Dr.

A. Lingelsheim. (Bericht uber die funfte Zusammenkunft der

freien Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzen-

geographen zu Dresden vom 9.—15. September 1907. (Leipzig

[W. Engelmann], 1908, S. 49-75.) 8^
^fi tz e r E. und K r a n z 1 i n Fr. Orchidae-Monandrae-Coelogyninae.
(Engler, Das Pflanzenreich, 32. Heft [IV. 50. 11. B. 7.].) Leip-
zig (W. Engelmann), 1907. 8". 169 S., Fig. 54. — M. 8-40.

Plate L. Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung. Ein

nandbuch des Darwinismus. Dritte, sehr vermehrte Auflage.

Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8". 493 S., 60 Textfig. — M. 12.
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Sablon L. du. Observations sur les diverses formes da Figuier.

(Eevue generale de Botanique, torn. XX, 1908, nr. 232, pag. 129

bis 150.) 8". 13 Fig.

Sagorski E. Cber den Formenkreis der AnthyUis Vulnerariah.

(Forts.). (Allg. botan. Zeitschr., XIY. Jahrg., 1908, Nr. 4, S. 55

bis 58.) 8°.

Sargant E. The Eeconstruction of a Kace of Primitive Angio-

sperms. (Annals of Botany, vol. XXII, 1908, nr. 86, pag. 121

bis 186.) 8".

Schiibe Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen

Gefafipflanzenwelt im Jahre 1907. (Jahresber. d. Schles. Gesellscli.

f. vaterland. Kultur, 1907, S. 46—62.) 8".

Schuster J. Zur Systematik von Castalia und NynipJiaea. (Bull,

herb. Boiss., torn. VII, nr. 10, 11, 12; torn. YIII, nr. 1.)
8°.

1 Taf.

Simonkai L. Einige Bemerkungen zur Flora der Umgebung von

Vinna und Homonna. (Ungar. bot. Blatter, VI. Jahrg., Nr. 8/10,

S. 229—239.) 8".

Neu l)eschrieben wird Plantago argyrostachys Simk. = lanceolate L.

X media L.

Snell K. Untersuchungen iiber die Nahrungsaufnahme der Wasser-

pflanzen. (Flora, 98. Bd., 2, Heft, S. 213—249.) 8^ 2 Teitabb.

Solereder H. Systematische Anatomie der Dicotyledonen. Er-

ganzungsband. Stuttgart (F. Enke), 1908. gr. 8". 422 S. — M. 1^.

Sorauer P. Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Dritte, voU-

standig neubearbeitete Auflage, herausgegeben in Gemeinschafi

mit G. Lindau und L. Reh. Berlin (P. Parey). 81 Zahlreicbe

Textabb. Liefg. 14 (III. Bd., Bog. 6—10, S. 81—160) a^d

Liefg. 16 (II. Bd., Bog. 29-35, S. 449-550, und Titelbogen,

S. I—VIII).

Steinmann G. Die geologischen Grundlagen der Abstaminungs-

lehre. Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8". 284 S., 172 Teitbg-

Taub S. Ein Beitrag zu den Theorien einer Vererbungssubstanz-

(Archiv fur Anatomie und Physiologie, Physiologische Abteilung-

1908, a 43—40.) 8^
Varges J. Nahrungsmittelchemie, ein illustriertes Lexikon

^^^^

Nahrungs- und Genufimittel, sowie Gebrauchsgegenstande. Ij^iP'

zig (J. J. Weber), 1907. 8". 298 S., 178 Textabb., 2 FarDen-

tafeln. — M. 10.

Wagner P. Die Ernabrung gartnerischer Kulturpflanzen.
Berli"

W
(P. Parey), 1908. 8". 97 S., 15 Taf. — M. 3.

Critical Study of Ranunculus aquatilis L. '
'

y. (Concluded). (Journal of Botany, vol. XLVI, 1908, nr-
^"

pag. 44—52.) 8°.
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Wislicenus H. Cber die Grundlagen technischer und gesetz-

licher MaCnahmen gegen Eauchschaden. Berlin (P. Parey), 1908.

8\ 80 S.

Wjsselingh C. r. iJber den Ring and die Zellwand hex Oedo-

gonium. (Beihefte z. Botan. Zentralblatt, Bd. XXIIP, 1908, Abi I,

S. 157—190, Taf. XIII—XVI.) 8^
Woronin H. Apogamie und Apoaporie bei einigen Farnen. (Flora,

98. Bd., 2. Heft, S. 101—162.) 8". 72 Textabb.
Zahn K. H. Beitrage zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und

S. 212-229.) 8«.

8/10

Akademfeeir, Botamsche Gesellschafteff, Vereine;

Eongresse etc.

Kaiserl. Akademie der TTissenscliaften in Wien.
r

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen
Klasse vom 6. Februar 1908.

Das k. M. Prof. H. Molisci ubersend'et eine Arbeit unter

aem Titel: „tJber ein einfaches Verfabren, Pflanzen zu
treiben (Warmbadmethode)."

I. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit einem Verfahren
jer Pflanzentreiberei, zu dem die Praxis die Anregung gegeben
flat, das sowohl wissenschaftliehes als auch praktisches Interesse

peaDsprucht und das im wesentliehen darauf beruht, dafi man die

^ der Ruheperiode befindliehen Holzgewachse einige Zeit einem

Warmwasserbad aussetzt und hiedurch zum raschen Austreiben

^eranlaBt.

Werden Zweige Oder bewurzelte Stocke verschiedener Holz-

gewachse Wasser

f^
C. untergetaucht, dann mehrere Stunden (9-12) darin be-

'assen und hierauf bei maCiger Temperatur weiter kultiviert, so

^ird hiedurch in vielen Fallen die Ruheperiode abgekurzt und das

sei kurz als „Warmwassermethode

beschieunigt. Diese Me-

p Zur richtigen Zeit angewendet, gibt dieses Verfahren bei

l;fplus Avellana, Syringa vulgaris, Forsythia suspensa^ Comm

f% Riles Grossularia, Larix decidua, Bhamms Frangda
Aescuius Simocastanum. SaHx-ArteiL Fraxinus excelsior nni

solcher^"aeren Pflanzen ausgezeichnete Eesultate. Das Gehngen soicner

Versuche hangt, abgesehen von der Natur der Pflanze und der

•"anreszeit, unter anderem von folgenden Umstanden ab:

. a) Von der Dauer des Bades. Im allgememen genUgt
erne

6-l2stOndige Dauer. Uber 12 Stunden binauszugehen, em-
»i«rr. botan. Zeitechrift. 6. Heft. 1908. 18
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pfiehlt sich gewohnlich nicht, da die untergetauchten Zweige bei

der hohen Temperatur ein grofies Sauerstoffbedurfnis haben, der

SauerstoffzufluC aber ira Wasser sehr gehemmt ist. Unter diesen

Verhaltnissen erscheint die normale Atmung behiadert, ja, es kana

sogar intramolekulare Atmung und, wenn diese zu lange dauert,

eine Schadigung oder ein Absterben der Knospen eintreten.

Ein in mehrstiindigen Intervallen durchgefiihrtes zwei- oder

gar dreimaliges Bad bietet gegenuber einem einraaligen Bad ent-

weder keine Vorteile oder eine Schadigung oder eine so geringe

Forderung, dafi daraus fur die Praxis keine okonomischen Yorteile

erwachsen.

h) Von der Temperatur des Warmbades. Es eignet

sich nicht fur alle untersuchten Gewachse dieselbe Temperatur des

Warmbades. Wahrend z. B. bei Corylus Avellana, ForsytJiia

suspensa^ Rihes Grossularia und Syringa vulgaris ein Bad von

30° C. sehr stark stimulierend auf das Austreiben wirkt, ist ftir

Corntis alba, Bhamus Frangula, Betula alha, Aescultis Hippo-

castanum und gewisse Salix-Arten ein Bad von 35 bis 40** 0. not-

wendig oder besser. Es existiert fur die zu treibenden Gewachse

eine optimale Temperatur des Bades, die von Fall zu Fall aus-

probiert werden muC.

c) Von der Tiefe der Euheperiode. Das Warmbad be-

einfluUt die Euheperiode gewisser Gewachse schon unmittelbar nach

dera herbstlichen Laubfall, bei anderen erst spater. So treiben ge-

badete Aesculus- und Fraxinus-Zweige im Vorherbst nicht,
^

im

Dezember und Janner aber sehr willig. Je mehr die Euheperiode

ausklingt, desto geringer sind dann die Unterschiede im Treiben

der gebadeten und ungebadeten Pflanzen.

2- Das Bad wirkt ganz lokal, d. h. nur die untergetauchten

Knospen treiben fruher. Man kann sich davon leicht uberzeugen,

wenn man bei einem Zweigsystem nur die rechte oder die linke

Halfte badet. Es zeigen sich dann nur die gebadeten Zweige ini

Treiben gefordert. Fliederstocke, bei denen im November nur die

Halfte der Krone dera Warmbad ausgesetzt wurde, und die dann

bei maCiger Warme im Lichte getrieben wurden, bieten einen

eigenartigen Anblick: die gebadete Halfte erscheint nach einiger

Zeit in voller Bltite und bietet ein Bild des Fruhlings, die nicht

gebadete Halfte desselben Individuums verharrt zur selben Zeit

Winters. Der Bin-noch
flufi des Bades wird also nicht auf benachbarte ungebadete Teile

libertragen.

3. Die Einwirkung des Bades bleibt, wenn die gebadeten

Zweige oder Pflanzen nicht gleich angetrieben, sondern wieder an

ihren naturlichen Standort ins Freie gestellt werden, wo sie der

Temperatur des Herbstes oder Winters ausgesetzt bleiben. latent.

Gebadete Zweige von Corylus und Forsythia, die drei bis fflnf

Wochen ira Freien standen, verhalten sich dann im Warmhaus
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geiiau so wie Zweige, die unmittelbar nach dera Bade warm ge-

stellt warden.
Warmwasserverfah

% Stundenvon Gonvallaria. „Keime" dieser Pflanze, die durch 16

einem Warrabad von 31** 0. unterworfen wurden, brachten ihre

Blatter und Bliitentrauben raseher und gleichmaBiger hervor

5. Ein feuehtes mehrstiindiges (9—24 Stunden) Luftbad von

hoherer Temperatur ubt bei vielen Pflanzen auf das Treiben einen

ahnlicben Einflufi wie ein ebenso temperiertes Wasserbad. Ja, in

mancben Fallen war das feuchte Luftbad noch vorteilbafter. Es ist

daher wohl in erster Linie die hohere Temperatur, die in den

Knospen jene Veranderung hervorruft, die zum frtiheren Austreiben

fuhrt. Doch ist dieser Satz vorlaufig noch mit einem gewissen Vor-

behalt hinzustellen, da die Experimente iiber die Ersetzbarkeit des

Wasserbades durch das Luftbad erst im Spatherbste durehgefQhrt

wurden, wo die Knospenruhe nicht mehr so fest wie imVorherbst
wan Es bleibt daher noch zu untersuchen, ob auch die noch sehr

fest ruhenden Knospen sich einem warmen Luftbade gegeniiber

ebenso verhalten wie gegeniiber einem warmen Wasserbade. Nach
dem Gesagten darf man wohl schon jetzt annehmen, daC in erster

Linie die hohere Temperatur stimuherend wirkt. Ob hiebei die

durch die hohere Temperatur gesteigerte Atmung oder andere Ura-

stande jene Eevolution bedingen, die die Euheperiode abkurzt oder

anfhebt, ware moglich, bleibt aber zunachst noch unentschieden.

6. Das Warmbadverfahren leistet in vielen Fallen fiir die

Treiberei dasselbe oder noch Besseres wie das Atherverfahren und
diirfte in der Zukunft wegen seiner Einfachheit, Billigkeit und
Gefahrlosigkeit das Atherverfahren in der Praxis bald verdrangen.

Sitzung der math.-naturw. Klasse vom 2. April 1908.

Das w. M. Prof. G. Haberlandt iibersendet eine im botani-

schen Institute der Universitat in Graz ausgefOhrte Arbeit von
Karl Gaulhofer, Assistenten am genannten Institut, uber ^Die

Perzeption der Lichtriehtung im Laubblatte mit Hilfe der Eand-
tfipfel, Eandspalten und der windschiefen Eadialwande".

Es wird gezeigt, daC auCer den schon von Haberlandt
beschriebenen Einrichtungen zur Perzeption der Lichtriehtung
seitens des transversal-heliotropischen Laubblattes bei verschiedenen
Pflanzen auch die sogenannten Eandtiipfel, ferner Eandspalten und
wmdschiefe Eadialwande der oberseitigen Blattepidermis den
gleichen Dienst leisten konnen. Infolge totaler Eeflexion des

Lichtes kommt es hier im wesentlichen zu denselben Beleuchtungs-

differenzen auf den Innenwanden der Epidermiszellen wie bei Vor-
wolbung der Aufien- oder Innenwande. So k5nnen auch Epiderraen,
deren AuCen- und Innenwande vollkommen eben sind, die Licht-
riehtung perzipieren.

18*
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Das w. M. Hofrat J. Wiesner iibersendet eine im pflanzeu-

physiologischen Institute der Wiener Universitat von Herrn Paul

Froschel durchgefuhrte Arbeit, betitelt: „Untersuchungen uber

die heliotrapische Prasentationszeit. L Mitteilung."

Die Hauptergebnisse der Arbeit lauten:

Die PrSsentaiionszeit fallt mit steigender Intensitat angenahert

iaeh einer gleichseitigen Hyperbel ab, welehe die Ordinatenachsen

zu Asymptoten hat und deren Gleichung lautet a;^/^^ const. Mit

anderen Worten: Urn T3ei ^verschiedenen Intensitaten noet eben

merkliche Eeaktion zu erzielen, muB, analog dem Bunsea-

Eoscoesehen photochemischen Grundgesetze (Jt = J' t'), das

Produkt aus Lichtintensitat und Eeizdauer stets den gleiehen Wert

haben. Die 'kleinste Prasentationszeit, fur welche die Gtiltigkeit

dieses Gesetzes noeh erprobt warde, 'betragt zwei Sekunden, ein

lief unter den bisher beobachteten Sehwellen gelegener Wert. Die

bis jelzt gewonnenen Eesultate beziehen sich auf mit Lepidmn
sativum (Keimlinge) ausgefuhrte Untersuchungen.

K. k. fsoelogisch-botanisehe Gresellscliaft in Wieu.

Botajiisehe Ibende an der UniyersitSt.

Versammlung am 17. Janner 1908.

Herr Dr. ¥. Vierhapper hielt einen Vortrag; ^,Eevision

des Systemes der Gattung Avena^\
Fraulein 0- Stein sprach „tJber die Zunahme des Chloro-

phyllpigmentes bei Koniferen''.

Herr Dr. K, Lins'bauer demonstrierte verschiedene Atem-

wurzeln.

V-eTsammlung am 21. Februar 1908,

Herr Prof. Dr. V. Schiffner hielt einen Vortrag: ^tTbe;

Cfcine neue nooosbewohnende Chytridiacee". Die diesbeztigliche Arbeit

wird in den ,,Verhandlungen" spater erscheinen.
o

genHerr E. Karzel sprach: „Uber Verholzung der Spaltoffnun

bei Cycadeen*\ (Ygl. die .in der Wiesner-Festschrift erschienene

Axbeit.)

Im Ansehlusse an den yorhergehenden Vortrag entwickelte

Herr Dr. K. Linsbauer ^eine Vorstellung jiiber die biologische

Bedeutung der Ferholzung.

Zum Sehlu»8e demonstrierte Herr Dr. A. Jenci(S Mikro-

photographien und 'Fraulein M. Ne-uberger Pflanzenabbildungeii
aus der Flora von NiederSsterreich, gemalt von F. Schauta,
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Versammlunor am 20. Marz 1908.

Herr Br. B. Kubart hielt einen Vortrag: „Die Korbonfarne
im Lichte der letztjiihrigen UntersuchuDgen" (mit Skioptikon-
dernonstrationen).

Herr Prof, Dr. L. Linsbauer demonstrierte Diapositive
botanischer Objekte, in Datiirlichen Farben nach dem Lamiere-
Verfahren hergestellt.

Spreehabende.

Versammlung am 24. Janner 1908.

Herr stud. phil. P. Fr5schel hielt ein Eeferat iiber das
Buch von Pfeffer: „Schlafbewegiing der Blattorgane",

Sodann hielt Herr Dr. R. Wagner einen Vortrag: Morpho-
logische Mitteilungen, Derselbe besprach insbesondere das Vor-
kommen von Kotyledonar-Achselsprossen bei einigen Pfoteaceen.

SchlieCIich demonstrierte Herr Dr. F. Vierhapper Proben
ans den Vegetationsformationen des Lungau.

Versammlung am 28. Februar 1908.

Herr Dr. A. Ginzberger legte die neuere Literatur vor.

Herr stud. phil. W. Himmelbaur referierte liber die Arbeit
von Ihering: „Die Cecropien und ihre Schutzameisen".

Herr Supplent J. Nevole sprach: „Uber einige interessante

Pflanzen aus Steierraark und ein Herbar aus dem 17. Jahrhundert".

Zum Schlusse legte Herr Dr. H. Frh. v. Handel-Mazzetti
bemerkenswerte Phaneroffaraen aus Tirol vor.

Versammlung am 27. Marz 1908.

Nach der Wiederwahl der bisherigen Funktionare der Sektion
und naehdem die Zusammenstellung des Programmes fiir die

botanisehen Abende dem Obmannstellvertreter tibertragen wurde,
referierte Fraulein J. Witasek iiber die Arbeiten von S. Birger:
,,Endozoische Samenverbreitung durch Vogel" und ,,Einflufi des

Meerwassers auf die Keimfahigkeit der Samen".
Herr J. Vetter demonstrierte und besprach interessante

-l^unde aus der Flora von Niederosterreich, Tirol und Karnten.

Sodann hielt Herr Dr. E. Wagner einen Vortrag: „Morpho-
^ogisehe Mitteilungen".

Sehliefilich legte Herr Dr. A. Ginzberger die neuere
l^iteratur vor.

Ferienkurse in Jena vom 5. bis 18. August 1908 fur
:^amen und Herren. Es werden im ganzen mehr als 50 verschiedene
A.urse

_
gehalten, meist 12stundige. Naturwissenschaftliche

Abteilung: Naturphilosophie ; naturwissenschaftliehe Weltbildung

;
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Botanik; botanisch-mikroskopisehes Praktikum; zoologisches Prak-
tikum; Geologie; Chemie; optische Instrumente; Astronomie;
Physiologie; physiologische Psychologie.

Ausfuhrliche Programme sind kostenfrei durch das Sekretariat
der Perienkurse (Jena, Gartenstrafie 4) zu haben.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Knencker, A. Grramineae exsiceatae.

Von dem Exsiceatenwerke „Glumaceae exsiceatae" sind bis

jetzt erschienen: 22 Lieferungen „Graraineae exsiceatae",
sechsLieferungen „Cyperaceae (excl. Carices)et luncaceae
exsiceatae" und 13 Lieferungen „Carices exsiceatae". Die
Lieferungen 19—22 der Gramineae gelangten in den Jahren 1906
und 1907 zur Ausgabe. Auch bei diesen Lieferungen wurde das
aus vier Erdteilen stammende Material von Herrn Professor
Ed. Hack el in Attersee revidiert. Von den ausgegebenen Pflanzen
stammen u. a. 26 aus Nordamerika, 15 aus Portugal und Spanien,
13 von den Philippinen, 10 aus Argentinien und 2 aus Australian.
Den einzelnen Arten sind gedruckte Etiquetten beigefugt, die auCer
den Literaturdaten, kritischen Bemerkungen noch Angaben iiber

Begleitpflanzen, geologische Beschaffenheit der Fundorte etc. ent-

nalten. Die Schedae werden auCerdem noch in Broschiirenform
den einzelnen Lieferungen beigegeben. Mitarbeiter erhalten die
Lieferungen als Aquivalent fur das eingesandte Material, und zwar
mr je 110 Eiemplare einer Art oder Form eine Lieferung. Im
Kaufe kostet die Lieferung 9 Mark. Weitere Mitarbeiter werden
gesucnt. Interessenten wollen sieh wenden an den Herausgeber
A. Kneucker in Karlsruhe in Baden, Werderplatz 48.

Kneucker A., Cyperaceae (exclus. Cariees) et luncaceae
exsiceatae.

Uber Preis, Umfang, Ausstattung, Bezugsbedingungen etc.

gilt von diesem Teil der „Gluraaceae exsiceatae" dasselbe,
was von den „Gramineae exsiceatae" gesagt ist. In Liefe-
rung 6 der Cyperaceae et luncaceae exsiceatae wurden 10 schon in

fruheren Lieferungen enthaltene Arten noehmals, also gratis aus-
gegeben, so dafi diese Lieferung 40 statt 30 Nummern zum Preise
von 9 Mark enthalt. Die Adresse des Herausgebers ist:

A. Kneucker in Karlsruhe, Baden, Werderplatz 48.

Otto Jaap, Myxomycetes exsiecati, Ser. I, Nummern 1—20,
siDd erschienen. Inhalt: 1. Ceratiomyxa mucida (Pers.) Schroeter.- Ceratiomyxa mucida (Pers.)

(Chev.) Rest 3. Physamm m
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4. Fhysarum sinuosum (Bull.) Fr. 5. Physarum contextum Pers.

6. Fhysarum virescens Ditm. 7. Fuligo muscorum Alb. et Schwein.

8. Leocarpus fragilis (Dicks.) Eost. 9. Chondrioderma niveum

Eost. var, deplanatum Lister.

11. Didymium diff<

(Wiggers)

/i

}

columhinutn (Pers.) Eost. 15. Crihraria rufa (Both) Eost.

16. Enteridium olivaceum Ehrenb. var. liceoides Lister. 17. Lycogala

epidendrum Buxb. 18. Trichia scabra Eost. 19. Tricliia varia

Pers. 20. Arcyria pomiformis Eost. Der Preis der Serie betragt

mit Versendungskosten 6 Mk. Otto Jaap, Hamburg 25, Burg-

garten la.

Personal-Nacliricliteii.

Der Professor der Botanik an der Ohio State University

W. A. Kellerman ist auf einer Studienreise in Guatemala ira

Alter von 37 Jahren gestorben.

Dr. W. P. Bruck hat sich an der Universitat Giefien fur

Botanik habilitiert.

Privatdozent Dr. G. Hegi (Munehen) hat seine Stella als

Kustos am botanischen Garten niedergelegt.

Privatdozent Dr. M. Nordhausen (Kiel) wurde zum Professor

ernannt.

Dr. N. Kosanin wurde zum standigen Dozenten fur Botanik

an der Universitat Belgrad und zum Leiter des botanischen Gartens

und Institutes daselbst ernannt.

Dr. Marcel Mirande wurde zum Professor der Botanik an

der Universitat in Grenoble ernannt.
, /•! i.

Dr. Bela Pater, Professor an der landwirtschaftlichen

Akademie in Kolozsvdr, hat sich an der Universitat daselbst fur

Morphologie und Oekologie der Pflanzen habilitiert.

I»»'»lt der Juni-Nummer: Viktor Schiffner: BeitrSge «" K«ni.tnis der Bryoptyten von Pem^^
nnd Lydien. 8. 225. - Dr. E. Zederbaner: Versuche fiber

y«'"^?°ff'"'^f^er len
schaften bei Capsella bursa pattoris. S. 211. - Valentin Vonk: EimgeVersnche fiber den

EinfluB von Alnmimnmsalzen anf die Bmtenfarbnng. S. 236. - B. v Klebelsberg. Cory

geitrag xnr Kenntnis der Flora der Dinarischen Alpen. (Fortsetznng.) S 244 i,iteraiar

Ufcersicht. S. 250. - Akademieen, Botanische Gesenschaften. ^ereine Kongies.

Botanis/.!,., «o 1 M T„.i;*„»„ «*» a 'SB9_ — PersonalnacbricJiten.

gresse etc. S. 25T.
""fisicnt. s. 250. — Akademieen, Botaniscae uesBus(.u»"^". V \Zi„\,t^„ q 9B1
Botanische Sammlnngen, Mnseen, Institute etc. 8. 262. - Personalnachrichten. S. J6J.

Bedaktenr : Prof. Dr. B. T. Wettsteia, Wien, 3/3, Bennweg 14.

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

„ , ^ Die ..Ssterreiohlsoh. bctanlsoho Zeitsohrin" ersobeint am Ersten eines j.den Monates

1854/53 i M. 2--, 1860/62, 1864/69, 1871, 1873/74, 1876/921 M. 4 --,
^ff'/^^_ttt^,; po.t^^^ei.ung

^-ktbe^rffiJl-r^^!X^^^ ^:r"l*M.^ao:5^n P--eHeren!

Einzelne Nummern, «oweit noch Torratig, » 2 Mark.
^f^„j- Pa+Jtyeiie berecliDet.
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INSERATE
\\' ,_^, N^\:.v;<:>/>V.V

Verlag von FEBDINAND EI^KE in STVTTGAMT.

Soeben erschien:
^fmm^

Erganzungsband
zu

Systematisehe Anatoinie der Dieotyledonen.

Ein Handbucli

fiir Laboratorien der wissenschaftliclien und angewandten Botanik.

Bearbeitet tou

Prof. Dr. H. Solereder.

gr. 80. 1908. geh. Mk. 16.

^^ssss^smss^mm^ss^^s^^ss^^^mm

Preishepalisetznng alterer Jahpganp
der „Osterr. totanischen Zeitschrift'*.

Um Bibliotheken und Botanikern die Anschafifung alterer

Jahrgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtern,

setzen wir die Ladenpreise
der Jahrgange 1881-1893 (bisher a Mk 10.—) auf a Mk. 4.

» 1893-1897 ( „ „ , 16.-) „ « „ 10.
herab.

1853 (a Mark 3.-), I860
1863, 1864-1869, 1871, 1873-1874, 1876-1880 (a Mark 4.-)

t L"^^^ Jir^^^^'^^''^- ^^^ Jahrgange 1851, 1854-1859, 1863,

1870, 1873 und 1875 sind vergriffen. •

Die friiher als- Beilage zur „Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 Portrats heryorragender Botaniker kosten, so

lange der Vorrat reicht, zusammen Mark 35.— netto.
Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen

zu Iiefern. Wo erne solehe nicht vorhanden, beliebe man sich direkt

Verlagsbuchhandlung Karl Gerolds Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2.

ZU wenden an die

Pin PrI'i' I.?'*/®^5''"I""^'
'«* belgegeben Tafel VI (Zederbauer), ftrnef

ein Prospekt der Verlagsbuchhandlunfl Chr. Herra. Tauchnitz in Leipzig-

Buchdruckeroi Carl Gerold's Solin in Wien.
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LVm, Jahrgang, N^- 7/8.
^

Wien, Mi/August 1908

Die siideuropaisclieii und pontischen Florenelemente in

Zarnten.
Von Dr. Bndolf Scharfetter (Villach).

(Mit 2 Kartenskizzen.)

In diesem Aufsatze mochte ich jene Pflanzengruppen naher
behandeln, die Gradmann in seinera Pflanzenleben der schwSbi-
sehen Alb als „sudeuropaische*' nnd als „pontische" Gruppe bezeichnet
hat. Die sudeuropaische Pflanzengruppe meidet den Norden Europas,

^^ pontische Gruppe uberdies noch die atlantische Kiiste. Die
Pflanzen. welche zu diesen Gruppen gehoren, warden in letzter

Zeit im Hinbliek auf die Besiedlungsgeschichte der einzelnen Lander
jifrig studiert und mit den versehiedensten Namen belegt. Es
nandelt sich um alle jene Arten, die man als raediterrane, illyrische,

pannonische, aquiJonare, xerotherme und thermophile Florenele-
mente

^
bezeichoet hat — Ausdrueke, die ich vermeiden mochte,

^eil einerseits mit den bestimmten Benennungen auch schon ganz
bestimrate Aussagen verknupft sind, anderseits weil ein und die-
selbe Art von den verschiedenen Autoren zu dieser oder jener
bruppe gezahit wird. Als raeine Hauptaufgabe betrachte ich es,

^jne Topographie dieser Florenelemente in Karnten zu geben und
eme Anzahl von Vegetationslinien festzustellen.

Die Arbeit stutzt sich auf die Fon mir schon in anderen Auf-
satzen angegebene floristisehe Literatur Karntens und auf die ein-

schlagigen Arbeiten von v. Beck, Briquet, Domin, Drude,
^J^admann, v, Hayek, Hegi, Murr, August Sehulz u. a.

^:
V. Beck, ,Die Vegetationsverhaltoisse der illyrischen Lander"

oudete die unentbehrliche Grundlage fur alle Vergleiche.

u

Anordnun g-

j^..
1. Topographie der sudiichen und sudQstlichen Pflanzen in

*^arnten.

2- Vegetationslinien.
•terr. botan, Zeitsckrift. 7/8. Heft. 1908. 19



266

3. LQckenhafte Verbreitung.

4. Kulturbegleiter.

5. Formationszugehorigkeit der einzelnen Arten und pflanzen-

geographische Gliederung.

6. Pinus nigra.

7. Wulfenia carinthiaca.

8. Ursachen dieser Verbreitung.

a) Kliraa.

h) Bodenbeschaffenheit.

c) Geschichte.

1. Topographic

Podpera^) grenzt fur Bohmen das Gebiet thermophiler

Pflanzen mit Hilfe von Andropogon IscJiaemum als ^Leitpflanze"

ab. Diese Pflanze zeigt zunachst Unterkarnten (das Becken von

Klagenfart mit Villach-Foderaun) und das Kanaltal als thermophiles

Gebiet an. In der Tat finden sich in diesen Landesteilen die aller-

meisten Vertreter unserer warmeliebenden Pflanzengruppe. Aber

andererseits lehrt gerade das Vorkomraen von Andropogon Ischae-

mum im Oberdrautale (Irschen, Oberdrauburg) , im Molltale

(Obervellaeh, Flatfach) und im Gailtale (Gailitz, PreCeggen, Her-

magor, Kirchbach), dafi die thermophilen Pflanzen auch in die

anderen Taler vorgedrungen sind. Ja, wir miissen sagen, daG kein

Tal zu entlegen, kein Berg zu hoch ist, als dafi sich nicht ein

Oder der andere Vertreter unserer Gruppe finden wiirde. Manche

Arten sind so baufig, daC sie in einigen Formationen tonangebend
sind, z. B.: Salvia pratensis, EupJiorhia Cyparissias, BiscidelU

laevigata, Chamaehuxus alpestris, Genista sagittalis, Cirsium ole-

raceum, Ceniaurea Jacea, Salvia glutinosa, Erica carnea u. a.

Andere Arten sind zwar nicht so haufig, aber ebenfalls m
alien Tiilern zu finden: Liliiim Martagon, Cynanchtmi Vincetoxicum,
Campanula thyrsoidea, Carlina acaidis, Linim catharticum, Goto-

neaster integerrima u. a.

Ebenso wie dem horizontalen Vordringen keiue Schranken ge-

setzt zu sein scheinen, so finden wir Arten unserer sudeuropaiscb-

pontischen Gruppe, auch in Hohen, in welcben niemand diese

Pflanzen vermuten wurde. Ohne vollstandig sein zu woUen, fuhreicban:

Laduca perennis, 1000 m, Obervellaeh.
Aster Amellus, 1200 „ Feistritz bei Berg.
Oirstum acaule, 1260 „ Lesachtal.
Ceniaurea Jacea, 1400 „ Uggowitzer Almwiesen.
Galium aristatum, 1600 „ PlockenstraCe.
Leontodon incanus, 1770 „ Zielerkofel.
Carhna acaidis, 1900 „ Osterniff.
Lihanotis montana, 2000 "

Malnitz!

R.-M !}R'^'
J- P '^,'i P e 1- a, Studien iiber die thermophile Vegetation Bohmen^-

Beiblatt 7b zu Englers bot. Jahrb., Bd. 34, 1905.
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Erica carnea, 2000 m Feistritz bei Berg.

Carex Davalliana, 2000 „ Tresdorfer Aim.
Biscutella laevigata, 2150 „ Pasterze.

Dianthus harhatus, 2150 „ „

Dianthus Carthusianorum, 2150 „ „

Oxytropis pilosa^ 2150 „ „

Carex nitida, 2150 „ „

Urn eingehender die Yerteilung des siideuropaiscli-pontischen

Florenelementes uber Karnten zu zeigen, wollen wir nun, ohue irgend-

wie erschopfend zu sein, fur die einzelnen Taler und Standorte

solche Arten aofiihren und zugleich beachten, daC an besonderen

Stellen starke Anhaufungen unseres Elementes sich finden. Mit

Ausnahme des oberen Lavanttales, Gurktales, Weifibriach und
Kanuing kenne ich die Standorte aus eigener Anschauung; die auf-

gezahlten Arten habe ich selbst teils beobachtet, teils gesammelt

(in der Aufzahlung mit Rufzeichen! versehen), im ubrigen wurden
die Angaben in der Literatur verwertet. Letzteres gilt in erster

Linie fiir die oben genannten Standorte.

Lavanttal. Literatur: Prof. E. Graf: Beitrage zur Flora

des Lavanttales. Jahrbuch des Landesmuseums fur Karnten. Bd. L
1852. .

Wolfs berg. Antliericum Liliago, Iris graminea, Hellehorus

viridis, Tunica saxifraga, Thalidrum angustifolium, Conjdalis

cava, Aralis arenosa, Ahjssum montanum, Genista germanica,

Trifolium rubens, Fohjgala comosa, Malva Alcea, Peucedamm
Oreoselinum, Cyclamen europaeum, Gentiana cruciata, (r. ciliata,

Symphytum tuberosum, Cerinthe minor, Nepeta Cataria, Brunella

grandiflora, Stachys recta, Salvia verticillata, Physalis Alhekengi,

Orobanche Teucrii, Verbascum plilomoides, Asperiila arvensis,

Carlina acaulis, Scabiosa ocJiroleuca.

fol

era rubra, Thesium intermedium], Hi

folial, Rauuncidus lanuginosusl,^ C
^(ilis cava, C. solida, Medicago carstiensis\, CoroniUa varia, Eu-
phorbia amijgdaloidesl, Gentiana ciliata, Symphytum tuberosum I,

Cerinthe minor I, Stachys recta, Salvia verticillata, Asperula ar-

vensis, Galium vernum, Artemisia Absinthium, Crepis mcarnafa.

. Siidseite des Kasbauersteines und Langenberges.
)t^chis militaris, Anacamptis pyramidalis, Biscutella laevigata,

Thlaspi montanum, Linum tenuifolium, Brunella grandiflora leu-

crnmi Botrys, T. Chamaedrys, Daphne Cneorum, Inula hirta,

J-eontodon incanus, Artemisia campestris.
ri i i n

^ Unteres Lavanttal. Ophrys muscifera ,
Cephalanthera

"^^ra, Erythronium Bens canis, Scilla bifolia, Carex^ hnzoides,

^' Praecox, C. albal, C. pilosa, Bumex scutatus, Thestum inter-

medium, Clematis recta, Anemone trifolia\, Cortjdahs cava,

^' solida, Dentaria enneaphyllosl, D, digitata, Dianthus Carthim-

19
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WUlJco

+

anoriml, Linum fldvum, Genista pilosa], G. germamca], Cytisus
nigricans, C. sttpinus, Medicago carstiensis, Trifolium alpestrel,

T. montamml, Vicia dumetorum, Erica carnea], Gentiana ciliata,

Symphytum tuberosum\ Globularia
"'"'" ••' "" - - • ' ' •

E. amygdaloidesL
Unterhausschlucht und Rabensteinerberg. Eiero-

chloa hirta, Sesleria varial, Festtica valesiacal, Carex humilis,
C. pilosa, C. Michelii, C. brisoides, Anthericum ramosum, Scilla

bifolia, Allium montanum, A. carinatum, A. paniculatum, OpJirys

muscifera, Quercus lanuginosa !, Thesium bavarum !, Anemone Pul-
satilla I, A. nigricans, Isopyrum thalictroides, Arabis arenosal,
Alyssum montanum \, A. calycinum !, Bentaria digitata, Dianthus
plumariusl, D. barbatus, Genista pilosa I, Cytisus hirsutusl, G. ni-

gricans, C. supinus, Trifolium alpestrel, Vicia dumetoruni, V.

oroboides !, Astragalus Cicer, Seseli austriacum !, Teucedanum Cer-

latifolium !, Fraxinus
Gentiana cruciata, Teucrium Botrys, T. Chamaedrys, Physalis
Alkekengi, Galium silvaticum], Phyteuma Halleril, Veronica
austriaca !, Linum flavuni, Cotoneaster integerrima, Aster Amellus,
Inula salicina, I. Conysa, Centaurea Triumfettil, Lactuca per-
ennis !.

+

Gortschitztal (Eberstein). Alyssum montanum, Genista
pilosa, Cytisus supinus. Cyclamen europaeum^ Fraxinus Ornus,
Gentiana cruciata, Symphytum tuberosum, Cerinthe minor, Ne-
peta Cataria, Satureja Nepeta, Teucrium Chamaedrys, Eu^phorbia
amygdaloides, Cynanchum Vincetoxicum, Asperula arvensis, Sca-
hiosa ochroleuca.

Priesach, Allium montanum, Iris germanica, Tunica saxi-
fraga, Anemone nigricans, Thalictrum galioides, Biscutella laevi-

gata, Libanotis montana, Symphytum tuberosum, Lathyrus tuhe-
rosus, Trifolium hybridum, Marrubium vulgdre, Galium silvaticum,
Artemisia pontica, A. campestris, Scabiosa ochroleuca.

Gurktal. Dieses Tal ist entweder auffallend arm an thermo-
philen Typen oder floristisch noch ungenQgend erforscht. Ich fand
an Angaben : Allium montanum, Seseli annuum, Chamaebuxus al-

pestrts, Cytisus nigricans, Carex Davalliana, Anthemis tinctoria.

G 1 a D t a 1. AndropogonIschaemum \, Potentilla recta \, Coronilla
tarial, Libanotis montana, Teucrium Chamaedrys, Satureja Gala-
mintha. Salvia glutinosal, Stachys rectal, Aster Amellusl, Bu-
phthalmum salicifoliuml, Artemisia campestris.

Tiffen. Carex hrizoides, C. Davalliana, Anthericum ramosum,
montanum
rum angustifolium. Ranunculus lanuqinosus Arabis are-
Corydalis ^ ~^i.j^ T>,a_ .•» ^ »_

. ..i
',

P. recta. Genista germanica, Medicago carstiensis Trifolium
alpestre, T. rubens, Lathyrus vernus, Folygala comosa, Malva
Alcea, Geranium palustre, Seseli annuum, Laserpitium latifoUun*^
batureja Calammtha, Nepeta Cafaria, Teucrium Chamaedrys,
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grandifl
minor

J
Verhascum thapsiforme^ V. austriacum^ F. phlomoides,

Galium silvaticum, Carlina acaidis^ Artemisia Absinthium^ A.
campestris*

Ebene von Klagenfurt siehe spater.

Literatur: Friedrich Kokail, Aufzahlung der in der Um-
gebuDg von Klagenfurt vorkomraenden phanerogamischen Gewachse
und Farnkrauter. Jahrbuch, Landesmuseura von Karnten, L Bd.

Satnitz (Gurnitz, Maria Eain, Hollenburg), Gurnitzer Wasser-
fall: Bhododendron hirsutumly Tofieldia cdlyculafalj Potentilla can-
lescensl^ Saxifraga mufatal Salix glabra \ Finguicula alpina (im

Fruchtzustande). Aufierdem finden sich auf der Satnitz noch fol-

gende Alpenpflanzen : Primula Auricida (nordliche Wande, etwa
dem Bahnhof gegenuber nach miindlicher Mitteilung des Herrn
Sabidussi) und Arnica montanal haufig*

Oberholz und Unterholz: Finns silvestris, Picea excelsa. Gar-
piniis Bettdiis, Ostrya carpinifolia^ Corylus Avellana, Fagus
silvatica^ Castanea sativa (Literatur), Quercus Robiir^ Berheris

vtdgariSf Cotoneaster tomentosal^ Sorbus Arial, Laburnum vulgare
(Lit.), L, alpimiml^ Evonomymus verrucosa, Acer Pseiidoplatanus,
A. campestre, Fraxinus excelsior \^ Fraxinus Ornus.

Niederwuchs: Pteridium aquilinum^ Melica nutans, Carex
<^lba^ C. distans, Anthericam ramosum (Lit.), Lilium Martagonl^
Majanthemumbifolium, Orchis mactdata\, O.militaris (Lit), Ophrys
mnscifera (Lit.), Anacamptis pyramidalis (Lit.), Platanthera bi-

fohaly Thesium intermedium], Th. pratensel^ Dianthus barbatus

Moeh
'fol

^selinuml, P, Cervaria (Lit), P. alsaticum (Lit)

), Laserpitium latifoliuml. L. Siler (Lit.), .

Aruncus Silvester^ Aremonia agrimonioides (Lit.), Cytisus hirstitusl,

0. nigricans, Medicago carstiensis (Lit.), Trifolium prafense,
^
T.

alpestre], T. montanum, T. campestrel, Coronilla coronata (Lit.),

C. varia (Lit.), Vicia silvatical^ Lathyrus montanus, Geranium
phaeum, G. sanguineum I Linum flavum (Lit.), L. viscosum, Mer-
curialis perennisl, M. ovata (Lit), Euphorbia dulcisl, E. amyg-
daloides], Seseli austriacuml, Tommasinia verticillaris !, Peucedamim
Oreosifil.ivtttttM 1 x> /^yi*.^.^^-;^ /t :<• \ x> ^/^^//I'/i^iiaj /T.if ^ p^ austriacum

,.vv«,,. v^*.. ^v^^,,v. ^. ^v.^- y, ^' pruthenicum
(Lit.), L. peucedanoides (Lit.), Erica carnea, Cyclamen europaeum,

Cynanchum Vincetoxicum, Gentiana ciliata (Lit.), G. crnciata (Lit.),

Cerinthe minor \, Melittis Melissophylluml, Teucrium Chamaedrys
(Lit.), Stachys recta (Lit.), St, officinalis (Lit.), Salvia pratensis,

Veronica latifolial, Globularia WillJcomfnii (Lit.). Galium stlvati-

<^^ml Phyteuma orbiculareA, Ph. ZahlbrucJcneril, Aster Amelhis
(Lit.), Buphthalmum salicifolium, Artemisia campestris (Lit),

A' Absinthium (Lit,), Cirsium pannonicum (Lit), Leontodon in-

<^^nus (Lit,).

SiebenhQgeL Thalictrum galioides, Genista germamca,

P^ucedanum Oreoselinunij Salvia vertieillata.
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Kreuzbergl. Cerastiitm hrachypetalum^ Fotentilla rupestris,

Genista germanica. Vicia villosa, Peucedanum Oreoselinum, Viola

sepincola, CarUna acaxdis.

ffi

cinalis, Anemone nigricans^ Hanunculus lanuginosusl, Potentilla

arenaria^ Alyssum montamtml^ Genista pilosa, Polygala comosal,

Seseli aastriacuml^ Fraximis Ornus^ SympJiytiim tuberosum^ Cy-
nanchnm Vincetoxicum, Stacliys recta^ Galium silvaticum.

St. Georgen am Langssee. Adonis flammea, Bhamnus
saxatilis^ Geranium palustre^ Linum tenuifolium^ L. viscosiim^

Aster Amellus.

fol

Kanning. Literatur : Kohlmayr Paul, Spezialflora von

Kanning und Umgebung. Jahrbuch des nat. Landesmuseums von

Karnteu, 3. Jahrgang, 1854.
Orchis pallens, Lilium bidbiferum^ L. Martagon^ Ostrya

carpinifolia, Cerastium brachypetalum ^ Banuncuhis lamiginosus,

Trifoli Vicia dime-
torum, Laserpititim latifoliiim, Erica carnea, Gentiana ciliata,

Nepeta Cataria, Brunella laciniata, Verbascum thapsiforme,

Scabiosa ochroleuca, Carlina acaulis, Cirsium pannoniciim, Leon-
todon incanus.

Oberdrautal (von Greifenburg an, Berg, Oberdrauburg).

Lasiagrostis Calamagrostis, Carex humilis, G. nitida, Anthericiim

ramosum, Orchis militaris, Cephalanthera rubral Anacamptis py-

ramidaliSj Ostrya carpinifolia, Thesium pratense. Clematis Fld^n-

mula (ausgestorben), Tunica saxifraga, Fotentilla canescens, Co-

rydalis cava, C, solida, Coronilla vaginalis^ C. varia, Lotus sili-

quosiis^ Trifolium alpestre, Vicia incana^ Lathyrus vernus^ Poly-

gala comosa, Malva Alcea, Seseli annuum, S. austriacum, Pence-

danum Oreoselintim, Tommasinia verticillaris, Laserpitium Siler,

L. pruthenicum^ Cyclamen eitropaeum, Fraxinus Orniis, Gentiana
cruciata, G. ciliata, Tencrium Chamaedrys, T. montanum, Salvia

verticillata, Stachys germanica, St. recta, Symphytum tuberosum,

Cerinthe minor, Globnlaria WillJcommii, Verbascum thapsiforme,

Galium aristatum, Veronica spicata, Scabiosa gramuntia, Phy-
teuma Halleri, Aster Amellus, Artemisia Absinthium, A. cam-

jpestris , Buphthalmum salicifolium , Carlina acaulis ,
Cirsian^

acaule, C. rivuJare, Crepis incarnata,

Maltatal. Literatur: Das Maltatal yon Paul Kohlmayr.
Jahrbueh des Landesmuseums, YI, 1863. Carex hriBoides, C- Paval"
liana, Allium montanum, Corydalis cava, Arabis Turrita, Genista

germanica, Malva Alcea, Peucedanum Oreoselinum, Laserpitiuf^

latifolium^ Gentiana ciliata, Cerinthe miliar, Nepeta Cataria,

Brunella grandiflora, Verbascum phlomoides, F. austriacum, Cy-
nanchum Vincetoxicum, Scabiosa ochroUuca.

Molltal. Obervellaeh. Andropogon Ischaemwn, Carex hu-

milis, C nitida, C. Bavalliana^ Cephalanthera rubra, Ostrya carpi^i^"
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folia. Anemone trifolia, Fotentilla rupestris, P. recta, P. arenaria,
Corydalis cava, C. solida, Trifolium rtibens, Folygala comosa,
Seseli annwim, Lihanotis monfana, Feucedanum Oreoselimim, Laser-
pitium latifolium, Erica carnea, Gentiana ciliaia, G. cruciata,
Symphyhwt tiiberosiim, Tencriiim Chamaedrys, Stachys annua,
Orohanche Teucrii, Verhascitm tJiapsiforme, Valerianella rimosa^
Veronica spicata, Artemisia ca?npestris, Lactuca perennis, Carlina
acaulis,

Sagritz und Heiligenblut. Carex humilis, Ophrys musci-
fera, Thesium pratense, Bisciitella laevigata^ Sanguisorha muricata,
Cotoneaster tomentosa, Coronilla vaginalis, C. varia, Laserpitium
latifolium, Seseli anmium^ Gentiana ciliata, Erica carnea. Salvia
verticillata

, Nepeta Cataria , Teucrium montanum ^ Orohanche
Icucrii^ Brunella grandiflora, Stachys recta, Cynanchum Vince-
toxicum, Artemisia campestris.

Pasterze. Carex Davalliana, (C. nitida), Dianthis harhatus,
0. Carthusianorum, Cotoneaster tomentosa, C. integerrima, Oxy-
tropis pilosa, Bisciitella laevigata, Carlina acaulis.

^
Weifibriach. CarexBavalliana, Gladiolus communis, Orchis

^lUtaris, 0. pallens, Ophrys mtiscifera^ 0. apifera, Anacamptis
pyramidalis^ Cephalanthera rubra, Ostrya carpinifolia, Thesium
wtermedkim, Th. pratense^ Thalictrum angustifolium, Corydalis
cava, C. solida, Anemone trifolia, Dentaria digitata, Cotoneaster
i-omentosa, Coronilla Emerus, C. vaginalis, Lathyrus vermis, Foly*
9^la comosa, Lihanotis montana, Feucedanum Oreoselinum, Laser-
pitiim latifolium, L. peucedanoides, L. pnithenicum, Erica carnea,
Gentiana ciliata, G. cruciata^ Fraxinus Ornus, Symphytum tube-
"^osum, Cerinthe minor, Brunella laciniata, Nepeta Cataria, Stachys
^^^ntia^ St. recta, Teucrium Chamaedrys^ Glohularia Willhommii,
Galium aristatum, G. silvaticunt, Fhyteuma Halleri^ Scdbiosa
ochroleuca^^ Aster Amellus, Buphthalmum salicifolium^ Carlina
(^caulis^ Cirsium pannonicum.

Gailtal Lit.: Prohaska Karl, Flora des unteren Gailtales.
J^-hrb. Landes-Mus-, 1905. Andropogon Ischaemum^ Ilierochloa
'^tria, Lasiagrostis Calamagrostis, Cynosurus eristatuSy Antheri-
<^Mn ramosiim. Allium carinatum, Lilitim hulhiferum, L. Martagon,
^^'^s graminea, Ophrys muscifera, Cephalanthera rubra, Quercus
^^ssiliflora^ Ostrya carpinifolia. Tunica saxifraga, Bianthus sil-

y^^ Anemone trifoUa, Genista tindoria, Cytisus purpureus,
-f^edtcago carstiensis, Trifolium hyhridum, Coronilla vaginalis,

j^^thyrus vernus, Linum viscosum, Bhammts saxatilis, Laserpitium
^^iifolium, L. prutenicum, Erica carnea, Cyclamen europaeum,
Gentiana ciliata, G. cruciata, Cynanchum Vincetoxicum, Sym-
phytum tuberosum, Teucrium Chamaedrys, T montanum, T Scor-
aium, Nepeta Cataria, Brunella laciniata, B. grandiflora, Ga-
^eopsis puhescens, Lamium Orvala, Stachys annua, St. recta,

^alvia verticillata, Verbascum thapsiforme, Galium aristatum, Va-
^^nanella rimosa. Aster Amellus, Inula salicina, L hirfa, Bu-
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p'hthalmum salieifolkmi, Artemisia Ahsinthhim^ Carlina acaulis^

Leontodon incanus, Crepis incarnata,

Sehiitt, Foderaun, Napoleonswiese. (Rotky, Unter-
krauter, in Nachtragen zur Flora Karntens. Prohaska.) Von mir
durch drei Jahre sebr haufig, zu den verschiedensten Jahreszeiten

besucht. Eigene Aufnahme.
Oberholz: Plmts silvestris, P. nigra (Literatur), Picea excelsa^

Carpimis Behilus, Ostrya carpinifolial Corylus Avellana, Fagus
silvatica, Quercus Rohur, Berheris vulgaris, Cotoneaster integer-

rimalj C. tomentosa (Literatur), Sorhus Arial, Amelanchier ovalisl,

Crataegus monogynal, Frunus spinosal, Evonymiis verrucosal, Acer
platanoidesl, lihamnus saxatilisl, Fraxinus excelsioVy F. Ornusl,
Ligustrum vulgare^ Samhacus racemosal, Viburnum Lantanal^
Lonicera XylosteumL

Niederwuehs: Fteridium aquilinum, Triglochin palustrel,
Lasiagrostis Calamagrostis (Lit.). Stipa pennata, Avena fatual.

M, nutansl.
Koeleria

Heleocharis valustrisL H.

4

Nardus

DavaUianal, C. paniculafal, C. echinata, C. strictal, C. alhal,

C.digitata, G.humilisl, C. Irizoides \ , Luzula campestris, Tofieldia
calyculata !, Antliericum ramosum I, Allium montanum (Lit.), Lilium
hulbiferum !, Asparagus tenuifolius !, Majanthemtim hifolittm, Foly-
gonatum officinalel, P. midtiflorum, Convallaria majalis, Iris

Pseudacorusl, I. gramineal, Gladiolus communis (Lit.), Ophrys
apifera (Lit.), Orchis maculata, 0. Moriol, 0. latifolial, Anacamptis
pyramidalis (Lit.), Gymnadenia conopeal, Platanthera hifolial,

Ceplialanthera mlral, Listera ovatal, Thesium rostratuml, Silene

Saxifraga\, Dianthiis Carthusianomtn, D. Silvester \,
Saponaria

ocymoidesl, Moehringia muscosal, Anemone trifoUal, A. Hepatica,
A.nemorosa, Clematis rectal, C. Vitalba, C. alpinal, Eanunculus
Unuginosusl, Epimedium alpinuml, Biscutella laevigata, Sisym-
hrium Sophia I, Isatis tinctorial, Arahis hirsutal, Potentilla recta,

Dryas octopetalal, Filipendida Ulmaria, F. hexapetdlal, San-
guisorha minor, Genista sagittalis !, G. germanica, Laburnum vid-

gare snhsTp. Jacquinianum, Cytisus purpureusl, C. hirsutusl, G.ni-
gricansl, Trifolium pratense, T. alpestre, T. montanuml, Anthyllis
Vulneraria (s. J.), Lotus siliqtiosusl, L. cornicidatusl, CorondU
Emerusl, C.vaginalisl, Hippocrepiscomosal, Chamaehuxiis alpestrisl,

Polygala vulgaris I, P. cotnosal, P. amarellal, Euphorbia didcisl,

E. verrucosa I E. amygdaloidesl, E. Cyparissias, Viola pinnatal,
V. collinal, V. elatior (Lit), V. rupestrisl^ V. Eivinianal, Daphne
Cneoruml, D. alpinal, Astrantia majorl, Libanotis montana, Seseli

austriacum, S. annuum, Peucedanum Oreoselinum P. Cervaria,
Tommasinia verticillaris, Orlaya grandlfloral Pirola uniflora'
Arctostaphylos Uvaursi !, Erica carnea !, Primida farinosa !, P.verisl,
Lysimachia vulgarisl. Cyclamen europaeuml, Gentiana vernal,
G. Pneumonanthel, Vinca minor, Cynanchum Yincetoxicum, Sym-

)
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F

phytumtuherosuml, CerintJie minor, Teucrhim monfanuml, Melittis

Mel
Stachys rectal, Salvia verticillata^ Satiireja alpinal, Physalis Alke-

hengi (Lit.), Scrophularia caninal, Gratwla officinalisl, Veronica

latifolial, V, Teitcriuml, V. spicatal, Pedicularis palustrisl, Pin-
guicida vulgarisl, Gldbidaria Willkommiil^ G. cordifolial. Plan-

Ifol

)

'fol

pestris^ Aposeris foetidal, Crepis incarnatal, Leontodon incamisl,

Bleiberg-Kreuth. Thalictrumgalioides, Corydalis cava ^ G.so-

lida, Aremonia agrimonioides. Genista germanica^ Cytistts Jiirsntiis,

Trifolitim ochroleucum, T. ruhens, Coronilla vaginalis, Pettcedamim
Oreoselinum, Tommasiniaverticillaris, Ehammissaxatilis, Cyclamen
europaeiim, Gentiana ciliata, Briinella grandiflora, Teticrium

Chamaedrys, T. montanum. Cynanchum Vincetoxiciim, Phyteuma
Halleri, Buphihalmum salicifolium. Inula salicina, Artemisia
Alsinthium, Carlina acaulis, Cirsiwm pannonicum, Leontodon in-

canus, Crepis incarnata.

Kanaltal. Andropogon IscJiaemum, Carex hiimilis, Allium
ochroleiicuml, Orchis militaris, Thesiiim havariml, Th. pratense!,

Pinus nigra], Ostrya carpinifolial, Aqtiilegia Einseleanal Spiraea
decumlens, Dianthus harhatus, Saponaria ocymoidesl, Cytistts al-

pinus^ C, nigricansl, C. purpureusl, Borycnium germanicam,
Lotus siliquosus, Coronilla JEmerus, Pohjgala forojulensis, P. co-

^osal, Eryngium amethystinum, Seseli austriacum^ Pemedanum
Oreoselinum, P. rahlensel, Tommasinia verticillaris, Laserpitium
li^iifolium, L, Siler, Fraxinus Ornus, Gentiana ciliata, Symphijtum
iulerosum

!, Cerinthe minor !, Daphne Cneorum !, Z>. alpina,
Salvia verticillatal, Satureja Nepeta, Nepeta pannonica^ Teticrium
Chamaedrys, T.montanum\,Linumaiistriaciim, L.yiscosum, LAenui-

Pleisch

longiflora !, Gahumptirpureum,

]ata, Knautia integrifolio ^ K.

folia !, Aster Amellus, Inula hirta,

^entaurea bracteata, C. rtipestris, C. dichroanthal

Karawanken und Karnische Alpen. Lasiagrostis Cala-

^^grostis, Danthonia provincialis, Carex humilis, Luzula nivea'f'J
J^nium carniolicum !, Anthericiim ramosum !, Paradisia Liliastrum !,

^rnithogalum pyrenaicuml. Allium ochroleucum, A.carinatum, Mus-
can lotryoidesl, Orchis militaris, Ophrys mtiscifera, Cephalanthera

^;iiora, Pinus nigra, Thesium intermedium \, Cytisus purpureusl,

^rifoliim aJpestre, Seseli austriacum, Peucedanum Oreosehnum,

^' austriacum, Tommasinia verticillaris, Laserpitium latifohum,

j^- Slier, L. peucedanoides, JRhamnus saxatilis, Cotoneaster fomen-
iosa, Gentiana cruciata, G. ciliata, Salvia glutinosa !, S. verticillata,

Satureja grandiflora, Teucrinm Chamaedrys, Scrophularia Scopoht,

^. canina !, 8. Hoppei, Euphrasia ciispidata, Asperula longiflora,
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'folkim^ Car-
V ^

J
- - J - ^

Una acaiilis^ Aster Amelltis.

Wir siod mit unserem Rundgange durch Karnten zu Ende.

Absicht und Zweck dieser Ausfiihrung war, zu zei^en, daC sud-

liche und sudostliche Florenelemente sich in alien Talern Karn-

tens finden, Diese Zusamraenstellung ist fur die einzelnen Taler

weder vollstandig, noch enthalt sie die gerade charakteristiscben

Arten, noch gibt sie ein Bild von der Haufigkeit unserer Elemente

in dem betreflfenden Tale. Das alles sind Aufgaben, die der For-

scbung der Zukunft iiberlassen werden mussen. Nur das Eine

wollen wir heute schon hervorheben, dafi sich an einzelnen Stellen

eine starkere Anhaufung unserer Elemente zeigt: Rabensteinerber^

und Unterhausschlucht im Lavanttale. Satnitz (Gurnitz, Hollenburg),

Oberdrauburg, Schiitt am Dobratsch und Kanaltal. Es ist fest-

zustellen, dafS in alien diesen Fallen Kalkgebirge oder Kalkgerolle

die Unterlage bildet, eine Ersclieinung, die auch anderwarts die

Kegel ist.

2. Yegetationslinien.

Bei naherer Untersuchung unserer Pflanzengruppe erkennen

wir unscbwer, daQ ein Teil derselben mehr oder weniger geschlossen

bis zu einer bestimmten Grenze vorruckt, wahrend ein anderer nur an

vereinzelten, oft voneinander getrennten Orten sichfindet Suchenwir
zunachst fiir die erstere Gruppe solche Grenzen, Vegetationslinien

zu fiaden,

Hier muC noch einmal erwahnt werden, daG einige Arten

liber das ganze Gebiet verbreitet sind, und manchmal auch in die

subalpine und alpine Region eintreten. Leitpflanze: Biscutella laevi-

gata. Vgl. S. 266, 267.

Linie 1. Wolfsberg—Kanning— Obervellach— Malta-
tal — Heiligenblut.

Leitpflanze: Teucrktm montanum.
Die Pflanzen suchen die im Urgebirge verstreuten Kalk-

einlagerungen auf. Charakteristisch ist die Hebung der Linie gQg^^
Westen, In klimatischer Hinsicht (Warmemittel, Regenmenge)
scheint eine Linie ahnlich zu verlaufen.

Lilmm Martagon, Lilitim tulhiferum. Tunica saxifraga^ Ba-
nuncuhis lantiginosus, Corydalis cava, Fragaria moscliata, Poten-

tilla rupestris, Genista sagittalis. Genista germanica^ Trifolk^^^^

montanum^ TrifoUum Tiyhridtim^ Astragalus Cicer, Lihanotis mon-
tana^ Feiicedanum Oreoselinum^ Laserpitium latifolium. Erica

carnea^ Gentiana ciliata, Cynanclium Vincetoxicum^ Symphytii^^^

tuherosumy Ajuga genevensis^ Brunella grandiflora, Stachys recta^

Salvia verticillata^ Veronica spicata^ Artemisia campestris, Gir-

siu7n oleraceum. Leontodon incanus.

Linie 2. Wolfsberg— Glantal—Bleiberg— Oberdrau-
tal (von Greifenburg an).

o
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Leitpflanzen: Lamitim Orvala (meidet den zwischen

Ossiachersee und Worthersee gelegeoen Gebirgszug), Aster AmelUis.

Hauptvegetationslinie siidlicher Pflanzen, begrundet in der

Bodenuuterlage. Hier verlauft die Grenze zwischen den sudlichen

Kalkalpen und den aus Urgestein bestehenden Zentralalpen. Das
Dreieck Paternion—Sachsenburg—Greifenburg gehort geognostisch

zu den Zentralalpen.

Anthericum ramosum
Orchis coriophora

Orchis milifaris

^nacamptis pyramidalis Heidewald

^^phalanthera riibra

PontHeideGradmann
Siideurop. unbest, For-

mationsanschluG

Pont, unbest. Form. Gr.

Anemone trifolia

Pontische Heide

Sudalp. Voralpenw.

Thdlictnim Incidu
JJentaria digitata

m Pont. Heide Gr.

Voralpenwald

meLamhim Or-

vala
Obervellach

Obervellach
(1400ra),Frie-

sach

me Lamhim Or-

vala
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CytisiiS nigricans Pont Heide Gr.

Medicago carstiensi

Trifolium rubens
alpestre

Coronilla vaginalis

Lathyrus vernus

Karstwald Beck
Sudeurop. Heide Gr,

Pont Heide Gr.

Pont. Heide Gr.

Gurktal b. Stein-

bruckeD,b.Spit-

tel. Treffnertal

Treffnertal

Kanning, Bed-

schitzen

wie Lamium Or-

vala
Pont Heidewald Gr. Ruine Oberfal-

kensteini.Moll-

tal. Friesach
Enphorlia amygdaloides Sudeur. Heidewald Gr. wieLa^yinm Or-

Seseli austriacum
Laserpitium prutenicum Pont. Heide Gr.

vala

Siler

Cyclamen europaeum
Fraxinus Orniis

Gentiana crticiata Sudeur. Heidewald Gr.

Teiicrium Chamaedrys
Hmnella laciniata

Melittis Melissophyllm.
Galeopsis piibescens

Aposeris foetida

Crepis incarnata

licifoUitm

Pont Heide Gr.
Pont Heidewald Gr.
Pont Karstwald Beck wie Lamium Or-

vala

Putschal gegen

die Judenpalfe

im Molltal

Stideurop. Heide Gr. Obervellach

Unbestimmt. AnschluC Kanning
Sudeur. Heidewald Gr. Obervellach

PontKulturbegleit Gr. Malnitz
Pont Heide Gr.
Pont Karstwald B. wie Lamium Or-

Sudalp. Voralpenwald
vala

Da es in der Natur keine scharfen Grenzen ffibt, so geht diese
Linie unmerklich in die Linie 3 liber.

Linie 3. Karawanken und Karnische Alpen (Rosen-
tal und Gailtal.) VorstoCe nach Norden.

Lasiagrostis Calamagrostis. Schutt, Bleiberff, Ber^r im Ober-
drautat ^ °

Paradisia Liliastrum, Mussen.
Silene Saxifraga. Schutt, Kopflachgraben, Oberdrauburg.
Aremonia agrimonioides. Satnitz, Ursulaber^ Bleiberff, Eisen-

tratten, ^ ^

Euphorhia dulcis, Satnitz, Rabenstein, Dobratschgebiet

Dobratsch"""^^
i>^wce(?anof(7es. Gurnitz, Mussen, Weifibriach,

Gentiana pilosa.

Galium aristatum. WeiCbriach, Oberdrauburg
bcorzonera rosea.

°'
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Die Linien 2 und 3 sind aber nicht nur fiir Voralpenpflanzen
iind Pflanzen der Hugelregion und der Ebene mafigebend, sonderii
sie spielen auch in der Yerteilung der Alpenpflanzen^) eine wlch-
tige RoIIe. So sind z. B. auf die Karawanken, Raibler Alpen und
Karnischen Alpen beschrankt : Dianthus Sternbergih Potentilla
Clusiana, Linum julicum, Heradeum montanum, H, austriacum
(Lavanttaler Alpen) und Gentiana symphyandra,

Alpenpflanzen, welche der Linie 2 entsprechen, indem sie auch
auf die Gailtaler Alpen iibergreifen, sind: Trisehim alpestre, Tr, ar-
genteum, Koeleria eriostachya, Juncus monanthus^ Nigritella ruhra^
Ranunculus carinthiacus, Thlaspi rotundifolmm^ ThL cepeaefolium^
Petrocallis pyrenaica, Trifolium noriciim^ Oxytropis montana,
Linum julicumy Bhamnus pumila^ Bupleuriim petraeum^ Gentiana
pumila^ G. inibricata^ Stachys Jacquini, Scrophularia Hoppei, Ve-
ronica luteay Campanula linifolia, Achillea Clusiana^ Saussurea
pygmaea.

Die drei soeben beschriebenen Linien laufen von Osten nach
Westen parallel den Haupttalern der Drau und Gail. Abweichend
aavon ziehen die folgenden Linien von Nordost nach Sudwest.

Linie 4, Karawanken bis Predil und Kanaltal. (Nicht
auf die karnische Hauptkette ubergehend.)

„Es besteht eine wichtige Grenzlinie ungefahr an der Stelle

aes Isonzotales und seiner nordlichen Fortsetzung. Ganz abgesehen
davon, dafi westlich und ostlich dieser Linie einzelne vikariierende

Artenpaare (Silene Saxifraga und Hayekiana, Centaurea duhia und
^rniolica) auftreten, bildet diese Linie die Hauptgrenze der illyrischen

Jiorenelemente." Hayek, Sanntaleralpen, p. 150. Wir legen hier
nur Wert darauf, dafi diese Arten der karnischen Hauptkette fehlen.

Leitpflanze: Lilium carniolicum.
Allium ochroleuciim, Narcissus angustifolius^ Omplialodes verna^

ywMs nigra, Dianthus Sternhergii, Bhamnus fallax, Hacquetia
-^P^pactis, Astrantia carniolica, A. havarica, A. carinthiaca, Hera-
(^leum siifolium, Silertrilobum, Peucedanum austriacum^ Euphorbia
^errucosa (Schutt, Bieiberg), Laburnum vulgare subsp. Jacquinianum,
^tisus purpureus, Daphne alpina, Gentiana Frohlichii (alpin)

^'Pannonica (alpin), Scrophularia ScopoUi, Euphrasia cuspidata,

^sperula longiflora (Ulrichsberg), Cirsium carniolicum (Dobratsch,
Kanning).

Lini
(

ten Qbergehend).
Leitpflanze: Luzula nivea (auch Dobratsch).

Peucedanum rdblense. Geranium macrorrMsum, Hormi

(Gailtaler Alpen), Faradisia Liliastrum {llm&Qv), Flan-

ta, Saponaria ocymoides, AquHegia Einseleana (Kreuz-

Schoberkopf), Oxytropis carinthiaca (Gailtaler Alpen),

Die Verbreitung der Alpenpflanzen Karntens.
ft.f v^} ?'^'^°^ Scharfetter,
"St. bot. Zeitschr., 1907, Nr. 7, 8. ».
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Alpen).

(Gailtaler

Linie 6- Lavanttal— Loibl.
Schon Jabornegg bat darauf hingewiesen, daB dem Loibl-

paC eine pflanzengeographische Bedeutung zukommt (Jabornegg,
Die Alpenwirtschaft ia Karnten).

Leitpflanze : Erythronium Dens canis.

Scilla hifolia, Veronica atistriaca^ Seseli montanum,
Linie 7, Das Becken von Klagenfurt (einschlieClich

des unteren Lavanttales).
Dera Laufe der Drau folgend sind aufwarts bis in die Ebene

Yon Klagenfurt vorgedrungen:
Hierocliloa

fl

Hemero

matitis, Silene linicola^ Anemone Fnlsatilla^ Alyssum moniamtm,

Genista pilosa, Teucrium Scordnim, Physalis Alkekengi, Scro^phi-

laria vernalis, Gratiola officinalis^ Orthantha lutea^ Melampynan
nemorosttm, Inula Iritannica^ Anthemis tinctoria, Senecio JJoria,

S. pahtdosus.

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Verbreitung von Alyssuni

montamwi: Ob Lavamund, Siidseite der Eabensteiner Felsen bei

St. Paul!, am Weinberg bei Wolfsberg, am Griffner SchloCberg,

Trixen, Eberstein, Hochosterwitz!, Berge ober Launsdorf, Ulrichs-

berg, Globasnitz, Siidseite des Magdalensberges. Es fallt uns auf,

dafi vrir mit diesen Standorten die Grenzlinien der Drauendmoranen
besehrieben haben. Innerhalb des Moranengiirtels im iibrigen

Becken von Klagenfurt kein Fundort dieser Pflanze!

(Fortsetzucg folgt.)

Zur Kenntnis hyperhydrischer Gewebe.

Von Fr. Zach (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

Mit dem Studium hyperhydrischer Gewebe beschaftigt, maclite

ieh einige Befunde, die im folgeLden dargestellt werden sollen. Sie

beziehen sich auf Lentizellenwucherung bei Ginkgo Moba und aut

fol

Wurzelhaube an den „Wurzelkn6llchen" voa

Lentizellenwuclierung bei Ginkgo hiloha.
(Vgl. Fig. 1.)

Neben einer betrachtlichen Anzahl Ton Pflanzen, bei denen

sie LeutizellenwucheruLgen hervorrufen konnten, fuhren Devaux )

_ „ ') H. Devaux, „Recherches sur les lenticelles". Ann. Sc. Nat. Bot. Sm^ ser.,

T. Xn, laOO, p. 136, 137.
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und V. Tubeuf^) auch eine Eeihe von Pflanzen an, bei denen es
ihnen nieht geluugen ist. Hieher gehoren unter andera auch die

Koniferen und Ghikgo hiloha.

Die Lentizellen von Ginkgo hiloha hat neben Tubeuf auch
Ktister^) untersucht, ohne daG es aber auch ihm gelang, hier

Hypertrophien beobaehten zu konnen, wiewohl es ihm auffiei, daiJ

die Rinde leicht zur Wucherung angeregt werdeu konute.

Machte schon dieser Urastand die Moglichkeit von Lentizeilen-

wucherungen an Ginkgo hiloha wahrscheinlich, so ergaben auch
diesbeziigliche Untersuchungen, im Fruhjahre 1907 ausgefuhrt, ein

positives Eesultat.

Fig. 1.

Blatt

daC

Das Material wurde eiDige der

er vom Baume genomraen. Ich bemeike auch
Zeit vor dem Ausschlagen

hier sehon.

aaC es spater nach Belaubung des Baumes in keinem Falle mehr
gelungen ist, von ihm entnommene Astteile zur Lentizellenwucherung
zu bringen.

Da die erhaltenen Hypertrophien von dem bekannten Typus
(z- B. bei mhes) einigermaCeu abweichen, moffen sie ausfiihrhcher

hen werden.
Stecklinge von

gebraeht, das mit
etwa ^0 cm Lange wurdeu in ein Standglas

schlecht passenden Korke verschlosseneinem

-„ „ *) C. T. Tubeuf, „Uber Lentizellenwucherungen (Aereoeh;

gewacbsen". Forstl.-Naturw. Zeitschr, VII. Jahrg., 1898, p. 408.

''} E. Kiister, Pathol. Pfianzenanatomie, 1903, p. <7, 78.
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wurde, um deu Austausch der Luft cicht zu behiadern. An-
gefeuchtetes Filtrierpapier sorgte fiir die notige Luftfeuchtigkeit.

Um den Feuchtigkeitsgrad und die Tenaperatur zu erhohen, wurde
das Glas dem direkten Soonenlichte ausgesetzt.

Schon nach zwei Tagen schwollen die hier bekanntlich qiier-

gestellteo Lentizellen an und wolbten sich empor. Spater trat dann,

die Lentizelle yon oben nach unten halbierend, ein LangsriiS auf

womit die auJSen wahrnebmbaren Yeranderungen ihren AbschluR
fanden. WeiCglanzende, lockere Gewebehaufchen, wie man sie sonst

bei Lentizellenwucherungen zu finden gewobnt ist, und wie sie

V. Tubeuf auf Seite 412 und 413 seiner Arbeit abbildet, kamen
hier nicht zum Vorscheine.

Vor Beginn des Versuehes wurden zur Kontrolle die norraalen

Lentizellen untersucbt. Die Verjungungsschichte batte nach auCea

schon einige wenige Lagen von Etillzellen gebildet, die samt-

lich noch ein recht jugendliches Aussehen hatten, und nach ioneo

ein bis zwei Schichten jugendlicher Phellodermzellen entwickelt,

an die sich in radialen Reihen die dickwandigen aheren Phelloderm-

zellen anschlossen. AuCen fanden sich die tangential gestreckteD,

verkorkten Zellen der VerschluCschichte (V.) und darQber gplagert

die eng aneinanderschlieCenden Fullzellen (F.) aus dem Vorjahre.

Die einzelnen Stadien der Hypertrophie wurden auf Quer-

schnitten untersucbt, und zwar:

Am zweiten Tage.

Der ganze jugendliche Gewebekomplex, von den FQlIzellen

bis hinab zu den jugendlichen Phellodermzellen, hat hypertrophiert.

Die Zellen haben sich radial etwas gestreckt.

Am fiinften Tage,

Am Eande der Lentizelle haben sich die hypertropbierenden

Elemente wenig weiter gebildet. Dagegen haben sie sich in der

Mitte derselben schon stark radial gestreckt und bilden in ^^n

1—3 auBersten Lagen bereits lange, radial angeordnete Schlauche.

Nach zwei Woehen.

Diese Zellseblauche haben sich noch weiter verlangert und

in der Mitte, wo sie bis 288 ^ lang werden, die Vers chlufischichten

gesprengt. Meist krummen sie sich von der Mitte gegen den Bana

der Lentizelle bin ein und geben stellenweise ihren radialen oder

auch tangentialen Zusammenhang auf. Sie sind aber sehr ver-

ganglicher Natur. Diejenigen von ihnen, welche an den die Lenti-

zelle halbierenden Rifi angrenzten, v^aren in alien Fallen abgestorben,

ihre Membranen vraren kollabiert und gebraunt, wahrend ^^^^.^JJJi
die mit der Aufienluft in Beruhrung kommenden hypertrophierteo
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Zellen langere Zeit am Leben bleiben, wenn man nur fiir die notige

Luftfeuchtigkeit sorgt.

Auch die Zellen am Eande haben sich weitergebildet und
eine blasige oder kurzschlauehformige Gestalt angenomraen.

Ebenso haben auch die alten Phellodermzellen hypertrophiert,
indem sie, wie Messungen ergaben, unter Beibehaltung ihrer Ge-
stalt bloC ihr Volumen vergroCerten. Tangentiale Scheidewande
traten nur hie und da in ihnen auf.

Eine lebhaftere Zellteilung dagegen fand sich in den zu kurzen
Schlauchen herangewachsenen jugendliehen Phellodermzellen, wo-
durch es durch Auftreten neuer tangentialer Zellwande zur Bildung
einer neuen, sekundaren Verjungungsschichte (Vj.) kam. Doch
konnte an dieser ira Gegensatze z. B. zu Eihes usw. keine Neu-
bildung weiterhypertrophierender Zellen raehr beobachtet werden.

Da vermutungsweise der Druck der Yersehlufisehichte die

Hypertrophie behindern konnte, so wurde versucht, denselben durch
Anbringen seichter Langschnitte herabzumindern. Das Resultat

konnte nieht gepriift werden, da die Lentizellen uberhaupt nieht
zur Hypertrophie gelangten.

In derselben Weise wie bei Ginkgo hiloha hypertrophieren
die Lentizellen auch bei Laiirocerasus.

Hypertrophic der Wnrzelliaube an den WurzelknoUchen yon
JElaeagnus angustifolia,

(Vgl. Fig. 2.)

Wahrend der Untersuchung der Lentizellenwucherungen bei

Elaeagmis angustifolia kamen auch lockere, hellglanzende Gewebe-
haufchen an den Astspitzen der Wurzelknollchen zur Beobachtung,
a>e auf den ersten Blick den Lentizellenhypertrophien ganz ahnlich
sahen.

Die Anatomic der Wurzelknollchen hat bereits J. Brunchorst^)
gegeben. Wir finden an ihnen vor allem keine Wurzelhaare; ihre

ganze Oberflache ist vielmehr gleichraaQig von Kork iiberzogen.
Jjaeh Angabe der bekannten Lehrbiicher sollen sie auch keine
VV urzelhaube besitzen. Brunchorst erwahnt merkwtirdigerweise
bei den ^Znws-Knollehen eine kleine, runde Zellschichte, welche die

^pitze bedeekt und der eigentUchen Korkschichte noeh aufsitzt und
welche er als eine reduzierte Wurzelhaube deutet, wahrend er von
JElaeagnus nichts berichtet. Und doch verhiilt es sich gerade um-
gekehrt.

Bei Elaeagnus lagert noch tiber der Vegetationsspitze ein

ansehnlicher parenchymatischer Gewebekomplex, der sich bei Alnus
nicht findet. Euckwiirts geht derselbe in das Derraatogen der

. .
^) J. Brnnchorst, ,t3ber einige Wurzelanschwellungen besonders die-

jejugen von Alnus und der Elaeagnaeeen«. Untersuchungen aus dem botamschen
Inshtut zu Tubingen, Bd. II, H II, 1886.

Osterr. botar.. Zeitschrift. 7j8. Heft. 1908. 20
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+

Wurzelspitze, seitwarts in das Korkmeristem tiber. Er ist als

Wurzelhaube aufzufassen, wie sie sich bei vielea Dikotylen findet,

Wurzelastes

kurze Zeit schon

die aber hier infolge der eigenartigen Wachstumsverhaltnisse

randertes Verhalten zeigt. Da die Wurzelspitze

^ach eingetretener Gabelung ihr Wachstum ein-

stellt und die ganze Yegetationsperiode hiodurch untatig bleibt, hat

auch die Wurzelhaube ihre Tatigkeit eingestellt und ist in ihren

auCersten Schichten verkorkt. So kaun sie leicht libersehen werden,

Ihren selbstandigen Charakter gibt sie aber sofort zu erkennen,

wenn sie in feuchte Luft gebracht wird, indem da ihre Zellen alleiu

zu hypertrophieren beginnen.

UrspruDglich liickenlos aneinanderschlieCend und polyedrisch

abgepiattet, zeigen die Zellen bei beginnender Wucherung zuoachst

eine kleine Voluraszunahme. Sie runden sich ab, lassen Inter-

Fig. 2.

cellularen auftreten und ordnen sich auch nach Art von Stern-

parenchymzellen an. Zellteilungen in tangentialer Richtung treten

hiebei an den inneren Lagen der Wurzelhaube sehr haufig auf. Die

auliersten, unter dem Kork gelegenen Zellen streckeu sich hierauf

in radialer Richtung, am starksten an der Spitze der Wurzelhaube-

Der Kork wird dadnreh gesprengt und abgehoben. Von dem Drucke

desselben befreit, wachsen nun die Zellen zu deutlichen kurzen

Schlauchen heran, die, im allgemeinen radial angeorduet, ein lok-

keres, hellglanzendes Gewebe bilden. Die seitlich gelegenen Zellen

biegen sich meist nach auGen urn. Teilungswande wurden aber in

diesen Schlauchen nicht beobachtet. Die Streekuug der Zellen

^reift dann von aufien auch auf die inneren Zellschichten der

Wurzelhaube tiber.

In ihrer Beschaffenheit stimmen die hypertrophierten Zellen

mit dem gewohnlichen Typus hyperhydrischer Elemente uberein-
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Sie sind auUerst dunnwandig, haben einen hellen Plasraabelag mit

deutlichem Kern und einen groBen Fliissigkeitsraum.

In den meisten Fallen gaben dann die knapp iiber dem Vege-

tationspunkt gelegenen innersten Zellen der Wurzelhaube in einer

Oder in wenigen Lagen Eeaktion auf Sudan III. und auf Phloro-

gluzin und Salzsaure, also die Eeaktion auf Wundgumrai, wie ich

sie an anderem Orte ausgefiihrt habe. Gelegentlich konnte ich die

gleiche Eeaktion aueh an den Zellen eines sekundaren Phellogeus

beobachten, das sich bei lang andauernder Eindenwucherung an

Bibes in betrtichtlicher Entfernung von der gesprengten Oberflaehe

irnd parallel zu dieser mitten im hypertrophierten Eindenparenchyrn

ausgebildet hatte. Ahnlicbes bespricht auch Kuster, p. 165, 166.

Indem diese Schichten seitwarts in das Korkmeristem Gber-

gingen, schlossen sie das intakte Gewebe von der auCeren atmo-

spharischen Luft ab. Sie veriiielten sich auch insofern als Ver-

narbungsgewebe, als unter ihnen sich ein Korkmeristem ausbildete.

Die Wurzelhaube wird dadurch abgeschnitten und geht zugrunde.

Eegelmafiig wurde dieses Abwerfen der Wurzelhaube nach

vorangegangener Hypertrophie an Knollchen beobachtet, welche auf

ihrem naturlichen Standorte in feuchter Erde^geblieben waren. Oft

waren auf diese Weise beinahe samtliche Aste eines Knolichens

an ihrer Spitze geoffnet und lieGen die Gewebe hell entgegen-

echimmern. Hiebei erfuhren die Zellen in den innersten Schichten

meist eiriA Stra^ViiTio- I'n tnno-pnHalp.r Rif^htunff. so dafi sie sich in

ahnlicher Weise
haube.

Wurzel

Wurzelhaube wieder regeneriert wird

vermag
eine Ee-

pnd ein AbstoCen derselben etwa periodisch erfolgen kann,

»ch nicht mit Sicherheit anzugeben. Es erscheint aber ei

generation derselben wenig wahrscheinllch. Es diirften sich viel-

^ehr erst die durch Gabelung der Wurzelspitze entstandenen neuen

Wurzelenden allein wieder mit Wurzelhauben umgeben.

Zum Vergleiehe wurden auch die Knollchen von Alnus gluti-

nosa diesbeziiglich untersucht. In ihrem Baue weichen sie von

Jen bei Elaeagnus vorkoraraenden durch das Fehlen emer Wurzel-

haube und durch den Besitz von oft schon makroskopisch wahr-

nehmbaren Lentizelleu ab, welche im Kreise um die Wurzelspitze

Jerumsitzen. Es konnten bis funf dieser pustelformigen lirhaben-

fieiten gezahlt werden. Die Fullzellen schhefien eng aneinander

"nd unterscheiden sich morphologisch fast gar nicht von den KorK-

r/sp. Phellogenzellen. Am Schnitte fallen sie nur dadurch auf,

<^aC sie eine etwa doppelt so dicke Schichte bilden als das an-

grenzende Phellogen.
In feuchte Luft gebraeht,

Wurzelspitze selbst

bekaunten Art und Weise In feuchter Erde und im Wassen leU-

Jeres ist auch bei Elaeagnus der Fall, bleibt aber die Hyper-

trophie aus.

20
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Figuren-Erklarung.

Fig. 1. Halber Querschnitt durcli die hypertrophierte Leatizelle von

GinJcgo biloba,

F. Fiillzellen, V. VerscMu&schichte, Vj. Verjungungsschiclite.

Keichert; Obj. 5, Ok. 2, Vergr. ca. 275.

Fig. 2. Langsschnitt durch die hypertrophierte Wurzelhaube eines

ElaeagmiS'KnbWohen^.
Zeili: Obj. C, OL 4.

ErythroniuTn Dens cants L. und Primula
vulgaris Huds. in Obersteiermark.

Vou Dr- Ludwig Lammermayr (Leoben).
r

Seit mehreren Jahren wird regelmaCig von Schiilero, welche

das hiesige Staatsgymnasium besuchen und in Bruck a. M. wohnen,

der Hundszahn (SchoGwurz) mitgebracht mit der Angabe, daG die

Pflanze in der Umgebung von Bruck wachse. Da nun Fritsch

als nordliehsten Standort dieser Pflanze in Steiermark S tubing

angibt (Floristische Studien, IL Erythronium Bens canis L. in

Niederosterreich; Osterr. bot Zeitschr., LIV. Jahrg., 1904, pag. 240),

war es von Interesse, eventuell weiter vorgeschobene Posten sicher-

zustellen, zu welchera Zwecke sich Verfasser am 2. d. M. (Mai 1908)

nach Bruck a. M, begab. Der Standort befindet sich am lipken

Murufer, irn Kaltbachgrabeu, kaum zehn Minuten von der Eisen-

babnstation Bruck entfernt, Dort findet sich die Pflanze am linken

Bachufer (Seehohe ca. 500 m) auf Wiesen in Hunderten von Exem-

plaren in Gesellschaft von Primula elatior und P. veris^ Corydalis

cava^ Gagea lutea^ Anemone nemorosa^ Viola canina^ vorwiegend

in ganz freier Exposition, aber auch unterGebusch (Corylits Avellana),

an letzteren Stellen mit Oxalis Acetosella^ Asarum europaeum^

Chry^opleniiim alternifolium^ Adoxa Moschatellina u. a. Sie stand

zur Zeit meines Besuches noch in vollster Bliite. Nach Angabe

des Herrn Spary, Kapellmeister in Bruck, war sie vor zirka zebn

Jahren erst viel weiter oben ira Graben (reichlich Va Stunde yom

Bahnhof entfernt) anzutreflfen, koramt dagegen bei P erne gg reien-

lich vor. Am rechten Bachufer fand ich sie nirgends ; ebensowenig

z. B. am Brucker SchloCberge,

Was Primula vulgaris betrifft, welche gleichfalls nach Fritscn

ihre Nordgrenze in der Nahe von Stubing erreicht, so bemerke

ich, daC ich diese Pflanze gelegenllich einer rait Schulern unter-

nomnienen Exkursion am 20. April 1907 an den nordlichen Ab-

hangen des Galgenberges und im Tal bei Do n a wit z in ca. 560 m
Seebohe zwischen Primula elatior und P* veris^ Anemone nenno-

rasa und A. ranttnctdoides^ Crocus alhiflorus, Isopyrum iJialictroid^Sy

JRanuncidus Ficaria u. a. in sparlicher Anzahi gesammelt habe.
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Versuche iiber Vererbung erworbener Eigenschaften

bei Capsella bursa pastoris.
Yon Dr. E. Zederbauer (Mariabrunn "bei Wien),

(Mit Tafe] VI.)

(SchluJi. 1)

Das Schwammparenchym wird in der Ebene lockerer.

Die SpaltoffnuDgen haben einen Vorhof mit sehr enger Eis-
odialoflFnuDo^. Wahrend der Kultar in der Ebene wurde die Eis-
odialoffnung infolge des Zuruckgehens der Vorhofleisten allmahlich
grower. Dieser Vorgang geschieht nicht plotzlich, indem in der
I Generation die Yorhofleisten noch zieralich stark entwickelt waren.
In der IV, Generation ist der Vorhof bereits ganz verschwunden,
resp. sehr weit offen, aber Yorhofleisten sind noch angedeutet.

Der Hauptstengel nimmt in der Kultur in der Ebene in den
ersten zwei Generationen an Hohe gar nicht zu. Erst in der III. und
Iv. Generation ist eine geringe Hohenzunahme von 1—2 cm zu
beobachten. Durch groGe Feuchtigkeit konnte eine Hohe von
9 cm erreicht werden, die aber ira nachsten Jahre bei norraaler
Kultur zuruckgeht. Der Stengel ist in den vier Generationen
fast unverandert geblieben, vv^ihrend die Blatter sofort in der
i. Generation auf die neuen Lebensbedinofunoren rea^ierten und
aurchgreifende Veranderungen erlitten.

Bluten nnd Friichte ze?gten keine Veranderungen.
Eine Ubersicht uber die in den Jahren 1902 bis 1906 durch-

gefuhrten Versuche und die dabei beobachteten Veranderungen gibt
«ie Tabelle auf der nachsten Seite.

D"-"C •"-'"'O

Im Ansehlusse mochte ich nur eine Variation erwahnen, niimlieh
das VorkommeneinesdreifacherigenSchotchens. Aufdem Standorte, wo
ICQ am Erdschias-dagh' Samen fur Kulturzwecke saramelte, fand ich
^n Individuum, welches vorwiegend dreifacherige Schotchen hatte.

J^ie Samen wurden im nachsten Jahre ausgesat, doch zeigte sich
Kein einziges dreifacheriges Schotchen. Im Jahre 1905 trat plotzh'ch
pei Individuen der anderen Versuchsreihe wieder die Variation auf,

1"^ nachsten Jahre aber konnte ich sie wieder nicht beobachten.
ich erwiihne die Erscheinung, ohne vorJaufig daruber etwas Naheres
sagen zu konnen.

Die Hauptergebnisse der ira vorstehenden geschilderten CJnter-

sachuDgen sind in Kurze folgende:
Capsdla bursa pastoris ist von Hirten auf den Erdschias-

aagh in Kleinasien aus der Ebene verschleppt worden und hat
«ch dort (in einer Hohe yon 2000—2400 m) dem Hohenklima an-
|epaCt, worauf der niedrige Stengel und der xerophile Bau der

flatter hinweist. DIq Anpassung ist Fermutlich auf direkte Be-

WjrkuDg^ruckzufuliren.

^) Vergl. Jahrg. 1908, Nr. 6, S. 231.
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Jahr

Ort der Matter-
pflanzeu. Versuche

Meereshohe

geogra- j
Lange . .

.

phische
1 Breite...

Boden

1902

Erdschias-dagh', Klein-

asien

ca. 2000 m
35-360 0. L. Y. Gr

Tulkaniscli, grauer Sand

Elima

Art des Vorkom-
mens Oder der Kul-
tur

Zeit der Aussaat •

.

Beginn d. Keimung

Beginn der Bliite,.

Eeife der Samen .

.

Anzahl derPflanzen

Wurzel

ZaW

Blatt

Lange . . . .

.

Breite

Aussehen.

.

Dicke

Eutikula .

.

Epidermis-
zellen . . - .

.

Palisaden-

gewebe . . .

.

Palisadea
zelle

Stengel
\

Hohe • . . -

( Zahl

Zabl der Bliiten und
Friichte

Hohenklima mit geringer

Luftfeuchtigkeit, intensiv

an Sonnenstrahlen, starker

Lnftbewegung, jahrliche

Regenmenge ca, 50 bis

60 cm. Yegetatioaszeit

Mai bis September

In der Nahe eines Hirten-

lagerplatzes

tiefgehende Pfahlwurzel
mit zarten Seitenwurzeln,

5 - 9 cm lang

4-15

0-5-3 cm

0-2—0 8 cm

ganzrandig oder fieder-

teilig mit gezahnten Zip-

feln, sehr stark bebaart

200—240 u

4—5 ^ dick

15—20 ft breit, 10-40 /li

lang

1903

Botanischer Garten Wien

200 m

16—17 6. L. V. Gr

48—49 n. Br.

Gartenerde

Klima zum Teil pannonisch,

Jahresisotherme 10 o, Luft-

feuchtigkeit 75, Vegetations-

zeit Marz bis Oktober, jahr-

liche Regenmenge 60-70 cm

Blumentopf, indie Erde ver

senkt

30. IV.

28. IV

20. VI.

7

4—10 cm lang

4—20

2—4 cm

0-2—1 cm

ganzrandig oder fiederteilig

mit gezahnten Zipfeln,

schwach behaart

160—200 (I

S 2 [I dick

100—120 [I breit

60—70 (i lang, 10—15 (i

breit

25-40^ breit, 25—60 /i lang

80 [I breit

40—50/1 lang, 30 -40 ,u breit

1—4 cm

1—5

6-12

3—4 cm

1— 6

12-15
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1904

Botanischer Garten Wieu

200 m
16-17<* 0. L. V. Gr.

48—49" n. Br.

Gartenerde

Klima zum Teil paBnoniseh,
Jahresisotherme 10 ", Luft-
feuchtigkeit 75, Vegetations-
zeit Marz bis Oktober, jahr-
liche Eegenmenge 60—70 m

Blumentopf, in die Erde ver

senkt

26. III.

15. IV.

25. V

29

2—12 cm lang

4—20

0-5--2 cm

0-2—0-5 cm

ganzrandig oder fiederteilig
mit gezahnten Zipfela,

schwach behaart

160—200
iEt

3 cm

1-6

5—15

1905

desgl.

1906

desgl

desgl.

desgl

de&gl

desgl

desgl

desgl

desgl desgl

Beetm.frisch
aufgefiihrter

Erde

1. IV.

27. IV.

15. V.

1. VL

2

13—16 cm

15-25

2—4 cm

5—0-8 cm

desgl

desgl.

3—6 cm

10-14

5-15

Beet, Erde nicht

bearbeitet

1. V.

15. V.

8

8—12 cm

5—26

2—4 cm

0-5—1 cm

1906

Mariabrunn

230 m

desgl

desgl

desgl,

Beet mit
Gartenerde

23. IV.

25. V.

6. VI.

112

7—12 cm

5—25

2—6 cm

5—1 5 cm

desgl
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lo der Kultur im Wiener Botanisehen Garten verlieren die

Blatter in den naehsten Generationen den xerophilen Bau und passea

sich den neuen Lebensbedingungen an. Yergrofierung der Blatt-

flaclie, geringere Behaarung, Abnahme der Gesamtdicke des Blattes,

speziell der Kutikula, und des Palisadengewebes deuten dies an.

Der Stengel jedoch bleibt in den vier der Ubertragung fol-

genden Generationen konstant niedrig oder wird ura ein Geringes

(1—2 cm) hoher. Durch Feuehtigkeit etwas in die Lange ge-

trieben, wird er unter nonnalen Verhaltnissen wieder niedriger.

Die in der Hohenlage erworbenen Eigenschaften werden von

den verschiedenen Organen verschieden festgehalten.
Die Assimilationsorgane anderten sich sofort bei Anderung der

Lebensbedingungen. Die Fortpflanzungsorgane, bzw. die rait ihnea

im nahen Zusamraenhange stehenden (Infloreszenz tragende Stengel)

zeigten hingegen ein grofieres Beharrungsvermogen und anderten

sich wenig oder gar nicht:

Marlabrunn, im Janner 1907.

Tafel-Erklarung.

Tafel V.

Capsella 'bursa pastoris.

Fig. 1, 2, 3. Individuea vom Erdschias-dagh', in eiaer Hohe von ea. 2000 m
gesammplt, 1902,

Fig. 4, 5. L Generation, kultiviert aus Samen von Fig. 1, 2, 3 im bota-

nisclien Garten Wien, 1903.
Fig. 6, 7. IV. Generation, kultiviert in Mariabrunn, 1906.
Fig. 8. Aus Samen der I, Generation, kultiviert im botanisehen Garten

Wien, 1904, sehr feucht gehalten.
Fig. 9, 10. Nachkommen aus Samen von Fig. 8, kultiviert im botanisehen

Garten Wien, 1905, unter normalen Verhaltnissen.

Ein BeitragzurKenntnis der Flora der DinarisclienAlpeii.

Unter Mitwirkung von A. v. Degen (Budapest)
verfalit von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

(Fortsetzung. i)

Lindberg-) halt, allerdings mit etwas Keserve, eine an-

liegend behaarte, aber stark stechende und auch sonst von

G. dalmatica nicht zii nnterscheidende Pflanze fiir G^ arcua^f^

Koch, womit ich nach dem oben Gesagten nicht fibereinstimmen

kann. Vielmehr scheint eben fur G. dalmatica die abstehende

1) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 6, S. 244.
^) Iter Austro-Hungaricum, p. 49.
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Behaarung nicht so charaMeristisch zu sein, wie meistens an-

genommea worden ist Tatsachlich kommen in Dalmatien von

der starrdornigen G. dalmatica an einem und demselben Stand-

orte Exemplare mit reichlicher abstehender Behaarung, solche

mit mehr minder reichlicher anliegender Behaarung und solche

rait sehr sparlicher anliegender Behaarung vor. Fur letztere hat

Lindberg den Namen var. parcepilosa eingefuhrt, welchen ich

in etwas erweitertem Sinne fur alle angedruckt behaarten Exem-
plare der G. dalmatica beibehalten mOchte.

Demnach ergibt sich folgende Ubersicht der Her behandelten

Formen:

1. Genista dalmatica Bartl. {Cytims silvestris p. pungens
Vis.). Behaarung abstehend oder anliegend. Dornen starr und

abstehend, seltener etwas weich und anliegend, in diesem Falle

aber die Behaarung abstehend.
a. typica m. Dornen starr und abstehend. Behaarung

abstehend oder aufrecht abstehend.

/3. parcepilosa Lindberg. Dornen starr und abstehend. Be-

haarung anliegend, mitunter sehr sparlich.

y. dinarica m. Dornen weicher, aufrecht abstehend oder

fast anliegend. Behaarung abstehend oder aufrecht abstehend,

selten fast anliegend.

2. Genista silvestris Scop. (Cytisus silvestris^ a. mnociia

Vis.). Behaarung anliegend. Dornen weich und biegsam, an-

liegend Oder aufrecht abstehend, seltener wagrecht abstehend.

a. genuina Echb. Dornen aufrecht abstehend oder anliegend.

/3. armata (Koch) Tommasini {Genista arcuta Koch). Dornen

^'agrecht abstehend, meist gebogen, mitunter etwas derber und

kraftiger.

Genista jamiensis Viviani, Elench. plant, hort. botan. Di-Isegro

(1802), pag. 10^) = G. triangidaris WiUdenovr, Spec, plant.,

torn. Ill, pars TI (1803), pag. 939 = G. triquetra Waldstein
et Kitaibel, Icon, et descr. plant, rar. Hung., II (180o), pag.

167, tab. 153. ^ _, ^, . .

Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Klacari

vrh; Janski vrh; Sudostabhange des Veliki Bat.

sagiftalis L. Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo

brdo; Sudostabhange des Yeliki Bat; Nordostabhange des (jcjat;

Sudostabhange der Dinara; sudlich oberhalb Marida kosare;

sudliches Ende der Ilica planina. tuo.;'o
Cytisus nigricans L. Buschige Abhange sudlich_ oberhalb Marica

kosare. , t
ciliatus Wahlenbg. Am Saumweg an der Sudostseite des Jan

Wo brdo, ca. 1500—1600 ra s. m.
Ononis antiquorum L. Steinige Kai'sthalden bei Vrpoije (^u.j.

, ') Zitiert nach Viviani, Florae Italicae f^-agmenta fasc I (1808). pag. 5;

Tgl. auch A. Fiori, Schedae ad Flor. Ital. exsicc, nr. 580 (19U7|.
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Ononis spinosa L. An Wegen am Westhang der Dinara (D.).

Medicago fdlcata L. Steinige Stellen der unteren Eegioa der

Dinara (D.).

Westhang
minima (L.) Desr, Steinige Karsthalden am Westhang der

Dinara (D.).

Trifolium campestre Schreb. Steinige Karsthalden am Westhang
der Dinara (D.).

— repens L. Ostlicher Eand des Troglavkessels; hugelige Hoch-
flache siidwestlich und siidlich des Jankovo brdo; Lagerstellen

am Westhang der Dinara (D.).

montamim L. Sudostabhange des Veliki Bat; Nordostabhange
des Gnjat; Sudende der Ilica planina.

dalmaticiim Vis. Steinige Karstmulden am Westhang der

Dinara (D.)-

arvense L. W
noricwn Wulf. Ostlicher Teil des Troglavkessels; Nordwest-

haoge des Janski vrh und Sudosthaoge des Veliki Bat.

pratense L. Nordostabhange des Gnjat, ca. 1600 m; Weiden

und steinige Karstmulden der Dinara bis ca. 1400 m (D.).

Auf dem Gnjat auch weiCbliitige Exemplare, die sich aber

vom Trifolmm nivale Sieb. aus den Alpen durch bedeutend

kleinere KOpfchen unterscheiden,
— alpestre L. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo; Nord-

ostabhange des Gnjat,

AntJiylUs Jacqiiini Kernen Jankovo brdo; Vrsina; Klacari vrh;

Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; Ostabhange der Dinara; Kamm
der Ilica.

— alpestris Echb.
Im Gegensatze zu dem herrschenden Gebrauche durfte

es geboten sein, als Autor zu Antliyllis alpestris nicht Kitaibel,

sondern Eeiehenbach zu setzen. Wie schon aus KernersJ)
Zitaten zu entnehmen ist, findet sich an der vom Index Kewensis

angegebenen Stelle bei Schultes^) die ^A alpestris Kit."

nicht als Art, sondern als Varietat /3 der A. Vulneraria aiii-

gefuhrt, noch dazu ohne jedwede zureichende Beschreibung^^•
Die ausfiihrliche Originaldiagnose Kitaibels wurde erst ini

Jahre 1863 von A. Kan it z verOffentlicht*). Unabhangig von

Kitaibel wurde eine Anthyllis alpestris, die unbestrittenerweise

dasselbe ist, im Jahre 1840 von Hegetschweiler ^) aufgestellt

') Schedae ad Flor. exsicc. Austro-Hung., nr. 435 (1882).
2) Osterreichs Flora, 2. Anfl., II (1814), S. 317.
3) Man erfahrt hier nur: „^ ist um vieles groOer'*, — Daraus konnte

man eher scMiefien, daii Schultes die Anthyllis affinis Britt. meinte.
*) .,Panli Kitaibelii Additamenta ad Floram Hungaricam**, Linnaea, XXXU

(1863), pag. 305—642; Anthyllis, pag. 612.
^) Hegetschweiler und Heer, Flora der Schweiz (1840), S. 693, als

y,A. alpestris nob.".
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Dagegen vrird die noch altere AnthijlUs alpestris Eeichen-
bach') von Kerner*), Sagorski^) uEd Ascherson*) als

Synonym zu A. affinis Britt. gezogen. Aus Eeichenbachs
Originalpublikation ^) laBt sich nun aber entweder schlieCen, dafi er
eine von typischer A. alpestris spezifisch nicbt zu trennende®)
bla£Nblutige Form derselben, A. pallidiflora Jord. oder A. hal-
densis Kerner im Auge hatte, oder, dafi ihm A. alpestris und
A. affinis vorlagen und er die Merkmale der beiden Arten
konfundierte. Nach Sagorski^) ist nun das letztere der Fall.
Da jedoch niemand verwirrenderweise A. alpestris Kchb. fur
A. affinis Britt. einsetzen wird, so steht wohl nichts im Wege,
den Reichenbachschen Namen im Sinne von A. alpestris Kit.
zu piaziaieren. Sollte dieser Vorgang irgendwelche Bedenken er-
regen, so ware Anthyllis alpestris Hegetschw. zu schreiben. J.

Nordostabhange des Gnjat (nach einer Notiz, die sicb wabr-
scheinlich auf f. dinarica Beck bezieht).

Anthyllis alpestris f. picta Beck. Kessel des Troglav (B.); Nord-
ostabhange des Gnjat (nach einer Notiz); rasige Felsabhange
UDter dem Gipfel der Dinara (D.).— f. dinarica Beck^). Umgebung der Male poljanice; am
Saiimweg an der Sudostseite des Jankovo brdo.

An den Exemplaren des zweitgenannten Standortes sind
die Kelche im vorderen Telle dunkel purpurn tiberlaufen, wes-
halb wir die Pfianze fur f. picta Beck hielten. Die Angabe der
letztgenannten Form ist daher mit Vorsicht aufzunehmen. J.

\ntercedens Beck»). Felsen und Schutthalden sudlich des Dinara-
gipfels, ca. 1700—1800 m.

Unsere Esemplare stimmen mit der Originalbeschreibung
Becks, von den nachstehenden geringfugigen Abweichungen
abgesehen, gut fiberein. Die BlQten sind 15—16 mm lang, die
l^elche aufrecht abstehend behaart, nur etwa 11 mm lang. In
alien diesen Merkmalen zeigt sich eine Annaherung an Anthyllis
scardica Wettstein, von der sich unsere Pflanze, abgesehen von

) Flora Germanica excursoria, pag. 615 (1832).
*) Schedae ad Flor. exsicc. Austro-Hung , nr. 436 (1882).

.p
") nUber den Formenkreis der Anthiillis Vulneraria L. nebst einigea

VTTT ;

''^"^^^ Tiber polymorphe Arten", Deutsche botanische Monatsschrift,
^Ul (1890), S. 129—140; A. Vulneraria var. affinis, S. 136. — Eine tritische

^^eubearbeitung der Gruppe von demselben Autor ist in der Allgemeinen bota-
niscnen Zeitschrift- im Erscheinen begriffen: vgl. daselbst Jahrg. 1908, Nr. 3,

^- 40-43 Nr. 4, S. 55-58 usw. ^
* Synopsis, VI. 2, pag. 625 (19081 ,. ..

J n foliis radiealibus ovali-oblongis longe-petiolatis simplicibus
fl

•, J I)-.-, luius raaieaiiDus ovau-oDiongis iouge-|;cLiuiaLia Biuii/^^-*"**^

JoHDus ochroleucis . . . Auf hohen Alpentriften ... (hue A. vuln. Sturm 49

fi.tar. \^^\- ^^^^^ Kerner und Sago
osterreich, II l (1392), S. 853.

ski noch Beet, Flora Ton Nieder-

) Allg. botan. Zeitschr., XIY (1908), S. 55

J)
Von E. Sagorski bestimmt

) Von E. Sagorski revidiert.
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etwas grOfieren Bluten, wesentlicli niir noch durcli das an der

Spitze rot gefarbte Schiffchen unterscheidet. Falls sich dieses

Merkmal bei A, scardica als Dicht konstant erweisen sollte,

durfte sich vielleicht die Vereinigunsr beider Arten als notwendig

ergeben. J.

Dorycnmm germanicum (Gremli) Rouy. Lichter Buschwald an

den Abhangen der Schlucbt Sutina; Karstheide in der Umgebung

der Doline Kozja jama; Waldlichtung unterhalb des Strmac-

Sattels westlich von Grkovci; Ostabbange der Dinara; Umgebung

von Marica kosare; Kamm der Ilica (nach Notizen, gehOrt viel-

leicht teilweise zur folgenden Varietat).

var. glabrum Aschers. Steinige, buschige Abhaage der

mittleren Region der Dinara (D.).

Lotus cornicnlatus L. f. ciliahis Koch. Kessel des Troglav (B.)!

hfigelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; steinige

Karsthalden ani Westhang der Dinara (D.)*

var. hirsiitiis Koch. Karstterrain oberhalb Jezevic.

Astragalus vesicarhis L. Lisan; Janski vrh; siidOstliche Abhange

des Veliki Bat; ca. 1600—1800 m.
Oxytropis dinarica Murb. = Astragalus campestris W. K., IcoQ;?

non Linne. Auf dem hOchsten Grate der Dinara, ca. 1700 bis

1800 m (D.).

Coronilla vaginalis Lam. Steinige Karsthalden am Westhang der

Dinara (D.).

Elppocrepis comosa L. Siidwesthang des Gebirges oberhalb der

Doline Kozja jama; Kessel des Troglav; Jankovo brdo; Vrsina;

Janski vrh; siidlicher Tell des Kammes der Ilica.

Onobrycliis Tommasinii Jord. Siidwesthang des Gebirges in der

Gegend der Doline Kozja jama, ca. 1100 m.
. •

;i

Die Bestimraung ist etwas unsicher, da, ebenso wie bei der

folgenden Art, Fruchte fehlen.

Visianii Borb. Vrsina; Janski vrh; siidOstliche Abhange des

Veliki Bat; ca. 1600—1750 m.
Hieher gehOrt auch, wie die Nachprufung des Belegexem-

llmann und Faltisn fur die eiplel-plares ergab, die vonStadlmann undFaltis^)
region der Golja als Onohrychis montana DC. angegebene Pflanze.

Vicia Cracca L. Am Saumweg an der Sudostseite des Jankovo

brdo; Kamm der Ilica; ca. 1500— 1600 m.
Weicht von der typischen Pflanze durch den aufrechten

Wuchs ab, unterscheidet sich aber von Vicia incana ^^^\^^^t
sie mir von anderen bosnischen Gebirgen vorliegt, sehr auffallen

durch die bedeutend schwachere Behaarung.
villosa Roth. Bei Marica kosare, ca. 800 m.

Lathyrus pratensis L. Vrsina; Nordostabhaoge des Gnjat, zuK^

1500—1700 m.

') Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.
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Geraniaceae.

Geranium silvaticiim L. Nordostabhange des Gnjat.

sangiwieum L. Sadende der Ilica,

piisillum L. An Lagerstellen um die Sennhutten am Westhang
der Dinara (D.)-

Bobertianum L. Kessel des Troglav; Waldrand ostnordCstlich

des Jaukovo brdo; Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen
Grkovci; steinige Stellen des Buchenwaldes ober Brizovac (D.);

Kamm der Ilica.

Eroditim cicutarium (L.) L'Her. Karstterrain oberhalb Jezevic;

an Lagerstellen am Westhang der Dinara (D.).

Oxalidaceae.

Oxalis Acetosella L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci; Buchenwald ober Brizovac (D-).

Linaceae.

Liniini catharticum L. Nordostabhange des Gnjat
tenuifolium L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Abhange der

Schlucht Sutina bis fiber die Waldgrenze; steinige Karsthalden

der unteren und mittleren Region der Dinara (D.j-

capitahwi Kit Gipfelregion und Kessel des Troglav (B,);

hiigelige Hochflache sQdwestlich des Jankovo brdo; Klacari vrh;

Janski vrh; Nordostabhange des Gnjat; Kamm der Ilica-

Mutaceae.
Rtita divaricata Ten, Steinige Karsthalden der unteren und mitt-

leren Region der Dinara (D.).

liaplophyllum patavinum (L.) Juss. Ebenda an buschigen Stellen (D.)-

Polygalaceae
^olygala major Jacq. Am Saumweg an der Sudostseite des Jan-

tovo brdo; Sudende der Ilica.

croatica Chodat. Hiigelige Hochflache sQdwestlich des Jankovo

brdo (in der var. croatica Beck uod yar. muUiceps Borb.); Janski

vrh (in der var. dinarica Borb.).

Euphorbiaceae

auf dem
^lercurialis perennis L. Kessel des Troglav (B.)

;
Wald

hang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; Buchenwald

Kamme der Ilica. , „ ^, , , ^ ..

Euphorbia epithymoides L. An Felsen in der Schlucht butma,

ca. 600 m s. m. „ ,, • - i -

verrucosa Jacq. Abhange sudlich oberhalb Marica kosare.
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Euphorbia capiiulata Echb. Gipfelregion und Kessel des Troglav
(B.); Jankovo brdo; Vrsina; Klacari vrh; Lisan; Janski vrh; Veliki

Bat; im Felsschutt der oberen Kegion der Dinara (D.); ca. 1500
bis 1900 m.
amijgdaloides L. Wald ostnordOstlich des Jankovo brdo; Buchen-

wald auf deiii Kamme der Ilica.

Anacat^diaceae.
Cotimis Coggygria Scop. Karstwald an den Abhangen der Schlucbt

Sutina.

Aceraceae,
Acer platanoides L. Wald am Abbang vom Stimac-Sattel gegea

Grkovci, in den tieferen Lagen.
Pseudoplatanus L.^). Wald ana Abhang vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci, in den hOhereo Lagen.
oUusatum Kit, Karstwald an den Abhangen der Schlucbt Sutina;

Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.
monspessulanuni L. Karstwald an den Abhangen der Schlucht

Sutina.

Mhamnaceae
Paliun<s ausiralis Gartn. Steinige Karsthalden der unteren iicd

mittleren Region der Dinara (D.).

Pihammts intermedia Steud. et Hochst. Abhange der Schlucht Sutina.

— fallox Boiss. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci; Wald auf dem Kamme der Ilica.

rupestris Scop. Felsige Stelleo der unteren Region der Dinara (D.).

Malt
Malva nwschata L. Crnilug; lichte Stellen des Waldes
hang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

Guttiferae,
Hypericum liirsutum L. Lichte Stellen des Waldes am Abhan
vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; Kamm der Ilica.

(7
o

Helianthemnm ^)

1400—1500 m.

Cistaceae,

lica, zirka

(Willk

nitidis.

Differt a typo calycibus intra nervos glabris vel subglabris
v

. ^ ,1.^^';^ D eg ens AnsieM woM die Tar. suhohtusum DC, welche z. B-

im Velebit allem vorkommt. Wir haben keiaen Beleg gesatnmelt.
) Gattung Helianthemum von E. Janchen Destimmt.
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Karstterrain oberhalb Jezevic; Schlucht Sutina und deren

Abhange, an der Sudseite des Sanci brdo bis ca. 1400 m an-

steigend; Grkovci; steinige WaldblOfie unterhalb des Strmac-

Sattels; Karsthaoge westlich von Unista; Umgebung von Maiica

kosare.

Eelianthemmn glahruni (Koch) Kerner [. glaucescens Murheck. Jankovo

brdo nndbugelige Hochflache sQdwestlich desselben ; Vrsina ; Klacari

vrh; Janski vrb; Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat; Schutt-

halden siidlicb des Dinaragipfels; ca. 1450—1850 m.
canum (L.) Baumg. f. halcanicum Jancben. Janski vrb; Veliki

Bat; ca. 1750—1850 m.
Vorherrscbend ist die subf. scardkum (Griseb.) Grosser,

seltener sind Anklange an die subf. olympicum Jancben.

rupifragum Kerner f. orientale (Grosser) Jancben. Sudlicber

Tail des Kammes der Ilica; ca. 1400—1500 m.
Mancbe Exemplare stark gegen Heliant I>emum alpestre

(Jacq.) DC. f. hirhim (Kocb) Pacber binneigend.
— f. hercegovinicum (Grosser) Jancben. Abbange der Scblucbt

Sutina bis binauf in die Gegend der Doline Kozja jama; Karst-

bange nOrdlich und westlicb von Unista; Karstbeide bei Marica

kosare; ca. 600—1100 m.
alpestre (Jacq.) DC. f. hirtum (Kocb) Pacber. Gipfelregion des

Troglav (B.), ca. 1900 m, vereinzelt unter der folgenden Form.

— f. melanothrix Beck. Gipfelregion des Troglav; Umgebung
der Male poljanice; biigelige Hocbflacbe sudwestlich des Jan-

kovo brdo; Jankovo brdo; Klacari vrb; Lisan; Janski vrh; Veliki

Bat; Felsen und Scbuttbalden in der oberen Kegion der Dmara
(I>.); ca. 1500—1900 m.

In Lagen unterhalb etwa 1700—1750 m MeeresbObe meist

Dicbt typiscb, sondern in Ubergangsformen zu Ilelianihemum

rupifragum Kerner f. hercegovinicum (Grosser) Jancben.

saUcifoUum (L.) Mill. Karstterrain oberhalb Jezevic.

Fumana prociimhe^is (Dun.) Gren. et Godr. Karstterrain ober-

halb Jezevic; Abbange der Schlucht Sutina.

Violaceae,
^iola tricolor L. Steinige Karstbalden am Westhang der Dinara (D.)

;

Kamm der Ilica. ,^ ...

W, Becker erklart auch die von Handel-Mazzetti
und Janchen^) aus Westbosnien angegebene , Viola proUxa

Paneic" samtlicb fur Viola tricolor L. ^, , „ .

e^egantula Scbott. In der Senkung zwischen Male poljanice

und dem Troglavkessel; am SudcstfuB und auf der huge igen

Hochflache an der Sudwestseite des Jankovo brdo; ca. loOO

bis 1600 m.
Bluten dunkelviolett.

^) Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.
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Viola hiflora L, Gipfelregion und Kessel des Troglav (B.); Jaokoyo

brdo; JansM vrh; Felsspalten unter dem Gipfel der Dinara (D.)*

T

Thymelaeaceae^
Daphne alpina L. Umgebung der Male poljanice; Nordostabhange

des GDJat.

Oenotheraceae.
Epilchium montanum L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel

gegen Grkovci; Bucbenwald auf dem Kamme der Ilica,

Araliaeeae.
Sedera Helixli. Wald am Abbangvom Strmac-Sattel gegen Grkovci

Umbellifera

Grkovci-

Wald

Astrantia elatior Friv. Waldrand ostnordOstlicb des Jankovo brdo.

Eryngium amethystinum L. Karstterrain oberbalb Jezevic; am

Westhang des Gebirges efcwas unterhalb der Doliae Kozjajama.

ChaerophyUum coloratum L. Steinige, busebige Stellen der mitt-

leren Kegion der Dinara (D.).

aureiim L. Kamm der Iliea.

Anthriscus fumarioides (W. K.) Spreng. Wald am Abhang vom

Strmac-Sattel gegen Grkovci.
TortUs Anthrisctis (L.) GmeL Steinige busebige Stellen der mitt-

leren Region der Dinara (D.).

Caucalis dmicoides L. Acker bei Crnilug.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffra, Am unteren Ende der Scblucht

Sutina; Ackerrander bei Grkovci.
Bifora radians MB. Icker bei Crnilug.
Danaa verticillata (W, K.) Jancben =:= Physospermum verticillatum

(W. K.) Vis. Abhange sudlich oberbalb Marica kosare,

Pkitrospermum austriaciim (L.) Hoffm. Schattige felsige Stellen

auf dem Kamme der IJica.

Btiphurum'^) Sibthorpiamim Smith, Florae Graecae prodromus.

1 (1806), pag. 179, Flora Graeca, III (1819), pag- 58, tab. 264

(optime) = Bu^Acnruvi haldense Host, Synopsis plant. Austr.

(1797), pag. 141, Waldstein et Kitaibel, Descr. et ic plaat.

rar. Hung., Ill (1812), pag. 285, tab. 257, non Turra in Giorn.

Itil., I (1765), pag. 47 = Bupleurmn exaltatum Kocb, Synopsis

florae Germanicae et Helveticae, ed. 2 (1843), pag. 319, non

Marscball a Bieb erstein, Beschreibung d. Lander z^*JJ:

rinssen Terek u. Kur am Kaspiscben Meere (1800), S. 1^^

^= Biipleurum gramineum Fritsch, Exkursionsflora f.
Oster-

^) Von E. Jaucheu hestimmt.
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reich (1897), S. 413, non Villars, Prospectus de Thist. plant.

Dauph. (1779), pag. 23 := Bupleurum falcatum siibsp. neglectum

var. SihtJiorpianum H. Wolff in sched.

Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Nord-

ostabhange des Gnjat; Abhange sudlich oberbalb Marica kosare;

Eamm der Ilica.

Bitpl

WestbaDg
THnia^) carnioUca Kerner, manuscr. = Trinia pimila

Kerner, Scbedae ad Plor. exsicc. Austro-Huug., nr. 1350(1886),
quoad plantam, exclusis synonymis, sine descriptione; non Trinia

pumila Reicbenbach, Flora Germ, excurs., pag. 473 (1832)

[quae est Tr. glauca (L.) Dum.], nee Trinia pumila Kerner,
Osterr. botan. Zeitschr., XX (1870), pag. 105 [quae est Tr.

Kitaihelii MB.]; vii Seseli pumilum Linne, Systema veget.,

ed. X (1759), pag. 962.

Differt a Trinia glauca (L.) Dnm. radice eyii

gata, caule a basi divaricate ramosissinao, foliorum 1

indracea elon-

laciniis brevio-gaia, cauie a nasi aivaricate ramosissimu, luuuiuui lai^iuno uic»w-

ribus nervo conspicuo perductis, fruetuum pedicellis brevioribus

(sed quam fructus semper longioribas).

Die vorstehend beschriebene Pflanze ist eine Gebirgspflanze,

deren Verbreitiing, soweit ich dieselbe feststellen konnte, von

Krain (Origin alstandort Kerners: Krainer Schneeberg) iiber

den Velebit, die Dinarischen Alpen und mehrere and ere bosmsch-

herzegowiniscbe Gebirge bis Montenegro reicht. Ich verbehle mir

keineswegs, dafi die angegebenen Unterscbeidungsmerkmale mcht

vollkommea konstant sind und daC eine eingehende Naehprufung

des Verhaltnisses dieser Pflanze zu Trinia glauca einerseita und

zu Trinia DalecJiampii andererseits mit Benutzung eines '•'^''•J^^rAn

Materiales, als es mir zu Gebote stebt, wunscbenswertund ]

reicheren

notwendig

1st, wobei auch zur Frage nach der Berechtigung der geoerischen

Trennung von Trinia und Triniella Stellung zu nehmen sem
wird. Hier war es mir hauptsachlich darum zu tun, emerseits

gegenuber der Behauptung Becks'), daG Trinia pumila Kerner,
Flor. exsicc. Austro-Hung., nr. 1350 von Trinia diotea Kerner,

Flora exsicc. Austr.-Hung., nr. 1349 (= Tr. glauca) nicht zu anter-

scheiden sei, die von Kerner selbat handschrifthch angegebenen

Pnterschiede (etwasmodifiziert)hervorzuhebeD, andererseits darauf

iinzuweisen, daC die echte und ursprQngliche Tnma carmoltca

Kerners nicht ideutisch ist mit der spater ^af"'*Jf
^
»'*«"J°

'

?urch aufierst kurze Fruchtstiele ausgezeichneten ™nze der

italieniscben uod mehrerer balkanischer Gebirge. Die letzt-

) Tiber die Nomenklatur und 1

»erwan(iten Arten Tgl. Wettatein, B
"otaw*^, Heft 26, 1892), S. 51 und 54

) Von E. Janchen bestimmt. •tT„„»rt'Aw5n-i
,. ,^) Flora ron Sadbosniea und der angrenzenden Herzegowina,

(Annalen d. naturhist. Hofmuseums Wien, 1895), pag- 201 lli»J.

S^rS'lorilbTuleaT (BibUotheca

;)
Von E. Janchen bestimmt. rj.„.<rc*winA. VH. Teil

1908.
21
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erwahnte wird als Trinia Dalechampii (Tenor e, Flor. Napol.

prodrom. [1811], pag. XIX sub Meo) zu bezeichnen sein, und

es sind zu ihr folgende Synonyme zu Ziehen: Trinia vulgaris

y. Dalechampii De Candolle, Prodr., IV (1830), pag. 104;

Trinia vulgaris /3. carnlolica Arcangeli, Compend. flor. Ital.

(1882), pag- 271; Trinia glaherrima var. T. hosniaca Beck,

Flora V. Sudbosn. u. d. angr. Herzeg., VII. Teil (Ann. natur-

. hist. Hofmus, Wien, 1895), pag. 200 [137]; Trinia carnioUca

, Kernel'' Rigo, Iter Italicum quartum anni 1898, nr. 370,

Huter, Osterr. botan. Zeitschr. LV (1905), pag. 360; TrinielU

carnioUca Calestani in Martelli, Webbia (1905), pag. 147.

Die unliebsame Vermengung der Abruzzenpflanze mit der

krainisch-kroatischen geht auf K e r n e r selbst zuriick. Herr

Pfarrer Eupert Huter hatte die grofie Liebenswiirdigkeit, mir

das Original eines Briefes vom 31. Janner 1876 zur Verfugung

zu stellen, in welchem ihm Kerner die Bestimmungen der voa

Porta undEigo imJahrel875 in Italien gesammelten Pflanzen

mitteilt. In demselben heiGt es bezuglich der auf dem Monte

Morrone (Majella) gesammelten Trinia: ^Ist genau dieselbe

Trinia, welcbe ich auf der Kuppe des Krainer Schneeberges

massenhaft antraf und im Herbar [als] Trinia carnioUca be-

zeichnete. Sie findet sich auch auf der Alpe Plisevitza in

Kroatien «. Zu dieser Zeit bezeichnete Kerner noch

(wie 1870) die Trinia Kitaiheli als Tr, pumila (L.), welchen

Namen er spater (1886) auf seine Tr. carnioUca ubertrug, oboe

diesen Manuskriptnamen zu nennen. Ich babe gemeinsam mit

Dr. A, Ginzberger Trinia carnioUca Kerner an ibrem Ori-

ginalstandort auf dem Krainer Schneeberg leider nur in blQ-

henden mannlichen Individuen gesammelt Dieselben sind aller-

dings schwer von Tr. Dalechampii^ dagegen leicht durcb die

Gestalt der Wurzel von Tr. glatica zu unterscheiden.
Gipfelregion des Troglav; Jankovo brdo; Janski vrh; Veliki

Bat; Nordostabhange des Gnjat; ca. 1500—1900 m.
Caram Carvi L. Weiden der oberen Terrassen am Westhang der

Dinara (D.)-

Bxinium divaricatum Bert. Acker bei Crnilug.
Pimpinella saxifraga L. Steinige buschige Stellen der mittleren

Region der Dinara (D.).

alpina Host. Steinige grasige Abbange an der Westseite der

Dinara, gern in Festuca'pitjigens-BestMdeu (D.).

Seseli iomentostim Vis. Felsspaiten der Schlucbt ober Vrpolje (DO-

Auch an Felsen an der Kerka unterhalb Knin (D.). ,

Athamanta Ilaynaldi Borb. et Uechtr. Umgebung der ilale pol-

janice; Nordostabhange des Gnjat; Felsen an der Sudseite der

Dinara in der obersten Eegion; Kamm der Ilica (samtlich nacn

Notizen, die sich vielleicht auch auf die folgende Varietat be-

ziehen).

var. pilosa Wettst. Jankovo brdo; Janski vrh.
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Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk. Abhange der Schlucht Sutina;

steinige buschige Stellen der mittleren Eegion der Dinara (D.).

Ligusticum Seguieri (L. f.) Koch. Kessel des Troglav (B.); Kamm
der Ilica (nach Notizen, die sich vielleicht in beiden Fallen auf

die var. dinaricum Beck beziehen).

Ferulago silvatica (Bess.) Kchb. Abhange stidlich oberhalb Marica

kosare.

Seradeum Sphondylium L. Obere Terrasse am Westhang der

Dinara (D.).

siMricum L. Wiese nachst dem Privia-Sattel nOrdlich von

Jnista; Wiese bei Marica kosare.

Orsinii Guss. Schutthalden des Troglavkessels (wohl mit dem von

Beck dorther angegebenen Heracleum pyrenaicum identisch);

Abhange des Jankovo brdo gegen die Aldukovacka lokva; Schutt-

halden unter den Nordabsturzen der Dinara.

TordtjUum maximum L. Bei Crnilug.

Laserpitium Siler L. Auf dem ganzen Kamme der Ilica haufig.

latifolium L. Auf dem Kamme der Ilica stellenweise.

marginatum W. K. Kessel des Troglav (B.); am steinigen

Waldrand
Westhang

Cornaceae.
Cornus sanguinea L. Karstwald an den Abhangen der Schlucht

Sutina.

IPirolaceae
rola uniflora L. Unter den Nordabsturzen der Dinara.

^

minor L. Wald Ostlich des Suhi vrh nordwarts der Dinara.

Monotropa Hypopitys L. var. Jiirsuta Koth. Buchenwald oberhalb

.
Brizovac (D.).

Ericaceae.
^rdostapJiylos Uva ursi (L.) Spreng. Nordostabhange des Gnjat;

an der Sudseite der Dinara in der obersten Eegion; aut dem

Kamme der Ilica mehrfach.
, , ^.

Vaccinium Vitis idaea L. Abhange des Jankovo brdo gegen aie

AldokovaCka lokva. . ^t j ^ v.i,s«^a
Myrtillus L NordSstlich der Male poljamce; Nordostabhange

des Gnjat.

Primulaceae.
'Primula Columnae Ten. Kessel des Troglav; Waldmesen au

aem Strmac-Sattel westlich von Grkovci ; buchenwald ober Brno-

vac (D.); an rasigenFelsabhangen unter demGipfel der DmaiaCU.j,

Kamm der Ilica ' tt i^a- ii

^ndrosace villosa L. Kessel des Troglav; fQgeljge Hochflache

sQdwestlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo; Vrsina, Kiacaii

21*
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vrh; Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat;

felsige Stellen des Kammes der Ilica.

Androsace ladea L. Ostrand des Troglavkessels (B.).

Anagallis femina Mill. = AnagalUs coendea Schreb. Lichte

Stellen des Karstwaldes an den Abbangen der Scblucht Sutioa;

Karstheide am Siidwesthang des Gebirges unterbalb der Doline

Kozja janaa.

JPlumbaginaceae.
Armeria canescens Host. Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; Sudost-

Westh

Oleaceae.
Fraximts Ornus L. Karstwald an den Abhangen der Schlucht

SutiDa; steinige felsige Stellen der mittleren Region derDinara(D.).

Gentianaceae,
WaldGentiana sympJiyandra Murbeck. Kessel des Troglav (B.)

;

rand ostnordOstlich des Jankovo brdo; Nordostabhange des Gnjat;

Kamm der Ilica.

asclepiadea L. Uragebung der Male poljanice.
tergestina Beck. Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo

brdo; Vrsina; Lisan; Nordostabhange des Gnjat; steinige Karst-

halden in der oberen Eegion der Dinara (D.); Sudende des

Kammes der Ilica.

titriculosa L. Nordostabhange des Gnjat; Abhange sudlich

oberhalb Marica kosare.

Asclepiadaceae,
Cynanclmm Vincetoxicum (L.) R. Br. Kessel des Troglav; Kamm

der Ilica.

JBoraginaceae.
Heliotropium europaeum L. An Wegen in der unteren Region

der Dinara (D,).

Cynoglossum officinale L. Lichte Stellen des Waldes am Abhang

vom Strmac-Sattel gegen Grkovci (Bestimmung nicht voUkommen
sicher, da Fruchte fehlen).

LappuJa echinata Gilib. Am unteren Ende der Schlucht Sutioa.

Symphytum tuberosum L. Kessel des Troglav; in der Ostlichen

Umgebung des Jankovo brdo mehrfach; zwischen Krummholz
in der obersten Region der Dinara; Buchenwald auf dem Kamme
der Ilica.

Anchusa officinalis L. Ackerrander bei Crnilug.
Barrelieri Vitm. Ackerrander bei Crnilug.

dmonaria angustifolia L. Kessel des Troglav (B.); Umgebung
der Male poljanice.
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fficinalis L. Waldrand
^eolens W. K. GiDfelres

hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Jankovo
brdo; Vrsina; Klacari vrh ; Lisan; Veliki Bat; Nordostabhange
des Gnjat; Felsen und Schutthalden der oberen Kegion der Dinara;
Kamm der llica.

Moltkea petraca (Portscblg.) Echb. An den Felsen der Doline

Kozja jama in grofier Menge.
Lithospcrmum officinale L. Lichte Stellen des Waldes am Abhang
vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

Onosma stellulatum W. K. Felsige Westabsturze des Kammes
der llica.

Cerinthe glabra Mill. = Cerinthe alpina Kit. Schuttbalden unter
den Nordabsturzen der Dinara.

Echium vulgare L. Abhange der ScLlucht Sutina.

Lahiatae,

-^jitga repfans L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen
Grkovci.

genevensis L. Unteres Ende der Scblucht Sutina; Kessel des

Troglav(B.); Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo; Veliki Bat.
- Chamaepitys (L.) Schreb. Unteres Ende der Scblucht Sutina.

Teucrium montanum L. Abhange der Scblucht Sutina bis hinauf
in die Gegend der Doline Kozja jama; Nordostabhange des Gnjat;

Karsthange westlich von Unista; steinige Karsthalden am West-
hang der Dinara bis in die obere Region (D.); Karstheiden bei

Marica kosare; Sudende des Kammes der llica.

Volium L. Karstterrain oberhalb Jezevic; steinige Karsthalden
in der unteren Region der Dinara (D.).

Chamaedrys L. Karstterrain oberhalb Jezevic; steinige Karst-
tialdeu am Westhang der Dinara (D.).

l^otrys L. An Wegen in der unteren Region der Dinara (D,).

Arduini L. Im untersten Telle der Scblucht Sutina.

Scutellaria alpina L. Felsen und Schutthalden des Troglavkessels ^)

;

Umgebung der Male poljanice; Nordostabhange des Gnjat; Fels-

geroile der obersten Region der Dinara (D.).

Marrubium vulgare L. Karstterrain oberhalb Jezevic; steinige

Karsthalden der unteren Region der Dinara (D.).

— candidissimum L. Karstterrain oberhalb Jezevic; steinige

Karsthalden der unteren Region der Dinara (D.).

Sideritis moniana L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Abhange der

Schlucht Sutina in den untersten Lagen.
^epeta Cataria L. Am unteren Ende der Schlucht Sutina.

pannonica L. Karstheiden bei Marida kosare und bei Grahovo.

^) Unsere Exemplare entsprechen nicht der von Beck dortselbst ge-

gesammelten f. bicolor Beck.
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Brunella grandiflora (L-) Jacq. Abhange der Schliicht Satina;

Karsthange D5rdlich und nordwestlich von Unista; Karstheiden

in der Umgebung von Marica tosare.

vulgaris L. Unteres Ende der Schlucht Sutioa; Wald am Ab-

hang .vom Strmac-Sattel gegen GrkovcL
laciniata L, Karstterrain oberhalb Jezevi(i; in den oberen

Karstmulden am Westhang der Dinara (D.).

Melittis MelissopJiylhtm L. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo

brdo; Bucbenwald auf dem Kamme der Ilica.

Galeopsis Ladamtm L. Abhange der Schlucht Sutina.

Lamium luteum (Huds.) Krock. Kessel des Troglav (B.); Wald-

rand ostnordOstlich des Jankovo brdo; hugelige Hocbflache sud-

westlich des Jankovo brdo; Schutthalden an der Sudseite der

Dinara in der obersten Eegion; Wald auf dem Kamme der Ilica.

Leomiriis Cardiaca L. Kuderalplatze bei Crnilug.
Stachys italica Mill. Karstterrain oberhalb Jezevic.

germanica L. Brachacker bei Grkovci; steinige Karsthalden

der unteren Eegion der Dinara (D.)*

alpina L, Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

silvatica L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

annua L. Neben einem Acker am unteren Ende der Schlucht

Sutina; Acker bei Crnilug.

larstiana^) (Borb.) Handel-Mazzetti^). Ackerrander bei CrDi-

Ing; Umgebung von Marica kosare; ca. 750—950 m.

suhcrenata Vis. Karstheiden am Sudwesthang des Gebirges

in der Gegend der Doline Kozja jama; Umgebung der Male

poljanice; steinige Karsthalden der unteren und der mittleren

Region der Dinara (D.); felsige Stellen des Kammes der Ilica;

scheint im Maximum bis etwa 1550 m anzusteigen.
petrogena Handel-Mazzetti et Janchen^). Felsen und Schutt-

halden des Troglavkessels (wohl mit der von Beck dorther an-

gegebenen Stachys suhcrenata identisch); Janski vrh; Felsen

und Schutthalden an der Sudseite der Dinara in der obersten

Eegion; ca. 1600—1800 m — neu fur Dalmatien.
Es ist schon seinerzeit darauf hingewiesen worden, dalS

sich diese Art von der vorhergenannten regional abgliedert, daC

daher wechselseitige Annaherungsformen nieht wundernehmen

2J Beitrag West-BosDien. — DaC der >ei

aus der Stachi/s-recta-brnm
wie liberhau^t fast aller in der genannten Arbeit enthaltenea 1^^^*^!^

^^^rigf
orterungen, einzig und allein Handel-Mazzetti ist, wiewohl er i^

^'^^^^^^jpa
Bescheidenheit seine Person nirgends hervortreten laJit, kann Eingeweinie

nicht entgangen sein. Der Fernestehende mag dies daraus entnehmen, aai^

daselbst in einer Fuiinote zu Stachys labiosa Bert, heilit: „Dazu gehort aut

die von mir in Ost. hot Zeitschrift, LIY (1904), p, 238, aus Tirol ang^

gebene SU hirta (Ten.)..-", und man an der zitierten Stelle erne Aroei

Handel-Mazzettis findet. J.

') Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien*
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durfen. Es ist aber wohi kein reiner Zufall, daC die einzigen

bisher bekannt gewordenen Standorte der Stachys petrogena,

Sator, Troglav, Janski vrh und Dinara, zugleich die einzigen in

diesem Gebiete sind, an welchen Leontopodiumalpinum vorkommt.

achys officinalis (L.) Trevisan. Auf einer Wiese bei Crnili

velehitica Kerner. Abhange der Schlucht Sutina; Abhange

sudlich oberhalb Marica kosare.
. .

Unsere Exemplare weicben von den Kernerscben Origi-

nalen durch etwas schwacbere Bebaarung ab.

Alopecurus (L.) Bentb. Scbuttbalden des Troglavkessels (wobl

mit der von Beck dorther angegebenen Betonica Jacqiiini

identisch); sudlicbe Abbange des Veliki Bat.

Salvia ghttinosa L. Wald am Abbang vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci.

i-erticillaia L. Am unteren Ende der Scblucbt Sutina.

Satureia montana L. Am unteren Ende der Scblucbt Sutina;

steinige Karstbalden der unteren Eegion der Dinara (D.)^)-

'folia Ten. Steinige Karstbalden der unteren Region der

Dinara (D.).

croaiica (Pers.) Briq. Pelsen des Troglavkessels (B.); Fels-

spalten der oberen Kegion der Dinara (D.); Kamm der Ilica.

Nepeta (L.) Scheele. Buscbige Stellen der mittleren Region

der Dinara (D.)-
, . ^ .. ^ r..

vulgaris (L.) Fritsch. Abhange der Scblucbt Sutina; lichte

Stellen des Waldes am Abbang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

Acinos (L.) Scheele. Karstterrain oberhalb Jezevic; Karstbeide

am Sudwesthang des Gebirges unterhalb der Doline Kozja jama;

steinige Karstbalden, Wege am Westhang der Dinara (D.).

patavina (Jacq.) Degen = Galamintha patavina (Jacq.) Host.

Steinige buscbige Stellen der mittleren Region der Dmara (D.).

alpina(L.) Scheele. Gipfelregion und Kessel des Troglav (B.);

hugelige Hochflache sudwestlicb des Jankovo brdo; Vrsina;

liisan; Nordostabbange des Gnjat.

Origanum vulgare L. Scblucbt Sutina; licbte Stellen des Waldes

am Abbang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci; steinige Karst-

balden am Westhang der Dinara (D.); im Buchenwald ober

Brizovac (D.)^).

nymus striatum Vabl. Ostrand des Troglavkessels (B.); ^jngebung

der Male poljanice; Jankovo brdo; Vrsina; Janski vrh; VeliK

Bat; Nordostabbange des Gnjat; SQdostbange der Dmara bei

ialten jedoch diese you S. montana nichfc fur ^pezifisch verschieden

T,.
2) Nach freundlicher Mitteilung Degens gehort die Pflanze aus aen

i^inarischen Alpen zu f. latebracteatum Beck.
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ca. 1400 m; Felsen der oberen Region der Dinara (D.)^); Kamm
der Ilica,

Thymus suhcitrahts Schreb, Buschige steinige Stellen der mittleren

Eegion der Dinara (D.).

halcanus Borb."). Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo;

Vrsina; Klacari vrh; GerOlle unter dem Gipfel der Dinara (D.)-

Auch der von Handel-Mazzetti ilnd Janchen^) vom

Sator und von der Plazenica angegebene Thynni^ Kerneri ge-

hOrt hieher. Letztgenannte Art scheint sich weniger durch die

Nervatur als durch Wuchs und Blattform zu unterscheiden.

Cbrigens hat Beck*) vom Troglav einen Thymus Kerneri Boih.

f. dblongifolhis beschrieben. (Eortsetzung foigt.)

Beitrage zur Kenntnis der Bryophyten von Persien und

Lydien.

Von Viktor Schiflfner (Wien).

Mit 3 Tafeln (VII-IX) und 1 Textabbildung.

(Fortsetzung.s)

25. Didymodon rigidulus Hed. var. propaguliferus Schffn. —
Caucasia: Grusinische HeerstraBe, zwischen den Stationen Mleti

und Hasbek; c. fr. — 10. VIIL 1902 (Bornm., Iter Pers. alt

Caucasia: Grusinische
1902, Nr. 5924).

JBarbula
Wlad

e, fr. — 10. VIIL 1902 (Bornm., Iter Pers. alt., Nr. 5922).

Persia bor. : Enseli, prope Easian, cum Funaria hygrometrka.

22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5880&).

Anra. 1st neu fur Persien; aus dem Kaukasus ist sie bereits

nachgeAviesen.

27. Barhula commutata Jur. — Lydia: In regione pine-

torum montis „Takhtali-dagh'" ditionis urbis Smyrna, cnmFterogonio

gracili, 700—800 ra. — 26. V. 1906 (Bornm., Lyd.- et Cariae pi-

exs., Nr. 10.079d).

28. JBarbulafallaxEedw, var, crispulaWB^inst —Lydia:

In monte „Takhtali-dagh'", 700—800 ra. — 26. V. 1906 (BornfflM

Lyd. et Cariae pL exs. 1906, Nr. 10.079 c).

J) Wurde uns von Degen als Thymus acicularis W. K. mitgeteilt

Uber die Gliederung von Thymus striatus Vahl vgl. auch Huter, „HerDai-

studien** in Osterr. botan. Zeitschr., 1907.
2) Unsere Esemplare von J. Velenovsky revidiert.

^) Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.
Ein botan ischer Aus Aug auf den Troglav bei Livno.
Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 6, S. 225.
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Anm. Von B. ctjUndrica, der diese Form habituell ganz

abnlich ist, unterscheidet sie sieh sofort durch die stark verdickten,

viel kleineren Blattzellen.

29. JBarhula unguiculata (Huds.) Hedw. — Persia bor.

:

Enseli, auf der Waldinsel Mianposchte; c. fr. sparsis. — 20. IV.

1902 (Bo mm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5857).

Anm. Diese persische Pflanze ist eine eigeuttiraliche, weiche

Schattenform, die in den Kreis der Var. fastiginta (Schultz) Br.

eur. gehort.

30. Tortella squarrosa (Brid.) Lirapr.— Ly dia: In monte

Djo-Adelphia (Sinus Smyrnaeus), 700—800 ra. — 15. V. 1906
(Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs. 1906, Nr. 10.071?>). — Persia
bor.: Auf Sandhugeln am Strand (Kaspisee) bei Enseli. — 24. IV.

1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5839). — Persia bor.:

Enseli, Strandplatze bei Kasian. — 22. IV. 1902 (Bornm., Iter

Pers. alt. 1902, Nr. 5835).
Anm. Neu fiir Lydien; aus Persien ist sie schon mehrfach

nachgewiesen.

31. Tortella incllnata (Hedw. fil.) Limp. — Persia bor.:

Enseli, in arenosis ad mare in juncetis; c. fr. — 24. IV. 1902
(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5876, 5881). — Persia bor.:

Enseli, prope Kasian in arenosis ad mare; c. fr. — 22. IV. 1902
(Bornra., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5879). — Persia bor.: Enseli,

m coliibus ad Kasian; c fr. — 22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5878).

^2.Desmatodonlafifoliu8iEedw.)Bv. eur.— Persia, bor.:

Mons Elburs, Demawendgipfel, an kleinen Rasenplatzen an der Vege-

tationsgrenze der Phanerogamen, 3900—4100 m s. m.; c. fr. —
vll. 1902 (Borum., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5903&).

Anm. Eine Form mit sehr langer Granne der Blatter.

33. Tortula dematvendica Schffn. n. sp.— (Tab.VIII, Fig. 23
bis 31.) _ Autoica (?). Mollis, viridis. Folia densa oblongo-lingu-
Jata, apice rotundata (rarissime ineonspicue apieulata) margine
a basi ad apieem, latissime et subspiraliter revoluto, costa

crassa sub apice evanida. Capsula cylindrica laevis; annulus latus

[ragmentarie secedens. Operculum parvum conicum, cellularum serie-

bus parura tortis. Peristomii tubus basiiaris capsulae ostmm supe-

rans, dentibus perparvis, rudimentariis et valde irregulanbus.
^porae miniraae. ,.

Habit. — Persia bor.: Mons Elburs, ditionis Demawendi
in valle Lar, in faucibus ad Junesar, 2800-2700 m s. m.; c. fr.

r- 13. VII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5890). -
^ersia bor. occid.: Tschahrik inter Dilman et Ururaia aa ocei-

Jentem lacus Urumia in saxorura scaturiginosis; e. fr. — lb. VI.

jggj^ -tegit J. A. Knapp^).

d.ft A
^ ^'^ Pflauzen Ton beiden Standorten stimmen iiberein.,

,^"iS!"nlh'^aC der Standort vom Urumia- See gewiG nicht hoch gelegea ist(genaue Hohe
^t leider nicht zu eruieren), wahrend der andere vom Mburs alpm ist.
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Ich zweifle nieht, daB die Pflanze autocisch ist, ich sah

eine cf Infloreszenz am Gipfel eines Sprosses dicht neben einer $,

ohne aber den Zusammenhang beider sicher zu sehen. TortiUa

demawendica ist mit T. atrovirens und T. obtusifolia nachst ver-

wandt, jedoch letzterer naherstehend. Sie ist groCer, weicherund
Jebhaft grun gefarbt. Stengel mit grofiem, schwach begrenztem

ZentralstraDge diinnwandiger Zellen (Quersclinitt ahnlieh wie bei

T. obtusifolia). Die Blatter sind 1'6—2 mm lang, an der Spitze

breit abgerundet (nur sehr selten ein oder das andere der

unteren mit undeutlichem Spitzchen). Der Rand ist von der

Basis bis zur Spitze breit und fast spiralig zuruckgerollt. Blatt-

zellen im oberen Teile klein (10—12 ^), chloropbyllreich, beider-

seits mit hufeisenformigen Papillen. Zellen der Blattbasis hyalin,

glatt und dilnnwandig, rectangular, 12—15 fi breit und 4—5mal

so lang.

Rippe dick, nicht austretend. Im Querschnitt 2 (—4) mediane

Deuter, daruber noch 1—4 ganz ahnliche weitlichtige Zellen (innere

Bauchzellen), auCere Bauchzellen chloropbyllreich, aber etwas nied-

riger als bei T. atrovirens. Nach der Auffassung von Limpricht
sind also hier doppelschichtige Bauchzellen vorhauden. TJnterhalb

der Deuter eine meist ganz undeutliche Begleitergruppe und

gegen die Eander einige kleinere, aber immer noch zieralich weit-

lumige Zellen und darauf ein ruckenstandiges Band substereider
Zellen ; AuCenzellen wenis: versehieden. Dieser Bau der Rippe eot-

sprieht zieralich dem von T. obtusifolia (Tab. VIII, Fig. 33), bei wel-

eher aber die Begleitergruppe stets deutlich ausgepragt ist, und die

Zellen des Stereidenbandes sind sehr englumig, wahrend sie bei

unserer Pflanze kaura als stereid bezeichnet warden konnen.

Seta gelbbraun, 5—7 mm lang. Kapsel zylindrisch, ohne

Deckel 1-5 mm lang, 0-6 mm breit, rotbraun, glatt, etwas glan-

zend; Hals kurz mit zweireihigen Spaltoffnungen (bei T. atro-

virens einreihig, sonst in GroBe und Form gleich, phaneropor). B'ug

breit (meistens zwei Zellen), stuckweise abrollend. Deckel

kurz, schief kegelfdrmig; nur 0-7 mm lang; Zellreihen fast ge-

rade aufsteigend (hei T. obtusifolia bedeutend langer und die Zell-

reihen deutlich schrag geriehtet). Peristom sehr rudimentar
und klein; Grundhaut etwas hervorragend, etwa 60 /t hoch, Zahne

ganz unregelmaCig und rudimentar, 50—100 /* hoch, papiHos

(bei T. obtusifolia wohl ausgebildet und regelmafiig)- Sporea

sehr klein, 77, fi, glatt (bei T. atrovirens fast dreimal so groli

[Tab. VIII, Fig. 32], ca. 20 [i, bei T. obtusifolia 8—10 ^).

34. Tortula muralis (L.) Hed. — Persia bor.: Enseli, ad

muros; c. fr. — 23. IV. 1902 (Bo mm., Iter Pers. alt. 1W-.

Nr. 5882). — Pont us: Trapezuntum, in collium humidis; c. fr.

8. IV. 1884, legit J. A. Knap p.

35. Tortula montana (Nees) Lindb. — Lydia: In monte

Takhtali-dagh', 700-800 m s. m.; c. fr. — 26. V. 1906 (Bornm-,
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Lyd. et Cariae pi. exs., Nr. 10.079 Z^). — In Gesellschaft von Tor-

tula Bornmiilleri Schffn.

36. Tortula Bornmuelleri Schffn., Musci Bornmiilleriani,

p. 4, Nr. 19. (S. A. aus Osterr. bot. Zeitschr. 1897, Nr. 4.) — Lydi a:

in moDte Takhtali-dagh', 700—800 m. — 26. Y. 1906 (Bornm.,
Lyd. et Cariae pi. exs. 1906, Nr. 10.079).

Die bisher nur aus Persien bekannte ausgezeichnete Art liegt

nun hier auch aus Lydien vor. Sie wuehs steril gemeinsam rait

T.montana und Sariulafallax und ist von denOriginalexempIarenvon
Teheran (Bornm., Iter Persico-turcicum 1892—1893, Nr: 4456)
habituell etwas verschieden, indem bei der Pflanze von Lydien die

Blattrander nicht bis zur Spitze umgerollt sind und daher die Blatt-

spitze nicht kahnformig hohl erscheint, und dadurch, daC sich die

Blattspitzen, angefeuchtet, bogig zuruckkriimmen, genau so wie bei

T. mralis, der unsere Pflanze habituell zum Verwechseln ahnlieh
ist. Die Details im Bau der Eippe, die zweischichtige Lamina
usw. sind wie bei dem Originalexemplare (Tab. VIII, Fig. 18—22).

37. Tortula ruraliformis (Besch.) Dix. (= Tortula ruralis

(L.) Ehr. var. arenicola Braithw.). — Lydi a: In monte Dyo-Adelphia
(Sinus Smyrnaeus), 700—800 m. — 15. V. 1906 (Bornm., Lyd.
et Cariae pi. exs., Nr, 10.071). — Persia bor.: Am Strande bei

^nseH auf Diinen. — 24. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902,
Nr. 5831).

38. Tor«'M?a«i*6Mia«a(L.)Hed.— Persia bor. occid. : Distr.

Karadagh, Ahbulach in saxosorum umbrosis; c. fr. — 19. IX. 1884,
legit J. A. Knapp.

Anm, Diese Art ist aus dem Himalaya nachgewiesen ;
der

persische Standort ist als Zwischenglied von Interesse.

39. Tortula astoma Schffn. n. sp. — (Tab. VIL Fig. 6—17.)

^
Foha late lan-

ceolata acuti'ssima margine piano cellulis quadriseriatis luteis in-

crassatis limbata, apicem versus dense acuteque dentieulata;
costa crassa sub ipso apice evanida. Cellulae (exceptis marginalibus)

i^tnnque dense papillosae, parvae, basales rectangulares hyalmae,

tenues. Folia perichaetialia caulinis simillima, 2—3 intima caeteris

^ulto minora. Capsula ovato-cylindrica, erecta. Annulus nullus.

^eristomium nullum. Operculum breviter oblique rostratum,

cellulis parura oblique (non spiratiter) seriatis confectum,

columella paullum elongata longe adhaerens. Sporae

"lagnae, minute papillosae. „ ,. , . , ,.

. Habit. —Persia bor. occid.: Tebris; Zendjanab, m dech-

vitatum humidis. — L VIIL 1884, legit J. A. Knapp.
n:- -r.^ ,.., , -. ,. , _ Trt_j

—

;„-i^;^o ziemlich laxe
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zeriz enden^J. Die Blatter (Fig. 7) erreichen bis 1*5 mm Liinge und
elwa 0'5 mm Breite, sind breitlanzettlich und scharf zu-

gespitzt; ihr Eand ist flach (im trockenen Zustand oben breit ein-

gebogeii), gegen die Spitze scharf und dicht gezahnelt (Fig. 8).

Ein etwa vier Zellen breiter Saum besteht aus dickwandigen, gel-

ben, kaum papillosen oder (Fig. 9) ganz glatten Zellen, die bald

rundlich, bald erheblich langgestreckt, 7—10 ft breit und 1—3raal

so lang sind (gegen die Blattbasis noch viel langer). Die librigen

Zellen der oberen Blatthiilfte sind groCer (bis 13 fi), rundlich- quadra-

tisch, ziemlich diinnwandig und beiderseits dicht mit hufeisenformigea

Papillen besetzt (Fig. 8 und 9). Im unteren Blatteile gehen sie

(etwa schon unter der Blattmitte) rasch in lang-rectangulare, diiun-

wandige hyahne oder gelbhche, glatte Zellen iiber (Fig. 10).

Die kraftige Eippe erreicht die scharfe Biattspitze, ohne als

Stachel auszutreten; sie ist unterseits stark konves vorgewolbt

und daselbst giatt, oberseits sehwach konvex und papillos. Der

Querschnitt in der Blattmitte (Fig. 1 1) zeigt zwei mediane
Deuter, eine Gruppe weitlichtiger 1—2schichtiger Bauehzellen,

eine kleine Begleitergruppe und ein dickes Stereidenband (zirka

4schichtig), ohne deuthch dififerenzierte AuCenzellen. Der Ban der

Eippe ist also auffallend libereinstimmend rait dem von Tortiila

montana.

Die Infloreszenz ist am Hauptstamme und an den Seiten-

sprossen terminal und normal synocisch, nur seltea enthalten die

Infloreszenzen an sehr schwachen Seitensprossen blofi Antheridien;

rein 9 Infloreszenzen habe ich nie gesehen. Die Geschlechtsgruppe

(Fig. 13) besteht aus zahlreichen bis zehn Antheridien, einer ge-

ringeren Zahl von Archegonien und gelben Parapbysen (Fig. 14),

die nach oben scbwach keulig verdickt sind, die Endzelle ist spitz-

Die aufieren Perichaetialblatter sind den Stengelblattern

gleich, die 2—3 innersten sind erheblich kleiner, sonst auch

ahnlich (Fig. 13).

Die rotbraune Seta ist etwa 10 mm lang, unten im Sinne

des Uhrzeigers, oben gegenlilufig gedreht. Die Ivapsel ist cylindrisch

eiformig, 2*5 mm lang, O'S mm breit, rotbraun, glatt, aufrecht

und gerade. Die Zellen des Exotheciums sind ziemlich dunnwandig,

etwa 20ft breit und 2—4mal so lang; gegen den Urnenrand finden

sich etwa vier Eeihen viel kleinerer Zellen (Fig. 16), die eben-

.
falls ziemlich dunnwandig sind.

T r'

Eing und Peristom fehlen vollstandig!

Der kleine Deckel erreicht nur ein Drittel der Urnenlange

(ca. 0-8 mm) und sitzt lange der etwas verlangerten Colu-

1
') Die Pflanze ahnelt einer stark verkleinerten Tortula suhulata oder

J. ntucr071%folia.
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mella auf). Er ist schief und diek geschnabelt, am Eande treten
einige Zellen zackig hervor. Die Zellreihen des Deckels sind nicht
spiralig gewundeo, sondern fast gerade, nur ganz schwach nach
rechts aufsteigend.

Die Sporen sind auffalleud groC, 25—30^^), blaCbraun und
fein warzig-papillos (Fig. 17).

Diese ausgezeiehnete neue Art ist, abgesehen von den anderen
hervorgehobenen Merkmalen, schon allein durch die zwitterige In-
floreszenz, das Fehlen des Einges und des Peristoras und den der
Columella aofsitzen bleibenden Deckel von alien anderen Tortula-
Arten leicht zu unterscheiden. Es sind bisher nur 3 (oder 4) Arten
von Tortala bekannt gewesen, denen das Peristom mangelt. Davon
kommt die autocische T. Buyssoni (Phil.) Limp, mit haarspitzigen
Blattern nicht in Vergleich. T. percarnosa (C. Mtill.) Broth, aus
Argentinien hat ungesaumte Blatter, T. limbata Mitt, aus Ecuador,
Gipfe! der Pichincha, ist im Blattbau unserer Pflanze ahnlich, unter-
scheidet sich aber u. a. sehon durch die viel bedeutendere GroBe.

T. astoma geh5rt sicher in die Gattung Tortula und nicht zu
Oesmatodon, Bidymodon oder Hyopliila, die hier in Betracht kamen,
^le der Bau der Blattrippe zeigt. Innerhalb der Gattung Tortula

^^ m ?'® ^^ ^^^ Sektion Zygotrichia und durfte sich am hasten
uer T. limbata Mitt, anreihen lassen, obwohl die nahe tatsachliche Ver-
wandtschaft beider Pflanzen nicht sicher ist.

40. Timmiellagrosseserrata Schffn. n. sp. (Tab.VlI I,Fig. 34
"IS 39.) Dioica (?, $ tantum visa), laxe caespitosa laete viridis,

3;d 2 era alta, subsimplex, basi radicellosa. Folia sicca minus tor-
Wia, humida erecto-patentia, lanceolata, sensim acuminata, mar-
gmibus supra paulo inflexis et grosse acute que serratis (fere
^t in Leptodontiis), dentibus basin versus sensim minoribus,
Costa pro genere angusta (in medio folio fere 0-15 mm lata),

"_ene definita, basin versus latiore sed tenuiore, sub t us (prae-
cipue apicem folii versus) mamilloso-scabra, sub apice evanida,
struetura anatomica similis fere illi T. anomalae. Lamina to tins
^oiii unistratosa, ceilulis partis superioris dorso conice-mamillosis,
^t in congeneribus, sed mamillis apice obtusatis, eelluiae baseos
yaginantis hyalinae, elongatae leptoderraicae. Caetera ignota. Etiam
^Q statu sterili a congeneribus statira distinguenda, foliis apicem
^ersus grosse acuteque serratis, costa subtus sea bra necnon
'amina ubique unistratosa.

p . ^) Biologisch vertritt hier der nicht abfallende Deckel vollkommen das
i^eristom, indem wie dieses er das Ausfallen der Sporen bei feuchtem Wetter
^ernindert. Die in der Trockenheit etwas gestreckte Columella hebt den Deckel
etwas empor, wodurch die Kapsel eedffnet wird; bei Peuchtigkeit zleht sich die

^oiumella zusammen und prelit den Band des Deckels an den Umenrand an,
WW bei der jungen, noch nicht geoffneten Kapsel, so daO das AusfaUen
^nffloglich ist.

imesser kleiner.

luu Vs ^'^^ V2
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Persia bon: in monte Elburs. Gipfelregion des Demavend-

kegels; sehr vereinzelt zwischen Lavablocken, 3700—4200 m.

17. VII. 1902, leg. J. et A. Bornmtiller (Iter Pers. alt, Nr. 5902).

hoebstDiese scbon wegen des hochalpinen Standortes

nierkwurdige Pflanze ist von den anderen Arten auch in ganz

sterilem Zustande so leicht zu unterscheiden, dafi ich nicbt zogere,

sie als neue Art zu beschreiben. Scbon [die auch im grunen Blatt-

teile e in z ell sc hi chtige Lamina ist einMerk-

raal, das sie von alien Arten der Gattung so-

fort unterscheidet. [Vgl. den Qiierschnitt der

Lamina von T. Barbula (Tab. VIII, Fig. 39).]

Lirapricht (in Eabenb. Fl. 4, 1. p. 591 und
^ ^ -

- PrantI,

die
p. 519) und Brotherus in Engl.

Nat. Pflf. I, 3. p. 395 und p. 382) heben

Zweischiehtigkeit der Blattlamina als besonders

"wichtiges Gattungsmerkmal hervor, und beide

Autoren verwenden es als Hauptunter-

scheidungsmerkmal in den Schliissein zur Be-

stimmung der Gattungen. Man konnte daber

annehmen, daB unsere Pflanze einer anderen

(neuen) Gattung angehore; dieser Ansicht bin

ich nicht (wenigstens gegenwartig, auf Grand

des mir vorliegenden Materiales) wegen der

sonstigen grofien Ahnlichkeit mit den librigen

Timraiellen, jedoch ist es moglich, dafi die

des Sporogons seinerzeit Uber-

Jedenfalls kann man

schon jetzt die Pflanze als Vertreter einer

eigenen Sektion hinstellen, auf Grand haupt-

sachlich der Einschichtigkeit der Lamina:

Timmiopsis Schfifn, sectio generis Timiem^

Entdeckung
raschungen bringt.

(an gen. nov.?).

A Blatt von Timmiella
grosseserrata (Vergroli,

15 : 1). — B Blatt von
T. Barhula von Capri,
Punta Tragara (Vergr.

15 : 1).

Beschreibung: Timmiella grosseserrata

ich sail
diirfte wohl sicher diocisch sein;

nur jungere $ Infloreszenzen in der noch wenig

entvrickelten Gipfelknospe der Pflanzchen. d^
Archegouien waren z. T. noch nicht voUig ent-

wickelt, der Hals ist sehr lang und seilformig

gedreht ; fadige Paraphysen sind vorhanden- Die

Pflanzchen von 1—2cmHohe sind meist unverzweigt und waehsen

in lockeren Easen. Die Blatter nehraen vom Schopl an nach ab-

warts raseh an GroCe ab, die Sehopfblatter sind lebhaft grun

trocken verbogen (doch weniger als bei den meisten anderen Arten),

feucht aufrecht abstehend, lineal lanzettlich, allmahlieh zugespuzfi

ca, 5-5 mm lang und kaura 1 mm breit, an der bleichen Basis

stengelumfassend wenig erweitert. Der Band ist gegen die Spitze

ein wenig eingebogen und von der Spitze an bis geecen die Mitte

grob und spitz siigezahnig. Die Zahne sind libel- 0-025 mm
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lang, nach vorn gerichtet und ihre sehr spitze Endzelle ist viel

groGer als die iibrigen Laminarzellen. Die Blattspitze ist stumpf-
lich, aber durch einige ebensolche groBe Sagezaiine gekront, von
denen der endstandige oft groCer ist, wodurch die Spitze scharf er-

scheint. Die Eippe schwindet knapp vor der Spitze uiid ist von
unten nach oben allraahlich sehmaler werdend; sie ist verhaitnis-

maCig schmal (viel sehmaler z. B. als bei T. Barhula), in der
Biattmitte etwa 0'15 mm breit^), im griinen Blatteile aber iiberall

sehr scharf gegen die Lamina abgegrenzt, sie ist oben fast flaeb,

unten konvex und am Rticken durch zahlreiche Mamillen
sehr rauh fbesonders gegen die Spitze), vs^odurch sie sich von
T. anomala, T. JBarhula u. a. unterscheidet.

Der anatomische Bau der Eippe ist ahnlieh der von T. ano-
mala (vgl. Limpricht 1. c, p. 593, Fig. 173). Es sind 8—10
mediape Deuter vorhanden, undeutliche Begleitergruppen, ein unteres
und ein oberes Stereidenband, die zwisehen dem oberen Stereiden-
bande und den mamillosen Bauchzellen gelegenen weitlumigen Zellen
sind hier sehr zahireieh und bilden ein fast vollstandiges zweites
Deuterband, welches sogar stellenweise doppelschichtig ist (man
^gl- unsere Pig. 36). Die Eiickenzellen sind dickwandig und ein-
zelne sind stark mamillos vortretend, wodurch die Eauheit
aer Eippe bedingt ist. Nach abwarts ist die Eippe viel breiter,

aber mehr verflacht und im Scheidenteile weniger deutlich begrenzt.
Die Blattlamina des grunen Blatteiles ist iiberall einschichtig
und von der Eippe durch eine nicht mamillos vortretende (zu den
Deutern gehorige?) subcostale Zellreihe (vgl. Fig. 36) scharf ab-
gegrenzt; es fehlt die fur die iibrigen Arten der Gattung charak-
teristische zweite basale Zellschichte und besteht die Lamina nur
^s den Mamillenzellen, die aber nicht spitz sind (wie bei

^-anomala, T. Barhula usw.), sondern oben abgestumpft, sie sind
sehr chlorophyllreich ; die Zellen gegen den Blattrand sind weniger
berv^orragend bis endlich ganz flach. Yon der Flache gesehen, sind
die Zellen rundlich-quadratisch (0*007—0-009 mm), ziemlich dick-
wandig. Die Zellen der scheidigen Blattbasis sind lang-rectangular,
^yalin, dunnwandig. Sporogon und cf Infloreszenz unbekannt.

An m. : Da ich schon fmher TimmiellaBarbula{Schwgr.) Lirapr.
^f Grund von sterilem und sparlichem Material aus Persien (Prov.
^aristan, ad Kumaredsch, legit J. Bornmuller) bekannt gemacht
^abe-), so erschien es mir notwendig, diese Pflanze nochraals zu

untersuchen. Meine urspriingliehe Bestiramung hat sich aber als

richer richtig erwiesen.

Grlmmiaceae.

rik
'^^' ^^i^^vnia anodon Br. eur. — Persia bor.: Mons

c^iburs, im Lartale bei Karawanserei Bastek, westlich vom Dema-

') Bei T. Barhula 0-24 mm. ..
, , „ .. -u ^on,

T^ ^
^) V. Schiffner, Musci Bornmulleriani in Osterr. bot. Zeitschr. 1897.

^f- *, S. A. p. 3, Nr. 12.
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)

wend, an Felsen, 2600—2700 ra s. m.; c. fr. — 13. VII. 1902

(Bornra., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5913). — Persia bor.: Mons
Elburs, ira Lartale an Felsen bei der Karawanserei Bastek, 2500
bis 2600 ra s. ra.; e. fr. — 13. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902, Nr. 5914).

42. Grimmia pulvinata (L.) Sm. — Lydia: In pinetis

mentis Takhtali-dagh', 700—800 m s. m. ; c. fr. — 26. V. 1906

(Bornm., Lyd. et Oariae pi. exs., Nr. 10.078).

43. Grimmia orbictdaris Bruch. — Persia bor.: Elburs,

in den hochsteu Eegiouen der Totschalalpen, 3000—3500 ra s. m.;

c. fr. — 4. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5897).

Anm, Der Blattrand ist tiberall einschichtig, das Blatthaar

ist sehr lang, an den Perichaetialblattern oft mehr als doppelt so

lang als die Lamina, auch die Blattspitze ist hyalin.

44. Grimmia lAsae De Not. — Lydia: In monte Iki-

kardasch (= Dyo-Adelphia, = Corax dim) ad occasum Smyrnae

700—800m s. m.; cf et 9 valde juvenil. — 15. V. 1906 (Bornm.,

Lyd. et Oariae pi. exs., Nr. 10.085).

Anm. Ich zweifle nicht an der Eichtigkeit der Bestimmung.

Die Pflanze ist diocisch. Rippe mit 4 (nach oben 3 oder 2) basaleu

Deutern, unten am breitesten. Eand in 2—6 Zellen Breite zwei-

schichtig. Die Pfeiler auf dem Querschnitte etwas papillos hervor-

ragend.

45. Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. var. Born-
m,uelleroru7n SchflFn. nov. var. — Persia bor.: Demawend, m
Lavageroll unterhalb des Gipfels sehr vereinzelt als letzte pflanz-

liche Spuren, 4000— 5400 m s. m.; $. — 17. VIL 1902 (Bornm.,

Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5898).
Anm. Die Varietat Bornmuellerorum unterscheidet sich von

unseren alpinen Forraen durch die grauen Easen, welche denen

von G. leucophaea nicht unahnlich sind. Das Blatthaar ist sehr

lang und dick (so lang oder selbst etwas langer als die Spreite),

unten rinnig und es ist auch noch ein Teil der Blattspitze hyalin Das

Haar ist sehr dicht gezahnt und sehr rauh, einzelne Zanne

ragen cilienartig hervor, sind aber aufrecht, dem Haare fast an-

liegend. Die Pflanze ist diocisch (ich habe nur $ gesehen). Nacfl

den sonstigen Merkraalen kann diese Form nur zu Gr. caesptK^

gestellt warden, welche aus Asien iibrigens schon bekannt is

(Taimyr und Kaukasus).

Orthotrichaceae.

46. Orthotrichum. cupulatum Hoffra. — ^y^'^onA
monte Takhtali-dagh', 700—800 m s. ra.; c. fr. — 2Q- ^- ^^^
(Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs., Nr. 10.080).

Anm. Diese Art ist auch aus Bithynien und aus dem H"^*'

laya bekannt.
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Fimariaceae.

47. Funaria hygrometrica (L.) Sibth. — Persia bor.:

Enseli, in arenosis coUinis ad mare. — 24. IV. 1902 (Bornm.,
Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5877). — Persia bor.; Enseli, prope

Kasian. — 22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5880).

Persia bor. oecid.: Kudsehuck, ad fontes; c. fr. — 14. VIII.

1884, legit J. A. Knap p. — Caucasus: Grusinisehe Heerstrafie,

oberhalb Mleti; c. fr. — 10. VIII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902, Nr. 5923).

Bryaccae.

48. JLeptohryum pyrtforme (L.) Schmp. — Persia
bor. oecid.: Isperechan, ad montis Sahend rivulos; c. fr. una cum
Didymodonte ruhello et Wehera cruda. — 5. VIII. 1884, legit

J- A. Knapp,
Anm.: Der Nachweis dieser Pflanze in Persien ist interessant,

da bisher zwischen den Standorten im Kaukasus und in Westtibet

ein Zwischenglied fehlte.

49. Webera cruda (L.) Bruch. — Persia bor.: Mons

parum context!, humo saepe repliti,

^xpallidi?), in sicco vix nitentes. <

Elburs, Gipfelregion des Deraawendkegeis im LavageroU, dh 4000 m.
~ 17. VII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5901). —
Persia bor. -oecid.: Isperechan ad rivulos montis Sahend; c. fr.

- 5. VIII. 1884, legit J. A. Knapp.
50. Wehera pentasticha Sehffn. n. sp. {Pohlia penta-

sficha.) (Tab. IX, Fig. 40—45.^ Sterilis. Caespites densi, mferne
""-— -

' • '
"''•',

superne albido-virides (an

. „-.^, .„ ._ „...„„... Oaulis inferne ruber, laxe radi-

culosus, in sectione transversa pentagonus, fibra centrali magna,

/s caulis diametri metiente. Folia inferne minora minus densa,

superne densa, eiimie pentasticha laxe incumbentia, valde
cava, carinata, ovato-lanceolata, sensira breviter acu-

minata vel submutica, basi angustissime et vix conspicue decur-

rentia, marginibus planis integerrimis. Costa valida, longe sub apice

eyanida. Cellulae membranis tenuibus, chlorophyllo impletis, mar-

gmalibus baud mutatis, basalibus pauIo latioribus, e caeteris baud

conspicue diversis,
. ^-i t>

Habit. Persia oecidentalis ; in alpibus districtus Silacnor.

Jnnio 1902, legit Th. StrauC.
. ^. , „. „,

Es liegen zwei Herbarexemplare (von zwei verschiedenen btana-

orten?) vor; das eine zeigt hohere Easen bis 2-5 cm die unter-

warts wenig mit Erde durchsetzt sind, das andere enthalt niedngere,

'inten stark mit Erde durchsetzte Easen. Die Basen smd oDen

eigenttimlich weiClich grOn und ahneln im trockenen Z-ustanae

denen von kleinen, dichtblatterigen Formen von
^^^P^/y'^'^JJ^l'

<^<^ns
; vielleicht ist diese merkwurdige Farbe auf Ausbleichen zurQck-

iufuhren. Der Stengel ist unten rot und schtttter vrurzelfilzig, ober-

'^arts grunlich. Der Querschnitt, etwa • 2 mm im Durchraesser,

Oeterr. botan. Zeitschrift. 7^8. Hefl. 1908.
^^
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ist ftinfeckig- Der Zentralstrang ist grofS, etwas iiber ein Fiinftel

des Durchmessers, aus dttnnwandigen Zellen bestehend. Die Zellen

des Stengels sind grofi, ziemlich dtinnwandig, und die AuCenzellen

kleiner und nur schwaeh verdickt.

Die Blatter liegen locker an und sind ausgezeichnet fiinf-

reihig angeordnet, da sie sehr hohl und durch die am Eiicken

vorspringeude Rippe gekielt sind, verleihen sie dem Stengel ein

ausgezeichnet funfkantiges Aussehen. Die unteren Blatter

sind bleich und kleiner, die oberen dicht und hellgrun. Sie sind

eilanzettlich und allmahlieU breit und kurz zugespitzt,

seltener stumpflich, 1*25 mm lang, 0'6 mm breit, an der kauni

gefarbten Basis laufen sie sehr schmal und kaum wahr-
nehmbar herab (das ist nur bei Betrachtung des ganzen Stengels

zu sehen, nicht aber an abgetrennten Blattern). Die Bander sind

flaeh, nicht gezahnt und ungesaumt.
Die Zellen sind ziemlich diinnwandig, nur bei starker Ver-

groCerung doppelt contouriert erscheinend, die der Blattspitze zirka

0*01 mm breit und 3—4mal so lang, die der Mitte ca. O'Ol mm
breit und 5—6mal so lang, die basalen Zellen sind etwas breiter,

mehr rechteckig und nicht besonders auffallend, die Eandzellen sind

von den tibrigen kaum verschieden*
DieEippe ist kraftig und eriischt weit vor der Spitze. Auf

Querschnitte I

normal sind vorhanden: zwei grofie raediane Deuter, 3—4
engere Bauchzellen, eine kleine Begleitergruppe, ein unteres

2— Ssehichtiges Stereidenband und ca. 8 deutlich differenzierte,

etwas verdickte AuCenzellen, die in der GroBe den Bauchzellen fast

gleichen. Ein oberes Stereidenband fehlt. Bisweilen ist die

Zahl der Deuter auf 3—4 und dann auch die der Bauchzellen ent-

sprechend vermehrt.

Kritische Bemerkung. Wenn ich die persische Pflanze

hier als neue Art beschreibe, so ist das, ausdrticklich bemerkt, nur

ein Notbehelf, da ich sie nicht wage, mit Wehera carinata (Boul.)

Limpr. zu identifizieren, und zwar aus folgenden Grunden: Das

VerbreitUDgsgebiet der Wehera carinata liegt sehr entfernt von

den Hochgebirgen Persiens. Allerdings ware es nach Analogie

anderer Vorkommnisse nicht unmoglich, daC diese alpine Art bis

Persien verbreitet ware.
Herr Loeske in Berlin, der sieh seit Jahren mit der scbwie-

rigen Gattuug Wehera beschaftigt, hatte die Freundlichkeit, meine

Wehera pentasticha zu untersuchen und ist uberzeugt, daC sie eine

gute Art darstellt. Er hatte auch die Giite, mir eine Probe des

Limprichtschen Originaiexemplares von Wehera carinata (Boul.j

Limpr. zu senden.
Die Beschreibung von W. carinata bei Limpricht, Laubm.

Deutschl. II., p. 261, stimmt in manchen Punkten nicht auf unsere

Pflanze
; besonders wird dort aufdie eEgeVerwandtschaft mit W. commti-

tata hingewiesen: „den kleinsten Formen der W. commiitata gan^
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ahnlich und wahrscheinlich nur deren Varietat". Das ist nun nach dem
Originalexemplare nicht der Fall, sondern ich stimme mit Loeske
darin iiberein, daC dieselbe eine carinate Form der Webera gacilis
ist. Ich muC dazu erwahnen, daC Herr Loeske und ich gleich-
zeitig und unabhangig voneinander zu der Uberzeugung gelangten,
dafi verschiedene Webera-Arten Carinafa-Formen unter ge-
wissen Umstanden bilden ^). Webera carinata ist daher nach
UDserer Oberzeugung ein Sammelbegriff ohne bestimmten Inhalt.

Herr Loeske schrieb mir am 28. November 1907, daC er selbst
ira Allgau und in der Ferwall-Gruppe nur cucullata-carinata ge-
sammelt babe, wahrend kleine Proben der Tf. carinata von Rut he,
Breidler, Janzen usw. gracilis-carinata waren (man vgl. auch
die in der FuCnote zitierte Schrift).

Ich selbst fand im Dezember 1907 an mehreren Stellen der
Ferwall-Gruppe in Tirol eine sterile Webera mit ausgezeichnet
lunfzeiligen, gekielten Blattern, geraeinsam mit W. commutata und
W. proligera wachsend. Diese ist aber von unserer W. penta-
sticha^ sehr verschieden dadurch, daB sie nicht dichte Rasen bildet,

auch ist sie viel kleiner, steif, hat viei schmalere, lanzettliche,
scharf gespitzte Blatter mit sehr deutlichen Zahnen und
fingere Zellen. Diese Pflanze ist von der Limprichtschen W. cari-
nata (= gracilis-carinata) verschieden und diirfte die carinate
Form von W. Bothii oder W. commutata sein, was vielleicht er-

Beute Untersuchungen sicher nachweisen werden.

J. Hagen hat sich auch mit der Aufklarung von W. carinata
(und W. Payoti Limpr) befafit in Musci Norvegiae borealis in TromsQ
Mus. Aarsh. 21 et 22, 1899, p. Ill, 112, wo man das Nahere
liachlesen moge ; zu einera sicheren Eesultate haben seine Unter-
suchungen nicht gefuhrt.

^

Von J. Hagen besitze ich als Webera carinata (Boul.) eine
fflanze aus Norwegen: Sondre Trondhjems amt, Opdal, in rivulo

oprenbaekken, alt. 1550 m, 1. IX. 1904, welche in den wesent-
lichen Punkten (Blattforra, ungezahnter Band, Bau der Kippe und
aes Stammchens) sehr gut mit unserer W. pentasticha uberein-
stimrat. Die Easen sind aber dichter, dunkel und gezont, bis 4 era

^och, die Pflanzen schmachtiger, die Blatter nicht so aus-

gezeichnet fiiufreihig und etwas deutlicher herablaufend ; die Zellen
smd etwas welter. Ich kann diese Pflanze von Webera cucullata
nicht sicher unterscheiden. Herr Loeske hat auch diese Pflanze

antersueht und schreibt mir daruber: „Gehort in der Tat zu W. ciicul-

lata. Ganz ebenso von mir vom Arlberggebiet (Tirol) mitgebracht
und in mein er Schrift: Die Moose des Arlberggebietes, sl\s cucullata

^ar. elaia bezeichnet".

. ^) Man vgl. auch die interessanten Bemerkungen bei Pohlia cucullata
« Loeske, Die Moose des Arlberggebietes (Hedvv. XLVII, 1908, Heft 4).

22*
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Man sieht also daraus, dafi Hagen eine ganz andere Pflanze

fiir Wchera carinata (Boul.) halt, als die von Limpricht nach

den OrigiDalexempIaren des Brymn carinatum Boulay beschriebeoe.

Was Dun die Beziehnngen dieser letzteren zu unserer W. penta-

sticha betrifft, so konnen beide Pflanzen, abgesehen vom gaoz yer-

schiedenen Habitus und von anderen Merkmalen. schon darum nicht

konfundiert werdeD, weil der Bau der Blattrippe ein ganz

verschiedener ist. W, peniasticha hat kein oberes Stereiden-

hand, wahrend ein solches bei W. carinata deiitlich vorhanden

ist (vgl. Tab. IX, Fig. 46). Nach dem Baue der Blattrippe steht

W. pentasiicha der W. cucuUata naher, deren Carinata-¥onmn.

aber schon habituell ganz unahnlich sind.

51. Mniohryum albicans (Wahlb.) Limpr. — Persia

oecid. : In alpinis districtus Silachor. VI. 1902, legit Th. StrauC,

Nr. 17.— Persia bor. oceid. : In mentis Sahend scaturiginosis

;

sterilis, forma perparva. 6. VIII. 1884, legit J. A. Knapp.
Anm.: War aus Asien bisher aus dem Kaukasus, Himalaya

und Tibet bekannt.

52. Bryum argenteum L. — Persia bor.: Mods Elburs, in

den hoehsten Eegionen des Demawendgipfels, 3900—5400 ra s. m.

17. VII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5899).

b3. Bryum FuncMi Schwgr, ~ Forma. — Persia bor.:

Elburs oecid. in regione alpina montis Tachli Soleiman, ad nives

prope Hasartschal, 4000—4100 m. —29. VI. 1902 (Bornm., Iter

Pers. alt. 1902, Nr. 5896 &). — Persia bor.: Mons Elburs occ.,

in pratis alpinis supra Norion in Districtu Talagon (= Talkan),

2600 m. — 30. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5917,

5918).

Anm.: Wurde mir noch am besten mit ^. Funchii stlvamen,

die Blatter sind aber weniger hohl und langer zugespitzt. Bei

solchen ganz sterilen Pflanzen, wie diese, ist aber ein Irrtum

moglieh.

54. Bryum capiltare L. — Persia bor. : Elburs, Laredschan,

ditio fluvii Lar, in faucibus Junesar, 2600—2750 ra s. m. — ^\^^
1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. bSdOh). — Persia bo;.:

Mons Elburs, in der Junesarklamm beira Lartal westlich vom Dema-

wend, 2700m s. m.; e. fr. — 13. VII. 1902 (Bornm., Iter Pers.

ait. 1902, Nr. 5892). — Persia oceid.: Nehawend, in monte

Kuh Gerru. VIL 1903, Legit Th. StrauB, Nr. 13. _ ^
Anm.: Die Nr. 5890 & und 5892 sind eine eigentumliche Jorm

mit lang zugespitzten Blattern, die Eippe nicht in die Haarsmtz^

eintretend. Die Pflanze von Nehawend ist eine sonst ganz mit Var.

flacoidum Br. eur. flbereinstimmende Form, die sieh davon

aber durch das Fehlen der Brutkorper (Gliederfaden)
^^^^^'

scheidet.

55. Bryum capillare L. var. meridionale Schimp-
Persia bor.: Enseli, auf Dachern; e. fr. — 25. I^'-

^^^
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(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5843). — Persia occid.:
Kermanschah, ad Kinischt. 28. IV. 1903, Legit Th. Straufi,
Nn 15.

Anra.
: Die Exemplare voni ietzterwahnteo Orte sind vregen

aer als lange Granne auslaufenden Blattrippe zur van meridionale
Schirap, zu stellen, sind aber eine forma viridis, magis flaccida.

bQ. Bryum caespiticium L. (?). — Persia bor.: El-
burs oceid. in regione alpina montis Tachti Soleiman, ad nives
prope Hasartsehal, 4000—4100 m s. m.; c. fr. jun. —29. VI. 1902
(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5896).

Anm.: 1st diocisch, Zeilnetz und Biattform stimmt ebenfalls
gut iiberein; die Sporogone sind aber noch zu Jung und daher die
cestimmung nicht ganz sicher.

•ri

^^' ^^'^"'^ Elwendicum Fehlner. — Persia bor.: Elburs
occid., in regione alpina montis Tachti Soleiman, ad nives prope
i'lastschal, 3600—3700 m; c. fr. jun. — 29. VI. 1902 (Bo'rnm.,
iter Pers. alt. 1902, Nr. 5919). - Persia bor.: Mons Elburs,
oberhalb Norion im Distrikt Talagon (= Talkan), an quelligen al-
pinen Platzen, 2600m; c. fr. jun. — 30. VI. 1902 (Bornm., Iter
Pers. alt. 1902, Nr. 5920).

Anm.: 1st synocisch und stiramt in den vegetativen Merk-
^alen ausgezeichnet mit der Originalbeschreibung iiberein. (Verb,
aer zool. bot. Ges. in Wien 1883, pag. 435, 436.) Die Sporogone
sina noch jung.

58. JBryum pallens Sw. — Persia occid.: In
JiP'bus distrietus Silachor. VI. 1902, Legit Th. Straufi,

hoh
59. Bryutii Schleicheri Schwgr. — Persia bor.: PaG-

"JJue zwischen Getsehesar und Asadbar im Quellgebiete des
^^eredscb, „Lurtal«, an einer Quelle, westlich von Elburs, 2600 m

;

^- fr- - 19. VL 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5888).
Anm.: Dies ist eine sehr weiche Form, die vermutlich im

"asser wuchs. In den Easen sind reichlich aquatische Diatomeen
2u linden. Die Sporogone sind schon gut entwickelt, aber noch
nicbt vollstandig reif. B. Schleicheri ist angegeben aus dem Kaukasus,
^us Westtibet und ieh besitze es mehrfach aus Ostindien.

.
60. Bryum Schleicheri var. latifoUufn Schmp. — Persia

;?;«cid.: In alpinis distrietus Silachor sterile. — VL 1902, Legit
in- StrauC, Nr. 16.

p 61. Bryum pseudotriquetrum (Hedw. p. p.) Schwgr. —
*®rsia bor.: Elburs occid., in regione alpina montis Tachti
Jioleiman, ad nives prope Piastschal, 3600—3700 m. — 29. VL
1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5907, 5908).

Anra.: Diese sterilen Pflanzen geboren der gewohnlichen
*orm an und entsprechen nicht der von mir aus Persien be-

schriebenen Var. Bornmuelleri (Mum Bornmulleriani in «Ost. bot.

Zeit." 1897, Nr. 4.)
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Mniaceae.

62. Mnium cuspidatum Eedw. —Persia bor.: Walder
bei Eeseht zwischen Mnium undulatum und Mn. affine in Ge-

sellsehaft mit JBrachythecium salehrosiim. 27. IV. 1902 (Borrnn.,

Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5874).
63. Mnium a/fine Bland. — Persia bor.: Walder bei

Eeseht, ster. — 27. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902,

Nr. 5872).

64. Mnium undulatum (L.) Weis. — Persia bor.: Walder
bei Eeseht, ster. — 27. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902,

Nr. 5873). — Persia bor.: Enseli, Strandwiesen bei Kasiau, ster,

22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 3940).

Meeseaceae.

65. Amhlyodon dealhatus (Dicks.) P. Beauv. — Persia
bor.: Elburs occid., in regione alpina montis Tachti Soleiman, ad

nives inter Hasartschal et Piastschal, 3800—3900 m; c. fr.

29. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5905).
Anm.: Ein interessanter Fund. Ostlichster Standort. War aus

dem Kaukasus bekannt. (Schinc foigt.)
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KindermanQ V. Zwillingsfruchte. (Lotos, Bd. 56, 1908, Nr. 5,

S. 162—168.) 8°. 5 Textfig.

Kovdf F. J. Druhy pfispevek ku kvetene lisejniku moravskycb.

(Vestnik Klubu Prirodovedeckeho v Prostejove za rok 1907.) 8".

26 pag.

KozniewskiT. et M arc blew ski L. On the conversion of phyllos

taonine into phytorhodines. (Bull, intern, de I'acad. des sciences

de Cracovie, el. math, nat., 1908, nr. 4, pag. 247—261, tab.

VII—IX.) 8".

Krasan Fr. Die Hauptresultate meiner 20jahrigen Knlturversache.

(Flora, 98. Bd., 1908, 4. Heft, S. 389—406.) 8".

Krzemieniewska H. Zur Ernahrung des Azotobakters. (Bull.

intern, de I'acad. des sciences de Cracovie, cl. math, nat., 1908,

nr. 5, pag. 445—448.) 8°.

LinsbauerK. Uber einen Fall von vorzeitigem Bluhen hei Zamia

integrifolia. (Osterr. Gartenzeitung, III. Jahrg., 1908, 6. Heft,

S. 178—182, Fig. 18.) 8".

Muller E. Uber das ^cocawf^era-Holz und das Herzgift Ouabic.

(Zeitschr. d. allg. Osterr. Apotheker-Vereines, 46. Jahrg., 1908,

Nr. 24, S. 319—321, Nr. 25, S. 331—333, Nr. 26, S. 343 bis

345.) 4
Netolitzky Fr. Bestimmungsschlussel und Anatomie der ein-

heimischen Dikotyledonenblatter. Kennzeichen der Gruppe II:

Drusenkristalle. Wien (M. Perles), 1908. 8^ 263 S., mehr.

Textabb.

Petschenko B. Sur la structure et le cycle evolutif de Bacil-

lopsis stylopygae, nov. gen. et nov. spec. (Bull, intern, de Tacad.

des sciences de Cracovie, cl. math, nat., 1908, nr. 4, pag.

359—371, tab. XVIII.) 8°. 5 Fig.

Eechinger K. Plantae novae pacificae. 11. (Fedde, Kepertorium,

V, 1908, S. 130—133.) 8°.

Originaldiagnosen von: Paratrophis viridissima Eech., Paratrophis

Ostermeyeri Rech., Paratrophis Zahlbruckneri Rech., Pteris {Litohrochiaj

litoralts Eech. , Cyrtandra longepedunculataTiech., Hoya cWoranf/ta Rech.,

Hoya filiformis Rech., Hoya pycnophylla Rech.

Rothe K. 0. Der moderne Naturgeschichtsunterricht. Beitrage

zur Kritik und Ausgestaltung. Von A. Ginzberger, P. ^^
merer, F. Kossmat, W. A. Lay, L. v. Portheim, K. (^^

Kothe, A. Umlauft, E. Walther, F. Werner. Wien (*•

Tempsky) und Leipzig (G. Freytag), 1908. S". 235 S., 12 Abb.

Schiller J. Beitrage zur Kenntnis der Entwicklung der Gattang

Ulva. (Sitzungsber. d. kaisl. Akad. d. Wissensch. Wien, mathem.-

naturw. Klasse, Bd. CXVI, Abt. 1, Nov. 1907, S. 1691— I'l^.j

8°. 2 Taf., 1 Textfig.

Strakosch S. BodenOkonomie und Wirtschaffcspolitik. Mik einem

Anhange: Der assimilatorische Effekt verschiedener Kultor-
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gewachse id seiner Bedeutuncr fur Land- iind Volkswirtschaft.
Wien und Leipzig (W. Braumuller), 1908, 8^ 31 S.

Tschermak E. v. Der moderne Stand des Vererbungsproblems.
(Archiv fur Eassen- und Gesellschafts-Biologie, 5. Jahrg., 1908.
3. Heft, S. 307-326.) 8^

Wagner R. Morphologische Mitteilungen, [VerhandL d. zooK-
botan. Ges. Wien, LVIIL Jahrg., 1908, S, (91)—(96).] 8*^.

2 Textfig.

Wettstein R. v. Der natarwissenschaftliche Unterricht an den
5sterreichischen Mittelschulen. Bericbt fiber die von der k. k.

zoologisch-botanischen Gesellschaffc in Wien veranstalteten Dig-
knssionsabende und fiber die hiebei beschlossenen Eeform-
Torschlage. Herausgegeben iinter Mitwirkung von J. Brunn-
thaler, Prof. Dr. K. Fritsch, Prof. H. Lanner, Prof. Dr.
P. Pfurtscheller und Prof. Dr. E. Witlaczil. Wien (P.
Tempsky), 1908. 8^

Ergebnisse der botanischen Expedition der kaiserlichen
AKaaemie der Wissenschaften nach Sfidbrasilien 1901. L Band:
Pteridophyta und Atithophyta. L Halbband. (Denkschr. d. kaia.
Akad. d. Wissenscb. Wien, mathem.-naturw. Klasse, LXXIX.
Bd., 1908.) 4^

Inhalt: Einleitung; Reisebericht ; Bearbeitung der gesammelten
*^panzen: H, Christ, Filicinae, Eqiiisetinae^ Lycopodiinae (eikl. Sela-
g««^/a); 6. Hieronymus, Selaginella; R. v. Wettstein^ Gymnospermae;
-c" Hack el, Gramineae; A. Heimerl, Xyridaceae; W- Kuhland, Erio-
c^ttlaceae; C. Mez, Bromeliaceae; A. v. Hayek, Jtmcaceae; 0. Porsch,
vrchtdaceaey E. Palla, Cyperaceae; H. Freih. y. Handel-Mazzetti,
^^tncaginaceae, Pandanaceae, AUsrnataceae, Commelinaceae, Cydanthaceaej
-outomaceae^ Hydrocharitaceae, Lernnaceae, Mayaeaceae^Poiamogetonaceae,
^ntederiaceae^ Musaceae, Marantaceae, Liliaceae, Cannaceae, Typhaceaej
^^^aryllidaceaey Iridaceaey Zingiberaceae^ Burmamtiaeeae, Dioscoreaceae^
^tlaceae; A. Heimerl, Cheuopodiaceae^ Amarantaceae, Phytolaccaceae,
•^(isellaceaej Portulacaceae, Nyctaginaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae\
^- Kechinger, Melastomataceac] K. t. Keissler, Lythraceae, Oenothera-
ceacy ThymelaeaceaCj Oxalidaceae^ GeraniaceaCj Bhamnaceae; 0. B.
c>chulz, Erythroxylaceae; C. Kralik, MalpigUaceae; K. Pritscb, Ges-
^^eriaceae, Caprifoliaceae ; A. v. Hayek, Verbenaceae, Saxifragaeeae ; Fr.
^stermeyer, PQlygdlaceae;lj.'R2Ld.l\ofQr,Sapindac€ae; C.^ez, Laura-
ceae, Myrshiaceae.

WiechowskiW. Pharmakognosie des Laubblattes yon Mangifera
indica L. (Lotos, Bd. 56, 1908, Nr. 5, S. 141—150.) 8^
5 Textfig.

^ahlbruckner A. Neue Flechten. (Annales Mycologici, VL
'^^hrg., 1908, Nr. 2, S. 129—134.) 8°.

. « , -. Lecidea

z

Phaeographis (sect. Platygramvia) patagonica Zahlbr., Lecidei
(sect. Biatora) suhalpina Zahlbr. (Steiermark), Bacidia (sect. Eubacidia,
ferret Zahlbr., Toninia (sect. Thalloidima) hercegoviniea Zahlbr. (Hercego-
Ijna), Physma tricolor Zahlbr , Lecanora (sect. Aspictlta) Stockertt Zahlbr.,

^artnelia (sect. Omphalodium) Buseni Zahlbr.

apalowicz H. Eevue critique de la Flore de la Galicie. XIII.

^artie. (Bull, intern, de I'acad. des sciences de Cracovie, cl.

niatb. nat., 19O8, nr. 5, p. 448-450.) 8".
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Neu beschrieten: Pulsatilla nigricans X patens = P. JanczewsTcii,

P, super-nigricans yc patens = P. tarnoviensis, Banuncuhis aconitu

folius X (^cer = B- Khikii, ij. acer X montanus ^ i2. Gilibertii, Tha-

lictrum simplex X fiaviim = T. AndrzejowsTcii.

Zederbauer B. Variationgrichtungen der NadelhOlzer. (Sitzungs-

ber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien, mathem.-naturw.

Klasse, Bd. CXVI, Abi I, Dez. 1907, S. 1927—1963.) 8^
Die Keimlinge von Pseudotsitga macrocarpa Mayr. (Zentral-

blatt f. d. gesamte Forstwesen, 1908, Heft 5.) 8^ 2 S., 1 Abb.

r

Arber E. A. N. On a new Pteridosperm possessing the Spheno-

pteris type of Foliage. (Annals of Botany, vol. XXII, 1908, nr.

85, pag. 57—62, tab. VL) 8°.

Carpolithus Nathorsti^ n. sp.

Aschersou P. Die Auffindung einer zu Populus euphratica ge-

bSrigen Elementarart in Europa. (Ber. d. deutsch. botan. Ges.,

Bd. XXVI a, 1908, Heft 5, S. 353—360.) 8^.

Populus Illieitana Dode (slidostl. Spanien).

Beguinot A. Eevisione monografica del genere -Roym^Zea Maratti

(contin. e fine). (Malpigbia, ann. XXI, 1907, fasc. IX—XII, pag.

385—478.) 8^
Gypsophila Visianii B^g., n. sp., ex Dalmatia. (Fedde,

Repertorium, V, 1908, pag. 96.) 8^
Beijerinck M. W. Beobachtungen fiber die Entstehung von

Cytistis purptireus aus Cytisiis Adami. (Ber. d. deutsch. botan.

Ges., Bd. XXVI a, 1908, Heft 2, S. 137—147.) 8^. 2 Testabb.

(W
Berger A.

Pflanzenreich, 33. Heft [IV. 38. III. 11.].) Leipzi

mann), 1908. S". 347 S., 141 Fig. — Mk. 17-60.
Boodle L. A. On the Production of Dwarf Male Prothalli iQ

Sporangia of Todea. (Annals of Botany, vol. XXII, 1908, nr. 8b,

pag. 231—243. tab. XVI.) 8".

Brotherus V. F. Engler, Die natiirlichen Pflanzenfamilien,

231. Liefg. (I. Teil, 3. Abt., Bog. 64—66, S. 1009-1056, F'g-

733—757.) Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8». - Mk. l-oO-

Inhalt : Thuidieae (SchluD), Btfpnaceae, AmUystegieae, Eylocomteae.

Bruchmann H. Vom Prothallium der groCen Spore und fler

Keimesentwicklung einiger Selaginella-kxim. (Flora, Bd. 9^.

1908, Heft 1, S. 12—51.) 8°. ^ ,^

Buchet S. et Gatin C. L. Un cas de polyembryonie cbez le

Triglochin palustre L. et une germination anormale de 1 A)^-

sarum vulgare Targ.-Tozz. (Bull. soc. bot. France, torn, l"**

1908, nr. 3, pag. 164-169.) S\ 6 Fig. ,

Buder J. Untersuchungen zur Statolithenhypothese. (^^u^r
deutsch. botan. Ges., Festschrift, Jahrg. 1907, Bd. XAVi,

S. 162-193.) 8". 7 Textfig.
Chitrowo W. 0ber Flugkoeffizienten einiger FortpflanzuDgsorgane-

(S. A. k. Wlad.-Univ. Kiew, 1908.) 8". 24 S.
Kussisch mit deutschem Resiimee.
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Correns C. Weitere Untersuchungen uber die Geschlechtsformen

polygamer Blutenpflanzen. (Jabrb. f. wissenscbaftl. Botanik,

XLV. Bd.. 1908, 4. Heft, S. 661—700.) 8". 11 Textfig.

E r d n e r E. Ein neuer Veilchen-Tripelbastard. (AUg. botan. Zeitschr.,

XIV. Jahrg., 1908, Nr. 5, S, 72—73.) 8°.

Viola neoiurgensis Erdner = V. permixta Jord. [hirta L. X odo-

rata L.) X V. saepincola Jord. Easse cyanea (Gel.), vom Verfasser bei

Neuburg a. D. (Bayern) aufgefunden.

Fleischer M. Grundlagen zu einer Monographie der Gattung

Stereohypnum (Hpe.) {Microthamnium Mitt. olim). (Hedwigia,

Bd. XLVII, 1908, Heft 5, S. 271-288.) 8°.

Flic he M. P. Note sur les Philhjrea. (Bull. soc. bot. France,

torn. LY, 1908, nr. 4, pag. 253—261.) 8^
Gard M. Sur la graine des Cistus. (Journal de Botanique, 21.

ann., 1908, nr. 2, p. 34-39.) S°.

Gerstlbauer L. Viola pohjchroma Kerner und ihre klemblutige

Form. (Mitteil. d. bayer. botan. Ges. z. Erf. d. heim. Flora,

II. Bd., 1908, Nr. 8, S. 134-136.) 4".

Gugler W. Der Formenkreis des Carduus defloratus L. (Mitteil.

d. bayer. botan, Ges. z. Erf. d. heim. Flora, II. Bd., 1908, Nr.

8. S. 136—140.) 4».

Guinier P. et Mai re K. Eemarques sur quelques Abies m6di-

terran^ens. (Bull. soc. bot. France, torn. LV, 1908, nr. 3, pag.

183-193.) 8°. 3 Fig. . iono
HagstrOm 0. New Potamogetons. (Botaniska Notiser, iyu«.

Heft 3, S. 97-108.) 8».
, ^ ,.,

Fotamogeton prussicus Hagstr. = Pr. alpinus Balb X perfohatus

L- (PreuGen), P. argutulus Hagstr. = P. graviineus L. X nodosus Poir.

(Frankreich) und einige auCereuropaisclie neue Arten.

Hallier H. Uber Juliania, eine Terebinthaceen-Gattung mit

Copula, und die wahren Stammeltern der Katzchenblutler.

^ Dresden (C. Heinrich), 1908. 8". 210 S. — Mk. 6.

Han nig E. Die Bindung freien atmospharischen Stickstotts ourcn

pilzhaltiges Lolium temulentum. (Ber. d. deutsch. botan. Ges.,

Bd. XXVI a, 1908, Heft 3, S. 238-246.) 8°.

Index Kewensis plantarum phanerogamarum. Supplentum^ III., no-

mina et synonyma omnium generum et specierum ab imtio anni

MDCCCCl usque ad finem anni MDCCCCV complectens. Ductu

et consilio D. Prain confecerunt horti regii botamci Kewensis

curatores. Oxonii (e preloClarendoniano), 1908. 4". 193 b. — MK.i)a

Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie un^ Hydro-

graphie. Herausgegeben von B. Helland-Hansen (Bergen),

G. Karsten (Bonn), A. Penck (Berlin), C. WeseBberg-

Lund (HillerOd), R Woltereck (Leipzig und Lunz) und

F. Zschokke (Basel); redigiert von R. Woltereck. Leipzig

(W. Klinkhardt), 8°. Bd. I, Heft 1-2 p,^^„>,x /oressoJaggli M. Monografia floristica del Monte Cam°?^^^, ^PJ^
Bellinzona). (Bollettino della Societa Ticinese di Scienzej^atu-

rali, ann. IV 1908.) 8°. 247 S., 5 Tafeln, 1 Profil, 1 Karte.
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W. Indices nominum trivialium ad Linnaei Species plan-

(W Mk. 5.

Linnes Species plantarum, editio princeps, und ihre Va-
rianten mit BeschreibuDg einer neuen. Ein Jubilaums-Epilog.
Berlin (W. Junk), 1907. 8«. 12 S., 12 Faksimile-Tafeln.

Karsten G. Die Ent-R-icklung der Zygoten von Spirogyra jugalis

Ktzg. (Flora, Bd. 99, 1908, Heft 1.) 8". 11 S., 1 Taf.

Kirchner 0. v., Loew E., SchrOter C. Lebensgeschichte der

Blutenpflanzen Mitteleuropas. Spezielle Okologie der Bluten-
pflanzen Deutschlands, Osterreichs und der Schwciz. Liefg. 8.

Bd. 1, 2. Abt. (Bog. 1—6, S. 1—96, Fig. 1—46). Gramineae.
Bearb. v. A. Volkart u. 0. Kirchner, mit Beitr. v. H. C.

Schellenberg (Getreidearten) u. C. SchrOter (Nardus,
Sesleria, PJiragmites, Foa alpina).

Kohl F. G. Die Hefepilze, ihre Organisation, Physiologie, Bio-

logie und Systematik, sowie ihre Bedeutung als Gahrungs-
organisraen. Leipzig (Quelle u. Meyer), 1908. 8". 343 S., 8 Taf.

tber ungeschlechtliche Fortpflanzung und das Ent-

stehen weiblicher Individuen durch Samen ohne Befruchtung bei

Mercurialis annua und anderen diOciscben Pflanzen. (Ber. d.

deutsch. botan. Ges., Bd. XXVI a, 1908, Heft 5, S. 333-342.)
8«. 3 Textabb.

Kukenthal G. Lneula lutea X spadicea = LumU Born-

miilleriana Kukenthal, hybr. nov. (Mitteil. d. Thuring. botan.

Ver., N. F., XXIIT. Heft, 1908, S. 90-92.) 8".
Vom Verfasser am Taschachbache im Wnteren Pitztale (Tirol) bei

etwa 2000 m MeereshOhe aufgefunden.

Leeuwen-Reijnvaan W. und J. v. Uber die Spermatogenese
der Moose, speziell mit Berucksichtigung der Zentrosomen- und

Reduktionsteilungsfragen. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd.

XXVI a, 1908, Heft 4, S. 301-309, Taf. V.) 8<».

W
r

'Heli

anthemiim vulgare Gaertn. (Bull. soc. bot France, torn. LV,

1908, nr. 4, pag. 248—252.) %\ 1 Fig.
Lehmann E. Geschichte und Geographie der Ferowica -Gruppe

agrestis (Forts.). (Bull. herb. Boiss., 2. ser., torn. VHI, 190»,

nr. 5, pag. 337—352.) 8".

Lemmermann E. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.
III. Bd. Algen. 3. Heft (Bog. 20-31, S. 305-496). I^eipzig

(G Mk. 6.

Level 116 H. et Guffroy Ch. Monographie du genre Onothera.

in. (Bull, de I'acad. intern, de geogr. Botanique, 17. a^n.,

1908, nr. 222-224, pag. 257—332.) 8". Zahlr. Abb.

Lidforss B. 0ber kinoplasmatische Verbindungsfaden zwischen

Zellkern und Chromatophoren. (Lunds Universitets Arsskrift,

N. F., Afd. 2, Bd. 4, Nr. 1.) 4». 40 S., 4 Taf.
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Lignier 0. Siir rorigine des Sphenophyllees. (Bull. soc. hot.
France, torn. LV, 1908, nr. 4, pag. 278—288.) 8*'. 1 Pig.

Lindau G. Index Lominum omnium receptorum atque synony-
morum nee non iconum, quae Nylanderi Synopsis licheniim

(W Mk. 3.

Bonn

Pilze. (Eabenhorsts Kryptogamenflora, IX. Abteilung.) 108.
Liefg.: Fungi imperfecH, Hyphomycetes (Forts., S. 177—240).
Leipzig (E. Kummer). 1908. 8°.

Loew E. Der SproCaufbau und die damit zusammenhangendea
Lebenseinrichtungen der mitteleuropaischen AUitm-Arten. I und
n. (Verhandl. d. botan. Ver. d. Prov. Brandenburg. Bd. L,
1908, Heft 1, S. 1—16 und 52—68.) 8°. 24 -f- 29 Fig.

Macfarlane J. M. Sarraceniaceae. (Engler, Das Pflanzenreicb.
34. Heft [IV. 110.].) Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8°. 39 S.,

10 Fig., 1 Doppeltafel. — Mk. 2-40.

^JJ^elli V. Note botanometriche. (Annali di Botanica, vol. VI,
1908, fasc. 4, pag. 469—522.) 8*'. 10 Fig.

Ausffihrliehe mathematische Behandlung der Blattstellungsgesetze.

?T?^''
^' ^^^ gegenwartige Stand der Entwicklungslehre. B(

(P. Hanstein), 1908. 8". 112 S. — Mk. 1-60.

MildbraedJ. Stylidiaceae. (Engler, Das Pflanzenreicb, 35. Heft
[IV. 278.].) Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8». 98 S., 26 Fig.

.- Mk. 5.
Align la W. Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Oster-

reich u. d, Scbweiz. Bd. II. Algen. 1. Teil. Cyanophyceae, Dia-
tomaceae, Chlorophyceae. Gera (Fr. y. Zezschwitz), 1907. 8*.

918 S., zablr. Tafeln. — Mk. 31 '50.

MObius M. Die Periantbblatter von Cocos nucifera. (Ber. d.
aeutsch. botan. Ges. Bd. XXVI a, 1908, Heft 2, S. 115—124,

v^jf. L)8o.
^odilewskyj. Zur Samenentwicklung einiger Urticifloren. (Flora,

9«- Bd., 1908, 4. Heft, S. 423—470.) 8^ 71 Textabb.
^rjlepp K. Der EinfluC des Bodens auf die BlutenfuUung der

(FI 406—422.)
^rochnow 0. Eeaktionen auf Temperaturreize. [Biopbysikaliscb-

deszendenztheoretische Studien. Teil L] Berlin (W. Junk). 1908.
8». 63 S. — Mk. 2-50.

'^ebni H. Ascomycetes exs. Fasc. 41. (Annales Mycologici, VL
Jabrg., 1908, Nr. 2, S. 116—124.) 8°.

. Neue Arten mit Beschreibung : Eyalinia nostra Eehm, Eutypa bac-
^erwspora Eehm, FeromutypelU oorynostomoides Rehm, Mycosphderella
^oZM»ij,j Rehm, Microthyrium apjplauatum Eehm, Microthyrium disjunctum

-agorski E. Cber den Formenkreis der AntJiylUs Vitlneraria L,

(Ports.). (AUg. botan. Zeitscbr., XIV. Jabrg., 1908, Nr. 6,

8- 89-93.) 8».

„ Enthalt eine Kritii der Bearbeitung der Gruppe m Ascherson und
trraebner, Synopsis.
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Sagorski E. Die Formen der Artemisia salina W. am Soolgraben

bei Artern nebst einigen ungarischen Formen. (Mitteil. d. Thuring,

botan. Ver., N. F., XXTII. Heft, 1908, S. 61—90.) 8^
Schenck H. Uber die Phylogenie der Archegoniaten und der

Characeen. (Botan. Jahrb., XLTI. Bd., 1908, 1. Heft.) 8". 37 S.,

25 Fig.

Schweinfurtb G. tJher die von A. Aaronsobn ausgefiihrten

NachforschuDgen nach dem wilden Emmer (Triticum dicoccoides

Ecke.). (Ber. d. dentsch. botan. Ges., Bd.'xXVIa, 1908. Heft

4, S. 309—324.) 8"

Simmons H. G. Nagra ord med anledning af L. M. Neumans
angrepp. (Botaniska Notiser. 1908, Heft 3. S. 113—138.) 8°.

Behandelt unter anderen: Campanula GisecJciana Witasek, Aconitum
septentrionale Koelle, Alopecurus geniculatus L., Erigeron droebachiensis

0. P. Miiller, Melandryum dioiciim (L.) Schinz et Thellung.
Steinbrinck C. und Schinz H. Uber die anatomische Ursache

der hygrocbastischen Bewegungen der sog. Jerichorosen und

einiger anderer Wustenpflanzen [Anastatica, Odontospermum

,

Geigeria, Fagonia, Zygophyllum}. (Flora, Bd. 98, 1908, Heft 4,

5. 471-500.) 8^
Suringar J. V. Linnaeus. S Gravenhage (M. x^ijuvu;, ^^v.^- --

106 S. — Mk. 2-50.

TOrnblom G. lakttagelser 5fver Helianthemum caniim (!>•)

Baumg. ocb Helianthemum oelandicum (L.) Willd. pa Glands

alfvar. (Sv. Bot. Tidskr., 2, 1908, S. 32-37.)
Tschirch A. Chemie und Biologie der pflanzlichen Sekrete.

Leipzig (Akadem. Verlagsgesellsch.), 1908. 95 S. — Mk. 2-80.

Ule E. Das Innere von Nordost-Brasilien (G. Karsten und

H. Schenck, Vegetationsbilder, VL Keihe, Heft 3, Taf. 13 bis

18.) Jena (G. Fischer), 1908. 4°.

Urban J. Symbolae Antillanae seu Fundamenta florae Indiae

occidentalis. Vol. V, fasc. Ill (pag. 353—555). Lipsiae (Fratres

Borntraeger), 1908.
Wagner M. Biologie unserer einheimisehen Phanerogamen. Ein

systematischer Uberblick und eine flbersichtliche Zusammen-
stellung der fiir den Schulunterricht in Betracht kommenden
pflanzenpbysiologischen Stoffe. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner) i

W
1908. 8°. 190 S. — Mk. 6.

arming E. The Structure and Biology of Arctic Flowering

Plants. I. Ericineae (Ericaceae, Pirolaceael 1. Morphology ana

Biology. Meddelelser om GrSnland, vol. XXXVL) 8". 71 pag-

Wein K. Eumex crispus X oUusifolius X sanguineus = -R- ^^il'

praensis m. (Allg. botan. Zeitschr., XIV. Jahrg., 1908, Nr. o,

S. 73—74.) 8°.

Wesenberg-Lund C. Plankton Investigations of the Danish

Lakes. General part. The Baltic freshwater plankton, its origin

and variation. L Text (389 pag.), IL Appendix (46 tab.). Copen-

hagen (Gyldendalske boghandel, nordisk forlag), 1908. 4".
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Winkler H. Parthenogenesis und Aposporie im Pflanzenreiche.

(Progressus rei botanicae, IT. Bd., 3. Heft.) Jena (G. Fischer),

1908. 80. 166 S., 14 Textabb.

Yamanouchi S. Apogamy in Nephrodium. (Botanical Gazette,

vol. XLV, 1908, nr. 5, pag. 289—318, tab. IX, X.) 8".

Zeitschrift fur biologische Technik und Methodik, herausgegeben

von Dr. M. Gild erne i St er. StraCburg (K. J. Trubner), 1908. 8^
Erschienen Bd. 1, Heft 1 im Umfang voa 6 Dructbogen.

Personal-Nachrichten.

Hofrat Prof. Dr. J. Wiesner wurde von der deutschen

technischen Hochschule in Brunn zum Ehrendoktor ernannt.

Geheimrat Prof. Dr. E. Goebel (Munchen) wurde von der

kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien zum auswartigen

korrespondierenden Mitgliede erwahlt.

Privatdozent Dr. H. Fitting (Tubingen) vrurde zum auCerord.

Professor an der Universitiit StraCburg ernannt.

Privatdozent Dr. G. Tischler (Heidelberg) wurde zum
auBerord. Professor ernannt.

Privatdozent Dr. E. Pilger hat sich an der Universitat

Berlin fur Botanik habilitiert.

Dr. P. Cortesi hat sich an der Universitat Bonn lur Botanik

habilitiert.

Dr. V. Vouk wurde zum Demonstrator am pflanzenphysio-

logischen Institut der Universitat Wien bestellt.

Dr. A. Dodel, emer. ord. Prof. a. d. Univ. Zurich, ist am
11. April im 6Q. Lebensjahre gestorben.

Professor Dr. F. Noll (Halle) ist am 22. Juni d. J. im
Alter von 49 Jahren gestorben.

^
'

- - ^ ^ - _ 1 -" r^

lah^lt der Jnli/AngBst-Jfnmmer: Dr. Eudolf Scharf etter: Die sudeuropaischen una pontischeii

Florenelemente in Karnten. S. 265. - Fr. Zach: Zur Kenntois hyperhydnscher pewebe. S. 278

-Dr. Ludwig Lammermayr: Erythronium Dens cams h. uuA Primula "'^^«!^'» ^ods. m
OWsteiermarfc. S. 284. - Dr. E. Zederbauer: Versuche Qber Vererbnng erworbener Eigen-

schaften bei Capsella bursa pastoris. (SchluC.) S. 285. - E Janchen und E. Watzl Jtm

Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dinarischen Alpen. (Fortsetzung.) S. *»«; " .;'™^
Schiffner: Beitrage znr Kenntnis der Bryophyten Ton Persien und Lydien. (iortsetzung.)

S. 304. — Literatur-tbersiclit. S. 818. — Personal-Nacbriohten. b. 827.

Eedakteur : Prof. Dr. B. T. Wettstein, Wien, 3/S, Eennweg U.

Verlag von Karl Ceroids Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

^ _ Die „6»terreichl.che botanische Zeitsohritt" erscheint am Er«tea einen jeden Monates

1 ziVSill^Lf'^^i-... sind nocb folgende J,>r,.nge^ der ZeiUchnn_zu haben:

a il- 4'—. 1893/97 k M. 10-iflt«;r. ?" heraboeaetzten Preisen sind noch folgendj
^58/5S i M. 2--, X860/62, I864i69. 1871, 1873/74, 1876/^2- -• ' •

".Ynfl Tnittela Postanweisung
,. ^^ Exemplare, die frei durch die Post eipediert werdea sollen, "^/,'?^^^^^^^
««rekt bei der AdmiMstration in Wien, I., Barbaragasse 2 (Firma Karl Oerolds ^,ohn), xu prannmenereu*

Einzeiae iiummeni, sowelt noch vorratiff, » 2 MarU.
f„„j- p«titz6ile berecbnet.

Ankundigungen werden mit ao Pfeanigen ftr die durchlaufende I etitzeue oerecD i«
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INSERATE
-r>:^"v^v>^

Im Verlage von Karl Gerolds Sohn in Wien, L, Barbaragasse 2
(Postgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Alpenblumen des SemmeringgeMetes.
(Schneeberg, Rax-, Schnee- und Veitschaipe, Schieferalpen, Wechsel, Stuhleck etc.)

Kolorierte Abbildungen von 188 der schoasten, auf den niederosterreicliischeD

und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen. Gemalt uud rait er-

lauterndem Texte yersehen von

Professor Dr. G. Beck von Mannagetta.

Zweite Auflage. — Preis in elegantem Leinwandband M. 4*

Jede Blume ist: botaniseh korrekt gezeichnet,

in pracbtvollem Farbendruek naturgetreu ausgefiihrt.

IffiSif.y'.^>^^'/;^?+^J=^A-VtM>\.V^WV\>>^^

Preishepalisetzung alterer Jahpgange
der „Osterr. botanischeii Zeitschrift'*.
TJm Bibliotheken und Botanikern die Anschaffung alterer

Jahrgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erleichtem,
setzen wir die Ladenpreise
der Jahrgange 1881-1893 (bisher a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.—
, „ 1893-1897 ( , „ , 16.-) „ „ „ IC-

nerab.

Die Preise der Jahrgange 1853, 1853 (a Mark 3.—), 1860 bis

1863, 1864-1869, 1871, 1873-1874, 1876-1880 (a Mark 4.-)
bleiben unverandert. Die Jahrgange 1851, 1854—1859, 1863,

1870, 1873 und 1875 sind vergriflfen. *

Die frtiher als Beilage zur „Osterr. botanischen Zeitschrift"

erschienenen 37 Portriits lierTorragender Botaniker kosten, so

lange der Yorrat reicht, zusammen Mark 35.— netto.
Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen

zu liefern. Wo eine solr'hft mVht. vnrfi5inf?on haiioho mnn sifih direkt

zu

Verlagsbuchhandiung Karl Gerolds Sohn

Wien, I., Barbaragasse 2.

I J*?'.P^^^^^ Nummer Ist bergegeben ein Prospekt der Verlagsbuchhand
lung Gebruder Borntraegep in Berlin.

Buchdrncterei Carl Gerold's Solin in Wien.



Herausgegeben und redigiert von Dr. Richard R. v. Wettstein,
Professor an der k. k. UniversitSt in Wien.

Verlag von Karl Gerolds Solin in Wien.

LVIU. Jahrgang, N*>- 9.' Wien, September 1908.

Westfalisclie Corticieen.

Von Prof. Dr. Franz v. Hiihnel (Wien) undProf,ViktorLitschauer (Innsbruck)

Die

Mehrzahl

iiQ folgenden aufgezahlten Corticieen wurden von W.
Westfalen beiLengerich gesammelt. Die UDter-

Diesnchung der Aufsammlung
derselben

ergab 41 yerschiedene Arten.

sind naturgemali allgemeiner verbreitete
Pormen, doch koonten auch einige
^erden. Eine Art ist als neu fur Europa besonders hervorzuheben
ES Ifti; i\ua ilia 7>^A^;^^.7,^^^ *-^^^'/»«/^ fV TTnnn ^ xr TT ai. T. • alS

interessantere festgestellt

Den
das die Peniophora radicata (P. Henn.) v. H. et K;

fiir Deutsf^hland sind an7nfnhrAn : Gloeocystidiiim oleostim

Tomentella microspora (Karst.) v. H. et L., Tomen-
"~ ^ ~ und Tomentellina ferruginosa

Es sind

Deutschland sind anzufiibren

:

V. H. et L.,
tella siihfusca (Karst,)
V. H. et L. Drei Formen erwiesen sich als neue Arten.
dies: Corticium caesio-cinereum^
Tomentella papillata. Die genaueren Diagnosen dieser wurden in

.
die vorliegende Mitteilung nicht aufgenommen, sie werden in der
Ail. Mitteilung der ^Beitrage zurKenntnis der Corticeen"

Corticium tulasnelloideum und

Wiener kais. Akademie der Wissen
schaften publiziert werden.

Die AnordnunR der Formen wurde nacb Fr. v. HOhnel nnd
V. Litschauer, Osterreichische Corticieen (Wiesner-
1^ estschrift, p. 56) vorgenommen.

1- Corticium cenirifugum (Lev.) Bres., Fung, polonici, p. 96. (C-

arachnoideum Berk., Tomentella fugax Karst., Fusisporium

Siihnii FckL, Sclerotium lickenicolum Soends.)

Auf morscher Laub- und Nadelholzrinde.

2- Corticium bombycinum (Sommerf.) Bres., Hym. Kmei, p. 47.

(C. granulatum Bon. sensu Karst., C oosporum Karst., C. serum

I'ries non Pars.)

Auf Eichenrinde.
Osterr. botan. Zeit^chrift. 9. Heft. 1908. 23
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Symb. Myc, App- I,

3. Corticium hyssinum (Karst.) Massee var. microspora Bres.,

Fung, polonici, p. 96.

Auf morschem Buchenholz-

4. Cortidum caesio - dnereum y. HShnel et Litsch.y

nov. sp.

Auf morschem Laubholz (Buche?).

Ein mehliger bis dunnhautiger Pilz, der durch seine blau-

bis gelbgraue Farbe und kugeligen Sporen (6—8 ft im Durcli-

messer) scharf gekenuzeichnet ist.

5. Corticium flavescens Bonord. sensu FckL,

p. 291. (Fr. V, HOhnel et Litsch., Beitn z. Kenntnis" der Corti-

cieen, II., p. 97.)

Auf morschen Eichen- und Buchenstriinken,
Mit dieser Art zweifelsohne identisch ist Corticitim frustu-

losum Bres., Fung, polonici, p. 98. Es geht dies schon aus dem
Vergleich der Diagnosen beider Pilze bervor.

6. Corticium flavescens Bres. nee Bonord., Annal. Myc, 1905,

p. 150.

Auf FChrenrinde.

Diese Art mufi umbenannt werden, da der Bonorden-
sche Pilz alter ist.

7. Corticium ochraceum Fries, Hym. Europ., p. 652-

Auf einem alten Brett aus Laubholz (Salix?).

Sehr schOne, gut entwickelte Eiemplare. Stimmen aus-

gezeichnet auf die Friessche Diagnose des Pilzes. Diese Art

wurde bisher nur auf Nadelholz gefunden.
8. Corticium ochroleucum Bres., Fung. Trid., IL, p. 58-

Auf morschem Weidenholz,
Mit dem Originalexemplar verglichen.

^

9- Corticium serum Pers., Syn., p. 580. (C Samhuci Fries, C.

sphaerincolum Karst., C. niveum Bres.)
Auf morschem Eichenholz.
Die Identitat von C. niveum Bres. mit vorstehender Art

wurde auf Grund der Untersuchung eines Originalexemplars er-

mittelt.

10. Corticium suhcoronatum v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis a.

Corticieen, p. 84.

M
Auf morschem Laub- und Nadelholz.

11. Corticium tulasnelloideum t. H. et L.j no?, sp-

Auf Erlen- und Buchenrinde.
Eine sehr schOne neue Art , welche im Aussehen den

TulasneUa'Axten^ insbesondere der T, Eichleriana Bres., sehr

ahnlich ist. Pilz sehr zart, von maus- bis bleigrauer Farbe;

Sporen 3-5—6^3—4*5; Sterigmen dunn, pfriemenfOrmig.

12. Gloeocystidium argillaceum (Bres.) v. H. et L., Wiesner-

Festschrift, p. 67.
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{Kuciffia carneola Bres., Feniophora carneola [Bres.] v. H.
et L.)

Auf morschem Laub- und Nadelholz.

Die Identitat von Feniophora carneola (Bres.) v. H. et L.

und Gloeocystidium argillaceum (Bres.) v. H. et L. wurde durch
genaueres Studium und sorgfaltigen Vergleich von Original-

exemplaren beider Arten festgestellt.

13. Gloeocystidium Eichleri (Bres.) v. H. et L. sub Kneiffla in

Bres., Fung, polonici, p. 100.
Auf morscber Rinde.

14. Gloeocystiditim inaequale v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis d.

Corticieen, IL, p. 88.

An einem morschen FOhrenbrett, alter Laubholzrinde.^

15. Gloeocystidium oleosum v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis d.

Corticieen, II., p. 89.

Auf Birkenrinde.

Die Exemplare stimmen vollkommen uberein mit den Ori-

ginalexemplaren aus dem Wienerwald.
16. Gloeocystidium praetermissum (Karst.) v. H. et L., Beitrage

z. Kenntnis der Corticieen, IL, p. 17.

(C. pertenue Karst., Gloeocystidium guttuliferum Karst.,

C. myxosporum Bres. non Karst.)

An morschem Buchen- und FOhrenholz.
17. Feniophora glehulosa (Fries) Sacc. et Syd., Saccardo, Syll.,

XVI., p. 195.

{Feniophora gracillima E. et Ev.)

Auf FOhrenrinde.
18. Feniophora longispora (Pat.) v. H., Annales Myc, III., 1905,

p. 325.

An Eichenrinde.
19. Feniophora nuda (Fries) Bres., Hym. Kmet, p. 50.

(P. Syringae Karst., F. violaceo-Uvida Massee, G. muta-
hile Karst. in sched.)

Auf Zweigen von Schwarzdorn.
20. Feniophora pubera (Fries) Saccardo, Syll., VI., p. 646.

(P. puherula [Karst.] Sacc, P. flavido-alba Cke.)

Auf Birkenholz.
^1. Feniophora radicata (P. Henn.) v. H. et L., Beitrage zur

Kenntnis d. Corticieen, II., p. 8.

{Corticium radicatum P. Henn. apud Engler, Pflanzenwelt

Ostafrikas, 1895, Th. C, p. 54.) ,^ , ,

An alten Laub- und Nadelholzstrunken, auch Moos u. dgl.

tiberziehend, H5hlungen in der Erde auskleidend. Die vor-

Jiegenden Exemplare sind sehr schOn, stimmen vollkommen mit

den afrikanischen Originalexemplaren uberein. Der Pilz ist neu

ftr Europa! ^ ^ .

22. Feniophora setigera (Fries) V. H. et L., Beitrage z. Kenntnis

d. Corticieen, I., p. 7.

23*
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(C myxosporum Karst. non Bres., C. Chusqiieae Pat,

P. trachytricha Ell. et Ev.)

Ad Pappelrinde.

23. FeniopJwra sordida (Schroet.) v. H. et L., Annales Myc, IV,

3, p. 290 (1906).

{Peniophora scrdidella v* H. et L.)

Auf Eichenrinde.

Der SchrStersche Name mufite wieder hergestellt

werdeD, da das Karst en ache G. sordidum (siehe Karst., Sym.

Myc. Fenn., X., p. 68) identisch ist mit Feniopliora serialis

(Fries) v. H. et L. (teste Bresadola in litt)

24. Coniophora arida Fries, Hym. Eur., p. 659.

(Tomentella hrunnea Schroet., Coniophora lurida Karsi,

Coniopliora siibcinnamomea Karst.)

Auf morscliem FOhrenliolz.

25. Coniophora Betulae (Schum.) Karst , Symb. Myc. Fenn., VIIm

p. 12.

(C. stiffocata Peck.)

An Nadelholzrinde.

26. Coniophora cerebeUa (Pers.) Schroet, Pilze Schlesiens, p. 430.

(C, puteana Fries.)

An Eichenrinde.
27. Coniophorella olivacea (Fries) Karst., Finl. Basidsv., p. 438.

(Coniophora atrocinerea Karst, Coniophora fiimosa Karst)

An morschem Nadelholz.

Wie die Untersuchung des Originalexemplares lehrte, ist

auch Coniophora fumosa Karst., Symb. Myc. Fenn., VIIL, p. 13,

nichts anderes als C. olivacea (Fries) Karst,; Coniophora leiico-

thrix Berk. d. Curt typica scheint nach Bresadola in litt. u.

A. P. Morgan in Journ. of Mycology (IX, 1903, p- 162) doch

eine gute Art zu sein, die von G. olivacea verschieden ist

28. Tomentella cinerascens (Karst) v. H. et L., Beitrage znr

Kenntnis d. Corticieen, I., p. 22.
^

(Hypochnus capnoides Bres., Tomentella asterigma K-

Maire.)

Auf Eicbenholz.

29. Tomentella JBresadolae (Brinkmann) v. H. et L., Wiesner-

Festschrift, p. 77.

An morschem Laubholz (?).

Stimmt sehr gut mit dem Original exemplar uberein, n^r

die Sporen sind etwas kleiner.

30. Tomentella caesia Persoon sensu Bresadola e. .

{Hypochnus caesius [Pers.] Bres. Fung, polonici, p- l^^'^

Auf nackter Erde.

Der Pilz stimmt mit Bres ad olaschen Exemplaren uberein.

Der Persoonsche Pilz durfte nach Beschreibung und Abbildung

zu schlieGen (s. Persoon, Obs. I., p. 15, tab. 3, f. 6) aber

kaum die vorstehende Tomentella-S]^ezies sein. Diese hat braune
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Sporen, der Persoonsche Pilz seheint jedoch groCe, weiCe

Sporen zu besitzen.

31. Tomentella chalybaea (Pers.?) v. H. et L. sensu Bresadolae,
Wiesner-Festschrift, p. 77.

Auf nackter Erde.

Der echte Persoonsche Pilz mufi der Beschreibung nach

ein anderer Pilz sein.

32. Tomentella elaeodes (Bres.) v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis

d. Corticieen, II., p. 101.

(HypocJinus fulvo-cinctus Bres..)

Alte, schlechte Exemplare auf ganz morschem Laubbolz.

33. Tomentella ferruginea (Pers.) Schroei, Pilze Scblesiens,

p. 419.

{Hypochniis dbsciiratus Karst., pr. p.)

Auf morscber Kinde.
34. Tomentella fusca (Pers.) Sebroet., Pilze Scblesiens, p. 419.

{Telephora vinosa Pers., Eypochnus wnbrinus Quelet, Hy-
pochnus ohscuratus Karst, pr. p.)

Auf morscber Kinde, morschem Holz vonLaub- und Nadel-

baumeo, einem alten Polyporus etc.

35. Tomentella isabellina (Fries) y. H. et L., Beitrage z. Kenntnis

d. Corticieen, IL, p. 22.

{EypocJinus argillaceus Karst., Zygodesmus pannosus B. et

Br., Odontia tenerrima Wettst.)

An Eichen- und F5brenrinde.
36. Tomentella microspora (Karst.) v. H. et L., Beitrage zur

Kenntnis d. Corticieen, I., p. 23.

Auf morscber Laubbolzrinde.

Stimmt sehr gut mit dem Originalexemplar uberein.

37. Tomentella spongiosa (Scbw.) v. H._et L.

(Hypochnus Hypochnu
noideiis B. et Br. (nach Bresadola in litt.) = Thelephora flori-

dana E. et Ev. (F. Bresadola, Fung, polonici, p. 108.)

Auf morscber Larcbenrinde.
!• Tomentella papillata t. H. et L., nov. sp.

Auf morschem Laubbolz.
,,

Eine sehr schOne und leicbt zu erkennende Art, vor allem

an der rostbraunen Farbe (Nr. 108 des Code des Couleurs) und

dem immer dicht papillOs-warzigen Hymenmm. Sporen eckig

kugelig Oder ellipsoidisch oder unregelmaCig eckig, lang hyalm

stacbelig, 8-11 ^ 7-10 ^ groC, Hyphen 3-6 ^ dick, fast farb-

los bis schwach braunlich, mit sparlichen Scbnallen.
,

'. Tomentella suhfusca (Karst.) v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis

d. Corticieen, I., p. 24.
. , -^ -u «„PM/^Aa

An morschen Laub- und Nadelbolzstrunken, auch auf Moos,

Erde etc. uberziebend.
. . ^ ^.^„a^l.c.T^

Da das Originalexemplar dieser Art ^^ ^ar stenschen

Herbar nicht mehr aufzufinden ist, konnten unsere Exemplare
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leider nicht mit demselben verglichen werden; sie stimmen aber

so gut zur Diagnose Karstens von Hypochnus suhfuscus

(Hattsv, II., p. 163), daC man wohl annehmen kann, dafi in

ihnen wieder dieser Pilz vorliegt. Wenn schlechte Exemplare

vorliegen, kann der Pilz eventuell mit Tomentella fusca (Pers.)

Schroet. verwechselt werden. (Er liegt auch so bestimmt in den

verscbiedenen Herbarien.) Doch sind beide gut voneinander zu

unterscbeiden, wenn man sie nur genauer vergleicht.

Die Tomentella fusca ist ein mehr hautiger, selten schwacb

filziger, am Eande immer ausgesprochen bellerer radialfaseriger

Pilz von mebr schokoladebrauner Farbe und fast gescblossenem

Hymenium. Sporen eckig-rundlich, selten eckig-kugelig, meist

eckig-oval oder ellipsoidisch, oft ganz unregelmafiig eckig,

warzig bis kurzstachelig, 6—11 ^ 5—8 (i groC, von brauner

Farbe. Hypben unregelmaCig verzweigt, 4—6 (bis 10) {i dick,

Dur selten mit Scbnallen an den Septen.

Die Tomentella subfusca ist dagegen ein ausgesprocben

flockig - filziger, nur selten etwas bautiger, am Rande gleich-

artiger Pilz von umbrabrauner Farbe und offenem Hymenium.

Sporen kiigelig, auf einer Seite oft etwas abgeflacbt, lang hyalin-

stachelig, 8—9 ft, mit den Stacheln 10—12 fi im Durchmesser

betragend, von umbrabrauner Farbe. Hyphen kurzgliedrig (regel-

maCig verzweigt, 6—8 fi dick), fast ausnahmslos an jeder Septe

mit Scbnalle.

40. Tomentella trigonosperma (Bres.) v. H. et L.

(Corticium trigonospermum Bres., Annales Myc, III., 190o,

p. 163.

Auf Eicbenrinde.
Das Originalexemplar von C. trigonospermum Bres., in der

Nr. 101 von W. Brinkmanns Westfaliscbe Pilze ausgegeben,

reprasentiert nur eine Jugendform einer eigenen Tomentella sp.,

die wie vorstehend benannt werden mujB. Es gelang dies an

den znr Bestimmung vorliegenden, gut entwickelten Exemplaren
dieser Art festzustellen.

Diese stimmen namlich nicbt nur im Ausseben, sondern

aneh in der Struktur und in der Bescbaffenheit und den GrOCen-

verhaltnissen der Hyphen und Basidien vollkommen mit dem

Pilz des angefubrten Exsikkates, also dem Originalexemplar von

C. trigonospermum Bres. uberein. Sie zeigen aber neben reifen,

vollstandig entwickelten, typischen (fast kugeligen, stacheligen

gelben, 4—7 fi groGen) Ibmentella-SipOTeTi auch eine grOCere

Menge rundlicb eckiger unreifer Sporen und darunter vor allem

auch solche, welche in Form und Gr5Ge genau mit den Sporen

iibereinstimmen, welche Bresadola von C. trigonospermmi p^-

achreibt und wie sie der Pilz des Exsikkates dieser Art zeigt.

Fur die Annabme, daC die Exemplare dieses Exsikkates einen

nocb nicht ausgereiften Pilz enthalten, spricht wohl auch die Tat-

sache, daft die Sporen an denselben nur sparlich vorhanden sinOr
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wahrend die uns vorliegenden Stucke sehr reichlich Sporen zeigen.

Die BeobachtuDg, dafi junge, spater gaoz kugelig werdende

TomenteUa-Q]^OTen anfangs von mehr oder weniger ruodlich-

eckiger, oft fast unregelmaCig tetraedischer Form sind, wurde

ubrigens von uns schon fruher mehrere Male gelegentlich der

Bestimmung einiger anderer Tomentellen gemacbt.

. Tomenfellina ferruginosa v. H. et L., Beitrage z. Kenntnis d.

Corticieen, I., p. 56.

Auf morscher Laubholzrinde.

Bisber nur aus dem Wienerwald bekannt gewesen.

Die siideuropaischen und pontischen Florenelemente in

Zarnten.

Von Dr. Rudolf Scharfetter (Villach).

(Mit 2 Karteaskizzen.)

(Fortsetzung. ^)

3« Luckenhafte Verbreitung siidlicher Florenelemente.

Im Hinblicke auf die Einwanderungsgescliicbte sind jene

Pflanzen von besonderer Wiehtigkeit, die sich nur veremzelt, in

grofier Entfernung vom nacbsten Standorte, ja manchmal aberhaupt

nur an einer einzigen Stelle des Gebietes finden. So konamt z. B.

Ostrya carpinifolia in Karnten nieht gerade selten, aberimmer
nur in wenigen, meist kummerlicben Exemplaren an voneinander

weit entfernten Standorten vor. Icb kann hier nur eine Zusammen-

stellung solcher Falle aus der Literatur bieten, von denen jeder

eiuzelne der Naebprufung und des Vergleiches mit der Flora der

Nachbarlander bedarf. Rein zufalliges Auftreten und falscbe Be-

stimmungen spielen gerade hier eine groCe Rolle.

Die Pj3anzen aus dem Kanaltale seien vorangestellt, weil deren

^orkomraen mit der pflanzengecgraphischen Sonderstellung dieses

Tales iiberbaupt in Verbindung gebracht werden kann und muD.

Centaurea bracfeatal Pontafel.

Centaurea dichroanthal. Pontafel.

Plantago carinata. Kanaltal. ^ -

,

Knautia integrifolia. Zwischen Malborghet und P^^^^^''
.

Knautia Fleischmanni . Zwischen Malborghet und Pontafel.

Scahiosa graminifolial. Kanaltal. „ ,., ,7- u t

Gentiana pilosa. Von Eaibl^ auf den Predil, Kanaltal.

Eryngium ametJiystinum. Kanaltal.

Matthidla varia. Pontafel.

Nepeta pannonica. Pontafel, Confingraben.

*) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 7/8, S. 265.
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Boripa lippicensis. Malborghet, Eisenbahndamm.
Polygala forojulensis. Von Pontafel bis Malborghet, Predil-

wiesen, Raibl.

Schon diese kurze Liste zeigt, dafi wir es mit sehr ver-

schiedenen pflanzengeographischen Elementen zu tun haben, deren

beschranktes Vorkommen aufdie verschiedenste Art erklart werden

muC. Ein eingehendes Studium dieser und der folgenden Arten

Labe ich bereits in Angriff genommen. Audere Beispiele von

Arten , die vom Hauptverbreitungsgebiet weit abgelegen vor-

kommen, sind:

Stipa pennatal, Foderaun, Warmbad,
Danthonia calycina. Eaiblertal und Mangert, Kotschna.

Carex nitida. Molltal, Pasterze, Obeu'drauburg, Foderaun,

Judendorf bei Villach.

Carex Michelii. Sehr selten am Rabensteinerberg und in der

Unterhausschlucht.

Veratrum nigrum. Bliefi im Oberdrautal bei 1600 m
auf Kalk.

Antliericiim Liliago. Bei Wolfsberg im Lavanttal.

Mtiscari comosum. Lendkanal, Lavanttal, Bleiburg, Lavamiind.

Muscari hotryoides. Becken von Klagenfurt!, Kanaltal

sehr vereinzelt.

Asparagus tenuifoUus. Schutt!, Ossiachersee.

Orchis pallens. Miilstatteralm gegen Kanning, Weifiensee.

Weifibriaeh.

Limodorum abortivum. Oberdrauburg.
Castanea sativa. Lavanttal, Judendorf! (gepflanzt?), Wollamg

(gepflanzt?), Berg, Redlach.

Quercus lanuginosa, Eabensteiner Felsen bei St. Paul!.

Alsine setacea. Eberndorf.

Clematis Flammula. Kalkwande bei Dellach im Oberdrautal

Durch Eroffnung von Steinbruchen fur den Eisenbahnbau auf

diesem Standort verdrangt. Khlmr. Im Herbar des Landesmuseums
befindet sich kein Belegexeraplar.

Epimedium alpinum. Arnoldsteinl.

Fragaria viridis. Satnitz, Irschen,

Potentilla canescens. Tiffen, Berg, Foderaun.
Fotentilla arenaria. Lavamiind, Osterwitz, Eabensteinerfels,

Obervellach.

Potentilla pedata, Schwarzenbach.
Cytisus supimts, Rattendorfer Gries, Thorl, Arnoldstein >

Seisera, Pravali.

Lotus siliq^iwsus. Kanaltal, Sehutt!, Faakersee, Oberdrauburg

Oxytrcpis pilosa. Obervellach, Heiligenblut, Pasterze.

Coronilla Emertis. Kanaltal, Schutt !, WeiCbriach.
Coronilla coronata. Satnitz.

Coronilla varia. Becken von Klagenfurt!, Heiligenblut.

Vicia tenuifolia. St. Andra im Lavanttal.
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Friesach.

Fumana procumbens. Otwinskogel, Obere Vellach, Pontafel.

Feucedanum alsaticum. Satnitz.

Orlaya grandiflora. Foderaun!.

Teucrium Botrys. Kasbauerstein, Neuhaus.

Marrubium vulgare. Unterlavanttal, Maria Waitschach,

Verbascum phoeniceum. Unteres Lavanttal.

Scabiosa Gramuntia. Oberdrauburg haufig, Tropolach sehr

selten.

Inula hirta. Kasbauerstein im Lavanttal, zwischen Pontafel

und Villach.

Inula salicina. Eabensteinerberg, Kadutschen vor Bleiberg.

Inula ensifolia. Kotlaschlucht bei TJaterloibl.

Achillea nobilis. Klagenfurt.

Echinops sphaerocephalus. Finkenstein.

Cirsium canum. Barentaler Wiesen beim Bauer Bahauz.

Leontodon Berinii. Gerolle hinterm Eaibler See, Mangert.

Lactuca perennis. Lavanttal !, Obervellach.

Hieracium cymosum, Zwanzgerberg.

4. Kulturbesrleiter.

Infolge der Bearbeitung des Bodens durch den Menschen

warden zahlreiche neue Verbreitungsmoglichkeiten erofifnet. Das

Gleichgewicht der natiirliehen Pflanzenforraatlonen wird durch diese

ElngriflFe alljahriich aufs neue gestort, und die Acker und Weg-
raine sind der Sehauplatz eines erbitterten Karapfes zwischen den

vom Menschen gezogenen Pflanzenarten, den ehemaligen Besitzern

^es Bodens und den neuen Eindringlingen. Unter diesen letzteren,

wir wollen sie mit Gradmann Kulturbegleiter nennen, befinden

sich nun auffallend viele Arten siidlicher und sudostlicher Herkuntt.

DaC das Becken von Klagenfurt von diesen Arten ganz besonders

bevorzugt ist, nimmt nicht wunder. Wichtiger ist die Tatsache,

daG diese Kulturbegleiter fast ausnahraslos einjahrige Pflanzeu sind.

ist es eben nur ein-

Wenn
Da alljahriich der Ackerboden gesturzt wird, ist es eben n

jahrigen Pflanzen moglich, ihren Lebenszyklus zu vollenden.

aber ein Grundstiick nicht welter bearbeitet wird, so folgen den

einjahrigen, siidlichen Arten nicht etwa ausdauernde Arten der-

selbeu Herkunft, sondern es kehrt die ehemalige Pflanzengenossen-

schaft, Wiese oder Wald, zuruck und die einjahngen Ar en ver-

schwinden. Es handelt sich also nicht urn ein Vordnngen sUdlicher

Pflanzengenossenschaften, deren Vorposten die ei^Jf"g«°,
^f^^^

}varen, londern diese „Unkiauter'' verdanken ^^r Vorhandensein

in unserer Flora nur der schutzenden Hand der Menschen Dies

kann aueh daraus erkannt werden, daC es diesen K'^lt'irbegleitern

nicht gelingt, in die einheimischen Formationen einzudringen und

lesten FuC zu fassen.
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Wir fiihren nach Gradmann Beispiele solcher Arten an,

wobei die erste Gruppe mitteleuropaische Yerbreitung zeigt.

Eeine Kulturbegleiter : Avena fatua, Apera Spica ventiy

Bromus secalinus, Hordeum murinum^ Lolitim temtilenttim , Adonis

aestivalis, JRanuncuhis arvensis, Delphinium Consolida, Papaver
Hhoeas^ Chelidoriium majuSy Fumaria spec, Conringia orientalis^

Thlaspi perfoliatunij Melandryum album, Agrostemma Githago,

Malva silvestriSj Geranium pusillum^ Erodium cicutarium^ Vicia

tetrasperma, Bupleunim rotundifolium, Caucalis daucoides^

Conium maculatum^ SJierardia arvensis, Galium tricorne, Valeria-

nella spec, Matricaria Chamomilla^ Centaurea Cyanus^ Picris

hieracioideSj Sonchtis asper^ Convolvulus arvensis, Lithospermum
arvense, Solanum nigrum^ Veronica triphyllos, F. polita^

y. Jiederifolia^ Melampyrum arvense^ Lamium amplexicaule^ L.

purpureum, L. alburn^ Verbena officinalis^ Anagallis arvensis^

A. femina, Chenopodium spec, Euphorbia helioscopia, E. platy-

phylla, E. exigua,

Kulturbegleiter sudeuropaischer Herkunffc : Adonis flammea,
Nigella

foliatum^ Orlaya grandifli

Myagri
y

retroflexus, Ornithogalum
nutans^ Muscari comosum, Panicum sanguinale^ Setaria verti-

ciXlata.

Pontische Kulturbegleiter: Neslea paniculata, Gypsophila

muralis, Vicia villosa, Lathynis tuherosus, Veronica verna. Gale-

opsis piibescens, Parietaria officinalis^ Gagea arvensis.

5.Fonnationszngeli6rigkeit der einzelnen Arten undpflanzen-
geograpMsche Grliederung.

Wenn
im Hinblicke auf ihre Formationszugehorigkeit und geographische

Yerbreitung etwas eingehender prufen, so zerfallen dieselbea in

eine Anzahl von Gruppen.
1. Zunachst sondern wir eine Eeihe von Formen ab, welche

nicht Dur in Karnten, sondern in den ganzen Alpenlandern una

noch weit hinein nach Mitteleuropa zu den verbreiteten un^

haufigen Pflanzen gehoren. Dianthus Carthusianorum, CoroniU^

varia,^ Stachys recta, St. annua, St. germanica, Veronica Teucrium,
Tplldrium Dhn'M.npfl^/no T A^j^ati^^^i^^ 7yT,#*^7i>M-J*V^ nunnriii.^iaS. J^*

E
W'i Genista sagi

Ranunculus lanuginosus, Galium silvaticum, Lilium 3Iartagon,

Corydalis cava, Lathyrus vernus, Anemone Hepatica, Sup^ihal-

mum salicifolium. Salvia glutinosa, Cirsiicm oleraceum. Erica

carnea, Genista tinctorial Biscutella laevigata, Dianthus deltoides,

Trifoliiim

Melica
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Es ist dies jene Gruppe, welche Hegi^) als indifferente, eigent-

lich xerotherme Arten bezeichnet, welche zum Tail flugelartig

die zentrale Alpenkette umliefen, zum Teil wohl auch die Alpen-

passe passierten. Ftir diese Spezies, deren Verbreitungsgebiet nord-

lich der Alpenkette einen mehr oder weniger geschlossenen Eing

bildet, ist es nicht immer ohne welters moglich, festzustellen, ob

sie einen ostlichen oder einen westlichen Einwanderer darstellen.

(Hegi).

2. Eine zweite Gruppe bezeichnet Hayek^) als die Vor-
alpengewachse der Siidalpen und der sudosteuropai-
sehen Gebirge. Hieher gehoren z. B. Bianthus Silvester, Ane-
mone trifolia, Sedum glaucum, Saxifraga cuneifoUa, S. incrustata,

Lahurnum alpinum, JDaphne alpina, Laserpitium peucedanoides,

Veronica lutea, Bhodothamnus Chamaecistus, Scorsonera rosea,

Chondrilla chondrilloides, Alyssum petraeum, A. Wiilfenianum,

Saxifraga Hostii, S. Burseriana, Ehamnus fallax, Geranium

macrorrhisum, Crepis incarnata, Widfenia carintJiiaca, Aquilegia

Einseleana, Euphrasia cuspidata, Galium aristatum, Homogijne

silvestris, Allium ochroleucum, Lilium carniolicum, Genista radiata

u. a. In Karnten ist deren Vorkommen im groBen und ganzen

aiif die Karawanken, Eaibler Alpen und Karnische Hauptkette

beschrankt.

3. Viel seltener sind in Karnten typische Bewohner der

illyrischen Karstheide (Beck). Wir nennen: lUaspt

praecox, Eelleborus odorus, Cytisus purpureus, Boripa Uppicensts,

Polygala forojulensis, Flantago argenfea, Knautia Fleischmanm,

Asperula longiflora, Centaurea dichroantha. Die Mehrzahl findet

sich nur im Kanaka! und in den Talern der Eaibler Alpen.

4. Ein groCeres Kontingent stellt diestidpontische Wald-
flora, besonders der Karstwald (Beck). Erythronium Bens earns.

Asparagus tenuifolius, Ostrya carpinifolia, Castanea sativa, Quer-

cus lanuginosa, Stellaria hidbosa, Epimedium alpinum, Medicago

carstiensis, Fraxinus Ornus, Hacqiietia Epipactis, Cytisus sttpmus.

Laniium Orvala. Fiir die Gewachse des Karstwaldes kann ange-

geben werden, dafi sie ein sehr luckenhaftes Areal aufweisen, ja

einige wie Stellaria bullosa und Epimedium alpinum in unserera

Gebiete nur an einer Stelle gefunden wurden.

5. Einige unserer thermophilen Pflanzen ratissen ferner der

Pannonischen Flora zugerechnet werden, wie Stipa i'^««f«;
Linum tenuifolium, Iris graminea. Bei der innigen Verwandtsctiatt

zwischen der pannonischen und illyrischen Flora ist es schwer,

besondere Arten auszuscheiden.

r7^)^gi Gustay, Mediterrane Eiustrahlungen in faye™- J^f
^"•^^""^'"

des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, 46. ^^^^1-^7^^^ ^jpen-

flora. Berichte d. Bayer. Bot. GeseUsch.. Band X ^^unchen 190o^

,
*) H ay e k A. y Die Verbreitungsgrenze sGdhcher Florenelemente m &ieier

niart. Englers Bot. Jahrbucher, 37. Bd., 3. Heft, 1906.
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6. Dem raediterranen Florenelemente wiirdeti nach Beck,

Vegetationsverhaltnisse der illyrischen Lander angehoren: Clematis

Flammula (hei Oberdrauburg, anlaQlich des Bahnbaues ausgestorben;

im Herbar des Landesmuseums befindet sich kein Belegexeraplar),

Scrophularia canina, Eryngium amethystinum^ Galium purpureum,

Scahiosa graminifolia^ Euphorbia epithymoides, Knautia integn-

folia, Brachypodium ramosum^ Nepeta Cataria, Achillea nohilis^

Gladiolus illyricus^ Gladiolus communis, Flantago carinata,

Centaurea hracteata^ Limodorum ahortivum. Auch dieses Floren-

element hat hauptsachlich vom Kanaltal Besitz ergriffen.

7. Zu einer vollstandigen Charakterisieriing der siidlichen

Pflanzen ist es auch noeh notwendig, die Alpen flora kurz zu

streifen. Auch hier Arten, die auf eine selbstandige Entwicklung,

und solehe, die auf die illyrischen Hochgebirge hinweiseu. Ranun-

culus Traunfellneri, Arabis ovirensis^ Alyssum ovirense, Saxifraga

tenella, Viola Zoysii, Gentiana Froehlichii, Campanula Zoysii,

Tr
i
folium noricum^ Androsace villosa u. a, Vgl. ineinen Aufsatz:

Die Verteilung der Alpenpflanzen Karntens, Oster,, Bot. Zeit. 1907.

8. Endlich besitzt Karnten noch einige endemische Formen

uuter den siidlichen Arten: Bujpleurum canalense, Euphorbia

Kerneri, Spiraea decumbens,

9. Die Gruppe der Kulturbegleiter wurde schon oben

erortert.
F

Schon diese kurze und vielleicht auch nicht ganz einwand-

freie Gliederung der siideuropaischen und pontischen Florelemente

Karntens laCt erkennen, daC diese Elemente durchaus nicht gleich-

wertig sind, weder ihrer geographischen Verbreitung, ihrer For-

mationszugehorigkeit, noch ihrer geschichtlichen Stelluog nach.

Hier ist aber der Angelpunkt fiir das Verstandnis der ganzen

Gruppe, denn von der Zuteilung der einzelnen Art ist unsere Auf-

fassung ihrer Stellung und Bedeutuug in der Besiedlungsgeschichte

abhangig.

Yon solchen Betrachtuiigen aus kommen wir vor allem zur

Angliederung unseres Gebietes zu einem bestimmten pflanzengeo-

graphischen Bezirk. Krasan^) hat den sudliehen Teil Karntens

seiner banato-insubrischen Zone, welche sich als tFbergangsglied

zwischen die alpine und die mediterrane Pflanzenwelt einschiebt,

zugewiesen. Diese Zone beginnt im siidlichen Siebenbiirgen, er-

streckt sich uber das Banat, Slavonien, Kroatien, Untersteiermark*

Krain, das gorzische und istrische Litorale, den sudHchen Tei|

Karntens, das venetianische Bergland, Sudtirol und das Tessin;

aufierdem umfaCt sie die Tallandschaften und Vorberge der Lombardei

bis zur alpinen Eegion, sie greift nach Siiden teils in die Balkan-

halbinsel, teils in die Apenninen ein.

^ Eras an Fr,, Beitrag zur Charakteristlk der Flora von Untersteier-

mark. Mitteilungen des nat. Vereines fiir Steiermark. Jahrg. 1902, p. 301.
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Hayek'') kommt in seiner Abhandlnng liber die Sanntaler-

alpen, p. 151, zu dem Schlufi, dafi die Voralpenflora der stidost-

liclisten Kalkalpen mit der Kroatiens und Bosniens eine so hoch-

gradige Ubereinstimmung zeigt, daC sie von derselben als eigener

Bezirk nieht abgetrennt warden kann. Er bezeichnet diesen Bezirk

als den „illyrisch-subalpinen" Bezirk, welcher im Gegensatze zu

Krasan •westlich nur bis zur Isonzolinie reicht, und Bosnien,

Kroatien und Krain (soweit sie nicht dem reinen Karstgebiete an-

gehoren), die Voralpenregion der julischen Alpen, Karawauken und
Sanntaler Alpen, sowie das sudsteirische Bergiand nordwarts bis

zum Siidrand des Bachergebirges und bis zur Drann umfaCt^).

Die Eotscheidung der pflanzengeographisehen Stellung der

siidalpinen Voralpenflora wird erst dann fallen, wenn die Stellung

der Karstflora entschieden ist. Es kann wohl nicht meine Aufgabe
sein, bei den verschiedenen Ansichten, die Beck, Ginzberger'),
Hayek*), Krasan^) u. Vierhapper^) geiiuCert haben, diese

Prage zu losen. Die Karntner Lokalforschung kann nur insoweit

dazu beitragen, als sie der Untersucbung der Voralpenflora der

Karawanken und der karnischen Hauptkette ihre Aufmerksamkeit
wird zuwenden mussen. (ScMhc foigt.)

Beitrage zur Kenntnis der Bryophyten von Persien und

Lydien.
Von Viktor SchifFner (Wien).

Mit 3 TafelQ (VII- IX) und 1 TextabbUdung.

(SchluC. 7)

Sartramiaceae.

66. PhilonoHs calcarea (Br. eur.) Schmp.') — Persia bor.:

Mens Elburs, im Lartal westlich vom Demawend, 2600 ra.

- ») Hayek A. v., Uber die pontiseh-subalpine Mischflora in SudsteiermarL
'Jst. Bot. Zeitscbr., 1901, p. 102-301.

Hayek v., Die Sanntaler Alpen. Vorarbeiten z. einer pflanzengeogr.

^arte Osterreicbs IV. Abhandlungen der k. k. zool. bot.-Ges. Wien, Ud IV,

Heft 2. 1907, p. 151. ,. , n . •
T.

T,
2) Vgl. V. Hayek, Die Pflanzengeographiscbe Gliederung Osterreich-

Ungams. Vortrag. Zool-bot. Ges., LVII. Bd., 1907, Heft 8 u. 9.

p.^ ^) Ginzberger A. u. Maly K., Exkursion in die lUyrischen Lander.

*ihrer zu den wiss. Exkursionen des II. inter, bot. Kongresses.
.„„„,,v

ft
.

*) Hayek A. t., Uber die pontiseh-subalpine Mischflora in Sudsteiermark.

Wst. Bot. Zeitschr. 1901, p. 102—103.
, „, TT„f„,.=fo;or

^ ^ ,«) Kras-an Fr., Beltrag znr Charakteristik der Flora von Untersteier-

"lark. Mitteilungen des nat. Vereines fiir Steiermark, Jahrg 1902, p. 301.

Preundlichkeit, die bier angefuhrten Philonoten zu bestimmen, resp. zu revidieren.
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17. VIII. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5893).

Persia bor.: Elburs occid., in regione alpina montis Tachti

SoleimaD, ad nives prope Piastschal, 3500—3600 m s. ra.

29. VI. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5906).

67. Philonotis seriata Mitt. var. nov. persica Schffn.

Persia oceid.: In alpibus districtus Silachor; partim c. fr. et

d". — VI. 1902, Legit Th. Straufi, Nr. 1. 3, 18.

GroCe und Habitus von Ph. tomentella Mol., Blattform und

sonstige Beschaffenheit des Blattes aber von Fh. seriata, von deren

typischen Forraen diese Form aber auGerdem durch die undeut-

liche Eeihenanordnung der Blatter unterschieden ist. Die

Perigonialblatter sind haufig spitz. Das Peristom stimmt gut mit

JPh. seriata tiberein.

Herr Loeske teilt mir iiber die drei erwahnten Exeraplare

folgende Beobaehtungen mit (Brief vom 21. XI. 1907): „Erst

glaubte ich verschiedene Arten vor mir zu sehen, fand aber schlieC-

lich alle mogiiehen Ubergange in den Blattern und bin iiberzeugt,

dafi alles ein und dieselbe Pflanze ist, eine Pflanze, die ich aus

Europa als Fhil. seriata in der tomentella-'lYdkCht angesprochen

hatte. Aber die zur Unkenntlichkeit verwischte Seriatur, die nur

schwache Eeihenstandigkeit an jungen Trieben mehr ahnen, als

erkennen laCt, und die Blattform, sowie die oft spitzen c? H*?

blatter im Verein mit dem Umstande, daC die Pflanze aus Persian

stammt und ich derartige Formen aus Europa nicht sah, zwingen

mich zu der Annahme, dafi eine besondere Art vorliegt". Einige

Tage spater erbielt ich dazu folgende Erganzung: „Bezuglich der

pers. Philonotis wtirde ieh Ihnen noeh empfehleu, was ich leider

irrttimlicherweise noch unterlieC, das Peristom mit dem von Pn.

seriata zu vergleichen. Sind keine wesentlichen Unterschiede

zu sehen, so vrare Ihr Vorschlag: Var. persica v^ohl zu reent-

fertigen".

68. TMlonotis tomentella Mol. (= Ph. alpicoU U^:).^

Persia bor. occid.: Isperachan, ad montis Sahend rivulos"

c. fr. et cf. — 4. VIII. 1884, Legit J. A. Knap p.

Anm.: Ich mochte hier die interessanten Beobaehtungen

meines geschatzten Freundes L. Loeske iiber diese Pflanze mit-

teilen (Brief vom 7. II. 1908): Jch hielt Ihr Moos schon mil

bloCem Auge fur Ph. tomontella Mol. (die bei mir alpicola Jar. ein-

sehlieCt) und das Mikroskop bestatigt die Deutung. An den

grtinen Trieben gaben die Blatter oft keinen sicheren An-

halt. Untersucht man aber die Blatter geschwarzter, alterer

Stammehen, so zeigen sie die schmal lanzettlichen, dunnrippigen, lang-

grannigen Blatter rait den vielfach umgeroUten Randern der tomen-

tella. Bei See im Paznauntal habe ich sie im letzten Sommer mij

Osterwald bei 1000 m in Ubergangen zu fontana gesehen ud'I

mich davon an Ort und Stelle iiberzeugt, daG die inneren Perigonial-

blatter sogar im s el ben Easen stumpf, stumpflich und spita vor-

kommen konnen. In hoheren oder alpiner ausgebildeten Standorten

J
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Pflanze spreehen fur tomenteUa, desgleichen die laoggrannigen

obersten Blatter, die scharf hervortreten, wenn der Rasen gegen

dasLicht gehalten wird. Durchgreifende Untersehiede im Peri-

8tom kenne ich nicht".

Zu dem letzten Punkte mochte ich gleich bemerken, daC

unsere persisehe Pflanze tatsaehlich sehr deutlich die fenster-

formigen Durchbrechungen der Fortsatze des ianeren Penstoms

aufweist, die von Limprieht (Laubm. Deut. II.,„p. 574) als fur

Ph, alpkola eharakteristiseh angegeben werden. Uber den Wert

dieses auffallenden Merkmales auBert sich Loeske seiir skeptisch

(Hedw., XLV., p. 108).

Cryphaeceae.

69. Zeucodon sciuroides (L.) Schwgr. var. morensis
(Schwgr.) De Not. — Lydia: In regione media montis Takhtali-

dagh, 700—800 m s. m. —26. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae

pi. exs., Nr. 10-076). ^ ,.

70. Leucodon immersus Lindb. — Persia bor.: Enseli,

Straudplatze bei Kasian. — 23. IT. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5839). — Persia bor.: Enseli, am Strand am
Gestriipp. — 24. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5830

5830 &)

Neckeraceae.

71. Neckera complanata (L.) Huben. — Persia bor.: En-

seli, auf der Insel Mianposchte. — 23. IV. 1902 (Bornm., Iter

Pers. alt. 1902, Nr. 5853). - Persia bor.:
^^^^f^l^^^^oai^

Rescht. — 29.IV. 1902(Bornm.: Iter. Pers. alt. 1902, Nr.bbbO-
— Forma. ~ Persia bor.: In den Waldern bei Eeseht. —
29. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5866).

Anm.: Die zuletzt genannte Pflanze ist eine Form mit vorne

breiten nnd sehr kurz gespitzten Blattern, die aber gewiC n»cM zu

N. Sesseri gehort. Soiche Formen kenne ich auch aus bua-

europa. ,.

72. Neclcera Besseri (Lob.) Jur. — Persia bor :
iiDseii,

auf der Insel Mianposchte. 20. IV. 1902. Hier auch die Torher-

gehende Art. (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5847). - Per-

sia bor.: Enseli, insula Mianposchte, cum Leucodonte tmmerso

23. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 58o0). - Per-

sia bor.: In valle fluvii Sefldrud in declivitatibus "^ontmrn prope

Kudbar, 300-400 m; c. fr. - 7. V. 1902 (Bornm., Iter Pers.

'^'

'Tnm^'- iufkttern, bes. Perichatialblatfern der zule^^^^^^^^^^

nannten Pflanze fand ich reichlich die interessante Chytr^iacee

Synchytriopsis muscicola (Reinsch) Schffn. Diese PA^nze tragt aucn

ziemlich feichlich z. T. schon reife Sporogone, welche bei

^« Besseri aufierst selten sind.
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73. Antitrichia Breidleriana n. sp. (Tab. IX, Fig. 47

bis Fig. 50). Species disdnctissima! Habitus in statu sicco et

humectato omnino Leucodontis sciuroidis, Qaam Afit. curtipendula

et A, californica miDor et humectata ab ambabus primo visu di-

stincta ramis baud attenuatis, foliatione exirnie julacea, foliis

nerapebasi fere borizontaliter patulis, nunquam horaoraallis.

Folia caviuscula, vix plicata, latissime ovata ad fere orbicularia,

fere subito breviter acuminata, acumine vix quintam partem folii

metiente (in A. curtipendula oblongo-ovata, vel lanceolato-ovata,

duplo fere longius acuminata [Fig. 51—52], in A. californica etiam

angustiora). Margo usque ad apicera multo angustius, qnam in specie-

bus affinibus sed spiraliter rovolutus, apex planus parviden-

tatus, dentibus baud uncinato-reflexis (conf. Fig. 49 et 53). Oosta

valida, lata, plana, versus basin 4-stratosa, homogeaea, usque in

apicem producta (longius quam in A. curtip.), Costae secundariae

minus eonspicuae, Areolatio omnino leucodontoidea, amoena,

cellulae totius fere folii ovales, vix duplo ad triple longiores

quam latiores, parietibus bene incrassatis, fere guttulatae (in

A. curtipendula [Fig. 53] et A. californica cellulae in medio folio

duplo, in parte basali 3plo longiora sunt, quam in A. Breidleriana

nostra) ^). Caulis in sectione transversa subellipticus, fibra centrali

certissime praesente, perparva autem sed bene definita, cortice

e 4—5 stratis eeliularum valde incrassatarum, parietibus rufo-

brunneis. — Non dubito, quin partes fructificationis, adhuc ignotae,

discriraina altera afferant.

Hab, Lydia: Sinus Smyrnaeus, ad rupes mentis Ikikardascn

(= „Dyo-Adelphia", = „Corax" olim) ad eccasum Smyrnae,

700—800 m s. m. — 15. Y. 1906, legit J. Bornmuller (J. Bornm.,

Lydiae et Cariae pL exs. 1906, Nr. 10.070, 10.084).

Ich widme diese ausgezeichnete Spezies als Zeichen aut-

riehtiger Verehrung dem verdienstvollen Nestor der Bryologie Herrn

Johann Breidler.
74. Zeskea laxiramea n. sp. (Tab. IX, Fig-^ 55-60).

Dioica, sterilis, 5 tantum visa, laxissime caespitesa, viridis, iH"

feme dilute brunnescens, baud nitens. Caulis tenuis, filiforniis,

13 cm et ultra longus, valde elengatus, vix radicans, renio-

tissime pinnatus ramis inferioribus densioribus ca. 2 mm, supe-

rioribus remotissimis 5— 10 mm inter sese distantibus, ramis tenu

ibus, attenuatis filiforraibus subirregularibus 1 — Scmlongis, sifflp"'

cibus vel singulis elongatis et pauciramosis. Parapbyllia nulla. Joua

remotiuscula, in sicco subappressa, humectata erecto-patentia, cau-

lina ovato-lanceolata, sensim acuta, 1-2 mm longa, 0'7mni lataj

basi conspicue decurrentia leniter biplicata, marginibus a bas

') Die ZeUen der Blattmitte bei A. curtip. u. calif sind S-Gmal so

lang als breit, die des unteren Blatteiles lOmal so lang als breit "^^„ «
jj

wurmformig gekriinimt, die bis zur Basis herabreichenden elliptiscbt^n ^ei

bei A, Breidleriana sind allein scbon ein ilerkmal, welches die Spezies aui u

ersten Blick sicher erkennen lal^t.
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ultra medium anguste revoluta (saepe etiam longe ultra me-
-11. 1 11j*1j li. * C% /O J. i. <.v «^w
dium), 2/3

mixta.

folii longitudis adaequante; folia ramulina minora, 0' 9 mm longa,

0-3 mm lata, lanceolata, acuta, marginibus minus longe vel inter

dum inconspicue revolutis, basi decurrentibus, apice integerrima,

costa tenuissima vix medium folii attiogente, ceterum caulinis

similia, Cellulae folii medii obiongo-ellipticae, 0' 006 ram latae et

fere duplo longiores, versus costam et apicem multo longiores

(ad 5-plo logioribus quam latioribus) alaribus brevibus suboblatis, om-
nibus circacircum bene incrassatis et non papillosis. — Flores $•

io caule priraario crebri, non radicantes, folia perichaetialia apice

paullo patula, interna e basi subconvoluta ovali subito fere longe

augusteque euspidata, marginibus planis integerrimis, costa tenu-

issima sed longe usque in euspidis basin producta; cellulae longi-

ores, pellucidae. Archegonia in flore ca- 10 paraphysibus crebis
L

Persia borealis: In regione silvatica vallis fluvii Sefidrud,

ad arborum radices apud Eudbar, ca. 300 m s. m. — 7. V. 1902,

legit Jos. BornmuUer (Iter Pars. alt. 1902, Nr. 5887).

In welehem Verhaltnisse L. laxiramea za L. remotifolia

Lindb. (in Br other us, Enum. Muscor. Caucasi, p. 96) und zu

PseudolesJcea catenulata var. laxifolia Kindb. in Rev. bryol. 1892,

P- 104, steht, weifi ich nieht mit Sicherheit anzugeben, da icb

diese Pflanzen nicht gesehen babe, die ' sehr unvollstandigen

I>iagnosen stimmen aber nicht auf unsere Pflanze. Letztere ist

sicher nahe verwandt mit Leslcea catenulata, von der sie sich aber

durch die bedeutende GrofSe. laxe Verzweigung, andere Form und

bedeutendere Grolie der Blatter, den deutlich umgerollt^e^n

Blattrand, die laugrippigen Perichatialblatter etc. (vgl. F"^

so sehr unterscheidet, dafi ich sie als distincte Species auffassen

inuC. Pseudoleslcea atrovirens ist schon durch die kraftige lange

Blattrippe sehr verschieden.

, 75. Anomodon attenuatus (Schreb.) Hub. — Persia

oor.: In valle fluvii Sefidrud in declivitatibus montium supra

Kudbar, 600-700 m s m.: c. fr. - V. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5886).
Anra. : Eine auffallend groCe Form.

, 76. Anomodon viticulosus (L.) Hook, et TayK-- i'ersia

J>or.: Enseli, auf der Waldinsel Mianposchte. — 16. -iv. lyu^

(Bornm., .Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5857 b).
. .

•

Anm.: Diese Species war bisher u. a. aus Kleinasien, Kau-

^^sus, Himalaya und China bekannt. ^„„f^
^^ll.I^terogonium gracile Sw. - ^ydia: In monte

Takhtali-dagh in^ pinetis, 700-800 m. - 26. ^' 1^06 (Bornna.,

M. et Cafiae pi. exs., Nr. 10.075). - Lydia: ly^^^^^^f
'^°-

^re (ad occasum Smyrnae) prope Ilidja 200-.300m s m -
?• V. 1906 (Bornm, Lyd. et Cariae^pl. ^^f-'.^r-

10.082).

61)

Lydi a
200—300 m

^»t»Tt. botan. Zeitschrift. 9. Heft. 1S08.
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s. m. — 20. V. 1906, cum Camptothecio aureo (Lag.) Br. eur.

(Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs., Nr. 10.073).

Anm.: Mir war bisher kein asiatischer Standort dieser Pflanze

bekannt.

Mypnaceae.
78. Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. var. hrevifoUa

Lindb. et Arn. — Rossia merid. : Jekaterinoslav, an Baum-
strunken; c. fr. — 15. VIII. 1902 Bornm.: Iter Pars. alt. 1902,

Nr. 5921).

Anm.: Diese Form war bisher nur aus Sibirien bekannt. Die

Blatter sind breit, kurz gespitzt, Zellen kiirzer und erheblich breiter.

Ich habe diese Pflanze sorgfaltig auch mit P. intricata vergliehen.

mit der sie aber nicht ubereinstimmt.
79. Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. — Persia bor.:

Apud Eescht. — 27. IV. 1902 (Bornm., Iter Per. ait. 1902,

Nr. 5875). — Lyd i a: In pinetis montis Takhtali-dagh. 700-800

m

s. m. — 26. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs., Nr. 10.077).

Lydia: In monte Yamanlar-dagh ditouis Smyrnae, 700 bis

800m. — 22. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs.,

Nr. 10.086).

80. Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur.

Persia bor.: In valle fluvii Sefidrud in declivitatibus raontium

prope Eudbar, 300m. — 7. V. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902,

Nr. 5887).

81. Camptothedum aureum (Lag.) Br. eur. — Lydia:
In eacumine montis „Corax" (olim, nunc Iki-Kardasch = Dyo-

Adelphia), 800m. — 15. V. 1906 (Bornm.. Lyd. et Cariae pi. exs.,

Nr. 10.083).

Anm.: 1st aus Palastina angegeben, andere asiatische Stand-

orte sind mir aber nicht bekannt.
82. Brachythecium, olympicum Jur. — Persia bor.:

Mons Elburs occid., auf dem Passe Gerdene-bari zwisehen Asadbar

und Gerab., 2900—3000 m s. m.; e. fr. - 26. VI 1902

(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5894). —Persia occid.: Ne-

hawend, in monte Kuh Gerru, VII. 1903. — ster. — Legit Th.

Straufi,Nr. 13.

Anm.: Die Seta ist glatt oder ausnahmsweise mit kaum

merklichen Erhabenheiten ; das zeigt u. a. auch das Exemplar von

S. Romano in der Serra d'Estrella (Lusitania). Lgt. E. Levier,

determ. J. Breidler. Die Blatter sind faltenlos; die Pflanze ist

autocisch.

83. Brachythecium rutahulum (L.) Br. eur. —Persia bor.:

Enseli, Strandplatze bei Kasian zwisehen Binsen. — 22. IV. 190^

(Bornm., Iter. Pers. alt. 1902, Nr. 5838).— Forma. — Persia bor.: Strandplatze bei Enseli, audi

m Gesellsehaft von Scleropodium pim^m. — 24. IV. 1902 (Borum-r
Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5828 u. 5829).
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Anm.: Diese Form steht in der BeschaflFenheit der Blatter

der Var. meridionale nahe, unterscheidet sich aber sofort durch

den kriechendeD, bewurzelten Hauptstamm und die fiederige Be-

astuDg.

84. Brachythecium rutahulum var. meridionale Schffn.,

nov. var. — Persia bor.: Gilan: Enseli, grasige Sandhiigel bei

Kasian. — 22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5830 6).

— Persia bor.: In Waldern bei Eescht. — 29. IV. 1902

(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5868). — Persia bor.: Enseli,

auf der Insel Mianposchte. — 20. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5848).
1st eine sehr groBe und robuste Form mit verlangerten Asten;

iiicht regelraafiig fiederastig, sondern von mehr biischeligem Habitus;

blaC-gelblichgruu, stark seidenglanzend. Die Blatter sind sehr stark

gezahnt und haben meistens eine gedrehte Spitze. In den Blattern

stimmt diese charakteristische Form fast mit var. robustum uber-

ein, diese ist aber eine hygrophile Form und meistens dunkelgrun.

Fiir die var. meridionale scheint das Vorkomraen auf trockenem,
sterilemBoden charakteristisch zu sein. Sie scheint im Mediterran-

gebiete verbreitet zu sein ; icb sammelte sie auch auf der Insel

Capri, auf sterilem Boden; 12. IX. 1889 und in Toskana, Tal gegen

Vallombroso, Kastanienregion ; 31. VIII. 1889.

85. Scleropodium purum (L.) Umi^r. — Persia bor.:

Am Strande bei Enseli zwischen Gestrupp auf Sandhugeln. — 24. iV.

1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5834).

86. Eurhynchium circinaium (Brid.) Br. eur. var. tenue Brizi.

- Persia bor.: Walder bei Eescht. — 29. IV. 1902 (Bornm.,

Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5871).
87. Eurhynchium euchloron (Bruch.) Jur. et Milde. —Persia

bor.: Walder bei Eescht. — 29. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5870). — Persia bor.: Enseli, insula Mianposchte.

20. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5851, 58o6).

Persia bor.: Enseli, Strandplatze bei Kasian. — 22. IV. 190i;

«-fr. (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5837). Scleropodium purum

Leucodon immersus und Tortella squarrosa smd hier die Begleit-

-^. BurhyncMum Swart^ii (Turn.) Curn. — Persia

^or.: Enseli, in insula Mianposchte. — 24. IV. 1902 (Bornm.,

Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5885). .^. _ ^ ^.
90. Eurhynchium SwarfMi var. mertdtonale Warpst.

f^ersia bor.: Enseli, unter Buschwerk ^Ji/
^er Insel Mian-

poschte. - 23. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr.584o)

91. Eurhynchium speciosum (Brid.) Milde. — Fersia

^or.; Am Strande bei Enseli. - 24. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

,, Q2: Thamnfum alopecurum (L.) Br. eur. var
.
'W^*/,^^^^^^

Schffn., nov. var. - Persia bor.: Enseli, in insula Mianposchte.

23. IV. iyo2 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. o8o2).

pflanzen.
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Anm. 1st eine merkwurdige Form von GroBe und Habitus

des Isotliecium myosuroides, nur 20—30 mm hoch, Farbe gelblich-

grun, matt; in den Details ganz mit den gewohnlichen Formen

tibereinstimmend. Das Vorkoraraen an Baumstammen (oder Wur-

zeln?) ist dureh die anhaftenden groCen Rindenstucke sicher.

93. Bhynchostegiella Jacquinii (Garov.) Limpr. var.

persica SehSn., nov. var. — Persia bor.: Enseli, auf der Waid-

insel Mianposehte; c. fr. — 23. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902, Nr. 5846).

Diese Pflanze ist grofier als unsere niederosterreichische, die

Blatter sind grofier, scharfer zugespitzt, nahezu oder vollig ganz-

randig. Seta meist S-formig gekruramt, Warzen nicht so dicht

und niedriger (besonders gegen die Kapsel). Merkwurdig ist der

Standort, auf der Rinde eines Laubholzes! Sie ist sicher autocisch

und diirfte wobi kaum eine eigene Species darstellen. Das Vor-

kommen von Bh. Jacqiiinii in Asien, die keine mediterraue Pflanze

ist, ist von Interesse.

94. Bhynchostegiuni rusciforme (Neck.) Br. eur. — Lydia:

Magnesia, in regione inferiore montis Sipylos (nunc Manissa-dagh),

200 m. — 19.—20. V. 1906 (Bornm., Lyd. et Cariae pi. exs.,

Nr. 10.072).

Anm. Ist durch ganz Mittelasien bis Japan verbreitet; fiir

das oslliche Anatolien (vom Erdjijas Dagh) bereits nachgewiesen.

95. BhyncJiostegium megapolitamim (Bland.) Br. europ.

Persia bor.: Enseli, Strand bei Kasian, in Diekichten \on Juncus

acutus. — 22. IV. 1902 (Bornm.. Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5836).

96. Amblystegium Kochii Br. eur. — Persia bor.:

Am Strande bei Enseli. — 24. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

1902, Nr. 5826).

Anm. Eine nicht mediterrane Art, deren Vorkommen m
Persien iiberraschend ist.

97. Sypnum procerrimum Molendo. — Turkestania:

Stidlicher Zutlufi des Karagol am PaC nach Nikli, 8000-9000', m
feuchten Felsspalten in einem Rasen von Isopyruni grand iflontin

Fisch. Legit Regel, mis. J. Bornmuller; 16. VI. 1879.

Anm. Das Vorkommen dieser alpinen Art in Zentralasieo

ist sehr interessant; aus dem Kaukasus ist sie bereits nachgewieseu.

98. Hypnum fiUcinum L. — Persia occid.: In alpibus

districtus Silachor, cum Marcliantia polymorpha var. alpestris Nees.

- VI. 1902. Legit Th. StrauC, Nr. 7.

99. Hypnum decipiens (De Not.) Limpr. var. napaei-

forme Schffn., nov. var. — Persia bor.: Elburs occid. m regione

alpina moutis Tachti Soleiman, ad nives prope Piastschal, 3600 di^

3700 ra s. m. (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5909, 5910).

Dies ist eine hochst interessante Form, die habituell gar kein

Ahnlichkeit hat mit den gewohnlichen europaischen Formen. 55i

gleicht in Grofie und Tracht vollstandig dem Hyp. irrigatum /^etu

(= 11. napaeum Limpr.), z. B. dem Exemplar in Fleischer
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Warnstorf, Bryoth. Eur. merid., Nr. 99. Die Pflanze ist robust,
die YerzweiguDg sehr lax und unregelmaCig, die Blatter an

den Hauptsprossen viel groCer. Papillen besonders gegen die Blatt-

ecken. Paraphyllen reichlich und groC. Zweifellos steht diese Form
zu H. decipiens in demselben phylogenetisclien Verhaltnisse, wie

H. irrigatum Zett. zu H. commutatum. Wenn man H. irrigatum

als Art gelten laGt, so muCte auch unsere Pflanze als Art auf-

gefaCt werden: Hypnuni napaeiforme Schffn.

100. Hypnum falcatum Brid. — Persia bor.: Mens Elburs,

quellige Platze oberhalb Norion (Districtus Talagon), 2600 m.

30. VL 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5912).

101. Sypmim cupressiforme L. — Persia bor.: Enseli, in

insula Mianposchte. — 23. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902,

Nr. 5849). — Persia bor.: Enseli. auf Dachern, mit Bryum
capillare var. meridionale. — 25. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5844).
102. Hypnum cupressiforme var. tectorum Br. eur. — Persia

bor.: Enseli, auf Dachern. — 25. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers.

alt. 1902, Nr. 5841, 5842).
103. Hypnum Vaucheri Lesq. — Persia bor. : Mon-

tium Elburs, in valle Lar ad pagura Meidanek, 2200 m. — 21. VI.

1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5889).

Dies ist eine sehr interessante kleine Form, die in Blattform

nnd Zellnetz dem Hypnum Alcamhae von Hohnel sehr nahe kommt
(vgl. Ober letzteres: Schiffner, Eevision einiger kritiseher Laub-
moose aus dem Herb. F. v. Hohnel (Hedw. XLIII, 1904, p. 426).

104. Acrocladium cuspidafum (L.) Lindb. — Persia bor.:

*^nseli, in Graben auf der Insel Mianposchte. — 20. IV. 1902
(Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5858). — Pers. bor.: Enseli,

Strandpliitze bei Kasian. — 22. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt.

J902,
Nr. 5827). — Persia bor.: In Waldern bei Kescht.

29. IV. 1902 (Bornm., Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5869).

Tafelerklarung.

Tafel VII.

Fig. 1—5. Fimbriaria Silachorensis Schffn., n. sp.

Pjg. 1. Fruehtende Pflanze. Verg. 3 : 1.

Fig. 2. Querschnitt der Frons. Yerg. 30 : 1.

Fig. 3. Epidermis mit Atemoffnung. Verg. 260:1.

Fig. 4. Anhangsel einer Ventralschuppe. Verg. 80:1.

Fig. 5. Querschnitt des Tragers. Verg. 30 : 1.

Fig. 6—17. Tortula astoma Schffn., n. sp.

Fig. 6. Fruehtende Pflanze. Nat. Gr.
Fig. 7. Blatt. Verg. 33 : 1.

Fig. 8. Blattspitze. Verg. 260 : 1.
, , . , rr ^ oan i

Fig. 9. Zellen des Blattrandes und der Blattmitte. Verg. £W .
i

Fig. 10. Zellen der Blattbasis. Verg. 260:1.
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Fig. 11.

Fig. 12.

Pig. 13.

Verg, 33:1i J

> Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Pig. 17.

Querschnitt der Blattrippe. Verg. 260: 1.

Querschnitt des Blattrandes. Verg. 260:1.
Androgyne Infloreszenz mit den drei Perichatialblattern.

Antheridium und Paraphyse. Verg. 80:1.
Reifes Spoi'ogon, Verg. 16 : 1.

Miindung der Urne. Verg. 260 : 1.

Sporen. Verg. 260 : 1.

Tafel VIII.

Fig. 18—22, Tortula Bornmulleri Schffn. — Originalexemplar von Teheran;

Bornmiiller, Iter Persico-turcicuna, 1892—1893, Nr. 4456.

Fig. 18. Blatt. Verg. 10: 1.

Fig. 19. Reifes Sporogon mit Deckel. Verg. 10 : 1.

Fig, 20. Calyptra. Verg. 10:1.
Fig. 21. Peristom. Verg. 10:1.
Fig. 22. Sporen. Verg, 260 : 1.

Fig. 23—31. Tortula Bemawendica Schffn., n. sp. — Persia bor.: Moas Elburs,

in valle Lar; Bornmiiller, Iter Pers. alt. 1902, Nr. 5890.

Fig. 23. Sterile Pflanze. Verg. 16:1.
Fig. 24. Blatt, von unten gesehen. Verg. 16:1.
Fig. 25. Zellen der Blattmitte. Verg. 260 : 1.

Pig. 26. Zellen der Blattbasis. Verg. 260:1.
Fig. 27. Querschnitt der Blattrippe. Verg. 260 : 1.

Fig. 28. Sporogon und Deckel. Verg. 16 : 1.

Fig. 29 und 30. Teile des Peristoms. Verg. 80 : 1.

Fig. 31. Sporen. Verg. 260:1.

Fig. 32. Spore von Tortula atrovirens (zum Vergleich). Verg. 260:1-

Fig, 33. Querschnitt der Rippe von Tortula ohtusifoUa aus Turkisch-Armenien,

Gtimuschkhane; 27. VII. 1894, legit P. Sintenis (zum Vergleich mit Fig. ^^j-

Vergr. 260:1.

Fig. 34—37. Timmiella grosseserrata Schffn., n. sp.

Fig. 34. Sterile Pflanze. 1^2 nat, GroCe.
Fig. 35. Blattrand (Mitte). Verg. 260 : 1.

Fig. 36. Querschnitt der Blattrippe. Verg. 260:1.
Fig. 37. Querschnitt der Blattlamina. Verg. 260 : 1.

Fig. 38 und 39. Timmiella Barhida. — Ins. Capri, Punta Tragara; Fleischer

et Warns torf, Bryoth. Eur. merid., Nr. 35.

Fig. 38. Blattrand (Mitte). Verg. 260 : 1 (zum Vergleich mit Fig. ^)-

Fig, 39. Querschnitt der Blattlamina. Verg. 260:1 (zum Vergleicti m^^*

Fig. 37).

Tafel IX.

Fig. 40—45. Wehera pentasticlia Schffn., n. sp.

Fig. 40. Blatt. Verg. 30: 1.

Fig. 41. Blattspitze. Verg. 260 : 1.

Fig. 42. Blattmitte. Verg. 260 : 1.

Fig. 43 und 44. Querschnitte der Blattrippe. Verg. 260 : 1.

Fig. 45. Stengelquerschnitt. Verg. 260:1.
Fig. 46. Querschnitt der Blattrippe von Welera carinata (Boul) J'^^^i^
Originalexemplar von den Aiguilles rouges. Verg. 260 : 1 (zum Vergleicn

Fig. 43 und 44).
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Fig. 47-50. Antitrichia Breidleri Schffn,, n. sp.

Fig. 47. Stengelblatt. Yerg. 16:1.
Fig. 48. Astblatt. Verg. 16 : 1.

Pig. 49. Spitze eines Stengel blattes. Verg. 260 : 1.
Fig. 50. Zellen der Blattmitte. Verg. 260 : 1.

Fig. 51—54. Antitrichia curtipendula.
Fig- 51. Stengelblatt. Verg. 16:1.
Fig 52. Astblatt. Verg. 16:1.
Fig- 53. Spitze eines Stengelblattes. Verg. 260:1.
Fig. 54. Zellen der Blattmitte. Verg. 260 : 1.

Fig. 55—60. Leskea laxiramea Schffn., n. sp.

Fig. 55. Stengelblatt. Verg. 30:1.
Fig. 56. Astblatt. Verg. 30 : 1.

Fig. 57. Zellen der Blattmitte. Verg. 260 : 1.
Fig. 58. Zellen der Blattflugel. Verg, 260 : 1.
Fig. 59. Perichatialblatt. Verg. 30:1.
Fig. 60. Blattspitze. Verg. 260 : 1.% 61. Perichatialblatt von Leskea catenulata. Verg. 30 : 1 (zum Vergleicb

mit Fig. 59).

EiD Beitrag zurKenntnis derFlora derDinarisclienAlpen.
Unter Mitwirkung von A. v. Degen (Budapest)
verfaCt von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Teitfiguren.)

(Fortsetzung. '")

Solanaceae.
^tropa Belladonna L. Lichte Stellen des Waldes am Abhang
vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

Scrophulariaceae,
^erhascum phlomoides L. Am unteren Ende der Schlucht Sutina;

ilug

(D

nigrum L. Buschige steinige Stellen der mittleren Region der
I^inara (D.).

austriacum Schott. Karstterrain oberhalb Jeievic.
J^^ckxia spuria (L.) Dum. Steinige Karsthalden, Wege am West-
bang der Dinara (D.).

^haenorrhinum litorale (Bernh.) Fritsch. Steinige Karsthalden
der unteren Region der Dinara (D.).

^crophularia nodosa L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel

gegen Grkovci.

^) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 7/8, S. 288.
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Scrophiilaria losniaca Beck. Schutthalden des Troglavkes8els(B.);

am Saumweg an der Sudostseite des Jankovo brdo; Janski vrh;

Felaen und Schutthalden an der Sudseite der Dinara in der
M

obersten Region,

W. K. Schutthalden des Troglavkessels (B.); Jan-

kovo brdo; Pelsen und Schutthalden an der Sudseite und unter

den Nordabsturzen der Dinara; Kamm der Ilica.

canina L. Unteres Ende der Schlucht Sutina,

Veronica spicata L. Karstheide am Sildwesthang des Gebirges

in der Gegend der Doline Kozja jama; Karsthange nOrdlich und

nordwestlich von Unista; Karstheiden bei Marica kosare.

satureioides Vis. Senkung zwischen Male poljanice und dem

Troglavkessel; Vrsina; Klacari vrh; Lisan; Janski vrh; Veliki

Bat; Nordostabhange des Gnjat; an der Sfldseite der Dinara in

der obersten Region.

serpijlUfolia L. Am Rand einer Waldwiese auf dem Strmac-

Sattel westlich von Grkovci; Kamm der Ilica.

arvensis L. Lagerstellen am Westhang der Dinara (D.).

Toiirnefortii Gmel. Am unteren Ende der Schlucht Sutina.

Jacquini Baumg. =r Veronica multiftda Scopoli, Jacquin
Kerner, non Linne (quae est planta orientals) = Veronica

austriaca Sadler, Bentham^ Kusnezow, non Linn^ (quae

-est F. dentata Schmidt). '
-

Senkung zwischen Male poljanice und dem Troglavkessel;

sudOstliche Abhange des Bat; Ackerrander bei Grkovci; Wald-

iviese unterhalb des Strmac-Sattels westlich von Grkovci; Kamm
der Ilica.

officinalis L. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

latifolia L. =: Veronica tirticifolia Jacq. Unter den Nord-

absturzen der Dinara.

Chamaedrys L. Senkung zwischen Male poljanice und dem

»

(B

Troglavkessel.

aphylla L. Ostrand
absturzen der Dinara.

Digitalis ambigua Murray. Wald am Abhang vom Strmac-Sattel

gegen Grkovci.

Melampyrum^) suhalpinum (Juratzka) Kerner. Buschige Abhange

sudlich oberhalb Maricia kosare, ca. 800—900 m.
silvaticum L. NordOstlich der Male poljanice, ca. 1550 m.

Euphrasia salishiirgensis Funk var. nana Gremli. Grasige Fels-

abhange der oberen Eegion der Dinara (D.).

Wettst

Alectorolophus glandulosus (Simk.) Sterneck^). Bei Marica kosare?

ca* 800 m.

^) Von H. Poeverlein revidiert

V Von J. V. Sterneck bestLmmt.
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Aledorolophus angustifolius (Gmelio) Hejnhold^). Mittlerer iind
sudlicher Teil des Kammes der Ilica. ca. 1400—1600 m.
suhalpinus Sterneck- Steinige grasige Stellen, Karstmulden

der oberen Region der Dinara (D.).

Pedicidans comosa L.^), Gipfelregioa des Troglav (wohl mit der
von Beck dorther angegebenen Pedicularis brachyodonta iden-
tisch); hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo brdo; Jan-
kovo brdo; Vrsina ; Klacari vrh; Lisan; Janski vrh; Veliki Bat;
Nordostabhange des Gnjat; Sud- und Sudostabhange der Dinara;
ca. 1400-1900 ID.

Hoermanniana Maly-). Unter den Nordabstiirzen der Dinara;
unter den Felsen des Kammes der Ilica; ca. 1500—1700 m.
verticillata L. Gipfelregion und Kessel des Troglav (BO; Um-

gebung der Male poljanice; hugelige Hochflache siidwestlich des
Jankovo brdo; Jankovo brdo; KlaCari vrh.

Globulariaceae.
Gldbiilarja WillJcomnn Nyman. Bei Marica kosare*

lellidifolia Ten. Abhange der Schlucht Sutina; Karstheide in der
Umgebung der Doline Kozja jama; Gipfelregion des Troglav
(wohl mit der von Beck dorther angegebenen Glohularia cordi-
folia identisch); hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo
brdo; Jankovo brdo; Vrsina; Lisan; Janski vrh; Karsthange
westlich von Unigta; Kamm der Ilica.

Plantaginaceae.
Plantago major L. Auf dem Saumweg am Sudwesthang des Ge-

hivges in der Gegend der Doline Kozja jama.
media L. An Lagerstellen um die Sennhutten am Westhang

der Dinara (D.).

lanceolata L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Weiden in den
Karstmulden am Westhang der Dinara (D.).

capitellata (Sender) Degen = Plantago lanceolata L. var.

capitellata Sonder apud Koch, Synopsis florae Germanicae et

Helveticae, ed. 2 (1843), pag. 686. Steinige Karsthalden am
Westhang der Dinara (D.).

montana Lam. var. ^meca Halacsy ^). Am Kande eines Schnee-
fleckes an den Sudostabhangen des Veliki Bat, ca. 1750 m.
carinata Schrad. Karsthalden am Sudwesthang des Gebirges

unterhalb der Doline Kozja jama; steinige Karsthalden der

Tinteren und mittleren Eegion der Dinara (D.)*).

^) Voa J. V. Sterneck bestimmc.

^) Von J, Stadlmann bestimmt.
n Von E. V. Halacsy bestimmt. . .^ ,. rr s T^

., *) Wurde uns vou Deeen ^\% Plantago gramxnifdta pi.^m%r)I)egm
ttiifcgeteilt. Wir glauben nicht, daC sich diese Pflanze (vgl. Wettstein, Beitrag

zur Flora Albaniens) von Plantago carinata spezifisch trennen la5t.
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Mubiaceae,

Asperula odorata L. Wald am AbhaDg vom Strmac-Sattel gegen

Grkovci; Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

tindoria L. Auf dem sudlichen Telle des Kammes der Ilica,

ca. 1450 m,
longiflora W. K.^). Sudwesthang des Gebirges in der Gegend

der Doline Kozja jama; Sudostabhange der Dinara bei zirka

1400 m; GerOlle und rasige Felsabhauge der oberen Eegion der

Dinara, oft in Festuca-pimgens-Besimdeu (D,).

var. leiantha Kerner. Sudostabhange der Dinara bei zirka

1400 m, mit Ubergangen zum Typus.
Beckiana Degen^). Klacari vrh, ca. 1800 m,
glahra (Koch) Degen ^). Karsthange nOrdlich von Unista,

ca. 1000—1200 m; steinige Karsthalden der unteren und mitt-

leren Region der Dinara (D,); Abhange sudlich oberhalb Marica

kosare, ca. 900 m.
cynanchica L. Steinige Karsthalden der unteren und mittleren

Eegion der Dinara (D.).

Galium vernum Scop. Umgebung der Male poljanice.

retrorsum DC- Steinige rasige Stellen bei dem Hegerhause

Brizovac (D.).

ptirpiireum L. Karstterrain oberhalb Jezevic; Karstbeide am
Sudwesthang des Gebirges unterhalb der Doline Kozja jama;

Karstheiden bei Marica kosare.

veriim L. Karstmulden, Lagerstellen am Westhang der Di-

nara (D.).

htcidum All. Steinige Karsthalden der unteren und mittlerea

Region der Dinara (D,); Sudende des Kammes der Ilica.

erectum Huds. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo;

Nordostabhange des Gnjat.

GehOrt wegen der kurzen Blatter und der schmalen In-

floreszenz wahrscheinlich hieher, unterscheidet sich aber von der

Beschreibung H. Brauns^) durch gelbliche gedrangte Bliiten und

gegen die Spitze verbreiterte Blatter.

Galhim austriacum 3d,eq. Kessel des Troglav(B.); hiigelige Hoch-

flache sudwestlich des Jankovo brdo.

anisophylhim Vill. GerOlle unter dem Gipfel der Dioara (D.)-

^) Diese und die folgenden ^sperwZa-Arten von A. v. Degen bestimmt.

2) Ungar. hot. Blatter, VII (1908), Nr. 4—8, S. 105. ,

3) Ungar. bot. Blatter, VII (1908), Nr. 4—8, S. 107. Synon.: Asperula

canescens Visiani y. glabra W. D. J. Koch, Synopsis fl. Germ, et Helv., ea.

2 (1843), pag, 446; non Asperula glahra C. Koch in Linnaea, XIX (iS^y

ste
^, iid^. ^11, secuna. uoissierj; v ^n jlsperula flaccid<
in, Bdtrag zur Flora Albaniens, 1892, pag. 61, 62).

*) Osterr. botan. Zeitschrift, XLII (1892), pag. 197.
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CaprifoUaceae,

Sambucus racemosa L. NordOstlicli der Male poljanice.

Ehulus L. Lichte Stellen des Waldes am Abhang vom Strmac-

Sattel gegen Grkovci; Ruderalplatze bei Pecenci nachst Gra-

hovo; Kamm der Ilica.

Viburnum Lantana L. Steinige Stellen der mittleren Eegion der

Dinara (D.).

lonicera Xylosteum L. Am Sudwesthang des Gebirges in der

Gegend der Doline Kozja jama.

alpigena L. Keasel des Troglav; Waldrand ostnord5stlich des

Jankovo brdo; Kamm der Ilica.

Valerianaceae.

Valerianella rimosa Bast. Am unteren Ende der Schlucht Su-

tina.

Valeriana officinalis L. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo

brdo.

tripteris L. Kessel des Troglav; Vrsina; Felsspalten und Ge-

r5lle der mittleren und oberen Eegion der Dinara (D.); sud-

licher Teil des Kammes der Ilica.

montana L. Kessel des Troglav (B.); Waldrand ostnordOst-

lich des Jankovo brdo; hugelige Hochflache sudwestlich des

Jankovo brdo; Nordostabhange des Gnjat; Felsspalten der oberen

Region der Dinara (D.); Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

Dipsacaceae.

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. Steinige Karsthalden der un-

teren Region der Dinara (D.).

Knautia purpurea (Vill.) Borb. Steinige Karsthalden der unteren

Region der Dinara. n i x o u
rigidiuscula (Hladn.) Wettstein^) subsp. dalmatica (Beck) hJorD.

var. Clementii (Beck) Borb. '). Lichte Stellen des Karstwaldes an

den Abhangen der Schlucht Sutina.
/t» vu >- subsp. FleiscJimanni (Hladn.) Borb. var. integrifoha (Kchb.)

Borb. Abhange sudlich oberhalb Marica kosare.

magnifica Boiss. var. dinarica (Murb.) Borb. Mordostabhange

des Gnjat.

W

nr

Stellen der mittleren Region der Dinara (D.).

Eine Form mit stark bekleideten Blattern, welche an jene

der Sc. Jwlisericea Bert, erinnern. D.

leucophylla Borb. Senkung zwischen Male poljanice und dem

Troglavkessel; Kamm der Ilica.

VwTttstein apud Kerner, Schedae ad Fior eisicc. Austro-Hung..

• 2273 (1893); Borb as, Eevisio Knautiarum (1904), P^- .7- . _.
^) biese nnd die folgenden Knautien von Z. Szabo bestimrot.



356

lenifolia W
Kozja jama, ca. 1150 m; Vrsina; Klafiari vrh; Lisan; Janski
vrh.

graminifolia L. Pelsige Stellen der Karsthalden am Sudvrest-
hang des Gebirges oberhalb der Doline Kozja jama.

Cavnpanulaceae,
impanula divergens Willd. Lichte Stellen des Karsfcwaldes an
den Abhangen der Schliicht Sutina; Felsen der unteren Region
der Dinara in der Schlucht ober Yrpolje (D.).
hononiensis L. Ackerrander bei Crnilug.
pyramidalis L. Felsen der unteren Eegion der Dinara.
pinifolia Uechtr.^). Sudwcsthang des Gebirges in der Gegend

(D
Westhang

folia Lam. forma ^). GerOlle der obersten Kegion der

Dinara (D.).

Cervicaria L. Abhange sudlich oberhalb Marica kosare.
glomerata L. Sudlicher Teil des Kammes der IJica.

Fhyteuma orbiadare L. Kessel des Troglav (B.) ; hugelige Hoch-
flache sudwestlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo; sudOstliche

Abhange des Bat; Nordostabhange des Gnjat; rasige felsige

Abhange der obersten Region der Dinara (D.); Kamm der Ilica.
m I m^ y^ j-L mm j^ Y 1 1 ^^ ^ _._ I ^ m m ^ V /wDnsere Exemplare

fl- — ff-- — —'— — -^j *4 v^^a^jL \J K^ EJ \^ AM JU V.A 1-1_L \J J hj \/ V*.VA hJ \M ftJ^ %J m-f 9 »-»- —— - - -

simi R. Schulz var. hungaricum R. Sehulz. Einzelne Individuen
vom Gnjat und von der Dinara nahern sich durch kurzgestielte
Blatter der subsp. austriacum Beck.
spicatum L. Wald und Waldrander auf dem Kamme der

Ilica.

^
Vorherrschend ist die subsp. coerulescens R. Schulz, da-

zwischen finden sich vereinzelte Individuen der subsp. ochro-

leucutn D511.

iraianthus"^) tenuifoUus (W. K.) DC. Karstterrain oberhalb Je-

zevic; lichte Stellen des Karstwaldes an den Abhangen der

Schhicht Sutina bis hinauf auf die Karsthalden in der Umgebung
der Doline Kozja jama; felsige Stellen des Kammes der Ilica;

ca. 400-1500 m.
graminifolius (L.) DC. Gipfelregion und Kessel des Troglav

(B.); Umgebung der Male poljanice; hugelige Hochflache sfid-

westlich des Jankovo brdo; Jankovo brdo; Vrsina; Klacarivrh;
Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat;

Felsen und Schutthalden der obersten Region der Dinara (D-);

felsige Stellen im mittleren Teile des Kammes der Ilica, bier

stellenweise gemeinsam mit EdraiantJius tenuifoUus; ca. 1500
bis 1900 m.

^)
Voa J. Witasek bestimmt.

) Gattung Edraianthus von E. Janchen bestimmt.
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Der Name graminifoUtis ist hier in dem erweiterten Siane

Becks ^) angewendet worden. Die von uns gesammelten Exem-

plare entsprechen teils den als croaticus Kerner, teils den als

cariciniis Schott gangbaren Formen, meist aber stellen sie

Zwischenformen zwischen diesen beiden dar.

Compositae.

Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner. Schutthalden des Troglav-

kessels (B.).

Solidago alpestris W. K. Felsenspalten der oberen Kegion der

Dinara (D.).

Aster Bellidiastrum (L.) Scop. Felsen und Schutthalden des

Troglavkessels (B.); Nordostabhange des Gnjat.

'Trimorpha acris (L.) Vierhapper. Am unteren Ende der Schlucht

Sutina.

Erlgeron polymorphus Scop.'). Umgebung der Male poljanice;

Vrsina; Felsen und Schutthalden an der Sudseite der Dinara m
der oberen Region (D.); ca, 1550—1800 m.

Micropus erectus L. Karstterrain oberhalb Jezevic.

Filago spathulata Presl. Karstterrain oberhalb Jezevic.

germanica L. Karstterrain oberhalb Jezevic.

Antennaria dioica (L.) Gartn. Hugelige Hochflache sadwestlich

des Jankovo brdo; Lisan; Sudostabhange des Bat; Nordost-

abhange des Gnjat. _ , ,_ , /d ^

Leontopodhim alpinum Cass. Felsen des Troglavkessels («0

;

Gipfelregion des Janski vrh; Felsspalten der obersten Eegion

der Dinara (D.); ca. 1600— 1800 m.
Gnaphalium silvaiicum L. var. stramineim Murbeck. Aui dem

Strmac-Sattel westlich von Grkovci, ca. UOO m.

Inula ensifolia L. Felsen des Troglavkessels; Karsthange west-

Uch von Unista; steinige Karsthalden der unteren und mittleren

Kegion der Dinara (D.). , ., , v

spiraeifoUa L. Abhange sudlich oberhalb Marica kosare.

hirtaL. Lichte Stellen des Karstwaldes an den Abhangen

der Schlucht Sutina; Karsthange westlich von Unista; Umgebung

von Mari6a kosare; Siidende des Kammes der
H^^^- . ,,- _

• Oculus Ckristi L. Karstterrain oberhalb Jezevic; ^arsthange

DQrdlich und nordwestlich von Unista; Karstheiden bei Marita

Candida (L.) Cass. An Felsen in der Schlucht Sutina; Felsen

der unteren Region der Dinara (D.).

^uphthahnum salicifolium L. Karstwald an den Abhangen der

Schlucht Sutina; Kamm der Ilica.

, W G. V. Beet, Die Gattung Hedraeanthus (Wiener iUustrierte

Garten-Zeitung, Aug.-Sept. 1893).

^) Von P. Vierhapper revidiert
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Xanthhtm spinosum L. An Wegrandern und steinigen Karst-

halden am Westhang der Dinara (D.).

Achillea Clavenae L. Felsen des Troglavkessels (B.); Umgebung
der Male poljanice; Vrsina; Klacari vrh; Janski ^rh: Nordost-

abhange des Gnjat; GerOlle und rasige Felsabhange der obersten

Region der Dinara (D.)^); Telsen des Kammes der Ilica,

virescens (Fenzl) Heimerl. Steinige Karsthalden am Westhang
der Dinara bis auf die oberen Terrassen (ca. 1500 m) (D.).

Millefolmm L. An Lagerstellen bei Brizovac (D.).

Chrysanthemum Leucanthemum L. Nordabhange des Gnjat; stei-

nige Waldwiese unterhalb des Strmac-Satteis bei Grkovci; Kamm
der Ilica; ca. 1300—1600 m.

,Nach Handel-Mazzetti nahern sich einzelne Individuen,

namentlich solche des hOchstgelegenen Standortes am Gnjat, dem
Chrysanthemum adustum (Koch) Fritsch.

cinerariaefolium (Trevir.) Bocc. Felsspalten der iinteren Re-

gion der Dinara (D.); in der Schlucht ober Vrpolje (D.).

Artemisia eriantha Ten. Felsen des Troglavkessels, selten (B.).

Fetasites hyhridtis (L.) G. M. Sch. Schutthalden des Troglav-

kessels.

Boronicum cordatum (Wulf.) Schultz Bip. Schutthalden des

Troglavkessels (B.); Waldrand ostnordOstlich des Jankovobrdo;

Abhange des Jankovo brdo gegen die Aldukovacka lokva;

Schutthalden an der Sudostseite der Dinara in der oberen

Region.

Senecio rupestris W. K- Abhange des Jankovo brdo gegen die

Aldukovacka lokva.

sarracenicus L. ^). Auf dem Jankovo brdo.
Fine durch drusige Infloreszenz und drusige Blattunterseite

auffallende Form. Ubereinstimmende Stucke wurden von

J. Bornmuller auf dem Mosor in Dalmatien gesammelt una

als Senecio Cacaliaster Lam. bestimmt. Wahrscheinlich gehOrt

bieber auch die von Handel-Mazzetti und mir') aus der

Sator planina als strahlblutiger Senecio Cacaliaster angegebene

Pflanze. Die Exemplare vom Mosor und vom Jankovo brdo

unterscheiden sich von S. Cacaliaster auHer durch das Vor-

handensein von Strahlbluten vielleicht auch durch etwas

schwachere Bedrusung. Fur die gator-Pflanze Jrifft letzteres

zwar nicht zu, doch zeigt sie im ganzen grolie Ahnlichkeit mit

den Pflanzen vom Jankovo brdo und vom Mosor. Auch scheue

ich mich schon deshalb, sie fur die seltene strahlblutige Form

von Senecio Cacaliaster zu halten, weil mir die typische stranl-

1) Wurde uns von Degen als Ptarrnica Visianii (Beck) Degen mit-

getedt, da er die Pflanze dieses Gebietes, die sich im allgemeinen durch sw^^

kere Behaarung und weniger gelappte Blatter auszeichnet, von Achillea o*a

venae als geographische I^sse trennen zu konnen glaubt.
2) Von E. Janchen bestimmt.
^ Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien.
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lose Form des letzteren, die z. B. im Velebit haufig wachst,
au8 dem Gebiete der Dinarischen Alpen und Umgebung nicht
bekannt geworden ist. Schwach drusige Eiemplare ron Senecio
sarracenicus babe ich iibrigens mebrfach aus verschiedenen
Gegenden gesehen.

Senecio poronicum L. Kessel des Troglav; Umgebung der Male
poljanice; Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat; Sudosfhange
der Binara bis in die obere Region; Kamm der Ilica; ca. 1300
bis 1800 m.

BluteD lichtgelb bis orange.
Fussii (Griseb. et Schenk) Beck var. araneosus (Griseb.)

Handel-Mazzetti et Janchen^). NordOstlich dei Male poljanice;
Nordostabhange des Gnjat; an der Sudseite der Dinara in der
oberen Region; unter den Nordabstiirzen der Dinara; Kamm der
liica.

An einzelnen Individuen sind die Blatter nur schwach
spinnwebig behaart und verkahlen oberseits sebr zeitlich.

Carlina aggregata Willd. = Carlina simplex W. K. Felsen der
mittleren und oberen Region der Dinara (D.); steinige Earst-
mulden der oberen Terrassen der Dinara (D.).

acanthifolia All. Umgebung yon Marica kosare.
Jurinea mollis (L.) Echb. Kamm der Ilica.

Cardnus nutans L. Karstterrain oberhalb Jezevic; steinige Karst-
balden der unteren Region der Dinara (D.).

alpester W. K. Gipfelregion des Troglav; hugelige Hocbflache
sudwestlich des Jankovo brdo; Nordosthange des Gnjat; rasige
steinige Hange der obersten Region der Dinara (D.); ca. 1500
,bis 1900 m,

Cirsium Erisithales (L.) Scop. Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

eriophortim (L.) Scop. Waldrand ostnord5stlicb des Jankovo
ordo; SQdostabhange der Dinara bei ca. 1300 m; sudlicher Teil
des Kammes der Ilica.

^trsium lameolaium (L.) Scop. Steinige Karsthalden am West-
hang der Dinara (D.).

Acarna (L.) MOnch. Karstterrain oberhalb Jezevic.

pannonicum (L. f.) Gaud. Abhange sQdlich oberhalb Marica
kosare.

acanle (L.) Weber. Karsthange westlich von Unista; steinige

Karsthalden der mittleren Region der Dinara (D.).

Onopordon Acanihium L. Am unteren Ende der Schlucht Sutioa;

Euderalplatze bei Crnilug; Ruderalplatze bei PeCenci nSchst

Grahovo.

;;- illyricum L. Steinige Karsthalden ober Vrpolje (D.).

^entaurea leucolepis DC. f. pseudodeusta Hayek. Ackerrander bei

Crnilug.

^) Beitrag zur Kenatnis der Flora voa West-Bosnien
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Centaw'ea HaynaldiBovh. Rasige steiDigeStellen der oberstenEegion

der Dioara, ca. 1600—1800 m (D.); mittlerer Teil des Kammes
der Ilica, ca. 1500 m.
Jacea L. f. ciiculligera (Rchb.) Gugler^).

So bezeichnet Gugler Formen der Centaurea Haynaldi

mit schmaleren KOpfchen. Sie sind Dach meiner Ansicbt zu

Centaurea Haynaldi zu stellen. D-

Easige steinigG Stellen der mittleren Eegion der Di-

nara (D.)-

spinosO'Ciltata Seenus. Steinige Karsthalden der unteren Re-

gion der Dinara (D.).

Cyamts L. Nur eio Exemplar anf dem Wage von der oberstea

Terrasse zum Sattel, in einer HOhe von ca. 1600 na, wohl ver-

schleppt (D-).

Triumfetti All. f, nana (Baumg.) Hayek 2). Jankovo brdo;

Vrsina; Lisan; Veliki Bat; sudliche iind Qstliche Abhange der

Dinara; Sudende des Kammes der Ilica.

Fritschii Hayek. Steinige rasige Hange und Karstmulden der

mittleren und oberen (!) Region der Dinara (D.)-

rupestris L. Abhange der Schlucht Sutina; Karsthalden^ am

Sudwesthang des Gebirges in der Gegend der Doline Kozja

jama; steinige buschige Stellen der mittleren Region der Di-

nara (D.).

salonitana Vis. var, siihinermis Boiss. Steinige buschige

Stellen der mittleren Region der Dinara (D.).

Scolymus hispaniciis L. Steinige Karsthalden der unteren Region

der Dinara (D.). . .

Cicliormm Intyhus L. Karstterrain oberhalb Jezevid ;
steinige

Karsthalden der unteren Region der Dinara (D.).

Lapsana communis L. Lichte Stellen des Waldes am Abbang

vom Strmac-Sattel gegen Grkovci.

Hypochoeris maciilata L. Abhange siidlich oberhalb Marie a ko-

sare.

Leontodon crispus Vill. Kamm der Hica.

hispidus L. Senkung zwischen Male poljanice und dem

Troglavkessel; steinige Karsthalden der unteren Region der

Dinara (D.). ,

hastilis L. Weiden und Lagerstellen am Westhang der Vi-

nara (D.); Buchenwald ober Brizovac (DO. ,

Ficris hispidissima (Bartl.) Koch. Lichte Stellen des Karst-

waldes an den Abhangen der Schlucht Sutina. ^.
spimdosa Bert. Steinige Karsthalden am Westhang der v^'

nara (D.). «. v

Scorzonera rosea W. K. Jankovo brdo und hugelige Hochflacne

sudwestlich desselbeu; Nordostabhange des Gnjat; sudliche no

^) Von W. Gugler bestimmt.
2) Von A. T. Hayek bestimmt.
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sudOstliche Abhange der Dinara in der oberen Eegion; Kamm
der Ilica.

Taraxacum'^) officinale Weber = Taraxacum vulgare (Lam.)

Scbrank. Auf dem Lisan; Weiden auf den oberen Terrassen

der Dinara (D.)-

— Hoppeanum Griseb. Gipfelregion des Troglav; Senkung

zwischen Male poljanice und dem Troglavkessel; Jankovo brdo;

Vrsina; Lisan; Janski vrh; Veliki Bat; Nordostabhange des

Gnjat; Sudseite der Dinara in der obersten Region.

Mulgedium alpinum (L.) Less. Bnchenwald auf dem Kamme der

Jlica.

Laduca muralis (L.) Fres. Wald
(D

Crepis rhoeadifolia MB. Unteres Ende der Schlucht Sutina.

— foetida L. Steinige Karsthalden der unteren Region der Di-

nara (D.).

negleda L. Ebenda (D.).

Blavii Ascberson*). Ackerr^nder bei Crnilug; Karsthange

nOrdlicb und nordwestlich von Unista.

chondrilloides Jacq. Karsthange n5rdlich und nordwestlich

von Unista; steinige Karsthalden der unteren und mittleren

Region der Dinara (D.). , ...
succisifolia (All.) Tausch. Umgebung der Male poljanice;

Nordostabhange des Gnjat.

alpestris (Jacq.) Tausch. Nordostabhange des Gnjat, zirka

1600 m. , . ,. ^ . ^.. ,

Die Hullen samtlicher K5pfchen sind ziemlich reichlich

drtlsig. . ,

var. Visianiana Rchb. Felsige Stellen und GerOlle m der

obersten Region der Dinara, selten (D.).

dinarica Beck. Hugelige Hochflache sudwestlich des Jankovo

brdo; Jankovo brdo; Vrsina; Klacari vrh; Lisan; Janski vrh;

Veliki Bat; Nordostabhange des Gnjat.

Prenantlies purpurea L. Waldrand ostnordOstlich des Jankovo

brdo; Buchenwald auf dem Kamme der Ilica.

ieradum Pilosdla L. subsp. leucorephalum Vukot.'). Steinige

Karsthalden der unteren und mittleren Region der Dinara (L>.j.

subsp. tricJwlepium N. P. /3.
amanrotricJiwn JN. if., l,

^'^"
Am Abhange der Vrsina gegen die Aldukovacka lokva,

ca. 1600 m. ^ ^ . a k v J
cymosum L. subsp. xanthophyUum Vukot. apua jn. r., i,

pag. 421.

H

) Gattung Taraxacum von H. Frh. y. Handel-Mazzetti bestimmt.

mm
; j^ieses una jj,t€j aciuTn jiuia^i"*^*"' —^•

alle ubrigen Hieracien von K. H. Zahn bearbeitet.

Osterr. botan, Zeitschrift. 9. Heft. 1908.
26
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Auf dem Jankovo brdo und dessen Abhangen, ca. 1550
bis 1750 m.

Hieracium florenfinum All. Steinige Karsthalden der untereD und
mittleren Eegion der Dinara (D.).

arnoserioides N. P. (= florentinum — macranthum) subsp.

uratense N. P. Steinige Karsthalden der unteren und mittleren

Region der Dinara (D.).

hacchiatum Bertol. (= florentinum <: Pilosella vel Bauliini
Pilosella) subsp. hracchiatiforme N. P., 1, pag. 627. Wald-

rand ostnordOstlich des Jankovo brdo, ca. 1500 m.
villosum L. subsp. villosissimum Naeg. apud N. P., II, pag. 90,

3. stenohasis N. P., 1. c. pag. 92. Felsen und Scbutthalden des

Troglavkessels (B.); Felsen und Scbutthalden an der Sudseite

der Dinara in der obersten Region; ca. 1600—1800 m.

villosiceps N. P, subsp. villosiceps N. P. 1. normale N. P., H,
pag. 111. Nordostabhange des Gnjat; Felsabhange der obersten

Region der Dinara (D.); ca. 1600— 1800 m.
subsp. villosifolium N. P., II, pag. 108. Nord5stlich der

Male poljanice, ca. 1550 m.

glahratum Hoppe (= villosum — glaucum) subsp. gldbrati-

forme Murr, Deutsche botan. Monatschr., 1897, pag. 22&-

Nordostabhange des Gnjat, ca. 1600—1700 m.
silvaticum (L.) Gouan subsp. gentile Jord. Buchenwald ober

Brizovac (D,); Dolinen unter der Spitze der Dinara (D.).

subsp. semisilvaUcum Zahn in Schinz et K eller, Flora

d. Schweiz, 2. Aufl., II (1905), pag. 284, /3. pilifoUum Zaho,

Hieracien d. Schweiz (1906), pag. 227. Wald Sstlich unterhalb

des Strmac-Sattels bei Grkovci, ca. 1350—1400 m.
hifidum Kit. subsp. hifidum (Kit.) Zahn, Hieracien d. Schweiz

(1906), pag. 249, a. genuimim Zahn (planta elatior, oligoce-

phala, acladio ad 30 mm longo) 1. normale Zahn (involucris

obscure cinereis, ± dense floccosis) a. verum Zahn (foliis pra-

sino-viridibus , submaculatis). Felsen und Scbutthalden des

Troglavkessels, ca. 1500—1700 m.
-2. obscuriceps Zahn.

Capitula obscura, minora, pariter ac pedunculi piu's

glandulisque paucis valde brevibus obsita.
Felsen und Scbutthalden an der Sudseite der Dinara m

der obersten Region, ca. 1700—1800 m.

P

i.

Planta humilis, 1—2- (—3-) cephala, acladio interdum ad

totius caulis longo.

h tiormale Zahn (caule epiloso, capitulis obscure cinereis

subpilosis sparsissime glandulosis, pedunculis consimilibus). .

Felsen und Scbutthalden an der Sudseite der Dinara m
der obersten Region, ca. 1700—1800 m.
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Hieracium hifidtim Kit, subsp. hifidim (Kit.) Zahn j5, alpestre
Zahn 2. subpilosum Zahn.

Caulis ubique sparsim vel disperse pilosus, pilis breyibus.

NordOstlich der Male poljanice, ca. 1550 m.
3. anthyllidoides Zalin.

^
Folia radicalia coriacea, elliptica yel oblonga, obtusa yel

acutiuscula, caulina nulla, Acladium ad 20 mm longum. Pedun-
culi saepe apice tantum dense floccosi, deorsum cito sparsim
flocccsi. Capitula 2 (—3), sat magna, albo-cinerea, breviter

albo-pilosa, pariter ac pedunculi glandulis valde solitariis obsita.

Felsen und Schutthalden an der Sudseite der Dinara in

der obersten Region, ca, 1700—1800 m.
subsp. caesiiflonmi Almq. apud Norrlin, Bidr. Hierac. Fl.

Scand. (1888), pag. 96^ a. gemtinum Zahn 1. normale Zahn d,

alpigenum Zahn, Hieracien d. Schweiz (1906), pag. 250. Ab-
bange des Jankovo brdo gegen die Aldukovacka lokva; Nordost-
abhange des Gnjat; ca. 1500—1700 m.
— subsp. incisifolinm Zahn in Schinz et Keller, Flora der

Schweiz, 2, Aufl., II (1905), pag, 286.

]8. dinaricolum Zahn, nova var.

Folia subcoriacea, subtus plerumque purpurascentia, ex-
teriora elliptica acutiuscula, interiora lanceolata rfc longe acu-
nainata, irregulariter multidentata; caulinum — 1, lineari-lan-

ceolatum vel lineare, subfloccosum. Caulis 15—25 cm altus,

superne dense, inferne modice floccosus, basi tanfum parce-
pilosus. Involucrum obscure canum. Squamae angustae, ± acutae,
sat^ dense floccosae, breviter subpilosae, fere eglandulosae, in-

teriores viridi-submarginatae. Flores numerosi, aureo-lutei.

Stylus denique atrobrunneus. Acladium 5—15 (—20) mm lon-

g«m. Rami primarii 1—3, plerumque monocephali. Capitula
2—4.

Telsen und Schutthalden des Troglavkessels, ca. 1500 bis

1700 m. (SchlnB folgt.)

•«

Literatur - Ubersicht^).

Juli 1908.2)

Adamovic L. Die PanzerfOhre im Lovcengebirge. (Magyar
hot. lapok, VII, Nr, 4/8, p. 200.) 8^

Beck G. V. Icones florae Germanicae et Helveticae simuljter-

rarum adjacentium ergo Mediae Europae, torn. 24, dec. 15 et

^) Die ^Literatur-Ubersieht** strebt VoUstandigkeit nur mit
Kucksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Osterreich erscbeinen
Oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, femer
^' selbstandige Werke des Auslandes. Zur Erzielun? tunlichster

VoUstandigkeit werden die Herren Autoren and Verleger una Emsendung tod
»eu erschienenen Arbeiten oder wenigstens nm eine Anzeige uber solche

floflichst ersncht. D'« Redaktion.

*) Mit Nacbtragen von friiberen Monaten.

25*
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16 (tab. 251—266, pag. 113—128). Lipsiae et Gerae (Fr. de

Zezschwitz), 4".

Bubak Fr. und Kabat J. E. Mykologische Beitrage. V. (Hed-
wigia, XLVII. Bd., 1908, Heft 6, S. 354-364.) 8". 1 Textabb.

Neue Arten: PhyUosticta albomaculans, Fhyllosticta iserana, Aste-
roma Spiraeae, Ascochyta Aesculi, Ascochyta grandispora, Ascochyta
pallida, Ascochyta Pruni, Ascochytu populieola, Ascochyta Scrophulariae,
Ascochyta Spiraeae, Ascochyta Symphoriae, Ascochyta syringicola, Sep-
toria syriaca, Staganospora Crini, Discula Ceanothi, Heterosporium Am-
soniae, Heterosporium ferox Bubak, Uromyees Bdumlerianus Bubak.

Domin K, Zwei neue Fotentilla-Vormeu. (Fedde, Eepertorium,
Bd. V, 1908, Nr. 5/6, S. 65, 66.) 8°.

Potentilla Opisii Dom. X verna (L.) = P. Bayeri Domin, Foten-
tilla Tormerdilla Neck. var. insignis Domin.— Dichosciadium, umbelliferarum generis novum nomen.

(Fedde, Repertorium, Bd. V, 1908, Nr. 7—12, S. 104, 105.) 8
Dichosciadium Domin = Bichopetalum F. Mueller, non Dicha-

petalum Thouars. Einzige Art: D. ranunculaceum (F. Muell.) Domin.— Zwei neue Umbelliferen-Gattungen. (Beih. z. bot. Zentralbl.,

Bd. XXIII, 2. Abi, Heft 3.) 8°. S. 291—297. 1 Taf.
Neosciadium glochidiatum Dom. f= Hydrocotyle gloch. Benth.),

Homalosciadium verticillatum Dom. (= Hydrocotyle vert. Turcz.).

FrOschel P. Untersuchungen tiber die beliotropische Prasenta-

tionszeit (L Mitteilung). (Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der

Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Klasse, Bd. CXVII, Abt. I,

Februar 1908, S. 235—256.) 8". 1 Tafel.
Vgl. Nr. 6, S. 260.

Gaulbofer K. Die Perzeption der Lichtrichtung im Laubblatte

mit Hilfe der Randtupfel, Eandspalten und der windschiefen

Kadialwande. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Wien,

mathem.-naturw. Klasse, Bd. CXVII, Abt. I, Februar 1908,

S. 153—190.) 8°. 6 Tafeln.
Vgl. Nr. 6, S. 259.

Guttenberg Herm. R. v. Uber den Bau der Antennen bei

einigen Catasetum-Arien. (Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. der

Wissensch., math.-naturw. Kl., Bd. CXVII, S. 347—368.) 8". 2 Taf.

Verf. konnte konstatieren, daJi an den Antennen von C larhatum,
cernuum, fitubriatum, ornithorhynchos und TruUa Fiihlpapillen im ^inne

Haberlandts fehlen, dagegen bei C. callosum, tridentatum und splendens

Torkommen. Bei dem papillenlosen Typus fungieren die Antennen wie Fnnj-

borsten, welche die Beriibrung auf ein basales Gelenk ubertragen. Am voU-

kommensten ist die Ausstattung mit Fuhlpapillen bei C. callosum^

Haberlandt G. tber Reizbarkeit und Sinnesleben der Pflanzen.

Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung d. kais. Akad. der

Wissensch. Wien. Wien (Holder). 16". 27 S.

Handel-Mazzetti Heinr. Frh. v. Bemerkenswerte Phanero-

gamen aus Tirol. [Verhandl. d. zool.-botan. Ges. Wien, LVIIL
Bd., 1908, 4. und 5. Heft, S. (100)— (108).] 8°.

Neu beschrieben werden: Festuca alpina Sut. f. jmberula Hack.,

Crirex Pseudoheleonastes Hand.-Mzt. = C. dioica X brunnescens, Cera-

sttum Brueggerianum Dalla Torre et Sarnth. = C. lanatum X stridum}
neu fur Tirol sind: Carex Schatzii Kneuek. = C. lepidocarpa X Oeder*,
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Carex Leutzii Kaeuck. = C. lepidocarpa X Sostiana, Juncus castaneus
Sm., Melampyrum velebiticum Borb.

Hayek A. v. Flora von Steiermark, L Bd., Heft 1, Berlin (Gebr.

Borntraeger). 8^ 80 S. Ill — Mk. 3.

Beginn eiuer groliangelegten Flora mit ausfiihrlichen Beschreibungen,

Verbreitungsangaben, Synonymie und Literaturnachweisen. 8oweit das vor-

. liegende Stack es beurteilen laCt, entspricht das Buch in weitgehendem
MaGe alien Anforderungen , die an eine moderne Flora gestellt werden
konnen. In einem Punkte scheint Verf. zu weit gegangen zu sein; es er-

scheint dem Eef. uberfliissig, im Rahmen einer Flora die Morpbologie der

groCen systematischen Gruppen ausfiihrlicher zu behandeln, da dies^ in un-

notiger Weise den Umfang vergroBert;.. als botanisches Lehrbuch wird eine

Landesflora doch nie benutzt werden. Ahnliches gilt von den gar zu reichen

Literaturzitaten.

Janczewski E. Sur les antheres steriles des Groseilliers. (Extr

d. Bullet, de FAcad. d. sc. de Cracov., CI. d. sc. math, et nai,

Juin 1908.) 8^ 10 pag., 1 Taf.

Verf. konstatiert, dafi in der Gattung Bibes nicht bloli bei Hybriden,

soDdern auch bei zweifellosen Arten (allerdings bei kultivierten Exemplaren!)

mehr minder weitgehende Sterilitat des Pollens vorkommt. Von Fallen der

letzteren Art seien erwahnt B. inebrians u. maius, B. cereum, E. sangui-

neum floribundtim. In den letzteren Fallen ist die Sterilitat z. T. auf De-

generierung der Pollenkorner, z. T. auf Schwinden des Tapetum zuriickzu-

fiihren.

Kindermann V. Die Verbreitungsmittel der Pflanzen in ihrer

BeziehuDg zum Standort. (Jahresbericht d. deutschen Staats-

realschule in Karolinental, 1908, S. 3—34.) 8**.

Kronfeld E. M. Anton Kerner von Marilaun. Leben und Arbeit

eines deutschen Naturforschers. Leipzig (Tauchnitz). gr, S*'. XX
u. 392 S., 25 Abb., 3 Faksimile-Beilagen.

Eine mit fachmannischem Verstandnisse und viel Pietat gescbriebene

eingehende Biographie. Das Buch wird nicht nur alien Freunden, Schulern

und Bekannten Kerners aus personlichen Griinden iiberaus erwiinscht sein;

es ist auch wissenschaftlich wertvoll, da es einen sehr wichtigen Beitrag zur

Geschichte der Botanik in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhundertes dar-

stellt Der Verf. hat nicht nur das wissenschaftliche Wirken Kerners em-

gehend dargestellt, sondern auch rait Beniitzung eines reichen Matenales

die vielfachen Beziehungen behandelt, welche Kerner mit zeitgenossischen

Fachmannern und ihren Arbciten verbanden. Die Darstellung des wissen-

sehaftlichen Lebens Kerners ist uni so erwunschter, als es wenige hervor-

ragende Botaniker gab, die es so sehr verschmahten, dasihnen vorschwebende

Programm darzulegen und fiir das Bekanntwerden eigener Entdeckungen und

Ideen zu sorgen, wie Kerner. Vieleu Botanikern wird der von Dr. Janchea
ausgearbeitete „Nomenclator Kernerianus% der die literarischen Nachweise

fur die mit Kerners Namen und Autorschaft verknupften Pflanzennamen

enthalt, eine erwunschte Beigabe sein. Die Ausstattung des Buches stempelt

es zu einem Prachtwerke. ^^ . • ^ * « ^
Lammermayr L. Weitere Beitrage zur Kenntnis der Anpassung

der Fame an verschiedene Lichtstarke. (X. Jahresbericht des

If. k. Staatsgymnasiums in Leoben.) 8^ 14 S. 1 -lat-

- Leoben und Umgebung im Dienste des naturwissenschaft-

lichen Anschauungsunterrichtes. (X. Jahresbericht des k.k.Staats-

^ gymnasiums in Leoben.) 8°. 15 S.
nurnrrrm^

Maly K, Beitrage zur Kenntnis der illynschen Flora. (Magyar

bot lapok, VII, Nr. 4/8, p. 203.) 8^
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Molisch K. Uber Ultramikroorganismen. (Bot. Zeitung, Heft VII,

S. 131—139.) 4^
Verf. kommt auf Grund eingeliender Priifung aller einschlagigen An-

gaben und eigener Untersuchungen zu dem Ergebnisse, dafi bisher kein Grund
vorliegt, die Existenz ultramikroskopischer Organismen (Dimensionen kleiner

als 0-12 /x) anzunehmen.

Murr J. Neues aus der Flora des Fiirstentums Liechtenstein.

(Allg. botaD. Zeitschr., 1908, Nr. 7/8, S. 135—137.) 8^
Neu beschrieben werden: Viola vadutiensis Murr et Poell [odorata

colUna)y V. leucopetala Murr et Poell {odorata 2> collina van declivis),

V. mirahiliformis {odorata X alba),— Zur Kombination Ophrys aranifera X Bertolonii. (Magyar

bot. lapok, VII, Nr. 4/8, p. 198.) 8^
Die KulturgehOlze Feldkirchs mit Einbezieliung der ubrigen

vorarlbergischen Stadte. (53. Jahresbericht des k. k. Staats-

gymnasiums in Feldkirch.) 8^. 23 S.

, ZahD K. H., P511 J. Eieracium JL (Beck, Icones florae

Germaoicae etc., torn. XIX 2, dec. 19, tab. 141— 150. pag.

161—168.) Lipsiae et Gerae (Fr. de Zezschwitz). 4^

Nevole J. IJber einige interessante Pflanzeo aus Steiermark und

ein Herbar aus dem 17. Jahrhundert. [VerhandL d. zoolog.-

botao. Ges. Wieu, LVIIL Bd., 1908, 2.-5. Heft, S. (96)— (99).]

8^— Das Hochschwabgebiet in Obersteiermark. Vorarbeifcen za

eiDer pflanzengeographischen Karte Osterreichs. V. (Abh. d.

zool.-botan. Ges. Wien, Bd. IV, Heft 4.) gr. 8^. 42 S., 1 Karte,

7 Abb.
Porsch 0. Die Honigersatzmittel der Orchideenbltite. {Kny L?

Botan. Wandtaf., XII. Abt., Berlin, P. Parey.) S'. S, 495-509.

4 Abb.
Ausfiihrliclie Erlauterungen zu den Tafeln CXI und CXII der Kny-

schen Wandtafeln. Die Abhandlung bespricht Pollen-Imitation, Bliiteawachs,

Futterbaare und Futtergewebe und stellt eine wertvoUe Erganzung der Li-

teratur fiber die Biologie der Orchideenbliite dar.

Eothe K. 0. Der moderne Naturgeschichtsunterricht. Beitrage

zur Kritik und Ausgestaltung. Wien und Leipzig (Tempsky). 8 •

235 S.
. .

Ein Buch iiber die Methode des Naturgeschicbtsunterrichtes mit Bei-

tragen von A. Ginzberger, P. Kammerer, F. Xossmat, A. Lay, L-
J-

Portheim, A. Umlauft, E. Waltber, F. Werner. Es hat den ZwecK,

den Lehrer iiber wichtige methodische Pragen zu orientieren und insbesonaere

einige Fragen, welche gegenwartig im Yordergrunde des Interesses stenen,

kritisch zu bebandeln. Es ist bier nicht der Ort fiir eine ausfiibrliche ^^'

sprechung; es moge nur hervorgehoben werden, daii das Buch ein reicne ,

originelles Material enthalt und sehr anregend wirken kann. Auf einen au-

gemeinen Teil, welcher die Geschichte, Kritik und Grundsatze der Methoai^

des Naturgeschicbtsunterrichtes behandelt und W. A. Lay zum Verfasb^

hat, folgt eine Eeihe von Spezialkapiteln; von diesen seien bier nur i>^

senders hervorgehoben: Ginzberger A., Die Teilwissenschaften der /^oo-

logie und Botanik; Kammerer P. und Portheim L. v., Uber Beobacn-

tungen und Experimente; Walther E., Exkursionen; Umlauft A., i^^^

Schulgarten; Umlauft A., Blumenpflege durch Schulkinder; Rothe K. W
Der Lehrer auf dem Lande als Naturhistoriker. Das Buch kann alien, ai
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sich praktiseh und theoretisch mit dem naturgeschichtlichea Unterrichte be*
schaftigen, nur warmstens empfohlen werdea.

Schiffner V- Morphologische und biologische Untersuchungen
fiber die Gattungen Grimaldia und Neesiella. (Hedwigia^

XLVIL Bd., 1908, Heft 6, S. 306-320, Taf. VIII) 8^

Untersuchungen uber die Marchantiaceengattung Bticegia.

(Beih. z. botan. ZentralbL, Bd. XXIII, 2. Abt, Heft 3.) 8K
S. 273-290. 24 Abb.

1. Uber das Vorkommen von Bucegia romanica. (Eumanische Kar-
pathen, ungarische und galizische Seite der Tatra).

2, Untersuchungen betreffend die Morphologie und Anatomie von
Bucegia.

Schneider K. C, Versuch einer Begrundung der Deszendenz-
theorie. Jena (G. Fischer). 8**. 132 S. — Mk, 3.

Der Verf. stellt sich die Aufgabe, rein theoretisch iiber die Faktorea
bei der Entwicklung, seien sie welcher Art immer, aufzukliiren. Er wendet
sich daher zunachst der Frage zu, wie denn ein Reiz iiberhaupt Ursache
einer Strukturanderung sein kann und behandelt im Zusammenhang das

psychische Problem. Die hiebei gewonneneu Anschauungen werden nun kon-
sequent fiir die Betrachtung der ganzen Deszendenztheorie verwertet. Es ist

hier nicht moglich, in Kiirze den ganzen Gedankengang des Buches zu

skizzieren; es sei hervorgehoben, daii es in hohem Ma&e klar durchdacht
und anregend ist. Es zeigt eine der Denkmoglichkeiten, zu denen der

Deszendenztheoretiker, welcher versucht, in das Wesen der Erscheinungen

einzudringen, gelangen kann und tragt dadurch zweifeUos zur Klarung der

Anschauungen bei. Die naturwissenschaftliche „Begrundung" der Deszendenz-
theorie erfolgt allerdings nach der ganzen Anschauungsweise des Eef. nicht

auf dem Gebiete der theoretischen Erortungen, sondern auf dem der in-

duktiven TatsachenfeststeUung.
Stratosch S. Boden5konomie und Wirtschaftspolitik. Wien und

Leipzig (W. Braumuller), 1908. 8^ 31 S.

Verf. entwiekelt den Begriff der Bodenokonomie aus dem Begriffe der

Okonomie uberhaupt, d. i. aus dem der sparsamsten Ausnutzung aUer Pro-

duktionsmittel bei Erzielung relativ groi^ter Produktion. Der Boden ist

raumlich beschrankt uns ebenso beschrankt sind die Bodennahrstoffe, welche
die Kulturpflanzen zur Erzeugung nutzbarer Produkte benotigen. Jede Ver-

nachlassigung dieser Beschranktheit bei dem Streben nach Steigerung der

Produktion muB sich mit der Zeit volkswirtschaftUch rachen. Mit roUem
Eechte weist daher der Verf. auf die volkswlrtschaftliche Bedeutung ent-

sprechender Bodenokonomie hin. Die geistvolle Abhandlung eroffnet Aus-

tlicke auf die groGe Wichtigkeit, welche ein Zusammenarbeiten der Er-

nahrungsphysiologie der Pflanzen mit der wissenschaftlichen Landwirtschafts-

lehre erlangen kann. -n ;ij
Witasek J. Solani generis species et varietates novae, (tedde^

Repertorium, Bd. V, 1908, Nr- 7-12, S, 163 ff.) 8^
Solanum savaiense, S, patameense mit var. grandtfohum und var.

parvifoUum, S, upoUnse, S. orfians, S. Rechingeri, S. Dunahanum var.

idnceolatum, „ . „ i,i- • a
Woloszczak E. Wo liegt die Kaschau-Eperjeser Bruchimie.^

(Magyar hot. lapok, VII, Nr. 4/8, p. 110.) 8^

Zahlbruckner A. Beitrage zur Flechtenflora Brasiliens. (BulL

herb. Boissier, 2. sen, torn. VIII, 1908, nr. 7, pag, 4o9

468 )
8*^

,
* Neu beschrieben werden r AstrotheUum conigerumZM^^^

(sect. Hypotrachyna) amoena Zahlbr., Parmelia (sect. Hypotrachyna) bra^
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chyeonidia Zahlbr., Tarmelia (sect. Xanthoparmelia) erythrocardia Zahlbr.,
Usnea dasypoga var. pKcata f. sorediata Zahlbr., Usnea strigosella var.

furfurosula Zablbr.

Arber N. and Parkin J. Studies on the Evolution of the

Angiosperms. The Relationship of the Angiosperms to the Gne-
tales. (Ann. of Bot., Vol XXII, Nr. 87, p. 489—519.

Baum- und Waldbilder ans der Schweiz. I. Serie. Bern (A.

Francke), 1908. 4°. 20 Tafeln mit Text.
Bernard Ch. Protococcacees et Desmidiees d'eau douce, r^-

coltees a Java. Batavia (Dep. de ragric. aux Indes Neerland).

gr. 8«. 230 p., 16 Taf.
Bernatsky J. fJber eine seltene ungarische Etiphorhia- Art

(Beibl. zu den NOvenytani KOzlemdnyek VII, Nr. 3.) 8".

BetrifFt E. glareosa MB. A. a. 0. flndet sich ein kurzer deutscher
Auszug aus der ausfiihrlichen ungarischen Arbeit.

Bornmuller J. Novitiae florae orientalis. Ser. IV. (Mitteil. d.

thur. bot. Ver. Neue Folge. Heft XXIII, 1908, S. 1—27.) 8".

Neue Arten: Gypsophila acanthoUmoides Bornm., G. cherlerioides
Bornm., Astragalus Scholerianus Bornm., A. pauperiflorus Bornm., A
Beckii Bornm., A. silachorensis Bornm., A. Kermanschahensis Bornm.,
A. parvulus Bornm., A. glaucopsoides Bornm., A. Medoruvi Bornm., A.
Knappii Bornm., A. leucargyreus Bornm., A. flexilipes Bornm., A. stereo-

calyx Bornm., A. sessiliceps Bornm., A. monosyx Bornm., A. campyUn-
moides Bornm., A. phylloTcentius Haussk. et Bornm., Oxytropis Straussn
Bornm., Anthemis dipsacea Bornm., Chamaemelum hygrophilum Bornm.,
Haplophyllum megalafithum. Bornm., Astragalus consimilis Bornm.

Breteld 0. Die Kultur der Pilze und die Anwendung der

Kulturmethoden fur die verschiedenen Formen der Pilze nebst

Beitragen zur vergleichenden Morphologie der Pilze und der

naturlichen Wertschatzung ihrer zugehOrigen Frucbtformen.
(Unters. aus dem Gesamtgeb. d. Mykologie, XIV. Bd.) Munster
(SchOningb). 4^ 256 S. — K 19-20.

Degen A. Bemerkungen uber einige orientalische Pflanzenarten.

XLVIII-LI. (Mag. botan. lapok, VII, Nr. 4/8, p. 92.) 8°.

Behandelt: Primula Baumgarteniana Deg. et Moesz. (Siebenbiirgen),
Artemtsta Baldaccii Deg. (Albanien, Herzegowina), Campanula Poschars-
kyana Deg. (Dalmatian), Asperula Beckiana (Velebit), Galium constrtctunt

Chaub. (neu fur Ungarn).
Diels L. Pflanzengeographie. Sammlung GOschen, Nr. 389.

Leipzig (GOschen). 8°. 163 S. 1 Karte. — 80 Pf.
Verf. hat es ganz vorzuglich verstanden, in dem so engen Rahmen eines

Bachlems aus der Sammlung Goschen die Grundzuge der modernen PflanzfiU-

geographie darzustellen, so dafi sich dasselbe zur allgemeinen Orientierung
sehr gut eignet.

Ernst A. Zur Pbylogenie des Embryosackes der Angiospermen.
(Ber. der deutsch. botan. Ges., XXVI. Jahrg., Heft 6, S. 419

bis 438.) 8°. 1 Taf.
Fedde F. Justs botanischer Jahresbericht. XXXIIL Jahrg.

(1905), III. Abt., 5. Heft (S. 641-800) u. XXXlV. Jahrg.,

II. Abt.. 2. Heft (S. 161—320). Leipzig (Gebr. Borntraeger),
1908. 8".

^ i' & V
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Inhalt von XXXIII. Ill 5: C K. Schneider, Allgemeine und spe-
zielle Morphologie und Systematik der Siphonogamen (Forts.). Inhalt von
XXXIV. 11. 2: H. Seckt, Schizomyceten (Schluli); A. Voigt, Technische
und^Kolonial-Botanit 1904/05.

Fiori A„ Begninot A., Pampanini K Schedae ad floram
Ital exsiccatam, Cent. VT—VIL (Nuovo giorn. bot. Ital., nov.
ser., vol. XIV, nr. 3, p. 247 seqq.) 8^

Enthalt auch Angaben uber das osterreichische Grenzgehiet: Frimtda
Facchinii Schott, Mte. Magiassone in Judikarien, Fr, discolor Leyb. am
gleichen Standorte, Odontites serotina var. canescens Bchb.j Pola.

Fischer J. Die Lebensvorgange in Pflanzen und Tieren, Yev-
such einer L5sung der physiologischen Grundfragen. Berlin
(Friedlander u. S.). 8*^. 83 S,, 13 Fig. — ML 3.

Goebel C. Einleitiing in die experimentelle Morphologie der
Pflanzen. Leipzig und Berlin (Teubner). 8^ 260 S. 135 Abb.

Das Buch hat nicht den Charakter eines Lehrbuches, welches das Ge-
samtgebiet umfa&t und daher auch die Literatur zusammenfassend bringt;
es 1st eine anregend und leicht verstandlich geschriebene Einfiihrung in die
erwahnte Disziplin, die fur den Facbmann insbesondere dadurch an Wert
gewinnt, dafS der Verf. eine groCe Zahl eigener Beobachtungen und Versuche
besprieht. Das Buch gliedert sich in folgende Abschnitte: Die Aufgabe der
esperimentellen^ Morphologie. Beeinflussung der Blattgestalt durch auJlere
und innere Bedingungen. Die Bedingungen fiir die verschiedene Ausbildung
von Haupt- und Seitenachsen, Regeneration. Polaritat.

Gj&vft'j Istv. Bryologische Beitrage zur Flora der hohen Tatra,
yil (Magyar bot. lapok, VII, Nr. 4/8. p. 140.) 8^

Floristiscbe Beitrage zur Keontnis der Flora der Hohen
ratra. (Magyar boi lapok, VII, Nr. 4/8, p. 245.) 8^

Hegi Gr. und Dunzinger G. lUustrierte Flora von Mittel-
Europa. 11. Liefg. Wien (Pichlers Witwe). gr. 8^. S, XLIX bis

CLVIII, 361—402. _ K 3-60.
Das vorliegende Heft schlieiSt den ersten Band ab. Es enthalt den

;-chluii der allgemeinen Morphologie und den Sehluli der Gramineen. Das
'^^erk halt sich auf der mehrfach heryorgehobenen Hohe und beweist uberall
^^^^standige Arbeit der Verff. Besonders sei wieder auf das reiehe und schone
Abbildungsmaterial hingewiesen, speziell gilt dies auch von dem allgemeinen

J^ggli M. Monografia floristica del Camoghe (presso Bellin-
zona).

5 Tav, 2 Kart
.) 8^ 247 p

Eine schone pflanzengeographische Monographie, welche nicht bloG
den floristischen Bestand erschSpfend behandelt, sondem vor allem auch die

fehffiatischen, geologischen, historischen Fattoren und deren Zasammeahang
niit Morphologie und Formationsbildung.

Wurzburg
Kraus G. Erfahrupo-^" "^^^ Rndpn nnd Klima auf dem Well

^alk. Aus der Pflj

bitzsch). 8^. 34 S.

Kruger W. Ijber ungeschlechtliche Fortpflanzung und das Ent-
stehen weiblicher Indiyiduen durch Samen obne Befruchtung bei

Mercurialis annua und anderen diOcischen Pflanzen. fBer. d.

deutsch. botan, Ges., Bd, XXVI a, 1908, Heft 5, S. 333-342.)
8'- 3 Textabb.
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Verf. hat ausgedehiite, unter entsprechenden Kautelen durchgefiihrte
Versuche mit Merc, annua durchgefuhrt und beweist, daii bei dieser Pflanze— in Bestatigung der Angaben Kerners — ohne Befrucbtung Samea ge-
bildet werden, welche durchwegs weiblicbe Pflanzen liefern. Dasselbe Resultat
lieferte Cannabis und Melandryum rubrum,

Mez C. Der Hausschwamm und die ubrigen holzzerstOrenden Pilze

der menscMichen Wohnungen, Dresden (R. Lincke), 8**. 260 S.,

1 Farbentaf. 90 Textill.

Eine zusammenfassende Behandlung der im Titel genannten Pilzp auf
Grund der vorbandenen Literatur und eigener [Intersuchungen. Das Buch ist

nicht nur fiir den Praktiker, sondern auch fur den Botaniker wichtig; letz-

teres insbesondere aus dem Grunde, weil es eine monographisclie Behandlung
aller in menschlichen Wohnungen vorkonimenden Hymenomyceten enthalt
und Mitteilungen bringt uber die Untersuchungen des Verf. iiber die Frucht-
korperbildung bei Hymenomyceten. Der Inhalt sei durch die folgenden
Kapiteliiberschriften angedeutet: I. Der Hausschwamm im offentlichen Lebea.
II. Die Hymenomyceten der Hauser. III. Erkennung des Hausschwammes.
IV. Vorkommen und Bedeutung der hausbe-wohnenden Hymenomyceten.
V. Beurteilung von Hausschwamm-Schaden. VI. Die Bekampfung des Haus-
schwammes.

Niedenzii Fr. Garckes ill. Flora von Deutschland. 20. Aufl.

Berlin (P. Parey). kl. 8<^. 837 S. 764 Abb. — Mk. 5-40.
Das bekannte und mit Eecht so beliebte Buch erscheint hiemit unter

dem Namen eines neuen Herausgebers. Es ware liberflussig, die Vorziige
dieses Buches neuerdings hervorzuheben, dazu sind sie zu sehr bekannt. Die
wesentlichsten Anderungen, welche diese neue Auflage aufweist, bestehen in

der Umordnung nach dem Englerschen Systeme und einer wesentlichen
Umarbeitung des Teiles, der die Bestimmung der Familien und Gattungen
ermoglichen soli. Beide Anderungen sind zweckmaiiig. Wenn der Kef. im
nachstehenden einige Wiinsche aufiert, so soUen diese nicht als Bemangelungen
aufgefalit werden, sondern als Vorschlage zum Nutzen des mit Recht au-

erkannten Buches. Zunachst soUte in den Bestimmungstabellen fur die Fa-
milien und Gattungen in hoherem Malie dem praktischen Bediirfnisse des

Anfangers auf Kosten der Wissenschaftlichkeit Kechnung getragen werden.
Wie dies gemeint ist, soil nur an ein paar Beispielen gezeigt werden. Was
soil ein Anfanger bei Bestimmung ^m^r Euphorbia, einer Betula anfangen,
wenn er gleich im Anfange daruber Auskunft geben soil, wie das Perianth
bescbaffen ist? Ware es nicht eine aulierordentliche Erleichterung fiir dea-

selben, wenn zunachst eine groJiere Anzahl von Pflanzen nach leicht wahr-
nehmbaren Merkmalen (Holzstamm, Milchsaft u. dgl.) herausgehoben wiirde?
Im speziellen Teile hatte sich der Herausgeber ein groGes Verdienst er-

worben, wenn er konsequent die 1905 beschlossenen Nomenklatur-Gesetze
zur Geltung gebracht hatte; wie sollen die durch diese bedingten Namens-
anderungen Gemeingut werden, wenn sie die verbreitetsten Floren nicht be-

achten? Die Anfiigung von Formen zu Arten ist nicht immer gliicklich.

Man kann nicht gut (S. 697) Myosotis alpestris als Abanderung zu M.sil-

vatica stellen, Euphrasia Bostkoviana als Form zu E. montana, E- curta

als solche zu E, coerulea u. dgl. mehr. In diesen und anderen Fallen batten

neuere Monographien mehr Beachtung verdient.

Rapaics Raym. Die Pflanzengeographie der Gattung Aconitum*
(Beibl. zu den NOvenytani KOzlemenyek, VII, Nr, 9.) 8".

Erlauterung der Systematik der Gattung im Zusammenhang mit der

geographischen Verbreitung der Arten. A. a. 0. Auszug aus der ausfuhr-

lichen ungarischen Abhandlung.

Rubel E. Untersuchungen fiber das photochemische Klima des

Berninahospizes. (Vierteljahrschr. d. naturf, Ges. in Zurich,

Jahrg. 53, 1908.) 8^ 78 S.
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nimmt

Die Arbeit ist die erste, welehe in eingeliecder Weise die fur das

Pflanzenreich so -wichtigen Lichtverhaltnisse eines alpinen Standortes ex-

perimentell untersueht.

Schenck H. Alpine Vegetation. Karsten Gr. u. Schenck H.

Vegetationsbilder. Sechste Reihe. Heft 5/6. Jena (G. Fischer),

4». Taf. 25-36 u. Text.
Das Torliegende Heft zeichnet sieh ganz besonders durcli scbone

photograpbische Aufuahmea aus. Dieselbea sind Ton auOerordentiicher

fcicharfe. Die Auswabl der dargestelltea Objekte ist gluckllch.

Uber die Phylogenie der Archegoniaten und derCharaceen,

(Bot. Jahrb., XLII. Bd., 1. Heft, S. 1—37.) 8\ 25 Fig.

Versuch, phylogenetische Beziehungen zwiscben den einfacbsten Cormo-

pbyten und den Phaophyceen nacbzuweisen. Verf. konstatiert die Uam5g-
licbkeit, die einfacbsten Arcbegoniaten mit Chara oder Coleochaeie in Be-

ziehungen zu bringen, und weist auf Abnlicbkeiten im Generationswecbsel,

im Baue der Antberidien und Archegonien, im Baue der vegetativen Organe

zwiscben Arcbegoniaten und Pbaopbjten bin. Nacb ibm sind die Antberi-

dien und Arcbegonien der Arcbegoniaten mit den Gametangien der Braun-

algen bonaolog, die Sporenmutterzellen mit dem Tetrasporangium. Die Be-

tracbtungsweise des Verf. ist sacblich und frei von iibermaJiigen Spekula-

tionen. Das Ergebnis mochte der Eef. als moglieb, wenn auch nicbt als

zwingend bezeicbnen. Nacb wie vor bleibt die Kluft zwiscben Arcbegoniaten

Tind Tballopbyten eine groCe. Einer eingebenden Erorterung batte nacb

Ansicbt des Ref. die Frage bedurft, ob denn wirklich die thallOsen Leber-

moose die urspriinglicbsten Bryopbyten sind, wie dies^ Verf obneweiters in

"Obereinstimmung mit den meisten Botanikern a:
" -^

-"-^

Hcb anderer Ansicbt.

Smith J. J. Die Orchideen von Java. Figuren-Atlas. 1. Heft.

Leiden (J. Brill), gr. 8". K 14-40.

Neue Orchideen des malaiischen Archipels. II. (Bull. d.

dep. de I'Agric. aux Indes Neeriand. Nr. XV.) gr. 8".

Sol ere der H. Systematische Anatomie der Dicotyledonen. Er-

ganzungsband. Stuttgart (F. Enke). gr. 8^ 421 S. — Mk. 16.

Das im Titel genannte Werk ist eine solcbe Fundgrube von iat-

sachenmaterial, ist fiir jede groCere systematische und anatomiscne Aroeic

so unentbebrlich, dali es mit groiier Freude begriiCt werden mufi daG dei

Verf. sich zur Herausgabe dieses Erganzungsbandes entscblott,
-^^^ff^^

Material bebandelt, das seit dem Erscheinen ^es Hauptwerkes (1899)

festgestellt wurde. Besondere Sorgfalt wurde den Literaturnachweisea ge-

fidmet, welcbe vieifacb auch tiber das Jahr
1899 i""^^'&«^^^v^'' "i^ Sn

bemerkungen", welcbe eine Gesamtiibersicbt enthalten, wurden mit iiin

beziebung des neuen Tatsachenmateriales ganz umgearbeitet.

Steinmann G. Die geologischen Grundlagen der Abstammungs-

lehre. Leipzig (Engelmann). 8". 284 S..172 Textabbild

,
Das Bucb zerflllt in zwei Teile, in emen tntiscben ^^j

m e^^«°;

der positive Angaben bringt. Der erste steUt erne Kntik
^^^'/^^trZm'-

Abstammungsleire dar uld enthalt sebr viel ^^''ttiges «nd Beherz^^

^^ertes. Mit Recht weist Verf. darauf bin. dafi map n^P^.-^^^^Xfim Reiche
Peszendeazlebre in geradezu chauvinistischer ^eise nelfacb alles im^^^^^^

der Organismen des^zendenztbeoretisct deuten woUte,
^^J^"/^^^^^;?^S

schen Disziplinen vieifacb den Cbarakter ^nduktiver Forschungsrich ungen

^erloren mi^d den deduktiver Konstruktionen annebmen. Hat doc^ selbst^^

neuester Zeit ein bervorragender Vertreter der
^'^f'^^^^^ Scht durch

Aasspucbe fiir berechtig? gebalten: ^Naturgesetze werden nicbt aurcn

Induktion, sondern durcb Deduktion gewonnen". Viel hat zu ttieser nitut
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^esunden Entwicklung der Deszendenzlehre die zu geringe Beachtung der
Palaontologio beigetragen. Die Hauptprobleme, die noch der Klarung barren,
sind nach dem Verf. I'olgende: 1. Das Aussterben der Artea oder das wieder-
holte VerschwindeD groISer Gruppen von Tieren und Pflanzen; 2. Die plotz-
liche und reiche Entfaltung neuer Gruppen; 3. Das Fehlen von Ubergangs-
gliedern zwischen den gro[!.ea Abteilungen des Tier- und Pflanzenreiches

;

4. Die Unverstandliclikeit des gesamten Entwicklungsganges. Eef. mocbte
dieser Prazisierung der Probleme im allgemeinen zustimmen, nur bervor-
beben, daii wir doch alien diesen Problemen nicbt gar so bilflos gegeniiber-
stehen, "wie. dies Verf. binstellt Wer beispielsweise weiO, wie gerade in
neuerer Zeit sicb die Entwicklung des Pflanzenreicbes im grofien und ganzen
okologiscb verstandlipb macben laGt, der kann nichtTbese4 uneingscbrankt
binnehmen; wer beispielsweise die neueren Entdeckungen auf dem Gebiete
der primaren Gymnospermen verfolgt, muB zugeben, daJi aucb Satz 3 gliick-

licherweise immer mehr an Allgemeingiltigkeit verliert. Ebenso mocbte der
Eef. aucb bezuglicb der Hauptergebnisse, zu denen Verf. (S. 119) gelangt,
sagen, daft sie viel Ricbtiges entbalten, aber viel zu we it geben. Diese
Hauptergebnisse sind: 1. Die Abstammungslinien fallen mit den systemati-
scben Grenzen nicbt zusammen, sie scbneiden sicb vielmebr mit ibnen.
Unsere systematisehen Kategorien sind daber im allgemeinen nur Entwick-
lungsstufen, die von mebr oder weniger zablreicben Stammreiben durch-
laufen werden. 2. Die Mehrzabl der fiir ausgestorben gebaltenen Formea
ist keineswegs erloschen, sondern geboren als Mutationen in die Stammreiben
jetzt nocb lebender Arten. 3. Fur die Feststellung des pbylogenetiscben Zu-
sammenbanges leiten uns am besten die untergeordneten Merkmale der

Skulptur und Form, nicbt diejenigen, nacb denen wir Gattungen und Fa-
milien zu unterscbeiden pflegen, 4. Die pbylogenetiscben Umbildungen lassen

sicb zumeist als die Folgen nacbwei^barer geologischer Vorgange und klima-
tischer Anderungen und der dadurcb bervorgebrachten Anderungen derLebens-
weise begreifen. Satz 1 und 2 gelten nacb den Anschauungen des Eef. nicbt

. _ ^ewilS in einzelnen Fallen; Satz 3 laiit sicb unmoglich
m der yom Verf, gegebenen Passung aufrecbt erbalten; Satz 4 mocbte der

Eef. beipflicbten. Abgesehen von derartigen Abweicbungen im Einzelnen,
kann aber Eef. die Ausfubrungen des kritiscben und programmatischen
Teiles des Buches fiir sehr beachtenswert und vielfacb wertvoU bezeicbnen.

Dagegen mocbte Eef. ganz entscbieden Stellung nebmen gegen meb-
rere die Pbylogenie des Pflanzenreicbes betreffende Anffaben auf S. 120 bis

allgemein, wenn aucb g

mehr behauptet werden; dariiber lieGe sicb aber immerbin diskutieren. Fur
undiskutierbar muJi aber Eef. den Versucb erklaren, die Cactaceen von
den^ Sigillanen, die Casuarineen und Gramineen von den Equiseten und Ca-

lamiten, die Palmen von den Cycadeen abzuleiten. Wenn man die Grunde
liest, welcbe Verf. fiir diese Ableitungen beibringt, so sind es immer wieder

gewisse grobmorpbologiscbe Merkmale, von denen wir doch heute wissen,

daG sie auf Konvergenz beruben. Es geht beute nicbt an — urn nur bier in

Kurze eines Momentes zu gedenken — bei Versucbeu die Herkunft der

Nadelholzer, der Cactaceen, Palmen etc. aufzuklaren, auf die Vorgange in

Gametopbyten, bzw. in den denselben entsprecbenden Organen gar keine

Riicksieht zu nebmen.

Szurak J. Beitrage zur Kenntnis der Moosflora des nOrdlichen

Ungarn. (Beibl. zu den Nuvenytani KOzlemenyek, VII, Nr. 3.) 8^
Ausfubrlicbe Abbandlung in ungarischer Sprache.

Tschirch A. Chemie und Biologie der pflanzlichen Sekrete.

Leipzig (Akad. Verlagsgesellschaft), 1908. 8^ 95S. — Mk.2*8a

Wesenberg-Lund C. Plankton Investigations of danish lakes.

General part; the baltic freshwater plankton, its origin and va-

riation. I. Text 4^ 389 S. IL Appendix. 4^ XLVI. tables.
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Ungemein grundliche Untersuchung der Plankton-Organismen der

danischen Seen, die besonders auch auf deren Variabilitat und die Beziebungen

zwiscben Variation und auBeren Paktoren Rlicksicht nimmt. Von pflanzlichen

Organismen wurden besonders Melosira crenulata, Stephanodiscus astraea,

Fragilaria crotonensis, Tabellaria fenestrata, Asterionella gracillima, Ce-

ratiuvi Mrundinella studiert.

Unter dem Titel „Zeitschrift fur induktive Ab-
stammungg- und Vererbungslehre' wurde eine neue Zeit-

schrift im Verlage von Gebr. Borntraeger in Berlin begriindet.

Als Herausgeber fungieren: C. Correns (Leipzig), V. Haecker
(Stuttgart), G. Steinmann (Bonn), E. v. Wettstein (Wien).

Die Redaktion fubrt Dr. E. Baur (Berlin).

Akademieen, Botanisclie G-esellschaften, Vereine,

Kongresse etc.

Kaiserl. Akademie der Wissensehaften in Wien.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen
Klasse vom 11. Juni 1908.

Das w. M. Prof. Dr. K. v. Wettstein uberreifiht den

II. Teil der Abhandlung von Dr. Karl Rechinger: „Botaniscbe
nnd zoologische Ergebnisse einer wissenachaitlichen

Forachungsreise nach den Samoa-Insein, den Neu-
Guinea-Archipel und den Salomons - Inseln."

Der vorliegende Teil enthalt folgende Teilbearbeitungen:

Brother us V. F. (Helsiogfors), Ilusci; Rechinger K. (Wien),

Pteridophyta
; Palla E. (Graz), Cijperaceae; Burgerstein A.

(Wien), Anatomische Untersuchungen der HClzer; Oberwimmer A.

Ortliopt

Molluscae: Nalena A., Eriophvidae; HoldhausK. (W
era.

Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen

Klasse vom 19. Juni 1908.

Das k. M. Prof. Hans Molisch ubersendet eine in der

chemisch-physiologischen Versuchsstation der k. k. tschechischen

techaischen Hochschule in Prag ausgefuhrte Arbeit des Herrn

Ingenieurs V. Brdlik, betitelt: ,Znr Phosphorfrage im

Chlorophyll"
Im Gegensatz zu Willstatter und in Ubereinstimmung mit

einschlagigen Befunden Stocklasas findet ^^r Verfasser auf

Grund zahlreicher Analysen, daR si^h Phosphor stets mnicbtun-

bedeutenden Mengen im Chlorophyll vorfindet. f'^^es Element

jurde in dem Alkohol-, eventuell auch im
.^^^^'^^'^^'^^IZTr!'

Blatter stets nachgevviesen, a. zw. unabhangig von den anorgam.

schen phosphorhaltigen Beimengungen und den farblosen Phospha-
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tiden; daher erblickt der Autor in dem Phosphor einen der wich-

tigsten Bestandteile des Blattgruns.

AuCerdem wurden in dem teilweise gereinigten Eohchloro-

phyll eine dem Cholin nahe stehende Base und Glycerinphosphor-

saure gefunden.

Sitzung der m a t h e m a ti s c h - naturwissenscliaftlichen
Klasse vom 2. Juli 1908.

Prof. L. Adamovid tibersendet eine Abhandlung mit dem
Titel: „Die Verbreitung der Holzgewachse in Bulgarian
und Ostrumelien."

W
Wien

des Herrn Emil Scholl vor, betitelt: „Die Eeindarstellimg
des Chitins aus Boletus ediilis."

Die wiclitigsten Ergebnisse der Arbeit sind:
1. Es ist gelungen, aus BoUtus edidis durch die EinwirkuDg

von 10^ Kalilange in der Siedehitze unter Ausschlufi von Sauren

Oder heftig wirkenden Oxydationamitteln reines Chitin darzQ-

stellen.

2. Das erhaltene Chitin verbalt sich cbemiscb genau wie

tieriscbes Chitin.

3. Die Hydrolyse mit Salzsaure verlauft unter Bildung von

ca. 78 9^ Kristallen von salzsaurem Glukosamin. Die Hydrolyse

verlauft auch mikrochemisch unter Ausbildung von Kristallen.

Dialyse der LOsungen ist mithin nicht notwendig.
4. Die Membranen von Boletus edulis bestehen der Haupt-

masse nach aus reinem Chitin. Vom chemischen Befunde abgesehen,

geht dies auch aus dem mikroskopiscben Verhalten hervor.^ Die

Membranen des Scheinparencbyms waren selbst nach dem vierten

Auskochen mit Kalilauge noch erkennbar.

In Wien hat sich eine dendrologische C^esellscliaft ge-

bildet. Prasident derselben ist E. Graf Silva Tarouca, '^ze-

prasident L. R. v. Boschan. Als General-Sekretar fungiert Herr

C. K. Schneider. Alle Zuschriften sind an die Geschaftsstelie

Wien, L, Schauflergasse 6, zu richten.

Die 80. Versammlung deutscher Jj^aturforscher und

20. bis 26. September _iQ

ibteilunsr Botanik sina
Irzte findet heuer in der Zeit vom
KOln a. Eh. statt. Einfuhrende der Abteilung
Dr. Esser, Direktor des botan. Gartens, und Prof. Th. Mejer.

In dieser Abteilung sind bisher folgende Vortrage angemeldet:

1. Hans Molisch (Prag): Der Einflufi des Warmbades am

das Treiben der Pflanzen.
2. K. Linsbauer (Wien): Studien fiber die Chloroplasten-

bewegungen.
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3. Oswald Richter (Prag): Tjber den EicfluC der Narkotika
auf die Anatomie und die chemische Zusammensetzung von Keim-
lingen.

4 M. KSrnicke (Bonn): 0ber die Rindenwurzeln tropischer

Lorantbaceen.

5. L. Linsbauer (Wien): Cber Assimilation von Fruchten.

6. P. Esser (K5ln): FuliruEg durch den botanisehen Garten
der Stadt.

Notiz.

Ein Herbarium, in Faszikel geordnet, ca. 10.000 Eiemplare,

iauptsachUch aus Dalmatian, enthaltend, ist billigst zu verkaufen.

Auskunfte erteilt Marianne Studniczka, Ingenieurswitwe, in Bar-
cola bei Triest.

Personal-Nachricliten.

Prof. Dr. Gr. Ritter Beck v. Mannagetta und Lerchenau
"wurde dnrch Verleihung des Ordens der Eisernen Krone III. Klasse

ausgezeichnet.

V. Litschauer wurde zum Professor an der Handelsakademie
in Innsbruck, J. Nevole zum Professor an der Realschule in

Knittelfeld ernannt.

Pfarrer Andreas Kmef ist am 16. Febr. d. J. im Alter von

€7 Jabren in Tur6cz-Szent-Mdrton gestorben. (Mag. bot. Lap.)

Am 10. Juli d, J. starb der ehemalige Professor der Bo-
^anik an der Wiener Universitat, Dr. Hermann Karsten, in

Berlin im 92. Lebensjahre.

Bruckfehler-Bericbtigung: In Nr. 7/8, S. 327, heiHt

es in der Dr. F. Cortesi betreffenden Personalricht infolge eines

Druckfehlers nnrichtigerweise „Bonn» statt ^Eom".

Inh.It derSeptember-Nammer: Prof. Dr. Frani v. Hohnel nnd Prof. Viktor Htschaner
Westfaiische Corticieen. 8. 329. ^ Dr. Bndolf Scharf etter: Die sndeuropaj^achen und

pontischen Florenelemente in KSmten. (Fortsetong.) S S35. -^J-^or S^tiff"": B«itM«e

«Jr KenntniB der Bryophyten von Persien und Lydien. (ScWbQ.) S 841. - E. J*°';^«\^^
B- Watzl: Ein Beit?ag znr Kenntnis der Flora. der D«^n»=^^'^„'^^P,^°;, <l"'*'f/,^^.*
8. S51. - Literatur-tblrsicht. S. 363. - Akademieen Botanische Gesellschaften. Tereine.

Aongresse etc. S. 373. — Notiz. S. 375. — Personal- Nachnchten. s. 37B.

Bedaktenr: Prof. Dr. K. t. Wettsteln, Wien, 3/3. Eennweg U.

Verlag von Karl Ceroids Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

_ ^ Die „b.terreiohlsche botanlsohe ZeitsohrW' erscheint am Ersten eines jeden Monates

.85. r?- hrraffilm1.„""rV..en sind noch folgende Ja.rg.nge der Zei.s...^f._.u haben:

'852/5S i il. 2._'i860i62, 1864/69, 1871, 1873/74, 1876/98 i »• *-'
^^'i^LttteU Pogt^nweisnag

ADk^Ddignngen werden mit 30 Ffenaigen t^t die darcbUnfende Petitzeiie oerecnu^
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INSERATE

Im Verlage von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2
(I'ostgasse), ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden :

Professor Dr. Karl Fritsch

Scliora firi osierrBicMscfien Siieteii- n. AlPBiilaiiBf

fmit Ausschluss des Kiistenlandes).

Seliulausgabe der „Exkursionsflora".
Preis broschiert Mark 3'60, in elegantem Leinwandband Mark 4

m..m

PFeishepabsetznng alterep Jafipgange
der „Osterr. botanischen Zeitschrift".
Um BibIioth_eken und Botanikern die Anschaffung alterer

JabTgange der „Osterr. botanischen Zeitschrift" zu erieichtern,
setzen wir die Ladenpreise

der Jahrgange 1881-1893 (bisiier a Mk. 10.—) auf a Mk. 4.

.o^. ^'L?''^*^^
'^^^' Jahrgange 1853, 1853 (a Mark 3.-), 1860 bis

1863, 1864-1869, 1871, 1873-1874, 1876-1880 (a Mark 4.-}

tc-n^'^o'io''^''^'^'^^''*-
^'^ Jahrgange 1851, 1854-1859, 1863,

1870, 1873 und 1875 sind vergriffen.

Die friiher als Beilage zur „Osterr. botanischen Zeitschrift"
ersehienenen 37 Portrats herTorra^ender Botaniker kosten, so
lange der Yorrat reicht, zusammen Mark 35.— netto.

Jede Buchhandlung ist in der Lage, zu diesen Nettopreisen
zu hefern. Wo eine seiche nicht vorhanden. beliebe man sich direkt
zu wenden an die

•

Veriagsbuchhandlung Kari Gerolds Sohrr

Wien, I., Barbaragasse 2.

NB. Dieser Nummer sind Tafein VIl-IX (Schlffner; befgegeben

Bachdruckerci Carl Gerold's Sohn in Wien.
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Bryologische Fragmente.

Von Viktor ScMffner (Wien).

XLIX.

Scapania obscura (Arnell et Jensen) Schifn., ein nener
Bttrger der Flora Mitteleuropas.

Unter einigen mir von Herrn Dr. P. Culm an n (Paris) znr
isestimmung, resp. Revision zugesandten Lebermoosen finden sich
zwei Konvolute, die mit folgenden Scheden bezeiehnet sind:
1. „Scajpania undulata. In der tJmgebung des Todtensees auf der
^nmsel. 2150—2200 m. 30. VIII. 1906, Igt. P. [Oulmann."

f «Scapania undulata. Todtensee, Grimsel. 2200 m. 30. VIII.
me, jgt. p. Culmann." Habituell haben die Pflanzen absolut
seme Ahnlichkeit mit Sc. undulata. Die erste Pflanze bildet

scnwarzbraune Easen, die denen von kleineren Formen der Lo-

'fiata 12 mm
'^Dg and ahneln auf den ersten Blick auch eher einer Lophozia als

Jiner Scapania und ieh habe den scharfen BJick Dr. Culmannjs
oewundert, der darin wenigstens die Gattung sofort richtig er-
jannte. Die zweite Pflanze ist augenseheinlich an einer uppigeren
otelle gewaehsen, die Rasen sind tiefer (bis 4 cm), die Pflanzen
2- T. ein wenig kTMt\geT, sonst aber wesentlich ubereinstimmend.

,
Als ieh die Pflanzen anfangs 1907 erhielt und untersuchte,

Konnte ieh darfihfir mVht ina Klarfl kommen: die sehr kleinen

duniselbraunen Blatter mit rinniger Commissur und der eigentQm-
jjehen Form, die an den reichlich vorhandeneo, etwas etiolierten

»tammehen besonders klein und oft ausgebreitet sind, so dafi sie

tatsaehlieh an Loph. inflata erinnern, waren mit keiner mir be-

Jannten Art in Einklang zu bringen; ieh konnte nur feststellen,

aafi die Pflanze nachstverwandt sein musse mit Scapania suh-

"mna. Unterdessen haben H. W. Arnell und C. Jensen erne

Aozahl neuer Scapanien aus dem arktisehen Schwedisch-Lappland

boton. Zeitschrift. 10. Heft. 1908, 26
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verofifentlicht in: Die Moose des Sarekgebietes, L Abt., 1907. —
Es war mir nun nach der Beschreibung und Abbildung (1. c,

p. 91, 92) sofort klar, daB unsere Schweizer Pflanze identisch sei

rait der neuen Martinellia obscura Arnell et Jensen, Der Yergleich

rait dera Originalexemplar, das ich der Gute raeiues lieben Preundes
H- W. Arnell verdanke, bestatigte vollauf raeine VerrautuD^.

In iarbe, Habitus und Blattform (sowohl der normal ent-

wickelten als der schwachen und der raehr etiolierten Pflanzeii) ist

vollige Ubereinstimmung vorhanden; ich kann aber nicht umhiii,

auch auf die kleinen Unterschiede hinzuweisen. Die Schweizer

Pflanzen erreichen bedeutendere GroCe als die nordische, sie

schwankten aber sehr in den Grofienverhaltnissen, so daC es leicht

wird, Stammehen in beiden Exemplaren zu finden, die einander auch

in dieser Hinsicht entsprechen. Interessanter scheint mir aber der

Umstand, dafi bei den Schweizer Pflanzen die Blattzellen oregen

den Rand zu merklich kleiner sind als bei den nordischen, die

Zellen der Blattmitte stimmen dagegen gut uberein. Ich mochte

auf Grund dieses Merkraales um so weniger eine Treunung der

sonst so gut ubereinstiramenden Pflanzen befurworten, als die Zell-

groGe auch an den Schweizer Pflanzen ein wenig differiert und die

Zellen der oben sub 1 genannten Pflanze sind etwas grofier als

die der sub 2 angefuhrten, so daC sich erstere der nordischen,

der sie auch in GroCe und Habitus mehr entspricht, auch in dieser

Beziehung enger anschlieBt.

Der Nachweis dieser arktischen Pflanze ira Alpengebiete is

von pflanzengeographischem Interesse und sie durfte, naehdera hier

darauf aufmerksara gemacht ist, in der Folgezeit an verschiedenen

anderen Punkten unserer mitteleuropaischen Hochgebirge nach-

zuweisen sein.

L.

tJber das Torkominen Ton Uiplophyllum gi/mnostomo'
philum in Mitteleuropa.

Unter einer Anzahl von kritischen Lebermoosen, die mir von

Herrn Dr. J. Douin zur Bestimraung zugesandt wurden, gliickte

rair am 4. Mai d. J. die Eutdeckung von DiplopJiijlhm gymnosto-

mophilmn Kaal. von einem Standorte im Sudwesten von Mittel-

europa; die Seheda lautet: „ Plateau de Pailla pres Gavarnie (Basses-

Pyrenees), France. Alt. 1300 m. 31. VII. 1907, Igt. J. Douin."
— Die Pflanze wachst daselbst in Rasen von Amphidium Mon-
geotii und ist steril, sehr oft sind aber an den Blattspitzeu Keim-

kornerhaufchen vorhanden. Verglichen mit Originalexemplaren aus

Norwegen, die ich der Giite des Autors verdanke, ist unsere Pflanze

Jiummerlieher, starker gebraunt und verhaltnisraanig kleinblattng,

sonst aber voUig tibereinstiramend.

Beschrieben wurde diese interessante Art von ihrera Eut-

decker B. Kaalaas in Bot. Notiser, 1896, p. 21, 22 (als Scapania
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gymnostomophila) und spater als Diplophyllum in Beitrage zur

Lebermoosflora Norwegens, p. 4—9 (Vidensk. selsk. Skr., 1898,

Nr. 9). Sie wurde bisher nur an ganz wenigen Stellen in Norwegen

und spater auch in Schweden^) gefunden und ist auch in ihrer

nordiscben Heimat nach brief licher Mitteilung von Herrn Inspekteur

B. Kaalaas eine sehr seltene Pflanze. Der Nachweis dieser Pflanze

an einem von dem skandinavischen so weit entfernten Standorte

ist von hohem Interesse und hochst uberraschend und es wird da-

durch die Lebermoosflora Mitteieuropas um einen sehr interessanten

Burger bereichert.
, • • u

leh mochte diese Gelegenheit benutzen, urn einige kritische

Bemerkungen fiber D. gymnostomopUlum bier beizubringen. Dafi

es sich bier urn eine ausgezeichnete Art handelt, ist rair nicht

zweifelhaft, jedoch kann man fiber die Zuweisung derselben zu

Diplophyllum anderer Ansieht sein. Wenn man Jungermanma

Helleriana und J. ovata (= J. DicJvSonii), wie ich meme mit

vollem Rechte, aus der Gattung Diplophyllum, wohin sie bisweileu

gestellt wurden, ausscheidet und zu Sphenolobus stellt, so bleibt

kein Biplophyllam fibrig, mit dem unsere Pflanze nahere Be-

ziehungen aufweist, denn der Vergleich mit D. oMustfohum und

-0. taxifolittm ist doch nur ein sehr entfernter. Ich meme also,

t^aC man unsere Pflanze besser zu Sphenolobus stellen sollte m die

Niihe von Sph, ovatus als Sphenolobus gymnostomophilus (Kaal.j ).

Von verwandten oder ahulichen Pflanzen, mit denen unsere

Pflanze verwechselt werden konnte, unterscheidet sie sich sieher

wie folgt. Von Sph. ovatus, der sie in Habitus, Grofie und Art

(3es Vorkommens sehr ahnelt, dureh die Perianthmundung und die

ungezahnten Involukralbiiitter, steril auCerdem durch die nicht

Jang zugespitzten Blattlappen, die sogar bisweiien stumpt sind

ind von denen der obere nach auGen geriehtet ist, sowie durcn

die kleineren, nur unmerklich rauhen Zellen, ferner das reich-

iiehe Auftreten von Keimkornern, die bei Sph. ovata^ zu feh en

seheinen oder doch gewiC sehr selten sind. Von kleinen sterilen

Formen der Scapania calcicola durch viel kleineren, anders ge-

ftalteten Oberlappen, nicht warzige, viel kleinere (et^a nur em
halb so grofie) Zellen, in fertilem Zustande selbstverstandhch auch

•iurch das ganz andere Perianth. Von Sph. minutus durch ganz

andere Blattlorm und Zelluetz. Von Kumraerforraen des VipL taxi-

folium schon durch die nicht gezahnelten Blattlappen Von ^£/^.

Sellerianu.. ^nrr^h ^.r.. nnrlprps Vorkommeu (zwischen telsmoosenj,

gesammelt und bestimmt, aus Schweden; Herjedalen, Hede Ulfberget, ca. m,

]'^l f Eine Konfundierung samtlicher Sphenolohus-Avten ^Yi^lff'^Z(\B. W Warns t or f in Moose der Mark Brandenburg I, P-lBb^^^^^^

flion darum nicht atzeptiert werden, da dadurch ^''JXlTaSea?gllz
soDst gut geschiedenen Gruppen der Epgoniantheae und Scapanioiaeae gan

^erwischt wurden.
26*
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viel bedeutendere Grofie, Blattform, Perianthmtindung, Fehlen von

besonderen kleinblattrigen Keimkornersprossen.

LI.

Zwei neue Standorte yon Neesiella carnica.

In meiner soeben erschienenen Schrift „MorphoIogische und

biologisehe Untersuchungen fiber die Gattungen Grimaldia und

Neesiella" (Hedwigia, XLVII), habe ich zu den bis dahin bekannten

drei Standorten dieser seitenen Pflanze zwei neue beiftigen konnen,

wodurch ich ihr Vorkommen auch filr Steiermark und Salzburg

nachwies. Ich kann nun den funf bisher bekannten Standorten noch

zwei neue beifugen. Ich erhielt die beiden Pflanzen zur Revision

von Herrn J. B re idler durch freundliche Vermittlung des Herrn

Jul. Baumgartner zugesandt unter dem Namen Duvalia rupestris.

Es ist von Interesse, dalL der mit unvergleichlich scharfem syste-

matischen Blick begabte Breidler zu einer Zeit (1877—1878), als

Grimaldia carnica Massal. noch nicht aufgestellt war, die un-

gemein nahen Beziehungen dieser Pflanze zu Neesiella rupestris,

fur deren alpine Form er sie hielt, riehtig erfaCte, wodurch meine

in der oben zitierten Schrift ausgesprochenen Anschauungen (1. c,

p. 315) eine starke Stiitze erhalten.

Die beiden neuen Standorte sind:
1. Salzburg; Sudseite des WeiCeck im Murwinkel im

Lungau, ca. 2600 m, 19. VIII. 1878, Igt. J. Breidler (det.

Schiffner).
2. Steiermark; Gipfel des „Kalkspitz« bei Schladming,

2400 m, 21. VIII. 1877, Igt. J. Breidler (det. Schiffner).

LII.

€ber eiuige Interessante Lebermoose der Flora Frankreichs.

Ich gebe hier eine Auswahl von Standorten seltenerer Leber-

moose, die ich von meinem verehrten Freunde Dr. J. Douin zur

UntersuchuDg zugesandt erhielt; alle sind von Dr. Douin ge-

sammelt. Ausgeschlossen habe ich solche Formen, die bereits ricntig

bestimmt waren.

1. Biccardia latifrons Lindb. — Sur la tourbe dans le vallon du

' pr^s Manou (Eure et Loir), 220 m. — c. fr. — lo- 1^-

1907.

2. Gymnomitrium adustum Nees. — Pentes du Sancy (Puy

1800
NB. Ich habe diese Spezies zuerst fur die Flora Frank-

reichs nachgewiesen (in Bryol. Pragm. XXIII) an Exemplare°'

die Herr A. Crozals am Mont Dora gesamraelt hat. — ^

diese Pflanze leicht mit G. varians verwechselt werden kann,

will ich hier einige leicht erkennbare Unterschiede anftihren zur
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Erleichterung der BestimmuDg. So weit mir bekannt, wachst

G. adustum stets direkt an Steinen oder Felsen, G. varians

aber auf vom Sehneewasser durchtranktem, festem Boden (ahn-

lich wie Anthelia Juratslana und oft mit dieser gemeinsam)

Oder doch auf erdbedeckten Felsen, nicht direkt am Stein. G.

adustum hat eiformige Blatter, nach vorn zu verschraalert

mit kleinem, stumpfem Ausschnitt, und stumpfliche, kleine

Lappen, die einander genahert sind. (r. varians hat im UmriC

etwa kreisformige Blatter rait breitem, tiefem (etwa ein Drittel

der Blattlange) Einschnitte und oft spitze Lappen.^ Die Zellen

sind bei G, adustum viel kleiner als bei G. varians.

3. Gymnomitrium varians Lindb. — Rochers autour du Saucy

(Puy-de-D6me), 1600 m. — Aoiit 1901 (est paroica!).

4. Gymnomitrium concinnatum (Lightf) Oorda. — Sehistes silu-

riens da Lac Labassou, au dessus de Gavarnies, 2200 ra. — c. fr.

4. VIIL 1907. — Eochers du Sancy (Puy-de-D6me), 1800 ra,

17. JX. 1907.

NB. Diese beiden Pflanzen sind dadurch interessant, dafi

sie nicht die sonst bei dieser Spezies wahrnehmbare trObe Be-

schaffenheit der Zellen besitzen. Die Wande sind hier ganz glatt

und darehsichtig, fast wie bei G. coralloides, wohin sie aber

sicher nicht gehoren.
Marsupella Funclcii (Web. et M.) Dura. — Pierres des ruisseaux

pres Vassiviere (Puy-de-D6me), 1200-1300 m. 16. IX. 190^.

Var. major Nees. — Bas du Sancy (Puy-de-D6rae), 1350 m.

17. IX. 1907.
, , ^

Marsupella erythrorhim (Limpr.) Schffn. — Rochers du bancy,

1800 m. Aout 1901.
, ,,. .

Rochers basaltiques aMarsupella
Dome), 1300 ra. 11. VIII.

1905 et 3. VIIL 1906. — Eochers au dessus de la Grande

Cascade du Mt. Dore, 1400 m. 4. VIIL 1906. — Sur les rochers

autour du Sommet du Sancy, 1600 ra. Aoiit 1901.

8. Nardia suhelliptica Lindb. — Eochers du marais de la Dore

(Puy-de-D6me), c. per. — 1400 m. 8. VIIL 1907. ^ ,
. .

NB. Diese Spezies wurde von mir zuerst fur Frankreich

nachgewiesen (vgl. Bryol. Fragm. XLVII), hier hegt sie nun

von einem dritten Standorte vor. _ _ a v.te^
y. Lophona lycopodioides{W^\\T.) Cogn. - ^^^r ParvtfohaSchM.
- Plateau dePaiUa pres Gavarnie (Htes. Pyrenees), 1^ m.

30. VIL 1907. — Rochers du Laurenti (Ariege), 140U m.

12 VITT 1 00^

NB. In einer im Manuskript schon
^f

^ .^e-^t'S^"
^^^^^^^f

'

lung habe ich mich ausfuhrlich mit dieser kritischen Form be-

faCt. Ich will hier nur Yorlaufig die k«rze Diagno e aus dem

Manuskript abdrucken lassen: Typo m omnibus partibusrau to

minor, quoad habitum et magnitudinem ludens inter ^- ^««^;"»-

nam dr. ^,»-«««.^.«/^//.«i fiRPsnites formans suberectos laios,
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vel inter muscos. Caules subtus radicellosi, folia densa, plus minus

crispata, quoad foriuam illis typicae oranino similia sed multo

minora. — Propagula rubra interdum observantur ad apices ra-

mulorum (forma propaguUfera),

10. Cephalomella trivialis Schflfn. — Cascade du Bois de la Biche

pres Vassiviere (Puy-de-D6me), inonde avee JPhUonotis. 1300 m.

16. IX. 1907.

NB. 1st ein hochst eigenturalicher Staudort dieser Spezies.

Sie ist sehr tippig entwickelt und etwas etioliert. Perianthien

babe ich gesehen.

T

Znr Teratologie des JPhyteuma spicatum L.

Von Dr. Rudolf Wagner (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

Wydler hat in seiner „Kleine Beitrage zur Kenntnis ein-

heimischer Gewachse" betitelten Arbeit in der Nummer vom

14. Oktober 1860 der Regensburger Flora die morphologischen

Verhaltnisse einiger Phyteuma-Arten geschildert, darunter auch die

des Ph. spicatum L., bei welcher Geiegenheit er verschiedene,

wohl als teratologisch anzusprechende Vorkommnisse erwabat. Da-

hin gehoren z. B. Metatopien der Blatter durch ungleich hohes

Anwaehsen am Stengel, auCerdem Torsionen des Stengels: „aer

letztere ist in seiner oberen Halfte oft stark gedreht, u. zw. ge-

schieht die Drehung meist in der Eichtung des langen Weges der

Blattspirale ; nur einmal fand ich an ein und demselben Stengel

unten Rechts-, oben Linksdrehung." Solche Torsionen warden jiucti

von anderen Autoren
ferner erwahnt sie Pe
derartige Exemplare zuges'andt hatten. Ferner hat nach Penzig

Potonie sehr Jang und diinn gestielte Ahren in Dreizabl kurz

unterhalb der terminalen Ahre des Schaftes gesaramelt. Eine

LoekeruLg der Ahre in dem Sinne, dafi die unterste Blute von den

' - - - - wird auch

beobaehtet, so von Magnus undLauche K

juzig''), dem Udo Dammer sowie Potonie

folgeudeniden durch ein langeres Internodium getrennt ist, wird aucu

in der ^Pflanzenteratologie" erwahnt : „In einem anderen Falle ma
ich eine kleine Einzelbltite in der Achsel einer verlaubten und isoj

Herten Braktee unterhalb der Ahre; nach schriftlicher Mitteiiung

des Herrn Dr. Dammer soil das gar nicht selten vorkommen.

In Figur 1 ist der untere Teil des terminalen BlutensUnaes

eines Eieraplares der forma ochroleuca des Phyieuma spicatum b-

abgebildet, das ich in Niederosterreich zwisehen Josefsberg "D"

^) Verb. d. Botan. Vereins d. Prov. Brandenburg, Bd. 21, p. VI (1870),

bei Ph. orhiculare L.

^ Pflanzenteratologie, Bd. II, p. 105 (1894).
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Wienerbruck in der Nahe der steirischen Grenze gefunden habe-

Einige Zentimeter unterhalb des untersten hier gezeichneten Blattes

war ein Laubblatt inseriert, in dessen Aehsel eine kleine, nicht zur

Entfaltung gelangte laDggestielte Ahre stand. Was iibrigens den

Ausdruck „Ahre" anbelangt, so ist zu bemerken, daC, wie schon

Wydler hervorhebt, bisweilen

Terminalbluten vorhanden siod,

der Blutenstand gehort also in

die Kategorie der Primanpleio-
chasien, Wie das bei einer

Beihe derartiger Infloreszenzen

bekannt ist, bluhen sie akro-

petal bis kurz unterhalb der

Gipfelbltite auf, dann folgt diese

und darauf erst die obersten

Primanbliiten, In der Mehrzahl
der Falle erschopft sieh die

Tatigkeit des apikalen Meristeras
Doch Yor der Bildung eiiier

Terminalblute, ein Vorkoraranis,
das auch von anderen reich-

blQtigen Primanpleiochasien be-

kannt ist, so z. B. von Xan-
tlioceras sorhifolia Bge. , ei

n

{"all, den schon Bad Ik ofer^)
erwahnt und den ich aus eigener

Erfahrung bestatigen kann.

Wie aus Figur 1 hervor-

geht, tritt die von K. S c h im p e r

als Konkauleszenz bezeichnete

Verwachsungsarl hier beson-
ders stark in die Erscheinung,
^•zw. inregressiverForm^),
wie das nach den in solchen
Dingen bisher gesammelten Er-
fahrungen nicht anders zu er-

warten ist; doch ist ,die Ee-
Sression keine stetige, wie das

Verhalten des zweiten und Fig. i-

dritten Achselproduktes zeigt. u^terer Teil des Primanpleiochasiums

•Das erste Achselprodukt ist an yon Phyteima spicatum L, Naheres
-

' ^ - - im Text.seiner Abstammungsachse auf

^) In Engler und Pranti, Nat. PflanzenfamUien, Bd. HI, 5. Abt.,

P- 364 (Febniar 1896). -„ , Aufbau des Disepalum
2) Naheres dariiber in der Arbeit Uber den Au^^^^

^^^
nnomalum Hoot. fil. rSitzunffsb. kaiserl. Akad. Wiss. Wien, i>a. u^

,

sqq., Juni 1906).
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eine Lange von 5 cm hinaufgewachsen, das zweite um weniger als

einen, so daC die zweite Bliite weit tiefer als die erste inseriert

erscheint; erheblich weiter geht die Konltauleszenz bei der dritten
Bliite, um dann akropetal mehr und mehr abzunehmen. Durch
tlbergreifen des der Konkauleszenz zu Grunde liegenden Interkalar-

wachstums auf die Blattbasis entsteht dann die Metatopie des

achten Blattes, das hoher als das neunte inseriert erscheint,

sowie die des el ft en, das wir iiber dem zwolften finden.

Durch den schragen Verlauf der die Verwachsungen mar-

kierenden schraffierten Streifen soli die Torsion angedeutet werden,
die an dem dargestellten Telle des Stengels nach rechts, d. h. im
Sinne der Blattspirale nach KW erfolgt, unterhalb aber entgegen

gerichtet war.

Komplikationen der oben beschriebenen Art sind mir nur in

sehr geringer Anzahl bisher bekannt geworden; sehr markante
Falle, und zwar solche, die nieht in das Gebiet der Terato-

logie gehoren, finden sich bei einigen Arten der Gattung Amorpha
L., beziiglich derer auf die „Beitrage zur Kenntnis einiger Amorpha-
Arten" hingewiesen sein mag^), sowie bei den makaronesiseheu,
vielfach als eigene Gattung Aeonium aufgefafiten Semperviven.

Yerwachsungen sind mir aus der Familie nur in sehr

geringer Zahl bekannt. So finde ich an einem von Hooker fil. im

Sikkimhimalaya in einer Hohe von 5000—7000 FuC gesammelten
Exemplare von Gampanumaea inflata (Hook, fil.) Hook. fil. et

Thoms. einen ausgesprochenen Fall von Konkauleszenz, „Peduncles

mostly leaf-opposed" gibt 0. B. Clarke') an, d. h. die einzeln

stehenden Bluten sind terminal, werden aber friihzeitig ubergipfelt

und von dem Aehselprodukte des obersten Laubblattes zur Seite

geworfen. Bei dem in Figur 2 abgebildeten Exemplare,^) war nun
das Haupt-Achselprodukt mit dem Blutenstiele auf etwas weniger

als Zentimeterlange verwachsen ; auCerdem sehen wir hier einen

Beisprofi in basipetaler Stellung, ein, wie es scheint, in der Fa-

milie nieht eben haufiges Vorkommnis *). Durch diese Beobachtung
wird die Richtigkeit einer Abbildung zum raindesten teilweise be-

statigt, die von W. H. Fitch gezeichnet, in Hookers Bearbeitung

des Catheartschen Nachlasses 1855 veroffentlicht wurde. Die

Abbildung auf Tafel XVI, Fig. C, der Illustrations of Himalayan

Plants zeigt bei der vierten Blute eine deuthche Konkauleszenz,

»j L. c. Vol. CXVI, Abt. I, pag. 1542 sqq. (Okt. 1907), vgl. namentlich

Fig. 1, pag. 1543 {A. fruticosa L).
2) lu Ploi-a of British India, Vol. Ill, pag. 436 (M

Sikkim
7000',

leg. J. D. Hooker. Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle

den Leitern der beiden Institute, die mir durch gewohntes Entgegenkommea
die Ausfuhning dieser Arbeit ermoglichten, den Herren Prof. Dr. R. • Wett-
stem und Kustos Dr. A. Zahlbruckner, meinen verbindlichsten Dank aus-

zusprechen.

*) Nahere Angaben dariiber siehe spater, pag. 387.
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und ganz richtig ist die Tatsache wiedergegeben, dafi dieselbe

nichts weniger als konstant ist, daC sie ohne bestimmte Kegel bei

der einen iDnovation sich findet, bei der anderen cicht.

m

den Schraubelsympodien das a-Achselprodukt

Sehr ausgesprochene Fiille von Konkauleszenz finden sich

einer anderen Tribus, namlich bei den Lo belie en. Um an
dieser Stelle nur einige Beispiele zu erwahnen — eine eingehen-
dere Besprechung wird an anderer Stelle erfolgen — so finden

sich weitgehende Verwachsucgen hierher gehoriger Art bei einigen

cilis Andr., wo in
bis zur Insertion des sterilen /3-Vorblattes seiner Abstammungs-
aehse anwaehst*); ahnliehe, aber etwas kompliziertere Verhaltnisse

fioden wir bei L. lieterophylla Lab.,
bei der sehr schon der aus anderen
Familien bekannte Ubergang von
JS^onkauIeszenzinEekauleszenz
in akropetaler Richtung und aufier-
dem_ gelegentliches Auftreten
oasipetalen Serialsprossen
beobachten ist 2).

Das umgekehrte Verhalten, die

Rekauleszenz, ist mir innerhalb
^er Pamilie bisher nur von vier
Pflanzen bekannt.

_ Soweit das Herbarmaterial von
^ampanumaea lanceolata S. at Z.,

emer in den gemaCigten Teilen Ost-
asiens welt verbreiteten und auch

von

zu

•Q den Sammlungen
tretenen krautigen
einen tberblick
die

reichlich ver-

Kletterpflanze,

erlaubt, sind hier

BlQten terminal ; unmittelbar
interhalb des Kelches findet man
ejne Anzahl von Brakteen, darunter
einen Quirl von vier Laubblattern,
^nd dieses ganze Gebilde, auf
dessen

Fig. 2.

Campanumaea inflata Hook. fil.

et Thorns. Konkauleszenz einer

Innovation, BeisproSbUdung.
aessen morphologische Eigentiimlich-
keiteu hier nicht naher eingegangen
werden soil, steht langgestielt in der ^ • ,

Achsel eines winzigen Laubblattes, init dem es auf eine kurze

Strecke, aber sehr konstant verwachst; das gilt in gleichera MalSe

^on japanischen, chinesischen und sibirischen Exemplaren.

„ Die verwandte Gattung Codonopsis zeigt sehr ausgesprochene

Rekauleszenz bei einer Art, die in Chinas Drogenhandel eine groCe

') Ei Herb.Mus. Britann. New Holland, Banks et Solander, 1770.

V Westaustralien: Murchison Eiver, leg. Old field.
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Rolle spielt: es ist die erst im April 1891 bekannt gewordene ^)

C. Tangslien Oliv., ein perennierendes, bis 10 FuC hoch schlin-

gendes Gewachs mit gelben Bliitea. Sehon Oliver gibt an, dafi die

Pflanze mit ^pedunculis eztraaxillaribus v. folio oppositis" versehen

sei; wie ganz unzweifelhaft aus der kQrzIich erschienenen Abbilduug

in Curtis' Bot. Mag. ^) hervorgelit, rekaulesziert die aus dem
obersten Laubblatt axillare Innovation und ebenso der bisweilen

entvpickelte basipetale SerialsproC.

Haynaldia ttranocoma Kan., ein Vertreter einer kleinen, auf

Brasilien beschrankten Gattung^}, hat terminale Bliitenstande; die

Partialinfloreszenzen erster Ordnung zeigen teilweise ausgesprochene

Eekauleszenz. Ebenso finden wir bei Rollandia Humholdtiana

Gaud. var. fomentella Wawra, einem Eeprasentanten einer auf den

Sandwichinseln endemischen Gattung*), deutliche Eekauleszenz der

Partialinfloreszenzen erster Ordnung.

AuGer der oben erwahnten Lobelia (Holopogon) heteropliylla

Lab. finden wir an einera Exemplare von Lobelia (Hemipogon)

purpurascens E. Br. vera Brisbane Eiver im sudostlichen Queens-

land durch einige Generationen hindurch Sympodienbildung aus

dem dritten Laubblatt, wobei dieses auf reichlich ein Drittel des

Hypopodiums verwachst; genauere Feststellungen verbietet die

Sparlichkeit des Materials.

Wahrscheinlich kommen derartige Verwachsungen auch bei

Leptocodon gracilis (Hook. fil. et Thorns.) Hook. fil. et Thorns,

vor, einem zarten, beziiglich der Blatter etwas an Linaria Cy^iba-

laria L. erinnernden Kraut, das mir in einera von J- D. Hooker
im Sikkimhiraalaya in 6000—8000 FuC Seehohe gesaramelten

Exemplare vorliegt. Leider ist das Materiale zu durftig, urn in dieser

Beziehung AufschluC zu geben, allein die augenscheinlich sehr ge-

vrissenhaft gezeichneten Tafeln des Hookerschen Werkes geben

einen Anhaltspunkt dafur. Auf Tafei XVI, Fig. A, sind „extra-

^) Hookers Icones plantarum, tab. 1966; in Hupeh entdeckt, wo sie m
Hohen von 5000—8000 Fufi eine gemeine Pflaaze ist, „

2) S. A. Skan berichtet 1. c, tab. 8090 (August 1906), nacb E- H.

Wilson, der im Auftrage der Firma Veitch das Innere Chinas bereiste, Qai>

die Art auch in Szechuen haufig, ferner in Shensi und Shansi gefunden ist.

Die alsTangshen, auch als Bastard-Ginseng in den Handel kommenae
Droge gilt in der ostasiatischen Materia mediea als Tonicum.

3) Reise der Prinzen August und Ferdinand ron Saehsen-Koburg
nach BrasiUen (1879), nr, 193, leg. Dr. H. Wawra. Die Gattung Haynaiata

Kanitz (1877) muO, wenn man es nicht vorzieht, sie mit Lobelia zu jer-

einigen, wegen der alteren Gramineengattung Haynaldia Sehur (1866) eineu

neuen Namen erhalten. .

*) Erdumsegelung S. M. Fregatte ^Donau" 1868—1871, n. 2238, leg.

Dr. H. Wawra. Cfr. Regensburger Flora 1873, p. 31, 44. Nach Engler, ver

such einer Entwictlungsgeschichte der Pflanzenwelt» Bd. 11, pag. I3l
(i^®7'

nabe verwandt mit den gleichfalls endemischen Gattungen Delissea traua.,

Cyanea Gaud., Clermontia Gaud, und Brighamia A. Gray.
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axilliire" Bliiten gezeiehnet, die zu einer solchen Interpretation

drangen *).

Die oben als in der Familie ziemlich selten bezeichneten

Serialsprosse finden sich

fil. auch bei anderen Arten der Gattung. So sind sie bei der gleich-

falls kletternden chinesischen C. Labordei Leveille, einer Art mit

dekussierter Blattstellung, wenn schon klein ausgebildet, immer

Torhaiiden % Bei der wie die bisher besprochenen Arten in

Clarkes Sektiou Eucampanumaea gehorigen C. javanica Bl.

kommt nach der in diesem Falle gewifi verlaClichen Abbildung m
Curtis' Botanical Magazine, tab. 5372 (April 1863), dergleichen

auch vor.

Clarkes andere Sektion der Gattang, die die G&ttnng Cijclo-

codon Griff, bildenden Arten, perennierende aufrechte Krauter mit

langeu, sparrig abstehenden Asten, weist wenigstens bei den beiden

verbreitetsteu Arten auch Beisprosse auf. So finden sich heiCam-

panmnaea celehica Bl. in einem aus Assam stammenden Exem-

plare^), ferner bei C. parviflora (Wall.) Bth. bei einer ostbengali-

schen Pflanze*), u. zw. in reichlicher Entwieklung, nicht aber bei

einem von den englischen Systeraatikern ebenfalls dazu gerechneten

Exemplare aus den Khasia-Bergen^), das sich tibrigens auch durch

eine andere Serratur der Blatter unterscheidet.

verwandte Gattung Codonopsis Wall

weilen seriale Beisprosse auf. Bei G. rotundifoUa Bth. kommen

terminale und axillare BlQten vor, und auf tab. 4942 (Oktober

1856) von Curtis' Bot. Mag. ist unterhalb einer axiUaren Blute

ein sehr deutlicher Serialsprofi gezeiehnet mit langem Hypopodmm

und opponierten Vorblattern, auf welche dann em medianes Blatt-

paar folgt.

Die weit verbreitete Cod. javanica Hook. fil. & Thorns, hat

an Exemplaren aus den Khasia-Bergen^) einzelne Termmalbluten,

wobei sich aus der Achsel des obersten Laubblattes die durch erne

Beiknospe bereicherte Innovation entwickelt.

~
i)^Pflanze fiihrt dort noch den alten Namen Codono^sts gradHs

Hook. fil. & Thorns. C. B. Clarke gibt in der Flora
«J ^"^J/«°fS/wahr

'

p. 430 (1881), an, dali die „peduncles terminal and leaf-opposed se.en.W abr

scheinlich handelt es sich um ahnliche Vorkommmsse - abgesehen von den

Her fehlenden Beisprossen wie bei Coda»o^..| T^^gsken Ojvv.^^^^

^) Herbier du Kouy-lcneou, n. isoj^- !>"»*
An^fta mU der im

leg. J.Laborde, 4. Sept. 1899. Die gf^"^^ P^<?"^'Hir sL dieV^
Stielerschen Atlas Kwe^i-Tschou geschnebenen identisch sem, die nora

ostlich von Tiinnan liegt. . a...,f>, Tn^hai Hills Assam,
3) Herb. Hort. Bot. Calcuttensis. Flora of South Lnshai ums a

«• 202. Between Lungleb and Ridge Camp, 3000-4000, leg. u. i^. u*b ,

April 1899.

*) Herb. Griffith, n. 3435/1. , g^ok. fil. &
S) Herb. Ind. or., Hook. fil. & Thorns., 4000, leg.

Thorns.
«) Leg. Hook. fil. & Thomson, 4000-6000.
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Bei Cod. viridis (Bpreng.) Wall, aus der namlichea Gegend')
entwickelt sich die weitere Verzweigung aus dem jS-Yorblatt und
ist ofters durch basipetale Serialsprosse bereichert.

Das Vorkoramen von Beisprossen bei Cod. Tangshen Oliv.

wurde schon oben erwahnt; aufier auf der besprochenen Abbildung
bei Curtis sind sie auch in der Originalabbildung deutlieh zu

sehen.

Sehr haufig, wenn nieht konstant vorhanden, sind bei Cana-
rina Campanula L. schwache Beisprosse unterhalb der zwei oder
drei Innovationen, die sich aus den Achseln der quirlig angeord-
neten, dem Kelche der Terminalbliite vorausgehenden Laubblatter
entwickeln. So finden sie sieli auch bei Exemplaren, die Bourgeau
1845 auf Tenerife gesammelt hat, und bereits 1799 zeichnet sie

die Tafel 444 von Curtis', wiederholt zitiertem Werke, wo eine

augenscheinlich etwas schwacher entwickelte Pflanze mit dekussierter

Blattstellung und demgemaC nur zwei Hauptinnovationen abgebildet

ist. Ebenso finden sie sich bei mehreren von Bourgeau aus-

gegebenen Exemplaren aus Tenerife
^J sowie bei Pflanzen des bota-

nisehen Gartens in Wien.

Die urspriinglich von Steven als Campanula beschriebene
SpnpJiyandra armena DC. fil. ') entwickelt in ihren terminalen

Pleiochasien bisweilen schwaehere Partialinfloreszenzen erster Ord-

nung, die als seriale Beisprosse auftreten.

AuBer dem schon erwahnten Vorkommnis bei Lobelia hetero-

phylla Lab. finden wir auch in dem Falle von L. purpiirascens

E. Br. Beiknospen, die indessen gewohnlich nicht zu weiterer Ent-

wicklung gelangen durften.

Wie weit es moglich ist, auch bei anderen Arten das Auf-

treten solcher Sprosse hervorzurufen, das wird Aufgabe des Bx-

perimentes sein ; es unterliegt wohl keinem Zweifel, daC zum min-

desten im engeren Verwandtschaftskreise der genaunten Arten die

eine oder andere nach Zerstorung der relatlven Hauptachse oder

des Haupt-Achselproduktes in der angedeuteten Weise reagieren

wird; indessen ware es gewifi verfehlt, diese Fahigkeit den Blatt-

achseln aller Arten oder auch nur alien Blattaehseln der vegetativen

Eegion einer Art von vornherein imputieren zu wollen.

1) Leg. Hook. fil. & Thomson, 5000-6000'.
2) E. Bourgeau, Plantae Canariensis; ebenso PI. Canariensis (ex itinere

secnndo) 1855, n. 1416 (1845), n. 171.
^) Iberia caucasica, leg. Hohenacker.
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Neue Cyperaceen.

Von Ed. Palla (Graz).

Cyperus colwmbiensis,

Halme 4—6 dm hoch, 2—4 mm dick, dreikantig, glatt oder

unterhalb der Infloreszenz an den Kanten schwach rauh. Halm-

scheiden ausgesehweift, fruhzeitig der Lange nach einreiCend, die

unteren schwach purpura gefarbt; Blatthautchen nicht entwickelt;

Spreiten den Halm tiberragend oder die unteren etwas kurzer,

3—6 mm breit, flach, vom Grunde an an den Eandern und ober-

warts auch am Kiele ± stark rauh. Spirre aus einem endstandigen,

nicht Oder kurz gestielten und 8-12 seitenstandigen, gestielten

Kopfchen gebildet, 2—4cm hoch, 3—8cm dick; Kopfchen em-

bis dreimal zusammengesetzt, kugelig oder kugehg - eiformig,

8-20 mm dick ; Spirrenaste (Kopfchenstiele) 1—4 cm lang, zwei-

schneidig zusammengedruckt, glatt; Spirrenblatter (die Tragblatter

der untersten Spirrenaste) 3-6, anfangs aufrecht, spater abstehend

Oder zurliekgebrochen, die untersten den Halmspreiten gleicn-

gestaltet, die Spirre sehr weit tiberragend, bis iiber 4 dm lang

;

Tragblatter der Kopfchen zweiter Ordnung halb so lang als mr

Kopfchen oder etwas langer, breit eiformig, stachelspitzig begrannt

bis spitz, mehrnervig, mit breiter gruner Mittelrippe und

purpurnen Seiten. Ihrchen fast sitzend, stark zusammengedriickt,

3-5 mm lang, 2-3 ram breit, breit-elliptisch oder breit-eiformig,

spitz, achtblutig; nur die zwei bis drei untersten Blaten zwei-

geschlechtlich, die tlbrigen weiblieh. Deckblatter fA.-?^?!"^.
1^°?

'

etwa 2 mm breit, kahnformig, flach ausgebreitet breit- eiformig Dis

rundlich-eiformig, kurz stachelspitzig, licht- bis dunkelpurpurn m t

breitem, grunem, oberwarts schwach gekieltem Mittelstreifen, drei-

nervig oder das unterste 4- bis 5nervig; Epidermiszellen der Unter-

seite in der Oberflachenansicht groCtenteils langsgestreckt. btaub-

gefaCe 3-1; Antheren iV.-lVa mm lang, ^n der Spitze mit i

Oder einigen weuigen, meist spitzen P^pillen. Gnffe etwa /,
mm

lang, haFb so lan| oder noch kurzer als die 3 papillosen Narben

/

/

Oberflachenansicht isodiametrisch.
_

. riosammplt
Standort: San Cristobal bei Bogota m Kolumbien. Gesammelt

von P. ApoUinaire, VII. 1905. ^ r . * ;cf /liA Tat-
Aus der Gruppe des 0. vegetus W

^.^^^yZlfB^iLc^
saehe, daC, wie ich dies schon fQr C Lstem (^

^^''-^f*tuSrten
Jahrg. 1907, S. 258) feststellen und heuer auch an kuitivierien

Ir~^n^olge eines ubersehenen SchreibfeWers steht '^ ^^.^'l^'^^^H

Zeile der Ausdruck Kopfchen; selbstverstandlich muB es neiueu
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Exemplaren des C.vegetus^) beobaehten konnte, nur die zwei oder

seltener drei untersten Bliiten jedes Ahrchens zweigeschleehtlich

sind, die ubrigen dagegen rein weiblieh; diese Ausbildung der

Ahrchen erionert an das Verbalten zahlreicher Rhyochosporideen-

Ahrchen, allerdings rait dera Unterscliiede, daC bei den Rhyncho-

sporideen die eingeschiechtigen BlQten nicht weiblicb, sondern

mannlich sind. Die Pflanze war, wie die beiden nachfolgend be-

schriebenen, in einer Kollektion zentralamerikaniseher Oyperaeeen

enthalten, die rair Herr H. Leveille seitens der Academie Inter-

nationale de Geographie botanique (Le Mans) zur Determinierung

zugescbickt hatte-

Fifnbristylis mexicana.

Rasig. Halme 1—2 dm hoch, 7^—1 mm dick, stieh'undlich oder

oberwarts schwaeh kantig, kahl und glatt, Halmscheiden schief ab-

gestutzt, bald der Lange nach einreiCend, ohne Blatthautchen, die

oberste haufig quer abgestutzt oder selbst sehwach konvex vorgezogen,

bleich, die untersten, spreitenlosen braun; Spreiten hochstens so lang

wie der halbe Halm, 7^—^ ^^ hidi, flachig-rinnig oder zuletzt ganz

flach, ungekielt, spitz, an den Randern rauh. Spirre ein aus 2 bis

4 (meist 3) Ahrchen zusamraengesetztes Kopfchen, 8—11 mm hoch;

Spirrenblatter 2, mit breiter offener Scheide und kurzer, haufig nur

die halbe Hohe des Kopfchens erreichender, seltener das Kopfchen

schwaeh tiberragender Spreite. Ahrchen sitzend, stark zusamraen-

gedruckt, 7—11 mm lang, 3—4 mm breit, breit-elliptisch bis langlich-

eiformig-elliptisch, spitz, 6- bis lOblutig. Deckblatter zweizeilig.

transversal zur Abstammuugsachse gestellt, (samt der Stachelspitze)

472—672 mm lang, 3—472 ^"^ l>reit, kahnformig, flach ausgebreitet

eiformig bis eiformig-lanzettlich, stachelspitzig oder stachelspitzig

begrannt, oberwarts gekielt, licht- bis dunkelrotbraun mit grunem

Kiel und hchterem oder hyalinem Saum, im Kiel Snervig, soust

nerFenlos, die beiden untersten ohne Bliite, nicht selten mit rauhem

Kiel. StaubgefaCe 3; Antheren 27^—37, mm lang, spitz. Griffel

374—472 ram lang, behaart, bei der Fruchtreife samt dem ver-

dickten Grunde abfallend; Narben 3, stark papillos, kurzer als der

Griflfel Prucht 272 ram lang, I73 mm breit, verkehrt-eiformig,

3kantig, oben in eine kurze, sturapie Stachelspitze zusammen-

gezogen, nnten fast stielartig verschmalert, grubig-hockerig, griinlich-

weifi (zuletzt vielleicht braun?)
Standort: Bords de TAJteseca, pres de Puebla (Mexiko); ge-

sammelt von F- Arsene, 13. VL 1907.

Die Pflanze wurde wegen der Zweizeiligkeit der Deckblatter

zu Ahildgaardla gehoren; dieser Charakter ist jedoch sicher nient

monophyletischen Ursprungs, wie ja auch Biilbostylis-Arten, die

nicht nahe miteioaoder verwandt sind, zweizeilige Deckblatter aui-

1) Bei dieser Art fand ich sogar, daD eine gauze Anzahl Yon Abrchea

nur weiblichen Geschlechtes waren.
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weisen; deshalb halte ich es fiir zweckmafiiger, die AUldgaardia-
Arteu bei Fimhristylis uDterzubringen.

Chlorocyperus mexicanus.

Halme am Griinde knollig, S'/,—5 dm hoch, V*—^Va "^™
<Jick, dreikantig, giatt oder unterhaib der Infloreszenz an den

Kaoten mehr oder weniger rauh. Halmscbeiden qaer oder sehief

abgestutzt, bald der Lange nach einreifiend, ohne Blatthautchen

;

Spreiten racist kttrzer als der Halm, lV2-~2 mm breit, flach, aber

rinnig, allmahlich in ein langes, feines, spitz abschlieCendes Ende
verschmalert, an den Randern und oberwarts auch an der nicht

gekielten Mittelrippe rauh, Spirre aus einer endstandigen, _nicht

Oder kurz gestielten, und 2—7 seitenstandigen, gestielten Ahren

gebildet, 2—9 em hoch (bisweiien die seitenstiindigen Ahren aiif

ein einziges, sitzendes Ahrchen reduziert und dann die ganze In-

floreszenz eine einfache endstandige Ahre); Ahren einfaeh, ei-

%mig bis laijglieh, 1—3 cm lang, V^—V* cm dick; Spirrenaste

(Aiirenstiele) aufrecht oder aufrecht abstehend, raafiig zweiseitig

zusammengedriiekt oder oberwarts stielrundlich bis Skantig, glatt,

der unterste 1—7 cm lang, die iibrigen sukzessire kUrzer werdend;

Spirrenblatter 3—5, aufrecht oder aufrecht -abstehend, die 1—2
wntersten den Halmspreiten gleichgestaltet, die Spirre iiberragend.

Vj—2V2dm lang; Tragblatter der Ahrchen kurzer und sehmaler

als die Deckblatter, eiformig oder elliptisch, die oberen stumpf,

^ie unteren stachelspitzig oder die untersten mit grannenartiger,

<ias zugehorige Ahrchen nicht selten uberragender Spreite. Ahrchen

sitzend, stark zusamraengedruckt, 4—6 mm lang, 2—3 mm breit,

eiformig bis langlieh-breitlineal, spitz, 6- bis 12;blutig; Ahrchen-

spindel sehmal (y.—y.- mm breit) geflugelt, ihre Internodien

(3—1 mm (meist 7

1

) lang als breit, (sarat der Stachelspitze) IV2—^V
A mm breit, kahnformig, flach ausgebreitet rundl

ram
ch-

breiteifdrraig, unterhaib des abgerundeten Endes kurz stachel-

spitzig, bleich oder zuletzt gelb oder gelbbraun rait

grUnem Mittelstreifen, bisweiien mit lichtpurpurnen Langslmien,

?er griine Mittelstreifen von 3—5 GefaGbundeln durchzogen. die

beiden Flanken mit je 4—7 stark hervortretenden, als Baststrange

entwickelten Nerven. Staubgefufie 3; Antheren y,— /g mm lang;

Griffel 'A-lmm lang; Narben 3, glatt, so lang oder etwas

linger als der Griffel. Frucht 17,-1 V* mm ^ang,! mm oder

etwas dariiber breit, elliptisch oder eUiptisch-verkehrteiformig, drei-

kantig, dunkelrotbraun. „ ,, ,,, ... „„
Standorte: Bords de I'Alteseea, pres Puebla (Mexiko) ge-

sammelt von F. Arsene, 18. VII. 1907. - Pme plams, baise of

the Sierra Madre (Mexiko, Chihuahua); C. G. Pnngle ^ Plantae

Mexicanae, 14. IX. 1887, unter 1395. Ctjperus SchveimUn lorr.,

fiear var. dehilis Britton. ^ Bocky hills near Chihuahua,
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0. G. Pr ingle, PJ. Mex., VII. 1885, unter 310. Cyperus
Schweinitzii Torr.

F

Diese Art, welcher, wenn nicht ausschlieClich, so doeh sicher

grofitenteils der Cyperus Schweinitm der mexikanischen Ploristen

entspricht, unterscheidet sich hinreichend von dem Chloroctjperus

Schweinitm (Torr.) Palla der Vereinigten Staaten durch die

gesperrt gedruckten Merkraale, Ghlorocyperus Schweinitm hat

ohne die oft recht derbe Stachelspitze 2Y2—3mra, mit
der Stachelspitze selbst bis 3V2 nim lange, ei-

formige bis langlieh-eiformige, an Herbarexemplaren
schrautzig rotbraune Deckblatter, 1 mm lange Antheren,
einen nur V4—V2 mm langen Griffel und 2—27^ (meist

2VJ mm lange Friichte. Ghlorocyperus Fefidlerianus (Bockeler)

Palla, der durch die Grofie, Gestalt und Farbuug seiner Deck-
blatter und die Lange der Antheren, des Griflfels und der Fruchte

sich ganz an Chi, tnexicanus und nicht an ChL Schweinitm an-

schlieCt, unterscheidet sich von beiden durch die s i t z e n d e n

Seitenahren und durch die zurtickgekriimmte Stachel-
spitze der Deckblatter. Uber ^Cyperus'' ciliatiis Jungh., den

Bockeler zwisehen Chi, Schweinitm und Fendleriamis stellt,

vermag ich kein Urteil abzugeben, da mir die Pflanze bisher nicht

zuganglich war ; nach der Beschreibung, die Bockeler gibt, wurde

er Yon ChL mexicanus duTch groCere, langliche Deckblatter
und durch nur die halbe Deckblattlange erreichende
Fruchte abweichen.

Ein Beitrag zur Kenntnis derFlora derDinarisclienAlpen.

TJnter Mitwirkung von A. v. Degen (Budapest)
verfaiit von E. Janchen und B. Watzl (Wien).

(Mit 2 Teitfiguren.)

(SchluJi. 1)

Ilieracium incisum Hoppe subsp. tepJirochlorum Zahn. Felaspalten

unter dem Gipfel der Dinara (D.).

psammogenes Zahn, Hieracien d. Schweiz (1906), pag. 278,

subsp. psammogenes Zahn in Koch, Synopsis (1901), pag. Ij^^'

p. parcipilum Zahn a. verum Zahn, Hieracien d. Schweiz (1906),

pag. 279: Waldrand ostnordOstlich des Jankovo brdo, zirka

1500 m.
Waldsteinii Tausch subsp. lanifolium N. P. Sfidosthang der

Dinara bei ca. 1100 m.
Immile Jacq. subsp. sarajevetise Beck. Felsspalten in ^^'

)bersten Kegion der Dinara (D.).

1) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 9, S. 351.
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Hieracium Balbisianum Arv.-Toiiv. (= hifidiifn—Immile). Fels-

spalten in der obersten Region der Dinara (D-).

racemositm W. K- Steinige buschige Stellen in der mittleren

Region der Dinara (D.).

Tommasinii Ecbb. fil, (= racemositm — stiqjposum) subsp.

setosissinmm N. P., II, pag. 83. Am nOrdlichen Abhang der

Schlucht Satin a, ca. 600 m.

Naclitrag,

Von E. Janchen.

Das Folgende enthalt neben einigen nomenklatorischen

Richtigstellungen die Ergebnisse einer eintagigen, am 12. Juni

1908 von mir allein von Knin aus unternommenen Exkursion auf

die Dinara. Cber die Kerkicquellen und die Ostlich davon ge-

legenen Karsthalden wurde der Sudfufi der Dinara erreicbt, dann
auf dem nach Suden herab ziehenden Hauptkamm, von Kote 1706
an auf dem Kamme westlich der grofien Dolinen zum Gipfel

emporgestiegen. Der Abstieg erfolgte in nordwestlicher Richtung
gegen den Vorberg Kote 1527, von wo iiber den Pitomi vrh, den

sudlichen Teil des Subo polje und die Ortschaft Vrpolje der Euck-
^6g Dach Knin genommen "warde.

Die Exkursion hatte in erster Linie den Zweck, das seiner-

zeit nur nacb durftigem Fruchtmaterial bescbriebene Thlaspi

dinariciim wieder aufzusuchen (vgl. unten: Thlaspi praecoxidX.).
Im iibrigen wurden infolge der knapp bemessenen Zeit meist nur

die auffalligeren Pflanzen gesammelt oder notiert.
F

Juniperus nana Willd. Stidgrat der Dinara.

Siipa pidcherrima C. Koch var. gallica (Steven) Watzl. West-
hang des Pitomi vrh. .

^olponahim Sigillum (Lepechin) Dnice, auf S. 110 emzusetzen

fur Polygonatum officinale All.

^arcissxis angustifolius Curt. Am Rand eines Schneefleckes am
Sudgrat der Dinara.

^->oms neapolitanus (Ker-Gawler) Aschers. Ebenda.

^^\esmm divaricafum Jan. Sudgrat der Dinara, in den tieferen

I'agen.

^^rastiiim grandiflorum W. K. Ebenda.
^ronychia Kapela (Hacq.) Kerner. Ebenda.
aerniaria incana Lam. Ebenda. . . ...

^deranihus uncinatus Schur. Sudgrat der Dinara, m den nrm-

^ leren Lagen. , r- c-7
^^hne venosa (Gilib.) Aschers., auf S. 165 einzusetzen fur Stlem

vulgaris (MOnch) Garcke. Westhang des Pitomi vrb.

Saponaria bellidifolia Sm. Westhang des Pitomi rrh.

<^rr. botan. Zeitschrift. 10. Heft. 1908. *'

f
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Eellehorus istriacus (Schiffner) Borbds [apud Kflmmerle et

, Nyarddy in NOvenytani KCzlemenyek, VII. K5tet, 2. Fuzet,

S. 60, 17. April 1908], auf S. 167 einzususetzen fur Eelleboms

istriacus (Schiffner) Degen [apud Janchen etWatzl in Osterr.

botan. Zeitschrift, LVIII. Jahrg., 4. Heft, 18. April 1908]. Naeh
K

H. odorus W
Banunculus illyriciis L. Siidgrat der Dinara, in den mittleren

Lagen.
Corydalis cava (L.) Schw. et K. Am Rand eines Schneefleckea

am Siidgrat der Dinara.

Biscutella laevigata L. Westhang

hDheren Lagen.

Wulf. Sudgrat der Dinara, in den mittleren und

var. dinaricum Degen et Janchen (Osterr. botan. Zeitschr.,

LVIII. Bd., 1908, S. 205, als Art). Felsschutt an der Sudseite

Westseite 1700 bis

1800 m.
Die Auffindung der Pflanze in grOiSerer Anzahl und in

bluhendem Zustand tiberzeugte mich vOllig, daH es sich hier

nicht um eine selbstandige Art. sondern um eine durch die be-

deutende HOhenlage und das Wachsen im FelsgerOlle bedingte

sehr extreme Form von Thlaspi praecox Wulf. handelt. Die

Unter_schiede vom Typus, mit welchem unsere Varietat durch

alle Obergange verbunden ist, liegen auGer in der Kleinheit

aller Teile in den sehr verlangerten Auslaufern, den mehr rund-

lichen unteren Blattern und besonders in der stark verkurzten

Fruchttraube. Den systematischen Wert dieses letzteren Merk-

males hatte ich aber sichtlich uberschatzt und daher Thlaspi

dinaricum mit Thlaspi Kerneri Huter verglichen, von welchem

es sich durch weniger der Kreisform sich uahernde, mehr

rosettig gedrangte untere Blatter, rot uberlaufene Kelche, brei-

tere, tiefer ausgerandete SchOtchen und langeren Griffel sehr

wesentlich unterscheidet.

Capsella rubella Eeut. Sudgrat der Dinara, in den tieferen

Lagen.
Draha Aizoon Wahlenbg. Westhang des Pitomi vrh.

Sedum holoniense Lois. Sudgrat der Dinara, in den tieferen

Lagen. ^ .

Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours, auf S. 24
<

ein-

zusetzea fur Amelanchier ovalis Medic. Karsthange an de

Sudwestseite der Dinara, in den tieferen Lagen.
Potentilla australis Krasan. Sudgrat der Dinara, in den tieteren

Lagen.
Filipendula hexapetala Gilib. Ebenda.

_ , _

Genista dalmatica Bartl. var. dinarica Janchen. Sudgrat

Dinara, in den mittleren Lagen.
januensis Viv. Ebenda.
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Anthyllis Jacquini Kerner. Ebenda.
— pulchella Vis.^). Ebenda.
Borycnium germanicum (Gremli) Rouy. Sudgrat der Dinara, in

den tieferen Lagen.
Coronilla vaginalis Lam. Felsschutt an der Westseite der Dinara,

in der obersten Region/
Hippocrepis comosa L. Sudgrat der Dinara, in den mittleren

Lagen.

Geranium sanguiiieum L. Sudgrat der Dinara, in den tieferen

Lagen.

Merc Ebenda.
BJiamnus intermedia Steud. et Hochst. Karsthaage aa der Sud-

westseite der Dinara, in den tieferen Lagen.
Selianthemum hirsutum (Thuill.) Herat [Nouvelle flore des en-

virons de Paris, ed. 1 (1812), pag. 204], auf S. 294 einzusetzen

fur Helianthemum hirsutum (Thuill.) Kerner [Schedae ad Flor.

exsicc. Austro-Hung., nr. 882 (1883)].— f. litorale (Willk.) Jancben. Karstterrain am SadwestfuC

der Dinara; Sudgrat der Dinara, in den tieferen Lagen.

Helianthemum nitidiim Clementi f. glaucescens (Murbeck), auf

S. 295 einzusetzen fur Helianthemum gldbrum (Koch) Kerner
f. glaucescens Murbeck.

Nach liebenswurdiger Mitteilung des Herrn Dr. K. Pam-
panini in Plorenz verOffentlicht Clementi in den „Atti della

terza riunione degli scienzati Italiani" (Firenze, 1841), pag. 517,

sein Helianthemum nitidum mit folgenden Worten:

„H. suffruticosum adscendens, ramosissimum, foliis _ob-

iODgo-ellipticis margine vix revolutis, superioribus angustionbua

stipulisque lineari-lanceolatis, subcarnosis glauco-cinereis nitidis

obsolete piliferis, ramulis virgatis medio et inferne glabris vires-

centibus.

Specie vicina agli Helianth. vulgare Lindl,, Helianfk hi-

cidum Horn., Helianth. htjssopifolium Ten. Fu raccolto dall

Autore nel seno erboso situate dal lato orientale di quella delle

due altissime vette del monte Biokovo (circondario di Macarsca)

Che dieesi Troglav, nella qual localita la suddetta specie vegeta

in gran copia."
^ . ..t. i

Nach dieser kurzen, aber treffenden Charaktenstik kann es

Dicht dem leisesten Zweifel unterliegen, daC dementis Fflanze

die gleiche ist, die sp^ter von Murbeck [Beitr. SOdbosn. Herceg.,

1891, S. 165] als Helianthemum glahrum var. glaucescefts be-

schrieben wurde und die das typische Sel glahrum (Koch)

Kerner [Schedae ad Flor. exsicc. Austro-Hung., nr.8«4 Cio»^JJ»

dessen Hauptverbreitungsgebiet im Ostlichsten Teil der nOrd-

Hchen Kalkalpen liegt, in den illyrischen Hochgebirgen vertri t

l^a man aber beide Eassen, wegen ihrer schwachen, oft bis znr

^) You E. Sagorski revidiert.
27
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Unkenntlichkeit sich verringernden Unterschiede nur als Formen

einer und derselben Art betrachten kann, so verwende ich den

Namen Hel. nitidum Clem, in dem angedeuteten erweiterten

Sinn und bezeichne die Pflanze der nOrdlichen Kalkalpen ab

f. glabrum (Koch), die illyrische Pflanze als f. glaiicescens

(Murbeck).
Helianthemum mpifragitm Kerner f. hercegoviniciim (Grosser)

Janchen, Karstterrain am SudwestfuC der Dinara; Siidgrat der

Fumana midifoli

ziiaetzen fur F\

Westhang

Syno-

nudifi

pag- 163 (excl. var. ^.)-

Karstterrain am Siidwestfufi der Dinara.

Orlaya grandiflora (L.) Hoflfm. Karstbange an der Sudwestseite

der Dinara, in den tieferen Lagen.
Trinia carniolica Kerner. Siidgrat der Dinara, in den hOheren

Lagen,

laifolmm (Jacq.) Simk. Karstbange an der Sudwest-

seite der Dinara, in den tieferen Lagen.

MoUJcea petraea (Portschlg.) Echb.
der Dinara, in den tieferen Lagen.

Felsen an der Sudwestseite

fficinalis

W. K. Westhang des Pitomi vrb.

Karsthanere an der Sudwestseite der

Sat
in den tieferen Lageo.

Westhang
Siidgrat der Dinara, in den tieferen

Thymus striatus Vahl. Sudgrat der Dinara, in den tieferen

Lagen.
Linaria alpina (L.) Mill. Felsschutt an der Westseite der Di-

nara, in der obersten Region.
Veronica Jacquini Baumg. Sudgrat der Dinara, in den mittleren

Lagen.

Iraianthus tenu
fuC der Dinara.

IfoUiiS (W. K.) DC. Karstterrain am Sudwest-

Iniila hirta L. Ebenda.
Candida (L.) Cass. Felsen an der Sudwestseite der Dinara,

in den tieferen Lagen.
Artemisia camphorata Vill. Karstbange an der Sudwestseite der

Dinara, in den tieferen Lagen. . .

petrosa (Baumg.) Jan, auf S. 358 einzusetzen fiir Artemtsia

eriantha Ten.
Centaurea tttberosa Yis. Sudgrat der Dinara, in den tieferen Lagen.

Taraxacum vulgare (Lam.) Schrk., auf S. 361 einzusetzen tur

Taraxacum officinale Weber.
Hieracium florentinum All. Westhang des Pitomi vrh.
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Die siideuropaisclieii und pontisclieii Florenelemente in

Karnten.

Von Dr. Rudolf Scharfetter (Villach).

(Mit 2 Kartenskizzen.)
h

• (SchluC. 1)

6. Pinus nigra.

Zu den interessantesten Pflanzen pontischer Herkunft, die

Karnten besitzt, gehort unstreitig Pinus nigra. Ich suchte die

PflaDze zweimal (am 12. Mai 1906 und am 20. August 1907) an

ihren Standorten im Kanaltal auf, urn die Liste ihrer Begleit-

pflanzen festzustellen. Samtliche in dieser Liste genannten Arten

befinden sich in meinem Herbarium und wurden von Herrn Sabi-

dussi, Kustos am Landesmuseum in Klagenfurt, bestimmt oder

iiberpruft. Fur diese Liebenswurdigkeit sage ich dein genannten

Herrn aueh an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank. Auf diese

Formationsliste — wenn man uberhaupt von einer solchen sprechen

darf - legte ich deshalb grofien Wert, weil rair em Yergleich

der karntnerischen Liste mit den Verbaltnissen in Illyrien und

Niederosterreich von Bedeutung zu sein scheint.

Literatur.

p. 226.

G. V. Beck, Flora v. Hernstein, p. 6, 22, 176;

G. V. Beck, Flora von Niederosterreich, p. 34;

G. V. Beck, Die Vegetationsverhaltnisse der illyrischen Lander
3

Kanaltal, Sudexposition, zwischen Malborghet und Pontafel.

"721—571 m, Kalk, meist Geroll.
. .^t- ti t ^

Oberholz. *Pinus nigra, *Ostrya carpimfolia, Lorylus

Avellana, Salix glabra, *Berheris vulgaris.

Unterholz. hrica carnea, ^Vaccimum MyrUnas, *Daphne

Cneorim, Arctostaphylus Uva ursi. . ri 1 ^^^.-^cfic
Griispr Andrnnnnon Ischacmum, Lasiagrostis Calamagi osns.
Griiser. Andropogon Ischaeinum,

''Sesleria varia, Agrostis tenuis, Bromus inerni2S.

F

Stauden:

Anthericum ramosum ^Aftihgia Einsdear^^

Allium ochroleucum S^^^.^-lf ^'^^I.f

*Sihne venosa ^^y^' odopetala

Tunica saxifraga 'Cytijus purpureus

Wianthus Silvester 0/f.^"^
'^^^

^',ff
*Hellehorus niger Cytisus supinus

') Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 9, S. 336.
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Lotus comiculatiis

Coronilla vaginalis

^Linum tenuifolium

^Chamaebuxtis alpestris

^Polygala comosa
Enphorhia Cyparissias

^Euphorbia Kerneri
HeliantJiemiim ohsciirum

Daphne Cneorum
Chamaenerium palustre

^Bupleurum canalense
Athamanta cretensis

Seseli austriacum
Peucedanum Oreoselinum
Daiicus Carota

^Erica carnea
*Cyclamen europaeiim
Gentiana cruciata
Gentiana pilosa

Cynanchum Vincetoxicum
Cerinthe minor

Teiicrium montanum
Teucrium Chamaedrys
Brunella grandiflora

Stachys recta

Salvia verticillata

Salvia glutinosa

Satureja nepetoides

Veronica spicata

Euphrasia cuspidata

^Glohularia cordifolia

Asperula Iongiflora

*Galium purpureum
Knautia long i

folia

Scahiosa graminifolia

Campanula caespitosa

"^Buphthalmum salicifolitm

Carlina acaulis

Carduus defloratus

Centaurea hracteata

Centaurea Fritschii

Centaurea dichroaniha

^Hieracium porrifolium.

Die mit • bezeichneten Arten finden sich in dem lichten

Schwarzfohrenwalde. Die iibrigen Arten an den Eandern uiid den

den Wald unterbrechenden Schutthalden.

G. V. Beck schreibt fiber die Schwarzfohre in Illyrieo:

Bezuglich der Zusammensetzung ihrer Formation liegen mir nur

wenige Beobachtungen vor- Diese scheinen aber auch in unserem
Gebiete die besondere EigentQmlichkeit der Schwarzfohre za be-

statigen, in ihrem Bestande niemals charakteristische Elemente
aufzimehraen (Illyr., p, 230). Die Aufnahme des Schwarzfohren-
waldes im Kanaltale bestatigt diese Beobachtung. Die Begleit-

'flaozen sind teils allgemein verbreitete Voralpenpflanzen und

erabgeschweramte Alpenpflanzen, teils pontische und raediterrane

Elemente von wechselnder Formationszugehorigkeit.

7, Wulfenia carinfhiaca

Literatur:

bauzeitung, 1874, p. 157.

Wulfi

Kr
Jabornegg, Die Standorte der Wulf

'-
76.

(Leipz;
.213.

Carinthia

o, p. oy— <t).

Prohaska Karl, Beitrag zur Flora von Karnten. Carinthia H,

n n 991 ®
1895, p. 221.
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Jabornegg, Eine neue Wulfenia-Avt. Carinthia II,

1897, p. 203.

Keller Louis, Dritter Beitrag zur Flora von Karntea. Ver-

handlungen der k. k. zool.-bot. Ges., 1902, p. 84.

Prohaska, Flora des unteren Gaiitales. Jahrb. d. Landes-

museums 1905. Sep., p. 101.

Seharfetter, Wulfenia carinthiaca, eine Pflanze der alpinen

Kampfregion. Osterr. botan. Zeitschr., 1906.

Es wird wohl auf den ersten Blick befremdiich erscheinen,

wenn ich an dieser Stelle naher uber Wulfenia sprechen will,

doch ich glaube, daC das Vorkommen dieser Pflanze in Karnten

in unmittelbarem Zusammenhang rait unserer sUdostlichen Pflanzen-

gruppe betraehtet warden muC. Wie ich schon in einer kurzen

Notiz in der Ost. hot. Zeitschr. 1906 bemerkt habe, zahle ich Wulfenia
Dicht zu den alpinen, sondern zu den subalpinen Pflanzen und

glaube, dafi sie erst nach der Eiszeit an ihren heutigen Standort

gelangt ist. Zur Begrtindung dieser Ansieht mochte ich folgendes

^forbringen.

1. Wie die Betrachtung der Oberflaehenformen der heutigen

^ti^/ewm-Standorte lehrt, ist das Gebiet wahrend der Eiszeit

nieht unvergletsehert gewesen. In der Literatur finde ich zu dieser

Beobachtung folgende Notizen: „In der Mulde zwisehen Rofikofel

"nd Gartnerkofel Terfolgte ich die Gletseherspuren bis zum Nafi-

feldersattel (1525 m). Auf einer aus Kohlensehiefer gebildeten flaehen

^uppe westlich vom Garnitzensattel (ober Pontafel) liegt in 1700 m
Hohe ein groiier Konglomeratblock, der weder durch einen Berg-

st«rz, noch dureh die Wirkung des Wassers dorthin gelangt ist.

Es scheint mir aber nieht ausgeschlossen zu sein, dafi es sich

tier nicht um eine Spur des Gailgletschers, sondern um die Tatigkeit

ernes ortlichen, sekundaren Gletschers handelt, zumal ich an dem
sQdlieh von Hermagor gelegenen Oberndorferberge die Fmdlings-

W6cke (roter Marmor und Steinkohlenkonglomerat) nur bis 1480 m
gehen sah" . . . „Der isolierte Hohenrucken des Schwarzwipfels

(sQdIieh von Moderndorf) ist auf seinem Scheitel (1510 m) reich

an kleinen Geschieben der verschiedenartigsten Karbongesteine,

auch Tonglimmerschiefer ist vorhanden." (Prohaska in Mitt, des

P.-O. A.-V. 1895, S. 260). „Unter den glazialen Ursprung verraten-

den hochgelegenen Beeken konnen . . . endlich der vertorfte Boden

una Nafifeld bei Pontafel angefiihrt werden." (gforg Gejer, ^r-

lauteruneen ™r afinlnmsphfin Karte 19./VIII. Wien 1901, p. 76).ngen

If
sehaft, welche wie die der Karawanken und Karnischen Alnen

Gberhaupt zahlreiche Elemente enthalt, die auf emen .siidSstliehen

Ursprung hinweisen. Auch die Lage des Standortes m der Nahe

<Jes Kanaltals, welches an merkwilrdigen Einwanderern und Kelikten

so reich ist, ffthrt uns zur Annahme, auch in Wulfenxa emen

^'Dwanderer zu erblicken, der spater isoliert wurde. man ?er-
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gleiche die Liste (Kanaltal) auf Seite 273 und den Abschnitt Piniis

nigra, Beachtenswert ist ferner, daC die Pflanze nur den ostlichea

Teil des nach der geologischen Karte „m6glichen" Gebietes be-

siedelt. Eine wichtige Tatsaehe, welche sieh durch meine Annahme
ungezwungen erklart.

3. Murr^) weist ira Anschlufi an Hayeks Arbeit tiber „Die

Verbreitunffsffrenze siidlicher FJoreDelemente in Steierraark'' darauf
c^to

bin, dafi eine betrachtliche Zahl siidlicher, insbesouders pontisch-

illyriscber Floreneleraente in Nordtirol, sowie in Sudtirol ihre

Eeliktstandorte erst in derVoralpen- und Alpenregion besitzt. Das-

selbe bestatigt auch unsere Liste thermophiler Pflanzen, die sogar

bis zur Pasterze vordringen. Es hat geradezu den Ansehein, als

ob die Yoralpenregion fur die Erhaltung solcher Pflanzen ganz

besonders geeignet ware.

Etwas von meinem Thema abschweifend, mochte ieh hier auf

die Standorte von Narcissus angiistifoliiis in den Karawanken

hinweisen, wo ich die Pflanze am Eoschitzasattel 1595 m im

Mai 1907 in groGen Mengen antraf.

Zwei Bemerkungen Prettners^) scheinen niir far diese

Frage von Bedeutung, „Ina Winter ist es vor allem auffallend, daC

die samtlichen Bergorte [warmer] und raitunter bedeutend warmer

sind als die Talorte von gleicher Hohe. Dies macht sich schon im

Oktober bemerklich" (p. 103). ^ Auf Bergen ist die Warmeabnahrae

zwischen 2000 und 3000 Fufi (etwa 650—959 m) Hohe sehr ge-

ring, es breiten sieh hier Isothermflachen aus, die im Herbst und

Winter breiter als im Sommer sind** (p. 108),

4. Alls diese Bemerkungen gewinnen an Wichtigkeit,
^

seit

1903 Rohlena') in den Gebirgen Montenegros auf einena Gebirgs-

kamra der Secirica planina die Wulfenia carinthiaca in Cr^.^ell-

schaft von Piffus Peuce gefunden hat. Dieser Fund kann dreifacn

gedeutet werden: das Areal der Wulfenia erstreckte sieh zur

Tertiarzeit von Karnten bis Montenegro und wurde infolge der

Eiszeit zerstuckelt; zweitens, Karnten ist der tertiare Behktstandort,

von dem aus Montenegro besiedelt wurde, oder drittens, der um-

gekehrte Fall, dafi die Pflanze von Montenegro nach Karnten

wanderte. Von diesen drei Moglichkeiten m5chte ich aus den im

Punkt 1 und 2 angefUhrten Griinden der dritten den Vorzug geben.

Urn eine Vergleichung der Standorte dieser interessanten Pflanze vor-

nehmen zu konnen, wandte ich mich an Herrn Eohlena, welcher die

^) Murr J., Pflanzengeographische Studien aus Tirol 7.
Tbermophile

Relikte in mittlerer und oberer Hohenzone. Allgem. bot Zeitschr., 1906.

2) Prettner J., Beitrage zur Klimatologie der Alpen L JahrD. a^

Landesmuseums fiir Karnten, II. Jahrg. 1853. vvxVIII
3) Eohlena Jos., Vierter Beitrag zur Flora von Montenegro, -^^-t^Vh-

p. 74. Sitzungsberichte der kgl. bohm. Gesellsch. der Wissenscbaften. Ji*»^"-

Kohlena J., IJber die Verbreitung von Pinus Pence Gris. m i"-

negro. Allg. bot. Zeitschrift, Nr. 5, Mai iy07.
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Liebenswurdigkeit hatte, mir zu erwidern: „Sie haben in Ihrem Artikel

(O.B.Z. 1906) ganz richtig geschrieben, dali Wulfeniakeine sogemnnte

alpine Pflanze ist, da sie auch in Montenegro sowohl unter sub-

alpinen als alpinen Pflanzeu wachst. Sie kommt gewShnlich an den

Waldrandern oder in lichten grasigen Waldungen in der Hohe von

1700—1900 m vor." (In Karnten 1470—1800 ra). Im (ibrigen ver-

weist Eohlena auf seine nachste Arbeit, welche das Vorkomraen

der Wulfenia in Montenegro niher behandeln wird, und ziihlt als

Begleitpflanzen. welche er notierte, auf: Finns Pence, Picea excelsa,

Alhies alba, Juniperus nana, Vaccinium Myrtillns, Eomogyne

alpina, Geum montanum, Lumla silvatka, Poa alpina, Crepis

Colunmae, Silene Sendtmri, Dianthus deltoides, Nardus stricta,

Alsine gramimfolia, Gentiana crispata, Stacliys Alopecurus,

Asyneuma trichocahjcimm, Hypericum alpigenum, Linum capi-

tatum, Potentilla clirysocraspeda, Jasione orhiculata, Ntgntella

nigra u. a. j /. j i

5. Wulfenia meidet in Karnten den Kalkboden und lindet

nur auf Kohlensehiefer und Kohlensandstein ihre Lebensbedingungen.

(Jabornegg, Die Standorte, p. 72.) Ich fuge dem bei, dafi der

verwitterte Kohlensehiefer und Kohlensandstein jene H umusschichte

schafit, welche die Pflanze braucht. Die Kalkwande des Gartner-

kofels liefern nur GeroUe, welches die Pflanze meidet. Ich mochte

also die Frage, ob Wulfenia kalkfeindlich ist, offeu lassen, dagegen

betonen, dafi sie eine „Humuspflanze" ist. Von grower Bedeutung

ware es nun gewesen, das Verhalten der Pflanze in Montenegro

kennen zu lernen. Leider konnte mir Herr Eohlena darQber kerne

Aufklarung geben, da auf der geologisehen Karte von Hassert

diese Partie fehit und er sich keine Anmerkungen maehte. Jedocn

meint Rohlena, daC unter dem huraosen Boden palaeozoisctier

Oder Triaskalk ist. (Siehe Hassert, Montenegro, p. 18.) Wurde

sich die Vermutung, dafi Wulfenia carantUaca an palaeozoiscne

Schiefer gebunden ist, bestatigen, so ware em neues Giied zur

Erklarung des zerstuckelten Areals gefunden. , .„ , „

Ich komme also auf Grund der vorstehenden Bemerkungen

zur Anschauung, dafi Wulfenia die Eiszeiten meht m Karnten

tiberdauert hat sondern erst spater
^J^ P^'^^'^'^^l^iy"',!",^

Pflanzen eingewandert ist. VermSge it^y.^^
^^'^^^^"^f"f^^i^^,^'

sie nur an sehr wenigen Orten fasten FuC fassen. I^ ^fJ^^^°g
an August Schulz^) wlirde ich ihre Emwanderung ^ ^te erste

heiCe Periode, die Zerstuckelung ihres Areals m die darauf-

folgende erste kiihle Periode verlegen.

^Ts^ulz August, EntwickluBgsgescHcMe der pbauerogamea Pflanzen-

decke des Saalebezirkes, Halle a. S* 1«98,
Fntwifklunes^egchichte

^ Schulz August. Uber einige ^^^^eme J^er
Eatwic^^^^^^^^

der gegenwartigen phauerogamen Flora und Pflanzendecke

'"'^1c\Ti?tu|uriri:a ItAVtr"* Sschen bot. Gesellschaft.

1904, 1906, 1907.
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Ferner mochte ich auf die groCe Ahnlichkeit der syste-

matischen, geographisehen und pflanzengeschichtlichen Stelluug
von Gentiana Froelichii mit Wulfenia carinthiaca und auf
Hayeks^) Bemerkungen zu dieser Pflanze verweisen (p. 160).

SchlieBlich ist^ es in mehr als einer Hinsieht interessant, Wulfenia
carinthiaca mit Daphne Blagayana in Yergleich zu bringen. Auch
hier gesellten sich zu den Standorten in Krain im Laufe der Er-
forschung der Balkanlander neue Standorte und auch diese Pflanze

findet sich am vorgeschobenen Posten,* in Siebenburgen ent-

sprechend ihrem hoheren Standorte nach Eomer M\it%Y Rhododen-
dron myrtifolium, Juniperus nana, BrucTcenthalia spiculifoUa,
denen sich eine groCere Anzahl von Hoehalpenpflanzen beigesellen.

(Beck, 111., p. 235.)

8. Die TJrsaehen der geschilderten Verteilung.

Es entspricht einem Grundzug des menschlichen Geistes, sich

nicht mit der Erkenntnis von Tatsachen zu begniigen, sondern
ihren TJrsaehen nachzuforschen. Dabei ist man dureh Betrachtung
naturwissenschaftlicher Tatsachen von verschiedenen Gesichts-
punkten aus dazu gefuhrt worden, fur ein und dieselbe Art von
Tatsachen nicht ein und dieselbe Ursache anzunehmen, sondern
im Gegenteile nach verschiedenen Moglichkeiten zu suchen (Erd-
bebentheorien, Deszendenztheorien). Auf pflanzengeographischem
Gebiete werden hauptsachlich drei Faktoren herangezogen, welche
uns die besondere Art der Pflanzenverteilung verstandlich machen
sollen: das Klima, die Bodenunterlage und die pflanzengeschicht-
liche Entwieklung.

1. Dafi unsere thermophilen Pflanzen die warmeren, in

geringerer Meereshohe und mehr im Siiden gelegenen Landesteile
bevorzugen, erkennen wir auf den ersten Blick. Wie entscheidend
in dieser Beziehung die Sudexposition ist, lehren uns insbesondere
die Verhaltnisse des Kanaltals und der Schtitt. Aber auch der

Eeichtnm Kannings an thermophilen Pflanzen und die Armut des

Gurktales an solchen befestigen die Ansicht, dafi das Klima eineu

bedeutenden EinfluC auf ihre Verteilung hat. Denn Kanning ist

in alien Jahreszeiten, besonders im Winter warmer, als nach dem
Durchschnittsgesetze erwartet werden kann, das Gurktal aber ist

verhaltnismaBig rauh (nach Prettner, Das Klima von Karnten).
In ahnlicher Cbereinstimmung steht das weite Vordringen
unserer Pflanzen im Molltale mit dessen klimatischen Eigen-
tiimlichkeiten.

2. AuCerst aufiFallig ist die als Vegetationslinie 2 (Wolfsberg-
Glantal-Oberdrautal) bezeichnete Grenzlinie; diese fallt fast genau
mit der Grenze zwischen Kalk und Urgebirge zusammen. Es

^) Hayek A. v.,.. Die Sanntaler Alpen. Vorarbeiten zu einer pflanzen-
^ogvaphischea Karte Osterreichs IV. Abhandlungen der k. k. zool.-bot. Ges.
'^len, Bd. IV, Heft 2, 1907, p. 151.
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scheint sogar, als ob die SchoUe des Urgebirges, die zwischen

Greifenburg-Paternion abgetrennt wird, von Einflufi ware. Aber-

mals ein iiir die pflanzengeographische Kenotnis Karntens inter-

essantes Problem 1 Die zablreichen Vorposten, welche uber die

Vegetationslinie 2 vorgeschoben sind, konnen meist in ursachlichem

Zusammenhang mit den Kalkschollen gebraeht werden, die so

haufig in den Zentralalpen auftreten.

3. Eeichen diese beiden Beobachtungen zur Begriindung der

Grenzen gesehlossener Areale aus, so ist zur Erklarung der zerstreat

vorkommenden therraophilen Pflanzen aufierdem noch die Pflanzen-

geschichte zu beacbten. Es lassen z. B. die Standorte von

Ostrya carpinifolia in Karnten ungezwungen auf eine ehemalige

starkere Verbreitung dieser Art schlieCen; wenn heute nur an

dieser oder jener besonders begfinstigten Stelle die Hopfenbuchen

ein kiimmerliches Dasein fuhren, so erblicken wir in dieser Zer-

sttickelung des Areals eine Wirkung der Versehlechterung des

Kiimas. Wir konnen also njitSchuIz eine heifie und eine darauf-

folgende Kalteperiode annehmen. In ersterer ist die Einwanderung

der Art, in letzterer die Zerstiickelang ihres Verbreitungsgebietes

erfolgt. Dafi diese Perioden in eine der Eiszeit folgende — also

postglaziale Zeit zu verlegen sind, wie dies Scbulz vertritt, drangte

sich mir beim Besuch der Standorte von Ostrya carpinifolia an

der Gailbergstrafie auf, wo sie an Stellen vorkomrat, die zur letzten

Eiszeit sicher mit Gletseherstromen erfiillt gewesen smd. Diese

Standorte sind wahrscheinlieh tiberhaupt erst durch die ver-

tiefende Wirkung der Gletscher (Penck und Bruckner, Alpen

im Eiszeitalter) gesehaffen worden, daher wenigstens an diesen

Stellen die Hopfenbuehen die Eiszeit nicht iiberdauern konnten.

Ob die Einwanderung der gesehlossener auftretenden Pflauzeu
^

in

die zweite heiCe Periode Schulz'^) zu verlegen ist, vermag leh

nicht anzugeben. Aehnlich, wie dies Domin*) fur Bohmeu

beraerkt, ist zu sagen, daC auch in Karnten diese Fragen ers

von Grund aus untersueht werden miissen; nur so viel scheint

mir auch fiir die Alpenlander schon heute festzustehen, daC nicht

alle sudeuropaischen Formen gleichzeitig vorgedrungen smd. Die

jungsten Einwanderer stellen jene Arten vor, die sieh auf dem

durch Menschenhand geschaffenen Boden (Acker, Wege, iJann-

damme) angesiedelt haben, ohoe in die heimischen Formationeu

einzutreten. Lange vor diesen sind. im groUen und ganzen be-

trachtet, die Arten mit geschlossenem Area! eingewandert Als

alteste Gruppe waren dii Arten mit zerstQckeltem Areal und

systematischen Eigenheiten zu betrachten.
^„A.,.ar niphf

Es ist aber darauf hinzuweisen, ^aC die Emwandeer nicht

auf ihre ursprunglichen Standorte beschrankt blieben, sondein im

^) Siehe Anmertung Seite 401. , Phaneroffamenflora
2) Domin Karl, Dritter Beltrag ^^^ Kenntms der Fh^^^^

in Bohien. Sitzungsberichte der kgl bohm, Gesellschaft der Wissenschaften,

math.-nat. Klasse, 1904, p. 24.



404

Gegenteil neue, eben erst gesehaffene Platze besiedeln. AIs
schones Beispiel dafur, daC auch heute noch die thermophilen
Pflanzen ihre Standorte wechsein, mochte ich die thermophilen
Pflanzenkolonien am Dobratschabsturz anfuhren. Die ^Schutt"
wurde erst ira Jahre 1348 dureh einen grofiartigen Absturz ge-
schaffen. Uber die BesehajQfenheit dieses Landstriches vor dem
Bergsturz gibt uns Hann (Oarinthia I, 1892, p. 78) Aufschlufi

:

„Das iiber 11 km ausgedehnte VerwQstungsfeld gegenuber Arnold-
stein war jedenfalls sehr stark bevolkert, denn eine Urkunde des

Arnoldsteiner Archives beweist die Zahl der zugrunde ge-

gangenen mensehlichen Siedlungen. Der Patriarch inkorporiert
namlieh dem Kloster Arnoldstein als Eatschadigung fur die beira

Erdbeben zugrunde gegangenen 17 Dorfer und 9 Pfarrkirchen die

Pfarre Herraagor." Wie ist nun diese von Felsblocken und Gerolle

iibersate Landschaft zum Standorte so vieler thermophiler Pflanzen
geworden? Die Wande von Foderaun und ihre Vegetation belehren
uns, dafi sich an den Wanden vor dem Sturze the
vorfanden, dafi also ihre Einwanderung nicht erst n'ach 1348 er-

folgte, vFohl aber, daG sie auch heute noch Besitz ergreifen von
neu entstandenen, ihnen zusagenden Orten („Junge Schiitt" nach
Till). Auch die Standorte von Aster Amellus und Andropogon
Ischaemum im Glantal durften erst durch den Bau der StraCe
entstanden sein, iudem Andropogon an den Strafienbosehungen,
Aster an einer Stelle auftritt, die ein aufgelassener Steinbruch
sein durfte. Das Gleiche gilt von Andropogon bei Gummern im
Oberdrautal. -^ ^

Die Einwanderung selbst erfolgte auf zwei verschiedenen
Wegen, vom Suden aus und vom Osten her, das Drautal aufwarfcs.

Die scharfe Trennung dieser beiden Einwanderungswege halte ich

fQr die Besiedlung Karntens fur sehr wichtig. Der erstere ist der

weitaus mafigebendere. (Vegetationslinien 1 zum Teil, 2, 3; Be-
nutzung der Passe in den Karawanken und den Gailtaleralpen,
Kreuzberg, Gailberg.) Die siidalpinen Voralpenpflanzen, die Karst-

waldpflanzen wanderten alle auf diesem Wege ein. Drauaufwiirts
smd jene Pflanzen gewandert, welche sich nur im Becken von

Klagenfurt finden, nicht in den Karawanken; sie kommen von
Osten. (Vegetationslinie 7.) Die Pflanzen des Kanaltals bilden eine

Gruppe fur sich.

Am Abschlusse dieser Untersuchung komme ich zur Er-

kenntnis, daC dieselbe nicht beendet ist, sondern daC eine Fulle

yon Problemen aufgeworfen worden ist, die neuer eingehender
Untersuchung bedurfen. Ich begruCe schon heute im Interesse der

Wissenschaft und des schonen Karntnerlandes die Arbeit, die

meme Irrtflmer beriehtigen und die Liicken dieses Aufsatzes er-

ganzen wird — es gibt deren, dessen bin ich mir wohl bewufit,

genug. Die Liicke zwischen Krasans und v. Hayeks Arbeiteu
tiber die sudlichen Florenelemente Steiermarks und Murrs zahl-
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reichen Aufsatzen iiber die von Tirol auszufuilen, dazu moge diese

TJntersuchuDg einiges beltragen.

Villach, am 20. Dezember 1907.

r

Nachtrag.

Herr Professor Dr. Cr.v. Beck hatte die Liebenswurdigkeit,

mir am 26. Janner 1908 einen Separatabdruck seiner Vegetations-

studien in den Ostalpen I (SitzungsbericMe der kaiserl. Akademie

der Wissensebaften in Wien, math.-nat. Klasse, Bd. OXVI, Abt. I,

Oktober 1907) zu iibersenden, in welehen er in meisterhafter

Weise das Vordringen der stidlichea Florenelemente im Isonzotate

schildert. Die Ausfiihrungen, Seite 67 und 68, die sicb auf

Karnten und auch auf raeine Aufsatze beziehen, belehren mich,

dafi ich fraher und aueh in dieser Arbeit die Wirkangen der

Wtirmeiszeit vielfach iiberschatzt babe. Wenn icb aber trotzdem

daran festhalte, daG eine Eeihe illyrischer Pflanzen erst postglazial

in Karnten ihre Verbreitung gefuiiden haben — etwa in den

Zeiten der Acbensctiwankungen Pencks — so geschieht es unter

dera Hinweis auf die Tatsacbe, daC einige Eeliktstandorte sicb an

Talstellen befinden, die wahrend der Wiirmeiszeit mit Eisstromen

erfullfc waren. Da nach Heritsch (Carinthia II, 1905) der letzte

Endmoranenwall des Draugletschers aus der Wurmeiszeit von

Althofen bei Grafenstein iiber Tbon nach Eeplacb ziebt, so folgt

daraus, daB innerhaib dieses Walles im Beeken von Klagenfurt

interglaziale Eelilite in der Talflache unmoglich sind (Satnitz zum
Tail, Siebenhiigel, Kreuzbergl, Giantal ober St. Veit, Ostnja m-
mittelbar an der StrafJe von Warmbad Yillach nach Foderaun; die

^alte" Dobratseb-Scbiitt, deren Aufschtittung nach Till, Mitt,

der geograph. Gesellschaft, Wien 1907, dem Postglazial an-

t) St. Georgen am Langssee,

Eabensteinerberg und Unterhausschlucht im Lavanttale auCernait)

^er Endmorane und diese Stellen konnen als interglaziale Eelikt-

Waiies

Standorte aber mufi ein postglaziales Vorrucken, also erne post-

fflaziale Ausbreitung und Wanderung, sei es von den angefubrten

fieliktstandorten aus oder von Orten aus, die zu den Seiten des

Eisstromes in groCerer Hohe sieb fanden, zugegeben werden.

, Beck schreibt p. 67: „Es ist nun sehr charakteristisch, daC

die illyriscbe Flora in den juUschen Alpen gegenwartig in ge-

schlossenen Formationen nur bis za den Endmoranen^ und Mdi-

gungen der friiheren eiszeitlichen Gletscher verbreitet ^st, daruber

Jinaus aber zerstuckelt ist und nur an sebr gQnstig
Cf

^genen

Jesehrankten Ortlichkeiten als dezimierte Belikte anzutreffen ist

Nach meiner Auffassung spricht diese Tatsacbe ..^^/"^^J^^^ „°^V
Gletscher die interglazialf illyrisclie Talflora bis zu ^^irer Endmorane

zurttcktrieben. In der warmen postglazialen Zeit m
l^'^^^'J^l

Gletscher zurUckgingen, drangte die illyriscbe Flora nach, welcbe
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dann infolge der „Achenschwankungen" die feineren Ziige ihrer

Verteilung erhielt.

Noch ein paar Worte fiber Wulfenia: Ich habe oben aus-

gefiihrt, daC Wulfenia ihre heutigen Standorte erst postglazial

besiedelt hat. Diese Annahme wird durch v. Becks Angaben fiber

die Sehnee- und Waldgrenze in den julischen Alpea neuerdings

befestigt.

Schneegrenze heute 2600 m; zur Zeit der starksten Vergletscherung 1300—1400 m
Waldgrenze „ 1874 „ Abstand der Waldgrenze 726m 726^

Abstand heute 726 m. Waldgrenze z. Zeit d. Vergletsch. B74 — 674 m
Die heutigen Standorte lagen zar Zeit der starksten Ver-

gletscherung oberhalb der Schneegrenze, waren also unbewohnbar
und wir rafilLten uns, vorausgesetzt, daC Wulfenia sich wie heute

an den Waldrand gehalten hat, denken, daG sie dem zuruck-

weiehenden Walde bis zur Hohenlinie 674—574 m gefolgt ware.

Nach der geologischen Karte von Geyer steht aber dort kein

oberkarbonischer Tonschiefer an, Doch wfirde rair im Hinblick auf

das heutige Verhalten der Pflanze ein Wechsel der geologischen

Unterlage kein Hindernis der Annahrae erseheinen, dafi sich Wid'

. fenia in dieser Hohenzone wahrend der Eiszeit erhalten habe,

vorausgesetzt, dafi genugend Humus vorhanden war. Jedenfalls aber

ist ihre heutige Verbreitung zwischen 1470—1800 m durch post-

glaziales VorrQcken zu erklaren. Eine postglaziale Neueinwanderung
wird aber dennoch in Erwagung gezogen werden mfissen und ich

glaube, daC die mitgeteilten Zusammenstellungen ffir die Beurteilung

der Geschichte unserer Pflanze von Wert sein konnen.
Villach, am 12. Februar 1908.

Anmerkung wahrend desDruckes. In seiner neuesten

Pubhkation: „Die Vegetation der letzten Interglazialperiode in den

osterreichischen Alpen" (Lotos 1908) nimmt nunraehr auch v. Beck
fur Innerkarnten eine postglaziale (interstadiale) Einwanderung der

illyrischen Pflanzen an.

Zur Nomenklatur des gemeinen Sonnenroscliens.

Von E. Janchen (Wien).

(Mit 2 Teitabbildungen.)

«I1 serait difficile de trouver un genre^ dont les

especes soient plus embrouillees dans les livres que

celles du genre Helianfhemunu
Jordan, Observ. plant, nouv., 3. fragm. (1846), p. 35-

In jenem Formenkreise, welchen Willkomra^) als Beli-

anthemum vulgare^ Grosser^) als Hel. Chamaecistus zusammen-

^) Icones et descriptiones plantarum nov. crit. et rar. Europae austro-

occidentalis praec. Hispaniae, torn. II: Cistinearum orbis veteris descriptio mono-

graphica ia illustr. Lipsiae, 1856. . .^^n
2) Cistaceae. Englers Pflanzenreich, 14. Heft (IV- 193). Leipzig, 1^^^-
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faBt, wurden schon Ton den alteren Botanikern, und von den

osterreichischen Autoren bis in die jungste Zeit, eine Anzabl kleiner

Arten unterschieden. Bei Fritsch^) finden wir deren fiinf an-

gegeben: Hel vulgare Gartn., Eel. tomentosum (Scop.) Sprang.^),

Eel obscurtim Pars. = hirsutum (Thuill.) Merat% Eel. grandt-

florum (Scop.) DO. und Eel. glahrum (Koch) Kerner = nitidum

Clementi*). -

DaG man an der Trennung dieser fiinf Arten gerade in Oster-

reich festgehalten hat, hangt vielleicht nicht nur mit dem in

Osterreich tiblichen engeren Speziesbegriffe, sondern auch mit

dem Umstande zusammen, dafi man hier besonders gunstige Ge-

legenheit bat, diese Arten in der Natur zu beobachten. Es zeigt

sich dabei, da6, abnlieh wie im Verwandtschaftskreise des EeU-

anthemum canum^}, die einander nachststehenden Arten durch

Ubergange verbunden, die ferner stebenden jedocb vollkommen

scbarf voneinander getrennt sind. So zum Beispiel werden

Eel. tomentosum (Scop.) Spreng. und Eel. nitidum Clementi an

an den gleichen StelJen miteinander angetroffen, ohne je die ge-

ringsten gegenseitigen Annaherungen zu zeigen.
^ , „

Auch Eel. hirsutum (Thuill.) Merat und Eel „vulgaremxin.

sind in Osterreieh scharfer geschieden, als es in anderen Landern

1) Exkursionsflora f. Osterreich (1897), pag. 379 wTiv.r^m A\a
2) Die Autorangabe „(Scop.) WiUk." ist unberechtigt, da Willkomm die

Pflanze nie als Art T,etrachtet Vat. Die Stelle, auf d^^ sich Fritsch dabei

statzte, findet sich bei Hallier und Wohlfahrt, Eochs Synopsis der

Deatsclien und Schweizer Flora, 3. Aufl., I (1892) pag- 158, ^%\'}^^'''^'^
tiber sein Bel. vulgare §. grandiflorum sagt: -Blatter beiderseits grun . .

^

Oder unterseits weiiifilzig {H. tomentosum Scop 1. c. p. 376, t. ^i sud otsroj.

3) Der alteste vollkommen klare Name fur die Pfl^'i^e/^,^^!
M/rat

sutm Thuillier, Flor. env. Paris (1799), pag. 266, auf Grund df^en M^rat

und spater unabhangig von ihm Kerner die auch von °li\^>^''P^^^^!jf .^„7-
himtion Helianthenmrn hirsutum gebildet haben Fur die Anhanger des jungst

wieder von H. Schinz und A. Thellung (Bull. herb. Boissier 2. ser torn.

Vn, 1907, nr. 2, pag. 101, 102; ferner Eundschreiben vom 10. i^" IWO
verteidigten, aber'vJn A. v. Hayek (Mitt. d. Naturwissenschaftl Veremes a^^

Univ. Wien, VI. Jahrg., 1908, pag. 67-65), wie m,r schemt, mit glucklichen

Argumenten widerlegte'n Prinzipes^ der „totgeborenen Namea«ist der Name

Cisttis hirsutus Thuillier wegen des alteren nomonyms Cistus hirsutus

LaS;^-ck,'tlctionn encycl. S., hot II (1790), P^f-.l^-
^er ^e^^^^^^^^^^^

noch jetzt unter diesem Namen gangbaren Cisttis bezeichnet als totgeborea

zu ignorieren. Es ergibt sich aber in diesem ^aUe sofort die yi^m
^^^^^^

Ob der Name Eel. ovatum (Viv.) Dunal oder der Name Hel obscurum Fers.

'"
''T^aJhtm'vor 1905 in Osterreich herrschenden Oe^no^^er.en^ie

Pritsch den Varietatnamen glabrum (^ « c
h,
/jnopsis Aor. Germ et Helv

ed 1 1837, pag. 81, pro var. Eel vulffaris)^
^^83) zum Artnlmen erhoben

ad Flor. exsicc. Austro-Hung., nr. 884, ann I8»d) zum

wurae, anstatt des nach den neuenx>oujeu^xa,..^..-&-"- -- - ° ,, nitidum
den, dsName iiberhaupt jiingeren, .^^^ A^^name aber alter a ^f^-^"^

Clementi (in Atti della terza riumone degh scienzati: Italiani. i^* ,

pag. 517, ampiif-). , ,^ rr \ Ranmff und seine
6) Ygi J a no hen, Eelianthemim c^""*" (L)^f*^%^^ IV Heft 1.

nachsten Verwandten. Abhandl. d. zool-botan. Gesellsch. Wien, m. iv, neii

Jena, 1907.
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vielleicht der Fall ist. Ersteres ist fast in samtlichen Kronlandern

verbreitet und dringt bis weit in die Taler der Alpen ein, an

deren Hangen es hoch emporsteigt. Das letztere ist nur in be-

schrankten Gebieten am Nord- und Siidrand der Alpen zu finden

und dringt blofi durch das Inntal and das Etschtal ein wenig m
dieselben ein. In einigen Gegenden von Nieder- und Oberoster-

reieh ist es der einzige Vertreter der Gattung, an anderen Orten

wSchst es zusammen mit Hel. liirsiihim. Ich babe mehrfach beide

Pflanzen mit voUkomraen typischer unveranderter Behaarung neben-

einander gefunden; nicht hybride Ubergange konnte ich bisher

niclifc mit Sicherheit konstatieren, doch JaUt sich die Existei]z

solcher wohl verrauten. Dagegen gelang es Herrn Dr. Paul v.

Gottlieb- Tan nenhain, in der Nahe von Unken (Salzburg)

zwischen zahlreichen Individuen von typischera Hel. hirsiitum und

typisehem Hel. „vulgare^ ein einzelnes Individuum aufzufinden, das

in der Behaarung die Mitte zwischen beiden hielt, aber von beideu

gut zu unterseheiden war und wohl sicher einen primaren Bastard

darstellte^). Ein zweites Individuum vom selben Standort konnte viel-

leicht als Euckkreuzung dieses Bastardes mit HeL hirsuium angesehen

werden. Danach mochte ich schlierien, daB es sich bei etwaigen

liickenlosen 0bergangsreihen, wenn solehe in anderen Gegendeo za

beobachten sein sollten (zahlreiche Herbarexemplare aus Gegendeo,

in denen beide Arten haufig sind, deuten mit Bestimmtheit auf die

Existenz solcher hin), seltener um nicht hybride Mittelforraen, ge-

wohniich vielmehr um polymorphe Bastarde handeln durfte. Jedeo-

falls scheint mir die spezifische Trennung des nicht filzigen Bel.

hirsuttim^ vom filzigen EeL ^vulgare'' ebenso berechtigt zu sein^

HeLitalicum vom filzigen i?^/

Nach diesen kurzen Andeutungen uber die Systematik der

Gruppe, die mir zura Yerstandnisse des Fokenden notwendig
sehienen, will ich mich der Nomenklatur des HeL „vitlgare Gartu.'

zuwenden, jener bei uns keineswegs gemeinen Talpflanze mit

unterseits filzigen Blattern, da sie die einzige der friiher genannten

Arten ist, deren richtige Benennung groCere Schwierigkeiten be-

reitet und eine ansfuhrlichere Begriindung erheischt.

Der alteste Name fiir die in Eede stehende Pflanze ist Cistiis

ntimnndarhis Linne^). Die Beschreibung, welche Linne gibt:

"J roiia suDtus laxiuscuie grosse stellato-pilosa; pm steJiatimuito uea^^v^v^

quam in Hel.hisuto, sed non in tomentum conjuncti: Helianthemum Kernert

Gottlieb et Jancheu. Die Konstatierung dieses Bastardes erfolgte sclion zu

Anfang des Jahres ItOo, als mir Herr Dr, v. Gottlieb sein ursprOnglich lur

eigene Arbeitea gesammeltes Selianthemum-Msdevml in entgegenkommendster
Weise fiir meine Studien uberlie5. Wir benennen die Pflanze nach Autoa

Kerner, da dieser an der Klarung der osterr.-ungar. Helianthemum'A.Vten aen

iervorrageadsten Anteil besitzt.

^) Spec, plant., ed. 1, I (1753), pag. 527.
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„Cistus suffruticosus stipulatus, foliis inferioribus orbiculatis,

superioribus ovatis", ist allerdings so weit gehalten, daC sie auch
auf andere Arten passen konntej dagegen lassen die Zitate in Ver-
bindung mit der Provenienzangabe und dem Originalexemplar in

Linnes Herbar keinen Zweifel bezuglich der Eichtigkeit der hier

vertretenen Deutung zu.

Die von Linne zitierte Stelle beiMagnoT) lautet folgender-

niaCen: „Cistus humilis, vel chamaecistus niimmulariae folio.

Heliantheraum ad nummulariara accedens. J. B. elegantissimus est

iste chamaecistus quern in devexis locis montis Capouladou in-

venimus." Das Zitat aus J. Bauhio, welches Linne an zweiter

Stelle anfuhrt, ist dasselbe, welches sich auch bei Magnol lindet,

ist offenbar von diesem iibernommen und daher fiir unsere Deutung,
der es iibrigens nicht im raindesten widerspricht, ganz belanglos.

Linnes Angabe: „Habitat Monspelii", ist gleichfalls mit Magnol
in Zusammenhang zu briugen, denn der Capouladou ist ein Berg
nordwestlich von Montpellier. In dem Herbar des botanischen In-

stitutes in Montpellier, dessen wertvolles Helianthemiim-M.B,ier\dL[

Herr Professor Plahault mir leihweise zu tiberlassen die Giite

hatte, findet sich nun tatsachlich aus der Umgebung von Mont-

'la erinnern.

pellier, u, zw. vom Mont St. Loup, eine Pflanze, auf welche die

Linne sche Besch reibung gut paCt, namlich eben unser HeL
rtvulgare Gartn." auct. Austr., zum Teil, aber nicht ausschlieClich.

in Exemplaren, die durch kurze und breite, fast kreisrunde und
von dicken Nerven durchzogene Blatter der unteren Stengelteile

und nicht bliihenden Stammchen wirklich lebhaft an Lysimaclua

Nummulm
Zu diesen Exemplaren von Montpellier, die aus sehr alter

Zeit zu stammen scheinen und auf der Originaletikette als HeL
nimmiilarium Miller bezeichnet sind, stimmt sehr gut das

Linne sche Originalexemplar des Cistus nummiilarius , dessen

photographische Aufnuhme (vgl. Fig. 1) ich Herrn Dn B. D.

Jackson, Generalsekretar der Linnean Society in London ver-

fianke. Derselbe hatte auch die Gate, mir mitzuteilen, da(i an

Linnes Originalexemplar die Blatter oberseits mit zu 2—3 bei-

sammenstehenden Haaren, unterseits dagegen mit sternformigen

^ggregaten zahlreicherer Haare bedeckt sind, wie es eben fur

wnsere Art charakteristisch ist

Nach diesem Befunde scheint es naheliegend, die Pflanze als

Selianihemum nummularhim zu bezeichnen, was ja auch tat-

sachlich wiederholt geschehen ist. Auch ich mochte mich hier

fur diesen Namen entscheiden, trotz der mehrfachen abweichenden

Verwendung, welche derselbe seitens mancher Botaniker erfahren hat.

Der erste Autor, welcher die Kombination Hel ntimmulanum
in Anwendung brachte, war Miller'), und dieser wird auch

^) Botanicum Monspeliense (1686), pag. 294.

2) The Gardeners Dictionary, ed 8 (1768), iir. 12.

<^«terr. boton. Zeitachrift. 10. Heft. 1908. 28
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gewohnlich als Autor des Namens in der hier gebraiichten Be-

deutung zitiert. Miller sagt tiber die Pflanze folgendes aus:

„12- HeliaDthemum (Numraularium) caule suffniticoso pro-

cumbente, foliis ovatis neivosis, subtus incanis. Dwarf Cistus with a

shrubby trailing stalk, and oval veined leaves, white on their under

side. Heliantheinum ad nummulariam accedens. J. B. 2. 20. Dwart

Cistus resembling Moneywort

Fig. 1. Originalexeroplar des Cistus nummuJarius L., aufbewahrt in Linnes

Heroar in der Linneaii Society zu London.

„The twelfth sort hath long shrubby stalks which t^*^^' ^^
the ground, and divide into many branches, which are garnished

with oval veined leaves of a light green on their upper side, but

of a grayish colour below, with tree narrow erect stipula at their

base. The flowers are pretty large, white, and grow in clusters at

the end of the branches.*'
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Die Aiigabe der weifien Bliitenfarbe koniite dabei als be-

deutungslos angesehen werden, da einerseits viele Arten gelegent-

Fig. 2. Originalexemplar des Helia.femuv. /-"-»/S^^ London'''
in Millers Herbar im British Museum (Natural Ui.toiy)
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lich blaftbltitige Individuen hervorbringen und da andererseits an

Herbarexemplaren die gelbe Farbe der KoroIIen haufig verschwindet

und diese dann fiir weiG gehalten werden konnen,

Wichtiger dagegen ist, dafi Millers Originalexemplar des

Hel. mimmularium rait der hier besprochenen Art nicht stimmt,

ein Urastand, auf welchen ich durch Herrn Dr. A. B. Ren die

(London) aufmerksam gemacht wurde, der auch die Giite hatte,

mir eine Photographie des Originalsexeraplares (vgl. Fig. 2) und

Blattproben zur Untersuchung zu senden. Diese Blatter zeigen

nun nicht nur unterseits einen sehr dichten Filz von sternformigen

Biischelhaaren, den Ja auch unser Hel, ^vulgare'' besitzt, sondern

sie sind auch an der Oberseite filzig, und zwar die alteren Blatter

locker, die jungeren ziemlich dicht. Demgemafi gehort die Pflanze

nicht in den Formenkreis des Hel, Chamaecistus im Sinne

Grosser s, sondern in jenen des Hel. glaucuni (Cavan.) Boiss.^)

im -weitesten Umfang. Welche spezielle Form aber die Pflanze

darstellt, lafit sich bei dera raangelhaften Erhaltungszustand wohl

iiberhaupt nicht mit Sicherheit entscheiden; dafur, dafi es sich uin

HeL glaucum var. alhiflorum Boiss. handelt, liegt jedenfalls keia

zwingender Grund vor.

Eine genaue Bestimraung des Originalexemplares scheint mir

iibrigens ziemlich gleichgiltig zu sein, da doch bei einer Inkon-

gruenz von Herbarbefund und Originalpublikation dieser letzteren

der Vorzug gebiihrt. Nun kann es aber keinem Zweifel unterliegen,

dafi Miller nicht die Absicht hatte, eine neue Art aufzastellen,

sondern daC er nur die Linnesche Art in der Gattung Heli-

anthemum tibertragen wollte^), Ferner besagt die Millersche Be-

schreibung ausdriicklich, da6 die Blatter lichtgrfin auf der Ober-

seite und graulich auf der Unterseite sind. Wenn nun die in

Millers Herbar unter gleichem Namen liegende Pflanze dazu

nicht stimmt, so beweist dies nur, dafi Miller diese Pflanze von

der Linneschen Art als nicht spezifisch verschieden betrachtete,

keineswegs aber, dafi er diese Pflanze rait AusschiuG der

Linneschen unter Hel. mimrmdarium verstanden wissen wollte.

^) Gegriindet auf Cistus glaucus Cavanilles, Icon, et descr. plant.

Hispaa., Ill (1794J, pag. 31, taK 261; non Desfontaines, Flora Atlantica,

I (1800), pag. 428. Die Desf ontainessche Pflanze, die bei Willkomm, Icon,

et descr. pi, 11 (1856), pag. 127, und Grosser, Cistaceae, pag. 67, als ueL
tunctanum Cosson et Kralik in Bull. soc. hot. France, IV (1857), pag. •>«>

figuriert, hat den alteren Namen Hel crassifolium Per soon, Synopsis plant.,

II (1807), pag. 78, zu fiihren. Bezuglich anderer afrikanischer Helianthema sei

nebenbei erwahnt, daD fur Hel. ruflcomuin (Viv.) Grosser, Cistaceae, pag. t)*,

bereits die altere Kombination HeL ruficomum (Viv.) Sprengel, Syst veget.,

II (1825), pag 589, existiert, sowie da5 Eel ambigmm Pomel, Nou7. mat-

fl. Atlant (1874), pag. 219, und die samtlichen inMurbeck, Contrib. connaiss-

fl. Tunisie, I (1897), pag. 13—23, aufgestellten Helianthema, namlich: ii«-

guttatum subsp. lijpopetalnin lilurb., Hel. Lippii var. intricatum Murb ,
xi^**

Lippii var. velutinum (Pomel) Murb., Hel. semiglabrum var. africantijn

Murb. und Hel glaucum X semiglabrum (= Hel Murbeclii mh.), ^®*

Grosser leider feblen.

^) VgL auch Millers allgemeine Vorbemerkung zur Qd^iinng Helianthemn^^^'
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Aus dem Gesagten ergibt sich, daC der Name Hel. jitimmu-

larium Miller, wenn iiberhaupt, so nur in dem Sinne von Cistus

nummularms Linne, d. i. Hel. „vulgare" auct. Aiistr. angewendet
werden kann. Um aber jeder Moglichkeit eines Mifiverstandnisses

aus dem Wege zu gehen, seheint es mir zweckmafiiger, den

Millerschen Namen ganz fallen zu lassen und als Autor zu Hel.

nummularium in dem hier vertretenen Sinne DunaP) zu setzen,

da bei diesem iiber die richtige Auffassung des Namens wohl
keinerlei Zweifel bestehen kann*). Das Hel. ^vulgare" der oster-

reichischen Autoren hat also den Namen JTelianthemufn
nummularium (L.) Dun, zu fiihren. (scWnB foigt.)

Der Hausschwamin
und (lie ubrigen holzzerstSrenden Pilze in den mensch-

lielien Wohnungen. Von Prof. Br. Carl Mez. ^)

Besproclien von Ingenieur Josef Schorstein (Wien).

Das Buch befaCt sich, wie schon der Titel sagt,^ vornehralich

fliit den in Gebauden vorkommenden Pilzen, und die Schwamra-
prozesjse bilden den Ausgangspunkt fiir die Studien des Autors.

Mez weist dem llerulius lacrymans Wulf. eine Ausnahmsstellung
an, die ihm bei alien gerichtliehen Begutachtungen deshalb ge-

buhre, weil nur dieser Pilz (hochstens vielleicht noeh Mertiliiis

^dnoides P. Henn.) Gebaude von normalem Feuchtigkeitsgehalte
zu befallen imstande sei, und weil zu seiner Bekampfung ungleich

groGere Kosten nOtig seien, als zu der aller ubrigen Pilzarten.

MeruUus hydnoides P. Henn., Merulius puloerulentus Sow. und
Coniophora membranacea DO. sind nach Bresadola wohl nur

drei versehiedene Entwicklungsstadien eines und desselben Pilzes,

der sich durch die Form und GroCe seiner Sporen leicht und
sieher von Merulius lacrymans unterscheiden liiCt. Die Sporen des

letzteren sind ja zirka doppelt so groG. Merkwurdigerweise gibt

aber Mez auf Seite 31 uuter „Synonymie" des Hausschwammes
die Namen: Coniophora memhranacea DG., Merulius pidverulenins

Fr., Merulius squalidus Fr. und GyropJiora squalida Pat. an.

^) In De Can do lie, Prodromus syst. nat. r. veget., I (1824), pag. 280.

2) Dunal beschreibt die Blatter des Eel. nummularturn: Joins
hirsutis subtus Tiridi-cinereis% jene des Hel obscurum (= hirsutum) dAgegen:

Joins utrinque Wrsutis subviridibus". Das altere Hel nummularium Fersoon,
Synopsis plant, 11 (1807), pag. 78, ist nacb den Zitaten und Verbreitungs-

angaben ein evidentes „nomen confusum", das sich ebensowohl auf ±lel.

^vulgare'* auct. Austr, wie auf Hel. paniculatum Dunal bezieht und furJteine

dieser beiden Pflanzen anwendbar ist. Aus dem Umstand, daO die

CavaniUesi^che Tafal zitiert wird, welche Hel. paniculatum Duml (ampm.)

darstellt, lafit sich sogar scblieJien, dall Persoon zunachst diese letztere Art

im Ange hatte.

^) Dresden (Lincke), 1908.
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Tabelle der von Mez angegebenen Sporengrofien und deren Richtig-

stelluDg.

«> Name der Pilzart uud
Synoiiymie

SporengroJie
nacb Mez richtig nach Bresadola

28

28

79

Merul, laerymans Wulf.
Merulius Sylvester Falck
Merulms puherulen tus
Merulius sqiialidus
(Mez halt diesePilze fiir

synonym)

Merulius hydnoides
Hemi.

P.

Merulius laerymans 10—12^5—6

Merul. pulvcrulentus Sow. 5-7

synon. mit 31. hydnoides P. Henn.

6cx> 3-5"

Merul. squalidus Fr.

umhrinus Fr. 8— 10

Mcrtd.
5-6

5_7a^ 3-5—4

84

105

110

112

118

120

137

141

Merulius aureus Fr.

Pohjporus vaporarius Fr.

Boletus vaporariusFei's.

(Mez halt diese beiden fiir

synonym)

6 -7 oj 3-4

Polyporus vulgaris Fr.

Tolyporus destructor Fr,

= Boletus destrtictor

Schrad.

Hier gibtMez die

Sporengrofieu

nicht an, die wohl
von ausschlag-

gebenderWichtig-
keit waren.

3.5_4-5 00 2—2-5

5_6V2^3V2-4V:

Polyporus pinicola

Polyporus igniarius Fr.

Letizites saepiaria Fr.

Lentinus squamosus
Schroet.

4-6 <x 3-5—

4

Die beiden sind nicht synonym;

Polyp, raporar. Pars. = PolyV-

Vaillantii DC. 6—7 cv 3-3-5

Polyp, vaporar. Fr. i<^l—l^k
Polyp, sinuosa Fr. 5—6^4^^"^ /*

Poria vaporaria P. Henn. = Polyp-

albidus Schaeff4V2-5^2Vo-i^'/4
Letzterer ist auch identisch mit

Polyp, destructor Schrad., welcber

der Figur yon Mez auf Seite -4

entspricht.

31/2—4 c^3 2-2V2

4-5—5 <x) 3

5-^6 4-4V:

Diese beiden sind nicht synonym.

Die Figur 41 ist Polyp, destructor

Fr. non Schrad.

Grolie der Sporen

41/5 cv) 21/2-3

8—10 ^4-4V5!

Diese Sporengroiien besitzt der

dev Poiyp.ig7iiariHsFT.6—T^^

Diese Sporengrolien Desiuu »-

Fames fulvus Scop. uonFr., wahreaa

SporengroCen zeigt

6-5- 7*5 00 2-5

3—5 03 2—3

8—12 (x: 3-6!

10 14 00 5- 6!
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Auch die SporengroCen aller dieser Pilze glaubt Mez, wie
auf Seite 28 steht, mit 9—12fx;5'5— 6*5 angeben zu konnen. In
Wirklichkeit ist es anders, wie aus der nebenstehendeo Tabelle

hervorgeht, in welcher mehrere von Mez angegebene SporengrofSen
auf ihr korrektes MaR gebracht warden.

AuCerdem sei aber noch bemerkt, daC A. M oiler bekanntlich

auf dem Standpunkt steht, dafi es heutzutage noch nicht moglich
sei, die Naraen aller jener Pilze anzugeben, die dem Wohnhause
gefahrlich werden konnen und die Reihenfolge ihrer „Virnlenz",

sondern daC diese Saprophyten erst grtindlich und ofter beobaehtet

werden sollten. Diese Meinung teilt auch der Schreiber dieser

Zeilen, welcher librigens fand, daC die Pilzarten Merulms lacrymans^

Meruliiis pitlvendentuSj Paxillus panuoides, Polyporits destructor

Schrad., Polyporus vaporarius Pars, etc., der mehr anaeroben
Holzvergahrung, d, h. der Energiegewinnung durch chemische

Spaltung der Holzsubstanzen, auch bei niedriger Teraperatur,

auGerordentlich gut angepafit sind, und daC eben darauf

ihre Aviditat beruhe. Prof. Dr. Mez wird es nicht tibelnehmen,

wenn wir die Namen: ^.Lenzitcs trabea^^ (pag. 25) oder ..Merulius

'"Sylvester'' (Falck) etc. nicht gebrauchen, denn es gibt nur eine

Trametes irahea (Pers.) Bres., dann eine lenzitoide Form von

Dacdalea quercina^ welch letztere der Bulliardschen Figur ent-

spricht, die Mez auf Seite 135 bringt, und was den ,,Mertdius

Sylvester'' anbelaogt, so hat ihn Falck bisher nicht morphologisch

charakterisiert, so dafi dieser Name eben nur ein Name ist.

Auch die Figur auf pag. 130 ist nicht der Polyporus

^lexagonoides Fr,, welch letzterer, beilaufig bemerkt, nach

Bresadola nur eine resupinate Form von DaedaJea quercina ist.

Schliefilich sei noch bemerkt, dafi Polyporus cryptantm Fr.

nicht synonym mit Polyporus undatus Pers. ist, wie Prof. Mez
auf Seite 125 anglbt, dafi aber nach Bresadola Polyporus

cryptanmFr. nur eine spezielle Form, u. zw. die Forma imbricata

(Dachziegelform), von Polyporus annosus Fr. ist.
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Uber Hemicm^pha
Von Ed. Palla (Graz).

(Mit Tafel X.)

wIn meiner Abhandlung „Uber den morphologisctiei]

Bliite der Gattungen Lipocarpha und Platylepis" ') babe leh raich

Hem
konnte bisber leider keine einzige Art dieser Gattung unter-

suchen ^). Wenn wir uns aber vergegenwartlgen, dafi nach Eikli

Hemicarpha eine „Chlorocyperacee« ist und Nee s die „Abrcben"-

spindel der Hemicarpha siibsquarrosa ganz mit dam fur Lipocarpha

cbarakteristischen Bau verseben bildlicb zur Darstellung bringt so

kann es wobl keinem Zweifel unterliegen, dafi Hemicarpha niehts

anderes als eine zweinarbige Lipocarpha ist, deren Ahreben so

weit reduziert sind, daG sie aufier der Blute nur mebr das Ahrcbenvor-

blattaufweisen." Diese Ton mir gazogene ScbluCfolgerung muC riebtig

sein, wenn die beiden Pramissen — die Angaben Riklis undNees —
zureeht bestehen. Heuer ist es mir nun moghch geworden, zwei

Hemicarpha-KxiQU zu untersuchen : H. caespitula (Liebmann) Palla,

die sich in einer Kollektion mir von Herrn H. Leveille m Le

Mans zur Bestimmung zugeschicktar mexikaniscber Cjperaceen

befand, und H micrantha (Vabl) Britton, die aus der Umgebung

1) In den Ber. d. deutsch. bot. Ges., Bd. XXIII, S. 316.

a In nenerer Zeit. Vor zwanzig Jahren, damals
^.^^J

^nfanger^^^^

nischen Fragen, hatte ich allerdings Gelegeaheit f^^^\ "^^^^^^^.^^^B '^ w^^^^
suchen und konnte bereits feststellen. daS sie a?^t«^;f;^^pt^.?f„^5'^7^^
me Dichostylis (s. meine Arbeit „Zar Kenntnis

J^^^.P^^^-^j^f^XLfen ei^e
Bot. Jahrb. f. Syst. X, S. 295), also nacb nnseren ^^^^^'^

alTzusehr auf Se
Chlorocyperee ist; da ich mich aberdamals f%^g«™;,J„f^^.^i^^^^Ste da^^
Herbarbestimmungen verlieft, seitber aber 'iie Erf^^™"^-,'^'!^^

bes^imm^
in Herbarien CypLceen oft in /- -g ^bhchs e^^^^^^^^

vorliegen, so sah ich in meiner Arbeit uDev ijtpocarimt^
j/ ^

meinen seinerzeitigen Feststellungen lieber ab und druckte mich in der obea

angefiihrten Weise aus,

Osterr, botan. Zeitschrift. 11. Heft. 1908-
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von Minden in Nebraska stammte. Ich konnte feststellen, dafi

Hemicarpha tatsachlich eine Chlorocyperee ist und der Bau ihrer

„Ahrchen"spindel genau libereinstimmt mit demBau derKopfchen-

spindel von Lipocarpha^ Platylepis und Kyllingia. Ich halte dem-

nach die Frage nach der morphologischen Valenz der Bliite dieser

Gattung fiir definitiv erledigt: Hemicarpha besitzt mit
einem Vorblatt versehene, deckblattlose, einblutige, zu

Kopfchen angeordnete Ahrchen.
Das Vorblatt ist nach raeinen Beobachtungen stets vor-

handen; die gegenteiligen Mitteilungen, daG es ofters fehlen konne,

muJS ich auf eiu Ubersehen dieses Gebildes zuriickfQhren. Es um-
schlieCt zur Bliitezeit die hintere Halfte der Blute (Fig- 1 und 2),

indem es mit dem einen Eande etwas uber die eine Kante des

Fruehtknotens, mit dem anderen iiber das Filament des einzigeu

StaubgefaCes hinweggeht; spater legt es sich eng der riickwartigen

Halfte derFruchtan. SteudeP) tragt dieser Ausbildung Rechnung,
indem er sagt: „sqaama propria unica minor tenuissiraa hyalina

florem amplectens; ... acheuium ..* squama hyalina involutum";

Nees^) driickt sich etwas allgemeiner aus: „valvula squamae com-

muni opposita ovarium a tergo tegente et demum in nonnulhs cum
fructu cohaerente". Die Stellung des Vorblattes ist eine streng

median hintere, und es ist mir unbegreiflich, wie Bockeler'),
der das Yorblatt ganz ohne Grund fur ein Staminodium halt, dazu

kommt, diese Stellung zu leugnen und Nees vorzuwerfen^ daG er

diesbezuglich falsch beobachtet habe; auch Clarke*) gibt die

Stellung falsch an, indem ersagt: ^squamula intra gluraam oblique

lateral! lanceolata aut saepius 0"^). Das Vorblatt ist wie bei Lipo-

carpha oflfen, im Gegensatz zu Kyllingia, wo es noeh sehr kurz

scheidig ist (Palla, a. a. 0-, S, 318). Ober seine Gestalt habe ich

nirgends zutreffende Angaben gefunden. In den Zeichnungen, die

Nees*^) von dem Vorblatte der H. subsquarrosa gibt, erscheint

das Schiippchen teils als ein lineales, vorne tief gespaltenes, teils

als ein lanzettliches, ungeteiltes Gebilde. Wenn es auch nicht aus-

geschlossen ist, dafi sich bei der brasilianischen Hemicarpha die

^) Synopsis plantaruna glumacearum, II, S, 130.
2) in Flora Brasiliensis, II, I, S. 61.
3) in Linnaea, XXXVI, S. 500.
*) in Symbolae Antillanae, II, S. 94.

5) Wie falsch oft in floristischen Werken ganz leicht zu konstatierenae

Cyperaceen-CLaraktere dargestellt werden, sieht man anch in Britton una

Browns „The illustrated Flora of the northern United States"; hier findet

sich in vol. I auf S. 275 eine Abbildung der Bliite von Hemicarpha inicranthct,

an der dem Fruchtknoten ein langer Griffel mit zwei dicht mit Papillen be-

setzten Narben aufsitzt, wahrend die daneben dargestellte Frucht fast griffellos

mit glatten Narben erscheint; dieselbe Erscheinung wiederholt sich gleich

weiter unten bei Lipocarpha maculata, auch hier wird die Bliite mit

papillosen, die Frucht mit glatten Narben dargestellt. Nach meinen Beob-

achtungen haben alle bisher von mir untersuchten Chlorocypereeu glatte

Narben.

«) in Flora Brasiliensis, II, I, T. 4,
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Sache wirklich so verhalt, so muC ich doch eher annehmen, da/S

Nees von verletzten oder der Lange nach ejLgerollten Vorblattern
seine Zeichnungen hat anfertigen lassen. Bei den beiden von mir
untersuchten Arten sind die Vorblatter flaeh ausgebreitet verkehrt-
eiformig mit quer abgestutztera und versehiedenartig
gelapptem Ende, wobei nicht selten deutlich die Tendenz zu
einer Zweispaltung der Spitze zu beobachten ist, wie dies ebea
zweikieligen Vorblattern eigen ist (Fig. 3 und 4). Bei H. caespitula
fiihren die Vorblatter mehrere Sklereidenstrange, welche raindestens
die halbe Hohe des Yorblattes erreichen, aber haufig zura Telle
bis in die Lappen hineingehen (Fig. 3) ; bei H, micrantha bin-
gegen, vrelcbe etwa um ein Drittel groGere Vorblatter hat, sind
die Sklereidenstrange sehr kurz, seltener ragt der eine oder andere
bis in die obere Halfte des Blattchens hinein, ja einzelne Vor-
blatter sind iiberhaupt ohne Sklereidenstrange (Fig. 4). Die Kon-
sistenz der Vorblatter ist eine sehr zarte; der Farbung nach sind
sie hyalin, bei H. micrantha ofters an der Spitze violett

Qberlaufen,

Die Systematik der Semicarpha-Arten liegt heutzutage sehr
im Argen, und es wird Aufgabe kunftiger Untersuchungen sein,

«ns ein genaueres Bild liber die Artgliederung dieser Grattung zu
geben, als es derzeit besteht DaC die Arten einander sehr ahnlich
sehen, darfuns bei den weitgehenden Eeduzierungen in den Bluten-

verhaltnissen der Gattung nicht weiter wundern, und ich muC auch
hier wieder darauf hinweisen, wie ich dies schon einmal an einem
anderen Orte^) getan habe, „daB einander sehr ahnliche Cypera-

eeenarten haufig verwandtschaftlich vonelnander viel weiter ab-

stehen, als es auf den ersten Blick den Anschein hat"; die Homo-
logien und die nicht minder zahlreichen, aber lange Zeit hindurch
nicht verstandenen Analogien in der Ausbildung der Bliitenverhalt-

nisse der Cyperaceen haben nicht nur dazu gefuhrt, daC sieh so

monstrose Gattungen wie Scirpus, Cyperus usw, alterer Auflfassung

'weit liber ein Jahrhundert lang erhalten konnfen, sondern sind

auch die Ursache so mancher, ganz und gar nicht gereehtfertigter

Artzusanimenziehung. Altere Autoren wie Nees*) und SteudeP)
nehmen eine groCere Anzahl von Hemkarjyha-Arten an; neuere

Cyperologen hingegen wie Bockeler*) und Clarke^) lassen nur
zwei Arten gelten, eine amerikanische (oder nach Clarke
amerikanisch-afrikanische), die S. micrantha, und eine afrikanisch-

asiatische, die H, isolepis. DaC die letztere Ansicht nicht richtig

ist, erkennt man sofort, wenn man die beiden amerikanischen

Arten, die ich Gelegenheit gehabfc habe zu untersuehen, emgehen-
der miteinander ver^leicht; die Unterschiede, die zwischen beiden

1) In Kochs Synopsis d. D. u. Schw. Fl, III. Aufl., S. 2515.

2) In Flora Brasiliensis, 11, I, S. 61-62 (4 Arteii).

^) Synopsis plantarum glumacearum, II, S. 130 (5 Arten}.

*) In Linnaea, XXXVI, S. 498-499.
^) In Conspectus Florae Africae, V, S. 624 and 627.

29*
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in der Ausbildung der Tragblatter und Vorblittter bestehen, sind

so bedeuteBd, daG sie unmoglich zu bloGen Variationsformen der
Ausbildung einer Spezies herabgedriickt werden konnen. Hemi-
carpha caespiiiila, vonLiebmann in „Mexicos Haivgraes" (1850,
S. 49) als Isolepis caespitiila aufgestellt und von Bockeler in seiner

Abhandlung „Uber die von Liebmann in Mexico gesammelten
Cyperaceen" ^) als Scirpiis micranthus Vahl /3 Hiimholdtii Boekeler
gedeutet, weicht von der H. micrantha der Vereinigten Staaten

foIgendermaBen ab. Die Tragblatter (Pig. 5) sind V^ bis Vg ram
lang, Va bis Vg mm breit, verkehrteiformig oder elliptisch-verkehrt-

eilormig, oben plotzlich in eine Vs bis V4 nira lange, gerade
Stachelspitze zusammengezogen, in der oberen Halfte purpurn bis

schwarzpurpurn mit griinem Mittelstreifen (einzelne auch ganz
hyalin mit griinem Mittelstreifen), der Mittelstreifen enthiilt ein

Gefafibtindel, die beiden Flanken werden von je 2 bis 3 (bisweilen

nur 1) Skleidenstrangen der Lange nach durchgezogen ; die Vor-

blatter (Fig. 3) sind Vg mm, selten etwas dariiber, aber ofters nur

Vs mm lang, Vio nam (nur ausnahmsweise bis V5 "^m) breit und
werden, wie ieh es scnon oben beschrieben habe, von mehreren
wenigstens bis zur Mitte des Yorblattes reichenden Sklereiden-

strangen durehzogen. Die Tragblatter der H. micrantha (Fig. 6)
sind Ibis IV3 mm lang, V5 mm oder etwas dariiber breit, verkehrt-

eiformig,
_
in eine V2 ^^ oder dariiber lange, gerade oder mehr

Oder weniger zuruckgekrummte Stachelspitze zusammengezogen,
in der Fiirbung und Nervatur wie bei II. caespitula; die Vor-

blatter (Fig. 4) sind V2 bis V5 mm lang, V5 bis V2 mm breit,

mit meist sehr kurzen Sklereidenstrangen oder aucH uberhaupt
nervenlos. Zu diesen Unterschieden gesellen sich noch einige

andere (z. B. die Maximalgrenzen der Halmhohe, die Frucht-
ausbildung), die ich aber nicht naher erortern will, da es sich mir

hier nur darum handelt, an einem Beispiele nachgewiesen zu

haben, daC die Gattung viel mehr Arten haben mufi, als ihr der-

zeit zugesprochen werden.
Hemicarpha sehlieCt sich habituell ganz und gar an Flaty-

Jepis und Lipocarpha^) an und unterscheidet sich von der letzteren

Gattung wesentlich nur durch den Mangel der Deckblatter. Ich

habe seinerzeit: schon festgestellt "), dafi das Deckblatt von Lipo-

carpha Selloiviana etwas kleiner ist als das Yorblatt. Sollte eine

Lipocarpha-Art bekaunt werden, bei der das Deckblatt nur mehr
rudimentar entwickelt ware, so wurde eine solche Art einen deut-

lichen pbergang zu Hemicarpha bilden, und man muBte dana
wohl die beiden Gattungen in eine einzige zusammenziehen. Der-

zeit halte ich es aus praktischen Griinden fur zweckmafiiger, die

1) In Bot. Jahrb. f. Syst., I, S. 363.
») Lipocarpha, Hemicarpha und PlatyUpis stimmen auch darin uber-

ein, daG sie ungekielte Blattspreiten besitzen, wahrend bei Kylluigi<* die

bpreiten gekielt sind.

') Ber. d. deutsch. bot. Ges., Bd. XXIII, S. 319.
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beiden Galtungen auseinander zu halten; die grobmorphologische
Ucterscheidung zwischen beiden wird auch dadurch erleichtert,
daC alle bekannten HemicarpJia-Axi^n eine scheinbar seiten-
standige, "die Lipocari^lia-Avim eine deutlich endstaadige Inflores-
zenz aufweisen.

Indem ieh raeine Mitteilungen liber Hernicarpha schlieCe,
muC ich noch einer Arbeit Tli. Holm's iiber Lipocarpha Er-
wahnung tun. Als ich meine Abhandlung „C*ber den morpho-

'schen Wert der Blate der Gattungen Lipocarpha und Flaty-
lepis*' veroffentlielite, waren mir Holm's ^Studies in the Cypera-
ceae. IX. The genus Xipoca7'p7ia E. Br," (in The American
Journal^ of Science, VII [1899]) nicht zuganglich, so dafi ieh dem
Titel dieser Arbeit — ein Ret'erat darUber war nicht aufzutreiben— nicht entnehmen konnte, dafi sich der Autor auch uber die

Biutenverhaltnisse der Gattung aufiere. Herr Holm war seither
so liebenswiirdig, mir seine Arbeit zuzuschicken, und ich konnte
pun ersehen, dafi er sich bereits vor mir als der einzige Autor
^^ der neueren Zeit rait guten Griinden entschieden dafiir ein-
^tzte, dafi die „Bluten" von Lipocarpha einblutige, aus einem
vorblatt und einem Deckblatt zusamraengesetzte Ahrchen dar-
stellen. Ich kann nicht umhin, die Stelle, an der Holm seine
Ansicht ausspricht, hier wortlich zu zitieren: „The question is then
to decide whether we have „a one-flowered spikelef* or „a single
flower" before us, and this is a point that has alwajs been so
^uch disputed. It would seem most natural, however, to define
the two scales and the flower as constituting a one-flowered
spikelet, wherein the lower scale would represent the prophyllon
of the rhacheola and the upper one the bract of the flower. The
position of the lower scale corresponds exactly with that of a true

prophyllon in other Cyperaceae. Furthermore its anatomical
structure shows us two prominent stereome-bundles and a distinct

bicarinate outhne, in contrast to the upper scale, the bract, in

which we have observed a mediane mestome-bundle, corresponding
^ith other bracts. The accompanying diagram of a spikelet
^f

,
L, maculata shows us tUe supporting bract, in the

a^il of which is developed a rhacheola with a dorsal

prophyllon and a bract, which supports ihQ naked flower,

-^iiis explanation seems to us the most natural, when we
consider the minor inflorescences of other Cyperaceae, where the

rhacheola is often provided with a basal, empty prophyllon, bica-

rinate or tubular as in Carex, Cypems, Dulichhm, Fuirena and
others" (a. a, 0., S, 172).

Botanisches Institut der Universitat Graz.

Erklarungen der Abbildungen (Taf. X).

Vergrofierung — 30.

Fig. 1, 3 ufld 5: Hemicarpha caespitula.
Fig. 2, 4 und 6: Hemicarpha micrantha.
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Fig. 1 und 2: Blute von hinten gesehen (riickwarts das Tragblatt des

Ahrchens, vorne das Vorblatt.

Fig. 3 und 4: Yorblatter (von schon frucMenden Ahrchen).

Fig. 5 und 6: Tragblatter (von schon fruchtenden Ahrchen).

Beitrage zur Kenntnis der Gattung Crepis.
Von Dr. Josef Stadlmann.

. (Alls dem botanischen Institute der k. k. Universxtat Wien.)

(Mit Tafel XI.)

Auf den zwei botanischen Reisen, welche im Jahre 190-4

und 1907 vom Naturwissenschaftlichen Yereine an der Universitat

Wien nach Bosnien veranstaltet wurden, fanden die Teilnehmer

beide Male an getrennten Standorten eine Crepis-Axi, welche das

erstemal^) als Crepis pannonica in die Aufzahlung der gefundenen

Pflanzen aufgenomraen wurde, sich das zweitemal doch als eine

andere Pflanze erwies, da mehr Material zur Verfilgung stand.

Einen wertvollen Fingerzeig fiir die Identifizierung der Pflanze er-

hielten wir dann am Schlusse der zweiten Reise, als uns Herr

K. Maly im bosnisch-herzegowinischen Landesmuseum das Her-

barexemplar des seit der Entdeckung verschollenen Midgediim

(Crepis) Blavii zur Ansicht vorlegte und wir sofort die Ahnlichkeit

unserer Pflanze mit dem Blauschen Original erkannten. Herr

Maly war so liebenswurdig, dieses Original mir zum Vergleiche

und zur Untersuehung zu iibersenden, deren Ergebnisse im fol-

genden dargelegt werden soUen.

Crepis Blavii Asclierson, Zeitschrift der Ges. f. Erd-

kunde zu Berlin, 1870, p. 549; Blau, Keisen in Bosnien etc.,

1877, p. 81 (obne Beschreibung), Midgedkim Blavii AsQheT son
in Ascherson et Kanitz, Oat. corra. et anthophyt. Serb, etc.,

1877, p. 41, nr. 1118 (ohne Beschreibung); Bot. Ztg., 1879,

p. 260 (mit Beschreibung). Crepis rigida Visiani, Fl. Dalm.,

1847, IL, p. 119 [non W. K.]. Crepis pannonica Stadlmann
in Osterr. botan. Zeitschr. 1906, p. 271 [non (Jacqu.) C Koch].

Planta perennis omnibus partibus lactescens. Radix simp^^^

recta profundeque deseendens, calamum aut digitum crassitie ae-

quans, extus fusca, interdum squamis foliorum emortuorum con-

tecta, plurimura unum caulem rarius duos vel ires profereus.

Caules 50—80 cm alti, saepius etiam altiores, erecti diametro

2—5 mm, firmi, rigidi, obtuse augulati, basi purpurascentes, viscosi

glanduloso-villosissimi, superne sulcati, minus villosi vei

summi paene glabri, pauUulum flexuosi, ad inflorescentiam com-

posito-racemosam usque foliati, plures ramos floriferos proferentes,

saepe etiam ramiferi in lonffitudinem 20—30 cm: rami axillares

1) Osterr. botan. Zeitschr., 1906, p. 271.
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breves rigidi angulo acuto rarius recto prodeuntes inde areuatim

erecti. Folia crassa, rigida, dentata, apice acuta, utrimque venosa, venis

subtus eminentibus raargine glandulosa, lamina utrimque parcius

hirto-glandulosa; radicalia aut caulina infima ovata, in petiolum

decurrentia, rarius subsessilia, postiee sinuato-laciniata, versus apicem

siuuato-dentata ; caulina rellqua amplexicaulia, auriculis rotundatis,

setulls brevissimis seabra, margine glandulosa, inferiora ovata,

sinuato-dentata, superiora sagittata, sinuato-dentata, dentibus subre-

curvis, raro Integra, summa hastata nonnisi basin versus dentata,

alia integerrima. Inflorescentia ramosa, ramorum eapitula 1—5
multiflora, pedunculi crassi, areuatim erecti, suleati, bracteae sub-

frondosae, lanceolatae, aeuminatae, suffultae, raro tenues, squamosae ;

involucrum campanulato-cylindricura, 9—12 mm longum, flavo-

viride, 10— 14 folium, foliola longiora et breviora, lineari-oblonga,

obtusa, margine parce cano-tomentosa, eglandulosa, apice sphu-

eelata; corollae aureae, tubulus pallidas, ligula linearis, inaequaliter

incisa, quadri- aut quinquefida. Semina (achaeuia) 4—5-5 raiu

longa, sulcata, cylindriea non compressa (interdum com-

pressa esse videntur), apice attenuata, fusca; pappus pilosus, ses-

siiis, candidus, sine anulo pilorum tenuium, qui estinbasi

pappi generis 3Iidgedii, 8 ram longus.
, tt o i

Ar. geogr.: Bosnien: Strafienrander zwischen Han Frolog

UQd Han Vaffani an der Strafie Livno-Sinj, ca. 1000 m, Kalk, Jg.

J. Stadlmann, F. Faltis, M. Hellweger, 20. YII. 1904 (vgl.

Osterr. botan. Zeitschr.. I. c, p. 271, als Crepis panyiomca); losniea-

Gebiet: Sudabhang des Vitrnjak mali gegenuber von bradac

westlieh von Stipanic: zwischen Gebiisch, ca. 1200-1300 ra, Kalk,

Ig. J. Stadlmann, F. Faltis, E. Wibiral, H VH. 190^.

Dinarische Alpen: An Ackerrandern bei Crnilug, ca. 7DO in, Kalk,

Ig. E. Janchen, B. Watzl, 7. VII. 1907. Notiert von B. Jan-

ehen an der bosnisch-dalmatinischen Grenze bei Unista an Karst-

hangen nordlich und westlieh vom Orte (vgl. Osterr. botan. Z.eit-

schr., 1908, p. 361). Dalmatien: In agris et pascms circa

Cllavasc') ad radices montis Dinara et ad Pol^zza inter Knm et

Vrlika (Visiani, Fi. Balm., II., p. 119); Herzegowina: Ha-

bitat in frutieetis solo lapidoso inter Paliev-dol et Fakrac.c inter

Nevesinje et Mostar, Ig. Blau (vgl. Bot. Ztg. 1^79, p 260) Nach

gatiger Mitteilung von Herrn K. Maly heiGt die Lokahtat auf der

Spezialkarte PakraCuza und liegt etwa 800-1000 m hoch.

Crepis Elavil stellt eine vielfach verkannte Art dar- j^er

erste, welcher die Pflanze fand, war Visiani, der sie rnit Crem^

pannonica verwechselte. Von dieser unterscheidet f^ ^^^^^^^^

Pflanze durch den in die Lange gezogenen, infolge der kurzen, last

gleichlangen Aste, fast zylinderischen Blutenstand und -^ureh die

Drusigkeit der Blatter und der unteren^ ^^^T'-\^t,Ctm,T
hat ebenstranCige Blutenstande und nicht drusig-klebrige Blatter,

Die Schreibart der Spezialkarte ist Glavac und PalaSa.
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die sich infolge der kurzen, steifen Behaaruag sehr raah anfiihlen-

Die Stelle „basi foliisque villosis'' bei Visiani gibt eine Aq-
deutung, daO es sich vielleicht nicht um die pannonische Pflanze

handelt Die Standorte Glavac (Visiani) und Unista (Janchen)
sind etwa 5 km voneinander entfernt, so daC bei den dort herr-

schenden gleichen Vegetationsbedingungen der SehlaB auf die

Identitat der Visiani schen Pflanze mit Crepis Blavii wohl

berechtigt ist.

Was nun den Vergleich unserer Pflanze mit dem Blauschen
Original anbelangt, welches von Ascherson spater als Mulgedium
Blavii beschrieben wurde, so ist es wohl nur dem Mangel an

geeignetem Untersuchungsmaterial zuzuschreiben, daS die Pflanze

nicht als zur Gattung Grepis gehorig erkannt wurde. Infolge all-

zu starken Pressens diirften auch die noch unreifen Achanien

ziemlich zusammengedrtickt worden sein, so daC sie in ihrer flachen

Form den Friichten von Mulgedium einigermaCen gleichen. Aber

es fehit der fiir Mulgedium charakteristische feine Haarkranz am
Grunde des Pappus, so dafi nach den Fruchten Blau's Pflanze

sicher eine Grepis darstellt. Habituell ist wohl das B 1 a u sche

Original auf keinen Fall einem Mulgedium ahnlich. Vielleicht war

die Starke Bedriisung fur die spatere Einreihung unter Mulgedium
ausschlaggebend, da sie auch in der Beschreibung an erster Stelle

erwahnt ist Das Original gleicht unserer Pflanze so vollstiindig, dafi

an der Identitat beider Pflanzen kein Zweifel sein kann und somit

3 lange verschollene Mulgedium Blavii aufgeklart erscheint ).

DaG die Pflanze so lange nicht richtig beurteilt wurde, mag
in der Abgelegenheit aller Standorte mit einen Grund haben.

ist ferner das Material Visiani' s schwer zuganglich; Blaus
wohl
Dazu
Standort wurde zwar von Maly besucht, die Pflanze aber dort

nicht gefunden. Die nunmehr bekannte Verbreitang deutet darauf

hin, daG die Pflanze auch noch zwischen den aufiersten Stand-

orten (Dinarische Alpen und Gegend zwischen Nevesinje und

Mostar) verbreiteter sein durfte, nud dafi^die Standorte am Prolog

und an den Siidauslaufern der Tusnica nur zwei zufallig bekannte

Punkte in dem ganzen Verbreitungsgebiete darstellen. Auch der

pflanzengeographische Charakter der Standorte ist ziemlich der

gleiche, Karstheide oder niedriger Busehwald im Karstgerolle in

^) Es durfte vielleicht ganz gero gesehen werden, wenn hier die nicht ^^^^'
all leicht zugangliche Originalbeschreibung wiedergegeben wird; vgl- Bot. Ztg.,

1879, p. ^60: Mulgedium Blavii Aschs. Planta perennis, glanduloso-viUosis-

sima. Caulis (in exemplo unico putato) 0-39 m altus, ad inflorescentiam com-

posito-racemosam usque foliatus. Folia firma, oblonga, acuta, subrepando-den-

ticulata, inferiora in petiolum brevem attenuata, reliqua sessilia, auriculis ro-

tund atis amplexicaulia, summa diminuta, integerrima, Inflorescentiae rami

capitula 1—3na multiflora gerentes, bracteis subfroudosis lanceolatis acuminatis

suffulti. Involucri campanulato-cylindrici 0-012 m longi phylla inferiora

10— 12na. lineari-oblonga, obtusa; corollae aureae; achaenium (immaturuni)
0*0025 m longum; compressum, snrsum subattenuatum utrinque 3-costatum;

pappus caadidus, 0-008 m longus.
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einer Seehohe von 700—1200 m und gewohnlich siidliche Ex-
position.

Crepis Blavii diirfte nach dem Gesagten eine die Or, pan-
nonica lux Balkangebiete vertretende Art sein, wahrend Or. pan-^

nonica sich in Ungarn, Siebenbiirgen und vielleicht den angrenzenden
Teilen von Eumanien und EuGland findet Auch Exemplare von

der Steppe bei Cherson (Ig. Eehmann, Steppe bei Beszlearak,

H. Kerner) dtirften zu Cr, pannonica gehoren, wahrend ich das

Vorkommen in Asien nach einem vorliegenden Exemplar von

Eegel aus Turkestan bezweifein mochte, Wie schon die tarietats-

angabe „var. Songarka K. K.** andeutet, diirfte es sich wohl um
eine ganz andere Art handeln.

Im Tusnicagebiete kommt am Standorte der Creins Blavii

aueh 6V. cliondrilloides Jacqu., Enum. stirp. Vind., 1762, p. 312,

vor. Zwischen diesen beiden Arten findet sich nun aueh ihr

Bastard, der im folgenden beschrieben werden soil.

Crepis Malyi Stadlmann = Crepis chondrilloides
Jacqu. X Cr. Blavii Asclierson.

Planta inter parentes characteribus et altitudine plane inter-

media. Differt a Cr. chondrilloide foliis non usque ad rhachin

pinnatifidis, laciniis ± latis, caulinis basi amplexicaulibus, auriculatis,

ramis arcuatira erectis non rectangulari-patentibus unuin vel duo

capitula ferentibus ; a Cr. Blavii lamina foliorum pinnatifida, ramis

unum raro duo capitula ferentibus; tota planta glanduloso-villosa

usque ad duas partes altitudinis, foliola capitulorum latere dorsali

cristate glandulosa.
, ,.

Bosnien: Tusnicagebiet : Sudabhang des Vitrnjak maU,

gegenliber von Gradac, westlich von Stipanid; zwischen Gebiisch

unter den Starameltern; ca. 1200—1300 m, Kalk, Ig. J. Stadl-

mann, P. Faltis, E. Wibiral, 17. VII. 1907. Im Gebiete der

Dinarisehen Alpen und am Prologpasse findet sich neben Crepts

Blavii auch Cr. chondrilloides, so daC dieser Bastard auch noch

anderwarts sicher gefunden werden durfte.

Die vorliegende Pflanze, welche ich nach dem e\k\gm ir-

forscher der bosnisch-herzegowinischen Flora, dem wir in emer

Keihe von schwierigen Fallen bereitwilligste und weitgehendste

Auskunft und Unterstutzung sowohl bei der Feststellung des Keise-

planes, wie auch bei der vorHegenden Bearbeitung verdanken,

Bastard dar, welcher m geradezu

-^.«... Weise die Mitte zwischen den habituell ziemlich yersehie-

denen Starameltern halt und von ihnen leicht zu unterscheiden ist.

Die allgeraeine Wuchsform besitzt Crepis Malyi von der Gr.

:Blavii, namfich den steifen, aufreehten Stamm, die kurzen Biuten-

aste, die sofort schiefwinkelig oder etwas gej'-ammt aufstreben

Ebenso erinnert das stellenweise Auftreten von 2-3 B
f
e«kopfchen

an den Seitenasten an die vorgenannte Art. Die Blattform s ellt

ein Mittel dar zwischen dem bis zur Blattspreite fern ge eilten

Blatt von Cr. chondrilloides und dem nur gezahnten, ott last

Maly
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ganzrandigen Blatt von Cr. BlaviL Die hoher am Stamme ste-

Eenden Blatter sind stengelumfassend, wie die von Cr. Blavii.

Die ganze Pflanze ist am Stamme und an den Blattern drusen-

haarig und klebrig wie die Stammeltern, Da Cr. chondrilloides

sehr stark in der Bebaarung und Bedrtisung wechselt — es gibt

Exemplare mit einfach flaumigen, kurzen Haaren, solche mit

kurzen, drtisenlosen Borsten, und endlicb solche mit reichlicben,

langen Driisenbaaren — so erscbeint auch der Bastard einiger-

raaCen variabel, indem bei einzelnen Exemplaren nur der untere

Stengelteil mit den Blattern stark, aber kurzdriisig ist, bei den

anderen die ganze Pflanze eioscbliefilieb der Eiickenseite der

Kopfchensehuppen ziemlich gleichmaCig mit =fc langen Drusenhaaren

besetzt ist. An den Schuppen sind die Driisen kiirzer gestielt und

bilden eine Art Kamra* Der Pollen ist nach den vorgenommenen

TJntersucbuBgen grofitenteils fertil.

Die Tafel, v^elcbe links Crepis cliondrilloides, rechts Grepis

Blavii^ in der Mitte deren Bastard Crepis Mahji im MaGstabe

1 : 4 darstellt, wurde nach einer Aufoahme angefertigt, die^ mir

Frl. A. Mayer in liebenswurdigster Weise besorgte. Es sei ibr

hiermit der beste Dank ausgesprocben.

Zur Nomenklatur des gemeinen Sonnenrosclieiis.

Von E. Janchen (Wien).

(Mit 2 Textabbildungen.)

(Schluli. ^)

Ganz abgeseben davon, dafi der Name Hel. nummularium
vor alien anderen die Prioritiit hat, ware es aber auch schwer,

unter den jungeren einen zu finden, der die Pflanze, urn die es sich

handelt, ebenso klar und einwandfrei bezeiebnet. In Betracbt kiimen

zunachst die folgenden Namen: EeL Chaniaecistus Miller, B^l-

vulgare Gartner, HeL tomentosum S- F. Gray.

Helianthemum Chamaecishis Miller^) umfaCt sowobl Eel-

hirsutum als auch HeL nummularinm und wurde auch stets im

Sinne eines derartigen oder noch viel weiteren SammelbegrifiFes von

jenen Autoren angewendet, welche die bier unterschiedenen Artea

nicht spezifisch trennen. Eine Prazisierung des Namens im Sinne

von Hel. ntimrmdarium findet sich erst bei Simonkai'), ^^^^

Prazisierung im Sinne von HeL hirsutum bei Eouy und Foucaud ).

Derartige Einschrankungen sind aber nicht nur etwas willkurlicn,

sondern sie haben auch den entschiedenen Nachteil, daC die Klar-

^) Vgl. Jahrg. 1908, Nr. 10, S. 406.
'-*) The Gard. Diet., ed 8 (1768), nr. 1.

®) Enum. flor. Transsilv. (1886), pag. 106.
*) Flore de Prance, II (1895), pag. 295.
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heit der Verstandigung verloren geht, mdem jetzt bei dera Namen

Hel Chamaecistiis Mill, niemand mehr weifi, ob Hel nummuUrium
Oder Hel. Mrsidum oder endlich beide zusammen gemeint sind.

ihnlich verhalt es sich mit dem Namen Hel miJgare

Gartner^). Die Originalpublikation gibt keinerlei Anhaltspunkt,

welche spezielle Art gemeint ist, und der Name wird auch bis in

die neueste Zeit zumeist im Sinne eines Sammelbegriflfes synonym

mit Hel. Chamaecistus Mill, verwendet. Die Einsehrankung des

Namens auf ifeL nummidariiim, welche sicli bei Lamarck und

De Candolle^), noch deutlicher bei Persoon^ findet und

spater von den osterreichisclien Autoren ubernommen wurde, ist

vollkommen willkurlich und fuhrt leieht zu MiBverstandnissen.

Noch verwirrender ware der^me Hel. tpmentosum^.F. Gray )

Oder DunaP) wegen der Verwechslung mit dem davon ver-

schiedenen, prioritatsrechtlieh wohl begrUndeten Hel. tomentosim

(Scop.) auet. Austr. recent. Cistus iomentosiis Scop oh ^) ist nam-

lich, entgegen der Angabe Gross ers'), nicht identisch mit fiei-

nimmulariiim (L.) Dunal, sondern mit Hel. Scopohi (^iliy

Rouy et Foucaud, sie ist nicht eine Talptlanze, sondern eme Hoch-

gebirgspflanze. Dies erhellt schon aus der altesten Stelle, wo die

Pflanze genannt wird, aus S cop o lis „lter tyroleuse" ;}. Hier wird

sie vom „Monte Feudo" im Fleimsertal zusammen mit zahlreicHen

anderen Hochgebirgspflanzen angegeben. In den Sudtiroler Dolo-

raiten findet sich nun tatsachlich das Hel. Scopohi (WiUk.) Kouy

et Foucaud, wie ich die alpine Piianze mit filzigeu Blattern vorlautig

bezeichnen will, hiiufig vor uud wurde daselbst auch in neuererZ.eit von

Handel-Mazzetti, Stadlmann, mir und anderen Botamkem an ver-

schiedenen Ortlichkeiten gesammelt. Hel. niimmulanum (L.) Duaal da-

gegen ist in gleichen Hohenlagen dort nirgends zu finden. Aucn in der

Flora Carnioliea bezeichnet Scopoli seinen Cistus tomentosus aus-

drucklich als alpine Pflanze. Das auf tiefere Lagen beschrankte iiei

nummularium (L.) Dunal febit in Krain voHstandig. U inuli

allerdings bemerkt werden, daf5, wie mir Herr Professor Paul in

(Laibach) mitzuteilen dieGute hatte, auch ITeZ. >S(:oi>o?»(Willk.) Rouy et

Foucaud seit Scopoli in Krain nicht wiedergefunden wurde.>s

ist daher nicht ausgeschlossen, daC Scopoli sAugabe auf einer

Verwechslung oder einem Gedachtnisfehler beruht und daC er die

Pflanze tiberhaupt nicht in Eraiu, sondern nur in '^rd gefund n

hat. Dafur wurde auch sprechen, daC
,
er fur Kram keinen

genaueren Fundort angibt, was er sonst bei selteneren Arten stets

iTDTfruct. et sem. plant.. I (1788), pag. 371.

2) Flore Fran9aise, IV. 2 (1805), pag. 821.

5) In De Candolle, Prodr., I (1824), pa|. 279.

6) Flora Carnioliea, ed. 2, I (I772)..pag.^76

') Cistaceae in Englers Pilanzenreich (190.3), pag-S^-Jo^

8 Scopoli, Annus II. historico-naturalis (1/60), pag. oi.
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zu tun pflegt. Ubrigens konnte Hel. Scopolii (Willk.) Rouy et

Foucaud, das nicht nur westlich, in Tirol, sondern auch ostlich, in

Bosnien, haufig ist, auf den Krainer Alpen immerhin noch
gefunden werden.

Da dem Gesagten zufolge Cistus tomeniosus Scop, der alteste

Name fur Eel. Scopolii (Willk.) Eouj et Foucaud ist, so hat das-

selbe den Namen Hel. tomentosum zu fiiiiren, und zwar, da S. F. Gray
und Dunal, wie obeu erwahnt, diese Kombination Id einera an-

deren Sinne gebraueht haben, den Namen HeliantJiemum tomen-
tosum (Scop.) Spreng.^), denn Sprengels Name grundet sich in

erster Linie auf Cistus tomentosiis Scopoli, wenngleieh auch
Smith^) zitiert wird, dessen Pflanze identisch ist mit Hel. tomen-
tosum S. F. Gray und Dunal, also mit dem den niedrigeren Lagan
angeborenden Hel. nummularium (L.) DunaP). Mit vollkommenftr
Klarbeit nur fur die Hochgebirgspflanze verwendet, findet sich die

Hel
Angesichts

5
Hel

tosum die prioritatsberechtigte Kombination fur das alpine Hel.
Scopolii (Willk.) Eouy et Foucaud ist, und mit Eiieksicht auf den
Umstand, daC der Name in diesem Sinne in Osterreich auch
wirklich in Gebrauch steht, ware es verwirrend und unberechtigt,
wenn man ohne zwingenden Grund und sogar gegen die Gesetze
der Prioritat eiue gleiehlautende Kombination fur eine andere
Pflanze einfiihren und das Hel. nummulariiwi (L.) Dunal in Hel.
tomentosum S. F. Gray umnennen wollte.

Da nunmehr Hel. nummularium (L.) Dun. nicht nur kein
allgemein als ungiltig angesehener, in die Synonymie verfalleuer
Name, sondern sogar ein giltiger Name fur eine weit verbreitete
Spezies ist, so haben alle jiingeren gleichlautenden Kombinationen
selbstverstiindlich zu fallen. Solche griindeten sich auf eine irrige

Deutung des Linnoscben Cistus nummidarius durch Cavanilles^),
liicht etwa auf einen von Cavanilles als neue Art aufgestellten
Cistus nummidarius. Hel. nummularium Gussone*') wurde spater')
vom Autor selbst in Hel. ruhellum Presl korrigiert. Der erst

neuerdings aufgestellte und wohl noch wenis: einsrebOr^erte Name& "^'"o^^^'o
Hel. nummtdarium Grosser^) hat dem viel bekannteren Namen
Hel. paniculatum DunaP)

) Sjstema veget., II (1825), pag. 592.
^) J. E. Smith, English Botany, XXXI (1810), tab. 2208. Smith hat

hier kerne neue Art aufgestellt, sondern nur Sco polls Namen in abweichea-
dem Sinnft vArwpnrlpfdem Sinne verwendet,

3) Hel
Nj

arium erscheint bei Dunal nnter sechs rersehiedenen
m

) Eskursionsflora f. Osterreich (1897), pag. 37 9.
^) Icon, et descr. plant. Hispan., II (1793), pag. 34, tab. 142.

I)
Catal, plant, hort. Boccadifalco (1821), pag. 30 [nomen solum !].

M Florae Siculae prodr., II (1828), pag. 18.
«) Cistaceae (1903), pag. 109.

TT r.JK^^ ^^'' Prodr., 1 (1824), pag. 278; Willkomm, Icon, et descr. pi,
II (1856), pag. 142.

^ ^
if ^



429

Zum Schlusse gebe ich eine Ubersicht der Synonyme, die

sieh auf Hd. nummularium (L.) Dunal, Jener, die sich auf Hel.
liirsutum (Tiiuill.) Merat, sowie jener, die sich auf beide Arten zu-

sammen, eventuell mit Einschlufi noch anderer verwandter Arten
beziehen.

Auf Selianthemum nummularitem (L.) Dunal und Hel. hir-

sutum (TJiuill.) Merat zusammen, eventuell mit EinschluC von HcL
tomentosum (Scop.) Spreng., Hel. grandiflorum (Scop.) Lam. et

DO. und Hel. nitidum dementi beziehen sich die nachstehenden
Namen

:

Cisius HeliantJiemum Linne, Spec, plant., ed. 1, 1 (1753), pag. 528
[an solum = H. Jiirstitum?]; Hudson, Flora Acglica, ed. 1

(1762), pag. 205; Steudel, Nomencl. bot., ed. 1 (1821), pag. 200
[pro parte!].

Hel. Chamaecistus Miller, The Gard. Diet., ed. 8 (1768), nr. 1;

Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg (1864), pag. 66;
Crepin, Manuel fl. Belg., ed. 2 (1866), pag. 60; Oelakovsky,
Prodr. d. Fl v. Bohmen (1867), pag. 483; Garcke, Flora von

Nord- und Mittel-Deutschland, 8. Aufl. (1867), pag. 50 [pro

parte!]; Pacher in Pacher und Jabornegg, Flora von

Karnten, III (1887), pag. 154; Murbeck, Beitr. Sudbosn.

Hereeg. (1891), pag. 165; Willkomm, Suppl. prodr. fl. Hispan.

(1893), pag. 290;Wunsche, Die Alpenpflanzen (1893), pag. 87:

Piori in Fiori e Paoletti, Flora anal, d'ltalia, I. 2 (1898),

pag. 395 [pro parte!]; Grosser, Cistaceae in Englers Pflanzen-

reich (1903), pag. 81; Thome, Flora v. Deutschl., Osterr. u. d.

Sehweiz, 2. Aufi., Ill (1903), pag. 277.
Hel. vulgare Garntner, De fruct. et sem. plant, I (1788),

pag. 371; Sebastian! et Mauri, Flor. Eom. prodr. (1818),

pag. 178; Pollini, Flora Veronensis, II (1822), pag. 185;

Sprengel, Syst. veget., II (1825), pag. 592; Benthara, Catal.

plant. Pyren. (1826), pag. 88 [exel. var. ^!]; Eeichenbach,
JFlora Germ, excurs., pag. 714 (1832); Koch in Eohlings
Beutsehlands Flora, IV (1833), pag. 49; Koch, Synopsis flor.

Germ, et Helv., ed. 1 (1837), pag. 81; Be rtoloni, Flora

ItalicaV (1842), pag. 380; Ledebour, Flora Eossica, I (1842),

pag. 241; Wenderoth, Flora Hassiaca (1846), pag._ 168;

Garcke, Flora von Halle, I (1848), pag. 52; Grenier et

Oodron, Flore de France, I (1848), pag. 169; Hausmaun,
Flora von Tirol, I (1851), pag. 93; Visiani, Flora Dalmatica,

III (1852), pag. 145; Willkomm, Ic. et descr. plant, eur.

austro-oeeid., 11 (1856), pag. 112; Neilreich Flora von Nieder-

Ssterreich (1859), pag. 763; Syme, English Botany, ed^ li

(1864), pag. 10; Boissier, Flora Orientalis, I (1867), pag-446

Parlator?, Flora Italiana, V (1872), pag. 62o; Nyman,

Consp. flor. Europ., pag. 74 (1878); Willkomm etL an ge

Prodr. fl. Hispan.; Ill (1880), pag. 730; Duftschmid, flora
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V. Oberosterreich, IV (1885), pag. 7; Eouy et Foucaud, Flore

de France, II (1895), pag. 294 [pro parte!]; Pospichal, Flora

d. osterr. Kustenlandes, I (1897), pag. 570; Schinz et Keller,

Flora d. Schweiz, 1. Aufl. (1900). pag. 328; Bubani, Flora

Pyrenaea, III (1901), pag. 139.

Hel. variabile Spach in Ann. scieue. nat., 2. ser, VI (1836),

pag. 362 [pro parte minore!].

IM. controversum F. Schultz, Flora der Pfalz (1846), pag. 59

[pro parte!].

Eel. Cordi Euprecht, Flora Caucasi, I (Mem. acad. imp. sciene.

St. Petersb., 7. ser., XV.' 2, 1869), pag. 141.

Hel. Helianthemum Karsten, 111. Kepet. pharm.-med. Bot. (1886),

pag. 129; Karsten. Flora v, Deutschl., Osterr. u. d. Schweiz,

2. Aua., II (1895), pag. 176 [pro parte!]; Ascherson et

Graebner, Flora d. nordostdeutsch. Flachl. (1898-99), pag. 495.

Eel. Chamaecistus var. a. vuJgare Burn at, Flore des Alpes

Maritimes, I (1892), pag. 154.
^

Auf Helianthemum nummidarium (L.) Dunal beziehen sich

die nachstehenden Namen:
Cisfus nummularius Linne, Spec, plant., ed. 1, I (1753),

pag. 527; Gouan, Hort. reg. Monspel. (1762), pag. 256;

Gouan, Flora Monspeliaca (1765), pag. 264; Lamarck, Diet.

Hel
(1800), pag. 1203
nummidarium M

(1790), pag. 24; W

78[pro parte!; excl. herb.!]; Pers., Synopsis, II (1807), pag.

[pro parte!]; Dunal in DC, Prodr., I (1824), pag. 280;

Sprengel, Syst. veget., II (1825), pag. 593.
Cisttis Helianthemum Lamarck, Flore Fran9oise, III (1778),

pag. 159; Savi, Flora Pisana, II (1798), pag. 13; J. E. Smith,

Compend. flor. Brit. (1800), pag. 79; W. J. Hooker, Flora

Scotica (1821), pag. 170.
CAstus humilis Salisbury, Prodr. stirp. hort. Chapel AUerton

(1796), pag. 368 [sec. Grosser!].
Hel. vulgare Lam. et DO., Flore Fran^aise, IV. 2 (1805),

(1824), pag. 280; W
nopsis, II (1807)

(1816), pag. 86;
I (1824)

332 [excl. var. /3.!]; Gaudin, Flora Helv., 111(1828), pag. 4»»,

Sweet, Cistineae (1825—1830), tab. 34; Tenore, Flora Napo-

litana, IV (1830), pag. 317; Kerner, Schedae ad flor. exsicc.

Austro-Hung., nr. 881 (1883); Beck, Flora von Nieder-Oster-

reich, II. 1

(1896)
(1892), pag. 526;'Halacsy, Flora von Niederoster-

, pag. 74; Fritsch, Exkursionsflora fur Osterreich,

1. Aufl. (1897), pag. 379. ^,
Cistus tomentosus J. E. Smith, English Botany, XXXI (1810)

tab. 2208; The English Flora, III (1825), pag. 27.

1
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? Cisfus Ursutus Lapeyrouse, Hist, abreg. pi. Pjreo. (1813),

pag. 303 [sec. Duby, Bentham, Willkomm].
Eel. serpyUifoliiim Baumg., Enum. stirp. Transsilv., II (1816),

pag. 87; Dunal in DC, Prodr., I (1824), pag. 280; Sweet,

Cistineae (1825—1830), tab. 60; Reichenbaeh, Flora Germ,

eseurs., pag. 714 (1832); Rouy et Foucaud, Flore de France,

II (1895), pag. 295 [pro parte!].

Eel. vulgare a. Sebastian! et Mauri, Flor. Eoman. prodr.

(1818), pag. 178; Koch in Rob lings Deutsehlands Flora, lY

(1833), pag. 51.

Hel tomentosum S. F. Gray, A nat. arrang. Brit, plants, II

(1821), pag. 663 [ex Ind. Kew.j; Dunal in DO., Prodr., I

(1824), pag. 279; Sprengel, Syst. veget., II (1825), pag. 592

[pro parte!]; Hegetschweiler in Hegetschw. u. Heer, Flora

d. Sehweiz (1840), pag. 515; Kerner in Osterr. botan. Zeitschr.,

XVIII (1868), pag. 19.

Bel. angustifolium Dunal in DC, Prodr. I (1824), pag. 281.

? Hel. hirsutiim Dunal in DC, Prodr., I (1824), pag. 284 [sec.

Bentham].
r.-

Cistus serpyllifolius Lejeune, Revue fl. Spa (1824), pag. lOo

[see. Lejeune et Courtois!].
,

Hel. vulgare a. tomentosum Bentham, Catal. plant. Pyren. (182bj,

pag. 88 [pro parte!]; la.] Koch, Synopsis flor. Germ, et Hel v., ed. 1

(1837), pag. 81; [a] Ledebour, Flora Rossica, I (1842), pag. 241;

. [a.] Garcke, Flora v. Halle, I (1848), pag. 52; [«.] Grenier

et Godron, Flore de France, I (1848), pag. 169; [y-] Neil-

reich, Flora von Nieder-Osterreich (1859), pag. 764; [var.]

Schinz et Keller, Flora der Sehweiz, 1. Aufl. (1900), pag. 328.

Bel. arcuatum Pre si, Flora Sicula, I (1826), pag. 128.

Hel. ovatum Tenor e, Flora Napolitana, IV (1830), pag. 317.

Bel. vulgare a. discolor Reichenbaeh, Flora Germ, excurs
,
pag.

714 (1832); \B.] Hausmann, Flora von Tirol, I (18ol), pag.

94 [pro parte!]; [/3.] Boissier, Flora Orientahs, I (1867), pag.

446 [pro parte!]. , 4. c, ' xn
Bel. variahile /3. discolor Spach in Ann. scienc. nat., J. ser., vi

B^l. ^olirllersum' s. tomentosum F. Schultz, Flora der Pfalz

(1846), pag. 59.

Bel. siculum Tineo, Plant, rar. Sic. (1846), pag. 44.

Bel. vulgare y. incanum Wenderoth, Flora Hassiaca (184b),

Bel vulgare var. d. angustifolium Visiani, Flora Dalraatica, 111

(1851), pag. 145.
, , . .

± nrnJJ R.;cc,-.r of TTpldreich. Diaguoses plant, orient.,
Bel

(1854), pag. 52 [p

Sel vulgare a. genuinum ^. discolor Willkomm, Ic et desc

(18



432

Ed. pollenis Kitaibel apud Kanitz in Linnaea, XXXII (1863),

pag. 505.

Eel. Chamaecistus a. tomentosum Ascherson, Flora der Provinz;

Brandenburg (1864), pag. 67; [b.] Celakovsky, Pr.odr. d. Fl.

V. Bohmen (1867), pag. 483; [subsp. if.] Murbeck, Beitr.

Fl. Sudbosn. Hereeg. (1891), pag. 165; [a.] Thome, Flora v.

Deutsehl., Osterr. u. d. Schweiz, 2. Aufl., Ill (1903), pag. 277.

Eel. macrantlium Schur, Enum. plant. Transsilv. (1866), pag. 76

[pro parte!].

Eel. heterophyllum Scbur, Enum. plant. Transsilv. (1866), pag. 77.

Eel. vulgare j3. Mrtum Duftschmid, Flora v. Oberosterreich, IV

(1885), pag. 8 [pro parte!].

Eel. ChamaecistusBi monka.\, Enum. flor. Transsilv. (1886), pag. 106.

Eel. Chamaecistus cc. vulgare Paeher in Pacher und Jabor-

negg, Flora von Karnten, III (1887), pag. 154 [pro parte!].

Eel. Chamaecistus var. a. vulgare subvar. k". tomentosum Burn at,

Flore des Alpes Maritimes, I (1892), pag. 155 [pro parte!].

Eel. ptisstarum B orb as in Akad. Kozl., XXV. 5 (1893), pag. 19

[sec. Degen, herb.].

Eel. Chamaecistus discolor Wiinsche, Die Alpenpflanzen (1893),

pag- 87.
. „ , .,•

Eel. Chamaecistus
fi.

serpillifolium Fiori in Fiori e Paoletti,

Flora anal, d'ltalia, I. 2 (1898), pag. 395.

Eel. Eelianthemum A. tomentosum Ascherson et Graebner,

Flora d. nordostdeutseh. Flachl. (1898—1899), pag. 495.

Eel. Chamaecistus subsp. 2. nnmmularium var. cc. tomentosum

Grosser, Cistaceae in Englers Pflanzenreich (1903), pag. 84.

Auf Eel. hirsiitum (Thuill.) Merat beziehen sich die nach-

stehenden Namen:
Cistus Eelianthemum Linne, Spec, plant., ed. 1, I (1753), pag.

528
C

(1762)

poll, Flora Oarn., ed. 2, I (1772), pag. 378; Schultes, Oster-

reichs Flora, 1. Aufl., II (1794), pag. 20; Willd., Spec, plant-,

11. 2 (1800), pag. 1209 [excl. var.!]; Host, Flora Austr., U
(1831), pag. 58 [pro parte!]. .

Cistus helianthemoides Crantz, Stirp. Austr., ed. 1, fasc. II (1763),

pag. 69.

? Cistus a

29, tab. 53.

folius (17

ZZi/oZms L am a r c k, Flore Fran^oise, III (1778), pag- lo8,

:'; Ji rocker. Flora Silesiaca, II. 1 (1790), pag. 204. ^

Cistus luteus Gilibert, Flora Lithuan., II (1781), pag- 22o [ex

Ind. Kew.; pro parte?]; Exerc. phytol. (1792), pag. 346^).

1) Nach Grosser gehort C. luteus Gilib. zu H. nummularhm (L.) Dun.

Der Name laCt sich eben nicht mit Sicherheit deuten und ist daher zu igno-

neren.
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Cistus harhatus Lamarck, Diet, encycl. meth. bot., II (1790),

pag. 24, ? [an = Hel hirtum (L.) Mill.?]; Savi, Flora Pisana,

11 (1798), pag. 13^).

Cistus hirsutus Thuillier, La fore des env. de Pans (1799),

pag. 266; Loiseleur, Flora (jallica, I (1806), pag. 317; Le-

jeune, Flore des env. de Spa, I (1811), pag. 243.

Cistus ovatus Vivian i in Annal. Bot., L 2 (1804), pag. 174.

Hel ohscunm Pers., Synopsis, II (1807), pag. 79 [excl. var. ^.!];

DC, Flore Franc., V (1815), pag. 624 [mc\. p. nummulanuml];

Dunal in DO., Prodr., I (1824), p. 280; Ten ore, Flora Na-

politana, IV (1830), pag. 317; Beic hen bach, Flora Germ, ex-

cors., pag. 714 (1832); Kerner in Osterr. botan. Zeitschr.,

XVIII (1868), pag. 18; Simonkai, Enum. flor. Transsilv. (1886),

pag. 107; Beck, Flora von Nieder-Osterreich, IL 1 (1892), pag.

526; Frits eh, Exkursionsflora fiir Osterreich, 1. Aufl. (1897),

pag. 379.
? Eel angustifolium Pers., Synopsis, II (1807); pag. 79.

Eel larhatum Pers., Synopsis, II (1807), pag. 80, ?; Sweet;

Cistineae (1825—1830), tab. 73. ^^ ^

Hel vulgare Willd., Enum. hort. Berol (1809), pag. 571 [pro

parte?]; Schultes, Osterreichs Flora, 2. Aufl., II (1814),

pB-ff- 44.

Eel kirsutum Herat, Nonvelle flore des environs de Paris, ed. 1

(1812), pag. 204; Kerner, Schedae ad Flor. exsicc. Austro-

Hung., nr. 882 (1883); Oborny, Flora v. MJihr. u. Osterr.-

Schles., II (1885), pag. 1130; Sagorski und Schneider,

Flora der Zentralkarpathen, 11(1891), pag. 70 [excl. var.!];

Halaesy, Flora von Niederosterreich (1896), pag. 74.

Eel hyssopifoUum Tenore, Prodr. flor. Napol. (1811—181o),

suppl. 2, pag. LXVIII; Dunal in DC, Prodr. I (1824),

naff 284.

Hel Zwciciwm Horneman, Hort. reg. bot- Hafn., II (1815),

pag 498
Eel hirtum Baumg., Enum. stirp. Transsilv U (1816), pag- 86;

Schlosser et Farkas-Vukotinovi6, Flora Croatica (1869),

EeCvulgare 8. Sebastian! et M a u r i, Flor. Boman^ prodr

(1818), pag 178; Koch in Rohlings Deutsehlands Flora, IV

Ciil!!^^s!urusfteud,\, Nomencl. bot., ed. 1 (1821), pag. 201

Bel ovniuni. rin;^! \n DO.. Prodr., I (1824), pag. 280.

.ViiATihftrff. Flora Suecica, I (1824),Sel vulgare B. ohscurum Wahlenberg Flora b«ecica i

pag. 332; [var.] Schinz et Keller, Flora der Schweiz

(1900), pag. 328.

^ ^mTht nen aufgesteUte Art. sondera Umdentung des aulierst zweifel-

haften Lamarckschen Namens.

Osterr. botan. Zeitschrift. 11, Heft. 1908.
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Hel. vulgare ^. nummularium Bentliam, Catal. plant, Pyren.

(1826), pag. 88 [pro parte!]

Hel. grandiflorum y. ohscurun

pag. 449.

Flora HeW. Ill (1828)

? Hel. nummularium Sweet, Cistineae (1825—1830), tab. 80.

Hel. vulgare S. concolor Reiche nbacb, Flora Germ, excurs-,

pag. 714 (1832); [<

pag. 94 [pro parte!].

Hel
(1836), pag. 362 [pro parte!].

n, Flora von Tirol, I (1851),

Spach in Ann. scienc. nat, 2. sen,

Hel. vulgare j5. hirsiitum Koch, Synopsis flor. Germ, et Helv.,

ed. 1 (1837), pag. 81; [/3.] Ledebour, Flora Rossica, I (1842),

pag. 241; [/3.] Wenderoth, Flora Hassiaea (1846), pag. 168;

[§.] Garcke, Flora v. Halle, I (1848), pag. 52,

Hel. serpyllifoliiim Hegetschweiler in Hegetschw, u. Heer,
Flora d. Sehweiz (1840), pag. 515.

Hel. controversum d. hirsutum F. Schultz, Flora der Pfalz (1846),

pag. 59.

Hel. vulgare /3, virescens Grenier et Godron, Flore de France, I

(1848). pag. 169 [pro parte!]; [var. cc.] Visiani, Flora Dalmatica,

Hel
pag. 446.

1

pag. 145; [jS

m (1851),

pag. 763; [/?.] Duftschmid, Flora von Oberosterreich, IV

(1885), pag. 8 [pro parte!].

Hel. vulgare a. genuinum a. concolor Willkomm, le. et descr.

plant, eur. austro-occid., 11 (1856), pag. 113.
? Cistus denticulatus Kitaibel apud Kanitz in Verhandl. zool.-

bot. Ges. Wien, XIII (1863), pag. 529.
? Hel. calcareum Kitaibel apud Kanitz in Linnaea, XXXII

(1863), pag. 505.
Hel. Chamaecistus h. ohscurum Ascherson, Flora der Provinz

Brandenburg (1864), pag. 67; [a.] Celakovsky, Prodr. d. Fl.

V. Bohmen (1867), pag. 483.
Hel. rupicolum Schur, Enum. plant. Transsilv. (1866), pag. 77,

Hel. grandiflorum Schlosser et Farkas-Vukotinovic, Flora

Croatlca (1869), pag. 281.
? Hel. denticulatum Schlosser et Farkas- Vukotinovi6, Flora

Croatica (1869), pag. 281.
Hel. Chamaecistus cc. vulgare Pacher in Pacher und Jabor-

negg. Flora von Karnten, III (1887), pag. 154 [pro parte!];

pag, 395.

(1898)

Hel. Chamaecistus var. «. vulgare subar. «'. virescens Burn at,

Flore des Alpes Maritimes, I (1892), pag. 154 [pro parte!].

Hel. Chamaecistus Rouy etFoucaud, Flore de France, II (l89o),

pag. 295.
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I

Eel. rude Kerner apud Evers in Verhandl. d. zool.-bot. Ges.

Wien, XLVI (1896), pag. 71.

Eel Helianthemicm B. ohscurim Ascherson et Graebner,

Flora d. nordostdeutsch. Flachl. (1898—1899), pag. 495.

Eel. Chamaccistus subsp. 1. harbatum var. a. hirsutum Grosser,

Cistaceae in Englers Pflanzenreich (1903), pag. 82.

Eel. Chamaccistus /5. hirsutum T h om Q , Flora v. Deutschl., Osterr.

u. d. Schweiz, 2. Aufl., Ill (1903), pag. 277.

Tropaeoluin Karstenii, eine neue Art aus

Kolumbien,

Von Dr. Rudolf Wagner (Wien).

(Mit einer Teitfigur.)

f ^

Im Jabre 1842 bildete William Hooker in seinen Icones

plantarum^) ein von Mathews in Peru") gesammeltes TropaeoZMm

ab, das ihra naeh verschiedenen Eiebtungen bemerkenswert erschien.

„FoIiis deltoideis obtusangulis sublonge petiolatis peltatis, pedun-

culis longissimis filiformibus volubilibus, calycis limbo erecto m
calcar longum subulato-cylindraceura obtusum attenuato, petalis

staminibus styloque inclusis" lautet die kurze, noch im namlichen

Jahre in Wilhelm Gerhard Walpers' Bepertoriura botanices

systematicae ^) aufgenommene Diagnose, zu der Hooker u. a.

noch folgendes bemerkt: J have seen only one specimen ot tms

most remarkable plant, which in the form of the leaf, and m tne

extraordinary length and slenderness of the petiole, is qmte unlike

any hitherto described species of the genus. The leaves too have

a variegated appearance in the dried state, exhibiting whitish lines,

in which the principal veins run. The calyx and short petals are

yellow-green, the long spur orange red."

Eine v^eitere Beschreibung, die indessen aussehhefihch auf

den Hookerschen Angaben fullt, findet sich m einer wenig be-

kannten, „Die Kapuzinerkressen {Tropaeoleae Juss.) betitelten

Arbeit von F. W. Klatt, die 1859 in der Hamburger Garten- und

Blumenzeitung erschienen ist*)- In weiterer Folge erschien 1893

^IneKopie der Hookerschen Beschreibung m Franz Buchenaus

isweilea LI 1 San Juan de la Front era
;^^^^^^^^^^^^

bekannt
^tr. Vivien de baint Martin, r

verselle, vol. I, pag. 672 (1879).

3) Vol. I. pag. 466.

*) Vol. XV, pag. 216 und 221.

dictionnaire

30
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Arbeit „Beitrage zur Kenntnis der Gattang Tropaeolum" in

Englers Jahrbuchern^), dann 1902 eine kurze Charakteristik in

dem ia Buchenaus Monographie der Familie *), pag. 13, mit-

geteilten analjtischen Schliissel, sowie eine Beschreibung 1. e.,

pag. 23, aus welcher folgende Daten hier hervorgehoben sein

mogen: „Petiolus lamina brevior; lamina peltata, subtus saepe

pallide violacea, longit. : latit = 1 : 0-77; suprapet. : infrapet.

2-75:1."

Nun findet sich im Herbar des k. k. Naturhistorischen Hof-

museums zu Wien eine von Dr. Hermann Karsten, dessen sehr

wertvoUe, in Venezuela, Kolumbien und Ecuador im Verlaufe von

zwolf Jahren gemachte Saramlungen dort aufbewahrt werden '),

gesammelte Pflanze, die von der Hand Buchenaus den Vermerk

tragt : „Probab. Tr. cirrhipes Hooker. Determ. Fr. Buchenau
31. Vni. 1891." Leider sind an dem Zweige die Bluten schon

abgefallen, doch gentigt das Material vollkommen zur FeststelluDg,

daC es sich um eine neue Art handelt. Buchenau, der wohl

uber die Hookersche Abbildung nicht verfugte, als er die Be-

stimmung vornahm, hat nun einen Charakter iibersehen, den er in

seiner elf Jahre spater erschienenen Monographie seiner Konstanz

wegen sehr ausgiebig verwertet, namlich bei den peltaten Blattern

das Verhaltnis der pars suprapetiolaris zur pars infrapetiolaris.

tJber die Dimensionen seiner Art gibt Hooker nichts an, da aber

zum mindesten die kleinereu Pflanzen in den Icones in naturiicher

Grofie dargestellt werden, so nimmt Buchenau das ohne weiteres

auch fur Tr. drrhipes an, eiu Verfahren, das denn doch nicht so

ganz unbedenklich ist; nach den Messungen auf der Abbildung

sind die Dimensionen des Spornes angegeben. Trifift die Annahme

Buchenaus zu, dann haben wir in unserer Art, die nach dem

auch sonst um die Gattuog verdienten Forscher*) den Namen
Tr. Karstenii erhalten mag, einen erheblich robusteren Eeprasep-

tanten der Gattung, dessen Diagnose sich mangels der Bluten m
wenige Worte zusamraenfassen laCt:

Tropaeolum Karstenii, n. sp., a Tr. cirrMpede Hook.,

cui proximum, imprimis recedit petiolo quam lamina longiore,

longit. : latit. = 1:1-06 usque 1:1-17, parte suprapet. :
infrapet.

16 : 1 usque 21 : 1, fohorum lamina 85—104 mm lata, 80 bis

96 mm longa*).

1) Vol. XV (1893), pag. 214—215
2) Engler, Pflanzenreich, 10. Heft, IV. 131 (Juh 1902). .

3) Die Reisen fallen in die Jahre 1843-1847 und 1848-1856; 18fa» »i^

1872 war er Professor an der Wiener Universitat. ^ondA
*) Er beschrieb 1851 das in Venezuela und Kolumbien vorkommenae

T. digitatiim Karst. (AUgem. Gartenzeitung, Vol. XIX, p. 301).
J^^f^lf'^J^^

seiner Flor. Columb.. vol. I, tab. 43 (1858-1861), sowie das Tr. ^Y^^^lr «e-
Moritz und Karsten, abgebildet in ,Auswahl neuer und schonbluhenaer u^^

wachse Venezuelas", tab. 12 (1848), sowie zu wiederholten Maien

Gartenliteratur ; cfr. Buchenau, Monographie, pag. 23.
TSntrP nur

6) Bei einer Breite von 85, bzw. 100 und 104 mm betrng die h&u^^

80, bzw. 85 und 96 mm.
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Die Dimensionen des in der hier mitgeteilten Figur dargestellten
Blattes betragen 104 ram in der Breite und 96 mm in der Lange.

Gesaramelt ist die Pflanze wahrend das Tr.bei Bogota,
entdeckt wurde. Nunmrliipes Hook, mehr als 1200 km sQdlich

gibt die Literatur an, dafi Tr. cirrhipes auch im heutigen Kolumbien

vorkomme, und zwar geschieht dies auf Grund einer Angabe, die
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Jose Triana und Jules Emile Planehoa in ihrera „Prodromus
Florae Novo-Granatensis*' geraacht haben^) „Une forme a feuilles

elargies de cette espece se rencontre dans les forets de Fu sa-

ga suga (Hartweg); pres de June a, eordillere de Bogota etpres

de losFraiies, dans les forets duQaindio, alt. 1600metres(Triana)/'
„Les Feuilles de cette espece sont quelquefois marbrees et

teintees de violet en dessous, et ses pedoncules floraux longs et

greles se contournent en tire-bouchon, ainsi que I'indique le nom
irapose par Hooker." Nun ist Fusagasuga eine ca. 1800 m
hoch gelegene Stadt ira kolurabischen Staate Cundinamarca, nur

40 km sudostlich von Bogota gelegen^), und derQuindio, auch

Quindiu geschrieben, eine sich bis zur Hohe von etwa 5150 m
erhebende Geblrgskette, mit Bogota in ungefahr gleicher Breite in

nur 200 km Entfernung an der Grenze der Departamentos Tolima

und Oauca gelegen'); hochst vrahrscheinlich handelt es sich bei

dieser von Triana als etwas abweiehend bezeiehneten Pflanze urn

die namliche Art, die Karsten gesaramelt hat. Wenn das richtig

ist, dann miissen die Augaben der Literatur dahin modifiziert

werden, daC die auf eine verhaltnismaCig kleine Area beschrankten

Vorkomranisse in Kolumbien, soweit bisher bekannt, zu Trop.

Karstenii zu Ziehen sind, und Tr. cirrhipes eine viel weiter sud-

lich beheimatete Art ist.

Die auCerordentlich dunnen und langen Bliitenstiele finden

sich tibrigens auch noch bei anderen Arten aus dieser Gruppe:
Trop. Deckerianum Moritz und Karsten, eine schon oben erwahnte
Art, die mir aus der venezolanischen Provinz Merida in Herbar-

exemplaren *), sowie aus Abbildungen bekannt ist, dann Tr. ere-

natum Karst., das auf die Cordillere von Merida beschrankt ist^},

dann Tr. longifolium Turcz., eine bisher noch nicht abgebildete,

von Linden in der Provinz Mariquita „in lateribus Tolimae*\
also im Norden des heutigen Staates Tolima gesammelte Art®),

zeichnen sich gleichfalls durch auflfallend diinne und lange Bluten-

stiele aus; kriiftige, aber sehr lange Blutenstiele hat das 1899 be-

schriebene, bisher nur aus den Sammlungen Bangs sub nr. 3594
aus Bolivia bekannte, aber schon vorher unbestimmt sub nr. 2354'^)

verteilte Trop. cuspidatiim Buchenau^).

*) Ann. sc. nat., 5. Ser., Vol. XVII, p. 118 (1873). Die SeitenzaH ^-ilS-*

in Buchenau, Monographie, pag. 23, beruht auf einem Druckfehler.
2) Nach Vivien de Saint-Martin, 1. c, Vol. II, pag. 404 (1884).

3) L. c, vol. IV, pag. 104 (1890). .,. ,

*) J. Linden, n, 347, Venezuela, Provinz Merida; auch weiter westUCD

von Hermann Karsten in der Kolonie Tovar gesammelt. AuCer der oben

erwahnten Abbildung cfr. Planch on in Flore des serres, Vol. V, Tab. 490

(Juli 1849) und Morren in Belgique horticole, Vol. II, pag. 245 ad tab. sine

num. (ei Buchenau).
. . « •

fi) Originalexemplare mit der Fundortsangabe „La Grita, Merida ua

Herb. Mus. Palat. Vindob,
6) Eine Abbildung befindet sich in der Osterr. Garten-Zeitung m DrncK.

^) Plantae Bolivianae, ex. 2354. Uchimechi, Coroico. Juli 20., 1894.

8) Auch von dieser Art wird I. c. demnachst eine Abbildung erschemen.
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Die von Triana und Planchon hervorgehobene Marmo-
rierung der Blatter, die an dem Karstenschea Exemplare nur

schwach zu erkennen ist, gelangt wohl zu hochster Entwicklung

bei dera prachtvollen, wie es scheint aus der Gartenkultur wieder

verschwundenen Trop. Lindenil Wallis, das 1873 von Gustave

W a 1 1 i s bei M an i z a 1 e s am Westabhange der Zentralcordillere

unweit des Tolima entdeckt wurde^).

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn

Kustos Alexander Zahlbruckner, dessen Entgegenkommen mir

diese Arbeit ermoglichte, auch an dieser Stelle meinen verbind-

lichsten Dank auszusprechen.

Zwei neue Fumanen.

Von E. Janchen (Wien).

1. Futnana paphlagontca Bornmiiller et Janchen.

Suffrutei humilis, procumbens, 6—10 cm altus, basi ramosis-

simus. Earai procumbentes vel arcuato-aseendentes, pilis articulatis

non viscosis laxe appressis albo-tomentosi. Folia alterna, exstipulata,

exacte linearia, obtusa, crassiuscula, versus apieem ramorum sensim

deerescentia, 4—12 mm longa, Vg—1 mm lata, margine interdum

ciliata. Flores pauci (1—3), in rami parte superiore dispersi, foliis

oppositi (rectius: cincinnus laxus foliosus). Pedicilli gracileS; per-

longi (10—15 mm longi), foliis oppositis circa triplo longiores,

leviter arcuati, sicut calyces pilis articulatis appressis pubescentes.

Sepala exteriora tertiam partem longitudinis interiorum vix superantes.

Ovario 12-ovulato
coDgruit.

Paphlagonia: Wilajet Kastambuli, Tossia, in montibus

supra Kisiltscha (Sintenis, Iter orientale 1892, nr. 3880, als

Fumana procumhens).

Die beschriebene Pflanze, welche ungefiihr gleichzeitig von

Bornmuller und mir als neue Art erkannt wurde, steht der

Fumana nudifolia (Lam.) Janchen [= F. procumbens (Dun.) Gren.

et Godr.] zunachst und besitzt den gleichen Trichoratypus wie

diese. Sie unterscheidet sich von ihr durch die dichte Stellung

dieser Triehome, welche den Stengel weiB-filzig erscheinen lassen,

durch die each oben zu sehr auffallend kleioer werdenden Blatter

und durch die viel langeren und sehlankeren Blutenstiele.
^

Von

Fumana ericoides (Oavan.) Pau ist sie nicht nur durch den nieder-

liegenden Wuchs, sondern vor allem durch den ganz anderen

Trichomtypus viel weiter versehieden.

») 111. horticole, 6. s^r., vol. V (1894), tab. 17.
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2. Fumana ericoides (Cayan.) Pau f. Malyi Jancheii.

Suffrutei humilis, procumbens, 5—8 cm alius, basi modice

ramosus. Eami arcuato-ascendentes, parte inferiore pilis glanduliferis

brevissimis patentibus obsiti. Folia subconformia, lineari-lanceolata,

acuta, plana, 6—9 mm longa, 1—2 ram lata, margine ciiiata. Piores

pauci (1—4), cineinnum racemiformem terminalem, satis longe

pedunculatum formantes. Caulis pars superior cum pedieellis et

sepalis pilis glanduliferis longiusculis (Va—V2 ^^ longis), paten-

tibus dense villosus. Bracteae perparvae- Sepala exteriora tertiam

partem longitudinis interiorum vix superantes* Cetera ut in Fumana
ericoide f. typica Pau.

Tres tantum stationes adhuc notae. Bosnia austro-ori en-

tali s: Juxta faucem „za Marina" prope Eudo, Varda planina

900—1000 m, leg. Maly (herb. Sarajevense). Serbia occi-

(herb. Beogradense). M

J

negro borealis: Durmitor planina, 6rova pecina, leg. ijurcio

(herb

Die Pflanze hat mit Fumana nudifoUa (Lam.) Janchen

[= F. procumbens CD rififfste

tan, sondern erweist durch die Bekleidung mit abstelienden Driisen-

haaren und die langen, von sehr kleinen Vorblattern begleiteten

Blutenstiele ibre Zugehorlgkeit zu Fumana ericoides (Cavan.) Pau.

Sie unterscheidet sich aber von der typischen Form dieser Art

durch den niedrigen, fast niederliegenden Wuchs, die nahezu

gleichgestalteten, d. h. gegen die Basis und gegen die Spitze des

StcDgels nicht wesentlich kleiner v^erdenden, relativ breiten und

wenig fleisehigen Blatter und die kurze, drusig-zottige Scheintraube,

unterhalb welcher der Stengel ein betraehtliches Stuck ganz blatt-

los ist. Die langen Driisenhaare hat die Pflanze gemeinsam mit

Fumana ericoides f. glandulosa Pau, von der sie ira iibrigen sehr

verschieden ist. Ihr am nachsten stehen dflrfte die in Algier

heimische f. montana (Pomel) Grosser, welche aber in der Kegel

kleistogame Bluten besitzen soil.

Die hier beschriebene Pflanze waehst auCerhalb der Grenzen

des Mediterrangebietes in den tieferen Lagen der iilyrischeu

Gebirge und scheint in diesen endemisch zu sein. Wenn sich

iing die Unterschiede gegenuber echter

Fuman
(Fumana Maly

benenne die Pflanze naeh Herrn Karl Maly in Sarajevo, det

die Erweiterung und Yertiefung der Kenntnis der illyrischen

hochverdienten Forscher, dera auch ich fur vielfache Unterstfltzung

Ich

dem um
Flora

©btet
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Norddeutsclie Corticieen.

Von Prof. Dr. Franz v. Hohnel (Wien) und Prof. V. Litschaner (Innsbruck).

Die nachfolgende Aufzahlung von Corticieen ist das Resultat

der Untersuchung einer schOnen Sammlung, die uns Herr Otto

Jaap (Hamburg) zur Revision und Bestimmung ubersendet hat.

Iq Jaaps Sammlung befanden sich mehrere sehr interessante

Formen, die zur weiteren Aufklarung bisher nocb offen gebliebener

Fragen dienlich waren, und viele seltene Arten, deren standOrt-

liche Festlegung nutzlich sein durfte. Da die Eiemplare der

Sammlung sehr schOn und reichlich waren, kOnnen die Be-

stimmungen als vollstandig zuverlassig gelten. Von besonderem

Interesse ist die Auffindung des verschollen gewesenen Corticium

maciilaeforme Fries, das sich als eine Gloeopeniophora erwies, die

mit der Gl. incarnafa verwandt ist, und der Peniophora radicata

(P. Henn.) aus Ostafrika, die sich jedoch als identisch mit Penio-

phora suhsulphurea (Karst.) erwies. Auch sei erwahnt, daC sich

unser Gloeocystidium oleosum als identisch mit Gonatohotrys palli-

dula Bresad, erwies und daher den Artnamen pallidulum erhalten

muC. In der Hyphomycetengattung Gonatohotrys konnten wir

unseren Pilz selbstverstandlich nicht vermuten.

1. Tulasnella incarnata (Joh. Olsen) Juel, Bihang t. Sv. Vet.

Akad. Hand!., B. XXIII, Afd. Ill, Nr. 12, p. 22 (Rev. Myc,

, p. 151).

An mor
Triglitz in der Prignitz.

We

2. Tulasnella Iidasnei (Pat.) Juel, 1. c, p. 21.

An morscher Rinde, faulem Holz, abgefallenen Asten und

Zweigen von Eiche, Erie, Birke und Hasel.

Sachsenwald, Ahrensburg, Altrahlstedt, Grofi-Langerwisch

und Triglitz in der Prignitz.

3. Stereum gausapatum Fries, Elencb. Fung., I., p. 171.

An Eichenstumpfen.

Triglitz in der Prignitz.

4. Stereum insignitum Quel. Jur. et Vosg., XVII., Supf

An Laubbaumen.
Triglitz in der Prignitz.

5. Stereum subcostatum Karst., Hedwigia, 1881, p. 178.

{St. album Quel., Quelque Esp., 1882.)

An Erlen- und Birkenzweigen.

Triglitz in der Prignitz. ^ . . , ,

Die Exemplare wurden mit dem Ongmalexemplar ver-

6.

glichen.
Hym. Kmet., p. 46.

Uymenochaete cinnamomea (rers.) Jsres., , ^ tx j

An Zweigen von Erie, Birke, Brombeere und Hundsrose.

Neurahlstedt, GroC - Langerwisch und Tnglitz in der

Prignitz.

Scheint haufig zu sein.
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HymenocJiaete corrugata (Fries) Lev,, Ann. Sc. Nat., 1846,

p. 152.

Weifidornzweig

Triglitz in der Prignitz.

Hymenochaete ferruginea (Bull.) Bres., Hym. Kmei, p. 45.

Ad Eichenstumpfen.

Sachsenwald.
Hymenochaete tabacina (Sow.) Lev., Ann. Sc, Nat., 1 84&;

p. 152.

Ad Zweigen von Erie und Faulbaum.
Sachsenwald, Triglitz Id der Prignitz.

h Cytidia flocculenta (Fries) v. H. et L., SitzuDgsberichte d.

k. Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. Kl., B. CXVI,

Abt. I, p. 758.

An Weidenzweiaren.

Lenzen in der Prignitz.

11- Cort

An Erlen- und Birkenrinde.

Sachsenwald, Ahrensburg in Holstein.

12. Corticium anthochrotim (Pers.) Fries, siehe v. H. et L.,

Sitzungsb. d. Wiener Akad. d. Wissenscb., mathem.-naturw.

Kl., Bd. CXV, p. 1552.
An morschen Zweigen n

Triglitz in der Prignitz.

13. Corticium atrovirens Fries, Epicrisis, p. 562.

WeififOhr

AufMoos, fauIendemLaub, morschen Buchenzweigen u. agi*

Sachsenwald.

14. Corticium homhycinum (Sommerf.) Bres., Hym. Kmei, p. 47.

Auf Weidenrinde.
Sachsenwald, Ahrensburg in Holstein.

15. Corticium hotryosum Bres., Ann. mycol., I., Fung, polonici,

p. 99.

An Fichten- und Erlenrinde.

Sachsenwald.
Scheint hier sehr haufig zu sein.

16. Corticium hyssinum (Karst.) Massee, Monogr. of the Theleph.,

II., p. 133.

An Birkenholz.

Triglitz in der Prignitz.

Var. microspora Bres., FuDg. polonici, p. 96.

Auf faulendem Laub, abgefallenen Zweigen etc.

Ebendaselbst.

17. Corticiuin centrifiigum (Lev.) Bres., Fung, polonici, p- 96

(= C. arachnoideum Berk.).

Auf FOhren-, Fichten-, Birken- undBirnbaumrinde, trockenen

KartofiEelpflanzeo, Tuchfetzen etc.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz, haufig.
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18. Corticium confluens Fries, Epicrisis, p. 546.

Auf Rinde und Holz von der Erie, Birke, Eiche, dem
Schwarzen Hollunder und Besenginster.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz, gemein.

19. Corticium coronatnm (Schroeter) v. H. et L., SitzuDgsberichte

d. L Akad. d, Wissensch. in Wien, mathem.-naturw* Kl, Bd.

CXV, Abt I, p. 1586.

An Birken-, WeiCbuchen-, Fichten- und FChrenrinde.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.

20. Corticium Coronilla v. H. et L., Ann. Myc, vol. IV, p. 291.

Erlenrinde.

Sachsenwald.
Sehr schOn entwickelte Exemplare, aber nur mit gew5hn-

lichen Basidien, ohne sporentragende Cystiden.

21. Corticium croceum (Kze.) Bres., Hym. Kmet., p. 48.

An faulen Asten von der WeififOhre.

Eschebiirg bei Hamburg.

22. Corticium lacteum Fries, Epicrisis, p. 560.

An Einde, Holz, Zweigen usw, von Laub- und Nadel-

baumen.
Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz, gemein.

23. Corticium laeve Pers., Diap. Fung., p. 30.

An Rinde, Holz und Zweigen der verschiedensten Laub-

und NadelhOlzer.

Sachsenwald, Ahrensburg, Neurahlstedt, GvoB-Langerwisch

und Triglitz in der Prignitz, gemein.

24. Corticium griseo-canum Bres., Fung. Trid., p. 58.

An einem faulen Brett aus Pappelholz.

Triglitz in der Prignitz.

Die Exemplare stimmen voUkommen auf BresadoUs
Diagnose. Der Pilz iat unzweifelhaft dem G. confluens Fries

sehr nahe verwandt; mikroskopisch kaum davon zu unter-

scheiden.

25. Corticium molle Fries, Hym. Eur., p. 660.

An einem faulenden Brett aus FOhrenhoIz.

Triglitz in der Prignitz. ,

Sehr ^gut zur Friesschen Diagnose des Pilzes passend;

mit Bresadolaschen Exemplaren dieser Art ubereinstimmend.

(Sporen zylindrisch, an beiden Enden abgerundet, unten mit

seitlichen Spitzchen, 5-7 ^ lang, 3-4 /* breit, maCig derb-

wandig, glatt, schwachgelblich,meistmitzusammeDgeschrumpttem

Inhalt. Hyphen 4-6 /t dick, zartwandig, glatt, mit zahlreichen,

meist ringfOrmig offenen Schnallen.)

26. Corticium muscicola Bres., Fung, polonici, p. 96.

Auf Moos und FOhrennadeln.
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Triglitz in der Prignitz.

Wurde mit dem Originalexemplar verglichen.

27. Corticium ochroleucum Bres., Fung. Trid., II., p. 58.
Auf Birkeorinde.

Triglitz in der Prignitz.

Wurde mit dem Original verglichen.

28. Corticium BicJcii Bres., Osterr. botan. Zeitschr., 1898, p. 136.
An Einde vom Schwarzen Hollunder.
Triglitz in der Prignitz.

Die vorliegenden Exemplare wurden von Bresadola als

eine eigene, dem G. confluens Fries sich nahernde Form
majus) dieser Art bezeichnet.

29. Corticium roseum Pers., Disp. Fung., p. 31.
An Weidenzweigen.
Triglitz in der Prignitz.

30. Corticium serum Pers., Syn. Fung., p. 580.
An Rinde vom Schwarzen Hollunder und FOhrenstrunken.

_
Sachsenwald, Neurahlstedt, Grofi-Langerwisch und Triglitz

m der Prignitz, haufig.

SI Corticium sphaerosporum (R. Maire) v. H. et L., Wiesner-
Festschrift, p. 66.

An Erienrinde.

,
Triglitz in der Prignitz.
Mit dem Originalexemplar verglichen.

^
Die Diagnose M aires ist zur Bestimmung des Pilzes un-

^"'^^chend; wenn der Pilz gut entwictelt ist, nahert er sich im
Aussehen dem C. centrifugum (Lev.) Bres., auch 0. hyssinum

stets Oltropf
Oder 3^2—2-5 ;t grofi. Hyphen ziemlich regelmaCig, sehr
zartwandig, glatt, farblos, 2—4 (i dick, mit Schnallenbildungen.
Basale Hyphen zum Teil zu adrig verzweigten Strangen vereint,
welche durch das Hymenium durchscheinen. Gewebe des Pilzes
ganz mit nadel- oder spindelfOrmigen, 10—25 ft langen Kri-
stallen von oxalsaurem Kalk durchsetzt.)

32. Corticium suhcoronatum v. H. et L., Sitzungsb. d. k. Akad.
d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. Kl., Abt. I, Bd. CXVI,
p. 822.

Auf FOhrenrinde.

Sachsenwald.

33. Corticium submutabile v. H. et L., 1. c, p. 822.
An Birkenrinde, Weidenholz.
Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz. (ScWnB foigt.)
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Beck G. V. Vegetationsstudien in den Ostalpen. II. Die illyri-

sche und mitteleuropaisch-alpine Flora im oberen Save- Tale

Krains. (Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der Wissensch. Wien,

mathem.-naturw. Kl., Bd. CXVII, Abt. I, April 1908, S. 97

bis 155.) 8°. 1 Karte.

Die wichtigsten pflanzengeographischen Ergebnisse dieser Vegetations-

studien im oberen Save-Tale lassen sich in folgenden Punkten zusammen-

fassen ^) :

1. Die Einwanderung der illyriscben Gewachse in das Save-Tal Krains

erfolgte aus dem gescblossenen illyriscben Florengebiete wahrscheinlich

zwischen dem Uskoken-Gebirge und dem Krainer Schneeberg nacb Unter-

krain und von bier aus in das obere Save-Tal. Aus Unterkrain scheint aucb

die Weiterwanderung der meisten illyriscben Gewacbse nach Steiermark und

weiter nacb Norden wahrend einer warmen Zeitperiode stattgefunden zu

2. Wabrend am Or. Gallenberge bei Laibach die illyriscben Gefafi-

pflanzen mit 2b-Q^ an der Zusammensetzung der gesamten Artenzabl der

GefaJipflanzen Anteil nehmen, vermindern sie talaufwarts rascb ibre Arten-

zabl und bevorzugen warme Standorte auf Kalkfelsen und diluvialen Schotter-

massen. In den Save-Schluchten zwischen Jauerburg und der Veldesbrucke

bei Lees ist ibre Zahl bereits auf 13 -SX gesunken.

3. In dem MaCe als die illyriscben Pflanzenarten im Save-Tale aufwarts

staffelformig verscbwinden, vermebren sich die voralpmen und alpinen Ue-

-wacbse; die illyriscben Gewacbse verscbwinden innerbalb der Voralpen-

vegetation in einer Seebohe von 800—1000 m.
. ^ j. ,r r, v

4. Die Hopfenhuche {Ostrya carpinifolia Scof.) und die Manna- bsche

{Fraxinus Ornus L.) besitzen ibre letzten Standorte am Imken Talgehange

der Wurzner-Save bei Kronau in einer Seebohe von 750 bis 800 m.

B. Am Sudsaume der Karawanken ist ein schmaler, kaum 350 m
Giirtelbreite erreicbender Saum Ulyrischer Pflanzen vorhanden, dessen obere

Hohengrenze bei 900-800 m Seebohe liegt. Derselbe vermindert von Sche-

rounitz talaufwarts seine Breite, zerstiickelt sich inselfornaig und verschwindet

bei Kronau, wo die Soble des Save-Tales die genannte Seebohe erreicht.

6. Am Nordbange des Triglav-Stockes kann man lUyrische Gewacbse

nuf am Ausgange def Vrata-Tales westlich von Mojstrana in reicbl.cher

Menge teobacbten^
ScbMberge nebmen die illyriscbea Gewachse

noch mit 17-4rder Gefamtartenzahl^der GefaJipflanzen an der Vegetation

^""^^^'S Hingegen verdichten sie sich am linken Talbange der Wocbein

zwischen NeuS und Feistritz inmitten einer
-^^-H^^^^^'^'^^^Z^l

formig zu einer Karst-Gebolzformation, m der noch 23^ der fa efaDpllanzen

der illyriscben Flora angehoreo.

VoUstandigkeit werden die Herren Autoren und
^^J «f'^,^f,>^'''|ber "olche

nen erschienenea Arbeiten oder wenigstens urn erne Anzeige
^^^fj^

hoflichst ersucht. , . v -f

2) Wortliche Wiedergabe des Kesumees der Arbeic
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9. Es zeigt sicli an dieser Stelle in einer Hohenlage von 480 bis 800 m
inmitten der Voralpenregion eiae ebenso giinstige Entwicklung der illyrischen

Flora wie am grolien Gallenberge bei Laibach in einer Hohenlage von 310

bis 675 m inmitten der Bergregion der Vegetation,

10. Zerstreute illyrische Gewachse reichen noch bis zum Ursprung der

Wocbeiner-Save (Savica).

11. Die isolierten Standorte der illyrischen Flora von Radmannsdorf
talaufwarts sind Eelikte eines VorstoGes der illyrischen Flora, welcher wahrend

der xerothermischen postglacialen Periode zwischen dem Gschnitz- und Daun-
stadium erfolgte. Auch hier zeigen sich die illyrischen Gewachse stets in Ge-

sellschaft einer mitteleuropaisch-alpinen Vegetation und offenbaren unter

den gegenwartigen Verhaltnissen kein Wandervermogen.
12. Die Vegetation der Bergregion des oberen Save-Tales enthalt eine

erbebliohe Anzahl von Voralpen- und Alpenpflanzen. Am Gr. Gallenberge

erreichen letztere 43 Arten = 20 -SX der Gesamtzahl der Gefalipflanzen.

13. In dem Save-Deflle zwischen Zwischenwassern und Flodning ge-

deihen 31, in den Save-Schluchten zwischen der Veldes-Briicke bei Lees und

Jauerburg 71 Voralpen- und Alpenpflanzen; das sind an letzter Stelle 40'5^
der Gesamtartenzahl der Gefalipflanzen. Ihre Ansiedlung erfolgte in einer

kiihleren Periode der postglacialen Zeitepoche, unterhalb Radmannsdorf wohl

auch schon in der Wiirmeiszeit.
14. Diewarme (serothermische) Interstadialzeit zwischen dem Gschnitz-

und Daunstadium diirften sie ebenso wie die mitteleuropaisch-alpinen Ge-

wachse an den Steilufern des Isonzo im warmen Gorzer Becken an Ort und
Stelle uberdauert haben.

15. Die Verdrangung der Alpengewachse aus der Sohle des Save-Tales

ist auch in der Gegenwart, wo sich die Schneegrenze in den Julischen Alpen

bereits bis zu 2600 m zurlickgezogen hat, noch keine sehr weitgehende ge-

worden.

16. Einer jahrlich sich wiederholenden Anschwemmung von Keimen
verdanken im FluDgeschiebe der Save von Mojstrana talabwarts 23 Voralpen-

und Alpenpflanzen ihre Ansiedlung. Manehe derselben werden weit herab-

geschwemmt; so trifft man bei Cernu^e und Jezica im Laibacher Felde noch

11 Arten im FluCgeschiebe an.

17. Die untere Hohengrenze der Voralpenregion, gekennzeichnet durch

das massige und gesellige Vorkommen zahlreicher Voralpenpflanzen, verlauft

gegenwartig urn den Blegas bei Eisnern und den Ilovca-Wald iiber Kropp
nach Woch.-Vellach, sodann um die ostlichen und nordlichen Vorberge des

Triglav in das Tal der Wurzner-Save, wo sie sich mit jener der Karawanken
zwischen Wald und Kronau vereinigt,

18. Die Kalkfelsen unter 1000 m Seehohe zeigen iiberall im oberen

Save-Tale von Kronau bis Moste zahlreiche alpine Pflanzen, insbesondere bei

Earner Vellach und Scherounitz.
19. Auch die Krummholz- {Pinus Mughus-) Formation ist am Aus-

gange des Pischenza-Tales nachst Kronau bei 800—830 m, im Talboden der

Save zwischen Kronau und Loog, am NordwestfuCe des Jeretikouz bei Moj-

strana sowie bei Earner Vellach typisch entwickelt. Aus derselben ent-

sprungene Legfohren sind talabwarts bis gegen Lengenfeld zu beobachten.

Burgerstein A. EinfiuC des Lichtes verschiedener Brechbarkeit

auf die Bildung von Farn-Prothallien. (Bar. d, deutsch- botan.

Ges., Bd. XXVI a, 1908, Heft 7, S. 449—451.) 8^
Verf. konnte koustatieren, dali unter dem Einflusse blauer Licnt-

strahlen sich Prothallien in derEegel um wenige Tage bis Wochen s pater
~ niemals friiher — bilden als unter der Einwirkung von Strahlen ge-

ringerer Brechbarkeit.

Pflanzenkulturen im diffasen Tageslichte (L Reihe). (Ver-

handl. d. zool,-botan. Ges. Wien, LVIII. Bd., 1908, Nr. 6/7,

S. 322—329.) S\
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Gaulhofer K. Cber die anatomisclie Eigniing der Sonnen- und
Scbattenbiatfcer zur Licbtperzeption. (Ber. d. deutscb. botan.

Ges., Bd. XXVI o, 1908, Heft 7, S. 484—494, Taf. IX.) 8^
Ginzberger A. Naturscbutz. (S.-A. a. d. Arbeiterkalender,

,Vor^vartsS Wien, VI.) 4°. 4 S.

Handel-Mazzetti H. Frh. v. Ein fur Osterreich neues Cera-

stiitm. [Verhandl. d. zoolog. -botan. Ges. Wien, LVIII. Bd., 1908,

Nr. 6/7, S. (204)— (205).] 8°.

Cerastium tomentosum L, Alpe Loibl in Karntea, von Graf ge-

sammelt.

w Wirku

haltiger Pflanzenauszuge. (Ber. d. deutscb. botan. Ges., Bd.

XXVI a, Heft 7, S. 452—454.) 8".

Verf. konnte photodynamische Wirkungen chlorophyllhaltiger Pflanzen-

estrakte nacliweisen, 'wenu er methylalkoholiscbe Anszuge griiner Pflanzen-

teile auf Blutsuspensionen einwirken lieli. In alien Fallen trat im Dunkeln

keine Hamolyse ein, im Lichte Hamolyse nach Va—IV2 Stunden.

Hayek A. v. Flora von Steiermark, I. Bd., Heft 2 und 3 (S. 81

bis 240, Abb. 23—28). Berlin (Gebr. Borntraeger), 1908. gr. 8^

— Per Liefg. Mk. 3.

Entbalt den SchluE. der Gymnospermen, ferner die Betulaceae, Fa-

gaeeae, Juglandaceae, Salicaceae, Moraceae, Cannabinaceae, Ulmaceae,

Urticaceae, Santalaceae, Loranthaceae, Polygonaceae, Flatanaceae, Eu-

phorbiaeeae, Buxaceae, Chenopodiaceae.
t u u— Verhenaceae austro - americanae. (Englers Botan. Jahrb.,

42. Bd., 1908, 1. Heft, S. 162-173.) 8«.

Die xerotbermen Pfianzenrelikte in den Ostalpen. (Verhandl.

d. zool.-botan. Ges. Wien, LVIII. Bd., 1908, Nr. 6/7, S. 302

bis 322 ) 8^

KeiClerK. v. Aufzahlung der von E. Zugmayer in Tibet ge-

sammelten Pbanerogamen. (Annalen d. naturhist. Hotmus. Wien,

XXIT. Bd.. 1907, S. 20-32.) gr. 8^
, ^ 7 ir -M.r

Nen beschrieben: Aster flaccidus Bunge Tar. glandulosus KeiCler

und Atropis comoluta Gris. var. glaberrima Ba.ckel.

Keller L. Beitrag zur Flora von Tirol. (Verhandl. d. zoolog.-

282.) 80.

Wien S. 276 bis

Kossowicz A. tber eine durch Bacterium coH comwuneYer--

ursachte faulige Garung gruner Oliven und deren Beliebung.

(Zeitachn fur
Osterr

3 725 727 ") 8^

- Untersucbuigen fiber den Bakteriengehalt der Trocken-

milcb. (A. a. 0. S. 719—724.) 8". .

Linsbauer K. Uber den Geotropismus der Aroideen uftwurzeln.

(Flora, 99. Bd, 1908, 2. Heft, S. 173-U7.) gr- 8 •

Nestler A. Die baatreizende Wirkung Aei Primula ^f^
Ho^k.

und Pr. Arendsii Pax. (Ber. d. deutscb. botan. Ges., Bd. XXVI a,

1908, Heft 7, S. 468-475, Taf. VIII.) 8 .

^ ^ „.

Pehersdorfer A. Die Flecbten des Bezirkes Steyr, O.-O. bteyr

(Selbstverlag), 1908. kl. 8". 32 S. Text. 18 Fig. - K 1 80.
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Petrak Fr. Cirsii generis hybridae et varietates novae. (Fedde,

Eepertorium, Bd. V, 1908, S. 329-333.) S".

Cirsiurn Wettsteinii Petrak = C. tataricum All. X palustre Scop.

(Mahr.-Weiiikirelien), Cirsiurn JBeckii Fetr&k = C. oleraceum Scop. yC pan-
nonicum Gaud. (Klosterneuburg -Weidling, N.-O.), Cirsiurn similUmum
Petrak = C. canum All. X oleraceum Scop. (Mahr.-Weilikirclieii), Cirsiurn

trigeneum Petrak = C. pannonicum Gaud. X rivulare Link X palustre

Scop. (Ebergassing, N.-O.), Cirsiurn ebergassingense Petrak = C rivulare

Link X palustre Scop. (Ebergassing, N.-6.), Cirsiurn praticolum Petrak

= C. rivulare Link X palustre Scop. (Mahr.-WeiCkirchen, Klosterneuburg-

Weidling), Cirsiurn roseum Petrak = C. rivulare Link X pannonicum
Gaud. (Ebergassing, N.-O.), Cirsiurn hranicense Petrak = C rivulare Link

X canum All. (Mahr.-WeiCkirchen), Cirsiurn tenerrimum Petrak = C. pa-

lustre Scop. X pannonicum Gaud. (Ebergassing, Klosterneuburg-Weidling,

N.-O.), Cirsiurn rivulare Link Tar. ramosissimum Petrak (Mahr.-WeiQ-

kirehen).

Porsch 0. Die deszendenztheoretische Bedeutung sprunghafter

Bliitenvariationen und korrelativer Abanderung fur die Orchideen-

flora Sudbrasiliens. Ein Beitrag zum Problem der Artentstehang.

(Zeitschrift fur induktive Abstammungs- und Vererbungslehre,

1/2
fig., 1 Doppeltafel.

121.) gr. 8^ 20 Text-

Portheim L. v. undSchollE. Untersucbungen fiber die Bildung

und den Chemismus von Anthokyanen. (Ber. d. deutsch. botan.

Ges., Bd. XXVI a, 1908, Heft 1, S. 480-483.) 8".

Sabidussi H. Literatur zur Flora Karntecs (1760—1907). (Jahr-

buch des nat.-bist. Museums Klagenfurt, XXVIII, 1908, S. 187

bis 356.) 8°.

Schneider C. K. Neue Rhamnus-Axien des Berliner botan.

Museums aus Ostasien und Bemerkungen zur Systematik der

GattuDg Ehamnus. (Notizblatt bot. Gart. Mug. Berlin-Dahlem,
Bd. V, Nr. 43, S. 75—79.) 8\

Behandelt: Eh. iteinophyllus C. K. Schn., Bh. hypochrysus C. K.

Schn., Hh. Jcoraiensis G. K. Schn., Eh. leptophyllus C. K. Schn., -««•

lamprophyllus C. K. Schn., Eh. HemsUyanus C. K. Schn.
Stingl G. Uber regenerative Neubildungen an isolierten Blattern

phanerogamer Pflanzen. (Flora, 99. Bd., 1908, 2. Heft, S. 178

bis 192.) gr. 8°. 6 Textabb.
Stoklasa E. und Ernest A. Beitrage zur LOsung der Frage

der chemischen Natur des Wurzelsekretes. (Jahrb. f. wissen-

schaftl. Botanik, XLVI. Bd., 1908, 1. Heft, S. 55-102, Tat.

I— V.) 8°.

Vetter J. Beitrage zur Flora von Nieder-Osterreicb, Tirol und

Karnten. [Verhandl. d. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, LVIIL

Bd., 1908, Nr. 6/7, S. (190)-(197).] 8".

Vogl A. T., Ludwig E., Kremel A. Kommentar zur acbten

Ausgabe der Osterreichischen PharmakopOe. I. Bd,, 1. H^"J^^'

u. II. Bd. Wien (K. Gerolds Sohn), 1908, gr. 8°. — K 4-W,

bzw. K 22. ,,

Inhalt von Bd. L 1: A. Kremel, Pharmazeuti'sche Praparate. Inhai

Ton Bd. II: A. v. Vogl, Arzneikorper aus den drei Naturreichen m pharm*

kognostischer Beziehung.
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Wagner R. Zur Morphologie des weiblichea BUitenstandes voa
GJiamaedorea Ernesti-Angnsfi H. Wendl. [Verhandl. d. zoolog

-

botan. Geaellsch. Wien, LVIIL Bd., 1908, Nr. 6/7, S. a97)
bis (203).] 8^

y V
y

Witlaczil E. Methodik des Unterrichtes in det Naturgeschichte
auf biologischer Grundlage* Wien (Schulbilcher-Verlag), 1908.
8^ 127 S. 18 Textabb.

Eine ilare, den modernen Anschaiumgen vollkommen gerecht wer-
dende, dabei jeden extremen Standpunkt vermeidende Erorterung der mch-
tigsten Fragen, welche mit dem naturwissenschaftlichen Unterrichte an
Volks-, Burger- nnd Mittelschulen zusammenhangeu. Lehrer an solcheu
Schulen werden aus dem Buche viel Anregung und praktische Winke er-
halten. Der Inhalt geht aus nachstehenden Kapiteltiberschriften hervor;
1. Die Aufgabe des Naturgeschichtsunterrichtes. 2. Answahl und Verteilung
des Lehrstoffes. 3. Bespreehung der einzelnen Naturkorper. 4. Die allgemeinen
Teile des Naturgeschichtsunterrichtes. 5. Lehrproben. 6. Hilfsveranstaltungen
fiir den Naturgeschichtsunterricht. 7. Lehrmittel im engeren Sinne. 8. Ab-
bJldungen der Naturkorper. 9. Das Studium des Naturgeschiehtslehrers.
10. Entwicklung der Methode im Naturgeschichtsunterricht

Arechavaleta J. Flora Cruguaya. Tom. IlL 3. (Anal, d, Maseo
nacional de Montevideo, VI.) gr. 8^ p. 229—503, Abb- 42
bis 108.

Inhalt: Compositae.

Ascherson P. und Graebner P. Synopsis der mitteleuropai-

schen Flora. 58. Liefg. (IV. Bd., Bog. 1—5); 59. u. 60. Liefg.

(HI. Bd., Bog. 1—8, IV. Bd., 2. Abi, Bog. 42, 43).

Inhalt: III, 1—8: Register zum III. Bd.; IV, 1—5: Salieaceae {Po-

puhiSy Salix [von 0. v. See men]); VI, 42—43: Leguminosae {Dorycnium,
Lotus).

Berger A. Mesembrianthemen und Porfalacaceen. Stuttgart

(E. Ulmer). 1908. Aus der SammluDg Jllustrjerte Handbucher
sukkulenter Pflanzen^. kL 8^. 328 S., 67 Textabb.

Eine monographische Bearbeitung der im Titel genannten Pflanzen,

die insbesondere deshalb ron Wert ist, weil Verf, sich fast durchwegs auf

lebendes Material stiitzen konnte. Wer die Schwierigkeiten kennt, welche

sich der Bestimmung eiuer der zahllosen in Kultur befindlichen Mesem-
hryanthemum-Artm in den Weg stellten, wird das Erscheinen des Buches

gleich dem Eef. freudigst begriilien.

Brand P. Zur Morphologie und Biologie des Greozgebietes

zwischen den Algengattungen Bhi^oclonium und Cladophora,

(Hedwigia, Bd. XLVIII, Heft 1/2, S. 45—73.) 8^ 3 Textfig.

Neue Art: Bhizoclonium sulfuratum Brand.

Chabert A. Sur les Bupleurum Odontites L. part, et opacum

(Ces.) Lge. (Bull soc. bot. France, torn. LV, 1908, nr. 6, pag.

437 439,) 8^.

Behandelt' die Systen^atik, Verbreitung und Nomenklatur von Bu-

pleuTum aristatum, opacum una Fontanesiu

Coste H. Cistus Souliei et G. Verguini, bybrides nouveaux, de-

couverts aux environs de Saint-Chinian (Herault). (Bull. soc.

bot. France, torn. LV, 1908, nr, 6, pag. 472—476.) 8^
Osterr, boUu. Zeitselirin, 11- Heft. 1908. 31
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Cistns Souliei Coste = C. ladaniferus X JcturifoUus, Cistus Ver-

guini Coste = C ladaniferus X salviaefolius.

Coulter J. M, Relation of megaspores to embryo sacs in Angio-

sperms. (Botanical Gazette, XLV, 1908, nr. 6, pag. 361 bis

366.) 8^
The embryo sac and embryo oiGnetum Gnemon, (Botanical

Gazette, XLVI, 1908, nr. 1, pag. 43-49, tab. VII.) S\
Derschan M* v. Beitrage zur pflanzlicben Mitose, Centren, Ble-

pharoplasten. (Jahrb. f. wissenschaftL Botanik^ XLVL Bd., 1908,

1. Hett S. 103—118, Taf. VL) 8^
Dorety H. A. The Seedling of Ceratommia, (Botanical Gazette,

vol. XLVI, 1908, nr. 3, pag. 203-220, tab. XII—XVL) 81

Engler A. Pflanzengeographische Gliederung von Afrika. (Sitzun^s-

ber. d. kgl. preuB. Akad. d. Wissensch., phys. -math. Kl.,

XXXVIIT, 1908, S. 781—837.) 8".

Verf. onterscheidet folgende Florengebiete und Provinzen derselben

:

I. Mediterrangebiet. — II. Nordafrikanisch-indisches Wiistengebiet, Pro-

vinzen: ji) siidmarokkanische Pr., 6) groOe Sahara, c) thebaisch-nubische

Pr., 5^} Ubergangsprovinz. — III. Afrikanisches Wald- und Steppengebiet,

Provinzen: a) sudanesische Parksteppenprovinz, &) nordafrikaniscbes Hoch-

land und Steppenprovinz, c) westafrikanische und guineensisehe Waldprovinz,

d) ostafrikanische und siidafrikanische Wald- und Steppenprovinz. — IV.

Das Gebiet des stidwestlicben Kaplandes. — Insbesondere das Gebiet III

wird in eingehender Weise weiter gegliedert.

Eriksson J. Neue Studien iiber die Spezialisierang der gras-

bewohnenden Kronenrostarten. (Arkiv ftr Botanik, Bd. 8, 1908,

Nr. 3.) 8°. 26 S., 1 Doppeltafel.
Ernst A. Zur Phylogenie des Embryosackes der Angiospermen.

(Ber. d. deutsch, botan. Ges., XXVI a, Heft 6.) 8«. 19 S.

1 Taf.

Verf. bespricht die bisher bekannt gewordenen Falle von abweicbendem
Embryosaekbau und speziell die Typen der sechzelinkernigen Embryosacke.
wie sie sicb bei Penaeaceen, bei Gunnera und Peperomia finden ; er betont

ferner, daC es nicht wahrscheinlich ist, daC diese Abweichungen mit der

entwicklungsgeschichtlichen Stellung der betreffenden Pflanzen in direktem

Zusammenhange stehen.

Euler H. Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie (nach

der schwedischen Angabe bearbeitet). I. Teil: Das chemische

Material der Pflanzen. Braunschweig (Fr. Vieweg u. Sobn),

1908. 80. 238 S., 1 Textabb. — Mk. 6.

Pedde F. Justs Botaniscber Jahresbericht. XXXIII. Jahrg.

(1905), III. Abt., 6. Heft (Schlufi, S. 801—1213 und I--JX}

und XXXIV. Jahrg. (1906), 11. Abt., 3. Heft (S. 321-480).

Leipzig (Gebr. Borntraeger), 1908. S'^. ^ , •

i

Inbalt von XXXIII, III, 6; A. Voigt, Technisebe und Koloni^-

botanik 1904/05 (SchluB), Register. — Inbalt von XXXIV, II, 3: ^- -^
Schneider, Allgemeine und spezielle Morphologie und Systeraa^iic. aer

Siphonogamen (Schluli); P. Sorauer, Pflanzenkrankheiten ; A. Weisse,

Physikalische Physiologie.

Fischer E. Zur Morphologie der Hypogaeen. (Botan. Zeitung,

66. Jahrg, 1908, I. Abt., Heft VllI u. IX, S. 141—168, lai-

VI.) 4".
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Fluri M. Der EinfluC von AluminiumsalzeD auf das Protoplasm a
(Flora, 99. Bd., 1908, 2. Heft, S. 81—126.) gr. 8».

Forenbacher A. Vegetacione formacije Zagrebaeke okoline.
(175. kn. Rada Jugoslav, akad. znan. i umjetn., 1908.) 8*.

80 pag.
Behandelt die Vegetationsformationen der Umgebung von Agram.

Kroatisch mit franzosischem Eeslimee.

France E. H. Die Lichtsinnesorgane der AlgeD. (Stndien zum
Ausbau der vegetabilen Reizpbysiologie, I.) Stuttgart (Verlag
Kosmos), 1908. 8°. 80 S., 35 Textfig., 1 Taf. — Mk. 2.

Gerstlauer L. Viola polychroma Kerner und ihre kleinbliitige

Form. (Schlufi.) (Mitteil. d. bayer. botan. Gesellsch., II. Bd.,

1908, Nr. 9, S. 143—145.) 8".

Verf. weist nach, daB im bayrischen Hochlande eine kleinbliitige

Viola vorkommt, welche sich zu V. polychroma morphologisch ebenso ver-

halt, wie V. arvensis Murr zu V. tricolor. Er nennt dieselbe V. pohjchroma
var. viinoriflora.

defloratus L. (Fort-W
setzung.) (Mitteil. d. bayer. botan. Gesellsch., II. Bd., 1908,
Nr. 9, S. 145-156.) 8°.

F

Hegi G. und Dunzinger G. Illustrierte Flora von Mittel-

Europa. 13. Liefg. (II, S. 33-56, Fig. 192—212, Taf. 46—49).
Wien (Pichlers Witwe u. Sohn). 4P. — K 1-20.

Johannsen W. Ober Knospenmutation bei P/mseo^MS. (Zeitschrift

fijr induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, Bd, I, Heft

1/2, September 1908, S. 1—10.) gr. 8°.

Bericht iiber das Auftreten von weiB- und gelbblattrigen Knospen-
DQutationen bei Phaseolus, die erblich konstant sich erwiesen.

Kirchner 0. v., Loew E., ScbrOter C. Lebensgeschichte der

Blutenpflanzen Mitteleuropas, Spezielle Okologie der Bliiten-

pflanzen Deutschlands, Osterreichs und der Scbweiz. Liefg. 9:

Bd. I, 1. Abt., Bog. 42—46 (Schlufi), Bd. T, 3. Abt., Bog.

1-2. Stuttgart (E. Ulmer), 1908. gr. 8». Illustr.

Inhalt: 1. Abt. (SchluB): Hydrocharitaceae, Sachregister, Titel und

Inhaltsrerzeichnis ; 2. Abt. (Anfang): Araceae,

Kohl F. G. Die Hefepiize, ihre Organisation, Pbysiologie, Bio-

logie und Systematik sowie ihre Bedeutung als Garungsorga-

nismen. Leipzig (Quelle u. Meyer). 8". 343 S. 59 Textabb.

8 Taf. — Mk. 12.
Eine eingehende monographische Bearbeitung der Hefepiize, die in

Anbetracht der vielfachen Bedeutung dieser Pflanzengruppe und der zer-

streuten Literatur iiber dieselbe sehr willkonimen ist.

Kuster E. Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten

von Wilhelm B eh reus. Vierte verbesserte Anflage. Leipzig

(S. Hirzel), 1908. 8^ 245 S. — Mk, 7.

Lakowitz W. Flora von Nord- und Mittel-Deutachland. 2. Aufl.

BerHn (Friedberg u. Mode), kl. 8". 391 S. — Mk. 2-80.

Ein BestimmuDgsbuch zum Bestimmen der Bliitenpflanzen, das mfolge

geringen Umfanges und niaiiigen Preises bei Volistandigkeit m bezugSeines geringe

31
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auf die aufgefuhrten Arten sich insbesondere zum Gebrauche aiif Exkursionea
und im Unterrichte sehr gut eignea diirfte. Soweit sich dies nach einem
fliichtigen Einblicte beurteilen laBt, ist das Buch gut gearbeitet, es nimmt
auf neuere Auffassungen Eucksicht und zeichnet sich insbesondere durch
Prazision der Charakteristik aus. .

Lehmann E. Geschichte und Geographie der Ferow'ca-Gruppe
agrestis (SchluC). (Bull. herb. Boissier, 2. ser., torn. VIII, 1908,

nr. 9, pag. 644—660.) 8".

Migula W. Pflanzenbiologie. Schilderungen aus dem Leben der

Pflanzen. Leipzig (Quelle u. Meyer), 1909. gr. 8°. 352 S.,

133 Textfig., 8 Tafeln. — Mk. 8*80.

Pantu Z. C. Contributiuoi la flora Bucurestilor si a impreju-

rimilor sale, Partea I. (Analele Acad. Roman.,' torn. XXXI,
mem. sect. §tiintifice, ur. 1.) 4". 96 pag.

Eumanisch. Der voiiiegende Teil behandelt die Pteridophyten und
Monokotylen.

Pilger R. Das System der Bliitenpflanzen mit AusscIiluC der

Gymnospermen. Leipzig (Sammlung GOschen, Nr. 393). 16".

140 S., 31 Fig. — 80 Pf.

Das System der Bliitenpflanzen im Eahmen eines Bandchens der

Goschenschen Sammlung darzustellen und mehr zu bieten als eine bio lie

Aufzahlung, ist keine leichte Aufgabe. Verf. hat sich dieser Aufgabe geschickt

entledigt, da er durch Besehrankung auf das Wichtigste doch eine Uber-
sioht des Gesarotsystems mit Anfuhrung und Charakteristik der wichtigsten

Typen zu verbinden vermochte. Das dargestellte System ist das Engler-
sche mit der Modiflkation, daii die Monokotyledonen den Dikotyledonen
folgen. VoUstandiger soUte das Literaturverzeichnis sein, da gerade dadurch
ein so kleines Buch wichtige Anhalts,punkte liefern kann; Biicher wie

Endlichers Genera plantarum, Warmings Handbuch u. a. soUten nicht

fehlen.

EQll J. Unsere elSbarea Pilze in naturlicher GrOfio mit Augabe
ihrer Zubereitung. 7. Aufl. Tubingen (H. Laupp), 1908. kl. 8^
44 S., 15 Farbentafeln.

Ronse H. La variation et la selection des Pois. Gaud (E. v.

Goethem). 1908. 8''. 166 pag.
Ruhland W. Beitrage zur Kenotnis der Permeabilitat der Plasma-

haiit. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, XL VI. Bd., 1908,

1. Heft, S. 1—54.) 8». 2 Textfig.
Sagorski E. Ober den Formenkreis ^qt Anfhyllis Vulneraria L.

(Forts.) (Allg. botan. Zeitscbr., XIV. Jabrg., 1908, Nr. 9, S. 154

bis 157.) 8«.

SchrOter J. Kryptogamen-Flora von Schlesien, III. Band. Pilze.

Zweite Halfte, 5. Liefg. (S. 501—597.) 8°. — Mk. 3-30.
Enthalt das von A. Lingelsheim ausgearbeitete Eegister.

Scbwappach A. Forstwissenschaft. 2. Aufl. Leipzig (Sammlung
GOschen, Nr. 106). 16°. 162 S. — 80 Pf.

Semler C. ^Zec/oro/o^^^M^s- Studien. (Allg. botan. Zeitscbr., Jabrg.

1908, Nr. 7/8.) 8". 4 S.
Neu beschrieben : Alectorolophus Sagorskii Semi., Al glandulosus

var. Ilahji Behrendsen et Semler.

Senu G. Die Gestalts- und Lageveranderung der Pflanzen-Chro-

matophoren. Mit einer Beilage: Die Licbtbrecbung der lebenden
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Pflanzenzelle- Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8^ 397 S.,

83 Textfig,, 9 Taf. — ML 20.

Sergueef M, Repartition geographique du genre Iber is L. (Bull
herb. Boissier, 2. s^r., torn. VIII, 1908, nr. 9, pag, 609—622.)
8^ 9 Kartenskizzen.

Tischler G. Zellstudien an sterilen Bastardpflanzen. (Archiv f.

ZellforschuDg, I. Bd., 1. Heft, S. 33—15L) 8'. 120 Fig,
Verf. hat schon in friilieren Arbeiten die Griinde der Sterilitat von Ba-

starden cjtologiseh zu erforschen gesucht. Die rorliegende Arbeit lieferteinen
weiteren sehr wertvoUen Beitrag zur Klarstellung der Erscheinung. Sie zerfallt

in zwei Teile; der erste berichtet eingehend uber cytologische Untersuchungen
der sporogenen Gewebe bei MirabUis, Potentilla und Syringa^ der zweite
behandelt die theoretischen Ergebnisse, iiberdies verwaadte Fragen, wie die

Sterilitat mutierender Pflanzen, die Sterilitat von Kulturpflanzen, die Be-
ziehungen zwischeu Mendelspaltungeu und Keduktionsteilungen u. dgl. m.
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt Verf. zu der Anschauung, dali die

Sterilitat der Hybriden eia aualoger Vorgang ist, wie er auch bei anderen
Organisationsanderungen (z. B. Mutationen) vorkommt, dali sie nicht auf
irgend einer „ChroniatinrepuIsion'* beruht, sondern darauf, daG zwei Sexual-
zellen zusammentreten, die eine „nicht identische Entwicklungsricbtung oder
-tendenz" besitzen. Auch die zu groCe IJppigkeit der vegetativen Organe
kaun zur Sterilitat beitragen.

Tsvett M. La substance cbimique verte nominee chlorophylle

eiiste-t-elle? (Revue generale de Botanique, torn. XX, 1908,
m\ 236, pag, 328—331.) 8^.

Voigt A. Lehrbuch der Pflanzenkunde. Dritter Teil: Anfangs-
grunde der Pflanzengeo^raphie. Hannover und Leipzig (Hahn),

1908. 8^ XVII u. 3718., 44 Textfig.

Warburg 0. und Someren Brand J. E, v. Kulturpflanzen

der Weltwirtschaft Leipzig (R. Voigtlander). 4^ 411 S., 653
schwarze, 12 farbige Abb. — Mk, 14.

Das Werk ist nicht streng botanisch, sondern eine allgemein rer-

standlich gehaltene und anregend gesehriebene Darstellung der genannten

Kulturpflanzen in botanischer, kommerzieller, kulturhistorischer Hinsicht
Die zahlreichen und vielfach sehr schonen Abbildungen stempeln das Buch
zugleich zu einem Prachtwerke. Dasselbe zerfallt in folgende Kapitel:
L Rftis (von E. v. TsoeMeiren); IL Weizen (von P. Nicolas); III. Mais
fvon P, W. Morren); IV. Zucker (von P. Nicolas und F. W. Morren);
V. Weinstock (von P. Nicolas); VI. Kaffee (von A. J. Resink); VII. Tee

{yon A. J. Eesink); Vin. Kakao (von C. S. Kokke); IX. Tabak {von

C. S. Kokke); X. BaumwoUe (von 0. Warburg).
Went P. A, F. C. The development of the ovule, embryosac and

^%g in Podostemaceae. (Recueil des travaux botaniques Neer-

landais, voL V, 1908.) 8^ 16 pag., 1 tab.

Wildeman t. de. Etudes de systematique et de geographie bo-

taniques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo. Fasc. Ill

(pag. 221—368; pL LXIX—LXXXIX) . (Annales du Musoe du

Congo, Botanique, ser. V., vol. IL) Bruxelles, 1908. Folio.

Wimmer G. Nach welcben Gesetzen erfolgt die Kaliaufnahme

der Pflanzen aus dem Boden? (Arbeiten der deutschen Land-

wirtschafts-Gesellschaft, Heft 143.) Berlin (P. Parey), 1908,

169 S. — Mk. 2-
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Akademieen, Botanische Gresellschaften, Vereine,

Kongresse etc.

80. Versammlung deutscher NaturforscheF und Arzte in

min Tom 30. bis 36. September 1908.

Abteilung fur Botanik.

1. Sitzung am 21. September. Vorsitzender: J. Eeinke
(Kiel). — _Es wurden folgende Vortrage gehaltoD: M. KOrnicke
(Bonn): Cber die Eindenwurzeln tropischer Loranthaceen. —
Hans Molisch (Prag): Der Einflufi des Warmbades auf das

Treiben der Pflanzen. — 0. Richter (Prag): Uber den EinfluB

der Narkotika auf die Anatomie und die chemiscbe Zusammen-
setzung von Keimlingen.

2. Sitzung am 22. September. Vorsitzender: H. Molisch
(Prag). — Zunachst demonstrierte 0. Richter Praparate, welcbe

sich auf seinen am Vortage gehaltenen Vortrag bezogen.

H. Winkler (Tubingen) sprach uber einen experimentell her-

gestellten echten Pfropfbastard und demonstrierte die Pflanze

(Solatium iuhinginense = S. Lycopersicum X nigrum).
Schliefilich besprach P. Esser (K5ln) den KOlner botanischen

Garten, dessen Besuch hierauf erfolgte.

3. Sitzung am 23. September. Vorsitzender: G. Earsten
(Bonn). — Vortrage: J. Eeinke (Kiel): Die Entwicklungsgeschichte
der Dunen. — K. Linsbauer (Wien): Studien uber die Chloro-

plastenbeweguDgen. — Nachmittags erfolgte ein Besuch des bota-

nischen Gartens und Institutes der Universitat Bonn unter Fuhrung
von Prof. Dr. G. Karsten.

Die 81. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte

wird im September 1909 in Salzburg stattfinden.

K. k. zoologlseh-botanische Gesellschaft in TVien.

Infolge eines C'bereinkommens mit dem k. k. Ministerium
fur Kultus und Unterricht hat die zoologisch-botanische Gesell-

schaft einen Teil des ehemaligen Musealgebaudes im botanischen

Garten der Wiener Universitat vollkommen .restauriert und zu

Gesellschaftsraumlichkeiteu eingerichtet. Am 14. Oktober d. J-

wurde die Er5ffnung dieser Raume mit einer Festversammlung
vorgenommen. Die Adresse der Gesellschaft ist fortan: Wien,

III/3, Mechelgasse 2.

Botanische Sammlungeii, Museen, Institute etc.

Im Selbstverlage von Dr. C. Baenitz (Breslau, IX, Marien-

straCe 6) ist erschienent Herbarium dendrologicum, Liefg. XaI
(Nr. 1210—1304), Liefg. XXII (Nr. 1305-1352, samtlich Keim^-

pflanzen), Liefg. XXtll (Nr. 1353—1460); Preis pro Nr. Mk. O'lo,

bzw. (einige seltenere Pflanzen) Mk. 0-25. — Kleine Ausgabe des



455

Herbarium dendrologicum, Liefg. IV (Schlufiliefg., Nr. 322—426,
davoD 407—426 Keimpflanzen); Preis Mk. 11, fur NichtabonneQtea

Mk. 13. — Herbarium americanum, prEpariert von Dr. 0, Buchtien
UDd G. L. Fischer. Liefg. XX (Nr. 1260—1376, Pflanzeo aus

Ontario, Valdivia, UspallatapaU , Nordpatagonien) , Liefg. XXI
(Pflanzen aus Bolivien); Preis pro Nr. Mk. 0'35.

Personal-Nachricliteii.

Ernannt: Dr. H. Pitting zum Professor an der Universitat

Strafiburg i. Elsafi. — Prof. A, Elenkin zum Direktor der bio-

logiscben Station Borodinskoia. — R. H. Biffen zum Professor

der landwirtscbaftlichen Botanik an der Universitat Cambridge in

England, — Prof. E. M. Wilcox zum Professor der landwirt-

schaftlichen Botanik an der Universitat von Nebraska. — Dr. J. M.

Reade zum Professor der Botanik an der Universitat von Florida.

Die Privatdozenten an der Universitat Halle Dr. A. Schulz

und Dr. E. Kuster zu Titular-Professoren. — Dr. J. Pod per a

zura Professor an der zweiten bShmischen Oberrealschule in Brunn

(Adresse: Biscboffgasse 8). — Prof. Dr. J. M5ller zum Professor

der Pliarmakognosie an der Universitat Wien.

Gestorben: Prof. Dr. A. Daguilion (Paris) am 17. Juli im

Alter von 45 Jabren. — Prof. A. Giard (Paris) am 8. August

im Alter von 61 Jabren. — Prof. Dr. E. Loew (Berlm) am

12. August im Alter von 66 Jabren.
.

Prof. Dr. H. Moliscb (Prag) wurdo von der kais. Akademie

der Wisse'nschaften in Wien zum wirklicben Mitgliede erwahli

Dr. A. Sperlich hat sicb an der Universitat Innsbruck fur

Botanik habilitiert. , _ ,

C. K. Schneider ist von einer dendrologischen Forschungs-

reise in die Kaukasuslander zurQckgekehrt.

Beitrage zur Renntms ^«'
,<J»"°,"^.

^"P'*- Z-Br Kudolf Wagner: Tropaeolum KarsUmi.
' Kemeinen SonnenrOgcliens (SchluS^) 8. 426. ~ ^^f»^»^^^5 „f„e Fomanen. S. 4S9. - Prof.

einenene Art aus Kolumbien S 435. - E. Jancnen^^^
Corticieen. S. 441. -

l\'t^TTd^L%'^^l^,tn\^^^^^^^ etc. S. 45.. - PersonaUN.chrichten. S. 455.

Kedattenr: Prof. Dr. E. T. Wettsteid. Wien, 3/S. Rennweg U.

Verlag von Karl Ceroids Sohn in Wien, L. Barbaragasse 2.

Die ..6*t6rrelchI.oh6 botani.ohe Zeitsohrfft" e»chei»t am Ernen eines jeden Mona«s

and kostet ganijahrip Ifi Mart
foleende Jahreinge dar Zeitschrift »u haben

:

1852/53 i M. 2;-N860/62,1864/69 1871 1873/74 18W^^^^^
p„,ta„wei,n.g

.. . , ,
E"«PlF«. .d«

fj" ."T^A" ^RaJb^alasso amrma Karl Gwolds Sohn). zu prannmerieren.
airekt bej der AamiDistwtion in Wien, I., Barbiirag»!.8i- * i^""

AnkflndigUDgen warden mit 30 Ffeanigen inr die aurcmauieu
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INSERATE

Moose und Flechten.
Die nachstehend verzeichneten Moose und Flechten taufen . wir in

grofieren Mengen, u. zw., wena moglich, in ganz frischem Zastande oder aber
einfach getrocknet, jedoch nicht gepreGt: Moose: Hylocomium schreberi,

Climacetim dendroideSy Hypnum cupressiforme, Dicranum undulatum, sco-

parium iind palustre, Leticohryum glaucum (kleine Stiicke), Mniiim ttndu-
latiim, Polytrichum commune, Mastigobryum trilobatuniy Hylocomium squar-
rosum, Hyl. triqiietrum, Hypnum purum, Paludella squarrosa; Fleohten:
Ciadonia pyxidata^ CL squamoza, CI. alcicornis, CI, rangiferina, CI. fim-
hriata, Peltigera canina, liavialina farinacea^ Ramal fastigiata, Xanthoria
parietina (an Einde), Sticta puhnonacea, Itnhricaria saxatilis, Imbric. ca-

perata,

I^innaea, Berlin NIV., Xurmstrafie 19.

Im Selbstverlage des Dr. C. Bae&itz in Breslau, IZ, Marien-
straCe 6, sind soeten erschienen:

1. Herbarium Dendroiogicum
XX

' 47No.{Keiinpflanzen).ML8.
Lief. XXV. 61 No. Mk. 8 50. VIIL Nachtrag. 21 No. Mk. 1-50.

Weitere Urteile iiber die Keimpflanzen in Lief. XXII:
I. Die Keimpflanzen-Kollektion hat mieh geradezu entznckt — Pi'of. Dr.

P. Filarszky- Budapest, Kustos am Nationalmuseum.
II. Die Keimpflanzen sind auGerst interessant. Der Herausgeher hat sich hier-

mit ein besoaderes Verdienst urn die Wissenschaft erworben. — Dr. C.

Lauterbach-Stabelwitz bei Breslau.
IIL Die Keimpflanzen sind von hohem Werte fur jedps Herbarium und Museum.

Die Pflanzchen gewahren spezielles Interesse durch eigentumliche morpho-
logische und systematische Merkmale. — Prof. Dr. Lindm an -Stockholm,
^^^^ktor des Botanischen Museums.

I V. Es ist ein sehr guter Gedanke, Keimpflanzen heranszugehen, denn sie ge-

horeu ja auch zur Artbestimmung und sind gerade f'iir botanische
Garten von groCem Interesse- — Prof. Dr. N. Wille-Christianla, Di-

rektor des Botanischen Gartens.

2 Herbarium Dendroiogicum. Set°fgthI;iM-
anstalten, Garten- und Promenadenfreunde. Lief. I- IV. 42<3 No. Mk. 44.

3. Herbarium Americanum. ^S'l«SS^^^^^''
in La Paz. Lief. XXI (Bolivien), a No. Mk. 0-35. (Enthalt zahlreiche

Pteridophyten.)

Inhaltsverzeiohnisse dieser Herbarlen veisendet der Selbst-

verleg^er stets nmgehend.

NB. Dieser Nummer sind die Tafein X (Pa I la) und XI (Stacilmann
beigegeben.

Bnchdmckerei Carl Gerold*s Solin in Wien.
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Uber Parthenokarpie bei Diospyros KaM.
7on R. V. Wettstein (Wien).

(Mit 4 Figuren.)

Durch die Untersuchuogen von 0. Kirchner*), F. Noll*) und
R. Ewert®) ist die Aufmerksamkeit der Botaniker in neuerer Zeit

auf das Vorkommen der Parthenokarpie, d. h. der Fruehtbil-

dung ohne vorausgegangene Bestaubung bei Angiospermen gelenkt

worden. ZahlreicEe Erscheinungen, die sehon Jangst praktisehen

Gartnern und Zfichtern bekannt waren, sind dadurch einer Auf-
klarung naher geriickt worden*),

K. Tamari^) hat gezeigt, daC Diospyros Kaki in Japan auch

bei Verhinderung der Bestaubung Friichte produziert, und zwar

samenlose Friichte. Ich hatte in diesem Jahre Gelegenheif, die An-
gaben Tamaris zu bestatigen und halte es nfcht fiir flberflassig,

die diesbeziigliehen Beobachtuogen zu veroffentliehen, da einerseits

die in japanischer Spracbe und in einer den meisten Botanikeru

nicht leicht zugSnglichen Zeitschrift veroffentlichte Publikation

Tamaris wenig Beaehtung fand, da anderseits es von theoretischem

Interesse ist, daC die Pflanze sich in Europa in gleicher Weise

verhalt, wie in ihrer Heimat, so dafi an eine Hervorrufung oder

Ermoglichung der Partiienokarple durcb irgendwelche auUere Bin-

fliisse kaum gedachfc werden kann.

^) Kirchner 0. im Jahresh. d. Ver. t. vatert JNaturK, in vvnrLcemoer^.

1900, S. XXXI.
2) Noll F., Uber PruchtbilduDg ohue vorausgegangene Bestaubung (Par-

thenokai-pie) bei der Gurke. Sitzungsber, d. niederrheiQ. Oes. f. Natur- u. Heil-

kunde, 1902.
'

_ _.

3) Ewert R., Die Partheaokarpie oder Jungfernfruchtigkeit der Obst-

baume, Berlin 1907.
^ ,. t -r^^

^) Vgl. die Augaben in Pruwirfch C, Allg. Ziichtungslehre, 1. Bd.,

S. 50, 1905.
S) Tamari K., A propos du fruit du Diospyros KakL Bull, d. I soc,

d'Agric. du Japon, 1901, Nr. 233.

Oaterr. botan. Zeitschrift. 12. Heft. 1908 32
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Der Wiener botanische Garten besitzt seit langerer Zeit ein

kleines, etwa 1-5 m hohes Baumchen von Diospyros KaM, und

zwar ein Exemplar der bekannten Basse mit zinnoberroten, etwas

flachgedrfickten Fruchten, Da Diospyros Kaki in Wien im Freien

den WiDter nicht zu iiberdauern vermag, wurde das Exemplar

bisher im Topf gehalten,' der den Winter tiber im Kalthause stand,

im Sommer ins Freie gestellt wurde. Im heurigen Jahre kam das

Exemplar zur Bliite und trug ausschlieClich weibliche Bliiten.

Die Bliiten wurden untersucht und es ergab sich voUkommen
normaler Blutenbau und insbesondere normale Ausbildung der

Samenanlagen. Der Bau des Embryosackes wurde nicht untersucht.

Wichtig ist es, hervorzuheben , dafi an dem Exemplare weder

mannliche Bluten, noch zwitterige Bliiten beobachtet wurden; das

Vorkommen solcher ware nicht iibersehen worden, da die Zahl der

Bluten keine groISe, zirka 50, war. Die Moghchkeit einer Bestaubung

mit eigenem Pollen war demnach ausgeschlossen. Aber ebenso fehlte

die Moglichkeit einer Bestaubung mit dem Pollen eines anderen

Exemplares. Im botanischen Garten befindet sich kein zweites

Exemplar, ebenso in den benaehbarten Garten, wie ich durch Er-

kundigungen feststellte. Ich bezweifle es, dafi tiberhaupt in dem
ganzen Gebiete der Stadt Wien ein zweites Exemplar existiert, da

ein nicht botaniseher Garten kaum einen AnlaC haben diirfte, die

Pflanze, die, wie gesagt, hier nicht winterhart^ sondern sehr frost-

empfindlich ist, zu kultivieren. Die Moglichkeit einer Bestaubung
mit Pollen von Diospyros Koki war daher in dem vorliegenden

Falle mit einer Sicherheit auszuschlieCen, wie sie groCer nicht ver-

langt werden konnte. Trotzdem entwickelten sich die Fruchtknoten
aller Bluten gleich nach dem Abbluhen weiter. Schon nach wenigen

Wochen, zu einer Zeit als die Fruchte etwa KirschengroCe be-

saCen, konnte die Verkiimmerung aller Samenanlagen konstatiert

werden. Mitte September hatten samtliehe Fruchte nahezu normale

GroCe erreicht und begannen sich gelb zu farben. Am 8. Oktober

wurden die Fruchte in voUkommen reifem Zustande abgenommen.
Das Baumchen hatte 42 Frflchte geliefert, die in Form und Farbe

den normalen voUkommen glichen, die gerade so wohlschmeckend
waren, wie die Fruchte, welche im europaischen Mittelmeergebiete

zur Reife'kommen. Ob die Fruchte in bezug auf die GroCe nicht

etwas zurtickgeblieben waren, lieB sich nicht entscheiden, da ein

Vergleichsobjekt fehlte und die GroCe der Diospyros ^a^i-Friichte

bekanntlich etwas sehr variables ist C'brigens ist diese Frage in

wissenschaftUcher Hinsicht auch von sekundarer Bedeutung. Die

Fruchte hatten einen Durchmesser von 4*5—6 cm erreicht, also

eine Grofie, wie sie sich hSufig bei den aus sfldUcheren Gebieten

auf den Markt gebrachten Fruchten derselben Art findet^)-

1) Dip pel L. (Handb. d. Laubholzk., I, S. 309, 1889) gibt Air die

Fracbte von Viospyros Kaki einen Durchmesser von 3—5 cm an; Koehne fi-

(Deutsche Dendrolog., S. 483, 1893) einen solchen von bis 5 cm.



459

Bei der Untersuchung erwiesen sich samtliche Frtichte als

samenlos.

Das vorstehend geschilderte Verhalten beweist, daC bei Dios-

pyros Kaki auch bei ausbleibender Bestaubung zwar samenlose,

aber sonst vollstandig normale Frflebte zur Ausbildung gelangen

konnen, daC mithin bei dieser Art Parthenokarpie Torkommt. Es
ist dabei bemerkenswert, daC nicht etwa nur einzelne Blflten des

geschilderten Exeraplares PrQchte lieferten, sondern fast alle BlQten.

Das hier besehriebene Verhalten von Diospyros Kaki er-

scheint mir sowobl in wissenschaftlicher, wie in praktiseher Hin-

sicht nicht ohne Interesse.

r

^

/

T

«

^

/ ft' /

/
-^

Figur links oben: PartLenokarpisch entstandene Frucht von Dtospyros Kakt

aus dem Wiener botanischen Garten, von oben gesehen; darunter eine_ solcHe

Frucht im Querschnitte. — Figur rechts oben : Infoige normaler Bestaubung

entstandene Frucht aus Neapel; darunter eine solche Frucht im Querschnitte.

~ Alle Figuren um die Halfte verkleinert. - Nach photographischen Auf-

nahmen von A. Mayer.

In wissenschaftlicher Hinsicht erscheint es mir wichtig, dafi

es sich hier um einen Fall von sicherer Parthenokarpie bei einer

Pflanze mit oberstandigem
^urde bisher sichergestellt

Gynoeeenm handelt. Parthenokarpie

bei Pirus-Arten (Apfel und Birne)^),

^) Vgl. Ewert, a. a. 0. und die dort zitierte Literatur.

32*
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bei Mespilus^), bei der Gurke^), bei der Feige^), bei Solanum
Melongena^) und bei Orangen^). Ob es sich bei anderen Fallen,

in denea samenlose Friichte zur Ausbildung kommen, wie bei den
Bananen, der Ananas, bei den kernlosen Weintrauben, Zitronen etc.,

wirklieh um Parthenocarpie oder um sekundare Verkiimmerung
der Samenanlagen nach erfolgter Bestaubung, um Folgen der Hy-
bridisation oder um Rassenbildung^) handelt, bleibt erst festzustellen

;

ebenso bedurfen die von Fruwirth und Noll a. a. 0. erwahnten

Hedyo
M

bisher festgestellten Fallen von Parthenokarpie handelt es sich

also um Sammelfruchte oder um nScheinfriichte", an deren Aufbau
die Achsenteile der Blute oder des Blutenstandes stark beteiligt

sind, was die Erseheinung der Parthenokarpie insoferne weniger

auffallend erscheinen lassen kann, als es sich dabei um Organe

handelt, deren Weiterentwicklung bei Ausbleiben des Bestaubungs-
vorganges, also unabhangig von den Eeaktionen auf die Einwirkung
desselben, leichter verstandlich erscheint. Bei Diospyros Kaki liegt

einer der zweifellosen Palle der Fortentwieklang des Fruchtblattes

aliein bei ausbleibender Bestaubung vor.

Das praktische Interesse, das dem hier besprochenen Falle

zukommt, hangt nicht nur damit zusammen, daC es sich um eine

obstliefernde Pflanze handelt, die demnach auch Fruchte zu liefern

imstande ist, wenn mannUche Exemplare ganz fehlen oder die

Bestaubung ausbleibt, sondern betrifft noch einen andern Umst^nd.
Schon Muller-Thurgau^} hat darauf hingewiesen, daiJ kernlose

Fruchte, also nach unserer heutigen Auffassung mutmafilich par-

thenokarpisehe Fruchte, Mher reifen, als kernhaltige, Dasselbe

) Wenn
auch em einwandfreier Vergleich in dem vorliegenden Falle nicht

moglich ist, so spricht doeh manches daftir, dafi die von mir er-

zielten Fruchte von Diospyros KaU relativ fruh reiften. Das
Lxemplar wurde erst Anfang Mai ins Freie gepflanzt und begann

^) Vgl. Kirchner im Jahresh. d. V. f. vaterl. Naturk. in Wiirttem-
her^, 1900.

»; Noll, a. a. 0.
m^) Fritz Miiller in Kosmos, 4. Jahrg. 1882, Heft 5. — Swingle

Science 1899. N. Ser. Vol. X.
s ,

•*) Munson in Ann. Rep. Maine Agr. Exp. St. 1892, p. 29, zit. nach
|ruwirth, a. a. 0., wo sich auch eine den Mohn betreffende Bemerkung
nndet.

6)KmaagaiS. A propos des Oranges sans graines. Ygl. hot. Zentralbl.

1903. S. 53.

«) Ein solcher FaU scheint bei der von Bur bank gezuchteteu „kemlosen
I'flaume" yorzuliegen, da diese wohlausgebildete Samen. jedoch kelnen „Steui-

kem» enthalten.

^ MuUer-Thurgau, Abhangigkeit der Ausbadung der Traubenbeerea
und einiger anderer Friichte von der Entwicklung der Samen. Landwirtsch.
Jahrb. d. Schweiz. 1898. S. 193.

s) Ewert, Die Parthenokarpie oder JungfemMchtigkeit. S. 53.
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Ende Mai zu bliihen; die Fruchte waren, wie erwahnt, Anfang

Oktober reif. Auch im Siiden Europas, wo doch die Vegetatioos-

bedinguDgen viel giinstiger sind, scheint die Reife der KaJci-Frnchte

nicht friiher, meist sogar spater einzutreten. Ich sah im ver-

gangenen Jahre an der italienischen Riviera Mitte Oktober Baume

von Diospyros Kaki mit noch nicht reifen Friicbten, Dr. Ginz-

berger erhielt Anfang Oktober 1903 aus Neapel Friichte der

Pfianze in unreifem Zustande und auf dem Wiener Markte, vrohin

die Fruchte aus dem Suden kommen, tauchen sie erst nach der

Mitte des Oktober auf. Sollte sieh die Yermutung bestatigen, daC

die parthenokarpisch entstandenen Fruchte von Diospyros Kaki

relativ friiher reifen, so w'iirde sich die Moglichkeit bieten, die

Pflanze auch in solchen Gebieten zum Zwecke der Gewinnung der

Friichte zu ziehen, in denen die Dauer des Sommers nichfc zur

Erzielung normaler Friichte hinreieht.

Ob die Parthenokarpie bei Diospyros Kaki in Europa ver-

breiteter ist, oder ob es sich bei dem besprochenen Falle urn emen

Ausnahmsfall handelt, das vermag ich nicht sicher zu sagen. Das

von Tamari festgestellte Vorkommen der Parthenokarpie in Japan

spricht ftir die erstere Alternative, ebenso einzelne andere Tat-

sachen. Wahrend die meisten ^afe*-Fruchte, die auf die mittel-

europaischen Markte aus dem Siiden kommen, normale Samen aut-

weisen, also vermutlich auf einen normalen Bestaubungsvorgang

zuriickzufuhren sind, konnte ich mehrfach unter der Marktware

kernlose Frflchte konstatieren, so im Dezember vorigen Jahres m
einer Sendung, die angebUch aus Sudfrankreich stammte, Ji-nde

Oktober dieses Jahres in einer Sendung, die aus Jtalien ein-

getroffen war, Anfang November in einer aus Genua bezogenen

Sendung. Das Vorkommen solcher kernloser Friichte spnctit dalur,

daC es sich auch in diesen Fallen urn Parthenokarpie handelte.

Herr Alwin Berger, bei dem ich Erkundigungen ttoer das

Verhalten in La Mortola bei Ventimiglia in Italien einzog, benchtet

Pflanzen

die durchwegs Friichte tragen, welche fast niemals Samen ent-

halten. In einer Sendung von Fruchten, welche ich der Freund-

lichkeit des Herrn Berger verdanke, fand sich keine emzige

samenhaltige^^^^

Aniasse mochte ich einer gelegentlichen Beob-

achtung gedenken, welche dafiir spricht dafi auch bei Kon feren

eine Erscheinung, welche in das
p^^^f^^^f ^/triRoO^^^^

weiteren Sinne des Wortes fallt, vorkommt^). Im Jahre_1890 wiLcde

welche
Wiener botanischen Garten em

groCeweicne im nacnsten janre ejue giuuo ^"—
- c5-„,fi;«v,Q wpih.

InfloreszeDzen

mir von Herni

Parthenocarp

M Em mir von Hermlierger ^"^*^^""^*-r.^,:;" ~i.i . nsteri A
•S Cb,. erne .a.gl.ichb.re 1"*™-', *"„fSa?to pYulo''Im.
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jedoch keine Samen enthielten. Eine Bestaubung mit artgleichem
Pollen war gewifi nicht eingetreten, da weit und breit kein zweites
Exemplar der Ficea ajanensis stand. Ich erwahne diesen Fail nur
anhangsweise, da er nicht vollkommen sicher ist, es konnte ja
immerhin eine Bestaubung mit dem Pollen einer anderen Ficea-
Art eingetreten sein; doch mochte ich auf die Moglichkeit des
Vorkommens von Parthenokarpie im weiteren Sinne des Wortes
bei Koniferen damit aufmerksam gemacht haben.

•ff

Uber einige sudamerikanische Riccien.

Von Viktor Schiffner (Wien).

1. Miccia ochrospora Mont, et Nees in Lindenb. Mongr.
Eicc, p. 504 b, war bisher darum nicht vollig aufgeklart, wei! reife

Sporen derselben nicht bekannt waren. Bei Durchsicht des Ori-

ginal-EiempJares aus Chile \gt. Bertero im Herb. Lindenberg
Nr. 9033 war ich so glOcklich, ein ganz reifes Sporogon zu finden,

und kann daher diese Lucke ausfuUen. Die reifen Sporen sind

dunkel gelbbraun, 70—75 ^ im Durchmesser, Saum schmal, am
Bands stark crenuliert, AuBenflache sehr gewolbt, netzfelderig,
6—7 Feldchen im Querdurehmesser, Feldchen ca. 10 ii, etwas un-

egelmafiig mit hohen unregelmafiig ausgerandeten Wanden
senr hohen ungleichmafiigen Papillen in den Eeken, wodurch die

Spore eigenttimlich rauh erscheint. Tetraederkanten sehr deutlich,

die Tetraederflachen stark gewolbt und mit einer ganz ahn-

It*^ 1
? Netzskulptur versehen, wie die AuCenflache, aber die

Netzleisten minder regelmaiJig und hie und da unterbrochen, jedoch
die hohen Papillen in den Ecken aueh hier vorhanden. Dureh
diese Skulptur der Tetraederflaehen sind die Sporen besonders auf-

fallend und von denen anderer Arten sehr verschieden.

3. Miccia synapora Scliffn., n. sp.

In dem kleinen von Dr. Ernst Bauer herausgegebenen Ex-

sikkatenwerke
: Musci AUegrenses, 1897-1899 coll. E.M. Eeineck

et J. Czermak ist eine Riccia ausgegeben, die ich seinerzeit oacn

der Beschreibung fQr E, membranacea Lndnb. et Gott. gehalten

hatte, und zwar Nr. 19 : Navegantes ; auf feuchten Wegen und an

Grabenrandern, August 1897, und Nr. 87 : Porto Allegre ; Rua dos

Voluntarios da Patria, an einem Graben. 31. 7. 1897.
Nahere Bekanntschaft mit dem Orig.-Ex. der Riccia mem-

oramcea belehrte mich nun, dafi diese beiden Pflanzen ihr zwar

verwandtsehaftlich nahe stehen, aber doeh davon besonders durcb

die Sporen so sehr abweichen, daG ich sie als eine neue Spezies

betrachten mufi, die folgendermafien zu beschreiben ware.
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Dioica, magna, viridis, subtus pallidior, frons ad 15 mm
longa, furcata, furcis late linearibus vel fere obeuneatis, ad vel ultra

2

—

2-5 mm latis, 0'3 mm crassis, apice obtuso-rotundatis vel bre-

viter furcatis, plana tenera subtus radicellosa, squarais ventralibus

omnino nullis, supra spongiose reticulata, poris inaequalibus dis-

persis. Stratum basale tenuissimum unistratosum, hie illic bistra-

tosum. Cancellae aeriferae magnae parietibus unistratosis in medio

frondis in triplici serie superpositae, versus margines attenuates

bistratosae et simplices. Margo frondis membranaceusnullus.
Sporogonia sparsa in media fronde demum in pagina ipferiore

frondis prominentia. Sporae flavobrunneae, usque ad maturitatem
in tetradis conjunctae, baud secedentes, 76—80 ;* (tetradae

115—120ft diam.), extus valde convexae dense etbreviter echi-

natae, aculeis brevibus crassis obtusis, basi lineis teneribus ana-

stomosantibus conjunctis. Planta mascula inter fruetiferas pro-

miscue crescens multo rarior provenit, interdum femineae minor

(baud semper) caeterum omnino similis; antheridia creberrima, dis-

persa in media fronde, magna, ovoidea; ostiala hyalina, e frondis

cavitatibus prominentia.

Diese Pflanze steht der B. membranacea Gott. et Lndnb. und

der B. echinatispora Schfifn. n. sp. ^) nahe, unterscheidet sich aber

sicher von dieser durch die etwas diekere Frons, in deren Luft-

kammerschichte meist drei Kammern ubereinander l^gen

(bei B. echinatispora nehraen die Luftkammern die ganze Hohe

der Schichte ein und nur stellenweise liegen sie zweiscbichtig uber-

einander). Der hiiutige Saum der Frons (bei B. echinatispora drei

Zellen breit) fehit vollstandig. Die Sporen sind viel grofier (bei

B. membranacea und echinatispora 50—55 f*)
und bleiben bis

zur Eeife in Tetraden verbunden. Icb sah nie losgeloste,

einzelne Sporen und auch durch Eollen und Driicken mit dem Deck-

glas lieCen sie sich eher zerdrucken als isolieren. Die Stachelo

sind dicker als bei B. membranacea und echinatispora und an der

Basis durch stets deuthche zarte Leisten verbunden, so daC dadurcn

ein sehr feines Netzwerk aus sebr kleinen, ungemein zahlreieheu

dreieckigen und rhombischen Feldchen entsteht, welches aber von

der sonst bei Biccia - Sporea so haufigen sechseckig - wabigen

Netzfelderung ganz und gar verschieden ist.

B. synspora ist sicher diocisch, worin ein weiterer wich-

tiger Unterschied gegentiber B. echinatispora besteht.

Unter dem Materiale von R- synspora hndich sehr s^M
eine zweite, in GroGe und Bau der Frons

'!^'^^''}'''^'^'Z.Zn
ca. 80 ^ grofien Sporen, die deutliche Tetraederkanten

/^.^f

^"f ^e^

Tetraederflachen und auf der AuCenflache wabige Netzleisten (7 bis

8 Feldchen im Durchmesser) aufweisen. Diese Pflanze ist sicher

') Diese wird in den Ergebn. der brasil. Expedition der Akad. d. Wiss.

in Wien publiziert werden.
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aueh eine neue Art, die ich aber. wegen des zu diirftigen Materiales,

nicht benennen will.

Auf die fast vollstandige Ubereinstimmung im Aussehen und

im Bau der Frons der bier besprocbenen Riccia-Aiian mit der

Marcbantiaeeen-Gattung Cyatliodium moge nur naebdrucklicb bin-

gewiesen warden, obne daran pbylogenetiscbe Spekulationen zu

kniipfen.

3. Einige Beobachtungen ftber Miccia echi/natispor

a

SehfFii., n. sp.

Diese mit den beiden vorbergebend besprocbenen Arten B.

synspora und B. memhranacea verwandte neue Art, die icb auf

der brasilianiscben Expedition der kais. Akademie der Wissen-

scbaften entdeckt babe, will icb bier nicbt bescbreiben, sondern

es wird dies in den Ergebnissen der brasilianiscben Expedition

gescbeben.

Das sebr gute Spiritusmateriale bot aber Gelegenbeit zu

einigen Beobacbtungen iiber die Entwieklung des Sporogons und

der Sporen, die icb bier mitteilen moebte. Die Reste der eigent-

liehen Sporogonwand sind bis in ein ziemlicb spates Stadium, wo

die Sporen in den Tetraden scbon fast ausgebildet sind, nocb nach-

weisbar. Der Arcbegonbaucb mit dem Arcbegonhalse bleibt aber

erbalten bis zur Sporenreife. Der Hals tritt nie weit iiber die Ober-

fiacbe bervor, sondern miindet am Grunde einer Grube (Luft-

kamraer mit zerstorter Epidermis) der Pronsoberseite. Nacb den

Untersucbungen von Leitgeb und Waldner ist bei Biccia der

Arcbegonbaucb erst einzellscbichtig, wird dann zweischiebtig und

eudlicb wieder einsebicbtig. Icb babe nie ein zweiscbicbtiges

Stadium geseben; es ist aber immerhin moglicb, daU mir durcb

Zufall eben kein solcbes zur Ansicbt kam. Die groCen, sebr diinn-

wandigen Zellen des Arcbegonbaucbes entbalten reicblich Chloro-

pbyllkorner, die aber spater sparlicber werden. Jedocb lassen sicb

dieselben nocb in Stadien, wo die Sporen ganz reif sind, durch

Ausfarben immer nocb in reicher Anzabl nacbweisen. Die Ohloro-

pbjUkorner entbalten reicblichst Starkekornchen.

Von den Autoren der Synopsis Hepaticarura und ihren Nacb-

folgern wurde ein groCes Gewicbt darauf gelegt, ob das reiie

Sporogon, resp. der reife Sporenhaufen, auf der Dorsal- oder Ven-

tralseite der Frons durcbbricht. Auf letzteres Merkmal ist vor-

nebmlicb die Gruppe Bicciella (in der damaligen Umgrenzung) be-

grtindet. Scbon Gottscbe (Mexic Leberm., p. 373) kam bezuglicn

dieses Merkraals bei E. memhranacea in Verlegenheit. Icb selbst

babe micb bei dieser sowie an reiehem Materiale von B. synspora una

B. echinatispora vergebens bemflbt, das Durcbbrecben der reifen

Sporenbaufen zu seben. Bei diesen Arten mit ungemein zartem

und gewifi nur kurzlebigem Frons wird nacb meiner Ansicbt die

Calyptra (der Arcbegonbaucb), die bis zur Sporenreife noch lebende
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und chlorophyllfiihrende Zellen besitzt, iiberhaupt nicht gesprengt,

sondern die Sporen werden durch Verwesen der ganzeii Prons end-

lich frei.

Die Sporenmutterzellen warden endlich isoliert und

runden sich ab. Das Protoplasma ist wabig und starkereich, die

selir diinne glatte Zellmembr an hebt sich an Alkoholmateriale etwas

ab. Es erfolgt dann die tetraedrische Teilung in die vier Spezial-

mutterzellen, deren Zellwande zunachst auCerst dunn sind, sieh

aber rascli sehr stark verdicken. Diese Membranen der Spezial-

mutterzellen bilden also endlich stark liehtbrechende„Hull en"

una den Protoplasten, der bei unserer Spezies niemals eine deutlich

tetraedrische Form annimmt, sondern stets gerundet bleibt, so daC

auch die vollig reifen Sporen keine Tetraederkanten (wie sie bei

anderen Arten gewohnlich vorkommen) aufweisen, sondern ganz

abgerundet erseheinen. Die Hullen sind von gallertiger Konsistenz,

fiirben sich kaum merklieh mit Gentianaviolett und werden durch

Chlorzinkjod gelost. Eine Schichtung konnte ich in den Hullen

nicht wahrnehmen, nur die Trennungsschichte an den Innenflachen

(Tetraederflachen), ist in spateren Stadien bisweilen deutlich.

Hingegen zeigen sie zahlreiche von innen eindringende, radial

verlaufende Poren, die aber die Dicke der gallertigen HuUe nicht

ToUig durchsetzen, sondern nur bis zu zwei Drittel oder drei Viertel

der Dicke vordringen. In dem Stadium, wo diese Porenstruktur der

Htille deutlich in die Erscheinung tritt, sieht man auch auf der

Oberflache des an Alkoholmateriale zusammengezogenen Protoplasten

uberall eine groCe Anzahl kurzer Protoplasmafaden, die den Poren

der HuUe entspreehen und zweifellos im normalen Zustande des

Protoplasten diese Poren ausfiillten. DaC diese Faden den Stacheln

des Exospors (resp. der auCeren Schichte desselben, des Penneuras

Oder der Perine) der reifen Sporen entspreehen, daC sich also letztere

aus diesen Faden durch Einlagerung der Substanz des Perineums

hervorbilden, ist sicher und lafit sich an unserem Materiale direkt

beobachten. Die zarten Faden der Oberflache nehmen m spateren

Stadien immer mehr an Dicke zu und werden dabei starr, so daC

die kontrahierende Wirkung des Alkohols sie nicht mehr von der

sie fest umschlieCenden gallertigen HuUe loszulosen vermag. In

diesem Stadium, wo also die Bildung der Perine (der auCersten

Membran schichte der reifen Sporen) schon sehr weit vorgeschritten

ist, enthalten die Protoplasten noch reichlich Starke und ist die ur-

sprHngliche Sporenmutterzellenmembran noch als em auOerst aunnes

Hautchen vorhanden, welches die vier Spezialmutterzellen umschheC ;

an dem Profil der Binnen, welche je zwei nach auCen abgerundete

Spezialmutterzellen an ihrer Vereinigung bilden. Mt sich diese

Membran bei guter Beleuehtung als eine feme Linie sicher erkennen.

Die Perine nimmt allmahlich eine gelbbraune Farbe an und zeigt

mit Chlorzinkjod keine Zellulosereaktion.
. , „ -ur^u

Die Spezialmutterzellen einer Tetrade losen sich aUmahhch

aus ihrem Verbande, nachdem augenscheinhch die zarte Membran
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der Sporenmutterzelle verschwunden ist uud die Trennungsschichteii

sich vollig entwickelt hatten, dabei runden sich die Hullen der

Spezialmutterzellen voilkommen ab. Vor und wahrend dieses Vor-

ganges schwindet mit der VergroCerung der Spore die Gallert-

raasse der Hiille; sie wird immer dunner, so dafi sie schliefiiich

nur mehr bis zu den Spitzen der Stacheln der Ferine heraufreicht

und endlich diese nur noch als eine ganz diinne Schichte iiber-

zieht- Ob sie voilkommen verschwindet, mag ich nicht behaupten,

jedenfalls gelang es, bisweilen die letzten Spuren der Hiille noch

anlscheinbar ganz reifen Sporen nachzuweisen.

Ich habe geglaubt diese Beobachtungen mitteilen zu soUen,

well hier an einer von den wenigen bisher untersuchten^ Arten

weit abweichenden exotisehen Form die bisherigen Eesultate^^) i n den

wesentlichen Punkten bestatigt werden und weil die Sporen

der untersuchten Pflanze einen in der Gattung hochst
_

seltenen

Ausnahmstypus darstellen, wodurch natiirlich auch Abweichungen

in der Entwickelung derselben bedingt sind.

Zur Nomenklatur der Gattungsnamen

.

Von E. Janchen (Wien).

Mehr als drei Jahre sind vergangen, seitdem auf dem Wiener

Kongresse im Jahre 1905 die internationalen Regeln der botani-

schen Nomenklatur beschlossen worden sind. Wahrend dieser Zeit

hatte man genugsam Gelegenheit, die wohltatige Wirkung der

Eegein zu erproben, und es hat die Umsetzung derselben in die

Praxis gezeigt, daB nieht nur die Eegein international sind, sondern

daC auch die Nomenklatur selbst immer mehr und mehr inter-

national zu werden beginnt. Wenige Punkte sind es nur, in denen

die Eegein eine prinzipiell verschiedene Deutung zulassen, wie die

Frage der „totgeborenen Namen" ; wenige Bestimmungen sind es

auch nur, deren Durchfuhrung mit Grund als storend empmnden

werden kann, so z. B. die Zulassung von Namen wie Myssum

alyssoides, Lusula lusulina oder die Ausdehnung der Prioritats-

gesetze auf die Familiennamen (gegen welehe man jedoch in un-

bequemen Fallen den zweiten Satz des Artikels 5 ins Feld luhren

konnte). Gegenuber dem unschatzbaren Vorteil, daC nunrnear

wenigstens im grofien und ganzen eine einheitliche Nomenklatar

bei deu wissenschaftlieh arbeitenden Botanikern besteht, kommen

1) Leitgeb, tjber den Bau und die Entwicklung einiger Sporen (oer.

d. deutschen Bot. Ges. I. 1883). — Leitgeb, Uber den Bau und die Entwiciauug

der Sporenhaute und deren Verhalten bei der Keimung. Graz. 1884.

Leitgebs „Untersuchungen fiber die Lebermoose" ist uber die EntwicJceiuuB

der Utccifl-Sporen so gut wie nicMs zu entnehmen.
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diese geriogen Nachteile kaum in Betracht,_ und es ware wohl

nicht zeitgemafi , schon jetzt wieder mit Anderungs- und Ver-

besserungsvorschlagen beginnen zu wollen.

Weniger bedenklich dlirfte es jedoeh sein, die den Eegeb

anhangsweise beigegebene Liste der unter alien Umstanden bei-

zubehaltenden Gattungsnamen zu erweitern, bzw. Vorschlage zu

einer solehen Erweiterung dem nachsten botanischen Kongrefi zur

BeschluGfassung zu unterbreiten. Ja, eine derartige Erweiterung

der „AusnahmsIiste", die tibrigens bezuglich der Pteridophyten in

der FuGnote zu Artikel 9 ausdrucklich vorgesehen ist, biidet nach

Ansicht des Verfassers eine unerlafiliche Vorbedingung fur die

wirklich allgemeine DurchfQhrung der Nomenklaturregeln. Denn m
der Praxis wird sich kaum so leicht jemand entschiiefien, Leonto-

petaloides fiir Tacca oder Nani fiir Metrosideros zu setzen oder

mit dem Namen Epipactis die als Goodyera bekannte Pflanze ao-

zusprechen. Diese Abneigung gegen strenge Durchfubrung des

Prioritatsprinzipes kann aber um so weniger jemandem zum Vor-

wurfe gemacht werden, als die Eegein selbst (vgl. Art. 3) besagen,

dafi die Eegein auf so klaren und triftigen Grunden beruhen

miissen, dafi ein jeder sie begreift und geneigt ist, sie anzunehmen.

Wer sollte aber die triftigen Grunde einsehen, welche es unbedmgt

erforderlich machen, Alwuai fur Thevetia, Belou fiir Aegle und

Vochy fur VocJiysia zu sagen oder Namen wie Amaracus ta-

nanga, Hoffmannia, Sparmannia etc. in einem von der bisher

allgemein iiblichen Bedeutung vollkommen abweichenden Smne an-

zuwenden, da es doch reine Zufallssache ist, daC diese Namen m
der jetzt geltenden Ausnahmsliste nicht enthalten sind.

Bei Zusammenstellung der Ausnahmsliste hatte man ^eben

vorwiegend 0. Kuntzes „Lexicon generum phanerogamarum vor

Augen und war darauf bedacht, diejenigen sonst ungebr^chliciien

Namen auszuschalten, auf welche man durch dieses Werfcaul-

merksam wurde. Nun sind aber einerseits viele ungebrauchlicne

Namen zwar bei 0. Kuntze nicht giltig, batten aber nach den

internationalen Eegein (Nomenklaturbeginn l7o3) Pno"tat und

Giltigkeit, anderseits hat man vielfaeh erst m ,^en letzten Jahren

damit begonnen, die in den Werken von Hill, Boehmer und

anderen verborgen liegenden Mp^^^^en ans Licht zu brmgen u^^^

in Kurs zu setzen. Diesen Fortschritten der botanischen Mertums-

forschung kann nur auf zweierlei Weise Eechnung getragen werd^^^^^

entweder indem man die ausgegrabenen obskuren GattungsnameD

akzeptiert, oder indem man sie auf die Ausnahmshs e s^^t ^er

zweite Vorgang durfte einfacher und schmerzloser 8?«>- ^^^^^^
eine noch das^ndere zu wollen, ware em^^ Ungereimtheit gleich

bedeutend damit. dafi man es nicht der Muhe wert erachtet, Praxis

und selbstgeschaffenes Gesetz in Einklang zu brmgen

Es handelt sich also dem Gesagten ^"f^^S^.
^f^^*^.\X^^,°?

eine Abanderung der bereits auf der Ausnahmsliste en haltenen

Namen, wenngleich z. B. nach der Konservierung von Secungera
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I)C. gegenuber Bonaveria Scop, kein sehr groCes Bedtirfnis vor-

handen ist, wenngleich z. B. Sechium Juss. (1784) [gegenuber
Chocho Adans, (1763)] und Taraxacum Weber (1780) [gegeniiber

Hedypnois Scop. (1772)] unnotigerweise auf der Liste stehen, da

beide Gattungsnamen schon bei B o e hm e r (1760) reehtsgiltig

publiziert sind, wenngleich z, B. manche Zitate aus Ad an son,

ohne am Effekt etwas zu andern, durch altere Zitate aus Hill oder

Boehmer zu ersetzen waren, sondern es handelt sich lediglich

um eine Erweiterung der Ausnahmsliste, welch e von
einem eigens zu diesem Zwecke zusamraentretenden
Komi tee grflndlich vorzubereiten und dem nachsten
internationalen botanischen Kongresse zur Beschlufi-
fassung vorzulegen ware.

Das hier angefugte Verzeichnis soli nicht einen derartigen

endgiltigen Vorschlag darstellen, denn es ist nicht aus einer plan-

mafiigen Durchsicht des ganzen Systems hervorgegangen. Das Ver-
zeichnis enthait yielmehr nur einige Beispiele, welche dem Ver-
fasser gelegentlich seiner Beschaftigung mit nomenklatorischen
Pragen zufallig untergekommen sind, und hat seinen Zweck voll-

kommen erfullt, wenn es die Botaniker von der Notwendigkeit
einer Erweiterung der Ausnahmshste uberzeugt.

Wien. botftnifinhftft TnRfifnf im NTrkT-Amhor 1 QAS

Nr. Fam,

Folypod.

Nomina conservanda

Nephrodium Eich. (1801)

—

Selaginell.

57 JPotamog,
833 Gram.

1

468 Cyper,
1

^coZoj?mdnum Adans. (1763)
Neurogramma Link (1841)
Bicranoglossum Sm. (1854)
Niphohobis Kaulf. (1824)

Selaginella PB. (1805)

Posidonia Eoenig (1805)
Phragmites Trin. (1820)^)

Schomoplectus Palla (1888)

Nomina rejicienda

Dryopteris Adans. (1763)

Gleichenia Neck. (1790)

Psidopodium Neck. (1790)

Meniscium Schreb. (1791)

Tectaria Cavan. (1801)

PhyUitis Hill (1756)

Gymnopteris Bernh. (^^^^K
EschatogrammeTTens.{lSbl)

Candollea Mirbel (1803)

Cydophorus Desv. (1^^^)
^.

Lycopodioides Boehm. (176Uj

Selaginoides Boehmer (1760)

Alga Boehmer (1760)

Arundo L. (1753), p. p.

Trichoon Roth (1798)

Eeleophylax PB. (18^^)..

Hymenochaeta PB. (181^)

Pterolepis Schrad. (1821)

Elytrospermum C. A. Mej-

(1831) ^^-.
Malacochaete Nees (1834J

^) Dieser Name wurde nur zur
yerechiedenheit auf die Liste gesetzt. Nach
auf jeden Pali GUtigkeit lu.

Vermeidnng jedweder Meinungs-

Ansicht des Verfassers kommt mm
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Nr. Fam.

723
800
967
985
1050

1248

1449
1482
1504

1547

2314
2441

2450
2455
2614
2566
2679
2783
2857
2965

2965
2999
3013
3441
3468
3747

3891

4063
4066
4099
4156
4266

4281
4915

Arac.
Bestion
Liliac.

Taccac

Orchid.

Amarant
Caryophyll

Nymph,
Berberid.
Anon,
liaurac.
Papav,
Crucif,

Legumin

Butac.

Meliac,
Vochys

Polygal,

Vitae.

Nomina conservanda Nomina rejicienda

AmorphophallusBeQiie. (ISBS) Candarum Schott (1832)
Lyginia R. Br. (1810) Schoenodum Labill. (1806)
Tricyrtis Wall. (1826)

-^ — ^-- ^^^'^^^

Bulbine Willd. (1800)

Nothoscordum Kunth (1843)

Tacca Porst. (1776)

Pferostylis E. Br. (1810

Epipactis Adans. (1763)

Goodyera R. Br. (1813)

Sturmia Rchb. (1828)

Pupalia Juss. (1803)

Alsine Wahlbg. (1812)

Delia Dumort. (1827)

Polycarpaea Lam. (1792)

Nuphar Smith (1808)

Mahonia Nutt, (1818)

Guatteria Ruiz et Pav. (1794)

Bersea Gaertn. (1805)

Adlumia Eafin. (1808)

Nasturtium R. Br. (1812)

Boripa Scop. (1760) i)

Stenophragma Celak. (1875)

Ldbularia Desv. (1814)

Pithecolobiiim Mart. (1837)

Entada Adans. (1763)

Sesbania Scop. (1777)

Canavalia DC. (1825)

Dictyoloma Juss, (1826)

Spathelia L. (1763)

AegU Correa (1800)

Toona Roem. (1846)

Vochysia Juss. (1789)

Xanthophyllum Eoxb. (1814)

ParfAenomsits Planch.(1887)

Compsoa Don (1825)

Phalangium Boehmer (1760)
Geboscon Rafin. (1824)

Periloba Rafin. (1836)

Pseudoscordum Herb. (1837)

Leontopetaloides Boehmer
(1760)

Diplodium Sw. (initio 1810)

Helleborine Hill (1756)

Epipactis Boehmer (1760)

Erporkis Thou. (1809)

Peramium Salisb. (1812)

Pseudorchis Gray (1821)

Paliris Dumort. (1827)

Pupal Adans. (1763)

Minuartia L. (1753)

Cherleria L. (1753)

Alsine L. (1753)

PoKa Lour. (1790)

Nymphaea L. (1753), p. p.

Odostemon Rafin, (1817)

Cananga Aubl. (1775)

Farnesia Fabr. (1763)

BicucuUa Borkh. (1797)

Cardaminum Moench (1794)

Baeumerta G. M. Sch. (1800)

Badicula ffill (1756)

Arabidopsis Schur (1866)

Konig Adans, (1763)

Zygia Boehmer (1760)

Gigalobium Boehmer (1760)

Sesban Adans. (1763)

Agati Adans. (1763)

Canavali Adans. (1763)

Clementea Cavan. (1804)

J^enjamina Veil, (initio 1825)

Spathe Boehmer (1760)

Beloiv Adans. (1763)

Cuveracea Jones (1795)

Vochy AuW. (1776)

Salmonia Scop. (1777)

Vochya Veil. (1788)

Cucullaria Schreb. (1789)

Pe?a.? Adans. (1763)

Psedera Neck. (1790)

Quinaria Rafin. (1830)

^) Dieser Name wurde nur zur

verschiedenheit auf die Liste gesetzt. Nach
auf jedea Fall Giltigkeit zu.

Vermeidung jedweder Meinungs-

Ansichfc des Verfassers kommt ihm
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6588
5852
5967
6350
6496
6545

6632
7312
7314
7556

7692
7647

8204
8365

8445

8862
9528

Myrtac.
Aral.
Umhelh

Flumbag,
Gentian.

Apocyn.
Lahiatae

ScrophuL

Hubiac.

Compos,

Metrosideros Bants (1788)

Schefflera Forst. (1776)

Fliysospermum Cuss. (1787)

Armeria Willd. (1809)

Erythraea Neck. (1790)

Limnanthemum Gmel. (1791)

TJievetia Adans. (1763)
Amaracus Gleditsch (1764)

Majorana Boehmer (1760)

Glossostigma Wight etArn.

(1836)

Behmannia Libosehitz (1836)

Alectorolophus Boehmer
(1760)1)

Manettia Mutis (1771)

Timonius DC. (1830)

Nertera Banks et Soland.

(1788)

Pteronia L, (1763)
Gerhera Cass. (1817)

Nomina rejicienda

Nani Adans. (1763)

SciodaphyllumBoehm. (1760)

Da7iaa All. (1785)

Statice L. (1753), p. p.

Centaurium Hill (1756)

Nymphoides Hill (1756)

Waldschmidia Weber (1780)

Limnanthus Neck. (1790)

Ahouai Boehmer (1760)

Bofmannia Fabr. (1759)

Amaracus Hill (1756)

Feltimela Rafin. (1833)

Sparmannia Buchoz (1779)

Ehinanthus L. (1753), p. p.

Lygistum Boehmer (1760)

Nelitris Gaertn. (1788)

Porocarpus Gaertn. (1791)

Polyphragmon Desf. (1820)

Helospora Jack (1823)

Burneya Cham, et Schlechtd.

(1829)
Gomozia Mutis (1781)

Pterophorus Boehmer (1760;

Aphyllocaulon (1811)

Norddentsclie Corticieen.

Von Prof. Dr. Franz v. Hohnel (Wien) und Prof. V. Litschai]

(Schluli. 2)

m

34. Corticium sulphurellitm Y. H. et L. , Wiesner

p. 66.

An faulen Eichenasten und Einde und Holz vom schwarzen

HoUunder.

Wenn der Pilz aehr uppig entwickelt ist, zeigt er stumpie,

manchmal sehr dichtstehende Papillen. Er kOnnte daher aucn

als eine Grandinia oder Odontia angesehen werden.

») Dieser Name wurde nur zur Vermeidung jedweder Meinungs

verschiedenheit auf die Liste gesetzt. Nach Ansicht des Verfassers kommt inui

auf jeden FaU GUtigkeit zu. Vgl. Osterr. botan. Zeitschr., Jahrg. 1907, iNr. »,

S. 324.

^) Ystl. Jahrs. 1908. Nr. 11. S. 441.
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Wenn dann w§.re er

mit Odontia ambigua Karst., Symb. Myc. Fenn. IX, p. 51
(Saccardo, Syll., VL, p. 508) zu vergleichen; mit dieser

kOnnte er vielleicht identisch sein.

35. Vuilleminia commedens (Nees) Maire, Bull. d. L Soc. Myc,
XVIIL, fasc. IV, p. 81.

An Asten von der TraubenMrsche.
Triglitz in der Prignitz.

36. Gloeocystidium clavuligerum v. H. et L., Sitzungsb, d. k.

Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. KL, Abi L,

Bd. CXV, p. 1603-
Auf Erlenrinde.

Triglitz in der Prignitz.

Sehr gut entwickelte Exemplare; ausgesprochen hautig;

Gloeocystiden meist ganz eingesenkt. Pilz jedoch sonst ganz

mit dem Originalexemplar ubereinstimmend.

37. Gloeocystidium inaequale 7. H* et L., I. c, Bd. CXVI
p. 826.

Auf Holz und Rinde von der Birko und FOhre.

Sachsenwald.
Mit dieser Art identisch ist die Bresadolasche Varietat

Bourdotii von Gloeocystidium praetermisstim (Karst.) Bres.,

siehe Annales Myc, 1908, p. 44.

Schon der Vergleich der Diagnose dieser Varietat mit

unserer Beschreibung von GL inaequale v. H. et L. laGt dies

erkennen. Endlich wurde auch ein von Bresadola als ^Gloeo-

cystidium Bourdotii Bres., nov. sp.* bezeichneter Pilz als Qber-

einstimmend mit unserer Art befunden.

38. Gloeocystidium lactescens (Berk.) v. H. et L., L c, Bd. CXV I,

p. 784.

An Weiden-, Pappel- und Fichtenbolz- und Einde.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.

39. Gloeocystidium pallidulum (Bres.) v. H. et L.

An morschen Fichten- und FOhrenstrunken.

Sachsenwald, Ahrensburg, Triglitz in der Prignitz.

Ist identisch mit Gloeocystidium oleosum v. H. et L.

(1907) (Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.-

naturw. KL, Bd. CXVI, p. 827), da aber dieser Pilz von Bre-

sadola schon fruher (siehe Annales Myc 1903, Fung, polomci,

p. 127) als Gonatohotrys pallidula Bres. beschrieben wurde,

mufite der Name wie vorstehend umgeandert werden.

40. Gloeocystidium praetermissum (Karst.) v. H. et L., Sitzungsb.

d. k. Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. KL, Bd.

CXV, p. 1565.
^ ^, ^ ,^.

Auf Rinde und Holz von Laub- und Nadelbaumen.
^

Sachsenwald, Eolfshagen bei Oldesloe, Triglitz in der

Prignitz.
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41* Gloeocystidium stramineum Bres., Brinkmann , West^lische
Pilze, Nr. 18.

An WeidenasteEu
Ahrensburg in Holstein.

42. Gloeocystidhim femie (Pat.) v. H. et L., Wiesner-Festsehrift,

p. 70.

An Aspenholz.

Sachsenwald.

43. GloeopeniopJiora incarnata (Pers.) t. H. et L., Sitzungsb. d.

p. 816.

Wissensch. in Wien

An Einde und Holz von Laub- und NadelhOlzern,
Strauchern usw.

Altrahlstedt, Remmbeck bei Hamburg, Ruhlauer Forst bei

Schwarzenbeck, Triglitz in der Prignitz, gemein.

L GloeopeniopJiora macidaeformis (Fries?) v. H. et L.
Auf Erienrinde.

Triglitz in der Prignitz.
Der vorliegende Pilz stimmt vollstandig zur Friesschen

Diagnose von Thelephora macidaeformis Fries (Observ. Myc, I.,

p. 150), so daC hOchstwahrscheinlich in demselben diese Art

vorliegt. Dieser Pilz erwies sich aber bei der genaueren Unter-
suchuDg als eine GloeopeniopJiora sp,

Ausfiihrlicheres uber denselben wird in einer III. Mit-
teilung der Beitrage zur Kenntnis der Corticieen ge-

geben werden.

Wien
)

Auf morschem Holz und faulender Einde von Laub- und
Nadelbaumen.

Sachsenwald, Neurahlstedt, Triglitz in der Prignitz.

Mehrere Exemplare zeigten die Peniopliora- und die Ae-
gerita-Vorm.

46. FeniopJwra aurantiaca (Bres.) v. H. et L., 1. c, Bd. CXV,
p. 1583.

An Erlenzweigen.
Triglitz in der Prignitz.

47. FeniopJiora lyssoidea (Pers.)

(1906), p. 290.

vol. IV

Auf morschem Holz, morscher Einde von Laub- und Nadel-

baumen, Blattern, Humus etc.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.
Scheint hier nicht gerade selten zu sein.

48. FeniopJiora cinerea (Fries) Cooke, Grev., VIII., p. 20.

An Holz und Einde von Laub- und Nadelbaumen.
Neurahlstedt und Triglitz in der Prignitz, gemein.
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4

49. PeniopJiora convolvens (Karst.) v. H. et L., Sitzungsberichte

d. Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. KJ., Bd. CXV,
p. 1551.

An einem Kiefernstumpf.

Sachsenwald.

Die vorliegenden Exemplare stimmen recht gut zur

Karstenschen Diagnose vorstehender Art. Aach der Vergleicli

mit dem Originalexemplar ergab fast vDllige Identitat. Wahrend

aber der Karstensche Pilz von bleicher Farbe ist, ist unser

Pllz fast schmutzig weinrot gefarbt. Doch dtirfte diese Ab-

Tveichung dutch das verschiedene Alter der Pilze erklart werdeo

kDnnen.

50. Feniophora corticalis (Bull.) Cooke, Grev., VIII., p. 20.

An Eschenrinde.

Triglitz in der Prignitz.

Wien51. Peniophora cremea (Bres.) v. H. et L., Sitzungsb. d.

Akad., mathem.-naturw. Kl, Bd. CXV, p. 1586.

An morscher Rinde und morschem Holz von Laub- und

NadelbaumeU; Strauchern etc.

Sachsenwald, Gerstfeld im Rh6negebirge, Remmbeck bei

Hamburg, Ahrensburg, Triglitz in der Prignitz.

Der Pilz scheint nicht selten zu sein.

52. Peniophora crystallina v. H. et L., Sitzungsb. d Wiener

Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., Bd. CXVI, p. S2b.

An Birkenrinde und faulen Eichenasten.

Triglitz in der Prignitz. „. . ^^ -i j

Diese Art stimmt in mikroskopischer Hinsicht mit der

Hydnee Odontia conspersa Bres., Hym. Kmet., p. 36, uberein.

Doch die vielen Exemplare, welche uns von unserer Art vor-

liegen, zeigen alle keine stachelartigen Gebilde oder Warzen,

nur selten kCnnen seichte Papillen an ihnen beobachtet werden;

8ie machen durchaus den Eindruck einer Peniophora sp. Allen-

falls kann unsere Art als Odontia conspersa Bres. var. crystal-

Una V. H. et L. bezeichnet werden.

53. Peniophora gigantea (Fries) Massee, Monogr. of the Theleph.,

I., p. 142.

An FShrenstumpfen.

Triglitz in der Prignitz.

54. Peniophora glehulosa (Fries) Saccardo et Syd., Sacc, Sjll,

XVI., p. 195.

An Aspenrinde.

wf vSnden, sehr gut entwickelten Exe-pl^^^^^^^^^^^

Pilzes waren stellenweise fast 1 mm ^ick und das Hvmen urn

fast vollstandig in lauter 1 bis wenige MiUimeter breite, un-

regelmaCig eckige Stuckchen zerrissen.

Osterr. botan. Zeitschrift. 12, Heft. 1903. 33
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55. Feniophora Lycii (Pers.) v. H. et L., Wiesner

p. 73.

An durren Fichtenasten und Zweigen von Lonicera Xylo-

steum.

Prignitz.

Rolfshagener Kupfermuhle bei Oldesloe, Triglitz in der

Wissensch
An Pappelrinde und Birkenholz.

Sachsenwald und Triglitz in der Prignitz.

igsb- d- Wiener

CXV, p. 1580.

57. Feniophora nuda (Pries) Bres., Hym. Kmet., p. 50.

An Rotbuclienzweigen.

Sachsenwald.

58. Peniophora pubera (Pries) Saccardo, Syll., VL, p. 640.

An Erlenrinde und Holz von der Birke und Hasel.

Sachsenwald, Ahrensburg, Triglitz in der Prignitz,

iophora sangtiinea (Fries) v. H. et L., Wiesner-Festi

An Birken, Buchenholz und FOhrenrinde.
Sachsenwald und Triglitz in der Prignitz.

p. 85.

60. Peniophora serialis (Fries) v. H. et L., Sitzungsb. d. Wiener

Akad., matliem.-naturw. Kl., Bd. CXV, p. 1555 (= Peniophora
sordida Karst. non SchrOterj.

An Birken- und FOhrenholz.
Triglitz in der Prignitz.

.. Peniophora setigera (Fries) v. I

Atad. d. Wissensch.. mathem.-na

Wiener

p. 1555.

An Holz und Rinde verschiedener Laub- und Nadel-
baume.

Sachsenwald, Neu- und Altrahlstedt und Triglitz in der

Prignitz.

62. Peniophora sordida (Schroet.) v. H. et L., Ann. Myc, IV

(1906), p. 290.

Birkenholz.

Sachsenwald.

63. Peniophora suhascondita (Bres.) v. H. et L., Sitzungsb. d.

Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., Bd. CXV,
p. 1550.

An Ebereschenrinde.
Triglitz in der Prignitz.

Mit dena Originalexemplar verglichen.

64. Peniophora suUaevis (Bres.) y. H. et L.
(Corticium suUaeve Bres., Fung, polonici, p. 92.)

Auf FOhrenholz.

Sachsenwald.
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Exemplare vollstandig mit dem Original von G. suhlaeve

Bres. ubereinstimmend. Letzteres zeigt, wie die genauere Unter-

suchung ergeben, Cystiden, ist also eine Peniophara sp. Naheres

daruber in einem IIL Beitrag zur Kenntnis der Corticieen,

65. Peniophara suhstdphtirea (Karst.) v. H. et L., Sitzungsber. d.

Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. KL, Bd. CXV,
p. 1561.

An morschen Laub- und Nadelbaumstiimpfen, auf Moos,

Humus usw. ubergehend.

Sachsenwald, Ahrensburg, Triglitz in der Prignitz*

Der Pilz wurde zuerst als Peniophora radicata (P. Henn.)

V. H. et L. aus Ostafrika erkannt (Sitzungsber, L Wiener Akad.

d. Wissensch., mathem.-naturw. KL, Bd. CXVI, p, 746). Die

gut entwickelten Exemplare stimmen vOllig mit dem ostafrika-

nischen tiberein. Nachdem nun aber die P. radicata mehrfach

auch von Brinkmann in Westfalen gefunden wurde und dem-

selben auch aus Hannover bekannt war, lag es nahe, anzunehmen,

daB der in Deutschland offenbar verbreitete Pilz schon fruher

gefunden und beschrieben worden war. Es ergab sich denn auch

sehr bald, daC Peniophora subsulphurea (Karst.) damit identisch

ist, wie der mikro- und makroskopische Vergleich zweier Ori-

ginalexemplare zeigte. Der Pilz ist habituell hOchst verschieden,

je nach der Cppigkeit seiner Entwicklung; auf Holz ist er fest

angewachsen, dunn und zeigt keine Rhizomorpha-ahnlichen

Strange, auf Humus etc. ist er dick und mit auffallenden ocker-

gelben, wurzelartigen Strangen versehen. Peniophora mimica

Karst. in sched,, von uns 1. c. beschrieben, ist zum mindesten

mit P. subsulphurea sehr nahe verwandt, doch ist unser

Exemplar zu kummerlich zur Entscheidung der Identitatsfrage,

Corticium laciinosum Berk. u. Broome (Ann. of nat hist. 1873,

11, p. 343, Nr. 1371) ist nach dem uns durch die Direktion

der Royal Botanic Gardens aus Kew gutigst zugesendeten

Originalexemplare nichts anderes als Peniophora byssoidea

(Persoon) v. H. et Litsch., mufi also gestrichen werden.

66. Peniophora velutina (DC.) v. H. et L., Sitzungsb, d. Wiener

Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. KL, Bd. CXV, p. 1553.

An Holz und "Rinde von Laub- und Nadelbaumen,

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.

67. Aleurodiscus polygonius (Pers.) v. H- et L.
- ^

{Corticium polygoniumV^r^., Cryptochaefe polygoma (Pers.)

Karst., Gloeocystidium polygoniwn (Pers.) v. H. et L.

An Aspenrinde.

Triglitz in der Prignitz.
,, t. u

Die genauere Untersucbung dieser alten Persoonschen

Art lehrte, daG dieselbe eingesenkte, keulenfOrmige Gloeo-

cystiden fuhrt und daC das Hymenium nicht nur aus Basidien,

33'
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sondern nebeubei auch aus zarten Dendrophysen, welche

einen fadenfOrmigen Stiel besitzen und oben baumartig verzweigt

sind, besteht. Der Pilz mufite daher in die G-attung Aleurodiscus

eiDgereiht werden. Habituell und was die Gestalt der Dendro-
physen betrifft, steht der Pilz nabe dem Aleurodiscus acerimis

(Pers.) V. H. et L., infolge der vorhandenen Gloeocystiden
ebr

y. H. et L.

68. Coniophora arida Fries, Hym. Eur., p. 659.

An Erlen- und PQhrenrinde, Eichen- und FOhrenholz.

Altona und Triglitz in der Prignitz.

69. Coniophora Betulae (Sebum.) Karst., Hedwigia, 1896, p. 174.

An Erlen- und Fichtenrinde, FOhrenbolz etc

Sacbsenwald, Escheburg bei Hamburg, Ahrensburg, Triglitz

in der Prignitz.

70. Coniophora eradians Fries, Hym. Eur., p. 658.

An einem alten Eotbuchenstock.
Sachsenwald.

Bresadola betraclitet Corticium eradians Fries als einen

Hypochnus (Tomentella). Ein von ihm erhaltenes Exemplar des-

selben ist aber sicher eine resupinate Form von ThelepJiora

terrestris Ehrh.

p. 111.

(Alb. et Schw.) Bres., Fung, polonici 5

An FObrenholz.

Triglitz in der Prignitz.

Tomentella albostraminea (]

{Hypochnus
V. H. et L.

109.)

An Erleti-, Birken- und Eichenrinde.
Ahrensburg, Triglitz in der Prignitz.

Scheint nicht selten zu sein.

Mit dem Originalexenaplar verglichen.

73. Tomentella caesia (Pers.) sensu Bres. (siehe Bypochnus caesius

(Pers.) Bres., Fung, polonici, p. 107). ,

,

An Erlen-, Birken-, Pappel- und FOhrenrinde, nackter

Erde etc.

Sachsenwald, Altrahlstedt, Triglitz in der Prignitz.

Mit einem Bresadolaschen Exemplar verglichen.

Der Per soon sche Pilz ist jedenfalls verschieden.

74. Tomentella chalybea (Pers.) sensu Bres., Fung, polonici,

p. 106.

Auf bloCem Sandboden.
Triglitz in der Prignitz.

Mit einem Bresadolaschen Exemplar verglichen.

Kaum die Per soon sche Art.
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75. Tomentella cinerascens (Karst-) v. H. et L., Sitzungsberichte

d. Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., Bd. CXV,
p. 1570.

An Erlenrinde.

Mit dem Originalexemplar verglichen.

76. Tomentella elaoedes (Bres.) v. H. et L., Sitzungsb. d. Wiener

Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., Bd, CXVI, p. 840-

An Eichen- und Buchenasten.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.
*

77. Tomentella epimyces (Bres.) v. H. et L.

(Corticium [Hypochnus] epimyces Bres., Verb. d. zool.-

bot. Ges. Wien, 1901, p. 641; Saccardo, Syll. XVIIL, p. 186.)

An FOhrenstrunken.

Sachsenwald.

p. 419.

ferruginea (Pers.)

wisch

An faulenden Eichenasten.

Sachsenwald, In der Hacke bei Harburg, Grofi-Langer-

79. Tomentella fusca (Pers.) Schroeter, 1. c.

An morschem Holz und morscher Einde von Laub- und

Nadelbaumen, faulenden Lumpen etc.

Sachsenwald, Escheburg und Remmbeck bei Hamburg,

Ahrensburg in Holstein, Triglitz in der Prignitz.

80. Tomentella isalellina (Fries) v. H. et L., Sitzungsb. d. Wiener

Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., Bd. CXV, p. 1570.

Auf FOhren- und Fichtenrinde.

Sachsenwald, Lenzen und Triglitz in der Prignitz.

81. Tomentella Jaapii Bres. in sched. (1905) (= T. pupillata

v. H. et L.).

An Holz und Einde von Laubbaumen, trockenen Blattern,

Moos u. dgl.

Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.

Derselbe Pilz wurde auch von W. Brinkmann bei Lenge-

rich, Westfalen, gefunden. Uns scheint er die echte Tomentella

chalyhaea Pers. zu sein. In Jaaps Sammlung war er jedoch

als obige neue Art von Bres ad ol a aufgestellt, als welche sie

vorlaufig stehen bleiben soil.

82. Tomentella microspora (Karsten) v. H. etL., Sitzungsberichte

d. Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl., m. i^AV,

p. 1571.

An Erlen- und Haselrinde, Moos usw.
^ ^ _.. . ,

Sachsenwald, Grofi-Langerwisch und Triglitz in der

Prignitz. ^ . . , ,. i.

Die Exemplare wurden mit dem Original verglichen.
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, d. Wissensch., mathem.-nati
An Birken- und FOhrenrinde.

litzungsb. d. Wiener
Bd. CXVI, p. 786.

Ahrensburg in Holstein, Triglitz in der Prignitz.

Scheint nicht selten zu sein.

p, 79.

(Bres.) V. H. et L., Wi

An faalen Eichenasten.

Triglitz in der Prignitz.

Wissenscli

hfusca (Karst.) v. H. et L., Sitzungsb. d. Wiener

An Eichen-, Buchen- und Birkenrinde.
Sacbsenwald, Triglitz in der Prignitz.

p. 1572.

wird

n
86. Tomentella sulpJiurea (Pers.) non Karsten.

Aiif Rinde und Holz von der Erie, Buche, Eiche und
Hasel.

Sachsenwald, Eemmbeck bei Hamburg, Triglitz in der

Prignitz.

87. Tomentella trigonosperma (Bres.) v. H. et L.
[Gorticium trigonospermum Bres., Ann. Myc, III (1905)

p. 163.1
1

An faulenden Zweigen von Laub- und Nadelbaumen 3

Moos
Sachsenwald, Triglitz in der Prignitz.
C. trigonospermum Bres. wurde von uns als die Jugend-

form einer eigenen Tomentella sp. erkannt, welche wie oben
genannt werden muCte.

88. Tomentella tristis (Karsten) v. H. et L., Sitzungsber. d. Wiener
Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. KL, Bd. CXVI, p. 1572.

An morscher Rinde und faulendem Holz von Laub- und

Nadelbaumen.
Sachsenwald, Eseheburg bei Hamburg, Lenzen und Triglitz

in der Prignitz.

Scheint nicht selten zu sein.

89. Tomentella zygodesmoides (Ell.) V. H. et L., Sitzungsb. d.

Wiener Akad. d. Wissensch., mathem.-naturw. Kl, Bd. CXVI,
p. 787.

Zwischen Flechten auf durrem Boden unter FOhren.
Besenhorst bei Hamburg.
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#•

Uber einige osterreichische, besonders Tiroler Weiden.

Von Ad. Toepffer (Muuchen).

Auf Reisen in Tirol und Salzburg in den Somraern 1905 bis
1907 gemachte Beobachtungen an Weiden und Weidengallen, so-
wie die sich daran kniipfenden Studien haben mehreres fur die
Salieologie Beachtenswerte ergeben, das zum Tail schon in den
Schedis zu meinem Salicetum exsiccatum (Salic) verwertet, hier
im Zusammenhange gegeben werden soil; der Cbersichtlichkeit

wegen wurden die Arten und Hybriden alphabetisch angeordnet;
die mehrfach wiederkehrende Seiser Alp (Siidtirol) ist durch S, A.
gekiirzt, die Staubbliitenpflanze, resp. fruchttragende durch die

tiblichen Zeichen (f, resp. 5 bezeichnet, Salix stets durch S.;

Hohenangaben annahernd.

S. appendiculata Vill. f. parva, $, S. A., zwisehen Felsen
im OchsenbachtaJ, ca. 2000 m, Dolomit.

Nur 10—15 cm hohe, reich verzweigte Strauchlein, mit

Blattern von der Form typischer folia

Ser.), aber nur 20 : 12 mm, die groCten derSommertriebe 30 : 15 mm,
kahl Oder mit verstreuten Harchen, nur die untersten und die jungen
Triebe fein seidig; $ Katzchen 25 mm lang, 7 mm diek, kurz ge-

stielt, 7on zwei laubWattahnlichen (7 : 5 mm) Blattchen gestutzt.

Gleiche Formen sab ich aus der Sehweiz im Herbar des Herrn
Dr. Hegi.

S. appendiculata Yill. f. prolepfica $. Tirol, St. Jodok,

VIII. 1905.

S. arhuscula L. f. androgyna S. A., Grtinser Biihel, ca. 1900 m,

Del omit.

"Vereinzelt Friiclite unter normalen cT Bluten. C'bergangs-

bildungen nicht vorhanden.

S. arhuscula L. X caesia Vill. $ (5. Trefferi Huter in

Treffer, Exsiec, 1884).

Mit Recht haben Camus I (Monographie des Saules de

France, 1904) 303 gen. Bastard aufgefiihrt; B. Baser hatte in

Gremli, Neue Nachtrage VI (1887), 76, behauptet, daC die Ton

Treffer im Eainthal bei Taufers gesammelten und Flora exsiec.

Anstro-Hung., n. 1449, ausgegebenen Eiemplare S. caesia var.

angustifolia seien; die gleiche Angabe findet sich beiWohlfahrt
in Koehs Synopsis, £d. 3, 2368, mit dem Zosatz: „Diese Form

hat fast jpMrpwrea-artigen Habitus durch ihre verlangerten Blatter.

DaC einem so scharfen Beobachter wie Buser die Unter-

schiede des Bastardes von S. caesia entgangen sein sollten, ist
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kaum anzunehmen ; vielmebr scheinen die von Treffer ausgege-

benen Exemplare von verschiedenen Strauchern zu stammen, denn

meine Exemplare aus Baenitz, Herb. Europ,, sind in der Tat

schmalblattrige ,5^. caesia; dagegen lag rair aus dem Herbar von

Frau Andree-Eysn die Nr. 1449 gen. Exsikkatenwerkes vor, die

richtig hybrid ist; die naeh dem Grunde keilig verlaufenden blau-

ffriinen kahlen Blatter von derber Substanz sind in der vorderen

Halfte driisig gesagt (bei S. caesia vollkommen ganzrandig); die

Stutzbliitter des Katzchens sind ara Grunde seidig (bei S. caesia

kahl); KatzchenspindeJ wollig (bei JS. caesia weicbhaarig) ; Sehuppen

sparlich behaart, flaeh (bei S. caesia kaiii, hohl), gleichfarbig oder

oben dunkler (bei S. caesia alle oben dunkler); die Kapsel ist

spitzer und etwas iSnger gestielt, die Druse kraftiger und langer

als "bei S. caesia, der Griffel dunner und die Narben tief geteilt

(bei 8. caesia ganz). — Da der obere Biattrand stark driisig ge-

sagt ist, sehe ich als den einen parens typische S. arbuscula an,

nicht Waldsteiniana, wie Huter in Osterr. botan. Zeitschr., 1907,

p. 436, meint.

Die gleicbe Form dieses Bastardes fand gen. Dame aucb

„im Suldenthal auf Baehschutt, ca. 2000 m, Aug. 1879".

S. arbuscula L. X reticulata L. 9 f. medians Enander in

sched. ad Enand., Salic. Scandin. eisicc, 1905; Salic, n. 106

(1908), icon, pbotogr.

;S^. Ganderi Huter sec. Gandoger in Flora, XL (1882), 231.

S. A., Abhange des Flatten, ca. 2100 m, Dolomit. 12. VII.

1905. — Salic, n. 106, icon photogr.

Habitus der 8. reticulata, doeh die kleinen Zweige auf-

strebend; Aste kastanien- bis rotbraun, etwas glanzend; Knospen-
schuppen kahl, gelbbraun, bleibend; Blatter oval bis verkehrt-ei-

formig (1 : 0-8—3 : 1-5 cm), auf 0-3—0-6 cm langen rinnigen,

rotlienen Stielen, oberseits glanzend dunkelgrtin, durch das vor-

springende Adernetz (Rippe aber eingesenkt) etwas runzelig, unter-

seits glauk, jung lang seidig behaart, spater kahl, die geibgriine

fiippe und Nerven bervortretend, Netz nur dunkler gefarbt, nicbt

hervortretend ; Ratid umgebogen, entfernt driisig gezahnt ; Katzehea

auf 2—3 cm langen, roteu, dtinn weiC behaarten, rait 3—4 den

Laubblattern gleichenden Stutzblattern versehenen Stielen, rait und

obne Knospen in den Blattachseln, 2—3 cm lang, 0-5—0*7 cm
dick, walzig, oft gekrttmmt, unten meist lockerbltitig; Sehuppen
einfarbig, rundlich oval, ein Drittel so lang als der Fruchtknoten,

innen und auCen lang seidig behaart ; Fruchtknoten 3—4 mm lang,

sitzend, eiformig, stumpf, dunkelrot, dicht weifi seidig behaart;

Griffel rot, halb oder bis zum Grunde gespalten, dtinn, mit zwei--

teiligen, roten Narben; Driise doppelt, aufiere klein, innere breifc,

oben gekerbt, bis ein Viertel des Fruchtknotens aufragend.

Die Tiroler Pflanze gleicht der von Enander 1. e. photo-

graphisch gegebenen Form n. lOV, a: sie weicht ab durch we-



481

niger stark gezahnte Blatter, kraftigere Katzchen, sitzende Kapsel,

zierlicheren Griflfel und geteilte Narben.

S. caesia Vill. Typisehe S. caesia Vill. ahnelt auCerordent-

lich S. myriilloides L., mit der sie von vielen Autoren verweehselt

wurde ; aber neben dieser elliptischen Form variieren die Blatter

einerseits bis schmal-Ianzettlich, anderseits bis fast kreisrund; sie

sind stets ganzrandig und bei uns immer kahl ; nur Turczaninow
(Flora baicalensi-dahurica, 394) erwahnt eine Form aus Sibirien

mit jung unterseits lang behaarten Blattern.

Von Blattformen erwahnt Serin ge (Essai Saules Suisse,

1875, 27) eine var. B. macrophylla, die er jedoch nur kultiviert

kennt; und obwohl die leicht zu kultivierende Art sehr konstant

bleibt, kommen doeh einzelne Stocke vor, die (wie auch S. myrti-

lloides L.) wesentlich groCere Blatter bilden und zu bis manns-

hohen Strauchern heranwachsen ; die $ Pflanze geht auch in den

Garten als S. caesia, die c? als S. Zaheli oder auf Hochstamme

veredelt und als Trauerbaumchen gezogen, als S. Zaheli pendida

Hort.; mit ihren schlanken, blutenbeladenen Zweigen, aber auch

spater mit ihrem dunkelgriinen Laub ist sie eine unserer schonsten

Zierweiden.

iS. Wimmeri Hartig unterscheidet sich nur durch behaarte

Knospen.

E. Buser (in Gremli, I. c, 76) nennt eine var. angustt-

folia, ebenso Camus, L, 143, als var. angustifoUa Mutel, Fl

Dauph. ed. 2, 563; ihre Abbildung tab. 10, fig. A, zeigt Blatter

von 15—18 : 4 mm, was mit den von Treffer angegebenen unter

iS'. arluscula X caesia erwahnten Exemplaren ubereinstimmt.

Die Abbildungen der Kapsel bei Eeichenbach und Camus
stimmen weder miteinander noch mit meinen Beobachtungen iiber-

ein; ieh fand sie stumpfeiformig (fast wie bei S. purpurea), mit

kurzem, dickem Griffel und roten ungeteilten Narben; Schuppe

rundiieh, hohl, kahl, halb so lang als die Kapsel und diese am

Grunde halb umfassend; Druse unten dicklich, nach oben ver-

schmalert, die Basis der sehr kurz gestielten Kapsel kaum er-

reichend.

In dem von Herrn Ingenieur A. Artzt bearbeiteten botani-

schen Teil von Prosliner, Das Bad Batzes (1895), ist auf Grund

einer Mitteilung des f Herrn Generalsuperintendent Bertram in

Braunschweig 5. caesia fur .Seiseralp und Schlern" angefuhrt; da

ieh auf mehr als 50 Exkursionen in gen. Gebiet von dieser Spezies

niehts entdecken konnte, bemuhte ieh mich um Einsichtnahme des

B ertr am sehen Herbars, in dem aber weder im Braunschweigischeu.

noch im Wolfenbiitteler Teil unsere Art von S. A. und bchlern

enthalten ist ; wohl aber fand ieh S. arluscula mit ovalen, sehr

sehwach gezahnten, blaugrunen Blattern als fast kriechende Straucher

an quelligen Stellen, die die groCte Ahnlichkeit mit .S. caesm YiU.

Oder auch myrtilloides L. zeigten; da gleiche Exemplare im Herbar
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Bertram vorliegen, habe ich Grund zu der Annahme, daC der

gelehrte Herr Verfasser der „Flora von Braunschweig" diese ur-

sprunglich fiir S. caesia Yill. gehalten, spater auch seinen Irrtum

eingesehen, aber nicht mehr Gelegenheit gehabt hat, die an Artzt
gegebene Notiz zu berichtigen; S. caesia Viil. diirfte fur „Seiser

Alp und Schlern" zu streichen sein. — Ein^Synonym fur S. caesia

Vill. ist S. myrtilloides Wi lid enow; S. myrtilloides Villars ist

wiederum S. arbuscula L, ; man sieht, wie die alteren Autoren die

ahnlichen Spezies zusammenwarfen. — In Pacher (Systematische

Aufzahlung der in Karnten wildwachsenden GefaGpflanzen, 1884),

19, wird S. myrtilloides L. „Im Mollthal Blmfld. u. Schwab" auf-

gefiihrt; im Herbar Pacher, das ich dank der Liebenswiirdigkeit

der Yerwaltung des Naturhistorischen Landes-Museums von Karnten
durchsehen konnte, ist diese Art nicht enthalten; da nach der

sonstigen geographischen Verbreitung ihr Yorkommen sudlich der

Alpen nicht zu erwarten ist, glaube ich nach Obgesagtem an-

nehmen zu miissen, dafi auch hier eine Yerwechslung der S. ar-

buscula L. /?. humilis 2 brevifolia Anderss. in DO., Prodrom., XYI,

2., 248 (=: myrtilloides Yill.) mit S. myrtilloides L. vorliegt.

S. crafaegifoUa Huter in sched. et in Osterr. botan. Zeitschr.,

1907, p. 471 [non Bert.]. Die Originale der S. crataegifolia

Bert, die ich im Herb. Mus. Paris, sah, weichen von den von

Huter ausgegebenen wesentlich ab; die Blatter der Bertolini-
sehen Pflanze sind oval, stumpf, 80 : 43 mm, die der Huterschen
eilanzettlich, spitz, 50: 17 mm; sollte sich, was ich zurzeit nicht

feststeilen kann, eine Identitat der Katzchen ergeben, so miiCte die

Hutersehe Pflanze als var. angustifolia bezeichnet werden.

S. daphneola Huter in Osterr. botan. Zeitschr., 1907, p. 470

[non Tausch] = arbuscula X hastata.

Herr Huter hat bei der Identifikation seiner Pflanze mit der

Tauschschen vom Eiesengebirge tibersehen, dafi in den Sudeten

der eine parens S. arbuscula L. nicht vorkommt; ich halte mit

alien Autoren die Pflanze von der „Pantsche-Wiese" fiir eine kahle

Zwergform von S. Lapponum L.

*S. hastata L. zeigt meist rein griine Kapseln, doch kommen
auch rot tiberlaufene und grun punktierte, oder nur in der unteren

Halfte rote, an den gleichen Standorten vor.

S. h. t pseudohermapJirodita: S. A., Wiese unter dem

Grunser Buhel, 2000 ra. Der Straueh hat das Aussehen einer cf

Pflanze, doch sind wenige Staubblatter vollkommen entwickelt, die

meisten zeigen bereits tJbergange zum $ Geschlecht; in einem

Ahrchen fand sich eine einzelne Kapsel ausgebildet, ein Katzchen

zeigte etwa zur Halfte d^ und 9 Bliiten und zwei Katzchen des

Strauches waren rein $.
S. Jierbacea L. (Ygl. Osterr. botan. Zeitschr., 1904, Nr. o.)

Die Farbe der Antheren ist vor der Blute lebhaft purpurn,

dann goldgelb.
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Friiher hatte ich die Q

Weiden

[18501, tab. 105 [35&], zeiehnen sie zweidrtisig), indessen habe ich

nunmehr
auf Glimmerschiefer und auf der Seiser Alp auf Melaphyr Exem-

plare gesehen, deren meiste Bluten eindrusig waren; auch Enander
(Salices Scand. exs. u. 21) kenot $ Bluten mit einem inneren

Nettar; bei den von ihm angegebenen Modifikationen der Bluten

mit zwei Driisen ist die aufiere stets heil, die innere ganz oder

zwei- Oder dreilappig.

Zu den von mir I. e. genannten Varietaten, resp. Formen

treten noeh var. ovalis Norman (Florae arcticae Norvegiae species

nonnuUae novae vel minus cognitae in Christiania Forhandl., 1893,

38): „Meiste Blatter oval, seltener elliptisch-oval, gewohnlich nicht

gestutzt, VFenige verkehrt ei-kreisrund oder rundlich gestutzt" und

f. acutifolia (Salic, n. 70 ^) S. A., nahe dem Balstein,

ca. 2000 m. Linne bildet in PI. Lappon. die d Pflanze mit spitzen

Blattern ab ; hier ist es die 9 Pflanze, die solch scharf zugespitzte

Blatter fiihrt; sie ist oflFenbar aus einem Stock gewachsen, bedeckt

eine ca. 4 m* groCe Flache in dichtestem Easen, der alle andere

Vegetation verdrangt hat ; trotz sorgfaltigsten Suchens konnten nur

drei $ Katzchen entdeekt werden, deren Bluten emdrusig waren.

Wohlfahrt (Koch, Syn. etc.), 2308, sagt „sehr selten an-

drogyn"; da mir sonst aus der Literatur niehts iiber diese *orm

bekannt geworden, muC ich annehraen, daC hier eine Verwechs-

lung mit Bertolonis f. monoica (vidi lusum monoicum, a mentis

c? et $ in eodem individuo, Bert, Fl. Ital. X., 307) vorliegt.

S. myrsinites L. Auf der S. A. soil auch die var. Jacgm-

niana vorkommen; ich fand bisher nur var. serrata (balic, n. i^).

Partielle Phyllomanie. S. A. am GriinserBuhel fand ich

eine Pflanze mit teilweise verlaubtem Katzchen. Uber den btutz-

blattern finden sich einige taube Fruchte, dann wechseln vergrunte

Bluten mit normalen fertilen ab ; die untersten zeigen verlaubte und

verdickte Deckschuppe mit drtisigem Rande; ^as Nektarium ist er-

halten, die Karpelle haben sich zu einem
^^^f^l«^p„"l,'^°r

^^',^-

kummerten Laubblatt ausgebildet, deren untere Bander noeh za-

sammenhangen und eine Sprofiknospe umschheCen
; /^l^ ^"^^^^

vergrunten Fruchtkuoten zeigen noeh deutlieher ihre En stehung

aus^den Karpellen; hier sind Deckschuppe und
P'^f^^^/^^^^^^f"

halten, die verlaubten Kapselklappen aber an ^^^^ mneren Sei^e

ganz, 'an der SuCeren zum Teil kaP",^«.°^^T'^^"L'.rn?lnrn sich
Griffel und Narbe fehlen; an der Sp;^^^ ^es Katzehens finden s^^^^

Phyllome, in denen auch Druse und Deckschuppe zu kleinen Laub^

blattern umgewandelt sind ; von den Karpellen aber die nur noeh

am Grunde zusammenhangen, ist eines zu emem rundlichen das

andere zu einem auch in der Grofie vollkommen normalen Laub-
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blatt ausgebildet, die sich von denen der Zweige nur durch starkere

Behaarung unterscheiden ; in der Achse des verbildeten Frucht-

knotens steht die nackte Knospe eines neuen Sprosses.

S. myrsinites var. serrata X ^etitsa. — Zu samtlichen auf

S. A. gesammelten Exemplaren paGt die Beschreibung von S. re-

tusoides J. Kerner Wien
122), nur weichen die Blatter durch die ringsum drusige Serratur

und das Schwarzwerden beim Trocknen ab ; sie stehen daher samt-

lich der S. myrsinites naher; die Katzchen gleichen denen der

K
schuppen und kahlen Kapsein; Myrsinites

zeigt sich aber auch hier in den roten Adern der Deekschuppe

und der Kerbung des Randes.

Bei Exemplaren vom Flatten (Dolomit., ca. 2000 m, 12. VII.

1905), die ich als t super-myrsinites bezeichne, zeigt sich die

nahere Verwandtschaft mit S. myrsinites in der wimperigen Be-

haarung des ringsum gesagten Blattrandes und dem Fehlen ge-

stutzter Oder ausgerandeter Blatter.

f. medians^ EoIJzahne, 2000 m, Dolomit., 16. VII. 1905;

Flatten, ca. 2200 m, 9 (Salic, n. 73) und Schlern am Touristen-

steig cf in gleicher Hohe (Salic, n. 74), Juli 1907, zeigt nicht ge-

wimperte, aber ringsum driisig gesagte jungere Blatter in der Form

von S, myrsinites und gestutzte oder ausgerandete (ebenfalls rings-

um driisig gesagte) altere Blatter wie S. retusa, "beim Trocknen

aber schwarzend.

c?

jriinser

S. myrsinites X retusa var, serpyllifolia bezeichnen mufi;

eine Photographie habe ich Salic, n. 132, gegeben ; sie stimmt mit

S. semiretusa G. Beck in der Behaarung der jungen Aste una

Blatter, den 10—18 blutigen Katzchen mit 4—5 mm langen Staub-

(b 7)

beiden Enden fast gleiehmafiig verschmalerte, ringsum entfernt

scharf drQsig gesagte Blatter ab. — Da die Blatter auffallend klein

sind und gestutzte fehlen, so ist als der eine parens ;S^- retusa var.

serpyllifolia mit Sieherheit anzunehmen.

S. nigricans Sm. f. metamorpha, Tirol austral., mittieres

Duronthal, 26. VII. 1905.

Die sehon reifen $ Katzchen zeigen neben gut ausgebildeten

Kapsein seiche mit TJmbildungen der Karpelle in Staubblatter, ohne

daC diese Metamorphose voUendet ist ; samtliche Bluten sind riicK-

warts gerichtet. — Salic, n. 126, habe ich TJmbildungen d" ^jOten-

organe in $ als vielleicht durch die abnorme Witterung des Friifl-

jahrs bedingt angegeben; auch fflr diese S. nigricans mSchte icn

Laub
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schiedenheiten aufweist; die LaDgtriebe der 2 ra hohen Straucher
tragen Blatter von verkehrt-eiformiger Gestalt, mit langer Spitze,

die mittleren 40 : 22 mm; die der mittelhohen Zweige sind mehr
lanzettlich gestaltet, im Mittel 35 : 10 mm, die der untersten end-
lieh schraallanzettlich, 15 : 4 ram ; ich vermute, daC der Strauch,

aueh nach dem zuriickgebliebenen Unrat zu schliefien, wahrend
der Schneeschmeize langere Zeit im Wasser stand und dies eisige

Wasser die Yerschiedenheit der Blatter sowie die Umbildang der
Bliiten verursachte.

S. petandra L. var. lanceolata S. A. Geroll im Saltariabach

oberhalb der Postsenne, ca. 1850 m, sehr zahlreich cf und $ in

1—2 m hohen Strauchern ; die Driisen des Blattrandes waren
auCerordentlich harzreich und der Duft dieses Harzes, fast wie

Perubalsam, erfullte die Luft auf weite Strecken. — Salic, n. 75- ?.

Ob die Synonyme 1. lanceolata Anderss., Sal. Lap. (1845),

13, und die var. angiistifolia Anderss., Meyer, Camus zu

unserer Pflanze gehoren, vermag ich nicht zu sagen
;

jedenfalls

sind mir aus der Ebene und aus dem Norden derartige Exemplare
nicht zu Gesicht gekommen, dagegen mehrfach aus Tirol und der

Schweiz; ich halte diese Form daher fur alpin.

jS'. reticulata L. (Vgl. Osterr. botan. Zeitschr,, 1904, Nr. 5.)

Unter den I. c. angefuhrten Varietaten fehlt

var, angustifolia Borzi (Compend. della flora forest, ital.

[1885], 137). Vergleicht man des Autors Worte „foglie bislunghe

obovale" mit der Beschreibung var. cuneata Bornmuller (Mitt.

Thur. Bot Ver. YIII [1895], 39, „Blatter nach der Basis keil-

formig verlaufend, doppelt-, einzeln dreimal so lang ale breit", so

ist kein Zweifel fiber die Identitat beider Formen, nur hat der

Borzische die Prioritat, wahrend der Bornmullers bezeichnender

ist; ubrigens sind derartige Formen schon fruher beobachtet: Le-

debour, Flora Rossica, III (1853), 623, sagt: „Specimen unicum
foliis obovati-oblongis, basi cuneatis, in .terra Tschutschkorum ad

sinum St. Laurentii lectum possideo."

Grofiblattrige Formen, die hierzu gehoren, sah ich aus Nor-

wegen, Lille Elvedal, von Haglund und Kallstrom gesammelt;

mit etwas kleineren Blattern sammelte ich sie $ S. A., RoBzahne,

2100 m, J Sadtirol, am Tschagerjoch, ca. 2000 m, $ Zentraltirol,

Wildlahner Thai am Ubergang zur Geraer Hutte; die BlattgroCe

schwankt zwischen 19—10 mm Lange bei 8—4 mm groCter Breite;

nicht alle Blatter sind gleichmaCig keilfdrraig, einzelne sind rund-

lich, die ubrigen zeigen Zwischenformen.

Die Abbildung bei Schroter, Pflanzenleben der Alpen

(1905), 208, Fig. 76, n. 6, „besonders schmales und langes Blatt"

(33 : 17 mm) stellt ein Mittelding dar zwischen der gen. var. aw-

gustifolia Borzi und einer S. A. am Grunser Buhel und spater

aueh an den Rofizahnen gesammelten Form, auf die der Namo
angustifolia noch besser passen wurde ; das Verhaltnis der Lange
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zur Breite bei dieser ist stets iiber 2 : 1 bis fast 3 : 1 (18—35 zu

7—12 mm), die Blatter sind aber nicht keilig, sondern in der

Mitte am breitesten und verschmalern sich gleichmaCig nach beiden

Enden, so dafi also auch der obere Teil der Blatter spitzlich er-

scheint ; besonders schon sah ich scbmalblattrige Formen aus Nord-
amerika (Patterson, Colorado Flora, Nr. 135, Mount about Head-
waters of Clear-Creek, 1885, im Hb. Mus. Paris.), das Verhaltnis

war hier bis 5 : 1, die cf und $ Katzchen sehr klein.

Man konnte nach den Kernerschen Worten bei seiner var.

vestita (Form der Schieferalpen) verleitet werden zu der An-
nahme, in den Schieferalpen komme ausschliefilich die Form vor.

Das ist unrichtig ; auch dort ist die verkahlende Form die typische

und die behaarte auCerst selten. Mit dem Substrat hat, wenigstens

was seine chemische Beschaffenheit betriflft, die var. sericea Gaudin
(Flora Helvet. VI [1830], 256, — Kerner erst 1860) nichts zu

tun; sie wSehst auf dem Eadstadter Tauern (Windfeld, leg. M.
Eysn) auf Urgestein, auf dem Platten, S. A., 2300 m (Salic,

n. 89 $ u. 90 c?) auf Dolomit, an beiden Stellen im Verein mit

typiseher S. reticulata, welche bei dieser Hohe naturgemafi klein-

blattriger ist als in tieferen Lagen. Aber wahrend die tief im
Boden wurzelnden Pflanzen ihren Haarschutz zeitig abwerfen,

konnen die in lockerem GeroU wachsenden Formen, deren Wurzeln
durch das herabrieselnde Schmelzwasser vielfach entbloGt sind,

dieses Schutzes nicht entbehren und behalten ihr Haarkleid auch

oberseits wahrend des ganzen Sommers. Mit S. vestita Purch hat

Unsere Varietat nichts zu tun, ebensowenig wie var. villosa Ledeb.

1. c, welche nur unterseits mit langen Haaren bekleidet bleibt.

S. retusa L. f. metamorpha S. A., Nordabhange der EoC-
zahne, Juli 1907 (Salic, n. 144). — Die $ Katzchen weisen Um-
bildungen der Karpelle in cf Blutenorgane auf, ohne Vollendung
der Metamorphose. — In der Literatur finde ich nur einmal an-

drogyne Bluten an S. var. Kitaibeliana (Wimmer, Salices Euro-
paeae [1866], 124), es scheinen Blutenmetamorphosen bei dieser

Art selten zu sein.

Die nachstehende Liste der Weiden
gallen mag als kleiner Beitrag zu ihrer geographischen Yerbreitung
dienen. Die Nomenklatur ist nach Darboux et Houard, Cata-

logue systematique des Zoocecidies de TEurope et du Bassin medi-

terraneen (1901). Ich mufi es dahingestellt sein lassen, ob die auf

verschiedenen Pflanzen vorkommenden Gallbildungen gleichen Aus-

sehens von gleichen oder verschiedenen Tieren herriihren.

BlattrandroUung durch Eriophyiden an:

S, glabra Scoi^., Schlern, 1800 m; hasfafah., S. A., Ochsen-

baehthal, 200O m; S. incana Schrank, Frotschbachthal ober

Batzes, 1100 m.
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Eriophyidengallen, cephaloneonartige, an:

jS. hastata L, Mittleres Duronthal, ca. 1700 m; S. retictdata

L., S. A., Grtinser Buhel, 2000 m; S. retusa L., S. A., Mahl-
knecht, 2100 m,

Nemafus gallicola Steph. an
S. arhuscula L., S. A., Spitzbiihel, 1900 m; S. glahra Scop.,

S. A., Spitzbiihel, 1900 m; S. hastata L., Schlern, 2000 m.

Nematus iscJinocerus Thomas an

S. hastata L., S. A., 1900 m; S. Mielichhoferi Keiner, S-A.,
1900 m (Salic, n. 148); S, nigricans Sm., S- A., Ochsenbachtal,

1900 m.

Nematus vesicator Bremi an

S. purpurea L., Stidtirol, Eggenthal vielfach; Nordtirol,

Sehmirner Thai, zahlreich.

Nematus vinmialis (err. L.) (N. gallarum Hart) an

S. arhuscula L., Schlern, 1800—2000 m, mehrfach; 8. ha^

stata L., Schlern, Flatten, Mahlknecht (Salic, n. 98a), 1900 bis

2100 m; S. purpurea L., zwischen Waidbruck und Kastelruth,

700—900 m, Eggenthal, Sehmirner Thai, Uberall zahheich; S. re-

ticulata L.. S. A. und Schlern (Salic, n. 9Sh), 2000—2200 m;
S. retusa L., S. A., Schlern, Flatten, 1900—2200.

Oligotrophus capreae Winn, an

S. appendiculata VilL, Nordtirol, St. Jodok, ca. 1100 m.

Perrisia terminalis H. Loew. an

S. hastata L., S. A., Goldknopf, 2200 m.

Mahdophaga rosaria H. Loew. an

S. caprea L., Laranzer Wald bei Kastelruth, ca. 800 m.

Rahdophaga Salicis Schrank an
S. arhuscula L. (Salic, n. 52), S. A., 1800 m, Flatten, 2000 m

(die Exemplare entsprechen durchaus denen von Dittrich und
Fax, Herbarium eecidiologicum, n. 260, an S. helvetica aus-

gegebenen, welche von Bhahd. duhia Kieff. herruhren sollen);

S. purpurea L., Eggenthal bei Birchabruck, zahlreich.

Fontania Kriechhaumeri Konow an

S. incana Schrank., Kardaun bei Bozen, bei Eatzes, 1100 m,

St. Jodok, 1100 m. (Es bleibt zu untersuchen, ob der Erzeuger

mit Nematus hellus Zadd. identisch ist.)

Phytoptus sp. an
S. pentandra L. var. lanceolata (Salic, n. 149) gehSrt viel-

leicht zu den oben erwahnten cephaloneonartigen Eriophyidengallen.

S. A., Saltariathal, bei der Fostsenne, ca. 1800 m.
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Wulfenia und die Pendulationstlieorie

.

Von Dr. T. F. Hanansek (Krems).

(Zu dem Aufsatze „Die siideuropaisclieii und pontischen Plorenelemente in

Karnteu" yon Dr. Rudolf Scharfetter, diese Zeitschrift, 1908, p. 398—402.)
'J

Auf Grund eingehender ErOrterungen uber das Vorkommen,

die Bodenunterlage und Vergesellschaftung der Wulfenia carin-

thiaca Jacq. kommt der Verfasser zu der zweifellos der Wahrheit

sehr nahe stehenden Anschauung, „dafi Wulfenia die Eiszeiten

nicht in Karnten uberdauert hat, sondern erst spater mit pontisch-

illyrischen Pflanzen eingewandert ist. VermOge ihrer Bodenanspruche

konnte sie nur an sehr wenigen Orten festen FuB fassen. In An-

lehnung an August Schulz wurde ich (Scharfetter) ihre Ein-

wanderung in die erste heifie Periode, die Zerstiickelung ihres

Areals in die darauffolgende erste kuhle Periode verlegen."

Es sei mir nun gestattet, auf das Buch des Zoologe)n

Prof. Dr. H. Simroth, „Die Pendulationstheorie" (Leipzig 1907,

hinzuweisen, in dem auch die Wulfenia genannt ist. Simroth
sucht die tier- und pflanzengeographischen Erscheinungen durch

die von Reibisch angenommene Pendulation^) der Erdachse im

Meridian 10° 6stl. v. Gr. urn die horizontale Achse Ecuador-
Sumatra zu erklaren, indem jeder Pendelausschlag — einmal

polar, darauf wieder aquatorial — einer geologiscben Epoche ent-

sprache. In der Eiszeit war der Ausschlag fur unseren Quadranten

polar (daher eben die Vergletscherung !), in der Gegenwart pendelt

die Erde wieder aquatorial. Die Pflanzen, die im Schwingungskreis

ihre Heimat hatten, konnten bei polarer Pendelung nicht im Me-

ridiane bleiben und wichen zuruck oder zu beiden Seiten oder

auch nur nach einer Seite aus. Dies war auch bei Wulfenia der

Pall Wink el

ist in der Eiszeit rechts und links (rechts bis Libanon und Hi-

malaya) ausgewichen und damit stimmt genau das, was Dr. Schar-

fetter fur die Einwanderung angenommen hat. Der betreflfende

Abschnitt in Simroths Buch (p. 515) lautet: „TJnd nun zum

Schlufi Doch einen Blick auf den alten adriatischen Winkel.

Genau wie bei der Tierwelt, zeigt er sich als ein reiciies Ee-

liktengebiet von Lebewesen, die jetzt weithin uber die Erde zer-

streut sind. Die Balkanhalbinsel soil uberreich sein an Endemismen

unter den Pflanzen, aber gerade die allerletzten Jahre haben

uberraschende Aufschlusse gebracht."

,Seit langem bekannt ist die schOne Wulfenia carinthiaca,

die in Karnten einen vereinzelten Standort einnimmt, da ihre beiden

1
) Vgl. mein ausfuhrUches Keferat in der Zeitschr. f. d. osterr. Gymn.,

Wien 1908, S. 353—363.
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anderen Arten weit nach Osten verdrangt sind, W. orientalis auf

dem Libanon, W. amherstiana auf dem Himalaya. Dazu kiirzlich

eine vierte Art von Montenegro!" — Ich fiige noch den nachsten

Absatz tiber Finns bei:

„Pinus Pence in Makedonien und Bnlgarien, jetzt aiich in

Westbosnien und Ostserbien entdeckt, steht nahe der nordamerika-

nischen Weymouth skiefer, Finns omorica, nur noch in einigen

Schluchten an der Adria, hat ihre nachsten Verwandten in der

Mandschurei und Japan. Also nach Osten und Westen."

Ich m5chte mit diesen Zeilen auf die Pendulationstheorie

und das Buch Simroths hingewiesen haben und schliefie mit

den Worten Simroths, ,dafi der eine oder audere Bota-

niker vom Each sich angeregt fuhlen mochte, die Be-
ziehungen zwischen der Verbreitung der Gewachse
und der Pendulationstheorie weiter zu verfolgen.

Literatur - tJbersicht^).

Oktober 1908.

WulfeDerganc L. Uber die geographische Verbreitung der

(Allg. botan. Zeitschr., XIV. Jahrg., 1908, Nr. 10, S. 168 bis

172.) 8°.

Jensen C. Die Suhsecundnm- Gr\i]^i^e der europaischen Torfmoose.

(Lotos, Bd. 56, 1908, Nr. 7, S. 234-238.) 8°.

Kerner A. V. Der Wald und die Alpenwirtschaft in Osterreich

und Tirol. Gesammelte Aufsatze. Herausgegeben von K. Mahler.

Berlin (Gardes u. H5del), 1908. 8". 178 S. — Mk. 3-20.

Kronfeld M. Albrecht v. Haller. (Feuilleton des ,Fremdeu-

Blatt«, Wien, 16. Oktober 1908.)

Langhans V. H. Das Plankton des Traunsees in OberOsterreicb.

(Lotos, Bd. 56, 1908, Nr. 7, S. 209-234.) 8«.

Molisch H. Cber ein einfaches Verfahren, Pflanzen zu treiben

(Warmbadmethode). (Sitzungsber. d. kais. fl^^d. d. Wissensch.

Wien, mathem.-naturw. Kl, CXVII. Bd., Abt. I, Februar 1908,

S. 87—117.) 8'. 2 Taf.

Vgl. Nr. 6, S. 257.

1) Die L i t G r a t u r - U b e r s i c h t« strebt VoUstandigkeit nur mit

Riicksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in ^f
"eich erscheinen

Oder sieh auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen feraer

auf s e 1 b s t a n d i g e Werke des Auslandes Zur Erz.elur,.g tunlichster

VoUstandigkeit Tverden die Herren Autoren und Verleger um Emsendung von

neu ersehienenen Arbeiten oder wenigstens urn erne Anzeige ^ber seiche

hoflicbst ersucht.

Osterr. botan. Zeitachrift. 12. Heft. 1908.

T)ie Bedaktion.

34
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Nemec B. Anatomie a Fysiologie Rostlin (Anatomie und Physio-

logie der Pflanzen), I. Teil, 1. Halfte, und I. Teil, 2. Halfte.

Prag, 1907 u. 1908. 654 S., 502 Textabb.

Portheim L, v. und SchollE. Dntersuchungen fiber die Bildung

und den Chemismus von Anthokyanen. Vorlaufige Mitteilung.

(Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXVI a, Heft 7.) 8^.4 S.

Die Torliegende Abhandlung enthalt insbesondere die Mitteilung zweier

Ergebnisse. In methodischer Hinsicht ist es den Verff. gelungen, durch Dialyse

der Farbstoffe durch tierische Membranen ein Mittel zu finden, das es er-

inoglicht, die Farbstoffe relativ rein zu gewinnen. Bel Untersuchung des

Anthokyans der Samen von Fhaseolus gelang es, ein en bristallisierbaren Farb-

stoff zu gewinnen,

Rechinger L. und K. Streifzage in Deutsch-Neu-Guinea und

auf den Salomonsmseln. Berlin (J. Reimer), 1908. 8^ 108 S.,

27 Licbtdrucktafeln, 3 Textabb. — Mk. 8.

Frisch und anregend geschriebene Schiiderung einer botanischen Keise

mit zahlreichen Bemerkungen iiber biologisch, pflanzengeographisch und

nationalokonomisch interessante Pflanzen und sehr schonen Abbildungen

,

welche groGtenteils photographische Aufnabmen der Verff. reproduzieren.
F

Schroeder E. A. Craferellus-Avien. (Zentralblatt fur das ge-

samte Forstwesen, Wien, 1908.) 8". 11 S.

Stiasny E. tjber Pflanzenzuchtung, (Das Wissen fur AUe, Jahrg.

1908, Nr. 41, S. 647—650, Nr. 42, S. 660—663.) 4'.

ThoDner Fr. Die Blutenpflanzen Afrikas. Eine Anleitung zum

Bestimmen der Gattungen der afrikanischen Siphonogamen.

Berlin (Friedlander u. Sohn), 1908. gr. 8". 672 S., 150 Taf,,

1 Karte. — Mk. 10.

Ein in AnbetracM des gewaltigen Anschwellens der Literatur iiber die

Pflanzenwelt Afrikas iiberaus erwiinschtes Werk, das sehr sorgfalfcig gearbeitet

zu sein scheint. Eine sebr wertvolle Zugabe bilden die 150 Tafeln, welche

ganz vorziiglicbe Habitusbilder und Detailzeichnungen bringen. Sehr wert-

voll ist es, daB der Verf. bei Ausarbeitung der Bestimmungstabellen daraut

bedacbt war, besonders leicht wahrnehmbare Merkniale in den Vordergrund
zu riicken, so daO das Werk nicht nur von Botanikern, sondern auch von

botanisch nur einigermaUen gebildeten Eeisenden, Sammlern etc. mit Eriolg

beniitzt werden kann.

Wagner R. Untersuchungen fiber den Bau der „Dolden« von

StephanoUs florihmda Brongn. (Sitzungsber. der kaiserl. Akad.

der Wissensch. Wien, mathem.-naturw. Kl., CXVIT. Bd., Abt. 1,

Janner 1908, S. 53—85.) 8», 17 Textfig.

ettstein R. v. Handbuch der systematischen Botanik. II. Band,

2. Halfte (SchluG). Wien (Fr. Deuticke). 8°. 184 S., 104 Abb.
W

K 9-60.

W
MoeUeri

covie, cl. math -nat., Juillet 1908, pag. 656 — 682.) 8.

1 Textfig.
TT 1 IT

Zapalowicz H. Conspectus florae Galiciae criticus. vol. li*

(Sumpt. Academiae litterarum Cracoviensis, 1908.)
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Inhalt: Betulaceae — Manunculaceae.

Neu beschrieLen werden folgende Arten und Bastarde: Salix pociitica

(= alba X pentandra), Salix WoloszczaTcii (— daphnoides X caprea),
Salix Eehmamii {= incana X silesiaca), Salix sarmatica (= caprea y
livida), Salix Tatrorunty Salix JanczeivsMi (^:= arbuscula X hastata),
Salix Kotuliana (= Tatrorum X Lapponum), Salix vdlhyniensis (= myr-
tilloides X aurita), Salix sandomiriensis (^= rosmarinifolia X viminalis),

Salix polesica (= rosmarinifolia X Lapponum), Salix vistulensis (= ros-

marinifolia >" suhaiirita), Salix cracoriensis (= rosmarinifolia X Uvida),

Bumex Bloclcii (= obtusifoliiis y, viridis)^ Bumex carpaticus. Polygonum
janoviense (= hydropiper X wiani<s), Polygonum asperulum (= dumetorum
X convolvulus)J Atriplex polonicumj Delphinium nadadense, Aconitum
Berdaui (= cammarum X napdliis\ Aconitum bucovinense {= napellus

X paniculatum)y Pulsatilla Jaiiczewskii (^ nigricans X patens), Pulsa-
tilla tarnoviensis (— supernigricans X pafens), Banuncuhis Klukii
(-= aconitifoUus X ^^cer), Banunciilus Gilihertii (= acer X Wion^a/ms),

Thalictrum AndrzejowsTcii (= simplex X flaviim), AuCerdem wird in den
meisten behandelten Gattuiigen eine groISere Anzahl von Varietaten und
Formen beschrieben.

Beguinot A. Sulla eteromericarpia delle CaJcile mnritima L.

Bull. soc. boi ItaL, 1908, nr. 1-3, pag. 23, 24.) 8^

Kevisione delle Glyceria della sezione Atropis appartenenti

alia flora italiana, (Bull- soc. bot. Ital, 1908, nr. 4—6, pag.

50—67.) 8^

BehrensW. Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten.

Vierte verb. Aiifl., herausgeg. v. E. Kiister. Leipzig (S. Hirzel),

1908. 80. 245 S. — Mk. 7.

Eine neue Auflage des bestens bekannten Buches, die Hberall das Be-

streben des Herausgebers, das Bucb den Fortscbritten und Bediirfnissen der

Zeit anzupassen, erkennen lafit. WertvoU ist die Einfiigung einer neuen Ta-

belle : „FiKierung und Farbung der Protozoen, insbesondere der pathogenen''

nach Prowazek.

Bonnevie K, Chromosomenstudien. (Archiv fur Zellforschung,

I. Bd., 1908, 2. u. 3. Heft, S. 450—514.) 8^

Cockayne L. Report on a botanical survey of the Tongarino

n. 190S. 4^ 42 n.. 32 Fiff.. 1 Kart.Wellingt
Waip

Wellin 1 Kart.

Zwei pflanzengeographische Monographien mit sebr scbonen Yegetations-

bildern.

Engler A. Die Pflanzemvelt Afrikas, insbesondere seiner tropi-

schen Gebiete. (Engler und Drude, Die Vegetation der Erde.

IX.) II. Bd. Leipzig (W. Engelmann), 1908. gr. 8^ 460 S.,

16 Vollbilder, 316 Textfig. — Mk. 18.

Die Vegetationsformationen tropiscber und subtropischer

Lander. In ubersichtlicher Zusammenstellung nebst farbigen

Signaturen zur Verwenduug fur Vegetationskarten. (Botan. Jabrb.,

XLL Bd., 5. Heft, S, 367-372.) 8^
34*
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Verf. hat bei zahlreichen pflanzengeograpMschen Arbeiten Erfahrungen

iiber die wissenschaftlich imd technisch zweckmaiiigste Art der kartographi-

schen Darstellung tropischer und subtropischer Formationen gesainmelt. Es

ist daher sebr willkoinmen, daC er diese Erfahrungen nunmehr in einem

Schema publiziert und es ware im Interesse einer leichteren Vergleichbarkeit

sehr erwtinscht, wenn man sich moglichst allgemein an dieses Schema halten

wiirde.

France R. H. Der Bildaugswert der Kleinwelt. (Mikrologische

Bibliothek, Bd. 2.) Stuttgart (Frankh), 1908. gr. 8". 45 S.,

1 Taf., zahlr. Textill. — Mk. 1.

HOck F. Lehrbuch der Pflanzenkunde fur hOhere Schulen und

zum Selbstunterricht. Teil I: Unterstufe (112 -f- IV S., 6 Taf.,

65 Textabb.). Teil H: Oberstufe (220 S., 29 Taf., 221 Textabb.).

Efilingen und Munchen (J. F. Schreiber), 1908. 8°.

Ein in erster Linie fur die Mittelschulen des Deutschen Eeiches be-

stimmtes Lehrbuch, das in methodischer und wissenschaftlicher Hinsicht

einea sehr vorteilhaften Eindruck macht. Das Buch enthalt bei knapper

Passung einen sehr reichen Stoff, so daB es auch aufierhalb der Schule zur

Belehrung gut verwendbar sein wird. In illustrativer Hinsicht fallen zahl-

reiche und schone Originalbilder auf.

Mac far lane J. M. Nepenthaceae. (Engler, Das Pflanzenreich,

36. Heft [IV. 111].) Leipzig (W. Engelmann), 1908. 8". 92 S.,

19 Textabb. — Mk. 4-60.

Migula W. Pflanzenbiologie. Schilderungen aus dem Leben der

Pflanzen. Leipzig (Quelle u. Meyer), 1909. gr. 8°. 352 S.,

133 Textfig., 8 Tafeln. — Mk. 8-80.

Populare Darstellung einiger Hauptkapitel der botanischen Biologie,

so: Verbreitung, Fortpflanzung, Schutzeinrichtungen, Anpassungen, Sym-
biose u. a. Dem Fachmann bietet das Buch wenig, doch wird es sich recht

gut eignen, um weiteren Kreisen eine rasche und leichte Orientierung iiber

Reti

eiuige Haupterscheinungen der Okologie zu ermoglichen.

Moesz 6. Die Cyperaceen der Gegend von Brass6 und des ,

Nyir". (NOvenytani KOzlemenyek, VIT, 1908, nr. 4, pag. 1S2

bis 191.)
J

' '

Ungarisch mit kurzem deutschem Eesumee.

Nathorst A. G. Palaeobotaniscbe Mitteilungen 4-6. (Kngl.

svenska vetensk. Akad. handling., Bd. 43, Nr. 6.) 4". 30 b-

4 Taf., 1 Textfig.

Die Abhandlung ist in erster Linie in methodischer Hinsicht be-

merkenswert. Verf. gelang es, durch Anwendung der Behandlung imt cwor-

saurem Kali und Salpetersaure nicht bloii bei Fossilien sehr schone KntiKuia-

praparate zu erhalten, sondern auch Sporen von fossilen Farnen «" ^^""^^^
und aos Gesteinen Sporen und Pollenkorner zu isolieren. Ausfiihrlicher Dc-

handelt werden dann Nathorstia Heer und Antholithus Zeilleri n. sp.

^

Rehm H. Ascomycetes novi. II. (Annales Mycologici, VI. Jahrg.,

1908, Nr. 4, S, 313-325.) 8^
Aus Deutschland und Tirol werden beschriehen: Ceratostomena fusco-

lutea Rehm, DiaportheiTetrastaga) Polygo7ii Behm, Diaporthe {Euvorm^}

glandulosa Rehm, Diaporthe (Euporthe) Kriegeriana Rehm, ^^yjl^^
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spila havarica Rehm, Lizonia siromatica liehm (Arlberg, leg. K. Arnold),
Winterina peltigeraephila Rehm.

Robinson B. L. and Fernald M, L. A Handbook of the flowe-

ring plants and ferns of the central and northeastern United
states and adjacent Canada. (Grays New Manuel of Botany,

seventh edition, illustrated.) New York, Cincinnati, Chicago
(American book company). 8**. 926 pag., 1036 fig.

Eine neue Auflage des G r ay schen ^Manual", die tiberall Uber-
arbeitungen und Verbesserungen aufweist, welclie die Brauchbarteit dieses

auch bei europaiscben Botanikern so beliebten Handbuches iiber die Flora
eines groCen Teiles von Nordamerika erboht. Die Nomenklatur ist durch-
wegs den neuen Nomenklaturregeln angepaftt.

Roux CI. et Colomb A. Alexis Jordan et son oeiivre botanique.

(Annales de la soc. Linn. Lyon., nouv. ser,, torn. LIV, p. 181

—

258.) 8^
Inhalt: 1. Verzeichnis der Biographieu Jordans. — 2. Aufzahlung

' der botanischen Eeisen Jordans, — 3. Aufzahlung der Exsikkaten des

Herbier Jordan. — 4. Verzeichnis der Publikationen uber den botanischen

Garten Jordans. — 5. Verzeichnis der Publikationen Jordans. — 6. Lite-

ratur iiber den Jordanismus. — 6. Verzeichnis der von Jordan publizierten

Pflanzenarten.

Sagorski E. Ober den Formenkreis der Anthyllis Vulneraria li.

(Forts.) (Allg. botan. Zeitschr, XIV. Jahrg., 1908, Nr. 10, S. 172

bis 175.) 8^
Neu beschrieben: A, hercegovma, A. Spruneri §. bulgarica, A. abys-

sinicaj A, hispidissima.

Seligo A. Tiere und Pflanzen des Seenplanktons. (Mikrologische

Bibliothek, Bd. 3.) Stuttgart (Frankh), 1908. gr, 8*». 64 S.,

I Taf., 247 Textabb. — ML 2.

Senn G. Die Gestalts- und Lageveranderung der Pflanzen-Chro-

matophoren. Leipzig (W. Engelmann) , 1908. 8**. 397 S.,

83 Textfig., 9 Taf. — Mk. 20.

Inhalt: I. Die Gestaltsverandemngen. der Chromatophoren. — II. Die

Lageveranderung der Chromatophoren. A. AuCere Einfliisse. B, EinfluC des

Zustandes der Chromatophoren auf ihre Anordnung und Keizharkeit. C. Ein-

fluG der Zellen und Gewebe auf die Anordnung der in ihnen enthaltenen

Chromatophoren, - III. EinfluG von Gestalt iind Lagerung der Chromato-

phoren auf die Farbung der Pflanzen. — IV. Biologische Bedeutung der

Gestalts- und Lageveranderung der Chromatophoren. - V. AUgemeine Be-

trachtungen. — Beilage: Die Lichtbrechung der lebenden Pflanzenzelle.

Simonkai L. Conspectus Aceronm in Hungaria, terrisqiie Bal-

cani septentrionalis Hungariae acijacentibus spontaneorum et

cultorum. (NOvenytani K5zlemenyek, VIF, 1908, m. 4, pag, 141

182.)

Ungarisch mit kurzem deutschem Besumee. Neu beschrieben: Acer

Ldngi {illyricum X tataricum) Simk.

itton A. W. Brassica Crosses. (The Journal of the Linnean

Society, Boi, vol XXXVIIT, 198, nr. 267, pag. 337-349, tab.

24—35.) 8«.
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Sykes M. Gr. Nuclear Division in Funhia. (Archiv fur Zell-

forschung, I. Bd., 1908. 2. u. 3. Heft, S. 380-398, Taf. VI 11,

IX.) 8^

Va^eler P. Die mineralischen Nahrstoffe der Pflanze. (Sammlung
„Wisseii und KOnDen", Bd. 7.) Leipzig (J. A. Barth), 1908. ^\

130 S., 3 Textabb. — Mk. 3.

VOchting H. Untersuchongen zur experimentellea Anatomie und

Pathologie des PflanzeokOrpers. Tubingen (H. Laupp), 1908.

gr. 8". 318 S., 20 Taf., IG Textfig. — Mk. 20.

Vries H. de. PflanzenzucbtiiDg. Cnter Mitwirkung des Verfassers

nach der zweiten verbesserten Originalauflage ubersetzt von

A. Steffen. Berlin (P. Parey), 1908. 8°. 303 S., 113 Textabb.

Mk. 8.

Wolf Th. Monographie der Gattung Potentilla. (Bibliotheca bota-

nica, Heft 71.) Stuttgart (E. Nagele), 1908. 4°.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Toepffer, Salicetum exsiccatum, Fasc. II, Nr. 51—100 (und

Nachtrage zu Fasc. I). — Preis Mk. 1-50.

Enthalt aus Tirol:

Nr. 52. 8. arhuscula L. 9,
Nr. 66. 8. glabra Scop. 9.
Nr. 68. 8. hastata L. 9.
Nr. 69. 8. hastata v. vegeta. 9.
Nr. 70. 8. herhacea L. f. acuUfolia.
Nr. 72. 8. myrsinites 9 var. serrata f. pilosa.
Nr. 73, 74. S. myrsinites var, serrata X retusa 9 ^- <^-

Nr. 75. iS'. penfandra L, 9 v. lanceolata.
Nr. 87, 88, 88 a. 8. reticulata typica 9 u. cf-

Nr. 89, 90. ;S'. reticulata v. sericea 9 u. cf-

Nr. 91, 92. 8. retusa L. 9.

Toepffer, Salicetum exsiccatum, Fasc. Ill, Nr. 101—150
(und Nachtrage zu Fasc. I und II). — Preis Mk. 2.

Enthalt aus Tirol:

Nr. 98 a. S. hastata L. mit Gallen von Pontania Salicis.

Nr. 986. S. reticulata L. mit Gallen von Pontania Sahcis.

Nr. 148. 8. Mielichhoferi mit Gallen von Pontania femo-

ralis Cam.
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Nr. 149. S. pentandra v, lanceolata mit Pbytoptengalleo.
Nr. 144* S, rehisa L. f. ^netaniorj^ha.

Ferner Photographien vod Tiroler Weiden:
Nr. 106. S. arbuscula X reticulata $ forma medians.
Nr. 129. /S. herhacea X reticulata f. medians $.
Nr. 132- S, myrsinites X r^ttisa var. serpyUifdia (f.

Notiz.

Tm Juni d. J. fand ich neben dem Eisenbahndamme nachst
der Eisenbabnbructe bei Krems in Nieder5sterreich 11 Exemplare
von Flantago patagonica Jacq. (bestimmt von Prof. Dr. K. Fritsch).

Dr. T. F, Haaausek.

Personal-Naclirichteii.

Prof, P. Hennings (Berlin) ist am 14, Oktober gestorben.

Dr. 0. Renner wurde zum Kustos am Eryptogamenherba-
rium des botanischen Institutes Munchen ernannt.

W* C. Cocker wurde zum Professor der Botanik an der

Universitat von Nord-Carolina ernanut.

Dr. K. Shibata wurde zum Professor der Botanik an der
kais. Universitat Sapporo (Japan) ernannt.

Ludw. Grf. 7. Sarntheim, bisher Leiter der Bezirkshaupt-

mannschaft Ampezzo, wurde zura Bezirkshauptmann daselbst er-

nannt.

Dr. F. Nabelek wurde zum Professor an der b5hmiscben
Landesoberrealschule io Leipnik (Mahren) ernannt.

Inhalt <i€r Dczember - Nnnimer: R. y. Wettstein: "Cber Farthenotarpie tei Diospyros Kaki,
9,457, — Viktor Scliiffner: Uber einige sudamerikunisclie RiccSen. S. 4G2. — E. Janchen:
Zur NomenVIatur der GattungsnatDen. S. 466. — Prof. Dr. Franz y. Hohnel und Prof. Viktor

Litschaner: Norddoutsche Corticieeii. (SchluS.) S. 470, — Ad. Toepffer: Uber einige

ost^rreichische, besonders Tiroler Weiden. S. 479. — Ur. T. F. Hanausek: Wul/eitia und
die Fendulationstbeorie. S. 486. — Literatar-Ubersicht. S. 489. ~~ Botanische Sammlungen,
Museen, Institute etc. S. 4D4. — Dr. T, F. Hanausek: Notiz. 3. 495. — Pei30nal-Nach-
richten. S. 496.

Redattenr: Prof. Dr. B. r. Wettstein, Wien, 3/3, Rennweg 14.

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

Die „6sterreiohl8che botanische Zeitsohrlft" eracheint am Ersten ©inea jeden Mooates
and koetet ganzjahri^ 16 Mart.

2u heradaesetzten Preiaen Bind noch folgende JaUrgange der Zeitsehrift zu baben:
1852/55 i M. 2-— , 1860/62, l864/ti9, 1871, J87S/74. l876/i« i M. 4'—, 189S/97 i M. 10*—,

Exemplare, die frei dnrch die Post expediert werden soUen, aind mittels PostaQWeiBUDC
direkt bei der Administration in Wien, I., Barbaragasse 2 (Firma Karl GeroJda Sohn),iupranumeriereD.

Einzelne Kummern, soweit noch yorritig, a S Mark.
Anktiodigungen werden rait 30 Pfennigen f6r die durcblaofende Petitzeile berechnec.
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INSERATE

Europaischer Botanischer Tauschverein.

Die selir reichhaltige Tauschlisre ist Ende November er-

schienen und wird Interessenten auf Verlangen franko zugesandt.

Prof. Dr. Sagorski, Almrich bei Naumburg a- S.

Im Verlage des Naturwissenschaftlichen Vereines an der Uni

Wien

Die europaischen Gattungen
der

Farn- und Bliitenpflanzen
nacli dem

Wettsteinschen System

geordnet von

E. Janchen.

Oktav^ 49 Seiten, geheftet. — Preis 1 Krone.

Die BroscMre enthalt eine fortlaufend numerierte Aufzahlung aller m
Europa durch wildwachsende oder haufig verwilderte Arten vertretenen Famuien

und Gattuugen der Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermen in der

Reihenfolge des von We tt stein in seinem ^Handbueh der systeinatisclien

Botanik" angewendeten Systemes und kann als Herbarkataiog, als Eichtschnur

bei der Abfassung von Pflanzenaufzahlungen sowie zur raschen Orientieruug

iiber das System, soweit es sich um europaische Flora handelt, verwendet werden.

VVir suchen zo kaufen und erbitten Offerte:

dsterreichische botanische Zeitschrift

komplette Reihe 1—50.

Franlcfnrt a. M. JosepH Baer & Co.
6 HochstraCe. Buchhandler.

NB. Umschlag, Titel und Inhaltsverzeichnis zum Jahrgang 1908 werden

der Janner-Nummer des Jahrgangs 1909 beigegeben werden.

Bacbdrnckerei Carl Gerold's Sohn in "Wien.



Malt des LVIII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger

I, Original-Arbeiten:

Arber E. A. N. und Parkin. J. Der Ursprung der Angiospermen (mit 4 Text-
abbild.). Autorisierte Ubersetzung aus dem Englischen von Porsch 0.

89, 133, 184
(Druckfehler-Berichtigungen hiezu) 223

Beck V. Mannagetta u. Lerchenau G. Bemerkungen titer Cerastium subtri-
florum Eeich. und C sonticum n. sp. aus dem Isonzotale 1

Hanausek T. F. Wulfenia und die Pendulationstheorie 488
Hohnel P. v. und Litschauer V. Westfalische Corticieen. 329

Norddeutsche Corticieen \ . . . 441, 470
Holmboe Jens. Coptis trifolia Salisb. in Norwegen? 35
Huter E. Herbar-Studien 27
Janchen E, Zur Nomenklatur des gemeinen Sonnenroschens (mit 2 Teitabb.)

406, 426
Zwei neue Furaanen 439
Zur Nomenklatur der Gattungsnamen 466— — und Watzl B. Ein neuer JDentaria-Bsist^vd 36
und

, unter Mitwirkung von Degen A. Ein Beitrag zur Kenntnis
der Flora der Dinarischen Alpen (mit 2 Textabbild.) 100, 161, 204, 244,

288, 351, 392
Kammerer P. Ausniitzung diitenformig gedrehter junger Blatter von Canna,

Musa und Aspidistra durch tieinere Tiere 19
Klebelsberg R. v. Corydalis Hausmanni, ein neuer C7or«/JaZ«s-Bastard .... 243
Lammernnayr L. Erythroniuvi Dens canis L. und Primula vulgaris Huds.

in Obersteiermark 284
Molisch H. Festrede, gehalten anla5Iich der Wiesner-Feier am 20. Janner 1908 118
Palla E, Gegen den Artikel 36 der internationalen Kegeln der botanischen

Nomenklatur 55
— — Neue Cyperaceen 60, 389

Uber Hemicarpha (mit 1 Tafel) 417
Scharfetter R. Die siideuropaischen und pontischen Florenelemente in Kamten

(mit 2 Kartenskizzen) 265, 335, 397
Schiffner V. Brjologische Fragmente 8, 377

XLIII. Riccardia sinuata (Dicks.) Trev. — var. nov. stenodada SchfiFn. 8

XLIV. Uber das Vorkommen von Riccardia incurvata S. 0. Lindb. in

Bohmen • 9

XLV, Peltolepts grandis auf der Balkanhalbinsel 9

XL VI. Chomiocarpon quadrafus neu fiir China 10
XLVIL Einige fiir die Flora Frankreichs neue Lebermoose 11

XLVIII. Vorlaufige Notiz 12

35
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XLIX. Scapania obscura (Arnell et Jensen) Schffn., ein neuer Burger
der Flora Mitteleuropas 377

L. Uber das Vorkommen von DiplophyUiim gymnostomophiluvi in

Mitteleuropa 378

LI. Zwei neue Standorte von Neesiella carnica 380

LIL Uber einige interessante Lebermoose der Flora Frankreichs 380
Beitrage zur Kenntnis der Bryophyten von Persien und Lydien fmit

3 Tafeln und 1 Textabbild,) 225, 304, 341

Uber einige siidamerikanische Riccien 462

Schiller J. Zur Morpbologie und Biologie von Ceramium radiculosum Grun.
(mit 1 Tafel und 3 Textabbild.) 49, 111

SchlndlerJ. Studien iiber einige mittel- und siideuropaische Arten der Gattung
Pinguicula (mit 4 Tafeln) 13, 61

Schorstein J. Der Hausscbwamm und die librigen holzzerstorenden Pilze in

den menschlichen Wohnungen. Von Prof. Dr. Carl Mez, (Besprechung.) 413

Stadlmann X, Beitrage zur Kenntnis der Gattung Crepis (mit 1 Tafel) 422

ToepfFer A. Uber einige osterreichische, besonders Tiroler Weiden 479

Vouk V, Einige Versuche iiber den EinfluG von Aluminiumsalzen auf die

Blutenfarbung 236

Wagner R. Die unterbrochenen Trauben einiger Malcolmien (mit 1 Textabbild.) 177

Zur Teratologie des Fhyteuma spicatum L. (mit 2 Textabbild.) .382
Tropaeolum Karstenii, eine neue Art aus Kolumbien (mit 1 Textabbild.) 435

WettsteliT R. y. Uber Parthenokarpie bei Biospyros KaU (mit 1 Textabbild.) 457

Witasek J. Uber die Spro&folge bei einigen Calceolaria-kni^n (mit 4 Text-
abbild.) :......... 129

Zacb F. Zur Eenntnis hyperhydrischer (iewebe (mit 2 Textabbild.) 278

Zederbauer E. Versuche liber Vererbung erworbener Eigenschaften bei Cap-
sella bursa pastoris (mit 1 Tafel) 231, 285

IL Stehende Rubriken.
1. Literatur-Ubersicht 37, 69, 169, 209, 250, 318, 363, 445, 489

Archiv fiir Zellforschung. 1^^

Index Kewensis plantarum phanerogamarum ^^^

Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hvdrographie ... -
323

Neue Weltanschauung..... \....... 1^2

Zeitschrift fur biologische Technik und Methodlk*.'
.'*.'.'

• • • ^'l
Zeitschrift fiir induktive Abstammungs- und Vererbungslehre 373

2. Akademien, Botanlsche Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc- 45, 83,

126, 174, 221, 257, 373, 454

Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien 45, 83, 126, 221, 267, 37^
(Druckfehler-Berichtigung hiezu) ^\

Dendrologische Gesellschaft in Wien
^'^

Ferienkurse in Jena -^^

III Internationaler botanischer Vongreli, Briis^^^^^^ J!f
80 Yersammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Koln 374, 454

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien ^^^' '^^

3. Botanlsche Sammlungen, Museen, Institute etc 127, 262, 454, 494

Oyperaceae (exkl. Carices) et Juncaceae exsiccatae, Kneucker A
f^-lungi austro-americani exsiccati, Rick - ^^.1

Grammeae exsiccatae, Kneucker A..,.. - ^^t
Herbarium americanum, Baenitz C \l
Herbarium dendrologicum, Baenitz C Ht
Myxoraycetes exsiccati, Jaap j^:
Sahcelum exsiccatum, Toepffer '^

*

4. Botanlsche Forechungs- und Sammelreiaen HISchneider C. K ^^
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5, Personalnachrichten... 47, 87, 175, 223, 263, 327, 376, 455, 495

Hill A. W. 47.

Hostermann 47,

Janczewski E. v. 87.

Jost L. 47, 175.

Juel H. 223.

Karsten H. 375.

Kellerman W. A. 263.

Kerner A, v. 87.

Klein L. 47.

Kmet A. 375.

Koch L. 223.

Kornicke F. 87.

Kornicte M. 175.

Kosanin N. 263.

Kiister E. 455.

Lachmann P. 87.

Litschauer V. 375.

Lock E. H. 175.

Loew E. 456.

Mirande M. 175, 263.

Moller J, 455.

Molisch H. 87, 455.

Moss C. E. 223.

Nabelek F. 495.

Nawaschin S. 223.

Nevole J. 375.

Noll F. 327.

NordhausenM, 87, 263.

Baker C. P. 47,

Beck V. Managetta u.

Lerchenau G. 375.

Bernatzky E. 87.

Biffen R. H. 455.

Blackman V. H. 47.

Breidler J. 47.

Bruck W. F. 87, 263.

Claussen P. 223.

Cocker W. C. 495.

Cortesi F. 327, 375.

Curtis C. C. 223.

Daguillon A. 455.

Davis Ch. A. 176.

Dodel V. 327.

Elenkin A. 455,

Fitting H. 327, 455.

Fritsch K. 87.

Oiard A. 455.

Goebel K. 223, 327.

Grunow A. 47.

Guttenberg H. v. 87.

Gwyne-Vaughan D. T.

47.

Hannig E. 175.

Hegi G. 263.

Heinzel L. 87.

H ennings P. 495.

Hessenberg G. 175.

6. Notizen ^^^
Herbar Studnitzka. •

Plantago patagonica in Niederosterreich, T. F. Hanausek

Ostermeyer 87.

Palacky J. 223.

Pater B. 263.

jPilger R. 47, 327.

Podpera J. 455.

Porter C. E. 175.

Preissecker K. 223.

Ravn F. K. 175.

Reade J. M. 455.

Renner 0. 495.

SarntheinL. Grf. V. 495.

Schneider C. K. 455.

Schulz A. 455.

Shibata K. 495.

Solms-LaubachH. Graf

47.

Sperlich A. 455.

Spinner 223.

Szabo Z. V. 175.

Tischler G. 327.

Toula 87.

Tripet F. 87.

Vouk V. 327.

Weinzierl Th. T. 87.

Wettstein R v. 87.

Wiesner J. 87, 327.

Wilcox E. M. 455.

Zahlbruckner A. 47.

495
375
495

HI. Verzeichnis der in der Literatur-Ubersicht

angefiihrten Autorennamen,

Aaronsohn A. 326.

AccLua C 253.

Adamovi<5 L. 37, 209, 250,

318, 363.

Aderhold R. 220.

Ambronn H. 75.

Apelt A. 76.

Appel 0. 171.

Arber E, A. N. 322, 368.

Arechavaleta J- 449.

Arldt Th. 76.

Arnell H. W. 171.

Arvet-Touvet C. 76.

Ascherson P. 39, 76, 253,

322, 325, 449.

Assmuth H. 39.

Basecke P. 213.

Bally W. 76.

Barber K. G. 37, 70.

Baumert K. 76.

Bauer E. 209.

Baur E. 39, 76, 80, 373.

Beck V. Mannagetta G. 69,

169, 209, 363, 366, 445.

Beguinot A. 213, 322, 369,

491.

Behrens W, 451, 491.

Beijerinck M. W. 213, 322.

Benz M. 174.

Berger A. 322, 449.

Bernard Ch. 368.

Bernatsky J. 253, 368.

Berridge E. M. 253.

Bonnevie K. 491.

Bonnier G. 171.

Boodle L. A. 322.

Bornmuller X 368.

Bower F. 0. 76. 253.

Brand F. 449.

Braun 0. 76.

Brdlik V. 2i2.

Brefeld 0. 368.

Beitenbach W. 172.

Brenner M. 213.

Brenner W. 254.

Bresadola J. 250.

Brick C. 214.

Briquet J. 37.

35*
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Britten J. 43.

Brockmann-Jerosch M,
Brotlierus V, F. 322.

Brown St. 81. 213.

Bruchmann H. 322.

Brunnthaler J. 321,

Bruschi D. 39.

Bubak Fr. 250, 364.

Buchet S. 322.

Buder J 322.

Budinszky K. 254.

Bnrgerstein A. 75, 446.

Buscalioui L. 40.

Busch N. 41, 216.

81
Drumniond J. R. 171.

Dunzinger G. 37, 215, 369,
451.

Campbell D. H. 254.

Camus A. 254.

Camus E. 254.

Carano E. 40.

Celi G. 171, 213.

Chabert A. 449.

Chamberlain H. St. 75.

Chambers H. S. 41.

Chitrowo W. 322.

Chodat R. 40, 76.

Christ H. 40, 76, 77, 321.

Christensen C. 77
Chun 80.

Cobelli R. 169.

Cockayne L. 491.
Colomb A. 493.

Constantinesco 215.
Correns C. 77, 323, 373.
Coste H. 449.
Coulter J. M. 450.
Crocker W. 40.

Cruchet P. 214.

Czapek Fr. 75.

Dalla Torre K. W. r. 40,
214.

Darwin Fr. 75.

Degen A. 36iB.

Deleano N. T. 40.

Derganc L. 251, 318, 489.
Derschau M. t. 450,
Diels L. 214, 368.

Diugler H. 254.

Docters yan Leeuwen W.
42, 80, 324.

Doflein F. 77, 254.
DominEL 37, 70,209,251,

318, 364.
Dorety H. A 450.
Doubek M. 209.
Druce G. 0. 77.

Drude 0. 80, 254, 491.

Eaton A. A. 254.

Eiuecke A. 40.

Elsler E. 169.

Engensteiner S. 70.

Engler A. 39, 43, 76, 78,

79, 80, 322, 325, 450,
491.

Erdner E. 323.

Eriksohn J. 220,

Eriksson J. 254, 450.

Ernst A. 40, 368, 448, 450.

Errera L. 40.

Euler H. 450.

FeddeF. 40,214,368,450.
Fernald M. L. 493.
Figdor W. 70, 76,

Fiori A. 369.

Fischer E. 450.

Fischer H. 214.

Fischer J. 369.

Fischer K. Th. 77, 254.

Fitting H. 40, 41.

Fleischer M. 323.

Fleroff A. 41.

Fliche M. P. 323.
Fluri M. 451. .

Fomin A. 41, 216.

Forenbacher A. 451.
Foslie M. 170.

France R.H. 77, 171, 451,
492.

Frank L. 72.

Eraser H. C. I. 41.
Fritsch K. 75, 318, 321.
Froehlich H. 77.

Froschel P. 364.

Fruhwirth C. 251.
Fuhrmann F. 319.

Purlani J. 319.

Qabriele S. 214.

Gartner H. 41.

Gamble J. S. 41,

Garcke 255, 370.
Gard M. 323.
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GaulhoferK. 210, 364,
Gautier L. 171.

G4yer G. 171.

Georgevitch P. 77.

Gerstlauer L. 323, 451.
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Ginzberger A. 320, 366,

447.
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254, 369.

Goldschmidt M. 215.

Goldschmidt R. 171.
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Gow J. E. 77.

Gowans 215.

Graebner P. 39, 76, 253,

325, 449.

Grafe V. 75, 210.

Gravis A. 215.

Gray 493.

Giinthart 81.

Guerin P. 77.

Guflfroy Ch. 324.

Gugler W. 323, 451.

Guinier P. 323.

Guttenberg H. K. V. 70,

364.

Gyorffy J. 172, 369.

447.

HaberlandtG. 75,210, 319,

364.

HackelE.37, 70, 170, 210,

321.

Haecter V. 373.

Hagstiom 0. 323.

Halacsy E. de 319.

Hallier H. 323.

Hamet R. 78.

Hammerschmid A. 215.

Hanausek T. P. 37, 70, 75,

251 319.

Handel Mazzetti H. Frh. t.

251, 321, 364, 447.

Hannig E. 323.

Haring J. 169.

Harms H. 40, 214.

Harvey 81.

HasselbrJDg H. 215.

Hauler E. 40, 76.

Hauser Fr. Bar. 319.

Hausmann W. 447.

Hayek A. r. 169, 210, 251,

318, 319, 321, 366, 447.

Hegi G 37, 215, 369, 451.

Heimerl A. 70, 321.

Heinricher E. 75, 211, 220,

319.

Helland-Hansen B. 323.

Hieronymus G. 321.

Hildt L. 319.
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Hohnel Fr. v. 75, 170.
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493. — Ldngi Sunk. 493. — sp. div.

261, 269, 272, 294.

Achillea Clavefiae 368. — sp. div. 277,

278, 337, 340, 358.
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171. — Beckianum Gay. 171. —
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paniculatum 491. —puberulum (S^r.)
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abrigen wurde aaf die Mitteilung uber eine oder mehrere Arten einer Gattung dnrch die Angabe ^sp,'*^
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171. — sepientrionale Koelle 326.
— Simo7iJcaianum Gay. 171. — sp,

167.

Acorus 139. — Calamus L. 79.

Acrodadtum sp^ 349.

Actaea sp. div. 167, 269.

Adenostyles sp. 357.

Adlumia Raf. 469.

Adonis sp. div. 270, 338,
Adoxa sp. 284.

Aegilops sp. 108,^ — iriaristata X Tri-
ticum vulgare 33. — triticoides Requ.
33.

Aegle Corr. 467, 469.
Aeonium 384,

Aesculus Hippocastanum 257, 258.
Aethionema 184, — sp. 205,
Agaricaceae 73.

Agathis 73.

J-i/aiz Ad. 469.
-4,9areae 75,

Aglaonema 139.

J-Sfn'monia Eupatoria X odorata 171.— sp. 248. — Wirtgeni Aschs. Gr. 171.
Agropyrum sp. 108.
Agrostemma Githago 86. — s^. 338,
Agrostis elegans Th. 27. — s^?. eiti?.

106, 397. — tenerrima Trin. 27.
Agyrium Ehizowatum (Nitschke) 173.
Ahonai Boehm. 467, 470.
Aira (L.) 28, — aggregata Timb. 28,

30. — baetica Porta Rigo 30. — ca-
pillaris Host. 28. /?. biaristata
G. 6 29. f. brevipedicellata
Hut. 29, — caryophyllea L. 29, —
Cupaniana Guss, 28, 30. — divari-
cata Lois. 29. — elegans Gaud. 28.— intermedia Guss. 29. — wmZfi-
cwZwis Dum. 29. — praecox L. 30.— provincialis Jord. 29. — scoparia
Adam. 29. — Tenorei Guss. 29.

^jwfifa si>. rfiy. 274, 301.
Alchemilla L. 38. — acutangnla Bus,

38. — acutidens Bus. 38. — alpestris
Schm. 38. — alpigena Bus. 38. —
art'ctests (L.) 38. — camiolica Paul.
38. ^ colorata Bus. 38, — coriacea
Bus. 38. — crmzYa Bus. 38. — exi-
gua Bus. 38. — fallax Bus. 38. —
flabellata Bus. 38. _ glalerrima
bchm. 38. ~ glabricaulis Paul. 38.— glaucescens Wallr. 38. — ^^ow^e-
ruZaws Bus. f. dasycalyx "Westerl.

p- — ^- f. glabrior WesterL 82. —
neteropoda Bus. a. typica Paul 38.— hybrida MiU. 38. — tnma Briqu.
38. — micans Bus 38. — montana
bchm. 38. — obtusa Bus. 38. — pa-
sjprah's Bus. 38. t praticola
WesterL 82. — pratensis Schm. 38.

pusilla Bus. non Pom. 38.

div. 248. — strigulosa Bus. 38.

subcrenata Bus. 38.

WesterL 82.

82. —

sp

swb^?o5osa
subreniformis WesterL

vulgaris L. 38, 82.

Alectorolophus Boehm. 219, 452, 470.
— contrinensis SemL 173. — Freynii
173. — Malyi Behrds. SemL 452. —
Sagorskii SemL 452, — sp. div. 352,

353.

Aleurodiscus acerinus (Pers.) 476.

poJygonius (Pers.) 475. —
(Berk.) 476.

Alga Bohm. 468.

Algae 41, 218, 451.

Alismataceae 143, 321.

sparsus

Allium 325, — Cepa 11, 82. — ma-
gicum 215. — nigrum 215. — sp.

div, 108, 109, 268, 270, 271, 272,

273, 277, 278, 339, 397,

Alnus 281. — glutinosa 283. — in-

cana 82.

Alopecurus 81, — agrestis L. 251,

fulvus Sm. 173. — geniculatus L.

326. — sjp. 72.

Alsifie L. 469. — Whlbg. 469. — 5p.

dii?. 164, 336, 401.

Alyssum alyssoides 466. — argenteum
Vis. non AIL 245. — murale W. K.

245. — sp. div. 245, 267, 268, 270,

278, 339, 340.

Amaracus Gled. 467, 470. — HilL 467,

470.

Amarantaceae 321.

Aviarantus sp. 338,

AmaryUidaceae 321-

Amblyodon dealbatus (Dcks.) 318,

Amhlystegium Kochii Br. eur. 348. —
sp, 72,

Amelanchier ovalis Med. 394. — ro-

tundifolia (Lam.) 394. — sp. div.

247, 272.

Amentiferae 135, 136.

Amorpha 74, 177, 384. — fruticosaL,
177.

Amorj)Jiophallus Dene. 469.

AmpJiidium Mougeotii 378.

Amygdahis 214.

Anacamptis sp, 267, 269, 270, 271,

272, 275.

f.-

Billardieri

Anagallis coerulea Schrb. 300.

mna MilL 300. — sp. div. 338.

Anastatica 326.

Anch07iitim DC. 182,

DC. 182.

Anchusa sp. div. 300.

^ndreaea sp. diu. 72.

Andropogon Ischaemum 404. — sp

div, 266, 268, 270, 271, 273, 397.

Androsace sp. div, 299, 300, 340.
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Auemo7i€ Hepatica L. 147, 192. — sp,
div, 167, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 275, 278, 284, 338, 339.

Aneiira multifida 9. — pinnatifida
N. E. 9. — sp. 72.

Anomodon 8p. div. 72, 345.
Ante7ma7-ia sp, div. 273, 357.
Anthelia JuvatzJcana 381,
Anthemis dipsacea Brum. 368. — sp

div. 268, 278.
Anthericum sp, div. 108, 267, 268.

269, 270^ 271, 272, 273,275, 336, 397.
Anthoceros dichotomus Eaddi 230.
Anthocerotaceae 254.

AnthoUthus Zeilleri Nath. 492.
Anthostomella megaclitpeata Ehm. 173.— subconica Rhm. 173.
Anthriscus sp. div, 251, 296.
Anthyllis ahyssinica Sag. 493. — af-

finis Britt. 290. 291. — alpestris
Heg. 290, 291. Kit. 290, 291.

Rchb. 290, 291. — haldensis
Kern. 291. — bulgarica Sag. 493. —
dinarica Beck 291. — hercegovina
Sag. 493. — hispidissima Sag. 493.— intercedents Beck 291. — pallidi-
flora Jord. 291. — scardica VVettst.
291, 292. — sp, div. 272, 290, 291,
395. — Vuhieraria L. 218, 256, 325,
452, 493.

^

Antinoria insularis 28.
Antirrhinum majus 39, 76.
Antitrichia Breidleriana Schffn. 344.— californica 344. — curtipendula

344.

Apera sp. 338.

Aphyllocaulon 470.
Apinagia pusilla Tul. 217.
Apocynac(ae 41,

Aponogetonaceae 44.

Aposeris sp. 273, 276.
Aquilegia sp. div. 167, 273, 277, 339,

397.

Arabidopsis Schur. 469.

Arabis ScopoUana 103. — sp, div. 208,

209, 267, 268, 270, 272, 340.

Araceae 139.

Araucaria 73. — Bidwilli 73.

AraticariopitysJeSr. 78. — americafia
JeflFr. 78.

Arbutus sp^ 251.

Arctostaphyhs sp, div. 272, 299, 397.
Arcyria sp. 263.

Aremonia sp, 269, 273, 276.

Arenaria gracilis 103. — s/?. div. 165.

Arisaema tripliyllum 77.

Arisarum vulgare Targ. Tozz. 322.

Aristolochia sp. 278.

-4rwieria Weld. 470. — 5i>. 300.

^rwtca sp. 269.

Aroideae 210.

Artemisia Baldaccii Deg. 368. — en'-
«?a;irt Ten. 396. — petrosa (Bmg.)
396. — sa/i/m W. 326. — sp. div.
267, 268, 269, 270, 271,272,273,274,
358, 396.

Arthopyrenia platypyrenia (Nyl.) Zhlbr.
39.

Arthothelium samoanum Zhlbr. 213.
ArtUrorhaphis 82.

Arunciis sp. div. 246, 269.

Arundo L. 468.

Asarum sp. div. 162, 284.

AscJepiadaceae 41.

Ascochyta Aesculi B. K. 364.

dinandi Bub. Malk. 251. —
B. K. 364

syrtngi-

Fer-
grandi-

spora u. jn. a()4 — pallida B K.
364. - pnpuhcola B. K. 364. —
Pruni B. K. 364. — Scrophulariae

. B. K. 364. — Spiraeae B. K, 364.— Symplioriae B. K. 364. —
coZa B. K, 364.

Ascomycetes 325, 492.

Asparagus sp. div. 272, 336, 339.

Aspergillus herbariorum 41.

Asperula Beckiana Deg, 368. — ca-
nescen^ Vis. y. glabra Koch 354, —
flaccida Ten. 354. — glabra (Koch)
354. — involucrata Bergg. 354. —
longiflora 102. — sp. die. 267, 268,
273, 277, 338, 339, 354, 398.

Asphodelus albus Mill, forma 108
Aspidistra 19. — variec/ata Lk. 21.

Asplenium fissum 103. — obovatum
34. — Fetrarchae DC. 34. — sp. div,

105. — Trichomanes 103.

J.s^er Amellus 404, — flaccidus Bge.
V. glandulosus Kssl, 447. — 52>. dit7,

266, 268, 269, 270, 271, 273, 274,

275, 357.

Asterionella gracillima 373.

Asteroma Spiraeae B. K. 364,

Astragalus Beckii Brum. 368. — cain-

pylanthoides Brnm. '6GS. — consi'

milis Brnm. 368. — flexilipes Brnm.
368. — glaueopsoides Brnm. 368. —
Kermanschahensis Brnm. 368. —
Knappii Brnm. BQS. — leucargyreus
Brnm. 368, — 3Iedorum Brnm. 368,

tnonozyx Brnm. 368. — parvulus
Brnm. 368. — pauperiflorus Brnm.
368. — phylloTzentius Brnm. Hsskn.
^QS. — Scholtrianus Brnm. 368. —
sessiliceps Brnm 368. — silachoren-
sis Brnm. 368. — sp. div, 268, 274,
292. — stereocalyx Brnm. 368.

Astrantia sp. div. 272, 277, 296.

Astrothelhun conigerum Zhlbr, 367.

Asyneuma sp. 401.

Athavianta sp. div. 298, 398.
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Atriplex polonicurn Zap. 491.
Atropa sp, 351.

Atropis 491. — convoluta Gris. r. gla-
herrima Hack. 447.

Auhrietia sp. 208.
Avena 210. — corynibosa Nym. 29.

multiculmis var. 28. — sativa 86.

5;). diZ3. 272, 338.
J-2oHa 79, 218.

^-^ordZa 37, 318. — ecuadorensis Dom
37, — prismatodada Dom. 37.

Bacidia Herrei Zhlbr. 321. — Tietero-
spora Zhlbr. 213. — Beddngeri Zhlbr.
213. — trichosporella Zhlbr. 213.

JBacillopsis stylopygae 320.
Bacteriaceae 41.

Bacterium coli commune 447. — «oZv-
chromicuvi 75.

Badhamia sp. 262.
Baetimerta Gr, M. Sch. 469.
Balanophora 170,
Barhula cylindrica 305. — /a//a^ Hdw.

V. crispula Wrnst. 304. — sj), div!
72, 304. — iinguiculata (Hds.) forma
305. T. /as^m^a (Schltz.) 305.

Basellaceae 321.
Basidiobolus 43.

Benjamina Veil. 469.
Bellis perennis L. 82.
Behnium coroniforme Khm. 173. —
spermatoideum Strss. 74.

JBe^ow Ad. 467^ 469.
Bennettitales 149.
Bennettites 149, 151, 152, 153, 158,

159, 188, 189, 195, 196. - dacotensis
Wrd. 150. 152, 158. — Gibsonianns
Carr. In4, 157, 203. — iut/ens Wrd.
154, 155, 158. — Jenneyana Wrd.
158. — itfbmm Sap. Mar. 154, 202,
203.

'

Berfems 170, 212. — a^f^rr^^ato Schud.
170. — argxita (Franch.J 170, —
orevipaniculata Schn. 212. — hre-
vipes (Franch.) 170. — brychypoda
MX. V. saliearia (Fdde.) 212. — Dm-
thieana Schnd. 170. — EdgewortU-
awaSchn. 212. — Fineii Schnd. 170.
"- Gagnepaini Schnd. 170. — .ffoo-
A:er« Lem. y viridis Sehnd. 170 —
laurina BUbg. v. Sellowiana (Schn.)
^^^- " T, tetanohotrys (Schn)

bchnd. 170. — sinensis v. paphlago-
mca (Schn.) 212. — sj?. dii;. 205,
269, 272, 397. - Tischleri Schnd.

170, — umbellata Schnd. non Wall.
170.

Beta vulgaris 39, 75.

Betula 370, — alba 258.
Bicuculla Brkh. 469.

Bifora sp. 296.

Billbergia 20.

Biscutella sp. div. 205, 266, 267, 268,
271, 272, 274, 338, 394.

Blysmus sp. 272.

Bodelschwingia 19.

Boletus destructor Schrd. 414. —
Us 374. — sp. 127.

Pers. 414.

— edu-

vaporarius

Bonaveria Scop. 468.

Botrychium sp. 105.

Bowlesia oppositifolia Buch. v. maroc-
cana Dom. 37. >— tropaeolifolia GilL

V. Guyana Dom. 37.

Brachypodium sp. div. 108, 340.

Brachythecium olympicum Jur, 346. —
rutabulum (L.) forma 346. v.

meridionale Schffn. 347. — — v. ro-

bustum 347.

Brassica 493.
sp. rfiu. 72.

Napus 86.

Braya purpurascens K. Br. 183. —
ro5(?a Bge. 183. — supina Koch 183.

Brighamia A. Gr. 386.

Bma s/). 272.

Sromelia 20.

Brovieliaceae 321.

Bromus erectus Hds. y. australis

Grisb. 107. v. transsilvanicus

(Steud.) 107. — repians 102. — 5p.

div. 107, 108, 338, 397.

BrucJcentJialia sp. 402.

Brunella sp. div. 267, 269, 270, 271,

273, 274, 276, 302, 338, 398.

Bryonia dioica 11.

Bryophyta 73, 79, 225, 372.

Bryum argenteum L. t. mucronatum
Hamm. 215. — caespiticium L, 317.

— capillare L. forma 316. v.

flaccidum Br. eur. 316. v. me-

ridionale Schp. 316. — carinatum
Boul. 316. — cuspidatum Schp. v.

£aludosum Hamm. 215. —excurrens
db. V. planatum Hamm. 215. —

•

Fwwcl-n Schwgr. forma316. -pseudo-
triquetrurn (Rdw.) 317- — Schleicher%

Schwgr. forma 317. — sp, div. 104,

316, 317. — tolzense Hamm. 215.

Bucegia 367. — romanica 12, 170,

367.

BuelUa enteroleucoides Stnr. 74- ^

hypopodioides Stnr. 74. — leptocline

Stnr. 74. — leptocUnoides Stnr. 74.

— Lusitanica Stnr. 74. — Bechin-

geri Zhlbr. 213. — Sardiniensts

Stnr. 74. — saxorum Mss. 74. — 5^-
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juncta Stnr. 74. — subdisciformis
Stnr. 74. — subsquamosa Stnr. 74,— vilis Th. Fr. 74. — Vulcani
Krplh. 74.

Btilbine Wild. 469.

Bulbostylis 390.

Sunium sp. 298.

Bnphthalmum sp. div, 267, 268^ 269,
270, 271, 272, 273, 274, 276, 338,
367, 398.

Bupleurum aristatum 449. — baldense
Host. 296, — exaltatum Koch 296.— Fontanesii 449. — gramineiim

. Frtsch. 296. — Odontites L. 449. —
opacum (Ces.) 449. — Sibthorpianum
Sm. 296. — SJ9. dit?. 277, 296, 297,
338, 340, 398.

Burmanniaceae 321.

Burneya Cham. Schlchtd. 470,
JBi^rsa 44. — pastoris Web. f, monstr.
pstudomacrocarpa Waisb. 174.

Butomaceae 143, 321.

c.

CaTcile maritima L. 491.
Calamagrostis sp, 106.

Calceolaria 129. — filicatilis Clos. 132.
— lanceolata Cav. 132. — mimu-
loides Clos. 129, 130. — pratensis
Phil. 130, 132. — 23«S2Ka Witas. 131,
132. — spathulata Witas. 131. —
valdiviana Phil. 130, 132.

Callistephus chinensis Nees. 237.

Calluna vulgaris 42.

Calosphaeria benedicta Bhm. 74.

Calothavintis 191.

Calvatia sp. 127.

Calycanthaceae 143.

Cawiarojps .s^). 127.

Campanula aUiariaefolia Wild. 237.
— divergens 101, — Giseckiana
Witas. 326. -- pusilla forma 102. —
rotundifolia L. 173. — .<!p. dii?. 266,
273, 277, 340, 356, 398.

Campanumaea celebica Bl. 387. — in-
/Za#a (Hook, f.) 384, 385, 387. — Jae-

vanica Bl. 387. -~ Labordei Lev.
387, lanceolata S. Z. 385.
/lora (Wall.) 387.

Camptothecium sp. div. 346.

Canan^a Aubl. 467, 469.
Canarina Campanula L. 388.

Ca7iavali Ad. 469.
CanavaUa DC. 469.
Candarum Schtt. 4G9.
Candollea Mrb. 468.
Canna 19. — indica L. 23.

j?arm-

Cannabis 370.

Cannaceae 321.

Caprifoliaceae 321.

Capsella bursa pastoris (L.) 231, 285,
V. inteqrifoUa Lots. 232.

T. pygmaea Holmb. 232, 233.
V. taraxacifolia Lots. 232. — 5j?.

di?;. 208, 394.

Cardamine Degeniana Janch, Watzl 36.
— digenea 36. — enneaphylla X
polyphylla 36. — intermedia 36. —
Killiasii 36. - sp. div. 208.

Cardaminum Mnch. 469.

Carduus defloratus L. 323, 451. — 7ia-

mulosus X nutans 171. — peisonis
Tejb. 171. — 5i>. dir. 359, 398.

Carex alpina X atrata 74. — dioica

X brunnescens 364. — dioica X
grypos 74. — Hosiiana X lepido-
carpa 365* — Zaet?25 103. — lepido-
carpa X Oederi 364. — Leutzii
Kneuck. 365. — Pseudoheleonastes
Hd. Mazz. 364. — Sarnthtinii Vett.
74. — Schatzii Kneuck. 364, — 5^.
diy. 72, 108, 267, 268, 269, 270,271,
272, 273, 278, 336.

CaWca Papaya L. 82.

Carlind macrocephala Moris. 319, —
SJ>. di?;. 266, 267, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 359, 398.

Carpinus 138. — Betulus 201. — sj?.

d«y. Ill, 269, 272.

Carpolithus Nathorsti Arb. 322.

Carrichtera Ad. 184.

Carum Petroselinum Bth. f. Tnons^r.

apetala Waisb. 174. — sp, dii\ 298.

Caryophyllaceae 321,

Casialia 44, 81, 256.

Castanea sp. 269, 336, 339.

Casuarina 89, 137, 138. — stricta 202.

Catasetum barbatum 364. — callosum
364. — cernuum 364. ~ fimhriatum
364. — ornitfiorhynchos 364. splen-

dens 364. — tridentatum 364. —
TrwZZa 364.

Catharinea 216. — ts^iella EhL v.

polyseta Krieg, 216. — undulata
W. M. V, brevioperculata, v. globi-

carpa^ v, immersa, v. mirabilis, v.

turbinata Krieg. 216,

Caucalis sp. div. 296, 338.

Centaurea Haynaldi JBorb. 102, 360.
— Jacea L. f. cuculligera GugL 360.
- Si>. dir. 266, 268, 273, 277, 335,

338, 339, 340, 359, 396, 398.

Centaurium HilL 470.

CenteUa 209 — arbuscula (Schl.) Dom.
209. — capensis (L.) Dorn. 209. —
Dregeana (Sond) Dom. 209. — /Sit-

cauiis (Bak.) Dom. 209. — hermannii-
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folia (Eckl. Zeyh.) Dom. 209. — mon-
tana (Cham. Schl.) Dom. 209. — ru-
hescens (Frch.) Dom. 209. — tussi-

laginifolia (Bak.) Dom. 209, — ulu-
gurensis (Engl.) Dom. 209. — vir-

gata L. v. gracilescens Dom. 37.

Centuncuhis rigidiis Scop. 163.

Cephalanthera 254. — sp^ div. 111,

267, 268, 270, 271, 272, 273, 275.

Cephalaria sp, 355.

Cephalotaxus Fortunei 73.

Cephalozia Dmrt. 171, 217. — sp. 72.

Cephaloziella sp. 382.

Ccramium radicidosum Grun. 49, 111.

Cerasfiuvi alpinum L. 2, 3, 5. — apii-

anum Pari. 2. — arvense 163. —
Beckiamivi Hand.-Mazz. Janch. 163,

164. — Brueggerianum Dalla Torre,

Smth. 364. — carinthiactim Vest. 4,

5. — ciliaium W, K. 162, 163. —
dinaricum Beck, Szysz. 164.

var. 102. — lanatum X strictum
364. — lanuginosum W. 3, 4. — —
p. subtriflorum Eb. 2. — latifoUum
L. 2y 3, 4, 5. — — (3. suhtriflortim

4, 5. — Lerchenfeldianttm Sehur 163.
— ovatuvi 3 — rigidum (Scop ) 162,

163, 164. — sihaticum W. K, 2. ~
sonticum Beck n. sp. 1, 6. — sp,

div. 162, 164, 268, 270,393. —stric-
tum L. 163.

Reich. 1, 6.

7. -
7. —

164. — subtriflorum
Y. sonticum Beck

subtrifloru7n v. typicum Beck
tomentosum L, 447. — velebi-

ticum Deg. 164.

Ceratiomyxa sp. 262.
Ceratium hirtmdinella 373.
Ceratopteris thalictroides 172.
Ceratostomella fusco-httea Ehm. 492.
Ceratozamia 450.

Cerinthe alpina Kit. 301. — ^gZafcra

Mill. 301. - s/>. diu. 211, 267, 268,
269, 270, 271, 273, 398.

Ceterach sp, 105.

Ceuthocarpon sphaerelloides Ehm. 492,
Chaerophyllum sp, div. 296.
Chaetomium sp, 127.

Chamaebuxus sp, 266, 268, 272, 398.
Ohamaedorea Emesti-Auqusti Wendl.

449.
^

Chamaemelum hygrophilum Brum. 368.
Chamaenerium sp. 398.
C/mra 371.

Ckeiranthus lividus Forsk. 181.
Clielidonium sp. 338.
Chenopodiaceae 321.
Chenopodium 169, 209. —

338.
5p. dtt?. 209,

CherUria L. 469.
Chiodecton microdiscum Zhlbr. 213.

Chloranthus 135.

Chlorocyperus Fendlerianus (Boeck.)

392. — mexicanus Palla 391.

C/ioc/iO Ad 468.

Chomiocarpon quadratus 10.

Chondrilla sp. 339.

Chondrioderma sp, 263.

Christolea Cmb. 179.

ChrysantJiemum adustum (Koch) 358.

— Leucanthcmum L. 358. — sp.

358.

Chrysosplenium. sp. 284.

Cichorium sp. 360.

Cirsium Beckii Petr. 448.

oleraceuvt 448.

— canuin X
X rivulare 4:iS.

ebergassingense Petr. 448. — -E?"*-

sithales X pauciflorum 211. — hra-

nicense Petr. 448. — oleraceum X
pannonicum 448.

nonicum 448. —
palustre X l'^^'

X pannonicum

X rivulare 448. X rividare

448. X tataricum 448. — i?aw-

nonicum X "fivulare 448. — pauei-

florum Spr. ^. ramosum Kh. 211. —
praticolum Petr. 448. — rividare

Lk. V. ramosissimum Petr. 448. —
roseum Petr. 448. — Scopolii Khek.

211. — simiUimum Petr. 448, — sp.

dn'. 266, 269, 270, 271, 273, 274, 277,

337, 338, 359. — tenerrimum Petr.

448. _ trigeneum Petr. 448. -— ^f^2^^

steinii Petr. 448.

Cisft<5 323. — angustifoUus Jacq. 432.

— barhatus Lam. 433. — dentieu-

latus Kit. 434. — florentinus Lam.

319. _ glaucus Cav. 412. — /je/ian-

themoides Cr. 432. — Helianthemum

auct. 430, 432. L. 429, 432.

— Mrsutus auct. 433. Lap

431^ ThuilL-433. — ftw"**^*/

Salsb. 430. ~ ladaniferus X Jf^wf^-

/oZws 450. X saZtJiae/oZizts

450 — Z«*ew5 Gilib. 432. — ^u/rft-

- nummulaniis
409, 428, 430.

— o&scMru5 Steud. 433. — ora^w^

Yiv. 433. — serpilUfolius Lam. 43-.

— serpyllifalius Lej. 431. — W*^*
Coste 449, 450. — tornentosus Scop.

427. Smith. 430. - Vergmni

Coste 449, 450.

Cladophora 449.

Clavaria BotirdotH Bres. 250.

CTewiaiis Si?, dip. 167, 267, 270, 27-,

336, 340, 397.

Clementea Cav. 469,

Clermontia Gand. 386.

Clevea Bouselliana 10.

Cnidium sp. div. 299, 396.

Cochlearia excelsa Zahlbr, 319.

/V>Zu*s Lam. 396. -

auct. 430. L.
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Cocos nucifera 325.

Codonopsis Wall. 385, 387. — gracilis
Hk. £. Thorns. 387. — javanica Hk.
f. Thorns. 387. — rotundifolia Bth.
387. — Taiigshen Oliv, 386, 387, 388.— viridis (Sprg.) 388.

Coeloglossum sp. 110,

Colchicum Kochii Pari. 108.

Coleochaete 371.

Collema Bechingeri Zhlbr. 213.

Comatricha sp^ 263.

Commelinaceae J^21,

Compsoa Don. 469,

Coniferales 99.

Coniophora Bourdotii Bres. 250.

eradians Fr. 476. — memhranacea
DC. 413. — s^. div. 332, 476.

Coniophorella sp. dii\ 332, 476.

Conium sp. 338.

Conringia sp. 338.

Convallaria 259. — sj9. 272.

Convolvulus sp. 338.

Coptis trifolia Salisb. 35.

Cordaitales 160,

Cordaites 160.

Coreopsis tinctoria v. proUfica 75.

Cornus alba 257, 258. -— 5;?. 299.

Corovilla sp, div. 267, 268, 269, 270,

271, 272, 273, 276, 292, 336, 338,
395, 398. — vaWa L. v. monticola
Waisb- 174.

Coronopus (L.) Gtn. 79, 179, 217.

Corticium byssinum Krst. 444. —
caesiO'Cinereum Hohri. Litsch. 329,

330. — centrifugum (Lev.) 444. —
confluens Fr. 443, 444. — eradians
Fr. 476. — expallens Bres. 250. —
filium Bres. 250. — flavescens Bres.

330. - griseo-canum Bres. 443. —
lacunosum Brk. Brm. 475. — wa-
culaeforme Fr. 441. — moWe Fr. 443.
— niveurn Bres. 330. — polygonium
Pers. 475. — praetermissum Krst. v.

Bourdotii Bres. 250. — Jiickii Bres.

f. majus Bres. 444. — Sambuci Fr,

330. — serum Pers. 330. — sordi-

dum Krst. 332. — sp. div. 329, 330,

331, 332, 442, 443, 444. — sphaeriii-

colum Krst. 330. — sphaerosporum
(Maire) 444. — suhlaeve Bres. 474,

475. — sulphurellum H. et L. 470.

— trigonospertnum Bres. 334, 478.

— tulasnelloideum Hohn. Litsch. 329,

330.

Corydalis cava X solida 244. — densi-

flora Prsl. 243, 244. X inter-

media 244. — fdbacea Pers. 243. —
Halleri Ten. 243. — Hausmanni
Klebelsb. 243, 244. — intermedia
(L.) 243, 244. —

244. — solida 243. v. ausiralis
Hausm. 243. — sp. dio. 206, 267,
268, 270, 271, 273, 274, 284, 338,
394.

Corylus Avellana 257, 258. — sp. div,

j
111, 269, 272, 284, 397.

Cotinus $p. 294.

Cotoneaster sp. div. 247, 266, 268,
269, 271, 272, 273.

Crataegus Insegnae (Tin.) 247. — mo-
nogyna 247. — sp, 272, — trans-
alpina Kern. 247.

Craterelhis 490.

Cremolobtis DC. 179. —
DC. 179.

peruvianxis

pumila X solida I

Crepis alpestris (Jacq.) forma 361. —
alpestris X {alpestris X blattarioi-
des) 71. — J5Zam Aschers. 422.

X chondrilloides 425 — chondril-
loides Jacq. 425. — Malyi Stadlm.
425. — pannonica Stadlm. 422. —
pseudalpestris Murr 71. — rigida
Vis. 422. - Songarica K K 425. —
sp. div. 267, 270, 272, 273, 276, 339,
361, 401. — Visianiana 102.

Cribraria sp. 263.

Crocus albiflorus Kit. 172. — sp, div.

110, 284, 393.

Crossidium sp. 72.

Crossotheca 96, 145.

Cruciferae 41,

Cryptochaete polygonia (Pers.) 475.

Cryptomerites hungaricus Tuzs. 174.

CucuUaria Schreb. 469,

Cucurbitaceae 209, 210.

Cudoniella coniocyhoides Khm. 173.

Cunninghamia 255.

Ctweracea Jon. 469-

Cyanea Gaud. 386.

Cyathodium 464,

Cyathus sp. 127.

Cycadales 149, 150, 160.

Cycadeae 203.

Cycadeoidea 148, 149, 167, 169, 160,

161, 204. — micromyela Mor. 202.

Cycadofilices 93, 160.

Cycadophyta 148.

C^/cflS 92, 96, 144, 149, 156, 160, 185,

189, 200.

Cyclamen sp. div. 267, 268, 269, 270,

271, 272, 273, 276, 398.

Cyclanthaci ae 321.

Cyclophortis Dsy. 468.

Cynanchum sp. div- 266, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 300, 398.

Cynodontium sp. 72.

Cynoglossum sp. 300.

Cynosurus sp. div. 271. 272.

Cyperaceae 203. 321, 492.



510

Cyperus 419. — ciliahis Igh. 392. —
' columbiensis'P3L\l2LS89. — Schweinitzii

Torr. V. dehilis Britt. 391, 392. —
Usterii 389, — vegetus W. 389, 390.

Cypripedium 43. 71.

Cyrtandra longepedunculata Rech. 320.

Cystopteris sp. div, 104.

Cytidia sp. 442.

Cytisus Adami 213. 322. — nigricans
L. V. angiistifolins, lus. hifurcatus,
V. macrophyllus Waisb. 174. — pur-
pureus 213, 322. — silvestris «. t?e-

»iocMa Vis. 289. ^. pungens
Vis. 289. — sp, rffy. 268, 269, 271,
272, 273, 276, 277, 289, 336, 339,
397. — spinescens Sieb. 254.

D

Bactylis sp. 106.

Daeddlea quercina 415.
Dammara 73,

Banaa All. 77, 470. —
JDanaea Sm. 77.

sp, 127.

s/J. 296.

forma

JDantlionia sp, div. 273, 336.
Daphne Biagayana Ft%j. 251, 402 —

Si?, div. 267, 272, 273, 277, 296, 338,
339, 397, 398.

Basyscypha subbadiella Ehm. 173.
Daucus sp. div. 299, 398.
Delesseria amboinensis Krst. 52 118
Delia Dum. 469.
Delissea Gaud. 386.

Delphinium nacladense Zap. 491.— sp. (iiy. 167, 338.
Dentaria enneaphylla X pohjphylla

36. — 5p. dfy. 267, 268, 269, 271,
275. '

'

Desmatodon latifolins (Hdw.)
306.

^

Desmidiaceae 255.
Diachea sp. 263.

Dianthus hebius Vis. 166. — Carthu-
sianoTuvi L. v. hannensis Podp. 72.— €ond€7isatus Kit 166. — integer
Vis. 166. — integripetalus Schur 166.— Kitaihelii Janka 166. — sp, rfii;

166, 167, 267, 268, 269, 271, 272*
273, 277, 338, 339, 397. 401.

Diaporthe glandulosa Khm. 492.
Kriegcriana Ehm. 492. — Polyaoni
Rhm 492.

^^

Dichapetalum Thouars. 364,
Dichopetalum F. Muell. 364.
Dichosciadium Dora. 364. — ranuncu-
laceum (F. Muell.) 364.

Dichostylis 417,

*

DicranogJossum Sm. 468.

Dicranoweisia cirrhata (L.) 231,

Dicranum Sendtneri Lpr. 172. — sp.
• 104.

Dictyolovia Juss. 469.

Dictyozamites Johnstrupi Nath. 43.

Didymella ericina (Tub.) 173. — sam-
bucina Rhm. 173.

Didymium sp. div. 263.

Didymodon sp. div. 72, 231, 304.

Digitalis sp, 352.

Dilleniaceae 147,

Dioscoreaceae 321.

Diospyros discolor Wild. 83, 169.

Zafci 457.

Diplodiuvi Sw. 469.

Diplophyllum gymnostomophilum Kaal.

378. — obtusifolium 379. — taori-

folium 379.

Discula Ceanothi B. K. 364.

Disepalutn anomalum Hk. f. 383,

Distichium sp. 231.

Ditrichum sp. div. 72, 231.

Dontostemon scorpiuroides Bge. 182,

Doroniciim sp. 358.
Dorycnium sp. div. 273, 292, 395.

Dothidella sp. 127.

Drdba Aizoon Whlb. 208. — sp. di>.

208, 394.

Drimys 142, 146, 147. — Winteri 203.

Drosera pygmaea 214.
-Dryas sp. dii;. 248, 272, 397.

Dryopteris Ad. 468. — rigida 103.

sp, dfti?. 104, 105,

Drypis sp. 166.
Dumortiera 40.
Duvalia rupestris 380.

E

Echium sp. 301.

Echinops sp. 337,

Edrajanthus 102. — caricinus Schtt.

357. — croaticus Kern. 357. — i/ra-

winifolius (L.) 357. — sp. dit?. 356.

396.

Elaeagnus angustifoUa 278, 281.

Elatinaceae 41.

Elatine campylosperma Borb. 172.^ —
/ittn^arica Moesz 172. — Hydropiper
auct, 172. — OecZeri Moesz 172.

sp. div. 172,

Elytrospermum C. A. M, 468.

Encalypta sp. 104.

Entada Ad. 469.

Enteridium sp. 263.

Enteromorpha sp. 50.
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Ephedra 39. — campylopoda 73, —
distachya 73, 253. — trifurca 73.

Epilohium 42. — sp, 296.

Epimedium sp. 272, 336, 339.

Epipactis Ad. 469. — Boehm. 469. —
Cr. 78, 254, 467. — ruhtginosa Cr. f.

stenopetala Waisb. 174. — sessilifolia

Peterm 78. — sp. 111.

Epipogon aphyllns 102. — sp. 111.

Equisetineae 321.

Equisetum arvense X variegatum 34.
— hybridum Hut. 34. — scirpoides
Mchx. 34. — variegatum Schl. 34.

v. caespitosum Doll, 34.

f tenera Hut. 34.

-EVica ^i?. ^tt;. 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 274, 338, 397, 398-

Ericineae 326.
- droehacMensis
sp. 357.

Erigeron acer L. 173.

0. F. Miill. 326. —
Eriocaulaceae 321.

Erodium cicutarium (L.) odoratum
Waisb. 174. — sp. div. 293, 338.

Erporkis Thou. 469.

Eryngium sp. div, 273, 296, 336, 340.
Erysimum helveticum DC. 245. — sp.

div. 244, 245.

Erythraea Neck. 470.

Erythrotmtm Dens Cants L. 284. —
SJ9. 267, 278, 339.

Erythroxylaceae 321.

Eschatogramme Trev. 468.

Eunonia cordata DC 184.

Euphorbia 370. — capitulata 102. —
glareosa M. B, 368. — helioscopia

L. V. perramosa Waisb. 174. — sj?.

(fty. 266, 267, 268, 269, 272, 276,

277, 293, 294, 338, 340, 398.

Euphrasia coerulea 370. — curta 370.

— montana 370. — Rostkoviana
370. — sp. div. 211, 273, 277, 339,

352, 398.

Eurhynchium sp. div, 347.

Eutypa baeteriospora Rhra. 325. —
sp, div, 127.

Evo7iymus sp. div. 269, 272.

F.

Fagales 136, 138.

Fagonia 326.

Fagopyritm tataricum
tulum Waisb. 174.

Fagiis silvatica L. 43.

272.

Farnesia Fabr. 469.

Ferulago sp. 299.

Gtn. V. eden-

sp. 161, 269,

Festuca affinis B. H. 31.

R. S. 32.

Hack. 364.

31. —

— alpestris
alpina Sut. f. puberula
- brachystachys (Hack.)

hreunia Facch. 32. — cala-
hrica H. P. R. 31. j?. Huteri
Rigo 31. — calva (Hack.) 32. — car-
niolica (Hack.) 31. — croatica Kern.
31. — delicatula 30. — elatior X
LoUum viultiflorum 31. — eshia
Ram. 31. — flavescens Koch 32. —
granatensis Boiss. 32. — Henri-
quesii Hack. 32. — interrupta Desf,
32. — Zaa:a Host 31, 32. — nemorosa
(Poll.) 31. — ovina L. 32. — Pan-
ciciana (Hack.) f. dinarica Deg. 107.
— pumtla Vill. 32. — Hevercfwyiii
Hack. 32. — rigidior (Mut.) 32. —
higoi Hut. 31. — 5coj3ana Kern. 32.

— 5^9. dip. 107, 268. — spectabilis
Jan 31. V. Huteri Rigo 31. —
sulcata (Hack.) 32. — varia Hke.
31. y. crassifolia Koch 31.

Ficus barbata 83. — carica L. 169,
171, 213. — stipulata 83.

Filago sp. div. 357.

Filices 93.

Filicinae 321.

Filipendula sp. div. 272.

Fimbriaria caucasica Steph. 229, —
persica Steph. 229. —pilosa (Whlbg.)
10, 229. — Silachorensis Schffn. 229.

Fimbristylis mexicana Palla 390.
Fisside?is sp. 72.

Fomes fulvus Sep. non Fr. 414. — sp.

dttJ. 127.

Forsythia suspensa 257, 258.

Fragaria silvestris L. 247. — ^p.

274, 336. — vesca Koch 247.

Fragilaria crotonensis 373.

Fraxinus excelsior 257. — Ornus L.

445. — Si?, dm 268, 269, 270, 271,

272, 273, 276, 300, 339.

Fritillaria gracilis (Eb.) 109. — ne-

glecta Pari 109. — tenella M. B.
110.

Frullania sp. 230,

Fucaceae 83,

Fuligo sp, 263.

Fumana ericoides (Cav.) 320, 439. —
— f. glandulosa Pau 440 — — f.

Malyi Janch. 440. f. montana
(Pom.) 440. f. typica Pau 440.

Malyi Janch. 440. — nudifolia

(Lam.) 396, 439, 440. — paphlago-
7iica Bornm. Janch. 439. — procum^
bens (Dun.) 396, 439, 440. — sp. div.

295, 337.

Fumaria sp. 338.

Funaria sp. 313.

Funkia 494.

div.
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Ftircraea 171.

Fusicoccum Kesslerianum Eick 127.

Fusisporiurn sj). 329.

G.

Gagea sp. div, 284, 338.
Galanthus nivalis L. v. pictus, platy-
phylluSj quadrifolius, stenophyllus,
unifoliuSy virens Haring 169.

Galeopsis sp. dit\ 271, 276, 302, 338.
Galium constrictum Chaub. 368. —
erectum Huds. forma 364. — sp. div.

266, 267, 268, 269, 270, 271, 273,
274, 276, 338, 339, 340, 354, 398. —
verum v. impressum Murr 71.

Geboscon Raf. 469.
Geigeria 326,

Genista arcuata Koch 249, 250, 288.— aristata Prsl. 249. — dalmatica
Brtl. 249, 250, 288, 289.
dinarica Janch. 248, 289.
parcepilosa Ldbg. 289.
pica Janch. 289,
249, 250, 289. -

289.

V.

a. ty-

silvestris Scop.

§. arcuata K,
or. genuina Rb. 289. -^

sp. div, 248, '266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 278, 289, 338,
339, 394.

'

Gentiana Denneri Goldschm. 215. —
Froelichii 402. — solstitialis X sue-
cica 215. — sp. div, 267, 268, 269
270, 271, 272, 273, 274, 276, 277
300, 335, 338, 340, 398, 401.

Geraniaceae 321.
Geranium macrorrhizum L. 2 ~ sp

div, 268, 269, 270, 277, 293, 338!
339, 395,

^
1

,
,

Gerbera Cass. 470.

Gesneriaceae 70, 321.
Geum sp. div. 248, 401.
Gibberella rhododendricola Rhm. 173.
Gibberidea alnicola Rhm. 173. '

Gigalobium Boehm. 469.
Ginkgo 92, 160, 196, 253. —

278.
biloba

Ginlcgoales 160.
Gladiolus sp. div. 271, 272, 340.
Glechoma hederacea 83.
Gleichenia Neck. 468.
Globularia bellidifolia Ten. 353, -

cordifotia Beck 353. — sp, div, 268,
269, 270, 271, 273, 338, 353, 398.

Gloeocysttdmm argillaceum H. L. 330.— Bourdotii Bres. 471.
gerum H. et L. 471.
H. et L. 471.
441. 471. _

clavuli-
— inaequale

— oleosum H. L. 329,
pallidulum Bres. 441,

471. — polygonium (Pers.) 475.

praetermissum (Krst.) 471. — sp.

div. 331, 471, 47-^

Gloeopeniophora incarnata 441. —
maculaeforme (Fr.) 441, 472. — 5^?.

472.

Glonium sp, 127.

Glossostigma Wght. Arn. 470.

Glyceria 491.

GnapJialium sp. 357.

Gnetum 73, 94, 95, 203. — Gnemon
450.

Gnomonia dilacerans Rhm. 173.

Goldbachia DC. 184.

Gomozia Mut. 470.

Gonatobotrys pallidula Bres. 441, 471.

Goniolina 203.

Goodyera R. Br. 254, 467, 469.

GosslerielJa tropica Schtt. 78.

Gramhfeae 37, 70, 210, 321, 324.

Grandinia 470.

Graphina samoana Zhlbr. 213.

Gratiola sp. 273, 278,

Grimaldia 228, 367, 380. — carnica

Mass. 380, — sp. 228.

Grirmnia caespiticia (Brd.) T. Born-
mullerorum Schffa. 312. — Lim-
prichfii Kern. 251. — leucophaea

312. — Lisae De Not. 312. — orbi-

cularis Bruch. 312. — sp. div. 311.

Guatteria R. P. 469.

Guiraoa Coss. 179, 184.

Gunnera 450.

Guitiferae 41.

Gymnadenia conopea (L.) f. viridiflora

Kell. 71. — sp. div, 110, lU, 272.

Gymnomitrium adustum Nees 380,

381. — concinnatum (Lghtf.) 381.

— coralloides 381. — sp. div, 381.

— varians Ld. 380, 381.

Gymnopteris Brnh. 468.

Gymnospermae 321.

Gymnostomum calcareum Br. eur, 230.

Gypsophila acantholimoides Brnm. 368.

— cherlerioidesBornm. 368. — 5p.338.

— Visianii Beg. 322.

GyropJiorcl squalida Pat. 413.

H.

Hacquetia sp, 277, 339.

Hamamelis 137. — virginiana 203.

JSaplophyllum megalanthum Brnm. 368

— sp. 293.

Haynaldia Kan. 386. — Schur 386.

uranocoma Kan. 386.

Hedera sp. 296.

Hedraeanthus 357.

Hedyosmum 460.
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Hedypnois Scop. 468.

Heleocharis sp. div. 272

lata (Nees) 60. —
389.

suharticu-

Usterii Palla 60,

HeleopTiylax P. B. 468.

Helianthemum amhiguum Pom. 412.
— angustifoUum Dun. 431,

Pers. 433. — arcuatum PrsL 431.

— barbatum Pers., Sweet 433. —
calcareum Kit, 434. — canum (L.)

326, 407. — Chamaecistus auct. 429.

Gross. 406, 412. Mill.

426, 427. Eouy. Fouc. 434.

Smk. 432. ssp. 1. bar-

batum V. cf. hirsutiim Gross. 435.
— — discolor Wiinsch. 432. j?.

hirsutum Thome 435. — — ssp.

nummularium v. a,tomentosum Gross.

432. b. obscurum auct. 434. —
— p. serpillifoUuvi Fiori 432.

a. tomentosum auct. 432, — — or.

vulgare auct. 434. Bum.
430. Pach. 432. or.

tomentosum Burn. 432. — — —
subvar. virescens Burn. 434.— contro-

versum F. Schltz. 430. d, hir-

sutum F. Schltz. 434. E. to-

mentosum F. Schtz. 431. — Cordi
Epr. 430. — crassifoUum Pers. 412.

— denticulatum Schloss. Vuk. 434.

— glabrum (Koch) 395, 407.

V. glaucescens Murb. 395. — glaucum
(Cav.) 412, T. albiflorum Boiss.

412. X semiglabrum 412. —
graecum B. H. 431. — grandiflorum
Schloss. Vuk. 434. (Scop.) 407,

429, — — y, obscurum Gaud. 434.

— Helianthemum Krst 430.

B. obscurum Aschs. Grbn. 435.

A. tomentosum Aschs. Grbn. 432. —
heterophyllum Schur 432. — hirsutum
auct. 433. Dun. 431. — —
(Thuill.) 395, 407, 408, 426, 429, 432.

f. litorale (Wllk.) 294.

X vulgare 408. — hirtum Bmg. 433.

Schloss. et Vuk. 433. — hys-

sopifolium Dun. 433. Ten. 395,

433, — Kerneri Gottl. Janch. 408.

— lucidum Hrn. 395, 433. — ma-
cranthum Schur 432. — MurbecJcii

Janch. 412. — nitidum Clem. 395,

396, 407, 429. f. glabrum (K.)

396. f. glaucescens (Murb.) 396.

— nummularium auct. 430.

Gross. 428. (L.) 413, 426, 429,

430^ Mill. 409. Sweet

434. — obscurum auct. 433.

Pers. 407, 413, 433, — oelandicum

(L.) 326. — ovatum Dun. 433.

Ten. 431. — paniculatum Dun. 413,

I
428. — pollenis Kit. 432. — puszta-

rum Borb. 432. — rubellum Prsl.

428. — rw^e Kern. 435. —ruficomum
(Viv.) 412. — rupicolum Schur 434.

— Scopolii (Willk.) 427, 428. ~ ser-

pyllifolium auct. 431. Hegetschw.
434. — siculum Tineo 431. — sp,

div, 294. 295, 396, 398, 412. — to-

mentosum auct. 431. — — S. F. Gray
426, 427, 428. (Sep.) 407, 427,

428, 429. — tunetanum Coss. 412.

— variabile Spach 430- |?. dis-

color Spach. 431. a. virescens

Spach. 434. — vulgare auct. 429,

430, 433. — vulgare Grtn. 324, 407,

408, 409, 412, 413, 426, 427.

Ldl. 395. Wllk. 406. or.

auct. 431. §. auct. 433.

8. angustifoUum Vis. 431. S.

concolor Hausm. 434. ReichD.

434, _- — a, discolor auct. 431. —
— a. genuinum a. concolor Wllk.

434. ^. discolor Wllk. 431.

— /S. hirsutum auct. 434.

V. y. hirtum auct. 434. —
Duftschm. 432. — — y. incanum
Wend. 431. (3. nummularium
Bth. 434. — — (S. obscurum auct.

433, j5. virescens auct, 434,
— — a, tomentosum auct. 431.

Heliosperma pusillum var. 103. — —
T. piloso-viscidum (Vis.) 165.

f. typicum jQ,nch. 165. — Tommasinii
(Vis.) 166.

Heliotropium sp, 300.

Helleborine Hill. 469.

Helleborus istriacus (Schffn.) 394. —
odorus W. K. 394. — sp. div. 167,

267, 339, 397, — trifoliatus 35.

Helminthocarpon samoense Zhlbr. 213.

Helospora Jack. 470.

Helotiella nerviseda Ehm. 74.

Helotium Behmii Strss. 74.

Hemerocallis sp, 278.

Hemicarpha 417. — caespitula (Liebm.)

417, 419, 420. — isolepis 419. —
micrantha (Vhl.) 417, 418, 419, 420.

— subsquarrosa 4:17^ 418.

Meracleum pyrenaicum Beck 299, —
sp. div. 277, 299.

Herniaria sp. div, 165, 393.

Hesperis africana L, 178, 179.

Heterosporium Amsoniae B. K. 364.

— ferox Bub. 364.

Hieracium 76, 211, 366. — bifidum

103. — — T. alpestre Z. 362.

V. anthylUdoides Z. 363. v.

dinaricolum Z. 363. v. obscu^i-

ceps Z. 362. V, subpilosum Z.

363. — humile var. 103. — incisum

36
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103. — Pilosella L.

mum Zhn. 320,

361.

minutissi-ssp

sp. div, 251, 337,

, 362, 392, 393, 396, 398, — vU-
losiceps 103.

Hierochloa sp. div. 268, 271, 278.

Himantoglossum hircinum v- comosum^
V. latisectum Waisb. 174.

Hippocrepis sp. div- 272, 292, 395.

Eoffmannia Fbr. 467, 470.

Hovialosciadium Dom. 364, — verti-

cillatum (Trcz.) 364.

Homalothecium $p, 346.

Homogi/ne sp. div. 339, 401.

Hordeum sp. 338.

Horminum sp. 277.

Moya chlorantha Reeh. 320.

formis Rech.
Rech. 320.

Inula Candida 101. sp. (Ziv, 267,

320.

— fili'

pycnophyUa

Humea elegans Sm, 319.

Hntchinsia sp. 208.
Hyalinia nostra Rhm. 325.
Hydrangea hortensis Sm. 236, 238,

242.

Hydrocliaritaceae 321,
Hydrocotyle glochidiatiim Bth. 364.

verticillatum Trcz. 364.
Eymenochaeta P. B. 468. —

441. 442.
S2>, dliv.

Hymenostomum sp, 72*

Hymenostyliuvi curvirostre (Ehr.) 230.
Hyperieuvi Mrsutum L.
*^ wowtanttm Murr 71. —

401.

T- pseiido-

sp. div. 294,

Eypnochus eradians 476,
476, 477.

Hypnum Aleazabae Hohn
comwi«iaiwm 349.

Not.) 349. — -

Schffn.348,—

sp, div.

349. —
decipiens (De

- — V. napaeiforme
irrigatumZettMS, 349.— napaeiforme SchfFn. 349. — na-

paeum Lpr. 348. — procerrimum
Mol. 348. — sp. div, 348, 349. —
Vaucheri Lesq. 349,

Sypochnus sp, div, 332, 333. — suh-
fuscus (Htts.) 334.

Ilypochoeris sp, 360.
Hypomyces Trichoderma

Schorsteinii Bres. 250.
Syponectria Bhododendri Rhm. 173.— Volkartiana Rhin. 173.
Hypospila havarica Rhm. 493.
Bypoxylon sp. 127.

(Hffm.) V.

L

Ibei^is sp. div. 205, 338,

lllicium 146.

268, 271, 273, 278, 337, 357, 396.

Iridaceae 321.

Iris sp. div, 110, 267, 268, 271, 272,

278, 339.

Irpex Galzinii Bres. 250.

Isatis sp. 272.

Ischaemum Junodii Hack. 70.

Isoetes 93, 201.

Jsolepis caespitula Liebm. 420-

Isopterygiiim sp. 72,

Isopyrum sp. 268, 284.

Isothecium myosiiroides 348. — sp,

div. 72, 104.

J.

Jasione sp. 401,

Juglandales 138-

Juliania 323.

Juncaceae 321.

Juncaginaceae 321,

Juncus 42. — acutiflorus X ««<^^P^

42. — anceps X lampocarpus 42,

— Ucephalus Viv. 82. — hufonius

L. 215. V, fasciculatus Koch

82. V. gracilis Waisb. 174. —
castanem Sm. 365. — Livetianus

Lev. 42. — MurbecTcii Sag. 42. —
sp. (Zir. 72, 277. — Valbrayi Lev,

42. .

Jungermannia DicJcsonii 379. — S^^"

leriana 379. — o?;afa 379. — sinuata

Deks, 9.

Junipcrus communis 234, — sj?. «**''

105, 393, 401, 402
Jurdnyia Tuzs. 174.

Tuzs. 174.

Jurinea sp. 359,

hemifl

K.

Kalanchoe 78.

Kernera sp. 208.

Kickxia sp. div. 211, 351.

Klugia Zeylanica lb.

Knautia sp. div. 273, 335, 339, 340,

355, 398.

Koeleria phleoides P. 27, 28, — -- •
valdehirsuta Beverch, 28. — sp. att?-

106, 272, 277.

.ffom> Ad. 469.

Kretzschmaria lichenoides Rick 127.

Kuciffia carneola Bres. 331.

Kyllingia 418, 420,
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L
Laburnum sp. div. 269. 272, 777, 339.
Lachnella Bresadolae Strss. 74.

Lachnocladium sp, 127.

Lacistema l3o.

Lactariiis sanguifluiis Fr. 44.
Lactoris 135.

Lactuca sp, div, 266, 268, 271, 337,
361.

Laestadia Bhododendri (De Not) 173.
Lagenostoma 96, 188.
Lamium sp. div. 271, 273, 275, 302,

338, 339.

Lamproderma sp. 263.
Lappula sp. 300.
Lapsana sp. 360.
Larix decidua Mill. 221, 257, 319.
Laserpitium sp, div, 268, 269, 270,

271, 273, 274, 276, 299, 339.

Lasiagrostis sp. 270, 271, 272, 273,
276, 397.

Lathyrus sp. div, 268, 269, 270, 271,
276, 292, 338.

Lauraceae 321.

Laurocerasxis 281.

Lecanora Stockerti Zhlbr. 321.

213. —
subalpina

Lecidea Hechingeri Zhlbr.
samoensis Zhlbr. 213. —
Zhlbr. 321.

Leersia oryzoides Sw. f. maculosa^ t
picta "Waisb. 174.

Legousia sp. 338.

Lembosia sp. 127.

Lemnaceae 321.

Leviohryum sp. 72.

Lentinus squamosus Schrt. 414.
Lenzites saepiaria Fr. 414. — trabea

415.

Leocarpus sp, 263.

Leontodon sp, div. 266, 267, 269, 270,
272, 273, 274, 278, 337, 360.

Leontopetaloides Boehm. 467, 469.

Leontopoditim alpinum 103, — sp, 357.

Leontirus sp, 302.

Leotia Batailleana Bres. 250.

Lepidium sp. 338.

Lepidocarpon 188, 203,

Lepidodendron Hibbertiaiius Binn. 99.

Lepiota sp, div. 127.

Leptobryum pyriforme (L.) 313.

Leptocodon gracilis (Hook f.) 386.

Leptogium suhheteromericum Zblbr. 213.

Lepturus cyjindriacus Trin. 33, 34.

Xeskea catenulata 345. — laxiramea
SchflFn. 344. — remotifolia Ldbg. 345.

JjCucodofi sciuroides 344. — sp^ div.
343.

I

wJgare L.

Libanotis sp. div. 266, 268, 271, 272,
274.

Lichenes 76.

Ligusticum sp. 299.

Ligustrum sp. 272.

forma 211.

Liliaceae 321.

Lilium bosniacum Beck. 109. — bwibi-
ferum 211. — carntolicum Brnh.
109. — croceum Chx. 211. — Jankae
Kern. 109. — sp. ^tt?. 266, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 277, 338, 339.

Limnantliemum Gmel. 470.

Limnanthus Neck. 470.

Limodorum 336. — sp. 340.

Linaria sp, div, 386, 396. — vulgaris
214.

Linum sp. div. 266, 267, 268, 269, 270,

271, 273, 277, 293, 339, 398, 401. —
usitatissimum 81.

Lipocarpha 417, 418, 420, 421 —
maculata 418, 421. — Sellowiana
420.

Liriodendron 94, 159, 160,

Listera sp, 272.

Lithospermum sp, div. 301, 338.
Lizonia stromatica Rhm. 493.

Lobelia gracilis Andr. 385. — hetero-
phylla Lab. 385, 386, 388. — pur-
purascens R. Br. 386, 388.

Lobularia Dsv. 469.
Loganiaceae 41.

Lolium sp. div. 108, 338, — s«&m-
/aiww Vis. 33. — suffuUum Sieb. 33.— temulentum 323.

Lonicera sp, div. 272, 355.

LopMosphera mendax Ehm. 173.

Lophozia badcnsis (Gott.) v. obtusi-
loba (Bern.) 230. — Baueriana 381.
— inflata 377. — lycopodioides
(Weir.) V. parvifolia Schffn. 381. —
quinquedentata 12, 381, — turbi*
nata 230.

Loretia gypsophila Hack. 30.

iofMS sjA div. 270, 272, 273, 292, 336,
398.

Ludvigia Mullertii 83.

Lunaria sp. 208.

Lunularia sp. 229.

Lupinus albus 85, 86.

77.

angustifolius

Luzula Bornmulleriana Kakth. 324. —
lutea X spadicea 324. — lu^uUna
466. — Si). di>. 72, 108, 272, 273,

277, 401.

Lycogala sp, 263.

Lycoperdon Bubakii Bres. 250.

Lycopodiineae 321.

Lycopodioides Bohm. 468.

36*
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Lycopodium complanatum L. ssp. mo-
niliforme Lndm. 79.

Lycoris radiata Herb. 237.

Lyginia E. Br, 469.

Lyginodendron 96, 160,

Lygistum Boehm. 470.

LysimacJiia nummularia 83.

272.=

Lythraceae 78, 321.

sp

M.

Magnolia glauca L. 146. — grandi-
flora L. 146. — ohovata Thnb. 146.

stellata Mx. 146. — Tulan Best
146,

Magnoliaceae 142.

Mahonia Nutt. 469.

Majanthemum sp. 110, 269, 272.
Majorana Boehm. 470.

Malacochaete Nees 468.

Malcolmia R. Br. 177. — aegyptiaca
Sprg. 181. — africana (L.) 177, 180,
181, 182. d, trichocarpa 182.
— assyriaca Hsskn. Brnm. 181. —
chia (Lem.) 181. — maritima (L.)
182. — scorpioides Boiss. 181. —
scorpiuroides 182. — serbica Pand.
182, 245. — torulosa Desf. 182. —
trichocarpa Boiss. Buhse, 182.

Malpighiaceae 321.

itfaim sp. diz?. 267, 268, 270, 294, 338.
Manettia Mat. 470.

Mangifera indica L. 321.

Manihot dichotoma Ule 82. .

parvifoUa Ule 82. — heptaphylla
Ule 82, — pianhyensis Ule 82.

Marantaceae 321.

Marchantia sp, 229,

Marrubium sp. div, 268, 301, 337.
Marsupella badensis Schffn. 11. —

sp. dtu. 381. — Sprucei 11.

Martinellia obscura Am. Jens. 378.
Mastigophora Wodsii 225.
Matricaria Chamomilla L. f. major
Waisb. 174. — sp, 338.

Matthiola sp. 335.

Mayacaceae 321.
Medicago sp. div. 267, 268, 269, 271,

276, 290. 339.

Melampyrum 43, — pratense 171.
JRonhigeri Poev. n. sp, 43. — fifem-
Zcn fiona. Poev. n. sp. 43. — sp,
div. 278, 338, 352. — vekbiticum
Borb. 365.

V.

Melandrytim dioicum (L.) 326,

rubrum 173, 370. — sp. 338.

Melaiiomma tiuldensis Ehm. 173.

Melastomataceae 321,

Melica sp. div. 106, 269, 272, 338.

Melittis sp. 269, 273, 276, 302.

Melongena 460,

Melosira cre^iulata 373.

Menisciuvi Schreb. 468.

Menonvillea linearis DC. 184.

Mercurialis annua 324, 369, 370.

sp. cZtt;. 269, 293, 395.

Merulius aureus Pr. 414. —
Henn. 413, 414.

413, 414. 415.

14. — hydnoides
lacrymans Wulf.

pulverulentus Sow.
div. 127. —413, 414, 415. — sp.

squalidus Fn 413, 414. — Sylvester

Falck. 414. 415. — umbrijius Fr.

414.

Mesembryanthemum 449.

Mesophylla ohovata 11.

Mespilus 460.

Metasphaeria ericina Tub. 173. —
Scirpi Berl. f. Phragmitis Ehm. 173.

— Staritzii Rhm. 173.

Metrosideros Bks. 467, 470.

Microcycas calocoma 73.

Micropus sp. 357.

Microthamnium Mitt. 323.

Microthyrium applanatum Ehm. 325.

— disjunctum Ehm. 325.

Mimosa pudica 75.

Mi7iuartia L. 469, — sp." dir. 164.

MiraUlis 220, 453'.

Misonymus Christ 77.

Mniobryum albicans 313, 316.

Mnium sp. div. 318.

Moehringia muscosa 251. — sp- <^*^'

165, 251, 269, 272.

3foewc/tia sp. 164.

Molineria iuinuta 27.

MoUJcea sp. div. 301, 396.

Monotropa sp. 299.

Morettia DC. 184.

Jfoarcra fluviatilis Aubl. 217-

Mulgedium Blavii Aschers. 422, 423*

— sp. 361.

Musa 19. — Ensete Gm. 24.

Musaceae 321.

Museari sp. div, 110, 273, 336, 338.

itfwsci 209, 216.

Myagrum sp. 338.

Mycobacidia 82.

Mycosphaerella Columbi Ehm. 326.

Myosotis alpestris Schm. 370.

V. psewdosMareoZ^MS Murr. 71.

silvatica 370, — sp. 301.

Myriophyllum verticillatum 74.

Myrsinaceae 321.
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com-

N.

Naemospora Castaneae Bres. 250.

JSfani Ad. 467, 470.

Narcissus angustifoUus 400. — sp,

div. 110, 277, 393.

Nardia obovata 11, 12. v. minor
Cam 11, 12. — sp. 381. — subellip-

tica Ldb. 11, 12.

Nardurus Lachenalii p. aristatus Boiss.

33. — mofitanus B. R. 33. — te^iellus

p. aristatus 33.

Nardus sp, 272, 401.

Nasturtitim K. Br. 469,

Nathorstia Heer 492.

Neckera Besseri (Lob.) 343. —
planata (L.) 343.

Nectria obscura Khm, 173,

Neesiella 228, 367. — carnica 380.

— rupestris 10, 380.

NeJitris Grtn. 470.

Nelumbo 203.

Neosciadium Dom. 364. — glochi-

diaiuvi (Benth.) 364.

Neottia sp. 111.

Nepenthaceae 492.

Nepeta pannonica Jacq. v. comjjacia

Waisb. 174. — sp. div. 267, 268,

270, 271, 273, 301, 335, 340.

Nephrodium Rich. 83, 221, 327, 468.

Nephrolepis 212.

Nephthytis 139.

Nertera Bks. Sol 470.

iV^sZea 5i3. 338.

Neurogramma Lk. 468.

Nigella sp. 338.

Nigritella sp. div. 277, 401.

Niphoholus Klf. 468.

NothoBcordum Kth. 469,

Numviularia sp. 127.

Nuphar Sm. 469.

Nyctaginaceae *621.

Nyr^pkaea L. 44, 81, 192, 256, 469.

Nymphaeaceae 143.

NympJwides Hill. 470.

o

tigurinuni
Ohione 460.

Ocoteoxylon Schust. 219,

Schust. 219.

Octoceras Bge. 179.

Odontia 470. — amligua Krst
— conspersa Bres. 473. — crystal-

Una H. et L. 473. — sp. (iiu. 127,

333.

471.

Odontites sp. 369.

Odontospermum 326.

Odostemon Eaf. 469.

Oedogonium undulattim 75.

Oenone Imthurni Goeb. 217. — Za^i-

/bZiflf Goeb. 217. — multibranchiata
Matth. 217. — Othmeri Matth. 217.

Oenothera 324.

Oenotheraceae 321.

Omphalodes sp. 277,

Onobrychis montana DC. 292. — Towi-

TMosinti Jord. 292. — Fisiaim Borb.

292.

Ononis repens L. v. praestabilis Waisb.

174. — sp. ^ii;. 289, 290.

Onopordon sp, div. 359.

Onosma sp. div, 301, 396.

Ophiognomonia helvetica Rhm. 173,

Ophrys aranifera X Bertolonii 366. —
sp. <^iu. 267, 268, 269, 271, 272, 273.

Orchidaceae 43, 70, 81, 214, 255, 321,

371.

Orchis caccabaria Verg. 82. — 7iera-

cZca Verg. 82. ^ laxiflora X papi-

lionacea 82. X pic^» 82. —
morio L. v. car^ews, r. subpicttis

Sabr. 252. — papilionacea X picfa

82. — sp. diy. 110, 267, 269, 270,

271, 272, 273, 275, 336, — Ydesii

Verg- 82.

Oreoiveisia sp. 72.

Origanum sp. 303.

Orlatja sp. div. 272, 296, 337, 338,

396.

Or^iithogalum caiidatum 216. — sp.

div. 110, 273, 338.

Orobanche sp, div. 267, 271,

Orthantha sp. 278.

Orthotrichum cupulatuvi Hffm. 312.

— sp. 104.

Orychophragmus Bgc. 148.

Oryza clandestina A. Br, f. maculosa,

t picta Waisb. 174.

Ostrya carpinifolia Scop. 403, 406, 445.

— sp. Ill, 269, 270, 271, 272, 273,

336, 339, 397.

Othia gemmicola Rick 127.

Oxalidaceae 321.

Oxalis sp. div. 284, 293.

Oxytropis sp. div. 267, 271, 277, 292,

336. — Straussii Brum. 368.

P

Paeonia 147, 221.

Paliris Dum. 469.

Paliunts sp. 294.
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Falmaceae 143,

Pandanaceae 321,

Pandanales 135, 138,

PandantiS 160.

Panicum miliaceum 83. sp. 338.

338.spPapaver bracteatum 44,

Papaveraceae 41.

Paradisia sp, 273, 276, 277.
Paratrophis Ostermeyeri Eech. 320.— viridissima Reeh. 320. — ZaftZ-

bruchieri Eech. 320.
Parietaria sp. div. 270, 338.
Pans s^. 110.

Farmelia amoe^iaZhlhr. S67, — hrachy-
conidia Zhlbr. 368. — Jhiscni Zhlbr.
321. — erythrocardia Zhlbr. 368. ~
samoensis Zhlbi. 213.

Paronychia sp. div. 165, 393.
Paspalum Usterii Hack. 210.
Patinella tryblidioides Rhm. 173,
Patellaria submacrospora Rhm. 173.
Paxillus panuoides 415.
Pedicularis brachyodonta Beck 353

cowiosa L. 353. —
PeZae Ad. 469.

Si?. (?il?. 273, 353.

PeUia sp. 230.
Peltaria sp. 208.
Peltigera aphthosa (L.) 38,
Peltiwela Eaf. 470.
Peltolepis grandis 9.

Penicillium 215.
Peniophora byssoidea (Pers.) 475.

.
carneola (Bres.) 331, — convolvens
Krst. 473. — crystalUna H. et L.
473. — glebulosa (Fr.) 473. — wt-
wzca Krst. 475. ~ radicata (Eeun.)
329, 331, 441, 475. _ senaZt^ (Fr.)
332. — sordida (Schroedt) 332 —
sordidella H. L. 332. ^ s« c^i^
331, 332, 472, 473, 474, 475. -W
laevts (Bres.) 474. — siibsiilpJiurea

.
(Krst) 441, 475,

^

Peperomia 135, 196, 202, 450.
Peramium Slsb. 469.
Periballia hispanica 29.
Periloba Raf. 469.
Peroneutypella eorynoslomoides Rhm.

325.

Persea Grtn. 469.
Pctasites sp, 358.
Petrocallis sp. 277.
Peticedaniim sp. div, 267, 268, 269

270, 271, 272, 273, 274, 277 337!
338, 398.

^ * » ,

Pezizella fuscescens Rhm. 74.
Phaeographis patagonica Zhlbr. 321.
Pnalangium Boehm. 469.
Phalaris canarie^isis 83.
Phaseolus 451, 490. — -^

86. — vulgaris 75.

t(Zii/Z

Phialea stamnarioides Rhm. 173.

Phillyrea 323.

Philonofis alpicdla Jur. 342, 343.

caespitosa Schp. v. Loeslceana Hamm.
215. — fontana 342. — seriata Mitt.

V. persica SchiFu. 342. — sjj. 341. —
tomentella Moll. 342, 343.

Phleum ambiguum Ten. 27. — JBoe/i-

wt(?ri V. ciliattim Grsb. 27. — coZ/e-
+

«i«m Eoch 27, — Michelii All. 27.

pratense L. v. gracillimiim Murr
169. — serriilatum B. H. 27. — sp.

106.

PA/<?a: decussata Lyon 238, 242, 243,

Phragmites Trin. 468.

PhylUtis^ Hill. 4GS.

Phyllosticta albomaculans B. K. 364,

— iserana B. K. 364. — Malkoffd
Bub. 251.

Physalis sp. div. 267, 268, 273, 278,

Physalospora alpina Speg. 173.

Rhododendri Rhm. 173.

Physarum sp. div. 262, 263.

Fhysma dalmaticiim Zhlbr. 253.

tricolor Zhlbr. 321.

PhysorrhyncJius Hook. 179, 184.

Physospermum Cuss. 77, 470. — 5i?.

296,

Phyteiima orbiculare 103. — — ssj?»

austriacum Beck 356. ^ — -*Jsp.

flexuostim Schlz. v. Tiungaricum Schlz,

356. — 5/>. fZir, 268, 269, 270, 271,

273. — spicatum L. 382. f-

oehroleuca 382.

Phytolaccaceae 321.

-Picea ajanensis 461, 462. — .?a;ceZ5a

(L.) 82. — Omorika (^Pan5.) »2W«.

Fassei Midi. 70. — 5p. d!iv. 269,

272, 401.
Picris sp. div. 338, 360.

PilobohiS 57.

Pilocarpon leeanorinum Zhlbr. 213,

Pimpinella sp, div- 298.

Pinguicula albanica Grsb. 61, 68.

Corsica Bern. Gren. 16, 67, 68,

crystalUna Sibth. Q^, 67, 68.

grandiflora Bert. 16. — — 1^^°*"

67, 68. Ten. 13. ^^P:

longifolia Nym. 13. — Eellwegen

Murr. 68. — hirtiflora Boiss. 62.

Ten. 61, 67, 68. /•

megaspilea B. H. 62, 67. - f«ef«

Pant. 61, 68 — leptoceras Lge. WllK.

16. Rchb. 67, 68. /sp-

Corsica Nym. 16. /?. longifolK^

Rchb. 13. — longifolia auct. 1^-j"
Ram. 67, 68. — lusitanica Rchb. 1

— megaspilaea (B. H) 62, 68.

Peichenbachiana Schdi. n. sp, l^»

67, 68. — Eeuteri Genty 67, 68.

i
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sp. div, 269, 273. — vallisneriae-

foUa Webb. 64, 67, 68. — varie-

gata A. T. 69. — vulgaris auct. 61.

L. 68. Pari. 17.

ij. Corsica auct. 16. y. grandi"

flora Fiori Paol. 13. — — d, hirti-

flora auct. ital, 61- y. longi-

folia Arc. 13.

Pinus Cemhra 39. — halepensis Mill,

39. — Jeucodermis 363. — Mughiis
103, 446. — nigra 102, 397. —
— omorica 489. — Pewoe 400, 401,

489. — sp, div, 105, 251, 266, 269,

272, 273, 277.

Piper 135-

Piperales 135, 136, 202.

PiroJa sp, div. 272, 299.

Pirus 459.

Fitliecolohium Mrt. 469.

Flagiochila asplenoides (L.) Dam. v.

porelloides (Torr.) 12.

PianHoniella 78.

Plantago argi/rosfachys Simk. 256. —
carinata kSchrd. 353. — graminifolia

(Kerner) 353. — lanceolata X '^ledia

256. — patagonica Jacq. 495. —
5p. <iiv. 273, 277, 335, 339, 340, 353.

Platanthera sp. div. 269, 272, 278.

Platylepis 417, 418, 420, 421.

Platypetalum dubitim R. Br. 183.

PleospJiaerulina Phragmttis Ehm. 173.

Pleospora ohlongispora Rhm. 173.

Pleuromeia 41.

Pleurospermum sp. 296.

Poa annua L. 33, ^. remotiflora

Hack. 33. — balearica P. R. 33. —
caesia Sm. 32. — cenisia All. 32. —
ne7})oralis L. 32. — s/). ^m 106,

107, 401.

Podostemaceae 217, 453.

Pohlia bavarica Wrnst. 215. — CMCitZ-

Zaia 315. — pentasticha Schffn. 313.

PoUa Lour. 469.

Pohjblastiopsis alboatra Zhlbr. 213,

Pohjcarpaea Lam. 469.

Polycarpicae 134.

Polygala sp. div, 267, 268, 270, 271,

272, 273, 293, 336, 339, 398. —
subamara Frtsch. 319.

Polygalaceae 321.

Polygonaceae 321.

Polygonatum officinale AH. 393. —
Sigillum (Lep.) 393. — sp. div. 110,

272.

Polygonum 44. — alpinum L. 214. —
asperulum Zap. 213, 253, 491. —
aviculare L. v. gJomeratum Waisb.

174. — Convolvulus X dumetorum
213, 253, 491. — Hydropiper X
wmws 213, 253, 491. — Janoviense

Zap. 213, 253, 491. — minus X wife

171. — sp. div. 162. — TFi^wisu

Beck 171.

Polyphragmon Dsf. 470.

Polypodium sp. 105.

Polyporaceae 73,

Polyporus albidus Schaeff.

annosus Fr. 415. —
414.

415 — destructor
- Schrad. 414.

415. —

cryptarum Fr.

Fr. 414, 415.

" hexagonoides

Fi'. 415. — igyiiarius Fr. 414, —
pi7iicola 414 — senwosus Fr. 414.

— undattis Pers.

DC. 414. -
415. Vaillantii

vaporarius Fr. 414, 415.

— vulgaris Fr. 414.

Pohjstichum sp. div. 105.

Polystictus sp. div. 127,

Polytrichum gracile Dcks.

^ens Lste. 215.

Pontederiaceae 321

V. tmmer-

euphratica

136. — I/Kci-

jsrws-

Populus 136, 137, 202.

Zap, 322. — glauca
tana Dode 322.

Poria Frisiana Bres. 250. — sp. 127.

— vaporaria Henn. 414,

Porocarpus Grtn. 470.

Poronia sp. 127.

Portulacaceae 321, 449.

Posidonia Kg. 468.

Potamogeton alpinus X perfoliatus

323. — argutulus Hgstr. 323 —
gramineus X nodosus 323.

sicws Hgstr. 323. — s^?. 50.

Potamogetonaceae 321.

Potentilla 220, 453, 494. — adriatica

Murb. 247. — Bayeri Dom. 364. —
Clusiana 103. — Oj^t^ii X ver«a 364.

— Si?, eiii;. 72, 247, 248, 268, 269,

270, 271, 272, 274, 277, 336, 338,

394, 397, 401. — Tormentilla N. v.

insignis Dom. 364. — rerna L. mut.

monophylla Dom. 70.

Po^to 5i?.
231.

Pozoa 318.

Prenanthes purpurea L. v. querci-

Baum-

purpurea li. v.

/br»ii5 Murr. 71. — sp, 361.

Primula Arendsii Pax 447. —
garteniana Deg. Moesz, 368. —
mo/Zzs Hook. 447. — officinalis (L.)

mut. horticola Dm. 70. — Sj9. div.

269, 272, 284, 299, 369. — vulgaris

Hds. 284.

Pringlea antiscorbutica Hook. 183.

Prunus sp. div, 248, 272.

Psedera Neck. 469.

Pseudocycas 43. — J)kl:soni (Heer) 43.

— insignis Natb. 43. — puviilio

Nath. 43. — Stcenstrupi (Heer) 43.

Pseudolectanactis Zhlbr. 213. — ^Zi-

CiCoZa Zhlbr. 213.
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cs

Pseudoleskea atrovirens 345. — cate-

nulata v. laxifolia Lindbg. 345.

Pseudorchis Gray 469.

Pseudoscordum Herb. 469.

Pseudotsuga macr'ocarpa Mayr. 322.

Psidopodium Neck. 468.

Psilocybe sp. 127.

Ptarmica Visianii (Beet) 358.

Pteridium sp. 105, 269, 272.

Pteris litoralis Rech. 320. — serru-
lata L. 44.

'

'
"'

Pterogonmm sp. 345.

Pterolepis Schrd. 468.

Pteronia L. 470.

Pterophorus Boehm.. 470.

Pterostylis R. Br. 469.
Pterula sp. 127.

Pterygophyllum sp. 9.

Puccinia Bdumleriana Bub. 251.

Polygoni alpini Cruch. May. 214. —
sp. 127.

Pugionium Grtn. 179.

Pulmonaria sp. div. 300, 301.

Pulsatilla JanczewsUi Zap. 322, 491.
— nigricans y^ patens 322, 491. —
patens X supernigricans 491. —
super-nigricans X patens 322. —
tarnoviensis Zap. 322, 491.

PwpaZ Ad. 469.

Pupalia Jss. 469.

Pylaisi(^, iniricata 346. — polyantha
(SchrB.) V. ftr^m/bZia Ldb. Am. 346.

Pyrethrum cincrariaefoUum 101,
Pyrocystis 78.

Z'Zwijii Zap. 322, 491.

K. 167, 168. —

h fl
Q

Quercus sp. div.

272, 336. 339.

Quinaria Eaf. 469.

161, 268, 269, 271,

#-
ta

R.

Radicula Hill. .469.

Badula sp. 230. — Lindhergiana
Gott. 230.

UamaZma lanceolata Nyl. v. prolifera
(Tayl. Hook.) Zhlbr. 39.

2{amon£2ia serhica Panfi. 318.
Banaics 134, 135, 146, 148.
Rammculaceae 142, 203.
Banuiiculus 147. — accr X aconiti-

folius 322, 491. — acer X »J0«fanw5
322, 491. — aquatilis L. var. y. 82,
256. — Gilihertii Zap. 322, 491. —

scutatus W.
sp. div. 167, 205, 267,

268, 269, 270, 272, 274, 277, 284,

338, 340, 394. — Thora L. 167,

. 168, 205.

BehouUa sp. 228. — Jiemisphaerica

(L ) V. microspora Schifn. 228,

Behmannia Lib. 470.

Beseda 141.

Bhamnaceae 321.

Bhamnus 448. — Frangiila 257, 258.

' — Hemsleyanus Schnd. 448, —
— iteino-hypochrysus Schnd. 448.

phyllus Schnd. 448.

Schnd. 448.

448.

— Itoraiensis

lamprophyllus Schnd.

leptophyllus Schnd. 448. —
sp. div. 270, 271, 272, 273, 277, 294,

339, 395.

Bhaphidiospora 82.

Bhizoclonium 449. — sulfuratum Brand

449.

Bhinanthus L 470.

Bhinantheae 218.

Bhododendron sp. div. 251, 269, 402.

Bhodothamnus sp. 339.

Bhyncholaris divaricata Matth. 217.

— macrocarpa Tnh 217. — pemcil-

lata Matth. 217.

Bhynchosphaeria chaetosporiotdes Rhm.

492.

Bhynchostegiella Jacquinii (Garov.J v.

persica Schffn. 348.

Bhynchostegium rusciforme Br. eur, v.

longifolium Hamm. 215. — sp. dtv.

72, 348. ^ .

Bibes 37, 279, 283, 365. — alptnuvi

L. 38. — cereum 365. — floribun-
' dum 365. — Grossularia L. 38, 257,

258. (5. uva crispa 38. — —
a. vulgare 38. — inebrians a. matus

365. — muJtiflorum Kit. 38.

m'ifrwm L. 38. — petraeum Wuii.

38. a. bullatum 0. D. 38. —
^

p. carpathicum Kit. 38. — saw^wi-

«e«w 365. , ..

Biccardia incurvata Ldbg. 9. ~ ^«f*-

/"roMS Ldb. 9. — major Ldbg. 9.

viuUifida 8. v. wajor JSees ^— sinuata v. confea;<a Nees 9. -;

v. 5f^«odada Schffn. 8. - sp. 380.

JSiccia echinatispora Schffn. 463, 4b4.

— macrocarpa Lev. 227, —
"'f^'

. fera«acea Lndnb. Gtt. 462, 463 464

— ochrospora Mont. Nees 46*-.

synspora Schffn. 462, 464.

Bicinus 160, 191.

Bicotia L. 179.

Biella 171. «, _
Bobergia unica Dsm. v. divergens itnm

74.
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Bollandia Humholdtiana Gaud, v.

tomentella Wawra 386.

Bomulea Mar. 213, 322.

Boripa Sep. 469, — sp, div, 336, 339.

Bosa 254, — canina v. VoUmanniana
Schnetz 80. X gdlUca v. Schul-

zeana Schntz. 80. — coriifolia Fr.

. V. gldbrescens Kell. f, glauciformis
Schntz. 218- f. Schnetzii

Schwrtschi, 218. — — v. Friesii

Lagg. Pug. f. St, Michaelis Schntz.

218. — — y. Hausmanni Br. f.

castrensis Schwtschl. 218, v.

hirtifolia H. Br. f, nudifrons Schntz.

218. — — V. Erlbergetisis Br. f.

celsistyla Schntz. 218. v. tristis

Kell. f. franconica Schwtschl, 218.

— glaiica Vill. v. alcimonensis
Schwtschl. 218, v. armifera
Schntz. 218. v. complicata Gr.

f. macrocolus Schntz. 218.

f, ruhicata Schntz. 218. — — v,

Delasoii Lgg. Pug. f, echinata
Schntz. 218. v, myriodonta
Chr. f. heliophila Schwtschl. 218.

V, oenensis Kell. f. pauperata
Schntz. 218. — Jundzillii Bess. v.

^?/jjica Kell. tmaletecta Schntz. 218. —
pimpinellifolia v. oenocarpa (Gandg.)

169. — sp. 248. — subcanina v.

SchwertscJilageri Schntz. 80. — sub-

coUina v. anceps Schwtschl. 80.

V. grabfeldensts] Schntz. 80. — —
V. grandibracteata Schntz. 80.

Bosellmia callimorphoides Ehm. 173.

catacrypta Rhm. 173.

Eubus 252. — acanthopJiyllus Kupk.
252. — althaeifoUus X tomentosus
252. — Antonii X epipsilos 252.

— — X ^iTtus 252. — Bayeri X
plusiacanthiiS 252. — bifroiis X
hirtus 252. — hrachyadenius Kupk.
252. — caesius X carpaticus 252.

X pUcatus 170. — carbona-

rius 252, — carpaticus Sbr. v. ery-

thrandrus Hal. 252. — congestus

Kupk, 252. — coriaceus Kupk. 252.

— coriifrons 252. — crassiformis

Kupk. 252. — ctenodon Sabr. 252. —
curvacanthus Kupk. 252. — elegans

Kupk. 252. — erythrogynus Hal. 252.

— Oremlii X mucronatus 252. —
gruntensis Kupk. 252. — haema-

tochrous Sabr. 262. — hirtus X
Lloydianus 252. — hontensis Kupk.

Sabr. 252. f. ellipticus Kupk.

252. — infecundus Kupk. 252. —
Kvietii Kupk. 252. — KupcoJciamis

Borb. 252. — lajtnensis Kupk. 252.

— lobatus Kupk. 252. — longise-

palus Kupk. 252. — macrocardiacus
Sabr. 252, — macrosetus Kupk. 252.— microsepalus Kupk. 252. — mi-
crostemon Hal. 252. — mucidus
Kupk, 252. — mucronatoides Sabr.

252. — nemorivagus Kupk. 252, —
— nemorosus X tomentosus 262.

ovalifrons Kupk. 252, — perserieans
Sabr. 252. — pseudorivularis Kupk,
252. — pulchrifrons Kupk. 252. —
— pullus Kupk. 252. — reversus
Kupk. 252. — ripensis Kupk. 252.

— rivularioides Sabr. 252. — rivu-

laris X tomentosus 252. — rud-
nensis Kupk. 252. — sanguineus
Kupk. 252. — scandens Kupk. 252.

— scatiirigifium Sabr. 252. — sepi-

sicola Kupk. 252. — sericofrons

Kupk. 252. — serpens X tome^itosus

252. — Sldvikii Kupk. 252. — spar-

sipihis Borb. 252. — sp. 247. —
styriacus X supinus 252. — sub-

collinus Kupk. 252. — submitis

Kupk. 252. — thelybatus Focke v.

ciliatus Kupk. 252. — venulosus

Sabr. 252. — vysoJcensis Kupk. 262.

— Wettstei^iii Petr. 169.

Bumex AcetosaX alpinus 213.— alpinus

X Silvester 171. — Areschougii Beck
171. — austriacus Teyb. 171. --

babiogorensis Zap. 213. — Slockii

Zap. 491. — carpaticus Zap. 213,

491. — conglomeratus X Umosus 171.

X odontocarpus 171. — cris-

|)M5 X limosus 171. X obtusi-

folius X sanguineus 326. — —
X odontocarpus 171. — intercedens

Rech. 171. — MessZn Wldt, 171. —
obtusifoUus X viridis 491. — sjj,

di«. 162, 267, 397. — wippraensis

Wein. 326. — Wirtgeni Beck 171.

JJufa 5jp. 293.

s.

Salicaceae 136.

&to 41, 136, 137, 202, 254, 257, 258.

— alba X pentandra 491. — arbus-

cula 480. L. /J. humilis 2.

brevifoUa And. 482. X caesia

479. X Jiastata 482, 491.

X reticulata f. medians En. 480, —
appendiculata Vill. f, 2)ari?a 479. —
aurita X myrtilloides 491. — — X
rosmarinifolia 491. — caesia Vill.

480, 481, 482. V. angustifolia

479, 481. V. macrophylla 481.

\
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— caprea X daphnoides 491.

X livida 491, — cracovienns Zap.
491, — crataegifolia Bert. 482.

Hut. 482. — Daphneola Hut. 482.— Ganderi Hut. 480. — grandi-
folia Ser. 479. — hastata L. 482.— f. pseudohermaphrodita 482.

herbacea L. 482. f. acuti-
483.folia

483.

— f. monoica Bert.
r. 02?aZi> Norm. 483. —

incana X silesiaca 491. — Jacqui-
niaiia 483. — JanczewsJcii Zap. 491.— Kitaibeliana 484, 486. — S'ofw-
?tana Zap. 491.
482.

Lapponum L.
— X rosmarinifolia 491. -

— X Tatroriim 491. — ZmJa X
rosmarinifoUa 491. — myrhinites L.
483. V. serrata 483. X
retusa t medians, f. supermyrsinites
484. ^ X serpylUfoUa 484. —
wiyrfiKoiiies L. 481. 482. Willd.
482. — mtifncans Sm. f. metamorpha
484. — penfandra L. v. angustifolia
And. 485. v. lanceolata And.
485. — pocutica Zap. 491. — ^o/e-
sica Zap. 491. — Rehmanni Zap.
491. — reticulata L. v. angtistifoUa
Borzi 485. v. cuneata Bornm.
485. V. sericea Gaud. 486. —— V. vestita Kern
Pursh 486.

486.
V. villosa Led. 486.

rettisa L f. metamorpha 486. —^
retusoides Kern. 484. — rosmarini-
foUa X sttbaiirita 491.
minalis 491.
491. -

X «^«*-

- sandomiriensis Zap.
sarviatica Zap.'49L — semi-

retiisa Beck 484. — ,<?/>. dlir
397, 479. 486, 487, 494, 495.
trorum Zap. 491
479. -

269,
Ta-

Trefferi Hut.
vi'^tulensis Zap. 491. — vol-

7ii/me«sisZap.49l. — \Valdsteinia7ia
480. — Wiimneri Hart, 481. —
lOiizczaTiii Zap. 491.

Salmonia Scop, 469,

Z«&eZi 481.

Salvia 209,

269, 270,
396, 398.

—
5i?, df«t7, 266, 267, 268,

271, 273, 274, 303,
Verbenaca L. 218.

338

Samhucus sp, div. 272, 355.
Sanguisorha sp div. 271, 272.
Sanieula $p, 296,
Sapindaceae 321.
Saponaria sp. div. 272, 273, 277 393
Sarraceniaceae 325.

'

Satureja graeca L. 320. — mojitana
L^ 303. — sp, div. 268, 273, 303,
396, 398. — variegata Host. 303.

<>a«<sswrea s/>. 277.
Saxifraga 222. 223, 253. — aj^^Ka

222. — granulata 254. — hederacea

223. —Huetiana 223.

S. N. K. 246. —
— lasiophylla

paradoxa 222. —
sj). div. 246, 269,petraea L. 2,

339, 340.

Saxifragaceae 321.

Scahiosa agrestis W. K. v. leiocephala
Hppe. 355. — hoJosericea Bert. 355.

— 5p. div. 267, 268, 270, 271, 273,
335, 337, 340, 355, 356, 398.

Scapania calcicola 379. — gymnosto-
mophila Kaal. 378. — obsctira (Arn.

Jens.) 377. — paludosa C Miill. 7.

vogesiaca Miill. 12. — subalpina
377. — uliginosa 12. — undulata

Schefflera Frst. 470.

Schimpera Hchst. Std. 179, 1S4.

Schistidium gracile Schl. v. irroratum
Hamm. 215.

. Co-

Fra-
Schizeilema (Hook.) Dom. 318. -

lensoi 318. — exiguum 318. —
goseum 318. — JTaasfu 318. — hydro-
cotyloides 318. — nitens 318. — p«7-

lidum 318. — Manunculiis 318. —
reniforme 318. — Roughii 318.

trifoliolatum 318. — trilobatum 318.

Schizopetalum Walkeri Sms. 183.

Schoenodtim Lab. 469.

Schoenoplectus Palla 408.

Schoiiicia DC. 179.

^SciZZa Si), dt'i?. 267, 268. 278.

Sciodaphyllum Boehm. 470.

Scirpus 417, 419. — Humboldtii

Bockel. 420. — 5i?. 50.

Scleranthus sp. div. 165, 393.

Sderopoa hemipoa (Guss.) 32. — fi-

fjfida (L) 32. — sp. 347.

Sclerotiitm sp, 329.

Scolopendrium Ads. 468.

Scalymus sp. 360.

Scorzonera sp. div. 276, 339, 360.

Scrophularia sp. div. 273, 277, 278,

340, 351, 352.

Scutellaria alpina L. f. bicoJor Beck

301. — 5p. 301,

Sebacina Galcinii Bres. 250.

Secale cereale L. v. triflorum Doll. f.

brevispicatum , f. montaniforme
Waisb. 174.

Sechium Juss. 468.

Securigera DC. 467.

&iww 5p. d!i«;. 246, 339, 394.

Selaginella 321, 322. — P. B. 468.

Selaginoides Bohm. 468,

Sempervii'um sp. 246.

Senecio araneosiis Grsb. 359. — ^^
caliaster Lam. 358. — cordatus X
Jacobaeall. —DoroniciiniL. forma
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359. —Eversii X Jacohaea 71. —
jacobaeiformis Murr 71. — sarrace-
nicus L. 359. forma 358. —
sp, div, 278, 358. — vulgaris L. f.

grossedentattis Waisb. 174.
Septoria lulgarica Bub. Malk. 251. —
syriaca B. K. 364.

Sequoia setnpervirens Endl. 75.

Serapias 254. — olbia Verg. 82.
Serapiastrum 254.
Sesbau Ad. 469.

Sesbania Sep. 469. '

jSesefi austriacum (Beck) 110. ~ BecJcii
Seefr. 170. — glaucum Jacqu. 170.— osseum Or. 170. — pumilum L.
297. — 5/J. rfit;. 268, 269, 270, 271,
272, 273, 276. 278, 298, 338, 398. —
tomentosum Vis. 101.

Seselinia Beck 170.
Seskria sp. div. 106, 268, 272, 397. —

tenuifolia 102.

Setaria sp, div. 105, 338.
Sherardia sp, 338.
Sideritis sp, 301.
Silene latifolia (Mill.) 165. — sp. div.

165. 211,272,276, 277, 278,397,401.— venosa (Gilib.) 165, 32B, ~ vul-
garis (Much.) 165, 393.

Siier sp. 277.

Sisymbrium sp. div. 208, 272. — toru-
losum Dsf. 182.

Smilaceae 321.

SobolewsJcia M. B. 179.

Solanum 460. — Dunalianum v. Zan-
ceolatum Witas. 367. — Lyeopersi-
cum X 'iiigfum 454. — ornans Witas.
367. — pafameense WitskS. 367.

V. grandifolium^ v. par ^'^*/bZmw^ Witas.
367. — Hechingeri Witas. 367. ~
savaiense Witas. 367. — 5j). 338. —
tubinginense Winkl. 454. — upolense
Witas. 367.

Solidago alpestris 103. — sp, 357.
Sonchus sp, 338.

Sorbiis sp. div. 247, 269, 272.

Sorokina sp. 127.

Sparmannia Buch. 467, 470.

Spathe Boehm. 469.

Spathelia L. 469.

Spathicarpa 139.

Spiraea sp. div. 246, 273, 340.

Spirogyra 44. — jugalis Ktzg. 324.

Spirorhynchus Kar. Kir. 179.

Sphacelotheca D. By. 44. — alpina
Schllbg. 44. — horealis (Clint.) 44.

Folygoni alpini Cruch. 214. —
Polygoni vivipari Sobllbg. 44.

SphaeruUna Anemones Khm. 173.

Sphagnum 82, 489. — 5/?. rfm 72.

Splienolobus gymnostomophilus (Kaal.)
379. — Hellerianus 379. — minutus
379. ~ aya^ws 379.

Sphenophylleae 325.
Sporledera sp, 72.

Stachys hirta (Ten.) 302, — Zaizosa
Bert. 302. — petrogena Hand.-Mazz.
Janch. 302, 303. — sp. div. 267,
268, 269. 270, 271, 273, 274, 277,
302, 303. 338, 398, 401. — subcre-
nata Vis. 302.

Staganospora Crini B. K. 364.
Stangeria ^36.

Statice L. 470.

Stcllaria sp, dv\ 162, 339.

Stenophragma Cel. 469.

Stephanodiscus astraea 373.

Stephanotis flo?'ibunda Brgn. 126, 490.

Stereohyimxtm (Hpe.) 323.

Stereurn sp. div. 127, 441.

Sticta perexigua Zhibr. 213.

Stij^a ptdcherrima 102, — sp. div, 105,

106, 272, 336, 339, 393.

Sturmia Kchb. 469.
Stylidiaceae 325.

Succowia balearica DC. 184.

Symphyandra armena DC. fil. 388.

Symphytum sp. div. 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 300.

Synchytriopsis sp. 343.

Syringa 220, 453. — vulgaris 2bl, 258.

T.

Tabellaria fenestrata 373.

Tacca Frst. 467, 469.

Tapellaria samoana Zhlbr. 213.

Taphrina Alni incanae 82.

Taraxacum Web. 75, 172, 213, 468. —
apicatum Breun. 213. — falcatum
Brenn, 213. — gibbiferum Brenn.
213. — viedians Brenn. 213. — sp,

div. 361, 396. — stenoglussum Brean,
213. — uncinatum Brenn, 213.

Targionia 223. — sp. 227.

Taxus 153. — baccuta 80.

Tchihatehewia isatidea Boiss. 183.

Tectaria Cav. 468.

Telephora sp. 333.

Tesselina sp. 227.

Tetracentron Oliv. U2, 202.

Tetraeme Bge. 184.

Teucrium sp. div. 267, 268, 269, 270.

271, 273, 274, 276, 278, 301, 337,

338, 398.

Thalictruvi AndrzejowsJcti Zap. 322,
491. ™ flavum X simplex 322, 491.
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•— minus L. forma 205. — sp. div.

72, 205, 267, 268, 269, 271, 273, 275.

Thamnium alopecurum (L.) v. corti-

colum Schffn. 347.

Thelephora maculaeformis Fr. 472, —
sp. 333. — terrestris Ehrh. 476,

Thelotrema porphyrodiscum Zhlbr. 213.

Thermoidhim Miehe 79. — sulfureum
Miehe 79.

Thesium sp. div. 162, 267, 268, 269,

270, 271, 272, 273, 393.

Thevetia Ad. 467, 470.

Thlaspi 103. — alpinum Cr. 207. —
dinaricum Deg. Janch. 205, 394. —
Kerneri Hut. 207, 208, 394. — prae-
cox "Wlf. 394. — rotuiidifolium (L.)

207.

Thlaspi sp. div. 205, 267, 277, 338,

339.

Thuja oecidentalis 73.

Thymelaeaceae 321.

Thymus acicularis W. K 304. — lal-

canus Borb. 304. — Kerneri Borb.
304. — sp. div. 303, 304, 396.

Timyniella anomala 309. 311. — Bar-
huJa 310, 311.

Schffn. 309.

Timonius DC. 470.

Todea 322.

Tofieldia sp. div. 269, 272.
Togninia Bhododendri Khm. 173,

Tomentella Bresadolae (Brkm.) 332.
caesia Pers. 332.
333.

grosseserrata

chalybaea (Pers.)

, 477. — fusca 334, 478. — Jaa-
pii Bres. 477.
329. —
477.

trigonosperma (Bres.)

microspora (Krst.)
- papillata H. L. 329, 333,
- sp. div. 329, 332, 333, 476,

477, 478. ^ subfiisea (Krst.) 329,
333, 478. —
334, 478.

Tomentellina ferruginosa 329. — sp.
335.

Tommasinia sp, 269, 270, 272, 273.
Toninia hercegovinica Zhlbr. 321.
Toona Roem. 469.
Tordylium sp, 299.
Torilis sp, 296.

Tortella 5p. div, 104, 305.

Tortula astoma Schffn. 307.
m>e«5 306. -

307.

— atro-
Bornmiilleri Schffn.

Buyssoni (Phil.) 309. —
demmcendica Schffn. 306, — Umbata
Mitt 309. — montana 308. — mw-
cronifoUa 308. — obtusifolia 306*~ percarnosa (C. Mull.) 309. — rw-
raZts 307. — s|?. div. 306, 307. —
subulata (L.) 307, 308.

Trametes sp, 127. — suaveolens Fr.
83, 84. — frafeea (Pers.) 415.

Trapa natans L. 80.

Trematodon sp. 72.

Trematosphaeria hypoxyloides Khm.
173. — Virgi7iis Khm. 173.

Tremella encephala (Wild,) r.Steidlerii

Bres. 250.

Trichia sp. div. 263.

Trichodium elegans R. S. 27.

Trichoon Rth. 468.

Trichosporium Staritzii Bres. 260.

Trichostomum sp. 72.

Tricyrtis Wall. 469.

Trifolium nivale Sieb. 290. —
L. forma 290. — sw. tZiv,

pratense

267, 268.

274, 276,

S». 272.

canuo-

269, 270, 271, 272, 273,

277, 290, 338, 340.

Trigloehin palusfre L. 322.

Trimorpha sp. 357.

Trinia bosniaca Beck 298.

lica Kern- 297, 298. — Dalechampit

(Ten.) 297, 298. — dioica Kern. 297.

— glaberriina v. bosniaca Beck 298.

— ^iawm (L.) 297, 298. — Kitai-

helii M B. 297, 298. —pumilaKern^
297, 298. Echb. 297. — sp.

S. carniolica Arc.

DC. 298.
vulgaris

Dalechampii
carniolica Calest.

— 7-

297.

396. -

298. -
Triniella

298.

Trisetum lasianthum P. R. 28. — my-

rianthiim (Bert.) 28. ^parviflortm

P. 27, 28, — sp. 277.

Triticum cereale Slsb. f. brevisptcatum,

f. montaniforme Waisb. 174. — at'

coccoides Keke. 326.

Trochodendron 142.

Trollius 147.

Tropaeolum' ih5, .436. — cirrUpes

Hook. 436, 437, 438. - crmafwm

Krst. 438. — cMSj:?t(ia<wm Buch. 438-

— Deckerianum Mor. Krst. 436. —
digitatum Krst. 436. — ^^^^^f

"*

Waen. 435. — Lindenii Wall. 4iJ.

'ongifoUum Trcz, 438.

Tulasnella Eichleriana Bres. 330.

sjy. dit?. 441.

Tulipa 325. . .

,

Tt^mca aggregata Vis. 166. — r^i/^^a

(L.) 166 — sp. div. 166, 267, 268,

270, 271, 274, 397.

Typha latifolia 203.

Typhaceae 321.

u

Uha 86.

Umhelliferae 37.
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TJredineae 44.

Uredo sp. 127.

Uromyces Baumlerianus Bub. 364,
sp. 127.

Urtica sp. 162,

Usnea dasypoga y.plicata f.sorediata
Zhlbr. 368, — strigosella v. furfuro-
sula Zhlbr. 368.

Ustilago 79.

V
accinium Myrtillus L. 252.

div, 299^ 397, 401. — uUginosuvi
252.

Valdiviella formosa Schp. 78.

Valeriana montana 103.

355.

sp. div.

Valerianella sp, div, 211, 267, 271,

338. 355.

Venturia austro-germanica Ehm. 173.

Veratrum sp. div. 108, 336.

Verbascum sp. div. 267, 269, 270, 271,

337, 351.

Verbena officinalis L. v. anarrhinoides
Murr 169. — sp. 338.

Verbenaceae 321, 447.

Veronica agrestis 42, 216, 324, 452.
— austriaca auct. non L. 352, —
dentata Schm. 352. — Jacquini
Bmg. 352. — multifida Scop, non L.

352. — sp, div. 268, 269, 270, 271,

273, 274, 277, 278, 338, 339, 352,

396, 398.

Verriicaria samoensis Zhlbr. 213.

Vesicaria sp. 245.

Viburnum sp. div. 272, 355.

Vicia Cracca L, forma 292, — faba
84, 85, 210. — incana Vill. 292. —
sativa 83, 86. — sp. div. 268, 269,

270, 292, 336, 338.

Vinca sp. 272.

Viola alba X odorata 366. — arvensis

Murr 451. — biflora 103, — coUina
odorata 366. — v. declivis <:

odorata 366. — cyanea X (f^i^ta X
odorata) 323. X permixta 323
-- leucopetala Murr, Poell. 366. —
mirabiliformis Murr 366. — nco-

burgensis Erdn. 323. — polychroma
Kern. 323, 451. T. miiioriflora

Gerstl. 451. — prolixa Pan5. 295.

— 5p. dfy. 270, 272, 284, 295, 296,

340. — tricolor 451. — vadutiensis
Murr. Poell. 366.

Ft5cuw album 173.

Foc7i2/ Auhl. 467, 469.

Vochya Veil. 469.

Vochysia Juss, 467, 469.

Vuilleminia sp. 471.

Vulpia bromoides L. 31.

Lk. 30, 33, — gypsacea
— sciuraides Gm, 31.

(Sol.) 31.

delicatula
(Wllk.) 30,

uniglumis

w.
WaJdschmidia Web, 470.

Washingtonia 79.
"^

Webera carinata (Bonl.) 314, 315, 316.
— coffjffiw^afa 314, 315. — cucullata-
carinata 315. — gracilis 315. —
gracilis-carinata 315. — Pa?/oh' Lpr.
315. — pentasticha Scbffn. 313, —
Rothii 316. —

5f?. div. 313. 315.

Weisia viridula (L.) 231.

Welwitschia 73, — mirabilis Hook.
211,

Wiesneriomyces 75.

Williamsonia 94, 162, 153, 164, 158,
203. — ^t^a? 149, 202.

Winterina peltigeraephila Rhm. 493.

Wulfenia 489. — aviherstiana 489. —
carinthiaca Jacq. 398, 406, 488. —
orientalis 489. — 5p. 26G, 339.

X.

Xanthium sp, 358.

Xanthoceras sorbifolia Bge. 383,

Xanthosia pilosa Rdge. v. longipes

Dom. 37. — tasvianica Dom. 37.

Xylaria sp. div, 127.

Xyridaceae 321.

paradoxa

integrifolia

z.

Zahlbrucknera 222, 263.

222.

Zamia gigas LdL 204.

320.

Zingiberaeeae 321.

Zostera 60. — marina 114, 117.

Zygia Boehm. 469.

Zygodesmus sp, 333.

Zygodon sp. 72.

Zygophyllum 326.

Zygorhynchtis Moelleri Vuill. 490.
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